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Vor allen Dingen möchte ich eine scharfe Unterscheidung zwischen Kunst
.d'.

und Richtungen in der Kunst machen. Kunst ist Können, Richtungen

sind Wege. Neue Richtungen sind neue Wege, Neuland, das entdeckt wurde

und das von Kunstlern erforscht wird. Es ist gleich wo geforscht wird.
f . . . ; . ' '..

jeder weg hat seine guten und seine schlechten Eigenschaften! der je-
» .. ,->.

*

schauer oder der Kunstler beide haben das recht, sich auf einem Wege

wohl zu fühlen und auf dem anderen nicht. Mit anderen Wörtern man*
. . .% . • •• *'

.
•' -

hat das recht, die eine Richtung zu lieben, die andere nicht. Aber

die Richtung darf nicht ausschlaggebend sein für die Beurteilung des

Werkes. Wer Entdeckungen liebt, darf nicht, weil sein Bild neue Wege

geht, es darum als besser halten als ein anderes, das bekannte Wege •

geht
'

*<. .
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Man könnte sagen, dass es zwei Arten von Kunstlern gibt: entdeckende

und erfindende Kunstler. Die Entdecker halten es in der Enge der

Heimat - bildlich gesprochen - nicht aus« Sie wollen neues sehen,

Neues erforschen, erobern. Es drängt sie zum' anderen, ob sie wollen
-i '. ». I

i"r

oder nicht« Und sie entdecken neues Gebiet, neue Möglichkeiten und
:i';r V,* *!>' A-.

erschliessen sie der Kunst« Sie bereichern und erweitern die Grea7en«
• .. . . . .'v '*V '.'.. . '.

. ,

Sie schaffen Möglichkeiten, die yon Vielen ergriffen werden und bilden
» /

.^ ; V

die Richtungen oder Schulen, in denen Schuler" die Möglichkeit ausbauen,

verbreiten und erschöpfen. Rembrandt z.B. war ein entdeckender Kunst-

ler. Er erschloss der Malerei das Hell-dunkei - das Licht. Gezanne,

Matisse sind entdeckende Kunstler.

Erfindende Kunstler haben nicht diesen Wandertrieb. Ihnen sind die
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Mittel und Möglichkeiten, die sie vorfinden, recht und genügend* Sie
w .'

t •

benutzen sie als Instrumente, mit denen sie in sich selbst gewissermassen

herumsuchen, herumtasten. Sie stutzen sich diese Instrumente, zurecht und
•Vi " ''

schaffen Gebilde, die ihrer Phantasie entsprechen« Sie erfinden Unmög-
' «!.•'>

lichkeiten, -die sie derart manchmal überzeugend zu geben verstehen, dass

man ihnen glaubt* Diese Kunstler bilden keine Schulen, weil niemand in

ihren Phantasien leben kann als nur sie selbst* Verloren ist der, der

die Wege mitzuwandern versucht, die ein erfindender Kunstler für sich selbs

l^unden hat* z*B* flHift^ Boecklin, Kodier sind erfindende Kunstler*

Sie hatten kaum Schuler und diese wurden Nachahmer, mussten Nachahmer wer-

den* yf
« '

' -.v

ß

von BNT]3ECKENIiBN Künstlern soll hier die Rede sein und nicht einimal

von ihnen, sondern von den Entdeckungen, die in den letzten 4o Jahren ge-

macht wurden, von dem Neuland, das die Kunst, d*h* die Malerei sich er-

obert hat* f
•

<*
• .';»

4 •Die Materel ist nicht Kunst allein, sie ist auch zum Teil Wissenschaft*

Ebenso die anderen Künste, Aber auch die Wissenschaft ist zum Teil Kunst.
•

, ,
.*

Die Malerei hat als Ihr Gebiet die optische Erscheinung der uns umgebenden

Sge, Der Teil in ihr, der das Können bedeutet, das Geschaute zum Aus-

druck zu bringen, ist dte Kunst, der künstlerische Teil. Der Teil aber,

der betrachtet und sich Rechenschaft zu geisen versucht, wie es aussieht,
'S

'

•
-. •

,

ist der wissenschaftliche Teil der Kunst, der ^lalerei*

Die optische Erscheinung ist ein reiches Gebiet, das noch lange nicht

erforscht ist. Ein Baum, ein Haus, ein Mensch - ganz gleich welcher

Gegenstand: können von vielen Seiten oder Standpunkten betrachtet werden.
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ES giebt noch yiele "lamen" die man nicht kennti die man aber kennen

1 wird. Man spottet heute über die Ismen, so werden die Richtungen ge-

, .

• ,-•.
, ,

> • ....
nannt. Aber man tut unrecht. Das ist genau so als wollte man spot

ten wenn die Wissenschaft eine neue Entdeckung auf irgend einem Ge-

biete gemacht hätte. Man muss nur den Zusammenhang nicht verlieren
'.

'

r ' - . 'm

I

und zu verstehen suchen. Jede Zeit hat ihren Ausdruck auch durch die

Malerei und darum auch ihren Ismus oder ihre Richtun«. d.Vi- i'^-'-

-^;;^^rdi.Be: Binse .1*; ^7« St«,dpu„.t, des sogenannten

Darum

«schönen« in der Malerei, sondern vom

wicifelung betrachten

objektiven Standpunkt der Ent-

Man kann von den vergangenen 40 Jahren sagen, dass sie reicher an
• •

Entdeckungen auf dem Gebiete der Malerei sind, wie kaum eine andere
^"'. " .'

, ... * , -» I
•.,.-* - ..4 »,.; ...-* ...

•

zeit. BS ist begreiflich, dass weil die Entdeckungen sich so über-
i 1 .^V»> . «>

stürzten, das Publikum es schwer hat, zu folgen, sie zu verstehen und

sich zurechtzufinden. Auch der Maler selbst hat es oft schwer, sich

',v
ai».« .•' '

1 T. >

auszukennen. Und darum auch wird auf Richtungen geschimpft -„auch

in Kunstlerkreisen. Was aber kann der Entdecker dafür, dass die

Entdeckungen sich überstürzen ? ^

BS ist nicht zufällig, dass in der Jtolerei so viele Entdeckungen
' ' ' • .

•

in den letzten 4o Jahren gemacht wurden. Unsere raschlebige Zeit

lebt sich rascl^ auch in der MalereVaus^ Wenn man die unerhörten

Veränderungen, Neuerungen, Erfindungen der Wissenschaft, der Tech-

nik, die sozialen, politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen

m Betracht zieht, so «ird „»„ „
'
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greifen, daes die Malerei nicht unbeeinfluset bleiben konnte,
» •

Die Zeit der Bewegung, der rascheren Bewegung und Sewegungsmöglichkeit

durch die Dampfmaschine, durch Elektrizität ersch^oss auch der Malerei

die Bewegung im Optischen« Die Malerei eri^ang sich die Mittel, Bewegung

optisch darzustellen d.h« die Illusion der Bewegung zu vermitteln»

Der Impressionismus war es, der erkannte., dass die Formen und Farben der

Dinge nicht so klar und deutlich durch unser Auge erfasst werden können,

>frenn sie in Bewegung sind. Jede Bewegung verändert sofort die Linie

und lässt dem Auge nicht genügend Zeit den jeweiligen Umriss zu er-

fassen* Die festen Umrisse, die die Bilder früher zeigten und die ru-

hig und klar geordnete Färbung mussten weichen« Es ist nicht mehr
. .

das beschauliche Auge des Betrachters, der die Dinge mit Müsse bis in

ihre Details studiert, es ist das nervöse Auge, das rasch zu erfassen

sucht, was es erfassen kann denn die Dinge sind in Bewegung und man

muss sich beeilen« Jede Genauigkeit geht Tarieren, dafür aber ist

der grosse Eindruck lebendig und*die Nervosität der Beweglichkeit da«

Die vielen Details beeinträchtigen die grosse Erscheinung, den grossen

Eindruck bei den früheren Bildern. Jetzt ist nfchts Störendes mehr/ Un
V

auch die Malweise trägt den Ausdruck des Hastigen, des rasch Hin-

geworfenen. Es ist als ob der Pi r» eistriclü nicht für immer dasteht. Es

ist als ob man einen Lichtschein des Gegenstandes oder des Körpers ge-

sehen hat. und es ist kein Wunder, dass der Impressionismus das Licht-

problem wieder aufnehmen musste, das von Rambrandt angeschnitten wurde.

Ehe ich zum Lichtproblem - zum Neoimpressionismus - übergehe, nenne ich
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einige Kunstler, die den Impressionismus yertreten» doch ohne dadurch

ZU werten: Monet, Manet, Renoir, IDegas. (Früher Impresisionisraus:

•
•

• '"'.
'

.

"
,'

.

Goya) . .
•

^0 Jahren war der Impressionismus schon durchgedrungen, doch nochVo

nicht so allgemein, wie 10 Jahre später. Er bildete aber die breite».I
V«

Basis, auf der und aus der alles weitere sich entwickelte^ Neuland

?l'war damals der Neoimpressionismus# Wissenschaftliche Entdeckungen

gingen voraus und zeigten das weisse Licht als Resultat der Vermischung

durch Bewegung der drei Hauptfarben: gelb, blaur rot» Seurat zer-

legte die Farben in ijire Bestandteile, indem er diese in kleine Tupfen
V-

rein nebeneinandersetzte. Von einiger Enttferung vermischen sich die-

se verschiedenfarbigen Tupfen im Auge des Beschauers zu der Gesamt-

färbe, die gewollt war. Aber die Parbflache wirkte bewegt, flimmernd

wie durch Lichtkörperchen, wodurch eine starke Lichtillusion erzeugt wu;

de. Die Bilder der Neoimpressionisnisten oder Pointillisten, wie •

'i'.

man sie nannte, leuchteten Tiel stärker als alles bis dahin. Einige
»

^ ^
"

Vertreter dieser Kunstrichtung f Seurat,* Signac, Gross, Luce

Pissaro, Kurt Herman,

Charakteristisch für jede neue Erkenntnis, für jede neue Entdeckung

ist, dasB sie alles andere in den Hintergrund drängt, um sich selber

SO stark als möglich vorzudrängen. Der Impressionismus drängte die

genaue, präzise Form zurück, der Neoimpressionismus drängte die Form

fast ganz zurück, Lichtwirkung, Lichteindruck, das war die Haupt-

Sache, wenn das Auge in e^ne helle Landschaft sieht, so wird es

• vom Licht geblendet, dass es nichts als Licht sieht. Alles /In Licht

getaucht, verschwommen und oft kaum erkennbar. ^



%

H'

Wie wir sehen: die Form wird immer mehr in den Hinterdrung gedrängt,

jt—

\,

sie epielt nicht mehr die Rolle wie früher. Denn Form bedeutet Ruhe,

Farbe und Licht» Bewegung. Und die Entwickelung zieht wej.tere Konee-

quenzen. Aus den Punkten werden farbige Striche (Van Gogh). Aus den
^

Strichen werden rythmische Bewegungen und Linien. Die Natur ^

und ihre Objektivität tritt immer mehr in den Hintergrund
.^

AI« nächstes, die lä)nsequenz^der Farbe .rls Selbstzweck. Die Zerlegung

der Farben in ihre Bestandteile, wie es die Neoimpressionisten taten,

lenkt die Aufmerksamkeit auf die Farbe als Wesenheit für sich.. Bis

dahin war sie Begleiterscheinung der Formen. Sie war der Formen wegen

da, der Dinge, um sie noch besser von einander zu trennen, zu unter-

scheiden. Sie wurde auch ganz in den Hintergrund gedrängt in Zeichnungen
:(:

Z.3. Jetzt wird die Farbe Hauptsache. V:

••• J\', f.

P^e-
Gegenstände Terli^ren mehr ihre Realität .Man malt grüne oder

gelbe oder blaue Gesichter^ Henschent Tiere« Man kümmert sich nicht

Imehr um die Formen, nicht um die Perspektive » nicht um Schatten

-,..;

!i»' ra^

und Licht» nicht um Natur#
Wir ,'

«
Die Dinge sind der Farbe wegen

" »I'

da und müssen sich ihre Herrschaft gefalle» lassen

Hie^beginnt ein ganz neuer und grosser Abschnitt in der Entwickelung

der Malerei j der EXPRESSIONISMUS (Ausdruck) Der Impressionismus (Ein-

druck) ist erledigt. Die Malerei erobert sich das Gebiet «einer Selbst-
*

herrlichkeit, seiner eigenen grössten Freiheit der Natur gegenüber.

Die Malerei diktiert der Natur von da ab* Wenigstens glaibt sie es «T"

tun zu können. Wie ich sagte, die Farbe ist als Wesenheit entdeckt.

Sie wird das Hauptelement der Malerei sogar das einzige« Die Gegenstän-

de spielen kaum noch eine Rolle# Sie werde4f) nur mit grossen Linien an- I

gedeutet und die entstehenden Flächen werden koloriert. Man schwelgt

im Farbenrausch undjman kann sich gamicht genugtuÄ reine und reinste

Farben nebeneinander zu setzen einzig und -allein der Harmonie der Far-

ben Rechnung tragende Die Formen werden sogar mit Lust yergewalt igt

aus dem frohen GefuhJ., rot, ihrem 7

* '

• v- ;<,

"Of.,

V ' •;,••
•

.< : *i ''' y
. f .
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•If*

I .'

der neuen Gesetzmässigkeit der Farbe. Man lässt sie sogar ganz fort
V

' •

und malt Flecke und Linien« Hier könnte man sagen, daes die ab-
"f %

etrakte Kunst beginnt» Nichts soll dargestellt werden. Nichts als

Parbenharmonien, als Parbkompositionen. Doch all diese Kompositlü-

* nent seien sie noch gegenständlich oder abstrakt, tragen in sich die

Gesetze der Natur, des Gleichgewichtes der Proportion, der Ruhe

(Statik), der Bewegung (Hynstmik) Und diese Gesetze , je logischer

sie sind, je besser sie der Natur abgelauscht sind, desto stärker

erhöhen sie den k unstlerischen Eindruck und die Harmonie.

Wir befinden uns mitten im Expressionismus. Nicht mehr der Bindruck

den wir von der Natur empfangen, ist Ausgangspunkt, sondern der

Ausdruck des Empfindens des Kunstlers der Natur gegen über, die Herr-

Schaft, d*e der Kunstler sich de» Natur gegenüber aneignet. Aber

er kann dennoch nur Naturgesetze geben, ob er will oder nicht.
«

«w^ Die Bilder dieser Kunstler' haben keine Wirkung der Tiefe mehr. Alles
' .

'

• f • •• .,.• -^ -:••.
\ m

. i bleibt in der Fläche. Die Perspektive ist aufgehoben. Sie sagen

sogar j "Die Bildfläche soll Fläche bleiben, sie soll nicht vor-
V. «

-jl<^

täuschen als wäre sie Raum**. Einige Namen:

Cesanne entde kte die organische Gliederung» der Fläche. Matisse

die Fläche selbst/
,

,*

Es ist ein Naturgesetz, dass was sich erhöht erniedrigt wird und um*

gekehrt. Und so geschah es bezuglich der Form und so geschieht es

bezuglich der Farbe. Die zuruc uckgedrängte und erniedrigte Form

rächt sich, indem sie neu auftritt. Selbstverständlich anders wie

früher. Sie hat gelernt, dass auch sie, sie selbst sein kann, wie
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die Farbe» Sie hat gelerntt dass sie keinen Gegenstand daretellen

musst um Form zu sein, also keinen Baum, oder Tier, oder Vase* Sie
'' V; X \ r

wurde Form an sich, geometrische Form und vergewaltigte die Dinge ihrer-]

seits, sie in geometrische Formen einzwängend» Der Kubismus ist da*

Er drängt die Farbe ganz zurück, begnügt steh nur mit einigen Graus

und Schwarz» Zuerst sind noch Erinnerungen von Gegenständen in diesen

Gebilden* Bald verschwinden die letzten Reste und rein geometrische
j

Formen werden in harmonischen Proportionen und Kompositionen gegeben»

Doch die Farbe drang in dieses Reich hinein und aus den formlosen
'

'.-

Flecken und Linien wurden klare, präzise geometrische Formen in har-

monischeri Farben» Die Geometrie war für die Jfelerei entdeckt» Eini-

/^'

v

•

ge Namen: Picasso, Derain» t •

*yi V».

">,"

V ''

Die Flachenraalerei, die abstrakte Malerei und der Kubismus zeigten den
«#

4.
<, < »

Malern deutlich, dass die Komposition eines Bildes freJL von Gegenstän*
.:;» ,

".'*

.»;,

den sein kann, dass sie eigentlich durch die Verteilurvg von Helligkei-

ten und Dunkelheiten, von Gross und Klein, v&n reinen und gebrochenen
I ,

Farben entsteht» Die Gegenstände waren ja auch helle oder dunkle
, ,

grosse oder kleine, farbige oder graue Flecken.. Und so wurde die

Komposition an sich als Selbstzweck entdeckt. Bis dahin trat sie in \••••'.,• ttT.i. »•
'.V ,

•

, ,

den Hintergrund mehr oder weniger» Die Impressionisten beschäftigten

sich wenig mit ifer. Sie gaben Naturausschnitte, die sie so auswähl-

ten, dass ein gewisses Gleichgewicht bezgl. der Komposition vorhanden

war. Aber mehr taten sie nicht bis auf Cezanne, der als erster die

KOMPOSITION wier'er entdeckt und auch den Uebergang vom Irapi*essionismus
• •

'

V . . • ,

,
,

. .

zum Expressionismus bildet. Man verlor das Gefühl für die Gesetz-
Bftssigkeit der Komposition. VJet^t

v.'i ^d
*.
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G-eblet v/j.erter auf.^jenonnen*
X.i

'nie Preiheit, die den Dingen gegenüber errungen war, wirkte sich zu dieser
/

*•'.
-

Zeit ftuch Im imprestsioniBtischen Sinne weiter aus. Die Bewegung, die die

Impressionisten geben konnten, war nicht befriedigend, denn die Dar-

Stellung berücksichtigte nur einen einzigen Moment aus der Gesamtheit

d4ir Bewegung eines Vorganges, Dieser eine Augenblick wurde festgehalten

fixiert, geknipst mit dem Augenobjektir des Impressionisten und dadurch

wurde die B^ewegung auch aufgehoben. Das NACHEINANDER der Bewegungs-

j|omente konnte nicht gegeben werden, weil man noch zu viel Respekt vor der

gewohnten Wirklichkeit hatte. Jetzt aber wird es dem Maler möglich das

Nacheinander der Momente zu geben. Es sind die FUTURISTEN, Marinetti,

der Anreger, Einige "^^i^raen i Severini, Boccionl, die eine gesteigerte
.*'*•,;*»

Bewegungsillusion vermitteln. Diese Richtung entstand in Italien.

Menschen, Tiere, Gegenstände, Hauser werden durcheinandergeworfen, wo- ^

durch man alles in Bewegung sieht* Wenn man z#l. in der Bahn oder im

Buss fährt, sieht man durchs Fenster alles aneinander vorbei eilen, alles
\ ! •> <•

ineinander sich drängen und schieben und verschieben» Ein Chaos von yar-
. » r , i

i

.

J-w »

ben und Formen und Dingen, alles in Bewegung, alles fortwährend verän-

^rert«'.,.
^

•* >
,

•' • ' •'•' ;•'

Der Drang nach Bewegung beeinflusst die eben entdeckte Komposition als

Wesenheit für sich. Die Fläche des Tafelbildes ist zu klein, um der

Bewegung Raum zu geben. Von der Mitte der Fläche, die gewöhnlich den

wichtigsten Teil, die Hauptsache der Darstellung trug, drängt jetzt alles

fort. Es beginnt eine deszentralisation, ein Ausbreitungsdrang nach den

Grenzen und darüber hinaus, sodass das Tafelbild gesprengt wird. Der

Rahmen fan + ^ ^ .ailt fort, da er ein en Abschluss bedeutet.
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Aber er wird auch bemalt gewissermassen als Ausßtrah]i,ung des Bildes

in den unendlichen Raum*

Der AuBbreitungs- und Bewegungsdrang, der Drang nach dem Unmöglichen
• * t .

feiert Triumphe* Alles wird umgestossen, alles was heilig und uÄum-

stödÄlich schien. Die Farbe reicht nicht mehr aus. Sie ist nicht im-

stande den Reiz des Stofflichen, der Materien zu geben, sie bleibt

immer nur Farbstoff. Man legt die Palette beiseite und greift zu den

Materien selbst. Holz, Papier, Metall, Stoffe, Glas etc. werden aufl

^
die Fläche geklebt und eine Harmonie ihrer stofflichen Beize erzielt.

Eine neue optische Welt, ein neuer optischer Reiz wird erschlossen wie

-- reizvoll kann z-"a. rfi« Tjr^i^v.,«- -»— -*--*^-
• Tden Feinheit 4nd weichheiti

Diese Ria^TT^^ ist bekannt unter dem Namen

••Collage«
r Härte eines Gesteins,

^.-«r A V ojLner Baumrinde etc. sein•<)

;

Der "DADAISMUS" geht weiter. Jede Gesetzmässigkeit der Konvention wird

aufgehoben und alle Ismen durcheinandergeworfen. Nichts ist unerlaubt.

Hauptsache ist die erzielte harmonische Wirkung. Auf der einen Seite
• • *...',

, ,

,

letet sich die Zugell osigkeit, die Sehnsucht nach Freiheit und Fessel-'

losigkeit aus. Es entstehen Gebilde, zusammengesetzt aus abstraJcten,

gegenständlichen , kubistischen» impressionistischen Formen«

AUS dem Dadismus entwickelte sich dann später der Surrealismus. Vertreter

Bind M«x Ernst, Salvator Dali etc. .-
» .. . • i

' Auf der

/" T-^M.!.».,^, l

anderen
---- _ y

\>

fddStStk V.W* jv4.cvijes naun ue ounaenne it; , nach Ordnung
und Gesetzmässigkeit, aber abstrakt, nicht durch gegenständliche Vor-

stellungen. Die Gesetze selbst werden herausgeholt und dargestellt.

Ich könnte sagen, dass der Kubismus die Geometrie künstlerisch gestaltet

dass die Kunstler, die Materien statt Farben anwenden die Chemie kunst-

^«^isch gestalte.
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Aber die Konetruktivißten, die jetzt folgen, geatzten die Physik und
< , '

,

* ,'..' '

Mathematik künstlerisch« Statische und dynamische Gesetze werden durch

Komp^^sitionen von Flächen, Linien und Farben dargestellt» Aber nicht *s

f

.um die Harmonie dieser Formen zu zeigen, sondern um das Gesetz der
-

'»-'.
,

„
. . ,

Statik und Dynamik zu beweisen. Es entstehen Konstruktionen, die wie

A *
technische Zeichnungen oder Malereien aussehen

1/^ ^
{/Die Mascnine wird entdeckt alsSymbol der Logik der Form und Proportion

und darum der Zweckmässigkeit. \Man erkennt, dass dasjenige, das am
*

t
'

,

"
• r

reinsten und stärksten seinen Zweck erreicht auch am schönsten bezuglic

der Erscheinung ist. Die schönen Formen der Automobile, der Flugmaschl

nen, der Architekturen sind die Konsequenz ihrer vollkommensten Zweck-
« .

, ) *

.

V I

mässigkeit. Die Malerei greift stark ins Gebiet der Technik und der

Architektur hinein. Man begreift, dass für einen Äugenblick der

Glaube der Ueberwundenhelt der Malerei entstehen muss.

Aber auf der anderen Seite beginnt zur selben Zeit das Gegenständliche

sein Recht zu fordern. Gegenst ände werden ihrer selbst willen dar-

gestellt und gemalt, naturlich anders als zuvor, denn nicht umsonst
r • . ,

>-
•

•
,' ....... t • I • » .

k •...('
, . •

• .1. . • ,
i . i

>'

haben die Maler so viel Neuland durchwandert. Menschen Tiere, Dinge

werden fast übertrieben sachlich und plastisch, beinahe karikaturhaft

gemalt. Soziale Verhältnisse werden geschildert, die Psychologie des

Menschen charakterisiert. Diese Kunstrichtung ist bekannt unter dem

Namen Valori plastici (plastische Werte) Namen« Chirico etc.

Ethische Probleme werden versucht durch die optische Gleichwertigkeit

der Teile der Komposition, sodass das Auge des Beschauers jeden Teil

gleich wertig und wichtig empfindet und betrachten muSS

Dae Li
Ch.
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Das Lichtproblem wird wieder aufgenommen in pri8mati«chen Gebilden,
'/

die äie prismatische regenbogenfarbige Ausstrahlung der Dinge zum
1,.

*

R««*

«l. ,t

^*
,;
^usdruck bringt* Ausserdem in Konstruktionen aus Holz, Metall, Glas

U-<
(•'•:

u.8#w« in denen elektrisches Licht eingebaut ist, sodass sie ihr
.'

' i".
'

'
' .^. *•,>

'.y.' eigenes Licht ausstrahlen*
»Vjjfc
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Immer mehr wendet sich "nun die Itolerei der gegenständlichen Darstellun
.' ^*

zu mit Zuhilfenahme des in den letzten 4o Jahren Gelernten .
^.'» v''TF'':

* -f.

Aber allen diesen Gebieten liegt das gleiche fundamentale, naturliche

Oder naturalistische Gesetz zu Grunde, die logische Grundlage Die;

bdeutendsten Kunstwerke aller Zeiten und aller Ismen weisen das
•'.i'*

grösste Gleichgewicht zwischen individueller Art und uberindividuellem

logischem Gesetz auf# Sie sind in der ART verschieden, aber in der
\: ,1.

Grundlage gleich« Ein bedeutendes abstraktes Kunstwerk ist ebenso na*
• 1 .••.'

turalistisch wie ein bedeutendes gegenständliches Werk naturalistisch
i •. k'

ist.
': ^'.:^':

>•.
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Das naturalistische Gesetz zwingt zur Objektivierung, damit man auf

• ; objektiver Basis subjektiv, verschiedenartig sich manifestieren kann«

^ Soatit ist der NEUE NATURALISMUS, der folgeia muss das unveränderliche

"logische Gesetz der Ordnung« Das ordnende Gesetz in der Verworrenheit

; des Gefühls« Er öffnet die Sackgassen, in die der Individualismus <

• •
, .' ...•.,, T ,

-
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• .>..

. gefuhrt hat und befreit von der Anarchie und der Willkur des halt-und
', ' , . • . ,
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ziellos gewordenen Subjektivismus«
...... . .. . I

.
. .( »

Die Ueberordnung des Subjektiven in den letzten 4o Jahren hat die

*' uberindividuelle naturliche Basis verschüttet, sogar willentlich un

^wissentlich« Die Rettung istt Ruckkehr zum Gesetz« Man mußs das
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verschüttete Gesetz wieder freilegen. Und das kann nur geschehen,

indem man nach der Natur studiert, Frei von jeder Manier oder Kon«

#

vention. Niemand ist heute frei von Manier, Man muss sich objekti-

vieren. Bewusstes Abmalen der Natur ist: Erleben der Erscheinung

der Natur. Dies wird zum Erlebnis, zur Vision, zum visionären Kunst-

werk. Die alten Meister haben die Natur abgemalt mit allen Mitteln

der damaligen objektiven Naturanschauung. Sie haben die Vision der

naturliehen Erscheinung erlebt • [
. - ' ... .

-
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I
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Der neue Naturalismus wendet sich wieder der objektiven Betrachtung

dÄr Natur zu, bereichert durch alle diese Wege des Suchens und schauens

Und 80 wj^rden wir zu einer neuen objektiven Malerei kommen aus der

von neuem sich neue Ismen entwickeln werden, denn der menschliche Geist

ruhet niimner <

Und Lionardo wird wied rum Recht behalten, wenn er in seinem Traktat

der Malerei sagti "Dasjenige Bild ist das beste, das der Natur' am
* •'

. ,

.
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nächsten kommt" •" • »
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Wir sind am Ende dieser summarischen Betrachtung des Ringens der

Malerei um neue Möglichkeiten und um neuen Ausdruck. Wer sich

diese enorme Arbeit, dieses unaufhörliche Suchen und Streben und

Ringen nach Wahrheit, nach Gott , klarmacht, begreift welche uner*

hörte Bedeutung der Malerei und mit ihr der Kunst im allgemeinen

zu geben ist vom Standpunkte der Kultur und der Rntwickelung, ver-

steht wie die Kunst in all unsere Lebensnerven hineinwirkt, hinein- /

greift, um zu ordnen /
*

.
. . .'
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RICHTLINIEN
FÜR DIE VORTRAGENDEN AM MIKROPHON

1. Die Anfangszeit und die Zeitdauer für den einzelnen Vortrag müssen genau innegehalten
werden. Um feststellen zu können, ob die Länge des Vortrages der zur Verfügung stehenden
Zeit entspricht, empfiehlt es sich, den Text vorher laut durdhzulesen. Eiumi VuiUüg vuü

2. Die Redner werden gebeten, sich 15 Minuten vor Beginn des Vortrages im Sendegebäude
einzufinden.

3. Obwohl für den Rundfunk- Vortrag ein geschriebenes Manuskript als Unterlage verlangt wird,

ist eintöniges Ablesen durchaus zu vermeiden. Lebendigkeit des Sprechens, Gliederung des
Vortrags durch sinngemäße Pausen und Farbigkeit im Ausdruck sind für den Rundfunk
von besonderer Bedeutung. Die Lautstärke braucht im allgemeinen nicht größer zu sein

als in der Umgangssprache- Wichtig ist, daß man nicht zu schnell spricht und gut artikuliert,

ohne die Endsilben übertrieben zu betonen. Räuspern und tiefes Atemholen sind zu
vermeiden. Die Entfernung vom Mikrophon soll etwa eine Armlänge betragen. Es ist

zweA:mäfiig, Zahlenangaben, die für das Verständnis wichtig sind, zu wiederholen. Wenig
bekannte Fremdwörter und Fachausdrücke sind zu erklären und, wenn nötig, ebenfalls

zu wiederholen. Eigennamen müssen besonders deutlich und langsam gesprochen, in

schwierigen Fällen auch buchstabiert werden.

4. Die Tatsache, daß die Hörerschaft sich aus allen Kreisen der Bevölkerung zusammense^t,
verlangt vom Rundfunkredner Einfachheit in der Form und Verständlichkeit im Inhalt.

Der Sa^bau muß schlicht und klar sein, Schachtelsä^e sind zu vermeiden. Es empfiehlt

sich, möglichst kurze Sä^e zu bilden.

5. Das Manuskript muß möglichst frühzeitig, das heißt spätestens vierzehn Tage -v^or dem
Vorü-ag, der Rundfunkgesellschaft eingereicht werden. Die Redner sind verpflichtet, sich

an das genehmigte Manuskript zu halten. Grundsätzlich muß vermieden werden, Firmen
und Erzeugnisse in einer Form zu nennen, die als Reklame aufgefaßt werden könnte,

und vor allem auch politische und religiöse Anschauungen zu erörtern sowie privat-

wirtschaftliche Interessen zu vertreten. . ,

6. Das Manuskript ist einseitig auf einzelne Bogen weichen Papiers zu schreiben, damit che

Blätter ohne Geräusch zur Seite gelegt werden können.

7. Ist bei eingeschaltetem Sender eine Verständigung mit dem Ansager oder dem Bedienungs-

personal notwendig, so muß sie durch Zeichen oder auf schriftlichem Wege erfolgen.

mmmm
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Mvine Bam^n und Bwr r^n t im
Vor allen Dingen moohte iah eine soharfe Untereoheidung M&ieohen

Kunet und Richtungen in der Kunßt viaohen. Kunst iet etmae anderes

al8 Riohtangmn in der Kunst» lunet tat lonnen, Siehtungen aind

fege. Heue Richtungen sind neue Wege, Meuland, das entdeckt eurde

und das vcn den Kunstlern e rforscht

,

|
beaeke rt\ sird. Es ist gleich,

»0 geforscht mird, Oeberall sird der grosse Kunatler Grosses let_

eten. Und darum sind die grossen Meisterserke der Kunst i» allgemei-

nen " hier spreche ich von Malerei - grosse Xeistereerke, gans

gleich seloher alten oder neusten Miohtung sie angehören. Im I«-

pressionisuus gab es Meisterserke und MacTimerke und ebenso im Ex^
-jr

pressionismus sder in seinen Abteilungen sie: Kubismus, Futurismus

u,e,e, Miohtungen sind sie gesagt Mege. Jeder Weg hat seine guten

und seine schleehten Eigenschaften, Der Beschauer oder der Kunst1er

hat das Recht, sieh auf einem Wege schl mu fühlen und auf dem

anderen nicht. Mit anderen Worten: man hat das Recht, die eine
<

Richtung mu lieben, die andere nicht. Aber die Richtung darf nicht

ausschlaggebend sein für die Beurteilung des Wsrkes, Wer Entdeckun-

gen liebt, darf nicht, seil ein Bild neue Wege geht, es darum als

besser halten als ein anderes, das bekannte Wege geht.

daheim am eohlsten fühlt, darf nicht fremdes Land schmähen, und

Kunstwerke, die diesen Ländern oder Richtungen angehören, als min^

dervertig betrachtenTj

Man konnte sagen, dass es sset Arten von Kunstlern gibt: entdecken-^

de Künstler und erfindende Künstler, Die Enideoker halten es in der

Enge der Seimat - senn ich mich so ausdrücken darf, - nicht aus, Sie

ufollen Beues sehen, Beues erforschen, erobern. Es drangt sie aum

wandern, ob sie sollen oder nicht. Und sie entdecken neues Gebiet,

neue Möglichkeiten und ersohlieesen sie dir Kunst, Sie bereichern

.".Ä ;
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und erweitern die QreriMen. SU aohaj/tn ItSgliohkeUen, die von

Vielen ergriffen luerden und bilden die Richtungen oder Sohulen,

in denen Sohuler die IfoglioTiheiten auebauen, verbreiten und er-

eohopfen. Retibrandt m.B, »ar ein entdeckender Künstler, Er er-

schieße der Malerei das Mell-dunkel - dae Licht, Cesanne, Matisee

••• \< .»'•.•

\t •

'

sind entdeckende Kunetler,

Erfindende Künstler haben nicht diesen Wandertrieb, Ihnen eind

die Mittel und Möglichkeiten, die eie vorfinden, recht und genü-

gend, Sie benutzen sie aU Instrumente, mit denen eie in sich selbst

gewiesermassen herumsuohen, herumtasten, Sie stutsen »ich diese In-

strumente nooh ein bisohen surecht und schaffen Gebilde, die ihrer

Phantasie entspreohen, Sie erfinden Onmogl ichketten, die sie derart

uberseugend mu geben verstehen, dass man ihnen glaubt. Diese tunstier

bilden keine Sehulen, seil niemand in :hren Phantasien leben kann,

:• ,

als nur sie selbst. Verloren ist der, der die fege mitsusandem ver-

sucht, die ein erfindender Kunstler für sieh selbst erfunden hat, ^.6,

Boechlin,fSedier, (jfax Klinger]sind erfindende Künstler. Sie hatten

kaum Schiller und diese surden gaohahmer, äiussten Machahmer werden.

Von entdeckenden Künstlern sollen eir hier sprechen und nicht

einmal von ihnen, sondern von den Entdeckungen, die in den leisten

f/fssfüahren gemacht surden, von dem Meuland, das die Kunst, d,h, die

ohfin diesem fierteljahrhundertjerobert hat,

ajxa—£ä£2ä»/ Die Malerei ist nicht Kun^t allein, sie ist •

f^^B

auch sum Teil Wissensohaft , Ebenso die anderen Künste, Aber auch die
n.

^f

Wissenschaft tat su» Teil Kunst . r^y-y.:-:-

r

'i'.'

\ •
V tie'Malei^i¥hat als ihr Qebiet die optische Erscheinung der uns um- ^^

" .*

1.' V..
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gebenden Minge, Der Teil in ihr, der das Können bedeutet ,Jas ße-

schaute ]mm Ausdruck su bringen, ist die tunst, der künstlerische
.* ' *

.
• . . . . » >' i * \ , .

Teil. Der T^il aber, der betrachtet und sioh Rechenschaft su geben
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: versucht, mie e& aussieht^ ist der wiesensohaftliohe Teil der Kunst

der Malerei .

Die optische Ereoheinang ist ein reiches Gelltet, dae noch lange nicht

erforscht ist. Ein Bautip ein Haus, ein Mensch • gans gleicher welcher

Gegenstand - sie kennen bereits von vielen Seiten oder Standpunkten

betrachtet »erden. Doch noch viele Standpunkte »erden von entdecken-^

den Kunstlern entdeckt und geseigt »erden.

Es gibt noch viele ^Ismen^ ^ die man nicht kennt, die aan aber kennen

»ird. Man spottet heute über die Ismen - so werden die Richtungen ge--

^ nannt. Aber man tut Unrecht. Das ist genau so als ob man spotten wurde,
r

ioenn die W ssensohaft eine neue Entdeckung auf irgend einem Gebiet

gemacht hätte. Es ist nichts anderes mit den Ismen in der Malerei.

Wenn die Ismen niohi »ären, »urde man heute noch so malen, »ie su \

Grossvaters Eeiten und das »urde langeeilig und unlebendig sein,

obs»ar man nieht leugnen kann, dass damals gans hervorragende Meiste

»erke geschaffen »urden.Eein, »ir konnten nicht immer selche Bilde

•• >•

^<

X ' . V

'Sum uns sehen.\ Oede Eeit hat ihren Ausdruck auch durch die Malerei und

darum auch ihren Ismus oder ihre Richtung. D.h. Jede Zeit hat ihre

neuen, ihr eigenen Entdeckungen auf d^m Gebiete der optischen Erschein

nung gemacht und bringt sie durch ihre seitgemässe Malerei »um Ausdruck,

i Man kann von den vergangenerl(^7o\ Jahren sagen, dass sie rei^

eher an Entdeckungen auf dem Gebiete der Malerei sind, »ie kaum ein

anderes \Viertelbahrhundert es »ar. Es ist begreiflich, dass, »eil

die Entdeckungen sieh so^ überstürzen, das Publikum es soh»er }^at, ihnei,^

SU folgen, sie mu verstehen und sich surecht zufinden. Auch die Maler

* '^

selbst haben es oft schser, sich zurecht sufinden, und darum^ird auf

Richtungen geschimpft ^ auch in Künstlerkreisen, tas kann aber die
,

Ent Wickelung dafür ? Mas kann der Entdecker dafür, dass die Entdeckung-''** ' ..,;..,:' • , -

gen sich überstürzen 9 ,,,:.

••• ,

.

Es ist nicht zufällig, daes in der Malerei so viele Entdeckungen in den



•<:
'^'- ^

•> t'

* .f

< ' V

j. 'r
-^ •*_

«

O .",(.

<-i ^

'''

' » - >

>iJ

/ /

letBtenlssJoahren gemacht mirden. Vie ich schon sagte, hat Jede Zeit

ihren Ausdruck, auch in der Malerei. Unsere raschlebige Zeit lebt

sich rasch, auch in der Malerei aus. Wenn :ka?i die unerhörten Verande--

rangen, Neuerungen, Erfindungen der fissensohaft, der Technik, die

eosialen, politischen und iDirtachaJtlichen ümM^alsungen eisten

leri

in Betracht sieht , so wird man begreifen, daes auch die Ua^

und beschaulich Bilder und BildcheniU itserv

produjsiererQ^ie unsere Grossvßter es taten: liebevoll gemalte

Stilleben, romantisohe Landschaften, stille tinkel aus behaglichen
anhe imelnden

^^d vgttHtlmMKttMKß Biederneiersimmern, liebliche Frauenkopfe mit

blauen Augen und geringeltem ffaar u.s.k/r\

Die Zeit tf#r B^B^gung, der rascheren Bewegung und Bej/egungatiogHoh"

keit duroh die Dampfmasohine, durch Klektrisitat ersohicee auoh d&r

la > iiiii^>li

Malerei die Belegung im Optischen. Die Malerei errang sich die Mittel,

Beilegung optisch darsustelJen, d.h. die Illusion der Be^^egung su ver^

y ».V; >

,

•v

t ' ".•.

f

•V- •

,

-:<

mittein Der Impressionismus »ar es, der erkannte, dass Cie ForMcen und

Farben der Dinge nicht so klar und deutlich durch unser Auge erfasst

werden können, wenn sie in Bewegung sind. Jede Bewegung verändert

sofort die Linie und lasst dem Auge nicht genügend Zeii; den Jeweilig

gen ümriss su erfassen. Die festen umrisse, die die Bilder früher

seigten und die ruhig und klar geordnete Färbung mussten weichen.

Es ist nicht r^ehr das beschauliche Auge des Betrachters, der die Dinge

mit Müsse bis in ihre Details studiert, es ist das nervöse Auge, das.
V ',•..•»•,• ».'•

-^ ; vy •' '•',

rasch SU erfassen sucht, was es erfassen kann, denn die Dinge sind in

Bewegung und man muss sich beeilen. Oede Genauigkeit geht verloren,

dafür aber ist der grosse Eindruck lebendig und die Jfervosität der

'.''•:<)

i.

. '

•

Beweglichkeit da. Die vielen Details beeinträchtigten die grosse Er^
,1 ••.">,-.«,

scheinung, den grossen Eindruck^ bei den früheren Bildern. Jetst ist

nichts Störendes mehr. Und auch die Malweise trägt den Ausdruck des
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Hast igen, de» raaoh Hingeworfenen. Es ift ale ob der Pinaelstrioh niohC.

für iiamer daeteht . Et t(t, als ob man einen Liohtsohein des Gegen-

standes oder des Korpers gesehen hat. Und es ist kein Vunder, dass der

Impressionismus das Liohtproblen. wieder aufnehmen muoate, das von

Remhrandt angeschnitten wurde. Ehe ioh sum LiohtprobKen - äuä

Meoinpressionismus - übergehe, nenne ioh einige Xunetler, die den

laipresaionismus vertreten, dooh ohne daduroh su oerten: Monet, Manet,

die rater de» Impresaionisnus in Frankreich, Max Lieberaiann in

r>

V .

..J . , •

V" ',

.';.M fii-r

V . •

Deutschland,

Vorpö\3ahren war der Impressionismus schon durchgedrungen, dcon noon

nicht so Allgemeingut t wie 10 Dahre spater. Er bildete aber die brei-

te Basis, auf der und aus der alles weitere sich entwickelte.

Neuland war damala der Meoimpreaeionismus . Schon vorher durch Seurat

in Paris entdmeht , Wissenschaftliche Entdeckungen gingen voraus und:
• f '-^ ' *•'

. _ . i ^. - 1 .

•

zeigten das weisse Licht als Resultat der fermiaohung durch Bewegung

der drein Hauptfarben: gelb, blau, rot. Seurat eerlegie die Farben -p.

,

in ihre Bestandteile, indem er diese in kleine Tupfen rein nebenein-

andersetsie . fon einiger Entfernung vermischten sich diese verschie-

denfarbigen Tupfen gewiosermassen im Auge des Beschauers *u der Ge-

samtfarbe, die gewollt war. Aber die Farbflaohe wirkte bewegt, flimmert

wie durch Liohtkörpe rohen, wodurch eine starke Liohtillusion erzeugt
Clup.f^n^Vrisr ^^

wurde. Die Bilder der Meoimpressionisten oder Point illisten^^uiie man

sie nannte, leuchteten viel starker als alles bis dahin. Charakteris-

tisch für Jede neue Erkenntnis, für Jede neue Entdeckung ist, dass sie

allee andere in den Hintergrund drangt^ uoi sioh seiher eo etarh ale

moal ich vorsudrangen. Der Impressionismus' drängte die genaue, prasise
j . ' .

' , ^ . • • '

Form surück, der Seoimpressionismus drängte die Fern fast gans suruck.
'-^ i

'»•..

Liohtwirkung, Liohteindruok, das ear die Hauptsache, tenn das ^'^0^

in eine helle Landsohaft sieht, so wird es vom Licht so geblendet,
1 v'r

\ •

• V
•j



daas €8 niohtB ala Höht simht, Allee im Lioht getauohf, vereohuoti^

men und oft kaum erkennbar,

9ie litir sehen: die form wird iHuer »ehr in den Sintergrund gedrängt,

8ie aiieli nioht »ehr die Rolle mie früher, denn form hedeutitt Ruhe

,

Farbe und Höht: Bewegung, Und die SnteiokeJung sieht weitere

Koneec^uenaen,

M'iiwU«,ÜÜfil

#

.'•(;

(4 • '-
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iie KoneequenM der Farbe ala Selbstsueoh, Die Verlegung der

Farbenfn ihre Beatandteile, »ie ea die Meoinpreasicnisten taten,

lenkt die Äuf»erkaaakeit au/ die Farbe ala »eaenheit für eioh.

Bis dahin war aie Begleiteraoheinung der Formen, Sie war der Fornen

liegen da, der Dinge, um eie nooh beaaer von einander mi trennen^

eu unteraoheiden, Sie wurde auoh gana in den Hintergrund gedrangt

in Zeichnungen m,B, Detat wird die Farbe Mauptaaohe. Die Dinge sind
/T«

der Farbe wegen da, und muaaen aioh ihre Berraahafi gefallen laaeen.

Hier beginnt ein gans neuer und groaaer Abaohnitt in der Ent-

»iokelung der Malerei: der nSxpreaaipniamua ". ( Auadruok ), Der

Improsaionismua ( Eindruck) iat erledigt. Die Malerei erobert aioh

das Gebiet seiner Selbe the rrl iohke it , seiner eigenen grcsaten Frei-

heit der Natur gegenüber. Die Malerei diktiert der Jfatur von da ab,

Wenigotena glaubt aie ea tun au können, Mie ioh aagte: die Farbe

tat ala Veaenheit entdeckt, Sie wird daa Hauftelement der Malerei^

eogar das einxige. Die Gegenatände apielen kaum nooh eine Rolle.

Sie werden nur mit groüaen Linien angedeutet und die entstehenden-
'

Flaohen werden koloriert. Man aohwelgt im Farbenrauaoh und »an kann :

aioh garnioht genugtun reine und reinste Farben nebeneinander au

setsen einsig und allein der Harmonie der Farben Rechnung tragend, .-

Die Formen werden sogar mit Luat vergewaltigt aus dem frohen Gefühl,

von ihren Zwang befreit au aein, aus der neuen Geaetsnaseigheit der

'; I
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Farbe. Man laast aie sogar ganti Jort and aalt Fleohe und Linien,
-dct'

Die atotrakte Kunst iot gehören. i\80ll niohta Mehr daretellen,

Ifiohta als farbenharaionie, als Farbkonpositiqnan. Dooh all diese

Konpos itionen , seien sie nooh gegenständlioh oder ahstrafitj tragen

in sioh die Oesetse der Matur, des Qleiohgeäfiohts der Proportion,

der Ruhe ( Statik), der Beaegung ( Dynamik), Und diese Gesetse - Jm

logischer sie sind. Je besser sie der Natur abgelausoht sind, desto

starker erhohen sie den kunstleriaohen Eindruck und die Marnonie.

Mir befinden uns mitten im Expressionismus, Nioht siehr der Ein^

druok, den mir von der Jlatur emp/fingen, ist Auegangapunht , sondern

der Ausdruck des Empfindsum des Künstlers der Katar gegenüber, die

Serrsohaft, die der Künstler sioh der Satur gegenüber aneignet.

Aber er kann denncoh nur Maturgesetse geben, ob er nill oder nioht.

Die Bilder dieser Künstler haben keine Mirkung der tiefe neUr,

Alles bleibt in der Flaohe. Die Perspektive ist aufgehoben, Sie

sagen sogar: „ Die Bildflaohe soll Flaohe bleiben, sie soll nioht

vortausohen als mare sie Raum,"" Einige Masien: Uatisse in Frankreich,

fin Deutsohland Sohmidt-Rottluffl Kandinsky ist der Vater der abstrak-

ten Malerei,

Es ist ein Maturgesets, dasa »aa sioh erhöht erniedrigt wird

und umgekehrt. Und so geaohah ea besüglioh der Form und so gesohieht

es beegl, der Farbe, Die surüokgedrqngte und erniedrigte Form

raoht sioh , indem sie neu auftritt. Sei Ist verständlich anders wie

früher. Sie hat gelernt, dass auch sie, sie selbst sein kann, nie dit

Farbe. Sie hat gelernt, dass sie keinen Gegenstand darstellen auss,
.. . •n-. . ^ , , . .

um Form su sein, also keinen Baum, oder Her, oder Vase. Sie iüurde

FcrM. an sioh^ geciKetrieohe Fcrm und vergea^altigte die Dinge ihrer^
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der Bewegungen eine» Torgangs. Dieser eine Moment ujurde festgeha2(Xy\^

fixiert, geknipst mit dem AugenölJektiv des lapreßsionisten und

daduroh wurde die Bewegung auch aufgehoben. Das Naoheinander der.

Beiiiegungamoaente konnte nicht gegeben jDerden, weil Tf^an nooh ;su '-.

viel Respekt vor der gewohnten Wirklichkeit hatte. Seist aher

mird ee dem Maler möglich das Nacheinander der Uomente su gehen.

Es sind die Jhituristen - Marinetti der Anreger, Severini, Bcocioni

die eine gesteigerte Bewegungsillusion vermitteln. Da werden Men^
'^

sahen, Tiere, Oegenatande, Hauser durcheinandergeiji erfan, sodass 444^

>ß«4man alles in Bewegung sieht. Wenn man z .b. Vin der Elektrischen

fahrt
I
sieht man durchs Fenster alles aneinander vorbeiziehen,

alles ineinander sich drangen und schieben und verschieben. Hin

Chaos von Formen und Farben und Dingen, alles in Seüjegung, allem
•"t-r>'

'i .'

^'

\\f.

*,

fortwahrend verändert.

Der Drang nooh Bewegung beeinflusst die eben entdeckte Komposition

als Wesenheit füi/Sioh. Die Flache des XxJlxMiidtits Tafelbildes ist

hu klein, um der Bewegung Raum genug su geben. Yen der Mitte der
^•K •.

Flache, die gewohnlioh den wichtigsten Teil , di^ Hauptsache, der

Darstellung trug, drangt Jetr.t alles fort. Es beginnt eine Des^

Zentralisation, eine iusbreitungsdrang nach den Grensen und

darüber hinaum, sodass das Tafelbild gesprengt u^ird. Der Rahmen

fallt fort, da er einen Absohluss bedeutet. Aber er mird auch fce- .».Ve '-.
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iiialt gewissermassen als Ausstrahlung des Bildes in dem unendlichen
?"'

1

.

•.»^Raum.

^^Der Ausbreitungen und Bewegungsdrang ^ der Drang nach den Uninoglichen.
• ojr ' -f.-

feiert Triumphe. Allee wird ungestoseen, alles uas Jiailig und un^
'1 '

. i

•V.

• • / V ^

• 1 *

•\4:

:V -ri*v

: t •
•

«. *

V •'a;;
'*<

•< ,•

.1

v> . r. v^v ...

AS

* .••

^.
, T-V

.<
if

"^



* •

10,

\ . I umetcssJioh sohlen. Die Farbe reioht nicht mehr aus. Sie ist nicht

ißistande den Reis des StoffliGhen^ der Matrien, au geben, eie bleibt

i/juier nur Färbet o/f. Uan legt die Palette leieeite und grt-i/t ^u

den Materien selbst^ SolMp Papier, Metall, StcJ'fe, Glas u.e.u. toerden

auf die Flaohe geklebt und eine BaruLonie ihrer stcffliohen

fäLJfttjäü Reise reruiehlt. Eine neue optisohe H^lt, ein neuer

optischer Reis uiird ersohloesen. Wie reisvoll s.B. die Virkung

der stofflichen Feinheit und Veiohhett eines Seidenstoffes und dasu

der Kontrast der Harte eines Gesteins ^ oder Rauheit einer Baumrinde

Der „Dadaismus^ stellt Jet st alles fauf den Kopf. Jede Gesets-^

massigk^it der Konvention und i»irft alle Ismen durcheinander. Nichts

ist unerlaubt. Mauptsaohe ist die ersielte harmonische Kirkung. ::

iuf der einen Seite lebt sich die Zugellosigkeit, di^ Sehnsucht

nach Freiheit und Fessellosigkeit aus. Es entstehen Gebilde su^

sammengesetst aus abstrakten^ gegenstandliehen, kubietischen, i«-

pressionist ischenr Formen. Auf der anderen Seite entioickelt sich

der äettng nach Gebundenheit, nach Ordnung und Gesetsmassigkeit,

aber abstrakt , nicht durch gegenständliche Verstellungen. Die .

Cesetse selbst werden herausgeholt und dargestellt . Ich konnte

sagen, dass der Kubismus die Geometrie künstlerisch gestaltete.

i.»»--

< .

*!: ":

S .

X

» •<

,

> ' -

dass die Kunstler, die Materien statt Farben anwenden, die Chemie

künstlerisch gestalten. Aber die ^.Konstruktivisten^ , die Jetst

koTfinien, gestalten die Physik und Mathematik künstlerisch. Statische

,1'

.-v-i.

und dynamische Gesetse werden durch Kompositionen von Flachen
,i .». ,' .> '... -'

I

/
Linien und Farben gegeben. Aber nioht, um die ffarnonie dieeer

Formen lu zeigen, sondern um das Gesets der Statik und Dynamik su
• «."•' ...

beweisen. Es entstehen Konstruktionen, die wie technische Zeichnungen
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"A^^r

'••/,

'•:.;. ..;•/; ,r'^^

oder Malereien aussehen.

Die Uasohine »ird entdeoht als Synbol der Logik der Form und Pvopor^

tion und darum, der Zweokutäßaigkeit . Man erkennt^ daes dasjenige^ das

am reinsten und atarketen Beinen Zmeoh erreioht auoh a» aohonaten

hesügliah der £reohe nung ist. Die aohonen Formen der AutomoMle,

der FlugfAaaohinen, der drohitekturen aind die Icnaequens ihrer

vollkcTumenaten Zaeokmaaaigkeit, Die Malerei greift atark ine Getiet

der Teohnik und der ÄrohitfMtur hinein. Man begreift, daae für

einen Augenblick der ßlaube der Oebmrvundentieit der Malerei ent-

stehen Jkuaa, Hi^
.

I .

Aber auf der anderen Seite beginnt sur selben Zeit daa Gegenatandliohe

ast^ Reoht; au fordern. Gegenatdnde werden ihrer eälbst willen gemalt,

naturlioh andere ala früher, liennhioht'un^Snat hab^n die Maler ao

viel Meuidkd durohaandert . Menaohen^ Tiere, Dinge »erden faat

übertrieben aaohlioh und plaatieoh, beinahe karikaturhaft gegeben.

Sociale Yerhaltniaae aerden geaohildert, die Payohologie dea Menaohen

oharakteriöiirt, Uffllllllffßf^ Dieae Kunetriohtungen nennt nan

„VerisBiua'' { kommt von veritaa^ Mahrheit) und ^Yalori plaatioi"*

(plaetiaohe Herta),

Ethische Probleme aerden verauoht durah die optiaohe Gleichwertig'

keit der Teile der Kompoeition, aodaaa daa Auge dea Beschauers Jeden

Teil gleich nfioht ig empfindet.

Vi -.'
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Das LichtProblem aird neu angepackt in priamatißohen Gebilden,
^-^^y-U^^ <!-:

.
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äie.d.ia p^'ismatiaohe regenbogenfarbige Auaatrahlung der Dinge sum
'

'
.
' ''' '\ '

Ausdruck bringt, Auaaerdem in ionatruktionen aua Sola, Metall, Glaa

u.s,ji, in denen elektriaohea Licht eingebaut ist, acdaas eie ihr

eigenea Licht auaatrahlen, :^
. .

V Lnaer mehr aendet aioh nun die Malerei der gegenständlichen Dar-
r .'

•sr'-

,:'t^*
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etellung su. nit Zuhilfenahme dco in den leisten 25 Jahren Gc^Iernten,

Ef\8ind einßtweUen Anjahge des sogenannten KeoklacsiiiisiAuß, der

auk&influssen d^ klasti^ohen Kunst, verlanden mit dvm l^euerrangen,

Jfzr sind an Ende dieser sunmarisohen Betraohtung des Ringens der

Malerei, um neue Möglichkeiten und un neuen Auadruok. »er eioh

diese enorme Arbeit, dheees unaufhorliohe Suchen und Streiken und

Ringen nach Wahrheit, nach Gctt konnte man sagen, klarmaoht, he

greift welohe unerhörte Bedeutung der Malerei und nit ihr der Kunst

im allgemeinen su gehen ist von Standpunkte d^r Kultur und der Ent-

Wicke ::ung, versteht wie die Kunst in all unserem Lebensnerven

hineinwirkt, hineingreift, usi su ordnen.
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'.W. It It seif tTl4«Dt that Art« by whieh ia undtxstood pAintingt soulp-

turti Butl« «te« has an tff«et ea tht psyeht. Thls «ffcct it at onct

oothlDg and distarMng» it rtjolaili and taddcai» tnoouracta and dls-

oourag«, ralMt hop« and qutnoh«« it. Th« influanc« of art may b«

Propagandist» raligious, •rotle» aaathetio» and so on.

The practic« of art affects us even aore radically* It brin«s ful-

filmsnt, bridgos orsr splrltual disconteots» and is a refuge for tht

Blind, it alleviatss inward and outward confliets, it rsloasss and

redeems. But it can also dostroy and oenfust« It analysts eonscioat

and unconscioua represslons. The influonct of th« practice of art aar

indeed be describsd as ooe of th« most imoortant factors in

mcn'e lives. '
. \

I .1

'.'l V.

.11

v'.' .
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,

' t

The instinctive need to praotis« as well as to enjoy art is as power»

ful a craving in man as that for lor« or for food. Chlldron will draw

paint and model from a deep rooted instinot. Slmilarly the primitir«

peoples sing» dance and aet in rtspöns« to analmoat ävstioal urge.

Art is one of ^he most potent aeans of oommunieation and therefore one
"• . '

.
... • . .11...' • .••.!. .• . .

',.
. ••..• • .'i/ ; .

Qf the luoBt potent manifestations of life . It aust not be confuted with
..>'*. ' .'.

the art-product» neither muit we deniand of all who praotis« art th«

Standard of the great masterpieoes. It is a great mistaice to apprais«

in erery cas« th« Titel factors in the practice of art by the gaug«

we apply to genlus« This would moreortr be unfair to any great work
'

I t^' '
.

' '

'

of art» AS it would lead to its haring a depressing effect on th«

amateuri«
\

l\
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(The t«» AlfATSTJR OT DILSTTAKTBt on« «bo toya wlth art»
Is ooanionly dlttort«d to a«aii an inooapettnt« L«t It bt
undarstoodt that AICATBÜR STAND FQR A PBRSOK WHO
IELI0HT8 IH THB PRACTICA OP ART.)

< . t"

It Is all a ^uastioQ of dallrarlnc aan*! iBstinotirt argt tewards • >

artletlo expressioa froa th« hindratic«! and inhlbltioBt« Of rtlaaflof•
:. '

. • •
.

. :. i. • :• • .
. ..

.;; . . ... .

the foroes that are beneflclal and htallng for hla«
.

'
,

..•. '..:.;. 'V • _ ... ..'.• .•,
.

', .
" .•'

The alm for utllliatlon of art as ä «uratiTe one It to eqalp the

amateur wlth the means for masterlng hift art« thereby conrertloc thla

actirlty into a eource of recuperatlon« Por to practlse an art

wlthout the me&ne of maßterlng it 1» unsatlsfying and deetruetlTe in

effect.
:

«» '.',

.' *''
J. <

• "l.

I haave been able for many ycare to obeerre and to eiady the artlatlc

and psychological effect on ay numeroua puplle* In a treatlee ealledi

The Ob.lectlYC Lawe of palotlntp . analogous to the lawa of peychologj»

I worked out a baslß and a epeclal systematlcal method of an eaäy
4\'' '-

eyanopals and appllcation for artlstlc ae well ae therapeutic purposee.

These impersonal lawe are the dlecipllne of order, becaute without

these law8 the feoling will be chaotie, These laws do not haaper

fantasy «• thie general belief i» an error » but on the oontrary tfr
free the fantasy of being hamoered by inefficienoy of expreaeion. :

Diaeaaed manlfaatatlona öf art ar« preaent wharerer thert ia aa
,

firi ,
•> . . . ,.

• >
'

•xageratad emphasls or either tht perdonal or tht impersonal and whtrt

thera Is do balance batwaen Indlvldual and ImpargQoal law» of optiaa#
.' . . .

•
.

'

The phyaloal apatlal lawa of optloa in Natura are the noraal baaia of

platorlal preaantatlon. Thia normallty ia applicable to all fialda of

lifo« It ia possible if one haa the neoeaaary ezperienoe to reoognlsa
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in the paintlngB of th« pupili th« natart of thelr psjehologloal dls»

turbanot«
«. t«

-.•*i''

t .

V. .' -V

•••^ 7
•.(' '

'•r.yi.^

I SM ny funotlon idwrtrer there is ehaos lo tho •tott daserlbtd» to

lofluenoe by means of the diBclplln« 6t the Impereonal Imwt and to lead

wlthoat app«arlng to do so. And Tlt« T«rtai obJtctlT« (Impersonal) dls»
'i •,*;.• \\'':

elpXine must be pushed slif^tly into the background» whererer It appoars

to conotitute a threal to the Inäirlöuality. Por^uot as thero aro

dieturbancee causee by

caueed by order«

,i.V
,1

• 4.1 • chaoßf 80 also there are dlsturbanoee '•<

;/•.• 4. '• V

.!r *

1 - .1

A therapy, uslng artistlc exercleo as a proph^^lacelt oould be of great
.
•(, .•.>•'

i> - t

importance In helplng to glre ehildren a baeis of Internal order» a tho-
' ..f

•

rapy where the laws of palntlng are greatly taken Into consideratlon and
• •

.'

' * ' \''r .
. I

..,'". ), '..'' • '

')S- .
,' ' • , ,'" »' '"'' !"•'.< ."' '•'.

.
'

•
'

'.

.

adopted to the Iridlvldual psychologlcal Qharacter of the child*
/;*.•.

•

.<r

.'• .r- :: s, '(, ' y'-'Jk
'^*'i ' >^yi ' .

.

*'V

. .' • ^
:.'••/

,
.* • »•'.' <

'

When one epeake of psychology one meane not the Indirldual caeo« but tho

sclence In whlch all the Indlvldu&l cases In their great variety are com-
'.V ,v .

,

». ,

prleed and in whioh they ehow the eame elementary unlvereal laws as the
'

. y : ' • :..' , .',. .';\,V'':'^ '- ';

foundationo To arrlve at the basic psychology of psychology - so to speaef^

ene must study its foundation» the plll&rs upon whioh it is built» leaTiiii4r

aslde temporariiy the application in practise« This coxnes later«

Just as In the case orlart in general (here I am speaklng of palntiog)

so le it with palntlng« One can study fundamentally the psychology of

the art of palntlng only prorlded that one InTostigates deeply its foun-

datlons, or in other word»» only by learnlng to know Its elamentary

fundamental laws. These basic laws are:
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the lmpT»op>l lawt ef spatlal PToeptloB at foand

In tha pt^ifli
f

of optio«^

in the firet lastano« studying th«s« wlthout thinklng of thtlr appli-
cation».

(
>•; * I

Tu» iDdlvidual ca»« m psyeholoi^Y i. tht naturt of th« raiatlonihip

«n indirldual to the elementary genoral fouodationB of th« ••ieaet -

and this relationohip is alwayo different fron» that of other Indlrl-
duals«:'. .

""
•:::: • ; .::'* >^

, ' i; •.

. * ,

*.

The indiTidual ease In the art of palntlnir 1 « the «ay In whlch an

indiTidual ug^ the elementary impersonal lawa of spatlal perceptloB

in hie drawing br painting (conaciouely or unooneolously)

I am here intentionally leavlng aside any differnce between the artltt
and th© aznateur, for this malcea no difierence to the nature of;^ tht
individual caae, The IndiTidual oa.e in psyohology as in painting freti
itßelf as it were. from the static baais of the 8cl en c

ö.—' psycho!ogy.
0* art -painting and forma a dynamic organitm of application. It l«
thua somethingqulte different from peychology o* painting in tht :

:

abstract. But if one wiahee to underaiand the Indiridual caae in
'

elther, one muat approach it at onoe from two polnta of vlewi .,'''''.

1.) from the impersonal Tiewpolnt of the acience of psyohologyor art-painting, in order to
"^

V
( t

^*^
bJ*^?>SS 4!^?^? 7*? J° ^^^ ^^••^ i"»P«r»on»l lawa are appliedpy the indiTidual in question.

a**»***»

Thus we find for example a aente of inferiority in the indiTidual oaie
where the elements of inferiority are preaent in exoesa. in the art
of painting the IndiTidual la a "chaotic" peraon If he coBtraTen«i
the lawi of opties In a manner oontrary to loglo*
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Th« r«Ala of peyohology it the inrettigatlon and formal reeonstruetloa

of m«ntal tpaet* '. '''•[; ^:
':'

'

'^

,'i '
I

,
,•:'' • i . .

'.
, .

• .'.
*

: ' - ' •

, ' • -
. V .
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The realm of palntlng Is the inrestlgation and formal reoonstruotleo

of optioal Space»

The static elements of palntlng arei

'K /

.
' <.'

/'•

••l

1#) Light and shade - brlght-dark»

2») Form .

.-,1 • •

2. Colour ,

'

'"'v

•,-..(

AB analoglee In psychology we hare

i

1.)

' i,

conscioii8-»uncon8cious« -.•!•

M. /

2.)

3.)

Ifanifestations of energlec (depresslorif couraget klndnes»
etc# ete#

Temperaments: phlesmatlCf sangulnet choleric*

.V. I e

Blue
Red
Yellow

the three coloure , from which all
. '

. :. '
•".••. • ii«'" • ' '

: .
, '

'
,. .

other» are compoindedt
' «

These are the elementSi the static bullding constltuents» As soon m
I

, I

they come Into' relatlonshlp with oneanothert thexÄ< derelop the dynaaiit
/ e r: '-f •

spatlal laws whlch are the same In the optlcs of palntlng as In the

mental elements of the psyohlc spaoe» And here again we find three

main lawßf tliose of
* '

i'i

. ' ,'

'.
.'i'

1.) hardnees and softness

2#) materlallty and Imnaterlallty
''

.
.

,

^ "' '• •
'

'

.
.

'

'
'

'

' '

'

" •
,

,

3«) constltuents or struetures

About 1.) Tt 1« evident to ererybody that the objecte In the fore-

ground are hard and deflnite» thost in the background soft

and lndl8tlnct# Just so is It in the mind spatially oob<»

•Idtrtd«
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About 2,) it iB well known that thlngs In the fortground art substM»
'

'
'

• ' • I
,

' »
,

,
• I

tlal !•#• materlal» whll« thos« in th« baoJcground ar« an»

About 3 .

)

Bubstantlal i.e, unmaterlal« And thl» appll«» both to
^' "

»i ,'., (-*-.
fc .

optical and to mental tpaoe«

Constituents and struotures are detaila» obrlously eltar«

rtr in the fore(fround than in the baokground, both optical»

ly and raentally oonsideredt -
\

I can only Indlca-re here general princlple». It ia imposBlble In a

»bort paper to de^crlbe fully tht wealth of analogiea and relationehlpt

that are posslble. But I thlnk at lea»t made clear the general Idea.

The basis of theee considerations ia the mentloned work about the
-. • • „ r

objective lawa of painting, in which I have triad to exclude as far

aa pö8sible all subjective sensationa and eleinenta.

Trom the standpoint of therapeutioe certain' logical conBequencea

•'' /
„•..''•

' ,'
,

,,-•-''•
....

,
-

,

Svery breach of thase objective lawa of painting which oaa be
'

recogniaed in the indiTldual work (if one has adäquate knowledgt

and practlce) if It is regarded from the etandpoint of theae

r lawfi, polnts to a corresponding disorder or defect in the min*

against the objcctiTe law« of paychology.

Juat as the dootor, the psychlatrist or analyst, helpa the pa-

tlent to orercome these faulte by meane of treetment or aoalyaia,

so does the therapy of art eupplement the efforte of th© paycho-

logist or analyst by promoting objective order according to

theae general principlea. Symboliam alao acquirea a difftrent



slgnlfloaiiot and flnds Iti prop«r plac« as an iaportant organlc faot«r

In the conatltution and conpoaltioB. The paintinge of the neurotloe art
I

,
I ». I » -

thus DO loagar mert dlsordarad outbrtake of feelingt but beeomt ex^res*

Bions of feeling that have a tLexapeutic affect. The phentasy of th«

patlent thus becomts ralsed to an anhanced capaoity for expreseioDi

quite contrary to the general aaeuaiptlon that ordcr le inhlbitlr«*

STidence of this may be found in the greateet xaaBterpiecos of art|

whloh 8how the most stränge phantasies in dlBClplined form and demon»

•träte the iact that the more one maeters the meane of expreseioDf

the freer one can aee them for expression. \Vliat is the use of yisiont

and phantasies If they ar« smothered in incapaolty for expression?

The objective lawa of order are the foundation or the sprlngboard

for the wlldeet acrobaticst wlthout riek of breaklng ones neck« A

balance between the universal and the IndiTidual caee iB the path

towardB aublimationt whiie lack of order in one or other will never

lead there« '
•

•

''
:, '-

Tht predominent poeitioa of subjectivtty in art in the last 40 ytart

led to a one ßided over cultivation which may have indeed opened the
*.' >

'

way for the analyat to an approach to neurosiSf but whlch could nerer

lead to a Solution froin the therapeutio Standpoint with a llberatlag

effect# But even the way towarde a scientific understanding of the

psychology of art ie blocked by it#

I am convinoed it is most important that attempte should be made to uet

paintlng as an occupational and that it might have good re-

sults« Thi» method of using painting as a meane of therapy would be
dißsociated from any oontemporary^ tendencie» on art and would hare
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regarded to the fundamental law« of palnting onl^t a»d by experlaoctd

'• '
j:

'•> ;•

?«r

ttaehers irtio art thenuielTes paople of chmracter# '^

The etarting polnt for therapy by palntlng oan be made only in taking
.'*'.'•

•

''^!'-' '
'

''

r'^ l',
'' y^- ", ,-•'•' '*.-"'.•'

r,»'.v ' ^'

Irito cohaideration the objectlve lavs of optiai In naturt (not to tOB*
^

I
^

^J ... .,
• ,„",j'

*

fuse with technloIvttchDljui« soaethlng dlfftrentf- Ju»t ai pftjrohoXd-

glats Start thelr reaearches not fr^m thelr IndlTidual theori«» bat

froB a study of the ele:nent« of psychology, jr! c^ii^i^^f^

^

'M.. SW
<<^c^

^'"^

,
• '"

.• i.
.i. V y.

' * ' t

>i

Con«0quently the ttaohlng In a School öf palntlng ought to girm
.^.;.V.

•».:,• :i

•
..Vi

tht PTofeasloBal Student» the ImpcTional baels of tht obJeotlTi l«wi#
and style '•

' ..;^-,..,..>V.
..'

0 that the personal and subjective slde of the Indlrldual may bi"

Oreloptd fretly« Tht ss laws are the statle bast upen i»hloh all tf

dynamlo movement» beoome allve» without thl» baele an iodirldual maaner

1» »uepeoded In the iilr. üverybody ouglit to have absolute povtr t©> / ^_

develop hl 8 own seif expreeslon without the rlek of laltatlng or
'.>

«

copylng another palntor. As a tcacher I am only the guldOf the Inttr*

pret of th© ImperBonal law» of optlc» in nature.A» an artist I haT«

to stand aslde«



ART IN THB HOME
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To-day more than erer it is necessary to point out the importance

of Art as we are liring In an era in which Art and the Artist» have

a'difficult time. And yet, Art Influences all spheres more than .

ever and stimulates them. It is the rapid development of the machine
F, •

age that diverts the attention from Art and its effects. Art and

«

.»'

V*

BCience, technilogy and industry Have' always been closely connected

and cannot exlst wlinout dae-*neth«r. The artiet ie as important a ,,

part of Society as is the doctor, the chemlet, the scientist, the
t .

......

techniciaBy the workman, the 'bußiressman etCe etc.

The plastic Art» have a more difflcult task than muelc, literature,

dance and the theatre to get Into touch with people of all claesee
. ^

'.,' ••'<"* '
'

'
'

and the people in their turn find it more aiiAicult to uak« an in ercst

in and to Surround themselyes with works of art. A bock can be borrowed

from tae llbraryi music can be heard for little money through the

wireless or by playing at home. Ballet and the theatre are accessible

at no great expense. Works of Art caa only be »een at exhibitions

and mu8euBi8# . But few geople can spare the, time during the day> as

private galleries are closing at 5 p.m, secondly exhibitions are not

held in every district and thirdly exhibitions are often tlring through
* *

.

the abundance of ejchibits which makes it impossible to study any
?/ * "^"^ *"^ V'

Single work thoroughlv like one would do at a concert when only few
:I '• •

.
' • '

.j . .

•'..
.

•.,,'>> '..''. . ,

*

pieces are played or when reading a book# ^

m t . •«

The Art Lending Instituitjion is meant to be a cultural and
> • Jv ,'x'

educational enterprise with the object of enabling all classes of

.1 M- '&.

5 u
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•'*; 'i
•
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.
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•ociety to get original works of Art for their homes in much the

; "LL

>'.•;

/>•..

•^'>.v.

I
""•

. /

^•'.

^ame way as books can be borrowed for a Bmall axnount« Thls scheme

•^

';"»'' **

should work on a non-commercial basls«
• /y 'v >»••

» V,

And the aim is the education of the artist as well ae the
,
.it

public towrads this new natural attitude to Art* It is important -

with no illusion - to make possible a change under the existing

conditions and to pave the way for the future and by doing »o to

re-establiöh a closer contact between the Community and the artiet»

• The Art Lending Instituition should be a kind of self-help ,^

.
•"'••.-,.••'

of the artist and also solres many difficulties in the relation of

artist and public. Therefore it renders a service to Culture and
t

Education which it promotes» ..r;
r ; ;

s .
. • ^''•; / ;

.

'
- • .4v „ ...

'

- . • . < ,. « ' ' ...•'• ^
.

So many people would like to have original works of Art in

their homes but they have not the means«

There is the pronlemi on the one side the artist who wants

to work but suffers distress; on the other the public who would
^~

like to buy» but cannot afford it« ' .' A '" i-' '.. '

v.,'l,

s:

AS original works of Art are too expensive for the purces of

most people» the reproduction trade tried to meet the demand for

artistic decoration* öi) the dther hand^ in the Studios of artists

their work accumulates gets coyered with dust and rot and fail to
,.«•

'-^

fulfil their purpose» because nobody s e e s them*

The selling of works of Art is also not the chief aim of the

artist. His work fulfils an other purpose as well: by decorating
•'" "'

'"''
•*• ' ' " another

the home, by stimulating the interestf it accomplishes j^ftft aim

The work of art

^r

"^'
*.

•>
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becomes therefore something of usefulness. It has not the MOHEY

VALUE as before, but the value of belng used i.e. BKiWO «KK«.

A work of Art t]^iat Is laut teTaral tiiQ#s to eeveral homes l8 /

used like a book that changee hands and therefore has to be REPLACED*

Therefore the artist has to produce and he can produce more paintingSf

knowing that they are circulating* He also must not be worried* If

:>: j"H

one or an other of his work get^ damaged» It has served the purposet *

it has been circulatlngf it has been SEEN and he can produce more« /

The objection therefore that painting« might be damaged by lendlng is

.
not aplicable. On the other hand the Community will be educated to

treat works of Art carefully,

Not celebrity or fame should be predominant, but the URSE TO\y. !.'(

CKEATB AND THE PLEASURE TO CREATE, combined with the po.ssibllity to

earn a llving out of his work»

X

One hae only to coneider how many librariee exist» although each

book has an edition of thousand and more copies. How more favourable

is the Position of an artist, whose work is ÜHiqUE and only ob -
- •

*

tainable in OSE.

Buying of palntings or other work of art is not excluded, in the

contrary it will be easier as the public has time to look at the work

of Art closer at his home»
'«';• "^^4 prom the edücational pointj a work of Art in the home gives the

public more time an opportunity to obserye and interest themselves in

i ,

•»
•> V ,.) •;. „..

\ .
.

the work of Art and at any time. Besides that it decorates the home*

Exhibltions can be held where the public can borrow works o£ Axt

fer a small tee.
/ *

• V
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Teacherst schools official offloei, workman» shop keepers»
. 1 V

RestaurantSt HotelSt Doctorst Waitlng roomsi Hailway statlonsi

Hospitals etc« etc* and other bodles are thus able to decorate

their places wlth original works of Art* .
v v

The Art Lending Institution should take into account ALL

)
TKBNDS of Art and the various tastes of the public and endeyours

to issue first class works of Art in order to elevate the stan«* 'y

'*
'

.-

dard and promote understanding for it« By the fact that the

borrowlng public can acqiiire every month dlfferent work« of Art

it gets an intellectual Stimulus and constant pleasure«

Feoples feeling towards the plastic arts are quickened» their

interest is roused/v their rooms decorated each time and if it should

v. '••

'^

happen that one grows fond of such y work of Art and wishes to pos-

sess it, this can be effected direct between the artist and the

purchaser .%. . I

By lending, the artists work turn inta eapltal whlch circulates.

It proTiWs him with at least a minimum on which to live with the

satisfaction that he is includeö in the Community and does useful

workt

Such • 1 •

itaons with the purpose 4f lending works of Art

i i

.

<'

will Show the Standard of Art of the living artist and will fulfil

its proper aixn to the benefit of the Community and the artist«

The work of the artist is thus brought nearer its destinationi to
'

be SEEH AND TO EDUCATE ARTISTICALLY. :^-
.

I t

<.
•

.: The Art Lending Institution will enable everyone to haye an

Art Exhibition at home and to davour quietly and without disturbanci
• I

• ,y

'>
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the pleasura of Art»
'•y,

A liT«ly 'Propaganda Is necessary. The problem must be dealt *lth

t'rom all points of riew« faith and confideno« in the neceetlty ean
, . r

bring result only«
i*. '/'
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Thi« Schema ie baaed on the late Arthur Segal's Idea for
lendlng worka of Art. Slnce 1906 he has tried to make It
practicable by broadcastlng, lecturing and Publishing
articles«
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^-^^^^r-WalCrtlrthur Sega
tr—»--idi-Haus, Klopßtocl

(Mit tlchtbildern.)
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Gastgeberin, auch wenn sie noch so dick ist, bezaubernd schlank
zu finden hat, gab ich ihr die schmeichelhafte Versicherung. Dem

1.1. .t^«j^1 iU^ .»««nV



DER HUMBOLDT-CLUB
gibt sich die Ehre

. S^oe^
i^. {.L..&^.. „„ ^^._,

9 m

ergebenst einzuladen.

•»

U. A. w. o> Telefon : C Tiergarten 8910
NW 87, Klopstockstr. 55 (am Bhf. Tiergarten)

Die Einladung gilt als Ausweis
t^ >
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@6iilte.
3m (Baien 6a9per l^aben »fr oft oerlireut foI((e üeoflBarTetten

gefeiten, ivie Rf (^d^ulte je^t in einer iDunbertclIen ^Jereinigun^

feigt: fianbfÄoftrn aul ber ^Iftte^eit ber tranadHicien &anbf(baftd-

malerei, bie burc^ bfe ^neffter ber Oorbfgonfcbnle vertreUn »irb. c^ier

braucht man nur 9lamrn ^u nennen, um gubefcbretben: 6orot, ^au«
bign^, ^IJ7art9, Waube, 9iouffeau, Xrrt^on ufro. Iftber man mu^ binju«

f&gcn,
bag e!^ audgemäblte ^Dieiftermerfc biefrr (Broten finb, bir

ier nebeneinanber bongen, ron einem feinfinnigen 5tunftfreunb mit

einer Vorliebe für XiQi% (£)egente in langen Sabren gefammelt. 3c
ma(ben fte einen bd(bf) fonferoatiDen ^inbrutf, ben felbft bie ^ei
Ißroben 9Jniletf(ber jtunft nicbt bermifcben fönnen.

\2>\t (v^r'nälbe bef (Detttfd»en (Irtbur Segel faSeit im @cgenfa^
tn ben rnrtgen auf toie ein fogialifnfcber ganatifer unter einer @e*
feilf(baft ron Slriftcfraten. (Diefer $otntiüidmuS, ber bem einjfInen

5arbenpfinft(ben eine SluSbrucfdbcrecbtigung perleibi, trirft entje^*

6 monoton. Sal @)}fiem l^at eben noA nie einen 5iAnftUr aemacbt.

imt boil tempmment. Hilf neftten Wa*en tofe auf lern Sttterteur eN 1

jielt Segal mit feiner TOetbobe ftMne aBiifungcn. f^ier iftauSben
Xflpfcbcnfogar etwa» wre giift fleioebt, aber auf ber ^i^ofeen ^clneroanb
»erfaßt fle burebau*. 3a, »enn fle elucö Segantinl Öciben^cl^aft be*
feelte, aber ftrti^nr (Segal bat leiber nur bie 5Jlnfana8bucbftaben
mit bcm großen Italiener gemein ^

d -/

^1 P^iA^**"^
^"^ 3^cntf(ben termiffen, baS acmperament, finbcn

wirin^ftfle an bem «ßarifer ©teinlen. Silber mir etfennen.
Xi^y^ ber 3ei(bner merttpRer ift o\% ber TOater, ba§, »a8 ©teinfen

^"J^0?" ,^^*» '^ eintringlidjcr unb beflrirfeuber mit bcm ölefftift

-i .« . ?^"^5l"'^J
awjaflcit tt'eiö. 3ti feinen ean^fdJQftcu bat

er abjolut nicbtS $^raniörtf6e3. (Sr Wnnte ein ^J)füncbener fein
eine ^eobaditung, Mc auf feine beutfcfce 5lLltammuna binjrcifl.

'

2)ie buftigen ÖiquareUe bed 1892 in Oletano, bcm ^5araMc8
aaer «acb Stalten pilgemben beutfcben gjJaler l^erfirrbenen Dttc
iöranbt unb bte meifterlicben StubicnttDfe (Sbuarb »on (?)ebbarbrft

?ae el
3la(^barf(^aft ber großen gransojen bentfdjer 5lunfi

^1

\

^dT CUM- ^V^CrvXoc^

U/^(^ Av///^.;
y,\
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einoriwe ehtet Zopon'iRelfe bittet ßclitrt* Ann...

f^madioü SriÄt DSflV,„ w-L '•^•iS**0?^ ^n "»1» «e.

3.1« «Aifc,;. ssÄ.BtoS's^ Msi« •«*»•

^U/Uc^Ckyiy

^^Jite/&</<A\/ 9k<n^^

^fo^
•/'
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2|m Cdal Xn glrid^ ted^tt baf tit^t fonberli^

fibetaeugcnbe Vortrat bei «(i^aufpielert 0{oMft

alf O^iualb ((0eipen(ln) ooit $6. SDftnci«,
banfbm Vj^urtmannt toirifam intprelftoni|iifi|

bf(aubeltec ^Pont neut^ bann ein SDamenportröt

uon intereffantem t^pu« 007), eine beadftten«^

tuerle Arbeit oon fB. v;ian(o!. SDann folqt bte

Üoacttion bec fcffelnbeir Silber uon d« 81. fiBeib,

eilt uorite^m burc^geffi^rtel Vortrat feinet 8rou

unb ocbt (öftUAe eiumenftficfe unb etidef

CQtnpotbif4 n>ir(t 6 • g a l i »«m genfiet''

mit bem Oltcf auf ble öaufermaffen.

gwei ftuteu »ilber« — ,Xtt Jhillfef* (203)

iiiib einem ©tilleben (204) — erfreut «rnft

C p P l e r. 6eltjant berfibtt 0. 8lo«lcei Otlb

(224). ba« ^©inouliponbern" norfler fiKenfd^n.

Steine unb nn^ie&enbe «rbctten \oX loieber V^ilipP

graue! (Auf bet fianbunQibrücfe, 5Dle 6*tDemme;

Sm SafTei) autftcfieOt. (Sine Snnbf^afl mU
liefern 4>interfttuiTb bietet tb. ö. « r o dlS a u f e n

,

bem lüir uodj mebrmol« mit tflt^tiflen Arbeiten

in bieiem ©aale befleflneu. S. ü. ftönig gibt

ein ölücflldi aufgefahte« Vortrat ber «ottin bei

ßaupimami« yxx(b 3bfenöerregeri, g. :8a t en-
borf ptäd^tige laAenbe Sunam illj»). .jP«!

^'(AiV^ i^.
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eifleaatflfle ©riJS fc« AnTrZh S^fL*!* ?J'^8«««» »1« We

fiöenb" 'mit lM«ioem aiiWraT ?« ^- ""^ ''"" ««flrl

fle U6«tt^jfl'ttnJ> ibttstuitS' hanukaS ^anl'"''^ «"huraffen

«. »erner, imci an«i«7iii ««JJ
«merifonnr in «er in gronf

bene« et - »je^ in ank feinen ffl,«S ^ "^ («Wenc), iS
»je »ttflcMle^ tMiflt, ble tone ««^^Ä" 7 '* I>ortuWlfl
«« be(^ nur jti einer amta imLi.«?.""»!'."* '>«rj"ftfncn, nnb
6fl«flt. eine ©flmmluMn ^r fcfth?.'

'*'«""'«» Sorbenflcbun«
««atten |>r*(b««en ^tarS?.««! £?^*J ""•> "»n »enerblnn« «.
mit patfenbrölttU Ä'äl'.A^f''"^'? WannerWffe „n" bo«
®f*IenanJbrn<S nnb KS*.?Ä''?'.®*„*'«""'f>". ^n "flle bS
»Irfenbe «Hb Chrißtii «X^ ßlM'wnen nnb filwn Xorl«

'* • • • • • ^^ - ^

OUi/^z.oc<.^?tLyu ^/^Z
^1
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Piflurendilbcm nid^t on
öpmc «cWc« energifA
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|t man au Itm (Elou
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3nteneMt8 in feinet Memnttn ftlOen unb tüÄtioe« «vt.
gcau ©obiiie «eide tritt tum etftenlRale mit einet

gtögetcn «njaM wn >)rttät8 auf ben «(ait. SHe «tt, tote
fie TOeiifdben pent, etnjrtn obcc aufommen, bat oft «twaf
ou8sefpro(|en «unflletH*e», fie toia . jebtSmat SefoubereS

^'l^L •.?-^ H i'ilL.'SJ*. •?*^5» SeltdeMoffen, niAnnItdien
unb »eiWid^, boi©d»uffol. ba6 für btefe fAwetfte «ufaabe
bte tmp[anQtnt ed^ulung bei »eitern tticbt au»teicbt: fo'
toenig, bo|i mmi ho4 aot niAt »t bet gtoae lommt,
»le weit m gfane ^beffetet Gc^ufunt ba« btlbnetif^e
ZcTent teilen wOtbe. IttAfte biefec «tt hoben tt«

^^•'^*"JL.^"'**,"!f? •? «nf4IU% on fftl^tenbe Keiftet

aRttteln gute «cfuftote f^jfen. ^eute ifl i^c fioniefÄtbeiteii
eni iuimetetneute«aerfuAeM,bcm eiurunbe80eUngenniema»

'Tbef^ieben fein fann. an biefem gdOe toittt l^iet unb ba bo8
«onje übewofdKnb, abcc baS einaelne ^t gatni^t etiäi.

f
'

- l!5 "
' !k ^ t*"

* Löi^* l^*^'' *»^« *«•»«'<«« »übniffe.

S*l"*JJ*iL!I«\S*Ä."*' ^« *» »"* bem «Pointiai8mul bet.
fu(|t. «8 »etül&tt ftmei|li*, einen jittuien Äünfttet feinei
aanje Ätaft. einem Ü^ettvtmbenen 3wfim »eil)en7t feW'

Prits Stahl.
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ii£__?^'t*' J?** ^•*»» «<«»S«« «Wa fttei ' täfln«'

•rjP eiiiec bet Seftcit unter ben3uiifieti, i>ie »

uo^ nkjt tot bem «efftl^I «„, fonbem uft flcSTw ahrS!

i^at tonn mimOgIt
iBeaobtma mtb a
ft»ettragu4. Son t

"7»c W»^ ß* «Mn»#t, mtb bnni ,

f
**! ÜÄi"^"^ »«w<^ rtnb W b«n ,
«attoltR, ^ leim IteMatwnft ^iev

' S«lle 8BoIft(dtn sdot eine Mei

f(nB(|aIteit |at Set Zoit jjeher ät

nwn »etfcit.

>P>f/ benm
ii

* tvtt 9U9terit,

^ xxhtn gle
nttS einem

mit

bon.b« nnmittclbacftti t>ou SloacBniiifirAt^. *^t .f!!?^

8l
Ö b n « t l^t «ine Keife nadg 5k«>aa fleillo "beniäL ' '£hS
Jb« aeßiiafn immer, ttem mj^n mSn^^Jr^h
»terleut, ba8«rmatt, tolorijlir* »ocbmitet fioT «« »I
•'on, beffen »euwl^ner i«re jSttm,»»'!S!. *-??* y^3\

toieber aeaeminanbck. 2)afle(

««ü.L.vs-7- **-?"•* w eine SeralonbfAon m
W«wftSÄte1eta ein i|l nnb bemSKTnen"
TWb malt, tonn, bie ffarbew bet 9la^ \x\M mmf*17»n

Lir -.IT - -*»5j*»"?««t* »rttb. SieltiwI ifl nur ein
Jlinfiltoa flefllflclf, toAl^renb «in rötet ßetbü «t ebtebOfi

tem ouS Sttnttcn feiner Batben ittjommentflHMt fanot

r-v
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Umnjk, mit b«i„ «-~-... ,„„ ,„,
iinancmbcu Swiel tmb ifpct* ft^iSbhm ftaiitT" ff«
i bot Ott« itnmtc emi^t, «bn »MkifH b9di Müfit fo

Iet2nbe*^b\^ *^*'*"'* ^^* *"****' '^^^^ *
^^if'""^ ^" *»«» S:^eow*aftH ifl getabe !^i«t bettvettn-

lod^ nuftt to» bem9tm «it, bnbtnt Ugt ß« *»w btSu
wpnntcm Jtwt fomt; tpitfen wu ««8awbuii«iirba§Ä

av

bec
•r

»«• tonn immteli4 tUfttfa feto tmb mm&t »icfef beTS«»acÄg tmb oB«n Änptitflaab, W el rtfcnb«?Krtrt^.^ 9011 euiaebiett ffeftoltw. In' «hier««hUTSKafc We M au|f»|t, ittib bnrn ,
«trfo4 imbjamoi 0cttben i(t <it bem
bat flAjeittodctt wenbet. Knb Ut bem je i^e|wt8

fW-tl«
toecfett.
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pRotboltcit bot Z)«c Zon iebet ämbualt tmb iSSz

btutbIBttent. ^tinviA

.eilt fU^ •e^odbot
'4 »qrtewitet öST 6o iH

betpnbereu etimmutta üivhu
"*«t 9lotijeh bett »efifiiwet^-

bes nitmittelbatdEen t>on
btiecbotetae Keife na4
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>er acüngeti Intmev. »enn i
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^ bei jrunfijalon aöertSelm* todBratb bt» tt»
»rttmmartcwel Ww fc^c gut itlmbtettn unb atub rdumKA

effwrten »inUuf tn bot ilimftf^Kiffen bcr Qkaenioart su adint

5»^Ja!S?1^%*"^ ?^' & I"~ ©ort romnS

Ä Sr^T«K '*o ®*J"i'"'*?^w8?"» Mottbet« flut U^en;
«"S^J!" '?*'*«^* ^ PolUnbetfte unter Wnen acbdten

aBieberflttbe b« eUijelnen «etfihiliA&tenIT- 21 bte

<9on Oeffecel gmefert/ feniet
ilnfCkbdf^tnbUitt^e unb ouA
^ü^en 3ünmec fe^b cfaltr

molerifcbe aefchloffenc

'^uti« SRietl ^t
[t(ftttrttut b« Äaiftt*.

bec lefenbm Same im

ri^^^'^J^ «ra*t»6i|fi«r, »elAer mU lanSdkift

Ä^'t.!?sJ!?ÄVl w ««^„aWamer aefornmen, bie ielJ

ou«4mtte oon fioOonb aleii^ olljufe^r bcnen, bte er an bei

SÄr^ •« ^Wi« fottb. Sie fiTnfnerifAe «Sb? iffi
«lälte*",^ ^"»««ej^lSd* «reU*t lobm '

fegt S8onbf(^aftimoUm gan| beümbere miAtm ouT JU müffS

SSSr^^K S"i 9«l>««ffl«lofe »fcbreiben bw «atuiigmen unb Farben (ton mU ben oon aetfiooD«

toaumjhtbien am 9tiagara ali befonberf flelSigSe beJJ|net

So: aR&n^ener »rona Onbrufef, ntlAet RA niit

bJ&Jit » «nw"""* ?tal>i«^Pfo» rotUmSinben %o?n,
SSi IS5,

«^fipiumm /^nb ttefWoue «naianen ausgeftefitoue« SBerre, » i benetfen, bog % Stopfer Die ielt nl*t oOm

&g "ibt"^'"**
^^^ »"^ öÄfeinerTttÄS
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^tjM. ^^uiju^ue. ^YJßmc4m

iJfUblent

fen6a4» 9t. €ttixt, ^Jiigo Bür«el,

t>ettieien, Ue ht btt hoten 9H^eMQ6e fefftfübet
ethmnuiMeii i^mi öoni^tioeDtlft itMttiL Cd^

tot aßinitr" unA^ t&enfo ftcana 0tüeffeIf
britett fommettidle «»SdMicIhsv''. SR a 1 1 i
fanbte ftne matetifd^ Sufno^me aal b« olkn
fieAenflehWetler bet ^«ii\ «Deii S o t n q n l ft

iflct Sitffaffimg; . fittflo ftt€i»ffl«i tot be»
$onte Sthrtta In ^tei« tt«b bte «(DMietRitm
aSKafTet teS Vmo urii ato^et SKrtmtt oentttt: itü
gviberl baim,: tocnn. Sonnentfleiie oirf blittdi
ilbd^ faDen, \xkA\ el M*IBffeiHb*

2)et €tiBIefenniraIet bet £ttttMkAtiiMK i^
INet9t.e.3Bilt«t4iiii, loieimmf^mtioetktfR
SReifiet leid^ oltetlMmelnber, fllai^idlet
tser in ffhun GHBtoen nicf^ {nmilliolie

aufbaut, fon!betti hoertb ein twat aiAitad^Iofe
SHnoe oui berftüd^ ober Mm «|Hfd) bittil bie
ftmrß fehirt ^lyTelS tnteteffaut iiia4t ^M
oel^ er bet Statut nSlftet all ciAeve Mannie <^ttb
lAemnalet t)eti9anblet ZecMI; fein «iMttll
^W. fehl .aWoti^ «nb feine Jfttlf^'' W
eltU^ bfartttoS flonad^. 6evmaim ttti^an $
ebenfaül ofl Slaler bet natnre mofte oetit^,
tuttdb einen fd^MD unb ttoftooD noift tet ttitflttl«^

Wt ffiittttten i/OalL, fjfrau 9 e fl a t oto #4)« tC^
IQ a n n butd^ «hl SttanitNnent Mn 9ee|W4eai.
3to<ebeln unb Weffetfd&otet, bd«^mSnnIhW»atr
flemali \% tote WiA. \xkA bie a^ome hi bie Oiffentj
lid^Idibthiat (6(^IU|beB«ttifelifoIffi^ r

».•.OHinl:
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ipjibfn jpit »Ub« eilte T«?fKpr8d^rigerKorinffl

oft B»
Jb ba<

•SSIiJbASl*!!:!""'"*'*'?'^.!*'*"' r«ff««a««*Siavnmo vetOonn laum ju nünidien flbiitt> aiAaTk^'

8«rb.*bk*«rSÄ"r "«ÄreidrÄ
,«»V«li» -J5?** 'i*** '<»!"w*«noi 8«H», unb biifni ifi

mit einet im Ceitenlicbtfi

fehlt prfditiaeitatb« rtnb niditmKZilS «w m».' Sm-mÄ' '"•5«««»*«««''''««'' «»b ein toftamfotM
otwh«U* un\ltmp-ron.ent«UrCeSFffi SS ftSh ß'*'''^?''i1^.**"»''«'»'"'«''»>''""fl^»»rt

fe*«eÖÜtrflebtlbto^f2#mXfii?f"*w"?'"**i f""*' ^'< ""*[« Weoltmeifterl

«elioetfe«. um biete lonembt unb ittXÄlilÄlL**.^ I !*Xl,Än»5 .»«« W». <" feinem fle?(eiflnten «ulbrnSb%Ä S«^^^^^^^^^

nöAlTM. oS^Iuw?.!"? -.«^'«"»«««"«fl'' «"«eteffitt ,u.

niii jei atmet. Zicfflirifin »•« h*iii^<.. ft.<..u«...* »k

mnft fA« ä iili I
•*' '" '*"""' ««"eifletten «ulbrud

I««tat IM« ta «»J1II2KB&'Äj
"*

""ÄÄ'&ISwIltt" ''^''"
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„„;^.i^_j_2L!ll_Llj

_.^, om weich im Ion unb ftiebeooü. Unter
[Fen rf((^t IiebIo9 onfeinonber oebonoten fleinen Stublen
*oon Vlx^tl Stonbl brfinbet ftcb ebenfodd aDerbonb.
wa9 auf eine flarf perfönlicbe 9laturanf^auuno
binbeutet ndmentlid) ifl ein SUb mit berbftlicben Wirten
Dod intimen dlt\it9. S^rinaboufen brinat gmei
ernfiboft gearbeitete, febr waM Seeftubien, di» 6o'
herg ein paar frif(t)Grüne Sommerlanbfcboften. ^on
fedfem breitem Gtri* unb einer Unmittelbarfeit ber
SBirhfng. bic an iWöffeniotb« S*ule erinnert, finb bie

ConbfAoften^lMauftSübede«. ®anj oorjüqlifb in ber

©eroeaunß ber Jjiauren unb in ber eifig frifien SBinter*

fitimmung ber Sonbfcbaft ift ein atb6ered93ilbSübe(!e^;
e« nellt eine (^efeüfcbaft in 6portf(bIitten bar, bie eben in

fcbörffter ^{^Qce bergab um eineRuroe fnuft; ein ^roeiter

Scblitten Hegt mit feinen Onfaffen gefentert im 6(bnee.
9^p,» ?i'^*"iF ^tffl' fi)^^ ^'liAe intereFfante grögere^r*
betten gu teben, ein SBalbinterieur fcbon befannter ?lrt

unb ein poar SommerIanbfd)aften pon feinem unb füblem
grauem 2on. 6ine 9leigung, beim 3ei4ncn oon Adolfen
unb öäumen bie i>orm fiilifierenb gu perallgemeinern,
^eigt Tid) babei, bie bem ftünftlet leiAt geföbrlidb nef
ben fönnte. 3)er 91acbla6 0"Hud ® ö b e I d f ift eine
smeite SSocbe audgefteUt oeblieben unb bat au(h einige
nertooUe ^rgöniuugcn etfabren. Son ben frifcben

unb liebenftroürbigen arbeiten ift bid je^t merfrotirbig
wenig perfauft, obmobl bie greife uielfa* nicbrig
genug finb unb foft alle« angenebme Silbwirfung bat.
Kleinere StoQeftionen figtirIi(ber@tubienunbtBi(ber fleUen
Tregor ftogan unb ß. 91 og( au9. 3)e« erfleren lebend-
gro6ed SJläbcbeubtlbni^ mit bem roten Sndb ift, roa^
foloriftifcben (Sefcbmocf betrifft, ni(f)t febr |u loben; beffer

geroten ift ba»3Jortrttt eines fifeenben ölteren^errn, beffcn
berb-ebrUcbe ^rftrUung Den Sinbnicf oon )uoerIafiiger
Woturwobrbeit erwedt. äJlariedenfen bat ben 4)orafter«
poQen unbflugen flünftlerfopf Qmil Sugoef gemalt,
fpted)enb äbnlicb unb mit jener Siebe unb Sorgfalt ber
?lu«fubrungL bie ein ©ilbni« immer an^iebenb macbt.
dlebtn bem Porträt eines jungen inSbcbenS. bas ein wenig
bleicmfdjwere gleifcbtöne aufweift, aber flott bingeflriien
ift, bringt Siftor grifcb bas ?Jorträt besRomponiften
43anS SRicbarb 3Beinb5ppeI (Cannes Stud)) am Stlaoier,
eine fräftige, fattfarbige Slrbeit mit gut gemaltem ön«
terieur. Son Slbolf SAtler ift ein (reiSruubesSilbniS bes
^iirinj'SRegenteu, beftimmt für bas „(äolbenc öucb* ber
Stobt, gu feben, oon Sagor 9i neu bäum baS btibfcbe

'^<ruftbilb eines Oauernmöbels, oon @ cb i l b t n e cb t finben
wir Kwei ^ilbcben mit guten, ohne 6ü6li(breit por«
getragenen böuerlidjen ttbarofterföpfen. J)n „öerg*
frübling" pon »ifbarb »iUeöfcb ift oIS etimmungS.
fcbilberung portrefflicb, bie materielle iBebanbluiig ber
Sarbe, namentUcb bic aJialerei beS SBafierS, ift aber
nicbt eben QtWxdt ju nennen. Dies ift freilich

beffer, als wenn bos ScrftältniS oon lecbnif unb
fünfilerlfcber SrnpFinbunii boS umgefe^rie, wenn
ber aj^alet gewaubt in ber gfonn unb arm an innerem Se« *
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* Siefet VuiRellutia fel^It jener ))rt)grommat{f(i^c

Sog, itnefl a(Bpmeni Itaftftol^ SortoSttS^
bcMsenl, roddki bie Sfrfil^ial^tSautflellungen am
>ft&iialt)Ia|e für Siele gum bebeutfamftett Sreia«
ntlTe im gangen aitund^ner Aunflfabr merben TäBt

;

fte i^ lein gemaliet $toi(fl gegen bo« tobtflebe^te

aStoct t>om Stiebergann ber ftunflfiabt SRüb^
"m. loie jene; fanbern p« erfc^int md^r auf gut

[fitf jufäQig gufammenoebritd^t, aber gufam^
'nadfi aui einem ÄunfHerfrtife,

feinet unb aulertoSbitet 3:a<

r ijm 2UktiDeU)erD mtt Der ^e^
lefe ®ru)>pe freilid^ in mondän

lett im nad^tbei(, befonbert burA bie Raum^
L 9>ott ttHtt bie aRBglid^eit gegeben, bie fßiU
gfin^a gu langen, bag lemeS bem onbem

^ (but— ^iet b&ngen fle in gtoei «nb i^rei Reiben
übiR^tnanber unb emt>fangen i^r Sid^t aus allen

i^i^ngen ber SBinbrcfe — ben Sfiben auSge^
nommen« S)ie (Balerie Aeinemann Derbient allere

bingl immer nodb SDanf genug bafiir, ba^ fie in
mferer, an SulfteOungtioIaten nod^ fo armen^" - - ÄoDeftiün gaßlidö aufnal^.fhinfi

XCie
U/'Aliii njen bet'gü|fteBiittf> femjet

iUJTiiß^r-Tfwrn.^
ittn tittt bie 3aBI bet flott öot Üt Sa«

it gef^affeiifli Srieiten, bie gat nk^ sering ijl,

et untetirineen mttfreiu

MnCfSfelbet

nttt !t8ftifl unb fi

bett>fenen bie bniten,

[Ot neue 3?<

jgen6tubfen
btt 6t>5tiointerabenb mit bem

tjsoWmelienben k^ffm,itx 3Boo»flt«Ben in feinet
ttffwi, fatblofen OotftfiblingfHmmung unb bet
GKnfame ^of im edftut booe Sead^iung, foatm bie

efimrtt on Cffelten kbet «tt Jinb. fttSftige.
«tcnfatte Gtubicn Bttnot S. S. ^ I a % ; bon^
rt»ut 6 eg a I ifl u, C ein SBoIbinterieut mit

tt« bom «benbf(Wtt etglii^ben ^tSmmen »u

ßfe. 8^!?"« ©otobam, Äotr^&ennig,
SWtdJiüt Ä e t n , bet (obct Wf?) im ftoialog bet»
«nlMctalentboae 1 1 1$, Sbolf9 1 o u g ! e t ietgea
IR icmbfd^fiSAen unb anbeten Gtubien matetlfAe
INR «nb ftffAe^otben. Sioei «eine Sdteee»

^/y/}uY^
/

/. ^"lUu^iZt
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IbeRaeimirte ber Weibe ifl. 3n ihrer offenen entWifluna ift

biefe fPacAontiti iebenfofl^ beienter ole bie blou qe«
((bminfte Vadthtlt ber (ßtMt auf bem oordetiotinten

. nilbe. Hu« einer frdneren Stofleftion oen CeftttMen oUer
ISIrtPOiititaemeSViebel fei ein lebenbtaee 6emtbilbttte
imb ein hefflicbe« Interieur rübmenb berooroeboben. ^ie
meiflen biefer Ctubten, bie übrigen« ein fri^cbe« r^arben«
talent oerroten, bürften ein menifl metter aetreben fein,

}umalroo6 bie^orm onaebt. lUier 9lrbeiten ^un^fiem*
Den« erinnern florf onl>.ox®IePOflt«^^Qlrtte; oortreff«
lid) tff ba« Z^omenbiibni« im Profil unb eine Z^erftubie.

9lu(b bn« t^ilb eine« fieinen V^fibcben« in fibottifd) (orrier»

tem Stleibdien ift mit oroier folorifiifcber Mroft aemolt
VI 3a ma brinqt etliche fonniqe Sonbfdjoften üon ftorfer,

filoubmfirbia boraefleUter feelligfeit,!». Cegg 1 eine eerie
luftiger unb foloriftifcb empfunbenerTonbt3oft«ftubten.
iiiidi bie Caiib^Aoften oon r^onnq SBeftbero Hnb %n
loben unb be«alei(ben bie oon)?(baIbettS3ej, ^JJi^ner,
j&on«Rlott,»aftner,|Se(|nauer OttoSRou, (Sugen
©frier, ©örinq, lelninaer, TOai^artreia u.a.
Der 9}aum geftnttet (eiber nicht, atif aüe biefe oerfchteben*
ortiaen unbiiitmZeilfebr antiebenbenCchilberunaen meift
bemotlid/erSRotioe etniuoebenl Ter äugerfi probuftioe
£errniann*Hllaäu fonbte eine Samniluno oon nietet

meniaeral« neunStiOeben, bief5mtlt(heuiitar56tem[\let6

1

burchgeorbeitet, num 3eil|u oerblüffei b nntürltchet SBir«

'

funa oebracfct unb Hcher on tünftlerifchemiEBert ben in ben
legten ^'oAen au«fiefieUteu 2ierriiu!en be« Siünftler«
überlegen finb. ^\t nennen: bo« Virrangement mit ben
9{ünen mit feinen feinen iNbflufungen in (Braun, bie

dmfebel. bie ÜtvM, bie Granatäpfel unb bie % floumen
mit ber »/effingpfanne. 8<on ein paar aiteren lierfiüien
Sborle« ZoobQ« mörenur m mieberboleu, mo« über ben
bochbegobten Sloioriflen Ichon oft gesagt roorben ift.

IHobert £ ur rq bat ba« konterfei eine« prnchtPoUen '^ern«
borbinerbuiibe« in fcfoneebebcdter SLMnter anbfcboft ge«
malt iitib ba« flöhe Zier feiner 9iaffeuqualitöten noch ebenfo
gut gefctilbert mie nach feiner molerifchen (Erfcbeiiiung
lüerf(biebene 0enrebiiber fanbten M. {>rieb, S^rn«
hier, ^einrieb {Rnfcb, Sonoot, ein paar tüchtig ge
madte Sliönnerbilbniffe Stub. £eger. Sü/argoreta
)(rüger eine goni oufgemchnete Skopie oonSagnon*
5<ouoeret«fd)öner«ai^obonna*'inber9leiienTMnarotbef.

I
Sbarmantgemadit ift ein Heine« Z)amenportrfit in ^Iquarell

I poniüiargui« be öaqr o#. ©in gro6e«f)iflorienbilbyfrtur
Sampf« ftfllt mit Ieben«gro6en r>iguren ben SRücfiiig
ber .,<2Bro6en armee" au« SKublanb im 3obre 1812 bör.
©in m\h be? Jammer«, in Cumpen aller ?(rt, in geben

j
oon örauen! etbern. feiner foHg, fid) nufrecbt gu erbolien.

I fdjieppen fidj bie Solboten be^ SPelteroberfr«' babtr, in ber
Vi'itU einer oon ben Tieux grognards ber ©orbe. Sie
(ßruppe ift mit ergreifenbem JKeaIi«mu« gefd)ilbert unb
bod) eridieint bie ganuWiefenleinroonb ein wenig leer,

alle« 9lebenfäcbHd)e oüjju nebenfäd)Iid). a;/eiffonnier unb
unier gaber bu gaur beben auf oiel oiel fleinerem fRaxim
über bat gleiche 2bema nicht »entger pefagt. iüou bem
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(Uast lle mtlstea Zettiif• ni ist das

Isstorgailsiertests Bweaii Dsatschluds.)
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Ort:

Strafeii^Mui^ür Post -r
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C'

Datum

:

' Fe 5, /^?^'

Berliner Kunftfalons.

i"^'e6ruor.

3u bcn ftarfften SSifbern ßoob CTorintfis gcprt bcr fjioxlan

©cger, mic iön bomols IKittnev (oom ßc|fingtt)CQtcr) barftcütc: cm
tDilbcö Ungcmitter, eine Öanfare In ©c^marj. liefet l)ot dorint^ ols

einen biretlen 9lQ(f)fömmnng feines (Seoerbilbes ein ©clbftporträt ge*

molt unb bei ^aul (EQJfierer ousgefteüt: mä(l)tigen gormotes füllt eine

^)al5figur ben JRoftmcn, ber Tlakt ftebt gepan.^crt, eine gelbe fVabne

fd^ulternb. 2)a5 @elb fcbmettert, bosu joudjjt unb brobnt has gleißenbc

6ilbcr ber Diüflung. 3öie ein lurm ftebt biofcr 3)knfcö, iDie ein

trofeigcr Scls. 5n bem 2Intliö bebt es, ein beiöenbes knurren rinnt

mit einem fiegl)Gften ßeud)ten. Dies ^Btlb tonnte nur ein 2)eutfd)cr

malen; bos borf man fagen, obne fitf) eines engberjigen Cf^böuoinismus
fd)ulbig 5U mac{)en. 23on bem übrigen, mas Corint^ Diesmal 5eigt, mu
langt bie 23erfud}ung bes b^iligen 2(ntonius megen iljrer, bas atabt^

mifd)e 6cl)ema ftart überujinbcnben ^ompofition eine befonbere 2In-

ertcnnung. hingegen ftört bei ber Slftmalerci, mie ft^on oft ju be»

mcrfen mor, bas übcrfct)üjftge 2ßei6, bas ©orint^ in bas Kolorit bes
gleijcljes mifrf)t; bas ©irft beinabe fitfdjig.

Der junge Sranj o. ft a t o a n 9, ber and) bei Gafftercr ausftellt, fterft

norf) arg in ber (Entmirflung. ©r ließ fi(f) oon Susanne, aber aud) oon
JRenoir beeinftuffen unb malt mit einer bünnen unb i)axitr\, fa|t

bledjernen Xerf^nif grauenafte einjeln unb in (Bruppen. Die 95egabung
ift beutlit^; 5U blcibenben (Erträgen mirb fie nur fommen, menn ber
junge 2Raler meniger fremben X()eorien ols ber eigenen 6innli(^teit

folgen lernt.
* -

3um 5mettenmal fommen uns bie Suri) freien, biesmal mit
6fi35en unb ©tubien. SBieberum lögt \\d) feftftellen, bog bie SBetet*

ligung ber grauen bem Unternebmen bas S^ioeau beftimmt. Slt^tjig

DieUcicbt neunzig ^Proßent ber jur ©c^au geftellten Slrbeiten geboren
meiblitben Vornamen. 2111 bie SJlarien unb SÄartben, bie bis ^eute im
iJamilienfreife bilettierten, nufeten bie jurpfreie (&elegenl)eit, um an bie

Oeffentli^feit 3u gelangen. Das mar gar nitfjt nett oon i^nen unb gaö
mieber einmal einen ^emeis für bie Ungulönglicbfeit bcr bemo!ratif($en
?ßrin3ipienreiterci in ben SIngelcgenbeiten ber fünfte. 3"nä(^ft f^eint
es überaus oernünftig 3U (ein, einmal jebcm ^ünftler, aud^ bem cmig
^urücfgemiefenen, (Belegenbeit 5U geben, oor bas ^ublifum 3u treten.

feHc Icicbt fönnen latente unterbrüdt roerben; märtet nur ab, im
3eid)en ber ^urt)fTeien fommen neue SRiännerl (Bs tarn ober nic^t

einer, ^as tarn, mar reblid)es 9lioeau, ^robutt gebobener 9]>lalfcbule,

bier unb ba einmal bie SRöglcbteit perfönlicber ^raft, ober nod^ unreif
unb toftenb. Unb olles in ollem: bie befagten aö)t^\Q $ro3ent. ®e^
toife, unter biefen grauen finb einige rc^t begabt, onbere febr gefdjicti;

olle ober finb fie Xrabanten. ©ie freifen um irgenb einen SDleifter.

Sllfo: eine SScrmcljrung ber fünftlerifd)en 2Berte boben bie !5uri)freien

nid)t geleiftet. Srogt firf) nun, ob es gut ift, foltben (Bleirfjgültigfeiten

ßieb^ober unb Äöufer 3U münfcgcn. Diesmal foftet feines ber 2Berfe
(i)onbarbeiten) mebr als bunbert QJ^arf; man fonn aber oud) fcbon für

breifeig ein buntes 33latt bcimtrogen. Vlnn mag es ja rid)tig fein, bog
moncbe biefer fleinen ORalerinncn gern il)r lofcbcngelb ein menig ftei-

gern mörfite; ritbtiger ober ift es bocb 3U fagen, ba^ bie gute ^tepro*

buftion md) einem Äunftmerf mefcntlitb mertooller ift, als ein mübfam
gebaftcltes unb Icicbtfertig bingcttJorfcnes Original. Der ^unftfrcunb
mug graufam genug fein fönnen, um ollem halbfertigen ben ^eg 5U
fperren.

Die mentgen STrbeiten, bie oon oeritoblen Slünftlern 3U ben SurQ«
freien gebrad)t mürben, bitten ourb obnebies ibren SOßeg gefunben. C^s

ift ni(bt red)t cin^ufeften, morum WlaUr, bie fcbon fo unb fo oft an
anbcrer ©teile firf) 3cigen fonnten, aucb no(b jurofrei ousftellen mußten.
3um ^eifpiel : aKeUer, ZQtJ^mj f\cnr" ' ^^H"^ fübrenben !D{itglteber

ber Sfleuen ©e3effioinnf!nü gul gefünnt, ba^ fie es nicbt nötig bötten,
auf bie breite ©trage ju geben. D06 fie es toten, aeigt, mie menig
bie eigentlitbe Slbficbt ber 3urQfreien auf Gntbecfungen ausging, ivie

fc^r ber nacfte !^mtd ber Uebung eine ©rroeiterung ber 2lbfnömöglirf)=

feiten mar. ßeiber bot biefer an fid) gefunbe Oebanfe bem 2lnfturm

ber Unberufenen nic^t ftaubbalten fönnen.

3n bem ftillen ©olon ber anot^ilbc 95obl 3eigt 0ottl)arbt ^ue^l
eine groge ^oUeftion. 5ßir febcn einen geiftreicben 23iituofen, ber fein

crujöbltes @ebiet mit gra3iöfer SoIIfornmenbeit bcl)crr((bt. ßs ift nur

fclbftocrftänblitb, bog ber SSerliner fofort baron benft, bcn Dresbner

Slfobemiebireftor mit SRoj ßiebermonn 3U oergleirf)en. ^\d)i nur norf)

ben aWotiocn, oud) nod) ber 2(rt bes 2tnf(f)auens unb ber Dorftellung

finb beibe aJlalcr (bie übrigens 3iemlicb glei(boltrig finb) ocrmanbt.j

2ntmänner{)äufer, 2öaifenfrf)ulen, ©traBen3Üge; bie ißilber ftorf fono*

Uficvt; am 2(nfang gan3 braun unb mit ben Oobren immer forbigcri

iDcrbenb; ben Stugenblicf erfoffenb unb bem ßi(i)t nad)jagenb: bas finb

bie Obentitöten ber beiben. ©ie finb mebr als öugerlitbcr 9latur, fie!

[inb ©Qmptome für bie ®efd)i(bte bes Ompreffionismus, ber beibe,

ßiebermonn mie ^uebl, rebliebe ^^Jioniere maren. ^l)xz S^\ammmqz^
[)örigfeit ift offenbar; nitbt minber beutlirf) ift, mos fie trennt. ßieber=

mann ift ein ©feptifer, ein fül)ler ^calift, ein ^loffifer ber fnoppen

Jormel. Äuebl jautbst bem 2Qhen 3U, er freut fid) an btn (Ein3el=

I)eiten, an ftorfen Söirfungen, an einem blifecnben Sleffel, an einem

pifanten @elb, an ber ^Rarität einer groBoöterlicben Xrulie. 2Bäbrenb

.ßiebermonn bos ßicbt ols einen 35e[tonbteil bes ©eJomt^Orgonismus

molt, fiebt tuebl bos giimmerige, bie giorfen, bie bell«" ©onnen«

prifeer. ßiebermonn ift preugifd) unb 3"gleicb boüönbiftb. ^ucl)l liebt

bie patl)etif(^c SRufif bes fübbeutfcben ?8arorf, als er nocb ßüberf malte

(feine ^eimatftobt), gob er ber 9ßirflid)feit ein menig 00m bömmrigen

6d)immer bes IRomontiftben. 3n ßiebermonns 3Silbern lebt eine tos«

nüfdie 2lrd)itettur; Stuebl pflegt mit 3örtlicbem (Befcbmod bos betorotioe

[©tilleben. Das tut er aud), menn er oon ber totetten ©entimentalitöt

|unb ber farbigen ^eiterteit, oon bem oornel)men 33aro(f bes Dresbner

©tobtbilbes er3öl)lt.



'^a« ßeil^mitfeum« 3m SInfd^Iu6 an bcn gcftttöen Slrttfel

:

^ „.n 33af)r8 übermittelt unS ^exi malet %xil)üx
f\ a (»,n f^fine

fleine 2>enffd^rtft, in bcr er bereits bor ferf^S 3af)ren bic 3bee eineS

a3ilberberleif)inftitut§ enttüirfelt I)Qtte. ^r legte bamal§ feine 3bce

einem \){efiqen Äunftfalon bor, aud^ in bet Solßcaeit mürben ber-

fc^iebenftid) Söer^nblungen mit ©elbleuten, and) mit anjei 2ßaren-

i)Qufern Qep^oQen, aber fie füf)rten au feinem (^rGebni§. 3)ie 2)enf- •

fdE)rift entmicfßlt bie ö^ci«^^" einleu(^tcnben ©rünbe für t>a^ S3er-

leiten bon 93ilbcrn, ft)ie fip Hermann »atjr bargeteöt ^at.

eine anbcre 3eitfd&rift teilt unS mit, boj bic angeregte 3bec tti

ftubentifd£)cn «reifen fi^on bor längerer 3eit in bic Jlat umgefcfet

morben ift. ©eit mei)reren 3al)ren ejifaer4 in ber Äicier gfretcn

©tubentcnfd^aft eine ßeii)bilberei, bei ber fid^ bie Äielcr

;

etubentcn 3u ^Infonö be§ ©emeftcrS für geringes Entgelt bcn 2öanb-

fd^mucE für iJ)re Jöuben entlei!)en fönnen. md) I)ier fann mon im

;

ßaufe ber ©emefter tocdjfeln. ^reilid^ berfügt mon nid^t nur über

Originale — meiftenS toof)! Driginalgra^f)ifen —, fonbern unter bcn-

Silbern befinben fit^ saf)lu\d)t gute IRe|)robuftionen. %uä) bi^ ßei^-

aiger greie ©tubentcnfd)aft' l^atte eine äf)nlirf>e 3nftitution. 3^atürlid^

toaren bie (^inrid)tungen inS ^chtn gerufen n^orbcn, um bcr

©ef(^macf(oftgfeit ber üblichen ©tubentenbube, ber man neucr-

bingS einige Slufmerffamteit mibmet, ioenigftenS ettpaS ab3ul)elten.

bcMlfAe fffTUhmifi t ^f)arIottenburg befd)Iief



mufpum.
Wadöbrud berbotenj

ermann Bahr.

3Iuf j^unbert an ber ßiteratur, auf taufenb ön bcr 2Jluftf
tcilncl^menbe ®eutfd)c fommt faum einer, ber aar bilbenben
flunft ein lebenbige^ i8erf)ärtni§ l)at %l^ id^ mic^ neulid^ ein«
mal barüber tDunbertc, fagte mir ein SJlaler:

„^ä) iDunbere mid) barüber qax nid)t benn nur
tocr mit einem Silbe lebt eignet e§ \xä) inncrlid) an
SBenit man 3f^nen unter Seuten ein ©ebid)t t)orträgt,
fdnnen ©ie bodö aud^ j^ödiften» einen aanj bagen gin*
brucf babon fjaben, aber ©ic merfen fidö ben Flamen
berfd^affen fid^ ba^ Sud^, lefen balieim felbft ba% ®ebid\l unb
toenn e§ 3i^nen nun etn^aS fa^t, lefen Sie e§ naä) ein paat Sa*
gen, nac^ ein paar Sßodjen mieber, unb erft/toenn e§ ^l^nen fo
bertraut gelüorben ift, ha^ e§ junjeiten, menn ©ie gar nid^t
baxan benfen, Don felbft in 3§nen fid) aufaufagen anfängt,
bann l^dbenSie ba'^®ebiä}l bann ift c^ ein©türf3^re§ inneren
Seben§, e§ ift ^l}x Sigentum geirorbcn unb bann erft bürfcn
Sie .fagen/ ba^ Sie ba^ ©ebi^t fennen^ SBer ift benn l^eute
aber überhaupt in ber Sage, ein Silb fo fennen au lernen?

Sie fefien e§ in ber au^fteffung, ba finb Sie niemals mit
il^m aüein, benn Sie finb nid)t aüein, unb eS ift nid^t aDein,
Sic finb unter 3Kenfd}en, e§ ift unter Silbern, unb j^at e§
anä) noc^ fo ftarf auf Sie gen^irft, fo tperben Sie fidh, j^eim-
gefefirt, eigentlid^ nur no(^ biefer SBirfung, 5\r)re§ gtnbrurfS
erinnern tonnen, aber faum be§ SilbeS felbft. aJlad&en Sic
boc^ Die ^robe, fragen Sie ßenner um irgenbein Silb, unl»
Sie werben faum einen finben, ber ^^^mn ba^ Silb, bon bem
er fd)tüärmt, ober über ba^ er fd^impft, Jöalbhjeg^ ungefäl^r
befd^reiben fann; tva^ er flfbnen befd^reibt, ift immer nur
fein eigene^ ©efü^I, beS Slbfd^euS ober ber ßntaüdung, aber
er itJirb nid)t fäf)ig fein, and) nur bie Starben ridE|tig anau«
geben.

Ober berfud^en Sie fefbft einmal, toenn Sie in eine
Stu§fteIIung gerben, um irgenbein Silb njicberaufel^en, berfud)cn
Sie, beöor Sie nun box ba^ Silb treten, e§ m ou§ 3fl)rer

erinnerung uorauftcaen, unb Sie mcrben, wenn Sie e§ bann '

mit Slugen feljen, ftaunen, n)ie wenig Sie babon gewußt ftaben,

aber a^anben Sie nur ia nid^t, ba'ß eS 3önen ba§ nää)\tmal

beffer gel^t! 5lein, ein Silb lennt meiften§ nur, ber e§ gemalt
l^at, unb im beften glatte nod^, bcr e§ befifet, bann fann e§

fd^on bon großem ©lud fagen. Um ein Silb au fennen, mufe
man erft eine !^eit mit il)m leben, man mufe e§ bei fid) l^aben.

Itnfere iSilber ftnb alfo auf ben 35erfeF)r mit reidien Seuten an»
aewiefen. fSüex ijat benn nur anä) ^lai^ für l&unbert Silber bei

fid)? Unb Mtte nun einer felbft für taufenb ^lafe, bon benen
er bann alfp fagen fönnte, ba'^ er fie tvixtüä) fcnnt, einen
wie geringen, engen, unboUftänbigen unb feine§weg§ au§»
reidienben Segriff Mtte bod£) aud^ ber erft bon ber mobernen
2Jlarerei!"

^ä) gab meinem aJlaler red^t. ^ä^ mu^te mir ja eingeftef)en,
ba^ aud| mir bie paar Silber, bie id^ bat)eim i^ängen l^abe,

bod^ nodg gana anbcv§ wert unb lieb finb, al§ tva^ id^ immer
wieber erft im 3Jlufeum auffudfjcn mu^. SludE) fiel mir ein,
ba^ iä) bor furaem in einer SluBfteHung ba^ Silb eine§ g^utu-
riften betxaä)tenb (ofjne mid) red^t cntfdöeibcn au fönnen, ob
e§ auf mid^ unb wie benn eigentlid) e§ auf mid) wirfe) mir
unwiafürlid^ gewünfdE)t l^atte, e§ boc^ mit nad) |)aufe nel^men
au fönnen, um e§ ba eine S^it immer bor mir au f)aben
unb mit i^m beifammen au fein; unb erft wenn id^ fo nic^t
blo^ mit bi^fem einen, fonbern mit einer ganzen Sci^e bon
ejpreffioniftifd^en C>öuptwerfen unbefangen gelebt unb täglid)
berfel^rt l^ätte, erft bann bürfte id) mir ein Urteil anmaßen, ba^
man mir über ben ejpreffioni§mu§ abgeforber t fiatte.

3nbem iA nun nod^ weiter barüber nadjfann, fam idE) baau,
mir jd|Iie&Iidö au fagen: SKadEjc bir nur nidit§ bor, bu mufet bir
eingeftel^en, ba^ e§ bir unmöglidö ift, bie bilbenbe ßünft beiner
Seit fennen ju lernen! Jjd) fonnte mir ba^ nid^t ber^el)len,

fo fef)r e§ mxä) betrübte. S5enn fogar, wenn mir ein g^reunb
biefe §auptwerfe fd)enfte, fo wäre mir audi nod) nid^t gc»
hoffen, ober bod^ blo^ fo lange, bi§ inawifcfjcn wicbcr anberc
ßünftler mit neuen SQöerfen crfdgienen wären, benen aber
bann ja fdE)on jene anderen ?pia^ in meiner bollgeräumten
aOßol^nung weggenommen l^ättcn. aJlir wäre, fdjloß id^, alfo
bIo§ baburdh au l^elfcn, ba^ man Silber au leiten befommen
müfete. Sei^mufeen alfo, wie c§ Sei^bibliotr^efen gibt.

gür irgcnbeiite ©ebüf)r werben bem Slbonnenten bie Silber
j

feiner 2Baf)t in§ ^au§ befteQt unb nadE) einer 3eit wieber gegen
anbere umgetaufdE)t.

^ä) mu^te junäd^ft felbft barüber lad^en, e§ fam mir
fomtfdö bbr. Ciflentlid^ aber wei& i(^ bod& nid&t, tva^ baxan

benn fomifdi fein foK. 2JHr würbe iebenfans baburA ein
wirfad)e§ Sebürfni§ crfüöt. ^ä) fönnte immerlöin einen 9iaum
in meiner Söo^nung für Silber beftimmen, ba liefeen fid) fed^§
Silber unterbringen; unb id^ fönnte bafür bieaeid)t iäf)rlid^
einen Setrag bon awölffiunbert bi§ a^tJeitaufenb a3larf an^»
werfen. Sei aweimaltgem Umtaufdii im SKonat Wären ba§
l^unbertbierunbbieraig Silber im Salir, bon benen ic^, tagaus
tagcin mit ir)ncn rebenb, bann fagen fönnte, ba^ id) fie wirflic^
fenne. dl\ä}t\q auSgewäj^It, foldije nämlid), bie al§ Scifpielc
wirfen, fönnten fie mir icbenfaflg einen bcfferen Segriff
geben, al§ id^ bon ber gntwirflung unfercr fiunft gewinnen
fann, wenn id) icbc? ^al^r atemlos burd) bie fämtli(^en ?lu§-
ftellungcn bon SQrlin, ®re§ben, SKündien, $ari§ unb Senebig
renne, ^d) würbe mir bann and) bieIIeidE)t ein Silb, ba§ icQ

fd)on einmal bierae^n Sage gebabt, nadi ein paar 3Konaten
aum ^weiten 3Ral bieHeid^t nado einem ^al)x nod) ein britte»
dJlal fommen laffen unb würbe bann, wenn idi e§ erft wieber
ein paar S&odjen entber)ren mugte unb wenn iä) wei^, ba^
e§ in bicrjer^n SEagen ja Wicber abgel^olt wirb unb id) eä
Wieber entbel^rcn mu&, biel mef)r babon ftaben, aU wenn e3
mein Eigentum ift, ein für allemal an ber SBanb iöängt, unb
id^ e§, weil id^ e§ immer fef)e, fdE)on eigentlid) gar nid)t mel^r .

fe^e. Unb id) malte mir au§, tvie mid) bann bieHeit^t mandö
ein Silb, ba^ mid) in einer Slu§ftellung überwältigt, balb
enttäufdien, ein anba*e§ bielletd)t, bei bem ic^ in ber Slu^«
ftellung faum berwetle, im täglichen Serfcl^r feffeln würbe;
e§ gibt aucb in ber 3Jlalerei gewiffermafeen eine ^au§mufif,
in ben Slu^ftcaungen aber wirb Pafemufif gemad^t. Unb t^
fönnte ba^ Silb m allen Scletid)tungcn au§foften, and^ in
meinen berfc^iebenen Seleudjtungen, fe nac^bem in mir brin
gerabe grellem Sid)t ober aber Sämmerung ift. Unb id). fönnte
ba^ Silb allerl^anb Prüfungen unterwerfen: wie e§ wirft, tvmn
man eben ®oeil)e gelefen ober Scet^oben gcl)ört l^at, auf ein
®ebid)t 3Dlörife§ ober au SBagnerS SEreibljauS. Unb id) badjte
ia bahei nid)t blo^ an mic^, fonbern bann and) an bie bielen,
biclen 3Jlenfd)en, benen baburd) aum erftenmal ba^ ©lud
würbe, mit Silbern au leben unb and) einmal ben feltfamen
Sauber au fpüren, ben bie ©egenwart cinc§ Äunftwcrfö um
alle unfere ©ebanfen, ja felbft um bie gemeinen Serridötungen

'

be§ Slütag§ fpinnt.
.

Seit id) meinen mimt bei mir l^abe, ift mir,
,

als ob i^ ie^t im 2eben 4iie weör flan^ bevlaffen ,fei« i

>
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Me 40mm breite $ettt5eile ober berenl

mit tabedarifc^emSo^ u. Sinan^9[n5e|
ftetlatnen ffir bie 90mm breite $etit^

Sei belangreid^eti Aufträgen unb f^i

SBieber^oIungen entf)»red§enber 9?(

Vnfere g^efd^äftdfteHe fomie an9tv&xti

Insinteti Kndeigen«@s^ebttionen nehmen
entgegen.

Son if^einri^ »inbet*

(*) JöerHiT, 9. mal
5)cr geita btefeg grofien Sa^teS f^ai mawbt Uebenafc^ung

gebracht. 3>en USöCfem ibötte er um ßaöreSbrelie einen Ärie^
befeuert, toeit ber berflijrte Statut quo. ober Mc ber Äerl ^eigt.
auf Um föaltan |l<(r fo übel benommen Hüe, Unb toie bie
Eonnen beg grü^ringS in itnglaubaAer SBeiberart hjec^fcru,

fo bangte (^rnopa Jag für Sag um bag ©efcbtd feiner grofeen
Rinber. «ber bie @onne lac&t mieber cmf bie maienfrifd^
fBelt ^emieber, Wan! unb feftü*, alä iaht fle btr Äegiffc?tr
ber S&eMüJ^ne eigen» pu^en laffen au bes V«9Yrfr.l9tf7^|^

\l^othem f^viebtn. i

^xi aber tootten un« freuen, bafi ber Statut auo toteber
fc^iäft ober baß er fcfton totgefc^ragcn ift; ha^ bie gräfeU^cn
25 ^fennigfiücfe enbltc^ h)ieber eingebogen tocrben; baj bie
Samjjf^ciäung in hm Söerliner »JietWufem no* big awm
16. 9Wai tn 3:ätigfelt au fein bot; baft 5lifita aug efutari au^
alei^t unb ftatt be8 SBaffemocfg hen toärmenben @<^ofj)ela
toleber angeaogen W; bo6 bie ^Berliner etahthahn halh elef*
mf<i^ betrieben h)irb unb hai man bter an ber Stfxet unb im
ganaen lieben beutfd^ ^Soterlanb bie «ßeibbirbneret"
einrichtet.

3)ag ift We bebeutfamfie 2enaüberrafd6uttg biefei? großen
Sa^re^. 5)ie Sei^ilbnerei, — man bevaeiöe haS borerp unber^
flänbli^ SBort, — ift bie ajJorgengabe finbigen ©efdöaftggeiftcg
rni bie beutf<3^en Sunggef erien. «cö toitt garniert
eimnal bon ben »erUner :3unflgefeaen reben. ^a^ ift eine
Waffe für fid^, bie ani angeborener ÜJertoorfenbeit ^erau«

1. biet' Wäiex heiratet, at^ anhext gute SWenfcben.

2. anfprud^gboKer unb baiber bei Sßuttern mit ertooAfenen
ZM^ttxn er^ebli«^ unbtüthi ift. unb bie

3. na, man toeife ia . . . :
-

m\o: S)en beutfc^en Sunggefetten blübt eine neue mof)n^
fttitur. aJlan f^ai ja felber bie (grfabrung, tote bie üblicbe
^^&uht" att^geftattet toar. Äein mitS »üb an ber Söanb.
3« neunaig bon ^unbert Ratten ein necfifcfier Oelbrucf, auf bem
ein £ r m J) e t e r fK& malerifc^ an ein *ferb lebnt mtb an^
fcöeinenb bad ßieb bon ber ^äfelic^n föinridbtung bläft. Ober
ober bie (tUtxn ber ßogi^leute in beragerreifienber i^reibe« .

bergröfeerung; — (S9rilb umfonft, ®i>Ibrabmett 12 maxT) . . .

3n ber »litte Xem^ete aber ein riefifte«. bunte« »ilb mit
^ItÜtn ^af^ntn unb feieren ®ef*ö4ett Sn einer (Bdt be«
lai^menS entbecfte man bie $boto(ttabbie eine« 8otbaten,
?ffen frtegerifc^er SUid butc^ einen glatten ^omabenfc^eitel
nmer^in gemilbert lourbe. 9>atmttt ftanh htmn ber fc^dne
mh Qttoii tief tmp^nnhtnt «er«: .JBer treu gebient ^at feine l

3eit, bem fei ein botte« ©rag getoeiljt.- JVn fünfaift bon ^unbertmm ^erboponbiöte ein ergreifenbe« SöiTb ben äBanbfc^ucf,
ba« eine n^eiWicöe ©eftatt barftettte. unb unter htm au lefen

no^ bie üblichen ®ibfbüften, - f?auft unb ®ret*en(bronaiert),
©d^tttet (mtt abgeftofeener ^lafe), — öiefe «>irf<^, mtht unb
anbereg ©etier auf einem »Idbel. ba« unter bem S^amen

"^f^£^.??I f!?
^tttelbing ift atoifcben «ommobe, SBi<3^gfaften

unb SBafd&ef<*ran!. ..

^a^ tvax bie 3unggefellenbube! »ir belferen SBilben,
bereu ©nttoicflung fd^on immer bon tttoaS etilgefüW befcbtoert
padien am Sage be8 (Sinauge« bie 3iPbe«^ immer aufammen^ " ^' itJwmj^^Meit ^hfd^ hox bie .Simmertür auf ben ^nb^
bobeit. Sic betcfblgte «bte ber »irtin reparierte m<m burd^
bte fc^^ne ßüge, hai aU bie bracbttjoffen ^aditn ^oäf Ui<bt
aerbredben fönntcit, totnn man nocftt« einmaf be« fü - ^
unb falten $öiere^ b^tt nadb ©aufc fäme. Unb ha
bodb f<*abe unb fo . . • . SBa« in hen mllfttn MBn
gefe^en tourbe.

fn 3Beineg
»öre bann
au# tin^'

^,^S)ag ift le^t anber« getoorben. man ahonnitmin ber ^^Seil^
bllbnerel @. m. b. $>.'' gegen tintxi 2Ronat«beitr|h bon öO *fg.
zi^tJ^ ^^'^ ""^ ^^*^^* ^«« ^^odbfünft(erif(bel inbibibueöen
»ilbfc^mud- für bie 2öänbc be« ;,J?unggefeKenpimg^ Sa« ift*m ^eba>ife, ben man ni^t genug loben !ann.^ 9Sor aUtm bie

!!?^?il^!!!*'^^^x^!l?^^?^*^'^ *"^ •ittbibiueH'' fc^öcTen
au fonnen, toirft beftedbenb

Sfn teetc^e lünftferifd^en Simenftonen. ' >r \
tt)irb bolb bft« Sunggefettenbeim entrücft,

tütnn erft bie 3immer, hit toir ftitt betoobnen.
burcö bie mobeme SBilbnerei gefcbmücft

!

^tnn erft bie fB^nht, bie un« falt umfangen«
bon oKemititfd^ gereinigt, ntu erfteb'n:

unb toenn njir erft, in feigem Äunftberfongen,
ber toed^fclöoICen »ilber ©dbonbeit feb'n;

SKoma fommt au S3cfu<:b! ©ofort beftettt man
ein brabeg ^ilb bom alttn t^cJbenbacb;

bielleid^ ou* i»2obn ber Arbeit'' bon 6* ?itlhmann; —
fie fielet e§ an unb toirb bor 9tübtung fdbb^odb.

3>ocb fommt ^^^ gwte DnfeT, ber aur SWiete.

bie nie U^af^lt toirb, fiet« bie &dhex fcbidt,

^anxt ift e3 3^tt, hü% .»Sigmare! in ber <S<bmiebe'',

ai« »i(b ber Arbeit, breit bie asiinbe fi^mOcft;

S)0<4 fommt betfc^c^ert beimüdb ftUI bie ftleine

ium erften 92a(e ta^ie ein 9ieb um'« (Sdf.

i^mn grüftt it^ unfrer Sambe 3>ftmmerf(beine

i>mt bon ber SBonb ein ffotter Keanicef.

I Unb ©oeti^eS S^obf barf nie unb nimmer febXen
toenn atoei fld^ füffen fo im iungen Tlax
'Was fott id) htnn nocb biefe« bier eraäWen'
3(b abonniere hti ber SBüberei!

WitUtid^t abonniert aucb ba« ^öniaHdit Obern*
f^aaS in Söerlin. ©g fann flcb bann für bie näcbfte ^ i e g *

f r i e b ^^ «orfteEung ein 93irb beö in ben SBurm bertoanbelten
gafner anfcbaffen. S)ag 2:ier, haS bier geaeigt tourbe, batte
atoar bie borfc^rtfigmäßigen fdbrecflidben ©öder unb ^auer.
W}tx toie e«, ftatt auf bem 58oben faucbenb au frie<benb, auf
einmoi faft freifcbtoebenb in ber 2uft baumelte unb toie eine

I

1

toU^etoorbene ßeberh>wrft an sh^ei <Bixidtn ffina, ha tvoate I

ha& öfrauen fo recbt nicbt auffommen unh tint toMht ^eitcr^ '

feit ftimmte mein berftocfte« 4>era fröbllcb. 3)a6 ber erlegte
Sßurm bann toäl^renb be« aan^tn 9(fte« auf ber ©aene Hegen
blieb, ift bo<b gerabeau tin grober 91egiefeblcr. ber an ber
erften SBü^ne SJerlin« nicbt borfommen bürfte. ^n bem greifen
5lbcnb tourbe nocb- eine atoeite UnmögHcöfeit begangen. Ser
»arbbogel tourbe in ftreng realiftifcber Sarftcaung in ©eftalt
eine« ffeinen, au«geftobften ??eberbiebe« auf einen %\t gefegt.
5)ort faß e« regunft«ro« toie ber befannte @rci« auf bem Sacbe.
ißur toenn grl. S)uy unTtcbtbar binter ber ©aenc Vit entaüdfenben
%önt fang, bie eigentlicb bon htm befagten 5?eberbieb gefungen
toerbcn foüten, bann bobf^e ber SSogel im 2:aft baau unb tat
fo, al« ob . . . . 8o benei^men ti<ß Slibifte, \otnn fie ein ge*
fbrenfelte« ßi gelegt l&aben. Serart ftittoibriger unb gefd^macf^^
lofer „Sleatigmu«'' mag meinettoegen in ^eutomifdbet' ^öber
f(blagen raffen; in ba« 93tibnenbirb einer erften i&ofober pa%t
ein automatifd^ bobfenber JVetb* unb Söa/lbberifan, — e« famt
aucb eine ^wxmt getoefen fein, — fdbtoerridb binein.

<5ine ä^nri^e ©tiltoibrigfeit errebte icb im Sweater
an ber ^öniggrä^erftröfte, too augenbricfli(b ©bafefbeare«
iWacbeti^ in einer fonft boITenbeten Sarfteirung geboten
toirb. (SBegener ai« 9)lacbetb ift ein tiefe«, rang na<btoirfenbe«
(grlebni«.) — Söäbrenb ber ^SorftelTung reiftet fi<b faft ieber URit*
fbteler ha% SSergnügen, ben "^amtn be« ungrüdricbften atter
JTönige anber« au fbrecben. 5Bon ber ricbtigen ^u«fbradbe
bi« aum SRecfbett, ia ferbft bi« SWacbeet bur<bläuft biefer "Siamt
aVit mögrid^en nnh unmögridben ©cöattierungen.

Ärefnigfeiten, Weinigfeiten! —, toirb man fageti. ©etoift.— ^ber e« gibt 9iamen^ bie mcbr finb, oI« ©cbalT unb ^aucb
9iamen, bie ein ©rauen, eine ganae Sßelt tieffter ©rfcbüttet
bebeuten, unb bie biere« berrieren. toenn man fie ni<bt
ii^rer ganaen, flaren ®x>o\^t richtig au«fbri(bt.

'

i
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&'e'AiDiror'''u"p^*^ .!" <äj" 1
«»curesir, dar In anil din um* auiiio Aipiior, la Eneelsbere In Darti..!n«f n«»..» i. .„^—ui.i .

cu m,le Alpilor, ^. Engelsberg n

S i»'; l*""'?
^'''«'Ste ascuns, retras

min, AHhur Segall.

Sartiiipat DumaX la expozitiile mari
in sträinÄtate, cu care prilej critica

Ja fäcut tot-d'auLa 'elogioase "apre-
ciert.Segall a plecat ttnÄr din tara ro-l^o ,. —

mtneascÄ. ^*^* ^^
\

Segall e Mdäf, de§i are la acti^l
El ji-a fÄcut studiile In München ^*^ ^'^ ™"® *^*^*J artistic.

natn^r '
^'^ °'*'^* §' impuDätoarea

HiPf^' ^a^i*'" ^"P* P"o»Jii aoJ de stu- ««tusiasmul-artistul l.sl imbatä pri-
aiu In sträinätate, ^e^ra// a fost re-

^'"^® contempllnd grandioasele fru-
coDQpeDsat la o expozitie dela Athe- ^^seil ale pnveli§tilor alpine, §i re-
ueui din Biifinrooft ^„ ^ j_i.. dfndu-le pe ptnzele Fale. '

nflnl /!;« ö '«^F"'«"k*^ ueia üine-

Nu ne Indoim cÄ atunct cindflm-

»* sit raii? xT°*"' *<'*'"9'' * prefe- '
prejurÄrile tr vor tngädui, talentatul

ara nn «. V ? '". strtUnÄtate unde / «rtist Jjl va aduce aminte si de pa-

Mfericir^ S? ."*•"«?., pe care din ( tria sa 91 de faptul c&. ort-ce s'.r

A«t^! Pf*"*""' * PO»*« oferi. zice. ea a fost cea d'Intll care a
_

e^paa In repetate rindnrt In I Stint s&'l aprecieze,

1 1
J

1 7 7
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Seaeffioa. ©i« SrüöJorjrSouSftclIunfl Jet
©eacffton, i)t€ morgen eröffnet tohb. bebeutet
»Diefeer cinmol ein aufatmen ou§ beut d)roni.
rnnmintemidfe unfereS .??imftld)en9. ©3
ftnb feine crftöüttentbcn Cffenbatutvflcn, öic
nwit unä brt öei-funbct; aber e§ ift Sgcto^annfl
3U berH)itrcit, unb onniutiflc SBcrtJenuna 25ic
(Be^ci/ton fc^nt fic^ bocT) luicbüi- t^rcc 2tnfönac

€erlc^) btx! bieSmal tn jc^n <S?onU)arf inten-
ieu für foft 250 SBerfc «ßlafe fAofft brinot
forbioes Seben in bog .^auB.' ier SitkSr
burcft bic berbcrften ©eitentürcn ranx }.i RA «r,'
^fc^loffen, entm betovaZZZlnnJ^rtt
&emahbcjon ST n b r i unb e n n e r .Sien/ iicni örobfc^Iörfjtigen 5CiroIer ÜWaMroÄn

'

ton 1809 üon ?^ e 1 1 m o r unb 2BIaftimU ß omonn, bern aart Doetifc^cn $oIcn: oS nrSfteWtfe, bonJWülin^r imb ©Timfo
S,iVr^T *^'^'^«^. (^"^«"f"" f-Äag)
Sa^lt'al'^VonWn^riTnl'^E ^S ^^"^

^ « m « ö e r, 5?inb.r^ort?ät^ ?oTTn gtU

Sot ibJ- ö?n S r^ if°ä* r^^!2r"- = '»»öönbif^c

t'on ^rieiri*^ «»SflWic^nete ^Porträts

ftiDcBin bonW K'«! "?* »oraeaan.

SmtbfStfn L^"ii ""J?"^"
«S^f«" "«^^t«!'

Jerin „im XSiS" Jf
^'^I»'°«o)' eine Oebft-

«n* cä? Saft/ ?U.'*"S>'' «''"^«aften
® t ö ö r ionn S cv

^"^"^ SÖcanarr") bon'

« n f KLA J*';^'^" SJIaftifen bonvanat.bm anlifet aWobcrnen, borunter ein

erofteä ©rabmal „55ie Cwigfeit". 2a3 grauegtmmcr enthält eine ßübfdie ffoffeftion boneacrcr, b<i§ rote «oöenbcrgerS Stu-i
bien bom floWcnftof ber Sfiorbbobn. «ier finbetman ncdj ein fcftöneä 5Käbd)ent.iIbnt§ bon

S}Vn^^.^''^^°^l'. '""^ ^oicinbxc imb

hi "l" *'«''^" ^'^^""^^ "icfifidi eiiigcfd)icft

aSnnnf"s.
*^i"'f["""3in!'"" liegt bie neue^ow.e ber «e.ieffton onf. 2)ort Mngen qucTjcm t)aat intmfiontc iPlättcr bon S i c b c n'wein, bem aWardficnmann«, ein Selbftbiliniä

bera auf SWaiicrgrunb m malen.
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SBonMmiflÄi »urAoemoAi ««« rS^?«» *"^* Settraum« parte

fitO»a*a,mt>n^b^mSamm^m^S, fl««*«J«efe neue «u«.

««• neue emmft bnitOA Ä^SS-h »**?L*!£f*5ö"«* *«**•

mottn, ^ti^ »on ujbe » n^«/^*^ *? f « SieBet.

«8rttf5n& betÄMeSf« ßl.?»!^! * • b I e t a ßtofeea SBanbflemälbe

l<^

tp tTrk 1 1u "a 1 1 f'eli. m "Äff"?1'"«1 3? « « n 3 Ö e tf e n'.

aKourec,««J Aß^^"lf•;„^*lr 5/*e6. «rfteb"a?'a'«VeV

•^
'

hfl « flrTTii Sr'"''*" weöen 1

aimmet bec «SfieBSitT^ift^ S& in?tt*" «"* «etoiefe«. ttS

»Itt^ W??*Äf?^ "^*- *•' «rßffmSiflSKbe S b«

r. äa^
2^ ^^-C f^ f

M
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MS^^^tp^xttaM^.
ftnftletpotltoitftuÄftenitttfl in
' '' MfJi n (5 e ttJ

ttttf(|Ni •er-tRitittBeltc«.

_ -w ^ TOfiit*«», Cttfte «ufluft.

»-J.?*/ ^l"J|$" »««ftt»etein Ift öuf *«« fflüdlfeöen
®fJan!en MBWRnten, un« etnmot *te ffünftler immVbt 8U jetaen, Jeren S»erfe wtt lo^r«««, i«5t«ltt

t" fefe« 55^°"»'n««' S)ö6 itefer «eiianfe fo fllänaenöPfrw rfH*t roerften fonnte, ift »w anent In ml
*'"!" *i!i ^t."**"' "«* *enfion»attft«rt *eutfeBet 5»,
öenJer ftflnftI«T au »erftanfett.

ttöfflf^tr ftünfHer «n* auf Mefe «Seife »ufantmettSe.fommen. «Der ?>f9(6oIoe, Jet eiftotlfet unAcr
£unftfreunö ffnften fl* tn öfef^em aWofie »on Jtefei

:
©ammluttfl onflefDMt^en. »et ©eelenforfeßet ftnJet
in den <SeI(» tuottratt« Jle wt^ttflften «uffSe &öL'üBer, »e« ®etfte8 fttnJ iet UtöeÜet tf &üt Jen
r.«*!? ^'J?"I

®''"«'
i'^* <« *» "e etlefenften £

"öffe- «r fönn möncöen tiefen SBIkf tu« uU ntün^ket ««leler fällt »on Jem fotflfttltlfl Ätelen »^
«elmnW der 9>erföna«Ielt/on Äffen fcüitwenn liefet ©«leler xtäit feft 5er«wJefSiu«flett Ift'teon 6er 8rn6fl«t «8 »ur f^ööenft^JerSlt «BeiMfrelmtatfle SJemaSftetunßen fann «an öle öan»tefala Jet ©efü^Ie iurdjloafen unfi auÄfoften 3v«
'»»«"tefte ntu§ iet ©etldSteUöttet füt flS Bejöiten
.« e« 6a« fra«ujjetfflnrt(6e fttelft, unA ei nt«t a«e^'
f(6en, foniern «l«et 8« teaenflete» ^t.

2)et <Jtftotlfet fteut fl* üBet manfie Jflftr»*.
Jeltenöelt, b^ 6et blefet ®eleöen"ett anl 8 S^mmt, uttö iei ftunftgenlefeer ^ai atte «tllaiten »?t,

"«» 6«« Äuttftneuölerl«en juetll ju Mileiiaen
\i\ oot öKem *o3 ön Format flelne, an Öelnfi" j,,'
TOaletel flro§e £ottralt bt& iunaen ftort SHa" »«
•on e a n « ». an a t « e « 0U8 Bern Jjfojte iSöfl l^
lannt. ^eS ö/eldSen ftünftlet» fiü6e» ©eilft^S,^ !

timtnt fl« ttntet att 5en iRoBuften, ©efunien tltta«
im etmafl oelfterfioft au«. Oerofte 6e«öaljr trim ,»'

m« fo mit 6em »IldC fte« ®enle« unö vimaiu»,

)al täte« a^ftifitum »i«t nui In einem «efuK«

V •|itfÄ5«j:'^'a»arÄe"re? 1 tTÄ ff^o'tt Sr^^L^nSSfSE^>e gm,et4Bet ftdft mit einem tetattlaen 1 ptäffft^nt mgae« "et neueHSmonS..^^^^^^^^^

Hu^c, itt »öuft unö ^ottiöfielcttf, font^crn ött« in
c ner fcittöiffcrmicrtctt ©cclc unö hinter einer von
fühmUn bxnmmtn ©tirn f!öt. ~ «n Ctualität
fommt ß c n 5 a ff) § ^ortroit ^bmxb © (ö I c f tß « ö^n
Bciöcn ^ar^eig öicicö. 5Dö§ 8imme tmnnn.
pcrtrait Icöotö öu« öer fpöteren 8eit ßcnBöd6ß Ut
un» 5cutc faft unertröfllicö 0» feiner tJofierenöcn
Jicfe unö ntalcrifd6en Seere. l[l\x(^ ® e f r e ö e t iJ

geWtportröit wirft onf un« ßeutc ntött, wie auf
^^oracHan öemalt Sn öen !dftrid6en (Seltenöeiten
fic^tirt ferner ein ©elMtportrait non ^urto non
^ö5ermantt a\\^ Um 3a6re 1878. ®iei(8 wert»
V£lle ÄUÖ aum %t\l üBerröfrf)enöe 5ruffd5Iüffe Bieten:
"mat «letJüöt« (SelBftportrait non 1888 unö
8ot)i« Sotintöß «örl ©erfer non 1889.

etn fletncl Q'nwel ift Ö0i8 föftlicöe Sltelier*
interieur non Stlan^ m^x^tx, öoig S(. Ö. ßauö-
\^^ ^AL^^^^^^^ Sif*d&en fifeenö iveiöt, öu5 öent
a^aöre 1880. ^ir-au« mtx^tx^ SeD^ftvortr-Äit an^
öen legten tjö^ren ftejt ööfif^en tro^ feiner öt^Ierk*
fä^töen, rcpröfentötioen iWiilcrci meit aurücf. Ue»cr*
6öu;)t fäKt eß auf, ö-afe öie meiften ^cr ^tnit Sünfeifi«
Jäöriöen nid^tt öuf btx $a&e tjrer a-manatötr a^afirc
[le^'en. S>en Urfad^n öicf«r nterfmürMfien @r*
fd&einung niJifccÄcn ju woHfn, Wege ein oeinlitfre«
©tüd neueftier frciutfd&cr Äurtutöcfd&id^tc öufrolktt,
(llleid^mertiö neften öen 3^unöen von 1880 ft«&ett
ci0«entrid6 nur öie Q'unflen t)on §cute, öie Sea«*
mi^, SBöIter Älcmnt, ®n. STötint ®e5€t
(3)üffcIöorf), ^arl ©ölm^^ZicoIai, fel^t «rtur
©eöÄliJ eyotifdj »irifenöe^ ©elBiftJ&ilöniÄ nitfit öu«-*
ffef^flffWU^yu Mefer Äünftlcr fuielt t^icllcid&t

BIo^ eine ©aite, öBer öiefe fpielt er ntrtfttrliA unö

I

in öurd^iJ eiöen-er SBtetfe.

a&eöer an tun^ uwö alt öenft mm vot btt
citlofen ^nft ein^J fiep (Samfi^r^^» )ttt»

uliuiJ ffigtt i, llWm Bllg IWüWtmr'-i^faet
Hermeltfifunift. fonöem hn ®tnne «ineÄ ö*ex^lt«^uerweirorunifi/ n^nwm im vöinn« ctne* nüt\

lid&en tiefen S(&aueni5 unö örufien ftönnfn«. C^ms^
öeroetiJ Portrait« öed ©ilöjaufrfi ^<i\\o, ^ei9
jhtftortenntalerd Ör-anf, Öej5 W^terö »ecfet
^unfiaöl ««"ö ^CiJ ©ilfr&oueriS ©ö. ©ufij utiö

ba^ (£cl&ftportr<xit 3uliuiJ (gjttriJ Wnt«xlöff«tt
©tn-örürfe, öie weit iti&er ^a« ©toffßf6iet Ö€r 0^akt«t
SittÄUi^cid&en. SDic 3toiefprad&e mit folgen S3eftai
öcfiört mr(i ^eölücfenöften, wa5 öie Äunft »n Meten
tjernta^. ®(&o;>cn(öaueriJ a>eftniHott öer ftunt «(•
^(JrWfuw* Jenii hkmi fiier. jc^üMieit, jR^M^



i^^ II ..I. II II I mf *'>i
••*. ••»r

i.i

I

•: »L-

»•I

I

Iftimf».
BenbamittOQ.m «eßenttort eine« Te^t MfihcUm öclobenen SBu6Mum3

»eMen gunid unfc fte l»at toä^teiib bicfeö fteltrauflT flaric

|?fe««ÄÄ«« i ^?ÄÄt

ÄiliÄ*"*/-^-. «Bet bie iunöffe ©etterotion. bie ^„eueS

«Ä.^A ^,*» • 5," ^» « ö « b © * I e t ö flrofeea SBanbgemälbe«aufötuA »et Senenfei @tuben<en aum ^cil^eitMomt»! 1813- xiefit
bfl»,fi<m^hnteteffe auf fl.^. «cBeit i^m erfWcn gtana ßedln.

»erftoibcnen SReiftet Cisanne. befen otofeeä ©emälbe .©abenbc"

?niil^»*L!l5.
*"

J?"*
einem etgenattiflett ©tiOeben berlrctew ift,

Sr ««iL^ffi!»«," * '.*«"'.»»>««8««".ö«t UHb ciflciülidjen gdöüpfcr

«iSb?<??t"wfr5lKfe!"*'**'*"'"*- ®" «^»»"«"flOrcbe ^ielt b«

• '-.:

Y0^^X^(/{^>AA^
% r^z f^ ;f
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BERUN SO. 16, RUNGE-STRASSE 25/27.

Zeitung: DeT VotWärtS

Adresse: Bdrllll

Datum: 2^JUN.ld8%

fiiUmt» Ott. 845) tnU fcteec onuidfen, toHlnicrt Matten nnb fiberanS

~ ' f^n^Mt^Üf^e Setflifl^tenr Cine onaenei^ine neSeirafdli -
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Kleines feMztotL
ftttttitfiiloii 9utUU.

SjM' gefiem Bei ®utltit etoffneie heue SuS«
fteHung fül^rt a(0 Aennloort ben 92amett ^l^n«

iecffurd i(Rb eiit|stei|f,Ut4 Bieiet bemgemä^
eine tln^dtil folget . (Semolbe, bie man mit
htm JiDlIefttbttamen »»Stilleben'' au beaeid^nen

liebt. ®tiaeiK Seben- in tm\äxt€n ^kmäijttn,
tul^ige Slnmut buntes iBIumen unb leud^tenber

gtüd^te, bo» (Belgeimittil bct "iitabuUn auf
Cofett unb ®etveben, ha» Spltl bei Sid^teS

tuf ißotdeltan unb Ctfloi« Iura alfe9, tood einen

feinfül^lenben SRenfd^n burd^> feine intimen

Kfi^e entautft, bad tft O^iet in fttHet Sd^önl^ett

iv^ einet $luifteEun0 tteteinigt. 2)a> JRecImal
fold^ec S^ilbet« hal^ xf^ntn allen gemeinfam ift,

kii ift btt ioftbote ffiu^, bie i^nen anl^aftet

i
unh bie Don il^nen auf hcn IBef^auer ficqmt«

Mhi* btefett gimmcrn, bie be Saftro matte,

I mel^t ffi^tbietc eine milbe Stuhlt, biefe Keinen

©Ofen nrit ben bla^n ßid^trefksen Den fElt^ SL

Sticemtl erao^Icn tn)n bec getul^ioen ^eimi'

^ K^feit eint» ftiOen £«imd, unb feI6fi £ouii»

ilSofiint]^, bec Shitfe unb fOtutaXt, loeig bi&

»füften"' SIeiae in feinem gemalten ftud^en

ttnb* lanbietten grüd^ten tteffßd^ toieberaugebem

9ltt|tiv gebSl^ii einem tpinsigen Oelgemölbe Don

Reffet n zif, ha» tp)^f(inet ftleinl^eit bte Stille

Mnei ®emad^d toiebejrgibtv —
«; 3)ann ftnb nod^

fd|öne Silber Don (Bauguin (grüdjte), ton
Qcil^iiif 8t e i (! e un]) SIeDogt (filumen) unb
etn loenig au auffaOenbe, in l^ointiHiftifd^r ^rt

geiitfitüe S3IumenDafen Don Gegal au feigen.

9« iisiß^i^t» Stoffe unb £et>t)i4e initlen au
! M^^enb in biefer ftiaen Un^ebung. S^liegli«
! in tiö^ Dost ^einrid^ $.ü b i^ e r 9 jloQeltiDaud«

ftetfung Don $BiIbecn ou9 htm S^lo^ $area
au tebccu Sie a^gen in unaufbtinglid^es

,.
Bfoxlftigl^i ba9 tJnnete einei) fd^onen ij^ecren«

f^« baf mit feinan lofftacen (Shbtlin» unb ebet«

mffpKmten Sieublem^iit Don htm Sefd^madE bei

;
ptt||^lf linb be» fl^ttin ft>ti(i^t« K* £.
-'^v;

I 'J

f-^Jiyuuui^



^

%

"?

—

f

*

'

«u tritt (fn bet ^otlbömcrProfte) IMÜf beit netten ®ebanfen
flüCommen, \^m »eflott beä ^ttflebenS unb bed 3nterieurd eine be-
fonbm .augpeDunfl a« »ibmen. ^f ift fein afm*, ba«, txiie mon oft
fllaubt, bie molbomen für fi« get>ad^t ^oben. »uc^ ber ftünfllet,

t/^'L/." «^" ttefenliQften ffotmen unb ben reißenben 3bcen lebt,

i?.*^^*J}!^
mand^mol ind 3ntime. a)orum fielit mon ^ier tounber-

c^ne Sttttebeii !»n «ottnt^; eine «wtenfcWfW. bie leder unb
afttft tiiif9ef(|t it, be^nberi fc^n. 6Iebofit Id|t ein beWateS
^li^tn ber Stoffe etf^etnen, tm toeid^n ©c^iUetn bon 2)hifc6eln,
^tetfen imb tm Mmelaieen «lan^e t)on *Ptetiofen rulit feine heffftc
ßuft. ^utt^ermonn ^enieftt )8IiimenftrAit|^ in ibtcr ü^tiiarten
»imtl^it. fttnt nelne (Edfe 4)ud bem olten ^\k IBttuet, bon fiel f er^xy flemolt, ift bie 5petle ber «iKfienung; \^ ift bU ßiebe be« Stten.
wen in bie «edenft&nbe J^ineinoemoU; — «eift Don aRenielfibem
•elfte. 9a«Iebe<(aftro liebt bie 6AIe frongdflfdber @2udffer*
bo »isb Qae§ felerltdi unb borne^ burdft tiefen «Imu. 2)cr «lani
hegt (»erJfartett unb SRarmor, @))iegel unb 6ommet unb aucft in
ben (riftoOenea Aronleu^term 3)0» fHIIe @4immern ift öirtuo«
fwO^^, « r tu rjeflül nuOt «umliefe aufS SRoIetatelicr in
feteer ^unfttnoniec mit ben fetfften Ofleifen, unb \x^ fommt no«
m4t etnnal au Uxa «cönjol^n, aU ob er übertreibt. (Ein Seidben
bjtftr, I9ie relotib oOe »untl^eit ift. SCud^ ArtJtfc^n »embronbtß
Sd^ara ttnb «olb liegt eine gon^e ^Ma oon 3:dnen.

*einridi ©flbnet ift iioc^ 9are# gegangen unb 1^ bte Qn»
ttttcuri gemalt, in bencn bie Adnigin Suife tl^re Ofntterjai^re Verlebte. I

Ct fann fold^ feinen vlv^ bunten ^nnenor^itefturen, m bt bie
Connenftroblen J^netnfaUen, mit ^rsxi «effif»! erfoffen, mie faum

!

einer; in biefei^ SSeli ber d^inerifd^n Za|>etenmufter ift er vmk erft I

gana l^eimifd^ (Einen ganaen ^tlbera^Oug [^ er babon getnoU« unb •

mm. oKtft iDiebet einmal« ta^ für tvx edTjtett SRoIer {fin SRotlb mw

'

erfd^blifbar tfi i

•"«Ji^«««« «armm^Ittpif bon t. ß t e b e r m o n n f&Dt auf: ein l

iveii^en

\

''1^—Ki'm^mfJk^
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m^aWUl 7 »frt „,„^f""{f'^li"« "Art."

Imtg, hie er gegemörtlfl in SttfaSr'b. "tÄ ®»^^««^«««fW.^mtn mb bmvMbnt % lirbm^S^'^i'*' *>ttbimU f

fK I

piedica TOtarea legei a-iui *..~^.— 1

mak d» oumerpwe pewow* «•«»««-

alta societate cari nu aa •tut !nc4

tiinuul de a rizita rcmarcabü» ei-

powtiun« modemi » P'«tor«loi Ar-

ihnr S«al din «aoonl „%ta %Hrr^

da U»ftrXVargi No. Tv'fceearfler'

pc.7,;tie Ta oontiuua a fi «e««»»»!*

publicului loci päi* U l. Aprilwl

19.0W Icl.'

—• T
-Vernlsa] *

torgi No. 1 ye»'»**T}««^ '

«i aistina wreanm »i :"»« »»^ t

CK)

infSÄt
•^«^*- **'-f«' - ^- -"AM^^AM»»

1

jgügoiitia Art» Segal

P*tiö« «rtisticÄ »'a pronuntat in modul
oel mal favorabil aaapra eirpozitiei ipic-
torului Artur flcgraL deMbi^ a<jam de cu-
rAiÄd In^ÄraOenile Artei. «IradÄ Laroär Ca-
tanrm 20 91 adevftrul e«te cä t«blaurile ta-
Jentetulni ©ictor meritÄ bä fie admirate
Ö6 ia prionÄ vedere. ele te impresioneazÄ,
artat priu •enailirfUatea suj^tilä a colari-
tiilQi. loftt «i mai alee prin miunnata «ni-
tore da viatä, pe «are artistvil a 9t int sä o
dea creatmnilor «aje.
Nh ho vom iDtinde aici. in savante oonsj

deratiuiii asupra iarloi*-ai a »coalei cÄreia
q. «eral aOartWifa v^m diacato nipi pro
oed«urlK prin earä dnalt obiHte aift.t de

( snifprinzätoare ef^te. Ceea oe nu «a poate
oonteata InsA cete maraW «Äü talent 9i
tacjmjpi aa admirabilÄ, arta eu care d&u-
Wl-9tie 8ä mänuivaeä ponalul. , .

t[iate^o€dor 20 pÄi^ «k aali. ai fanpreüa
ik^&^^f^!^ JWW^JntÄ au dwäruft de
??W?- ;\®** .^^ mai trä«i*e tn ale eate m-
Ji^Jtul Inminoa. fpe earo artirtnl a stiut sä
il OTCÄ 8ä rärnftnft inicä viu, «ratla artei

I
ti «ooperptiei aale de exeeutie.
lAjwatt imfpresie ne-o «prodme: Colt de

Atelier (no. 2). .Sufraaerie (no»), Seäetii
(na. Ui.Lmnänarea aruänd (no^6), Natura
moartä (no. 2). Ftorite (no. 7), etc. ai dacä
»Ä av<6a de fäou* vre-o teputare d-lui
Senl eate aeei» eil de«i Hu al aoeatui pä-
nilm, a espna atäf do rar la noi irf tarä.
;

'
Indemnam pe toti amatorii de artä, sä

viaiitaBe ezpozitia <din strada Laiscär €a^
tawria, De siimr, un. vo^ pjeca nemultu-

fe
• i«.._«

-•—»- , .rf;..
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1

. ?''J.^**^^^^.^H*^ ^^ ««^ de editurä ..Ar^
ta dm stiada Lascar Catarfiriu 7. de siib'
djrectiunea d-lui Sohwaiiz, o exoozitie
de T>icturä a talenl^itnlui artist Artur So-
Äral. caa-e bo-ä ^arätat i>rin 20 tablouv» oä
e nn artist oricrinal in incercärile Ini
Cunoastem doia in Bncure.<?ti nriu d,

Mutzner, d. Oropeanu pictura Iftr-iitä «lu
Pä sistemul poantilist cu trci ruiori ruii.
ü^mentale. Nu «e poat^. cuntesta cä uro-
cedeuj acesta care era lu floave a<Mifn.vro fcnej zew de ani. isbiitoMo sä nvo'dncä
niste efecte ni^ternice de <fuloare la n\renu Doate 8ä ajnixßra artislul ou iMMiehil On

Ne iräsim iaräsr in fata unei tentalivede Ä transporta intr'o ai-.U nii.iloao4; nieni!

r^pft.>?u''^^^^^ if
^."^^ ^^^'i ö^- apart i HOmal inult miei altei raniuri artist iee Diu

canza aeea^ta tablourile d-lui S.'iraUrntie
tehmcei tor speciale ne f^ie niai mult > i-presiunea de faiante sau de olarje de^Atde pauTie^nictate Chiär motivelc. loatc t

U

nute mtrun mod decorativ seeesionisf ovlsimpUficare vaditä imiuii, ,i o inäs,nT
re intentionatä a cul^rilor. s'ar pofcvivi

^^iÄ^r'p^^f^^^?.»^® decorative. si vi-traje. Stirn foarte bin^ cä marelc Se^laii

SV^dir ^t^'^f^1
eafe o^datä poantnis,

^mI' i? • '^ l"Ai:?Vmnta in subieete niä.rete prm simbflism 9i poezia lor, in «mia

iTkÄ'' "? ^^^ ^^ ^^hnieä clnd tIma

«Me!.J9B|
•«•••«•«iABhi

Acejte.rezerve Meute, si «euul d-hii sp'

teÄ'ä!arsdi-obi&?
'''''•'=^'' "^'*« '^''•*«-

o«te m care umbra doaiuae iu l^te^aZrneaei «i nn alt coli de ateH^-untß]Z

lor s*Äfeo\^ -rrs?iSaä?i^^ '-rvoare. inoWl« si <l.rän(;tjl ', ' t^ ''^ ^<*'

Oele (l«ua eawte pe i'nri Je eTimiiA a,..
tmtttl. o navoUtan» ,„ «„ fUiu vosu ,1«

öu« De loncl ro.Ä. cn im ten <rä1Kn; «; -..^

«J^a^alhaströ^h. ««ÄÄI^'ajiett*

PuPV^^K^TAa^raSinteneay <te culoai'e «an, iu tounri anno-

trn m«talic ca mscael^i aratnUi sauuiin

ränesc saa iu mrtocale.
Und« mamera lui Seeal isbucneste niatin intrwnme eate lö: rufe intinse ventru

«»cfltf 81 oopr de caHoH fin cAre vedem o
conaibinatie foarte öriiriiJAlif a seoesionis-
mulni oel mai simnlist ca ttrftcedetiri <Ja
poaittilism. •

, ,

_
Pe Iflnkä Äceste oöere mai recent« a jiic-

tontlui. am admirat si o coK6il tiaihimscä
MEd-ou toat&^^c4 e Dietata fartt xnanierisok
oontin« voate mai mnltä «devaraitä Bo«zirf
de o&t fnoeroarile sfoitate intr'an cenca-^
le cn waia 4il>acia tdinioä mt-mi i^me •b liiftbMtiia •vaciäl tf Diotdm. ^ ,; ,

'

i rrnj c..;!

«f
5 ^cu^-<^^

hn I-Jlavi (i\Öav\a \ i \

4
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Cettr«, Seine« lA fit

L'oxpoiltlon Arthw B^g^l
'^"^

L'improssionnismo marque d^oldtaito

un grtküd progrfcs dans rÄvolution d<

l'art. Cola expliquo »on inüuenoe iur

rart tout entior, dont il a oompl^tement

chftDgö le caract5re.

Notre öpoquo eat improssionniite«

C'est rimpreaBionnisme qui rßussit le

premier k rendre rima^e du mouvement
r6el; et, c'est \k sa tdche capitale.

Tout eat dans un mouvemont perp6-

(uel, la lumi^re^ l'air, la coulour, la ma^
ti^re, en un oiot la nature enti^re.

L'art qui pr6c6dait i'impresaionnitme
s'^tait aussi efforcö de repr^sentcr des
mouvemonta. Mais ceuz-ci y avaient quel-

qu« chose de fixe, d'cimmobilo».
On a rimpression quo le mouvement

fut pour ainsi dire carrSt^» k Tun de ses
moDients, lequel no serait pas auiTi d'au-
tres.

Autant rimpreasionnisme tient compte
du mouTement dana la forme, autant le

nöoimpressionnismo (le pointi liame) |»n
tient compte dans la couleur, dana ia lu-
mi^re.

Quand la forme chang^, la couleur et
le jour on fönt autant.

Dono, le mtuvement de \h couleur et
du jour, voilä la l«lcho consciente du
poiutillisme,

Lorsqu'on röfl6chit que rimpreaaion-
nisme, inconaciomment, traite lumiftre et
couleur d'une maniöre oppoaöe 4 Tart
quile pröeöde, le n^oimpreasionnisme, ä
son tour, dofient concevable et ius-
tifi#.

*

Segrantini diBait avec beaucoup de
raison

: tSeulc la juxUposilion des cou-
lours simples donne Tülusion de la lu-
midre

; le mölange des oouleura aar la
Palette mdne k Tobscurit^».
Le nöo-improaeionnisme eat vieux com-me toutea lea v^rit^e, A mon avit, on

S««ri*l5 '^^^ ^T''^'^^ ^«» »•rmea dana un
passÄ bien lomtain. Chez Rembrandt lui-

?Zlf ^ • ^^'^•^'^^ endroita que dÄci-dement on pourrait attribuer 4 une aorte

t!LS"'^''''J^ i^idöe n6o.imprea.

w-

Iflo

/
/

Dang tet deaains k la plume, dans la
ffnmiiil 4 raau forte, partoQt oü Ton in-
aique lea maaaes par dea haohure«, ref-
fet dea demi-teintea eat dd 4 uno eorte
de n^o-impreaaionnitme incoaaoient.
Neue aTona justement Toccaeioa d*ad-

mirer dana lea galories de l'cArta» (»tr.
Laacap Catargi 70) rtm dea plus remar-
quables nöo-impresalonnistes de TAUe-
magno.
M Arthur Segal. Los oeuyres qui

m^ritent d'dtre oontemplöos sont do jo-
yaux de la plus subiilo sensibilitö do
coloriste, de la plus morvoillouse sensibi-
lilö par le mouvement.
Devant 808 cröationa on a prosque le

aentimexU que los objeta qu'oHea ropr6-
aonlent seraient d^j4 disparu»; aeul leur
reflot luminoux subsiste oncoro, lour re-
llet qui va bienlol a'envolor k son lour
pour faire placo k d'autres.
Co qu'ellea ont l'air d'ctre facilemont

faitea, oea cbosea, et avec quel tempöra-
menti
A regarder Tcouvre de 8egal, on ne

parlora plus de la rüde besogno qu'olle
r6clamerait I

A Segantini ausal a fait robjeotion
que sa technique rondrait impossiblo la
manifestation immödiato, impulsive, pleine
de tomp6rament, de la Sensation artis-
tique.

€En contemplant la tecbnique de So-
gantlni, disait un critique d'art, on est
presque empeciiö de jouir de la beaut6
de ces auporbcs chefs-d'oeuvre, quand on
penae cotnbien ils furont cröös p^nible-
ment, gräoe 4 un labeur qui n*a rien
d'artiatique, en moltant Tun 4 c6t6 de
Tautre dea millions de points et de pe-
tita pointd».
A cela, rartiste lui-mßme röpondit quo

sa technique 6tait des plus eimplos et
des plus faoiles.

Ceux qui n'y scnt paa initiös croient
qu'il a'agit 14 d'un labeur öcrasant ; cola
80 concoit, vu Timmenao nombre do
points et do ooulours qu*on saurait bien
plua .ais6meQt m6Jangcr aur la paletto.
Mais ü n*en eat rion et bien souv«nt

on touche 4 son but plus facilemeot par
le nöo-impressionnisme qu'autrement.
Quant au reproche qu'on fait au poin-

tillisme de mettre entrave 4 la manifest
tation du temp^rament, il faut encore re-
gardor les toiles do Segal, ellea no sont
que tompÄrament et ii a'y a qu'4 s'in-
cliner.

Le n^o-impressionnisme c'est l'art do
ravenir le plus proche. Sur sa baae, qui
est celle d'un impressionnisme plus par-
fait, on apercoit dos seqtiera nouveaux,
de nouvellea posMbilil^a sont concova-
bles. '

>/ » X.

«Qü^
-*->-"*•- •Xr
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Impreuiouni$me, poiotillisme, pr^

.-apha^lisme — tontet ce« Violas oot
h6 plus ou inoiofl oompromises pat
le8 cohortes des m6diocrit&.<)ui les
ont öovahies. Ce «oat elles qui oot
exagiör^, d^forin^, outrö jusqu'A Tab-
surde, la conception, sourent gran^
diese, du norateur.
A la fin, nons soraioes devenus

m^fiantsL. Aur m^dioarit^s ä pröten-
tions r^formatrices, nous pr^förons
Celles Sana pietentions, Celles qui rea-
pectent les traditions da genre da»-
sique, les m&liocrit^ ... officielles.

il faut donc qu'un artiate soit
Traiment extraordinÄire, pour nous
rendre 8;rinpatLiqn«s lesproc^^har-
|l>s de 1 art aoureau. II faut an t*.
lent ngoureux, pour raincre notre

,mouremeut insünctif de defense de-
rant le drapeau qu'il hisse. II fant

proc^d^ ,1 peut manifester une coa-,
ception de l'art d^ qu'il ,'.»,•( j."

'

^%'u •°P^""««»?en,eut dou*.
^

fc-h bien, oöus arons l'orgueü de
FK)uvo,r dire que ce talent y^oureu,!cet artiste extraordinaire, cet esprit
sup^rieuremeot dou6, on doit h^"
SuT^a?*--

-- -»P«"o!: aT
Segal est nn pointilUste. Mais il

mno.„brablea
ppintilliltea qufinJr.

d«t^epo.„ti|li^te;est?nÄ*'»"

enfie „i ,»
,j,^^'^--a ne «a-

fecuon du dessin. ' "* '* P*"

/

«on origiStlifiT ne consfste
^
pas

|
dans la recherche du contraire de
tout ce qae 0as oq feit. Pom Ätre
personnel, il na'pas besoin de se
fgirttre 4 trairersl le hon aens # )inmun.

^^^\J^ •'«»* Pa« njet^'' dans le
pamtillisme pour faire plus fecile-
ment carrifere seos un drapeau ba-
tailleur. Rarement carrifere fut plus
facilement faite par nn artiste : tout
jeune, ^16ve des beaux arts, ayant k
peine deux ou trois ann^ d'^tudes,
il remporte en 1895 le troisi^me prix
k VExporition des ariistes en vie, avec
sa Chaumüre de bohemiens (18).
Et ce n'est qu'aprfes aroir appro-

fondi et ^puiß^ toutes les ressources
de lart daisique, qu'U s'affrancliit
de 1 ancieuÄR palette.

L'^volutioH*de chaque artiste,—de
ohhqne gratid ariüU est un rac-
oourci de toute T^volution de lart k
travers les si^cles, tout comme chaque
ötre r^pite T^volution de toute es-
p^ce, en commencent par la cellule
unique. Cest en m^prisant cetle loi
que taut de ^r^rolutionnaires'' dans
lart deriennent des 6g^res, des
»rat^s**.^ - >.'r*ffr

^ijpris de la nature, Segal vouL"^t
qne son oBurre rende, non pas le
bleu du ciel, .non pas le vert des
pr^, mais l'^blouibsement que lui
möme reesent derant eile. Or, c est
Ja grande taohe de I 'artiste de nous
faire senlir devant son tableau ce
qte lui m6me avait ressenti devant
le mpdöle. 11 cherchait jastement de
nouvelles voies, lorsqu'il rencontra-
Segantini. Gette rencontre fut d^ci-
iive. L'oi^e de lumi^res que ce
raagnifique po^te des Alpes k repan-
dues sur ses toilü, cette orgie nous
enivre aussi daos les travaux de no-
tre com patriote, mönie dans une toile
oä le pqintillisme n'est pas encore k
son ^closion rielle. (Linge tendu pour
le sechage No. 3). .

• -ri-



profane— A#»ln; « • '«RÄfa dun

nnUrieurs ^,"^ ''L^ ^'^ «'est

foroe not«, admiraiS''*' ^ *"*f ««

Commem parJer ^lan« „« •
' '

-4 .

I ni louer ni eondamner nne ^Te en

I

bloc.

1 • ^^ ^* indiWdiicl «1 ofcaqiie ar-

J tiste UTikt responaable qne de soi-

inÄme, b« pc^ jouir qi» de son seul

LefM^lle«|| deif^ poiMillistes, de^
imprai^Qiflp^ pr^pha^Iistes

t fl|p[td ea revte ce sont

^ s D«Ki : Henri Ätetin, S6-
l^ntini.

^Heureux le pays qui, parlagloire

-^.^X^9^ ^^ fi^^ ^* yajonterun
troisiime nom. N'en döutez pas : ce
jeune artiste, arec son Apre rolont^
et ton entboasiaame 8iui« bornes^y
parrieficün^ ^erfain^ment.
Ndu9 somfld^ reqonnaiasants ä M.

Schlrart« )p6tii Vhei^i^äflg id^ •qu'il

»jCttÄ.de Dous faire voir dans sa

.
cöquette galerie - Arta* («le La«tor

Srgi No. 7) JWre d'an artiste

njitis r^e^fcpnadepuislpngtemps
.^ . JniSe. Les iiombreut admirateur»,

qul, par leur aTfluence, contribnent
k r^lataDt sncoäs de Tartiate, ne de-j

mandeij^jiaaga doute ^au'uii^, chosej^
tout oomme riou» :

' cW que le^
triomphes dont Segal jouit au loin^
Äc retripÄcheüt J[>a8 d« ae htppelerl
pini sdureüt son paya natal et d^
Vitiir inoiM rarement aoeepter rhom-
^itegä de notre mod^te maia sineäre
admiratioi. '

' * ^ '^^ ii-i i
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W, .Imerior-1^'^^^ dia äflS'l
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Termin «tAnd ob frairmct,*' j:„

o m«^e cpnoeptie arriatieä perMmiS
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"T^'
-^"^^ f » I »-».

I

' In frumosul salon al instltululur',,Ä*-
w diu stradd Lascar Catargi No. 3, —
.?a deschis de ctteva zile, dupfi cujn «'a
anuntat, axpozitia pictorulul Arthur äe-
gal, astäai membru al grupäfei ;6ece8ib-
niste dm Bertin, art'st recunoscut de c«
mai competenti critici ai Germahiel «Are
91-ajucerit un loj In arena artislicäa

Co ".' ,""P«"ö, fn care se fntredocnetc
lainea lalente, atttea energii §i atlteay
^j Märturisesc cä viziUnd acenst« cxpo^i-

'emoSe
^"*"* "^'"^ sWpinesc o adWa

lic cäriii, »!#. .r- "" bäJrln foarte simpa
• r OS sf rL*^ V

^''* "" •"cru foarte 9e-

schHe^i^^tedÄe^-' ^V«M;.,

era un student de n!rff^,' ^^^ '^* ^^^'^^'
sHftorl 5i aplil-ati rlj' ''l"*'"'' ^«' "»«•

/ercurile artistlce^ sS'n f.»
'"^^'?'^'"

ise fncä cii tofn? Ibkc;- f ""^^ "" t»rtji-

f
«orul cäzusTsäYnv * SS ^^^ '"''«-

^adev'änU? Ch4^^^^^^^^ cur .

• Clte zile, cite nopti mki'kU^ n^^rr, ^

1
tiune^nu pL^^'f.'^Änt dT.r71, Tf

Molilecidirectiilein pic?uräs!n h?
'°''^

condilie ca «»i r«liJ
*;'^''^'^^slnt bune.cu

/cpie ai trecut iTÄ P'^'"'"^" ^^^''^ ^^

WVb spS cl fl?r* '^'^'"^ ^«^'"«^

r q: f»; y "^ aitfel, nu 6?ri Di>.tfl

tSefLl'".'n.^r/
'"«J t«buit s/umte

^ania pentru a demopstra acest lu^-^i l

i^K dfe i.£ f*
''".""'• <«*"^ ^»^f^

ititryr^jrp?r»?^^
täte DiSorni I

"'"'^^ sentiment^ de pie,

f
Pe punctui deT nträ tn n^' i""^ ®*«^

^t 9i tf»-Sa mÄ«?">.''' *"*' ^*äti>.

UM./sJut ?^äf.^l.^'^^^Pti«. *.r dnt-

/-Jf

'

1
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I
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I

»v«
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Nu Pete. c. puncte micl, fJ serv'eacSrS a

:

se pol obtine efecte^i ^ va^-^/l!!."

,

sa in^elat. In^lebt SSn^dSj*

lor special S "?c4'«^„^„"^if^^"™«i

Natura moarti c/^, wt«Ä=t5^"^'-

«»"^^ <wnp«SiSlS &'"'""

ff ä^
M "^ »^ -^ ^ >x.
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- '^S iIIa* f'f's*^^ '^*^^
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'ft,-

riO s

• '« «1

3

-4a;,jaB}
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-U.

r iDtra e&t pHw^qU opmra noagträ
artüticit m d'a atut de cAt M spo-
jreaeci cu tribatnl ee i se jertfefto,
!eäej, priotra at&tea luernri de pu-
ttinl Taloare^ eari di se perindä zil-
jiiic pe diaaiDtf'a ochiior, dar cari
jno na ntmn ceva nou, p&Dzele d-lui
iSegal Tor atr&laei—iar Doi Tom fi

miittoiDi(i mAina c'am atut ocazia
[•A apjioaiB asi cita-va ouvinta buna
deapra d*8a.
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lAJJhJjLEI LINIA ^

liua^la xianüttl U teat«

tUile de puMIdUt«

: •

llN HIACtDONIA

tiHBI „PESUSIilA''
0101 PBOFESO« ROIIAI

> _. •
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lat

lau

9»

i

im:
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lanina, 4 Martie 1910

de la logodne |t nunU. •> ^
In retumat, ca fand, pmam f« ea

forma «i »tU, droma cP«r>tJ««na»

poat» ocupa un Joe de onoar« In re«-

tr&naul numär de Incrärt ltUrar$

»eriae In dialect.
, i_:-.

Daci felicittm pe iptorul ei fi a-

vem convingerea oä aceastä pnipa.

a sa tncMcare fiind bine prmiM de

public ai chiar aplaudaW, 1» ». «»

ouragiul om «tt se m»i dede» V 1»

»It« luerftri literare tn Jf««* "t'
tneepui. ... .

Plndeannl

I

* <

.'A.H-
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Clc^^4^^!tyiyC4^ /lÄ«^^^i«^*«*Z>^ ^2^ly^^C

/f^^
^4^^ ««••*r ,M». ••"«»•••*•*•*<

legal s^KNONiNI adt oMtitMÜrMb

äjiM ttttiäto J« uKwl # Am« r«imM«>*;

I, (

.-1^/^/

^
/̂l^i^JUJ-Oc^ /^ f^(f' //^

foarte kuDe fnwi *' ?H doui

tä noua. ca si SiS'^° ** V^

%i^^i<Aireu I' f^^^-<P

\ LocrÄrf «plfndWo da 4. ^CiitM|gMi-

Istorck. deTeodoresott-Slon, ^Camll Rjs-

U«» §0^ Mttrnu. 9»»J0. J'«»^ 'S;

U «ilete a «Ul ellpä pe U^lta de U i

mUloc aooperitä «i es en nn inimot
oov^r «Nftii-roBiÄiieM.

|

,

a i Cli^ Mu''M-ct<t

Die neue Sezeffion.
|

Son

•etri l^crmaiiii*

3n bec 9tan!eft£af|e \, mt ber ftaife&SBit«
l^qi4B€ba4htt«fiidie^ bei 9{a£tmi£üm IRa^i, I

üBea im britten Sto(f» in ben Mbmen einet
SEtol^xtung^ bte fd^neH unb molgr nttt probiforifd^

au einem ftunftfobm umgetDonbert lüoiien tfi «

.

b(t üben 5af lldj — mit Ö6 »er!en boretft — bie

«tttt Omefftm ttablktt; «ket km fk M mii f
einem Hnteriitel Benennt, irbieStudftellttng i

bon Seelen durüdfgetDiefenec bet
Setliner Seaeffion 191(r. eieben«
imbatDonaia ftünftler finb ei l^ter, bie mit
39 SBetlen obdemiefen tmitben, nnb tion biefen
toixb nun vxk Xeil tergeful^tt*
' 94 ^11 «ün Itsieir »otioefiiieQiaen: Igdl

tote mir biefe Heine SuafieOttn^ nid^t

f{äditig, fonbettt xtäB/t eineel^enb beicmltei
vnb i4 mufe eingeftel^en, boft mid| bie l^ac ge-
ftotene Aun^ outeratbentlid^ inte»effteci 9ai -^
jit mt|t dU nur fit^! intercfficrt ^öt unh bafe

für mid^ alfo fd^on allein bomit ber SSetoefB ber
Sbimcnbigfeit biefer Stui(teCuna unb biefer
angituitott fleffl»rt i{^. Sfd» ^obe Mnftler vxCt^

Äetfe fmneir gelernt, bie Wj^flugiumile l^obe»,

ttnb bie id^ »id^ f« f^neU betreffen Msbe. Itnb
{< bin feittiMMGl ber ä^einung, bo^ man biefe
ttuifteauns mtt Stanen Me (B^n, S^iff^
iKin %6>^ mit 9lebc»tiarten über bie ^gO^*
dlimund lefiBiBL froqabfifdier ftnnfimob» unb fo
ftti. {d&UdMteeg abtutt XoBtt. 9^^ cclMiie eftenfa
wx. boft biefe jungen fieutc, luvt. abO^Ireidiett finb
ali man jltoMir biefer aufeer^ Kidfe ^igel bet
Stobemd — Ipebet an ber fiel^rter Sd^n in ber
«roften Jhmfkuiifldbtng, nod^ <m fturffirften«

bamm^lii ber oücn 4kaeffian fo au i^rem 9ied^
^Iom1«eR# mie ^ ei tofinfd^en unb M)^ oud^ uet«
il^iend»» unb bot ei beftaegen nur bittig \% toena
fte Msfud^ -- um ei laufmJbmtfd^ au fagen^ fidft fdOftSnbit au mad^

V.

1 1-
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- SHefe juMm Seuie, unb Me 60 ttttb 80

Stele, bte fteKen natüxIU} ni^t Me gonae

Cumtne bec dutüdfgekDicfeneti bar. ^ Sc«

§^'f\\ön wilfiU b\t\ti Vlal unoefal^t 860 Setle

iinb flbfc fünfmal fo i>UI Xt&eiten tooten eitu

gtttid^ toättn ahqä^lta, toMben unb mx^/tiu

~ iei&Dcife aui ymtntmayt ^bec iisiaoet

Aittftt&ien loegen -» lurüdlgekDiefen totxhtxu

Sfiol füll bie 4k|effton attbeti tun? S^re Sui«

iH&tagttt fpffeit iHd^ QfDt fein; fle 1^ einen

0ilBi|fen Stamm bon SRttfiliebetn; fU biUI unb

mtth cnt4 x&iU\4aib eine befümmk Xotbition

^ ble bei Statuxolitoui unb hu 3ni|Mifftonti<

«nul bet {kb8i#tt Hl neunaifet Qc^iDt l«l bet*

f(offentti 3(44ttnbertl — 9^]§atten, all bot«

MlbKd) linftelkn; unb ha Ntibt eiMi^ für bie

iaSetldie unb ift^te (EnÜDiAung hu ftunft

iKeHeUll nid^t bet Sluun, btn bie Sttgtttb fl^ubt

feisanfptu^n |n bAsfen. OieSei^i l^Kt fUH aud^

SDicUid^ eine ftOniffe t(nimd|Uai gegen bie Sfing«

fien in ber Seteffion geltenb gemald)t — unb
boi taut VMM ben gfüi^retn unb ben (itfinbern

bet 6e|effton, fclbft toenn fte nod} fo borurteill«

I^ fein f^ien» leineMegi besatgen: ein auU
ilBenbet Aänftler» eine ftode ^erfdnlid^feit

inui buf4 fein eigene! S^aff en ebto eine

gons tigent nnb burtj^ang itgtengit •

SoffWInng bon htm ffiefen beffen Iftoben, loag

(Kt in bec Vtolecei gitil^iftt unb ffir K^n toltb

ei bteSeidH tt)eit fd^koecer, ken SBonblun«
gen ber •hftofcWung gu folgen, ali far jemonb,

,

h^Him mUl bitt4 bie eigene ^tobuhiog iitnei« '

t8l«i 0ä|emmi ttnb eingel^ ift, ti\t ft&nfilec-

f4Q^ ot^fkrt i|re KuifteOungili inunec ani iM frtbff; 1fidi\tm ha% eimnat^ fturiManb«
letiHit «nflttft 01^ bie OeftoHnng einet ttui«

^ätng gekoinnfi. Unb fo lommi A bajft eigent«

Itt lit IhhifUeiigneraUinen unieceinanbet bie

9un gut neuen CegefTion fdKfb
*^V<t bereinigten ftünftlet |lnb meifteni«

lÄÜ jngcMbWIim Klfeci; nnt lientge ntSgen

1
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Airesse. FiaXll^fCfft &• *•

9laum unb h\t fttfd^ 9latut ttnfügt, i^ ^ 01 i 4 1 e t. €in
Tctoerlblüttaf)e ^ointiEift ift 0. (5 e ^ a I, etn ettDOi afabemi«

fdtec ^iet X:«4iii!eo %.%^^^txi\ Gefm; jl I e i it, mit fl^l«

nett beforettijDeo Sitd^n fd^n befonnt, fu^tt ficfi alB ein ettoof

|u l&udMdUtcHc (Ü9(mne4l0tritt ein, bcm tnofffnt ettu Ueitte

£anbfd)aft f4r tdgDoa QexAt. tUIeil in dUem ein erfreulicher

Knfan^. (lin »fuef SBi^ibnen, bem «an Iet<i^ )»ro||rii<teiett

lonn, öaS 'H^xa eine 8ttwnf* befHmmt tft, --^ - f.
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"!• ft'
.5»4r

<>''-'

r

'€

(:••(:

I

^;

XaglelinnitrWm
Xailtinri * • -*'

r •>

-».X.. ->- -

'/^(S^ mib 'gjifrmfc^dfl.

lU V6l

X ffunRjQlott bon^

SftanfefhroBe te))

ber Seile Vet.

E. «etltti^ 12. aRoff

mtiian SRac^t in

(letDiefeneti ftümllet etn. Öcge« e(ifei^oI4eii

6aIon bex Stefüfterten ISitsie»cmim Vtrinji}) nichts

^a6eii, matt «fügte i(|lt ioaat fc^orf beneiMgen
— rnibi toir piib att^ Pel8 ffir l^n eiRgetreten —
Ibielte baS bott vix ®eliimg su bringcnbe

Talent bem bpn t^m bettreieuen ^tiniij^ bie

6fange. 2)o9 iji nun leibcc gan;^ unb gar

vSi&X ber %tiSL unb fo ift bieje .9ieue

Seieffion" eine Bittre Snttiiuj^ung.
Seitaud bie SRe^rsa^I ber in i6r ^ur Geltung

!ommenbcK ffünftler ift ntit boüftem 3led)t om
Äutfürfienbomme rejiHiert »otbcn, unb nur gonj

toeuige toerbienen Jtfrtofi^nung. $ e6 ft e t n , {üi

"ttvi tt)ir «o(^ in unferm legten Veii^t ein«

traten, tretfit e0 btedmol in ber %t\, org. 6etne

leBentgroge arttftenarut)|)e ^tßoufe'' if! nid^t

o5ne foloriftifc^e Stetje in i^rer orientalif(^cn

2:tgerprod^t eine ».Hegenbe f^ran" hingegen ift

ic^limmfier SRotiffe o^ne beffen iTönnen. C^in

StiQeben Bot gleichfalls in jeiner tt)arnten unb
boüen gatbe SSert. SSon biefem ftünftler ab«

geje^n, fömeiL ecnfilid^ nur noc^ in Setrac^t:

Sl { f e n b r p fmit {einen ,,DrangeauS(e{erinnen^

ein QUb, baS nt(|t o^ne Xuft in ber See«
Partie ift; femer SinBed, befien arbeiten
gen)ig neben mand^en bon 2. b. ^^ofmann
befielen lönnten. 3)er ^ointiQift 6egall tolilt

tDie ein fd^leci^ter Shirt |^ er mann; S^far
ftlein iß ein koenig Beffer. Son ßedeld
SrBeiten beult man: to)a8 man Sßun^ burd^«

aeBen l&gtr bürfen ft^ nic^t gäuiUcB talentl0{e

Seute erlauben, b. ^airot^d Selbflbilbnid

ift troj} feiner aQ^u ftarlen Snle^ttung an
bau ®ogB ni(Bt o^ne iBegaBung, bocB \^i tl
feinen ^(^lug auf \%% Jtünftleri $robuttion
^u. 9iid)ter lönnte am SeBrier SBaBnBof
befleBn, SWeljer Bot ba« »ederatB^Slitoeau,
läppert berbiente am 2eBrter IBaBn^of
tefüftett 5u toerben. Otto 2» filier toitft ttJie

ein fd)tt)a<Bet 4^ofer.

©0 Bat bieJe «uBftenuna ber Wefftfierten mit
intern etfien «uftxeten fi^ foglei(f| ben loten«

J*c^^.ti\!?Ö*P^°*- ®^«i«^ «w'r^o ift ttUt
leoenSfa^ig.

ADOLF seHUSTERMANN
ZEITUNGSNACH RICHTEN -BUREAU

BERLIN Sft 16. RUNGE-STRASSE 25/9. f

zeumg: Berliner iUlieneiiie 2

'^^*' Secession
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^Hii'ii

^^^VP9flpf*#<
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1.

benbe

au ben

ietmai^f,
sonberfte

äßeitcr feien BerborgeBoben .^Tapp er* ..
1«Wt

etnetii pcad^j^n grumeniriidf^. @^ a "tt I
[ f

>vtüfN
lid) gefe^^neLf^Sntetteiit^ ; ij^ in ü e« ,^-

xvx^tmAt^ bilben) uob.Siainunt^
'llmlyecamettttwller) jS^raHel. Cine
ng nimmt jRelfet.miiametiteloffcÜj

gcmälben ein; beten' ftatl rebblutidnöte iTecBnö

auf größere 'ffnifernung . bielTelcgt beb^uüenbe

teirfungen fcraitfcn Wnnte/in'ben eugert W5^
men aBer'ni<^ ted^t .^ur,®eltuitg !omnien^i|.
«in i^intmcr ber auffteHunfl aUetbingiS »l»
man loum oBne ein ^äri^eln bütdMd&r^tten utjb

föum — oBne «ttgcntd^merÄen betlaffeit ^*flli4t

toben (Jd^ etrt jwat ed^te SÖtlbe in aftcii Bei»#«

Farbtönen auö, biegte falette Yx^üS, ßS^
abgefeBen- bi>n biefet \,,®<^.cdcnlfainmer'^ (1Ji(%

liödj bajtt feuerrot ta|)eäfiert 'irjty/bujgt bie Äwl^
peUung eine übcrrafä}ehbe Summe bon gWi^i

unb ^nuen». • / > s. » . .^ •? B. Alexandcr-'K^tSikir t
* t* t

/*,
,
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k ü * aber es toäic Untetfit^ bas ®ute in blefcr auöfteHunu

ni^ flebii^tcnb l^erDorjuieftren. 3)a Ift 8Wi*^ft bas aufeer::

orbcntlicfi frtf^c, prcH^tige Silb be« längft betannten aWüm
^enetÄ $ ^ 1 1 1 p p Ä I e i n ,i«ör bet Kroate", bellen »b^

le^nung bur^ bie Sejelpön »öHij. unöetftänblli^ btetbt unb

trgenb einen anbeten ©tunb %a%tn ntuR. 3)a Ift fetnec ber

te%nif(^4ii(^ti9e St. Seßal, für beffen «tt, breitete fünfte

ju »llbetn Äufjubauen, l(^ tto^ tttet ßeu^tftaft nur ein

^ ' glei^flültiges aSetfte^cn übtig ^abe.
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Bai&m ^
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tt» lU bctt^^cboMo^^^^^^ f>e (tittotn Sfuil, oQo bitMminj f\
Bthnbui Bf^oiibctt |i< mnbcii, Ucbcfatnl (at tinc Mltoclle v

^paetpmmliRon fic wBui^fl in Un •Aalten tctAngt üRtn mtilt, f

^i^ßJVmß^^ Blmft{<4ticcnf, fcpon set»ult (ot^ nlctit immct ^;

mm Mlmy^Sttivfl Ritt man Hefen oui loinen* bid ain\*\4

MtraAeo<6^ir1(6en Me(^^^ QUbein catlol ge|cnS6et. obet r

Sit etniaen oon t^nen fteunbet nian M fAneO on unb aiiolnnt fit^ «

taiin gat lieb, fo bie Bette Don ff^gjtl^n .^r"* m i e t

/

l< fieacl (leiu ^notel SipV Ifi t»unbetbt9 !} unb an« (S; (. 91 nu«
in (tun. ffittftuetf bogegen ift fttiditetli^, Bai et bringt, ift Mn
QU^' l^lj^b^t^taupen^^te ^^^^^ 8fimn>ii» ^etumhiecaen I
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Zeitäng:

Adresse:

Datum:

et.

;iö.MAn91i
!</Ä«<

M^lMi« »ertteten, unb iveat ^auptföi^Hi^ butA bie

S."**'",'**? 5*"*"t?"".fl "* » *^ * «"' ^*« mit eine«
etioo« metfiourbioen Äonfeflttenj eirtem ffittem be«
mobeinett ÄoIorUmu« m «ulbigen fAeinen. Dffem

^6 3mptcnion«mus beooigugen pe mäonr^fi ftatfe
gotben 9etn blo« unb tot, unb fegen jS o|ne olel
olnn unb Sma mMidM unöetmtttert neben*

f,.«?Är "^n*«!**"^.«!**^
aSitfunüen etnrt^aftet

rSfi*'W*!!' »JO»« 3» erteilen. Won fie^t
lebiflltcfi aflede, bie niemofs im «ufle 3ufammen<

entflanb, Je?ne «ete*«Bunn unb ©ebeutung Batte,
ober bu^) foI(^e »rumpe 3?tt*a5munfien in SWift'ÄÄT'S ?• !"/? *e'.^fte"in. bct 8e.
lonittcfte btefer fieute, »ftft boi^ nur beemeaen etvas
aemc&boMr »eil er no(6 am meiften JJotm Ml«, «in
f±'JJ «ettxetet ei^e« foli^en "finblldjenÄ
imJJteFitont.iinus, M. S e g,atdSbailott$nfmxa iß

(etiooß ijo^met, ttnlui|il|vmel H «t^er .pTinjipietl

'dgi/^^

y -
>

.

T.'iT' >:«'

ADOLF SCHUSTERMANN
Xf ITUNGSNAeHRieHTEN-BUREAU

. BERUH SO. le, RUNGE-STRASH 2t/e7.

'IPfioQ;' uautoUnaqYg lutqa aitnoauaqpg) ua^uu^gataO ;a

uaitaq itf 9>P)0jiaa tu) 1060j uaqoQ ^uo^otf d)CS 'uia^iauii

n? aititoiuaqia^ aaJaiQ emi;iaoua{| aiq tun 'um a^mto^

uaiqt^ u) SumaiOa^ a(pi))0ua aiq qotm ipn<)"^ )|»^£

nn»! iqai ua0uo8|ua aluo] oi aaydoaits laq ;)a2WDliaamin)i

laq ^unquaonm nfss a^ot ^ua||ai0aq nt mmiß %% m
'l^ltaa anaa uoa 9unn«^»<} ^nl ua|iaqnn(|a4t>jgm uo^
a»n*Ja© »1» ^»9 'H« *«w^» «W «WM^tt uaiiaioqaauii

uaBpaoq aigj -uipUii ?umoa(fe aqpiioui aiq iji a<»iwiß lajau

;out|a(| aKB tiaqiooi uatofaf Ounipojqae iu(Pimo9>i^4
uina f^aon ua« ti| «uatfliiua« laqo ipaq^tia }iwzmo}ß
tfituoMmt latm »W ^\Xom 4) tS 'mi|iiimaaan aaui)

aoA )q[aii 'P9)»9ao «nq^^d^ ua^)ao)ou waq x\m atf ^^oto'

'awinqu}uaq)a® ZYI ^aittuiattaqiajB atutt an}» L4

~t

«aooaa^ n^mMSX^m Sfttumtuaila^" u)

uai^^qaOoloaa uauoatBunutmu) m a9)Uoui

ua;ai]|

nl 'uaqun[9

uauaq uote

'alauft ualaw^itjwaa aw «aqaa« ö)nu}a(plafoa -uaqaaqc

iiaqa^0«nuaaq pi« u) muina« uuouiaa^ 'ioa(k uoa p9^t,
uatoltooa® uaq «ui 0|uqiis;jaaawis ui| uim irnjo] m^
uaqao« Squnja« ft)ii«aBa qufl 'uaqanoi «a^iodaO «^£05^

«aaa vsA 90i»l m "¥0^^ t^«^« 4aH0»^flLiiai ^f

•;)ai(t)a9 ano» aquaa^^l aur

J

laY BiÄa» an«' w^^ aaq» aaq ^aaÄo^ mauj'

ino aU ;p§ ma?anj ao» -W^'uin MauwKB uaiia|tt»Uaaaii'

aaq auia uiaqaa^nu qim ua;owQ uaithuiaaa» aaq uigai

Ä q)19Qttü;laan3lß «P rnttöiinsa© atyraf aa^ n

«a8o:S gfain» MW« «P '^W«>Äaao|j a(jaj |tou aoö aagc

aom udS -wftl n« aOoj aßo ^^1 «aMaq «»loim uioj qi^

'ualil nT naqoiffi aaiyttD« utaq naaag uaaO tPll ai^ini^

1^
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ADOLF SCKUSTERMANN
ZEI TU NGSNAGH RICHTEN-BUREAU

BERUH SO. 1«, RUN6E-STRASSE 28/27.

Zeitung:

Adresse:

Datum:
;iö.NiAn9ii

K/Ä««

Ä*»" »« »fteiniflunfl ,.« t fl Ä e«, bie mtt einet
etwo« meifmutbiden ÄonNuena etnem (Erttem be»

olnn unb 3toeif moflli^ unnermitteft neien<
:
etnanbei, o^ne ieboA bie SBitfunaen etnftfiaftet

""J^»
3K Bwtftefen etne0 ?tinaipj. ba« f? »i?w

?«**'"!? Fol^e »rumpe !Ra«a$mun0en in SWift.
ftebit BHommen ift. SRar «eAftein b« fi«.
!anntcfte bicfet fieule. »ittt bo,?n«t besmenen etfflw

?Ä- ?«*«*««%» folgen Hnb«(^n iReo.
imbtefjtonismu», «. S e g «J»JE6fliI«tt«nittttt iß

- ... 1.

•i'

^au^u<fA

*r\9

ADOLF SCHUSTERMANN
XCITUN6SNAeHRieHTEN-BUREA0

BCRLM so. M. RUNOE-STRASX 2»/C7.

Ztitwig: Berliner Birsen-Conrier
^|4i ii* ^ i^ m. ^.

Berlh^^
*^'

14.MAn9tf

L?I?fcT"??" ^,?^ ®*"^*^ Wanfeftro§el,4töbn«J

« - P*,?M » « ö .<* fl « w « « f e n e n bet Me«föl>riflfn

'

©eaeffion -- eme ©tuppenbttbunfl, wie he ou*m aubewH ©totiten Bereit» einnetroffen ift. DB fie
nitt, mit btefcm SWotetiot, Befonbet« nötig mar, m8*te
'* btttnetferu. ©er Salon des reftiais, ber RA einfli
IvmWlantSampinte, ftattt SWeiftertterfe unb fiorfe
Woturen. ©lefer ^at biet SKinbenoevtiae«, ober aud&i
in ber ©caeJftoM böngt ja mand^eS 2Riiiber»erttfle.l

'n K l'^J"^A "l'^^'^
"«« ei-9än3tt«8 «te ein JIppettl

lUnb fot«e örgänaimgeii. bie nic^t ein «ppett finbj
Öotte i4 borlänüa für fifeei-pffifl. «1 fe^It bie Äofc
IwenbtgWt. «» tft nur ber «ülbrud eim0 «erfler«mt er ifiörlKi) borfoiiitnt.

27 ftfinftler oon blefen lourben mit 89 SBerfer
HUfitfaettielen. 66 bobon ^at man Bier oufaebänat
fctt8uT>e» öerftorbenen «billv» «ein» »Öleboute-, bumtntuUA bti&dtuUthfiett, au« ^ribotben^. S)ei\®M ber Surijrffleipiefenen ift entweber ein bunter uni
brutaler moberaer ffffiÄriftU ober ein fdjönfleiftioci
«erbimmtri; - bie beiben ®efle unb bie beibet
©efoijren. bie ^eut ootlicgeu. (S» ftnb gona fi^ledjti

SIBujfle bobei, »le bie ©erfe bon Sefteber, ßedel, bis-
oAen «untöeiten öon Cefa« Ste^t, bie qla&fimm

Joft^elten bon ©(ömibt-aiotttufr, bernef*morf(o5anrti
^erafle» öon ©igntuHb. S)ie bunte ftlecfentediuil
öon »engen ift t^^pifd», in» ©elbftbilbuia oon fiairotf
mit ben grünen edxitten tjit ©og^fdöule wie »ielr
onbere, bie fd^ttici.^er Saiibft^nfte» oon ßetbia finf
nie^r Dloibetät ote ®tit. grtfe Ccberer bot ciniot
motte Däufer, SWorie iWeiae« «ine {Reibe febr üer=
renftcv unb tfieotralifdjcr Stftbiihfr. ^^oofif fjnj n-
poffoble <Stütfe im DteoimtorefftoniiSmu», @>te!itbärbi
ein anftänbig IJMte» ©tificbeii» SCoppert einige fübne,
aber bodf) boBei au rofftnierte i<ortvätfl unb «lujncn.
ptto ÜWueOer,, einer ber SKatimocber, ift uii4 bon
®uriitt fcbon befannt. «Seine 8(Ete nnb $orträtd
baben (obwobi er noib tut, fo biet fü§licbe ®fätte
itnb ftbönfleiflige 3)cforätion, bo6 moin ibii nur tubireft

;

iieljmen faun. Sin Söilb^auev, ßeffliniUcr, evfdKintj.
mir etwa« fc^ioammig. (Sin loiibed Sinlent ift ffircbnet:,r
roi, ober md6t obne ©djwung. $ed&ftein ift ber
mutigfte biefer 9tebo(utiondre : aber icb fonn an»
biefer ffl?if<buna bon ©ongOein, ©ogf unb Söionne
nur mcbr im SÖoHen, nocb nid&t im au»brn(f eine
Rcöere neue SRote erfeniten. ©ana iutereffant, menn
[aud& nit^t ebne {Routine, ift ©inbecf: füblicbcS SJoIfl
unb ©abenbe mit fcbr «ffjftboUcn fdjtoercn ©cfiattenj
in ber fform unbeftimmt. Qu irgenb mclcben ottfle-

meinen Scöiüffen f(^(eint mir la» Unternebmen nicfii

lau bereqtigen, iq.

I-
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f SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN-ByREAU

BERLIN so. 16, SPREBPALAST.'
, t/.

^ ÄÄ««i^. Berliner Tageblatt
|r* , *(;^ ,ii--;..fe. ß, ' Abendautgabe

^</mw.t Berlin f^.

-je»;.

«&''•?*-;

Datum:
^';:^^-tr*>''

'^|S.:^^iAiAiiflli^

(Bevabe
tveber

SteHL V

letflon (mib ütvlaetil au*
5efffnttidj)Wt opfeuieten, ift

staubt, bog bte ial^dtddeu

ci feiu tonnen nodb auAuut
,,^«., ^..*. *- ,-^ ..^.-ö -,-- bafe ttlfniflflenS boti Ä«t aü

äeit eine ftulfteUunfl bec Suvfifta^to^iefeneu erlaubt ba9

iBdUen.ber l^tmlKd^n ®^^^ bie nimi 3iine8 nennt |U

> tCo begvftge i« ben Cntfdbluft . eine« StQaV imftn
AftiiflCei^ %t« SBerfe aM. «.vefäfterte'^rbem $ubbtum bortn«

Äfften, Xt>ev idd uin^ bibauetn, bag fie fid^ nun aleid| ai»

i^QI feften herein gufammenaetan.^oben. ^ S>a ^oben lotv

lioii t>eiu wMifkt^ 3abi:e ann^ur ein« neue 9luSfleaun(| fu

im beiben anbereu» bte ouA eine 2lurt^ t)aben unb SBetfe

ftifftdtkp^eu mub unb olfo: nic^t mel)v ; bte änuttion erfaflen

»ha »tiefen fi* biie »rflnbep biefciial jr^^
«.-.w--

jgtoi. 4» Mipe .bejler aewefen, .Ifutfte—„ ..
p9fa»ftiH|uf (ittbjteibfu, Snllucf^ fite aa^, t^ie dpu ben aiibeun,

.; tMKii b^ t b «II a^betcur letuen $la^ im %^ ey^altett fiVRiicsi

:;• 34 bebauere noA «tmal» anbeteS, n^ptau obev bi« 93er-

anl^atter fein« ^u(o ttoaen : ba^ nicbt aQe KefA5ert«u M
MvJbiSfleQnna angefd^Ioneti 6aben. (Stft bann ])(ktte tnan
Übibiae €d|)Iä{f« auf ben ®etft gießen fbnneit, iu^ bem bte

^ . tiber leiten mir unS nun att bot, wat bie ttngefAl^

fedlttifl SBerfe ber ungefftl^ btei^ig Aftnftler, bi« in bem
^>.<s neuen Aunfifalou SRad^t (Kanteftta^ 1) auftgeftedt

V:^.' finb , bebeuteu unb in toelc^em a9«rl)dUntS bief« )urQd<

1^^ ^
(j^iipiefenen }u ben autgenommeneu ber €ei^ffion ftel^nli

l>t*?ri jillan faun^baS. glaub« idft, in einem 6a^e formulieten.
S>te 6exefßon l^t tein Oenie bevtannt,. aber bocb red^ t)telell

;>. Otttge^d^offtn, maf juminbeft tnit bemfelben, jum SCetI abei
^ttd) mit beffet^m ÄeAte «tuen ^la* in tl^rer au^fiellunfl be«

Mytttd^en tonnte cki manche», ma« fte bon arbeiten b^

I:.:

anerfennt, mären «tmaS reifet unb dber2«itfl«nber erfd^ienen

all el iefet ber gatt ift ^» * * /:« ? r fea ^^v ;.
.

(58 ^onbelt fid^, mit toenigen ?(n8na]^men, um iunge

SRalet, bte auf ben «rtunflenfdöaflen bet tt^janne unb 8Jan

«og^ fufteii. 3* tnu6 btt» fag^n, tra^bcm ber fritifcbe

Pbllege, ber bi« XulfteOung bor allen anberen fa^ unb be-

fbradl^ e» tinl l^dflid^, ^er beflimmt uerboten l^at bor

;otifr Jöegabiing geltkn bÄ^fen/ unb bort beneit ber ' mtlbe

,ftampf. um bte Saline- eid^tet ^miiafle ^ entfvtiuigen ift

»euften» .TOobeßpnufeVmit b<»infelb«n f^öiien Sichte mie

jeiu etiüteben. Otto SBlüller ringt je^t mn einen wirttic^

molerifcften ÄuSbrurf. ^
. . ^ a «. ;• w

J)auebeu bftngt bann fttiUA geimfl be« (Bri^i«rw. Unb
»er fi* an btefe ^Älfte I)alten ivttt, bei; (annmit ber ganjen

ipraoi« e» iint dotiicd, wer uefiimim wrriwirn gui, vv\. ^^"^^ \^^ ^^^ ^:v\ y,\^^ ^»^^r^j \ 1 ^' '"i^

«ftnIMet, bie Nefe «tt obetfIä*ltA nad^j^men «ttt> übetj SDiufleu fel)lt e»jo w bet 6eje{{i.pu. «ui^ »u^t. ^
^- .

twiben, itnb b«§ ip fbt\\ <ml)ete jte^e«, lief iii ifjreii 6|Mt| : . • :y V '

: '.'y

'

eittbtitiflenb, auf t^jt neue «nb »irfimjStoone %u9bma8L,^ —
mittel für bie etgetien SlnfAowttnflen, trnb bo8 ifl Ö«». ^

»Oll biefeii WvcA mit bet wtWe ^x\\ ß_e b e

*

ret stt fei«, «c faim mit ben rettmt gfarbeit"

iittb bew »eteinf<M|enben etri* bec mobenien^ gfra«««

jofeh feljt WBfj^iebeiie »iiiße fe^r Hoc jinb fetrt

«nb ünA eiflen au»f)n:e4Kn: eine flraue «benbfhmmunfll

übet afobrifen an einem Stuft, etnen ^elften blaum So«
übet einet itolienifd^ ßattbfc^oft einen Mouen, wt«fe bf.

»bitten 6onimetbtmmel übet einem bentWen^öcWen am
«üfiell^anfl. Vit\\tx}^\^i. tivtXLvM m bet gfarbe etwoj

übettreibenb, eine TBoffe «ul «It-aJeratot, 6 t flm n n b emen

SotfvüblinflStaa in einet flotenttnif^Kn SonbfQaft Wpdjt

£ffi«tt!tfn bie »otjüfle biefec iltt wn SWakrel im €«0.1

leben ^etöot : in « b l e 1 8 - 6 c ft e t m o n n^ »«««oneii-

1

Pnb «ftie toon einet IreffR4et5eit nnb «einbeit, bte übet.

tafAen, »enoen «w«^* "" ^?i"*'
flolbene« J^ueftten

bet Watbe, «ifat Älein tfl npB(( «Ojnfe^t tm

»otbt1*Se «^janne« befaiweti. $»". ?^«* «"JJÄ^Ä?
boA inteufioe «tbeit «n* 2al>»ft|ttl ©nttett böwti a««

«Mbete aSeoe flel&en CeflölT, bet fi* m» *»«««»««'

obne Änwifel latent jeiat, ««*» « » >' ^ e d ,
bet ouf bni «w«

tcafl S't fKÄet fa&ifl« SW*en .bU te:Slfß»rb5 «S
«inbnu! bet bunten tt«*ten ou| cmet fübltden Cttofee mit

»ielem (»e|tbinod wieberflibt.i ^i-^^^^ .- «;*«*.. f..»..rr*»i.
«u(& uutet ben ßtöbetetv SBerfnÄen tfl mMi*el bemerlenl»

toeÄm au* niV "iu ^I" f"fe^cff"TÄ
M»ifl§en Wdbfuno auföenömWn ^^."•3ä"bre"iüfutt(^i Jbet"bp*%pn P^^^ .f^^^V^^'^^^S^Mi&^WV.^
Wr|« «etfeftÄi

*
äöetlttii«, t?^ monumentaW SDetlucfte, . bte betbe al8 graben Jjo* ^»
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ADOLF SCHUSTERMANN
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.
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Zeitung:
?*.•

retissisc

Adresse: ESnigaboi^ l Ft.

*r.

•*->

Daiutn:
^

(

^ »Ü Icc^i! uiib $cefie — fitr(ri>c öoxi fcibenfc^ftli^jpen Itaumcrn,
QDti berauj<öteit S>Ätcrn bcr garbiglcit »out« id6 txh&Wn. 3m
'*'tilfcben Ratten fic^jucrft au betoeifen. »a^ fid^ mit ^öo^ betoertctelt

Jen err^ic&en Vm* yßiJL ö^^ß<»V8 au biefcr ©^ar öermitieln

. tu leuc^tenbrr >§iiiJRiSte<|niI fd^ffcnbe © e g a l unb bcr m!t

^.„em (Scflec^t jHiMet ^tnfeUttit^ mirfenbc SB c it 9 c nv^gDer ^oiiu

ttllarift {wt ^«Ipcuüfeilcbcu", bic in i^tft aanam ©^tt^cirBcrfttiiibcii

finb. «ttc^Jritt ^©ttfleben'' unb bic ^ubkn X^i^et" gefolleti mit

t^t gut. SBenioet'bogi^ortröt, beffen Slugen im @4<xtteii- crtrin-

feiOÄcine tt^fe @lcttuuö fiiAe idö uod^ au öoit fitairotö, befftji

eibfÄilbni« im Slcfet fteftt »ic in einem öeiligenf^iu unb t>or

^ Sivujt be^ ajefd^ueri^ toic öor einer ftarr^n ^iftalcnmüttbuna

»ift- »engen 6at mi<6 reft&# erfreut, er bereinigt {«njft« ^arben-

ib SeuAtf raft. 9Bie \iim ift i^ic ^gWabettpaufe^' in l^ffgr&i unfe.«|

' «mpfcnbm. ®n anberer icKirmonifer Si^nnebie fttHt eiii

% etliHiiJ fufeei^ i&elluialett gegen ol^t^ngelb unb to^ffergrun unb

.- ertt^i^ ia frnbet ed aHma^IiÄ reiaöoIL ?fber nun au ben —
[jrbentew>id^> foftf uwm utföMttfflrll<iö. Ä i r cj6 n e r. unb © e <f c U
.riebeuau, %t^\Xt\n\ ®(%ibt-*ottIttff unb (£efar
rlcltt tooHen Wt intr na<| mit ber ®etoält farWfter, oft ^eräbeau

fienfAteienbtt Sl&Sdt »it!en. ®egeu boÄ $rinatp ift md^^tö au

^f ot* *rt eil ttfie lAc «rt oou 2^ri! bie (äfefoiten UU im So
swenibeit l>et)o(>rteft, im (ikfS^^aMgen «int^tiig über iibertrie*

AU UMitat. 2>«ft liou bcr ®eite bed (»ef^d >r ftötfere äBir-

in erftrebt tDerbc«^ tut niAt nur tooW, ift öiellet^ fogar not-

iü. fflein kittet im ©tiuebcn- hierin boi^ aR-BglK^ unb nur

.^ ertrögli(^. ®<^toerer oetoö^iK id&^ mt(^ an Äitd^nerg touci^tifje

(rudc. an geriete neue — ftif* g^ftric^ne — $Süfev: aBo^or-
"'"

St9> unb Si^r gettHtgt toirb, fe^e id6 bi^^r n^ben öiciem w
tAü Serf^beit S)a iperbfn k»ir bei ^et&f^i« no^ a» fe^

>
.,

'•I
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Zeitung;

Aäresae:

Dahan:

Der Vorwärts

Berlin . oj^^^"^
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ADOLF SCHUSTERMANN

I^.ZEITUNGSNACHRICHTEN^BUREÄÜ
BERLIN so. 16, SPREEPALAST. - ,::??

,^>''

i ,•

;r

#» z«/««^.- Öannoverscher Courier

ii

1

1

Adrrsse:

Datum:

Hannover
• • •

JCHIM^«*^

ii.

'^:
i

>>--

il-i i

V.'

{

"•'» t
i i-

(«u»^ ^*^^>«\Aw - ^^ *^^ %tt\(^Äoi iwo.

:

) mirbeit bie bielen ^teBiaV^i'dcit 9lefu4l bittd^ ote ^aeffumi«
ju^^ ertoöl^nt aud^ mot bamalft fd^on bec ^lon bec Sucüd*
gdrotefetten aitgchtnbtai unb bie twrnelj^e j^cötfl^Utiio bec

ttciieti (Beaeffioiiifteit bemectt toorben. • v * ^^ i^ -'•';: <

:ind ^9{eue ©eaeffion" iDurbe jet^t im Shinflfdlon
Kocimiltatt SKcic^i an oet Staifec«SBtl^eiml»>(i^ebat^tntMic(^|

in ^clin im Dicrten 6tocfmecf bec 9lanfefti;a^ 1 bie ^vf«
fteaiing uon SB^rfeii 3iuni(<demtefenei bec SBeclinec ©eaeftionj
1910 eröffnet. Certltd^ ftel^en fid^ ©eaeffton unb 9lcue Seaeffion
nol^c, oeiftig finb fie ou<i^ ntd^t aHaukoeit kwneinanbec entfernt
«ber iwlitifdi nM)ftcn pe nid^ij öoncinonber tpiffen. -x,* yi;i
X ;^ 2)ec .ealmi beil Slefuf^r lobt an Jenen ^Pacffecemtm
•enffR, wx eine Xentoüvbiofeit einer ftürmifd^n- unb ordnen

'

Seit in bec (ikfdHd(^c bec ffialerei. 9Dama(« loa ta9 2:cennenbe
im (i^eiftigen, tn ber Ueberaeuaun(L %\t Aufregung tooc ad«-

Oemem unb fcettfc6er Kaiur. £ie^<^^tfct ÜiefuM maren eine

Siftige dlet)oluti0n« ein :C^o9# au8 bem bie WAnj^eit t^ei

n^ceffiont^muS ob tonsen^ec ^ecn gelten nmrbe.
S3ernn fielet alfo '\t%i auc^ in einem fotd^n d^IebniS? MI

loieberl^It fid^ nid^U in ber SBcltgefd^id^te. SHe Xkrlinec Su*
cüdgetoiefenen finb leine geiftigen 9tekM>httton&te, un^ eine

tianaaeit, eine neue Hera mirb don il^en nfd^ eingeleitet,

ie fe^n etn^ad fort, bringen 92eue8 ^yxm Hlten, tl^ren bec«
ftärftcn ftoloridmud, il^re audgefprod^nere 9<^r&enfceiibigfeit
uitb i^ce ftörtere IRei^ung au gefd^Ioffenen S^ompofitionen, a»
Kernproblemen; fie ftnb ettoai neoimpreffioniftif^ier aU bie
ViUen. %al toar aUed au ermorten. M Ukic ntd^ fc^ec^JkK^t«
au^aufogen, h>a« eingetroffen ift. f: -

* ^ ' ^

^ie im Slotalog aufgeführten 27 ftfinftler tourben mit 89
XBerTen lK>n ber IBertiner Seaeffion 1910 aucücfgemiefen. ^c
ÄrbeH«au«fd^ujk ber »euen Seaeffion fyrf t>on btefen 8urü<fge-
Wiefenen 56 ®er!e au bicfer «u^fteihtng aufammengefteat.
%\z 27 Äünftler finb 23 bid 42 ^al^re olt. 2)o9 »ibeou tfirer
auftgefteöten Arbeiten ift ^od&. »art^Ib «ffenborpf molt eine .

lolon)tifd^ fomofe Orangenauaieferin, defar Älein auf farbige
etcigerung arron^crte etiljeben, Otto ÄÄüaer in feinen
«Wotenben ^räumlid^ gut gefteDte unb fomponierte «fte in
toe.^em Dufte gegeben. W. ©igmitnbö ©orfrüWing bei gflorcna.
XQpptrti mit ölonomifcber garbenfparfamleit gemalte» »ot«

«^>Hn«a^Ar?r ^^'^^^'v^ ^€^ttt^% iJanbf^aTten, Sc^mibt,-Ä Ä.®^!^?^*."*?^ ®fe "^^xim<ii£fBonifHWei.fP0r4tät
j^ «ilbtc tote fte beffec ntd^t in großer ga^I xxl bec Seaeffiou^

"»4'^"

langen, «o^l aber ^onaen in bec ©eaeffimi «Silber, bie fid^

in bec S^euen ^eaeffton ntd^t fo gut feigen laffen tonnen. ii>. SR.

Sed^ftein ift ein fut baft ih)lorifttf<^^fbratibe fel^r begabtec

talec; in Wittern «emaibe „SBcib" a- ®- benutzt er einen lie-

genl^en meibltc^n Wi al« tröget feiner reiabouen garbenforn«

|)ofitlonen. SWian fann geae*iüber biefem fel^c pofttiben fflerte

in ben «cbeiten be» nod) [ungen SWalerö über mand^c brutale:

Unfadkic^eit ^nioegfe^n, toenn man nid^ ein neue» SftoOen

xsvib Secfifd^en bal^intec fud^n toiö. ^ ^ ^. .\
Ob ei üug loor bon ber ^aeffioniUihtng, oEe btefe 87

SRaler abauioeifen unb bamit fie au einem toicfungiJboaen ^ro«

teft unb an einer neuen ©eaeffion au Deranlaffen, \\i mejr aW
atoeifeT^ft. «>ie 3urädtoeifung fo nmnd^c au^aeid|neten

Arbeit loirb nid^ befdebigenb au begrünben fetn, unb biötg^i

»nnen »ic fie nid^t. »ir empfinben bie 9lefüö al« Ungecc^-

Hgfeit bec «Iten, bie bie »ungen niebe^Iten fDoOtciu ^e
^,»fneu «eaeffionrften'* nwcen tilfo beced&ttgt a«t^ Vw>^:
wibT StoilMe aa*t imb bie «raft, olf neue «cuj#e^ fl*

Okrltung au fterftWfen. ' ^ ' t^^*,
•®ec «ufmacf4 ber neuen (»ruppe löar fel^ i*^^n*.

€ie überleben ft# ni«t Aber bie aiterlannten ®töfe^ bec

often ©eaefTum, ober fie a«i(ien t^re ^^^^'^^'^^'^
beitreten an »nnen, l»en» ri^,%^'^^l^^^ ^i^cf^^f«
«alecn «frogt »icb. «ud^ tl&re befd&etbenen greife, im i

Ädmltt aSo bi* 400 S. aeigen, U fie nid^t om ®rbfeen.

mal^n leiben, bielme^c bemiinfttge Scute ui* ecfl im an«

'^'^Bif malen h)ie unb löai »ir ttoHen. »ir ffnb Me aiuimen,

mic finb bie Sufunft, fagen bie neuen ©eaeffiontften. mc
Ate nicjt bi?3ugenb iinb bie ftufunrt ^ben; aum roentgften

ivoDen teic fU aUe gern fel^n. «ir gelten mit. ^

c:i

•»».-j..
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ADOLF SCHUSTERMANlf ^
ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN S0.16, SPREEPALAST.

Zeitung:

Adresse:

Datum:

,r

BiW« von HaroUL BeHgen

teizeuden Mädchenakte

bischen doktrinär getfi

A.S^ttU die von fern dm

[en ttongen seien noch die

Hannover, namenüich die

»Modenp»u»e<, die ein

NeolroprestlonUmen von

"hr UlentvoUen Stilleben von C«gr^to««n^^^^^^

vorzOglichen Büsten d^i-^SeriS nicht begreifen

«•"""*' r dir&z^Snril'ii entgehen lieb. Man
tonn, warum die Sweswoo» _ir,_>
sieht: eine ganz hübsche Ernte. ^^^ _^_^ -<^^

<.'_±

^
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

zeüung: Neuo Zürfclier Zoituu^

Adresse: ZÜtIcI^ "H^''

I

Datums

1

^
/

1
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ADOLF SeHUSTERMANN
IIIT«N«SIIAe!IRieHTENB»REA«

XMgsbener JUIg. 8|.

lOiniplieri

^ ^aoüHif
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5LF ScHTUStERMXNN
ZEITUNOSNAGHRICHTEN-BUREAU J

^ BERLIN SO. l«i SPREEPALAST.

•^ ^^//r/

7^.

»/ Ifioclmer Neueste Hacbrichtea

Adresse: Mflfl'SH
^.^^ j^;,-

..- if- <- ".

Datum: -i^ i^iniAOii
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN^BUREAU

BERLIN so. 16, SPREEPALAST.

Zeitungs^y^'i'*'^^^^^^^-*^-^ "V^ ^-€^

Adresse.

Datums

f

er:

Ifodernc Galerie (Arco-Palais). Neben den Winter- und Vot-
lingslandschaften des Achensee-Malers Gustav Bechler haben

erimiln. Hii"^"^""™*"" «"^gestellt, eine ..zehnköpfige"
ergruppe, die seit einigen Monaten bestehend, hiemit zum

HjrT*' r *?' ^'^ Öffentlichkeit tritt. Der eine oder andere \vted# ,Siniplizissimus"-Zcichner Richard Oraef. ferner KurtWille
Äfc K r'* 9*^*^58^' ""^ '^ö"^" wahlverwandll Otto Wen 8i„J

m, „ n m''''K''*\''''*'"r
^" f^*""" Holzschnittkünstler Karl Th "-

mann (Dachau), andere, wie Arthur Se ga I. lulius Oraumannzeigen in ihren talentierten A.bc.M.t vMcLylyfe dn AnreX aufbaßlige Bekanntschaft in weiteren Kreisen. To^^f Futte7?r (der

der ?u/e„d"'"h.^"
aAutonomen« gehört!/ stellt neben dem ?u8 .der Jugend her in Erinnerung stehenden Bild des soffen Herrnf«sors«, eines Münchener ''originals. noch ungÄ VwaSnaide aus. von denen aher «niS» tJ.u^ j-i:i.-!l S-.j.l*""''»

der
Pro

/»^«-•A * ^A _. TT- »».-.l^^J.. j. Al A. rk«- • «r*

.'

t'
y/

i
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AD6LF SCHUSTERMANN
ZCITUNGSNAeHRieHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16. RUNGE-STRASSE 25/27.

zeuung: £eipziger Volb-Zeitiini

'aI

Adresse:

Datum:



A06LF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSN ACH RICHTEN-BUREAU

BERLIN 0. 27. BLUMENrSTRASSE tMI.

1
N

zeuung: Jliigsknrier fostziMiBi

jlvisknriAdresse:
V"'
•V

0atum:

••#•••

^'
,
•.«».««

ST^ AW 4^. 99[taitii«imf#rS ^Vl^beriie OMIeri^' tat;

«MinAm tfl i^u Sdüt^fc fStvalJ^but einer neuoi
, JttnfÜccgni^Jfe/ bic üft elÄwi^gttmftjr ,,£ie Äitowmicn^.
< limi*: .I«t 9nun£^*K t^^ ttTdct^ant. "I^'

J(,9iib€utott9*'bte me w||e Voo^^iäfeit Retnen ftün

^ Oti^'l^ bat'(<md.e <Mn9e99tt eine filnßierifd^ sr
-I,

Sie ift eiiw ,,ttnrtf(W«|WIihW' öcworften. SDtci««^
^; Hine/ b^ im JMpmen. ei»^ ördStr^n IWnmett>c|:Äitf

S ober aliS 6tn»elttet niftt obef iri.d^ gatt| »t ber Om üa«
,

^'•metittliA iitlötmitenbfn tktlilttd. djefahgt, Tdbltefii fi^ mit*
\ ein txuit anbeten ivl etttet ' ,,®ruMie''

f^IAe ' gibt ein gtnnfkd ^reftige ;bem
(linseine tfl \kt

en- Cijjcj

Seoc^nng fi$et. tnd!üter, unb ber (Sinselne

! tfl: nM>]6t Ottd^bet ftaltul bec ^.auiqnomeV': ^i6 Clnnl,]
9ti(iterb (Sraei, 'dutiud/4)rattmann, ^9. ftro^eV
S:(ni9larta Sanget^SAöller, ffran Si(|i^®ra-ev
reejijXfrC Ibiemann, C. »eit, turt.fflit^te.^

9«m intrc6i9eg tdlenttwne £eute, bie inbehen no4 tnieC,

}tt Immen imb an ftA su arbeiten l^oben. äbre .^VutoitD'i
! mie'' binbert fiejMfentßdb )ti$!^ boran. Unbefannt mib
I fie ia in ibter aRebraobl ber Oeffentl^dUeit ntc&t %a
nii^ gefiial/ ab^r 'tatentDoII red!^nenbe i^Tsfd&nfttninfKet'

; S. Sbtemann, ber 9tt)if(ben imtmrffionifüf(ber %u^ffung
' ber Utä)Ii(ben Statur unb, monbättet (Sfegan) f(|manfet'
tmr ift bfc ffarbe etwa« gd^jjrte 3. (Sroumanm ^.,
»e«, bjffen ,.8citung»lefer'' iwn-feinetjrlfd^ unbfrbft*^
wllen ßanbfAaft übertwffcn wirb, (t ffiltte, ber fidi JÄ'
Sinne Sd^ib-Steuttcrd einer ^rö&cren 6ti|peR(dhtng ^^
tpenbet, obne luiobt t)im ber inneren ®eh)alt fentfi» S^efcnS.
tüju genötigtju Wi^;>Jerberdte ia^^^^ »rüJijaörWj*';
ffeiluna ber Seirffton. a^tb grau £i*t-«raefiJ lefegcn-!

artig Äoraftctöbller ©trieb ill und nid&t mebr unÜcftmnt:
Srm SRw Saraff(>@ä5II«Pi. bex feium fiobi^UtSlnA«'

!|Wfc ö)^««bctt lÄir^ieicWanÄfA*« «^

'»f-

A06LF SGHUSTERMANN
itU NGSN ACH RieHTEN- BUREAU

URUH SO1 11^ MMK-SIDASK 21/W.

jMtov; Xantborger Corresjioiiilent

Xambnrg
^

9.JUI1191I

FtiH rnihm «•«« i»«*««-
.

fci*J!^ LftStri« «teWfi tu«*w W*«« «* »f n» »««*«

mn^m i?*? »><«f**^ Itlankel»« e«W«»<« »«*«« ««<«

1^ #ldit w»« »wn Wtf

»wiifctimfl flewb« *wt
8anbf*of*eB.M M«,
cM« 8"tt®«Itenb;

I

j

^.;

1'

toii^ ba^ out eitKjR Urteil autSd^Ueiib Mn. Sen« ao«
9mhNfl«no fi« bvtA, f« i»itt» fk oeivil «oiul^ UTtbutain ab-
inftteifes baten «xb sni Rmie Ihafte imben nüffcii.^ ft« b«»

'u».'^"*

Ä.
*!w<^«««ijr'«firi»^'

l

Fl

[•



1
w

\

AÖÖLF SCHUSTERMANN
«iim«$«*eHRiemii»üi«"»

%

Di«^ yi^c^ Secession
bieht man voiTTicsennKaunie^Rr^ern wenig

als Schre^enskammcr wirkt, ab, so kann man ein
Strebenyfi^h gefälligen, bildhaft geschlossenen Ar-
beiten^^z im Gegensatz zu gewissen Tendenzen
des Ira|>ressionismus beobachten. W. Helbigs
Schwefzerlandschaften, das helle Schnitterbild und
die Fischerboote, die an Puvis denken lassen, von
Henry Bonnevie, ebenso wie A. Seoals allzu
kunstlich in starken Farben getüpfelten Uildclieir
gehören in diese Reihe. Auch C. Tapperts Still-
leben mag man hierher zählen. Allerdings wird
man in der Gesamtheit der Arbeiten dieses Künst-
lers wenig Charakter entdecken. Zu den stärkeren
Talenten zählt endlich G. Einbeck, der in großen,
aber sicher begrenzten Flächen, die nur ein wenig
an Plakatwirkungen erinnern, seine Farben aufträgt.
Koloristisch sind seine Bilder außerordentlich wir-
kungsvoll, und er malt ein Meer von einer Schön-
farbigkeit bei aller Einfachheit der Mittel, wie es ihm
80 Icjcht kein anderer gleich tut.

Die allgemeine Richtung ist all den genannten
Künstlern gemeinsam, und auch die meisten der
übrigen, deren Namen nicht sämtlich erwähnt werden
können, vereinigt ein gleiches Streben. Nur etwa
die gefällige, aber belanglose Arbeit des verstorbenen
PHILIPP Klein, die man merkwürdigerweise hier
ausstellte, und die etwas akademischen TonmalereienHAROLD T. Bengens fallen aus dem Ganzen heraus,
ebenso wie die Arbeiten des Kunowskischülers H.
KicHTER, dem das Schulrezept noch allzusehr denweg zum Leben versperrt. Es muß sich zeigen,ob der begabte Künstler über die tüchtige Konstruk-

Äf«! ^\^<>r»äufig nur gibt, hinaus und zu reifen
Leistungen kommt. , -^ ."^

.
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-3UREAU

BERLIN so. 16, SPREtPALAST.

zeitun2: Fra&VfQrter Zeitung

Adresse

.

Datum:

Werf d««4ungen, fnj^betSotbtneii l^ttjaerin, M, »« »4S>tittÄ -riSnrjml <ml itc Äfinlöetin toat ®«^«i« t^
wffeii 3nbi»iiiimflIttot gieitnübet fie «Brt hntAi

"'«f"^.i"^** ^> «irtteMelt ^1. tAt\t fixt]

• ,J«l«*/JBf«ii««i, m¥m»mti, «ift Mite

<«M*|M ««tur^fMW unb mci4 ein« jSSte«- mu
Wfl^Wterf«« Winen «irt um 5efihbe«et «dUW^ir-. itei

^

t$lm
|(0iwli
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<SS'"*lt.ttSJÄ2 «^ISL^*«'^ «"^^ ewann, bcffen gel
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ADOLF SeHUSTERNIÄNN
ZEITUN<>SNAeH RICHTEN-BUREAU
^

BERUN SO. 16, RUNGE-STRASSE 25/27.

Zeitung: BiseleT Kackriekta

Adresse,:

Datum:

Sisci

fIJQLlM

L

*.-

/

Klose & 8et^|
Burtttt fC» Zdtiin«Mu»»clniftt(. =

ttürUn Np.43^ 6«ov9MMrcbpiau 21

1

O

dÜMi Hp mtislni Zdtnf«1 wum Um
icftorfttislerlittt Bireat OtoticUflids.)

^"

Zeitung:.

Ort: ;

Tag#blati

Chemnitz

Datum: 2 4 Juli 1910 .r

f

r-

oUm
-Uli ir • trw%m » »i« » » i w^

iSJr^ftr.*r ^'•l'!^ JT-ff!!. Ät-^^jt«.;*** «n l«»r- (Snik» Urtet twent'
^^ iiigT. ^^ '« 1 ffs 1 ... * < iliA*.. litt *" \
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ltltuilrSNAeil9ieNTEN>801ICAfP
BfiMM so.n.
>.:

zeutuif: )(inbir|ir CorrtsioRtal

Aäfme: fnänX^
.'ZT*

Datum

i^vvt ^TV««c««'v^

pttmruflb 9t^»0iimb
^t»W aRttn fonn g

Unflnn «u »to<|en - (14 fin
Mt '«^'^'J*V^tm. »oi

.StttMi

i^^firSä ^'HJ^^l <f^ »»(rbiMtii« gSmS
ni^t toott Ott

It

i^ in»
Mt SMnfet «tbetet 1

letWt iwfc Bt

(ijMttoitfgtt, an |ie t

9<i9i.1)lcaMnM|l«fteti) unk IBUkl MliotSfa XKlba T«m

^ss^rj

4! iRjH^WfttlK '
let SRätgukij man fegtSfrnlS it ttOS

^«iMHta

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-ÖUREAU

BERLIN SO. 16, SPReBPALASt^

'^UliB.

Datum:
t97f

L
öBerTfü f^eVjffi^

ttnigtT/^I^St^ Bei bem Inieenli^iu i^itb \inmpftt

beut stDetten WJb^. Qkvabe toeil e« feinen '.fffifiel^tt-

ben St!^|»ui ;fftt Me. $^f^lib<nfieIIuno M^iBt/ bt^ Seit

ftdl l^ierin töSio itnoB^Qig IK)« aQet übetlieferun^ demad^t Vit,

tooHen loic butd^ Me 9tti bet Sofuna ber imÜ^Ien bon Seful«

leaenhen 'unternommenen ^itfoaBen fold^tctt ftBet^eüöt fei«; ^6
en nid^ meljt bon bem Quten Sillen bt9 SSefd^eriS <i6]^itdt, oh

«t bcm Süei; filaubett toitt ober'nttiö*. ©on 'Iritfer üBetacu^enbcn

Ütoft enilaUen bie beiben (Bemalbe iebbd^nt^iiS.. '(Sl ftnb

ilataÜesiftiM^r im (Skitd^u»btu<! eine getttifTe 6mpfi^bund be«

'loneiibe «ttliubiett/ »üf bie fiSfuitö beg ' rigtn' «n^temH^n bet

«fkIBen ««fflofie l^in befe^en, ifl We Zaftl mit 4>«n sJoei 9}«n«K«

Sei «tDen Jtafet et^«Mi4 ü6«tle««n. «et ftöt|Kt i«» -«*«««;]

•toten' tDtrtt »tettetn. «Ä^teiib Me «itMett .«Titenom««" «W
tn^te« 6itt4 «tMten, m*dVP* F ffffi '>«^'««<«««

^tiOcB«» ttti» ttttiitertMIten lltww «w«W<9e «^*««<« «*

«eBW» tti* <m| Äte«»r>rt. »«t «WM h« ¥«»lnldUf»«tu^ja|

J«rw« ItaWfl iut(i^oeö(t6eH«tett ftol8t(*nitten tetttetene «otl

je» lemann mit au »et witet *ein oben erw«?«*«» 9ammtU

naiiien <m»fteBen»en ÄfinfHetotuDpe oe^M, tp "»* ««^ »«
«J

Men. Be« et fn kemfelben Soole «nteifleitod^ Ifl «el tooV

ottsuM^en. «ebenftttt« fl*^3t«n feine Blattet sa^tm »efWn «»

jbeiten in btefem WoiM,

1^

I

i!

*%



„-.. AJ*ir.
'''.1

M

i

mOL? SGHUSTERMANI4
ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREAU

BERUN SO.J«k SPUfEPALAST,

Adre»€t

§tf iHftMNVlf
HttMhWnfr.

^

f^it ^^^

r.

V*

^ud^ vxi ^omtiüift ift ba, •21.

\ ggaall. nur ift btcfe gefährliche

^
^ •SHanier bei i^m eine Sec^rnif» t>ie

mel&r tötet al« lebenbig mac&t.

©ici^ Adt iu)<& mei&r Manien ber

27 '2lupmi^ ba« (Beba4)tni« 5» *«•

fci&toerctvnit Dorläufig nicfet not,

Dielleicbt tomtnt man un« \poXtt

mü Ceiftungen, bie unfte ^ufmerf-

famfeit ftärler erregen. 3)a8 eine

Kfet fid^ au« biefer ^UuSftellung toie

au8 ben Darbietungen glei(|>er ^\ä^

tung in ber ©eaeffion beuilicl^ er«

lenncn: bie neuefte, anarc|iiftif<|K

^etoegung in ber ^Kalerei, ber neue

«oloriSmu« l^t in 3>eutfd&Ianb bi«

je^ noc6 feinen bebeutenben, tolrf-

,. .li<© originalen SDertreter gefunben.

% \ SDEki« tohr fe|m, finb alle« nur allau

btrefte Anregungen, umjoU&Ljji.

fagenT^Ioße, unb oft fogar miSber«

ftSnblid&e, ^lad^al&mungen ber Ce-

aanne«, »an <5ogb, (Sauguin unb

TOuncf), unb nid^t 3U bergeffen —
^atiffe. «rid& Sgogele;

I.

ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Zeitung: Woscr Zdtung"'

Adresse: iBrSSIOZL 5.8EP.1«*
.'C

Datum

:

/
iw^rre f<feffb
ijlL

. .
ein ßattt)t9rftnb h^ ^tqetB für bie neuen

©cacffiontften tpor, tote gefagt ber, b^ man l^nen
bttrdö @oiiber<iu«fteIIungen im otten ©ejeffion«-
Joufe 9taum cntjog, auf ben fte felbft ^nft^rud^ m
tyciben meinten; unb mit Sted^t. @ana unberftärtb*
fiif) toac e« bol^r, bafe ettoo« a&nlid^ in ber SfuÄ-
fteffuna ber Sfleuen ©eaeffion fettft m fonftattercn
hmr. eine janje Jffionb no^m ^i Älein^ Befann-
tc^ grofee« »tib „»or ber «eboutc" ein. OTen
J»ef<)elt bor biefer gefälligen anmutigen SKaleret,
aHcrlel Knerfenmiitg für bie berfiil&rerifd&cn »eiae
ber fid^ aum »äffe fdömiidtenben SKttnd&ncrinnen,
aber ma« in alTer S9ielt ^at biefed »ilb l^jer m
fi(d&en. 8um minbeften biet fd^on einmal 3urä
gemiefene mußten feinettpcgftn abermal« abgetotefu.
hjcrben. Ober taugten toirflidö unter aB ber aWenaej
iSurücfpetoiefener nur fo ein »wor SBerfe ettoa^, ba%
man bxt SBanb bod& i&ötte leer laffen mfiffen? S)od&
tDol^l foum.

. Snt großen unb ganaen tbor ber (ginbrudt ber
Äu^fteBung „bcrfannter ®enie«'\ n)te man fle fd^er*^

itb nannte, überrafd&enb. ^n ber Xat toor e« oft
jroer tegreiflid^, toarum ba« »Mb toeber am ftur-
ürftenbomm nod^ am Sel^ter Soi^nlgof l^atte Vlnttp»
Mb fWÄ fönncn. 9. Xappett» ^rtrSt be»
^«rrn maÜ im tounbtrfdlonen fiölinbcr^ut ifl

ji(6erlid& beffer alS ein ober aiid^ a^i 3>it^nb $or«
trat« auf ber ®roften SuSftellung unb au(^ in beti

^aeffiott tariirbe m e« gern über einige bor| Mtnb«

'

m^e QSngeni a; S^. bo« fd^ouberl^afte SRod^er! botti

jBenno »eilßl^ba« SRa; Steinl^rbti^arfidlen foll;

Smo marum wiiroe auo) oer yotnmitn n> ^eaaii
leÄinal für untoürbig erllart, bie Welligen j^eiij

\n betteten? «tel&en aerobe bie btc8iäfrtgen »II-

1

per $. »o^m« unb 9. ^errmann» h)tr«id6 fo
^ijnmelmett l^öl^et? mtii bo» gl«td^ gilt bon ben
Itfien 9. £. iöetmn» unb 9. flfinbedr«, unb i^.
^laUU, auä^ $. »id^ter« .»obenbe gfrauen'' l^altett

ben »ergleM^ jnlt bem lebenUgroften Sfteilidötodä

,-v
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Adresse: Stuttgart

Datum: l4SERl9li

. \
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN^BUREAU *«
-;^5 BERLIN SO. 16, SPREEPAtA^-^ !*»&»

Nejues^ tagblattZeitung:

Adresse:
fr
•5r >'Jj-

1^

-. '• «

Üatu

3 7. SER 1911
»r/jr-M '<".,

-^S

>

(

-.r ;:'<:;..

'-iV'-'''^':i0WP-
.<.',••>•^^%:

-.Sti'J'i^iA " •
'• A'^ .'l'iV^/X

•>ri>JJk5f

' J^

-n-

'•ortet ftunfi(c»eiif »etrutet Hnent^K>en «Art ef i«ui^er lungen bcuff^tn ftofmi unD »enn iA ouA n!««
.6«^u^»en »ntite. Mfa mid| tie SMofen. imI4« *i«fe ©S.
tuna tu Oe(tatt bon md^r a^n toeniget »unberliifien »it.

b« »ntotÄnn« ortaren au<[» |le. SEx« dne abei ifl

2?^' »Jt *«nfl|lia»l«t, bet «m4 N«fe Seute »u SBart
?*" « ^' "'"Ä* *^ 'O'^f" »"* <* «lottbe, cd nt ton

fa*; 2? "^ ^* .lBt»naime«'' «nWrifft, fo Mte «tai «tae mnfüettxjippii Me f{4^ «u «raicinfiniief
aWJrunB «»«* 8|>tbetuiiö i^eer 3ni«teff«n »t^mmn.
geten ^i »e; ftame frOfl i« 6^H iint> fftauA. ' 9t
Rn» Tf^ «efd^iAc IR«(er banmift uitb «• Mit «uA an
bet «ffeH^OcR «amitut emfgcr VtvMemaHfet um
SlKtt «II bem »etitnet .% fl "*'**•' Irt^"' «'"*'
bet in bell 9|inren iwii fotU Sknim linbTRttOftmmn•». <n «>H <0f>i>icn «m vQui' waum URO «ron yetinwHn
»«*en. mt(i^ i^ fuTstn ?t09»fe. »<* V«B< l>i<fe tnat^e.
jMtiMen AnifttufHoiiM«lMri|lcn fott. IBett httereffantet
Ift«« Jhirt 8 i 1 1 e, IM(I eil «uffe. Batbottf« eenno
«»ate er o«»«. tBontm mnft et tiiui Wefe beiden «uf betn
Woten Tnienben unb fauemben «erle »«^tfftu« unb »a.
CNbal* tattfctit Simnetdliii, «et thpf bon Vaiabot I»
Mna fMMt (^MoftetiHett, f« eine «rt Ktttclbin« m«
wnfJJhBj^fet unb Mfind^enet «d|«nll«ttnet. Hi^ bet(MM fo«. .«^ti»u«- ift ntit fol«!^ enetolc bet tUnn
fJMriMB 9tRfeI^i4e Vtomfleatbeitet, »«|j mm feine
Vtetibc botav ^»e« taim. Uet Mcfe VHei Sie toK «1.
or^ttenc bMiuw «circl CHie W«^MMt1laiiMiie Sti.
MiM| iwn Xiiluct Mb «tMiMtnitte. ltk| bet «tif<
eiittJB toeifeen Xu^te ou«fleftte<!te Äft be» »fflefteuatoten*
Kl In tDunberlUlct .MOMiMr «enwdt; et M» <*<t

^? w 2!?L'21"** P*« ««*el«ette «onntxntie baft'

SÄJ'SrÄfe!!Ä&*^ «^^^*^

ifÄ"XtÄ%ÄASK'4
©ein 8<»t«eno|re Otto ¥{" KK^StÜTJf*Lri

ftott BeowfteT -««ttM»5»«-^^* Si ü"^ ^^''

(rutjefotmten t;24t^rK%rS ^*bÄ«'*v.^^

•Zi

^

^jk?fe:

r

\

Retten ^umomtnpatMÜ faLrS-'ÄüiJ»^ *«t««ertJ

feinen in «inftt^ni tM^^Oi^uL^lil* « « « «it^

' nttHen fatb<«en StelRf^XL wji T2 *? ««••«

- - , , a R T. I

^mf

,' .'i.
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ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO. 16, SPREEPALAST. ^

Tägliche Rundschau i'"^^
i

Adresse: Berlin

Datum: v^ iL .

« ' •

vi
-i-.

V.,

U ^
i Me

Hu9 dem Kunntleben^

Ncuce von der Bcrlfner ^Neu
3n ber 2»a*tf*en ©oleric rSBanf

®c3cfflon bct ©escffion nun oud^ eine »auÄftcDunfl boit
ffierfcn bcr aetcftncnbcn ftflnftc** eröffnet, ©ie ^©entfilbe
9[u9fteaiing mar bdfe, ober, tDie ein alter <Spvuäf%tv Seid^eitlgi^
le^rt, ntön fonn einen fiBIen geßlcr boburcft gutjmatfien, bai^,
man einen nod^ übleren begebt, ißad) biefer tinfl(4t n)urbi

^^'

l)\et gel^anbelt. @oD man erregt fein fil^g/biefe ^eraud«
forberungen toDer unb toOfter »rt? Xberbtr finb biefen
&ber-®auquin9 unb über« Dan (Roqffi mm f^on fo oft be«
gegnet bog fie und nur noc^ gähnen loffen tonnen. Sdxl^

SeaaJ^jiierlt man.
>L^,

"^1

iX(ft.'

toenn fie ntd^t berpfltdötct wären, il&re nid&t Dorl^anben
^erfSnlid&Ieit auöguleben. Sei einem anbern, ber neben
einanber eine ^glu^t nod^ «g^pten'' unb eine apad&enfaeni,
bringt, toürbe ber Sarbenfinn am Cnbe l&inreicften au einend
braud&baren Xa^etenmuftcr. Kid&t ol&ne 9lcia ift bie
%ätfa4e. bag biete Seretnigung >)on Seftiflerten bereitnl*^
toieber eine (&tuppt Don Mefiifierten außgefcfticben l^ot
Da« ffatalogbortoort berfünbct bo« ©relani« in ben folaen^
ben ©äfcen: <r v 1

^
^Bon ben 600 Arbeiten, toeld&e ber 5?cucn ©eaeffioit

cmgcfanbt würben, finb bie im Äatalog beracid^neten t>om''
«rbcit^auöfdöufe auSgctoöliIt STOit Göeneftmiguna bei ab-
gelehnten SWlnftler finb i^re ©erfe in einem »aum Der-
einigt, e* foff Ifticrburd^ ein (ginblitf in ba» arbeiten ber
Sur^ gctod^rt werben.

"

«Ifo bereit« eine ©caeffton britten CBrabc«. 3n ibrcntK

f^^^^r ii"lx v^f^^l^?" ^l* .
^'"'ß^ 83Iätter, bie tmnbefienft

öerftdnbh« finb. «Der freilidi ift i^r lünftlerifc^r Ocbatt
^

10 germg, baß wo^I aud^ jcbe anbere Sur^JJe abgewiefert
^aben würbe. .^ : ^, ..^ - a ».'«aftor.

'

.i

•2

'^

4v;r...:V'i:T',vr-".'. f^^?

.\,

<ii r I

I

,1 " I M . I
I

I pi I

^twürfe unb äl^nlidie« UnboUenbete ber 33etrad^tung unb
ber Jlritil au^aufelen, nm% enblid^ eirnnai fdiarfe

3urüd(weifung erfal^ren. 98a« an ä^eiftern beglüdt
• unb fört^rt, wi^ an .Semenben al« unatemlid^e lieber« ^^

1ief)nni. SJergeffcn blefe jungen Seute, bab Jhtnft nur
. ui; einem SGaufcnbftcI ®eniu« , im gonjen übrigen aber

Bttteremfte arbeit ift?' 98a« lonnen nn^ biefe bilet-

rtlerenben Serfudö^ bon Unbelamtten intercffteren, biefy

IBieberboIungen unb 3(u«fd)rotungen bon bau ®ogl^, ®angut)C
5CouIoufe-ßautrec, ßubwig t)on ^ofmann? 9Da6 einige bct

tttSflcBer iCalcnt befi^en, fonn nicj^t gcIcManct werben —
^ermifgertfie*« mit eirtem SBerl erweifcn. SDa0 3in^mer, in

bem bieSrrBeitcn bon5RbIbc,,9li(fiter unb @egal bei-

fommen finb, fdEieint mir ba^ ©eöenjwertefte. .Widder ift woöl

,ier fldöerTte Scid^er, ©egatbcr beftc SWalcr ber ®ru|)bc. %ud],

*'®eörg S: opfert gebort au ten begabten, ba« „aSorftabt-

^^fteater'' gefiel mir am mciften. ©ouft fallen nur no4.

©(|mibt-9lotIuff, ^arolb 2;./ »enrgcn unb Otto

SKüIler angeneöm auf. ®n $en SRoria S^elaer fäHt

•rfeidbfaff« — aber Ieine«w.eg« angenehm --^ auf, e« fei

benn, ba\i jcmonb unfcelwinige SiomM a« bm and

genebmen gBtrfungen reci^nen mag. S)iefe? SWaler mel|p

,. WoM eine neue 5Perft)eftii>e gefunbett aü Saben, werin

er feine afiflwten auf benffio»)f fteflt (äut^ in bct-^fite^ter-

1 «Aen — «loftil ^@e^nfu*ten", ' eine larlRerenbc gtnttaÄdn^'

b5minaer'f(fien„2)rama«"). Unb feine „träumenbe 83tai^f

,

an- ber bcr Ku^m Äolofc^la« bie ©t^Ib aü träfen Weiht
^' faber 6ier tonn man Atn erlernten^ wa« ^ wirfitd^

eJtt «ebolutionär in ber Äunft ift). ^.f^^ 8f
üe

«laftll - bon Otto greunbUd^ - a^tgt »ögabung

Ott bie leibcr burc^ eine S^cfenung „STbam urtb^ «ba"

Sibi in »rage gef em wiÄ. ^ SIIS eine «ufiftettuna«.

ffi^Smg auTegSlU Ift, bafe auii dh Xdl berjurStf-j

SlS'arbeiV au fe^en ift ©bwf ^au(^ Mefe

SSSea« aB bebeutenb gelten lonnen, überbieten bo«
fetne«weg» «^^^'^^'^/Jt rm^^^,*^^^ , «Ain- v hA& 5>iir4.

t?äenfäaÄ6c^ biTböt «ül^'m'^ni'Äil e«fo%n;|ännen

SÄn au4 ntinber bon?e^me ^^^:^^J%^^Äfalten unb genannt au werben. (4)emt bie« ift bc?«

SSeÄe Mefer «u«[tekng, bafe leinJB?rI, J«ne fle-

fmm^ml borte t»)> gtagen Ife nie bergeffen. baS

F=^
i^e

j.',j
'

ij 9ä

c« einaig bie ^efeffeit^eit huriJö bie gbce unb bie Slrbeit t|t;

bie ben großen ftünftlet fd^afft unb bog nid^t« gefäl^rlidkr

ift Ott bfe $§rafc ,uttb bo» ßlterateHtum. E^^T )
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITÜNGSHACHRICHTEN-BUREAU
? BERLIN so. 16, SPREEPALAST.

^ Izeuani:" Berliner Börsen-Courier

.V

V

i:: Adresse: ßcHinp
X

Datum:
^\-

* u i#

'.'/-.^

-''> t'

fl?^

.#,

7>9

^««•«»Mf.^« «ulfteirunft »ie^c bei Wa«t »o Re

S?KA* £1*^2 ßlK^nwnflen, «nttofttfe, (leinat
'*: <r J^^iT^r*** W»l"fo5utti»neii (p ni^t tibcl, bocb bftU

' *-^ ' ä^Si^Ii"'?'"»"*' «"»»L»»»öftetWfllwtCiHnbnÄWt!Wieber anaufangen unl» Me malerif^e «nfcbauuna von

llff-*" ?'''''l"i"'*.?lH ^ ^^ ®»t« einet «on.m^ abec ba« ®d)U(^te einet Oefabt bctougtet

lung be8 ftmöiftben mit bem «inbficben. (S» nlicb

Ä^ASf«**"?!. ISb** .*•» *>« affefHetten au
utttetfAeiben. dm, «Oaemdneii olaube U bcioabevl

JÄÜ**' «^^«„Me «ffetSettWfc «iWS
ü'^?'!'-- *2??.^n*« - ^ neun*, [(bottl bet .flpacbe

'»:**

'j

•*

vi

i^
./.Ti'^!

en

ie

^^ $ e (Tel hoben bitweiten gute
Vtpfin iDteliet bflt eine gctpiffe

JliMCtt t>on dti

1Ä.C?'"**'« ^^''JS iweliet bflt eine gctöiffe

SSfcu*fc-.«««aUMu f«t% ^ e(binib««ott4.

&m "^ **^".""** anbete öettteten ben aro|en, bunten

mrL:?"''fc !*"a-.""*" ü'"?*, fa«en), tteäetot^ unb

Uli c
"" ?'"*»« r oie tn» öw

Wftn ilinen unmer toettrouew fgnet. " 'Stm oOgcmeinen
'r* •**J'(?', (iflnj unnate ai^ttauns oml^taDersItobe
'j£?A*®Ä"I"**i •*'«" nottpenblfle llo(])otation iA noA
4||itQt etnieben (atm. i

ERUN so. 16. SPREEPALAST.

'eitüng: Km lafiseke fandeszettniig

f\'

Datum:
''^' »^

:^'':tft''>^•v^^^'"l'

.^••r."'

.M/-

•^^^jmK.. „ ..

i n,nÄ j'^^'.Ste^frm'"?"'»'^"*'**« '«««ß« "«i> Witt t&te eiae-

TO?Ä'«ä^ J«<i*; bemonft. icrt fie iftr Sorten uÄlnncn,SKU bem Können ift eä nun vm W Hatf 6elhHL «oä

eine flarfc .Unluft enu>^inben. 9&et We« »u ftmfcrtietett

S««en beutluft «it 8li<&tttno»juff «t«. Uwb ber tft enf-
aeöotgefeftt bem Stef bet öoriflen ©enettitiim. @« tft tt{t&t

. flllcttöufd&enbften «BWbs v .:->>•!.;* ,
' .>

a>iefe .9Zeuen ttwHe« ttw«|-bf< «?irtK(W<Kt VdoTtHif« ö8^
Wtetben, tm ©eaenleif, fie trennen «mj Betmifit Stunft unb
|latut. <Sie »Olren nt^t bie RüfTifffrä^töe (fefc&einttntf
Bonnen, fonbern. »on ibren Sufärriflftüten fteftett, fclt fi«nur be« |?oMtoff »öetÄen, ber Stntemmffen für farbig« lirtb
Imeore öanbj«rift «iW.. Kicbt ir&fimtifH}^ nacÄemJ
fpnbetn {{et übertragen in W ©}rb*re btr fetodtiaen letfik
ntf, unter Jatfer .effettlierrer »cretnfw&mifl «nb tJUtri^
»na, M fcbeint boS Stet. ®ine neue fftrem b«8 ©tirifie-
tenä tft baS. Uiti> ju jnjingenbem ginbrud btac&fe \io.i Mm.
®09b. »Denn er j. .®. ia8 SIBo«» be» Wirren üBourn« jb

I in fetne 9rat)bif(6« 6ln:ocbe tranlDonierte, bö|i er ein bogefit-
brt^Oletrtaffel öon SMeifHftftrid&en mit f^wübertber Sefienbtgreit
wnKnJP- Joe« ffiwtt be Ik nature mar bo&ei nur Sonoonb,
nur OTttteT, 8w«t unb SKmutjbff hwr Uns, bw»* Me Q^rftbei-
nun«, bur(bibtea3ütge in ©d^wingiinfl gebrocbtit^emiKrawent.

^ Unfere Wen-Sejeffionillen finb ttofe i&re« fleräuf<*»»rren
anfttetcns gtäuBtge «erebter unb SÄnffer. ttiti» gerobe »»n
to«n @oflb, »on SRun4 ber bie antÄgli^feit «t« »ifion
»iebcrgtBt, Uon ffiöjonne, bem gro&eri Sereinfo^itr, ^ bie
taelf^rtige ««otut erttabiert unb JöefenJinborte oirfbaut,
twn ©augutn unb SKoädot, bie tbte tafftniertJe ^rimittbi«
Wtcn feutdb anlebnungf an bte ti&t Urformen B«fonenben

I etbttOfltoiAtftben Sflnße befMrften, Kefen '"' '•' ^" ""-^
' »eifen. Sage JieDorittüonAre finb % nl

1
lebex einem ^gtami^i; aenei^

pflrifq; jpEarftffp, // ^- ^ -

.*i

f



m (K(jcttHi(6flc an bct timen Jhmitfa

Äiii« wert«« ifw I« Ä^twi^S^ifölSTbie

I

»SSmÄWft wtt »m«tJto4«nm 8«Iben anh toten

fd »im «pftnet, bo8 rin« «ctblirtjttdii wtt l«Mi oaHongw

Wqi« loiHWe«, Qnt »im, -wr»,
.
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ADOLF SCHUSfERMANN
ZEITUNOSNAOi RICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Adresse: By^Mffl •« f
-* ., •»?
Datum:

XmSI&Ltt^?^«"^^

•X "i?
*>iejc Xopetten fummern: unb oßne ein

tnterefftertes «uBItfum fonn mm^teirinnUt.

mc foiorifttfi^en SButertd^e oB, tote @. Äedfel © J»

?;jfr' ^«"'i^.fottru f, ba tömn ifbe l'ormB?:

ftetns ©emolttat ted^t frogtoürbig Beftellt tft, totrb

f!!är»f Ä^Sl^ÄW '='2« Rnbltdöe ^otttät'fr.,... «,,
. .

©gfloi er»

«»;* »;— " .-,.. _.>.üv», »,vv „,j (Sommer
mit etncm öroßangelegten monumentolen
»erfudö auftrot, [inb feltfomc ©rotifa bor"
|onben, bte offenBor unter e^aonneä ein-
flufe ftel&en. »?Qn fie^t auä) eine t>Ioftifdöe ©rubbe
|bcr STrt bon tl^m. STuf Bebouerltdöe SIBtoeoc fc&etntmu^ bon »c*erotB flerotcn au fein, beffen ntonu-
mentale „Ärcuatöunfl" in ber ©rofecp «MtBcPim»
bon crnftcftem Äünftlertum aeuflt* "

i

M

>.>;;*>

•*

l

P^
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ADOLF SCHUSTERMANN
^

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

z^/to/^ ](aimovirsd»r tarber

t'

,^>)^

NX

f
:^»^

Adresse::

Datum:

,
', •

v:
^''

rS

^•^^jl-

1

'V

f

•tlfer.-^ (^^I/Pi ,,

Met fceuen «esefflon. n^mS^^l^S'^^m^^
mvd^mMi au« titttc «nRHauMMIuito fitUtn, »S« auf

foiojrtflH««, un» 8«^«w<f<^^ft»«tw«WtJf*B.ir||« ««l^
ni*tl «ttft jungen Bmitn ttitOtMt mal fcaHiwQ wiitBtii,,

fuAt. unb H« »ifTtn, IM« fit ii>«>aen. Qt "f( huftne. imi

«auSudstt unb »bnb^oaciQet lRSnn«c I>Mei|l««t. ttiiMn^v
«••.«»OB «Mftftroitiib. 0|i(t «nflft. fl« »$««4 |u iwänf
un> au MiAunotcn. »it ^|mttfi lUlntttt in <Wn MtefMn«

S(«en«e«fftV^ nelmtn i«{c {lytt ni«omomin«it|e(lSn7 (i»«
«aumeTnuiib mannen N«n mn i« Jlouf. «ic loibttfltNnÄ Wir iJit!

*^ *• *"•** '^ •^* *"• 9«a»l«»i

.»«n »itntw^t iii*t «H«. «u »ttfofffti mTÄwÄ nTh«!«.

' 1"^ ' m Mü WHHI1

.>/;^*.

I

p48n S?t JSS fc?Ä«'5?ÄJ** P"«» .«» SötfienilHere. fo

!{««" aSw"""^ »MUt'. ein B»äbdten bloft unb »lofc auf

2»!?.r"il" ^''?^*""i« «•'«»«»'' W« f«tW«en^«nf*eiC

£«rtft«ef«pfen. bie %tum b»t .caufetinnen", bie ftof.

wir.« k-^fe^i'
Weliert, «in dtJebni* UnJ^ neöen

fttlon ibeibtc Ooaiponntn iß, «iten «pit 89an«t ÄelbiT»

wn* »jr»e »im «U0« « w. «rinl. flitb», W«l bi<^ f»«. »et

Wiib i^ tpanr^n »i« «ufftlM, aUAnbt aut ©«to?a«on. ;

IPPft'. .«e8«nb«Jwne« p^^)J%m fluten 9ar6«itV*f#m4«. i

«iHoneit, »«1 W*«n fii«i»», fei« {{« '««» fflenaen (in
«nn(H»et jijft Q9l«fen), »JnSe* OJto |Uttri«V,1

. *«fe«, ««ib|»jitt ««b foHtitei; ge^err. (•«««11
»Rb 5«f«« Äljjjr becmitirM b«n $(nf«lu^ «n bie Alte'
®«»effifn.) ®*«.f«ew« «"«r i»6 »ti «?»«>«««, b«n<*fi uni <i

luiweet«, £i4 jR^jn« a»«u<)^ >e« ii«uen «eMfflwiifttw toi« ;

IRtiftjr ffiib, f« weiben fi« M^Btoffc. »is se^en mit,

((ülvin^t fte, toie fiWi^. bie »iJef. emjjfie^lt, isie loenn ft*
bo« nufit ton fCJ(&{t iMCftÜtllK ""''^ >'"^ filrbtiL HB** aa»; I

Beimlidk bie fa« CMocn in feinet ftcitil foat, fteut fie
n«^ aud^ tco| aOebem, b«f> bie Suaenb bo itt mx \\t.x fUtb I

]o «ffeti unb freuen wn« uni^cimlid^

.

' I ,-i

\ . i>- u; -..• v>

.vrf.-» .;->'U t:.-Tr -i.- Z2,^.V.*yjLlir\'
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

zeitunf: Deutsche Warte

Adresse.' Berllll

Datum:

v->» i.

4 0K1191G:

i?^'

»au(§

3u]

.neue 5e$efflon: ^^ii

ffion Rotten stun

-
* mV •

V . < v^«r

*l

> '• *

1^

*>4

I

*

.„ .-,,., ^ -, , öewmftoltrt.
,, SHe fecH ®ile \d Jhinftfolo» aK«#t fti^ mii

pol3|(bnittcn unb Mobientngen gefönt, bi« t«d^
intereffant atnük^auen finb. Vm tnUrtffotUeftcn
ift ober ein toeitn«! ftobmett, ein« «it fl^en-
ter ^imoKl. ^Ekd^netn bat man bie »«teelefat«
leh" «ft«dt. «0« «rWlm, bü ber ^nj Irr
Sungflcn ni^ in ben 9tcfynen ifyctt Seronftal-
timg pakitn, muftlen tu bi«(«i fiatMi. fBit tt-
leben oljo bo« iitteteffant« «Aonf^Tef, hmeiAi^
^t neuen «iejeffion «ine n«^ neiiete «t fdben.
©enn biefe etn» cit 3«»«^ fle»itmt unb i^w-
fcita «u»f(^cibuiMen öomimm«, gtM c« «in« ipei-
»ere neue. @o tonn iormctfwt ne» fcaerfioivittt
tveiben ad^iofinitum. Cfym ^urucMmetoM* f

ge^t «« nun «innwl W feincrÄuMkaitna «A:
fie mäfeten benn einen Umfang ^«Äcn> ttn«
«De «u«fteDuiifl»fäI« «eAn» iugmmenoe-

TK^terfonegium <ni(^ ni'emotö urteMcH' fön»
nen, lelbft ni^ m ber neuen ^efjion. «Borum
|u IB. bit MoWetwigen bon'i'15'ie"lnian"tti
|ljoOT«8, bie 3eW&nunaen botr eAtaaxi,

m.nWerttgcr «18 mandjei, toai Tu 'SiberJn

^t*tunfl bet woöctnften Shaiftiting«tj<^ft niAt

ronwnen. äfton »10jei«B, baj nwniilue 83%

Ir^J!«^**"- •**"«« »« f<§eint bUfe oi<>t«tf<&e^mehm 8tt MttKgen: «ie iitorfteISKS

^^ tffel. SE^ 3ciAenfttft Äwrb <4üo« Bcii^Ue oe-mm unb bet ^inffl a» eit^ifl nröt&ige« :^.
ftnimetrt jut «colüfieninfl bet

*

ftüitf«ertraume
Betw&tet. a)cr ötutä bcfüt ift Ui^ gefitnben;

ftt (»tiffel jrtpin^ gvtx awa^iiflurng, er pitt feine

garBen öcm fid^ bie fcj^relen imb ©cnfalion er-

regen unlb fenae ^ni^^oftimg erforbert «ine ®e-
\q\dlvcl^eit, bie nur burA ftrengeg &vbl\m er-

»orbfn tDcrben fonn. m^u hcA öHe«? Um ein
Mar bimle gleA« 0I» gtmpreffmnen öuf bie

Seinttwnb ju fe^n, Bwuti^ man ttid^ geid^nen ju
fonnen. ®o mixb öud^ bie Sfijjc in ben meifien
goDen nur mit bcm ^nfel oufoefü^.

Satettt in«nM too^fkUt, bo^ bie fertigen ®f

.

anflilbe biefer itftiÄernen meiftentetf» njie '©fhjen
cmmttor, \o toitb mmi begreifen, ba^ bie ^or-
otWien gu biffen «Jijjen nur fd^tten^fte 81^-

nimgen ixqtiüxot^tt formen fein fönn-en.

SUMfk^ imn (SfyiuAbtx nttr ber Singeiwil^tc

enüiffem tarn, ^oläft bmtltn SInbeutungen
glW <>frr ^ e d^ ft e t iB tn feinen „Slottaen" t>üm

ya^nmrrftaieben unb feinem »eifeiel folgen

«nbene ßerrfd^flen nrie © ^ tn i b t - ift 1

1

1 uJ f

/

8, 2. * l r^ n e r uto. (Sttoat DerflänMic^er

toitten }(fym Mrtfax »^ eafll mri^ fdneit öreHen
ßonbfc^ften tmb"^I<w^m fl^nntc^n iSKoniier..

Idpfen unb ftmH « i b e mit feinfn ^mfrefficnen
•in ©iolett ittib Ultrömorln^ Q*ne eioenorlige

SBonier^ bie atofie W^tfd^« ©eöwnb^i^it ber-

r&t, toenbet SBon^ 5W^f jet W feinen Wft-

fhibiew an. (£r arWtfti nur xttii gWten inittt»

getihrten ©arbenfl&i^, We er ofyxt ffianturen ge«»

«neinörtbnfkUt un* erjielt beonit fe§r ferne

©irfungen. "^n cASbaxtn ©tenjen Uftoegen fi4

auf krmqpm ffleftiet ber fk»n6ur<)er SSatter

6 e I b i g , ber eine feübfd^ ©er^onbfÄaft jeiaen

wmi m* ber SteffTikr Dtto uH u e f I e r , berM m ffinw n)elMi4en ^hsÖHffwren eng on
Si^nrij iKm ^ofmonn ontM^t; Sin^ d<irülb S:.

Qengen ft«^ umter bem CHnfluft ^ofmamtS,
ober er jc^iiit au<f) eigenen ®til jn ^ben. €eine

Wöteljei<9nwinfl *ämpfenber grauen ift eine fcfiöne

SWentoroBe, *

flJeotg 2;<n>pert o^afteriflert

8ltf«*fjenen ganj «efd^tft mit tpunften unb
trid^. "Sein« fjinrbenffljjen i^ttc er ni^

iftelletr foHen, «uf feltjomm 5ßf<iben nxmbelt

telOd tjon <Be(!erot$. Um origlneC gu luir»

fen^ lejjt er ©äume «nb 8f^D)er in ganj feinen,

jittrioen ftreü>eftriÄeI<i^ mif» ^ier. ?>rar-

tige fe^ni|<j^ SSj^etereien toerben *)on Derfii^e.

beiwi iiwöen fieuten <*ne ffintnb unb 9hi^ ge»

Abt. S9 u^nt f!<)^
mim me^r, tt<^ bei i^nen <mf«

uralten, flu ertoöinien liwren noA (Sri^

erfel, 5^ ÄcrroöiuS unb {Rid)ter-

'cbenöu, bie mit loenigen ^trit^n eine Sr-

nwmfl feftjufiötten toiffem 3m öttgemeinen

I Jtm Wm 9{ad^<i^ nur immer toicberju«

rufen: f^md jei^pnenl R

\

MM
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ADOLF SCHUSTERMANNfP
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAÜ

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.
•V

Zeitung: Lcipzigep Tageblatt
»

Adresse: LeipzlQ

Datum: 2d:^lKtl9i«
.^.«^ t

.t

* '
•^

ftmtß ttttü a)intttt]ii8ft

att8 0eitiiii

SteBeti Dreier.
jeiiMt (kmäl5€ Mm «t

beffet ptiletuiett, alf

3Ultii »tomtn toniut,

tcn ..SittDiumun** bei

^

s%

Kfaloiis.

.Sfttften fbb ifbftttenS

]iiiaU, ba idb l^in cUigc
Ol MtSn^ipe bet fdgtnamu

i^H ,,«i»M»f»vn».» «V. ^a^ct & 6otn otti. 6#
|el»pndl| aXn bet Käme iefaet, flnb fic nbU, otet

ttbiift |U( mii^nbe Mnftlet, bte ben Setuf etnft

nel^iiittu j _ _ ...
XitmanttiSa^ttti «nb dtatf ftitn mt

.^tg oenannt, ba fit mit clbnltdkti ober gleiAe«

rbtlten auf bec etapU|4^n mMfleOttitg writeun
ftnb. Xiitt ffiitte tommt in (einen mit bicttfii

Steigen aefegten Stlbetn ntft Sbet ben Vt ^maw,
ba9 iH ni^t Cbtifta». nl4t Basfabat. 3)Ufeii (k«
Hauen feblt no« bie fuggefHoe fttaft. fintfe i|l bie

xe^tt ni4t Sigenatt, Otto ^ttnet'gftateni bot in

ittei^teteii SUsrnDungen Vef^nli^e« gtbaten. Sie
anbeient tote *^* Vit figjLaJLJlXlt IF^^^^r
XiAatb Otaef. sieien gute skiftunoettt «U,
foioett reblidie 9Ubeit (inttt ben SBerten Httft; obtt
bte etmne Xote In^t mon ttmfonft. Sein tH bie

pointiltftilcbe Arbeit bes ^Oebauet^oon 3ttL
(Staumann. S>af ift ein betotatlo gelAMtet
^it^. In bem Zetfanit unb fflnftletücbei iBouen M
au MSnftet (Einbett oetbunben baben.
mb feinet $lafiitet etmeiR fi4 6. 8tn Rftfo«

met in feinen Stonaen. SHe bunten SaAen $u
tnttetn «nangenebm an V^naptitam, unb etWeinen
mit. (ift nnt petfönltAe (HnbUbuna?), alt ob (U
aus bet fianb einet Setmo^rtenen betootgegangen
moten. 6ie haben aOe etoNio Oebtüoteo. tUjmtm*
tes, mie bie 3üge UnglMlkbet, unb iia4 Seonatboo
SBott ä^nt bas Bett feinem 64<Pfet.

^ :;
Dr. Bobert Corw«irh.

• <

f Xtt ift Ä u 1 1 28 1 1 1 c. er athextü \n »änftcttcd^nlf, tttoa awffd^cn

ben ©cficnpolen ^Tü6net nnb ^iltimx pt^ beroegenö, ba^ (SeacfflDniftifdie

I5tct ftunft oföftemifdö t)crat5dten5. "^^bei Qtlamt er m einer 8oIa*

f^ttittörtfflcn ©tartf^cit wnb 2:ro(fcn5cit 5er Zod)nxl, 5fe in feineu

fe^tiftu^s^ftett nic^t fe^r erfreuliij wirft, ^rft in bem monttmcntalcr

gebilöeten „^axxaba^'' fpürt man 5cn ©riff einer Äünftlerfianö,

ocr man bod^ tlinftiöc Selftun^en ^ntxamn mi^te.
9unu3 ©raitmann legt feinerfcit^ ficn ^aäjbxnd auf bie folo*

tlfHf(5e ^oitttierung. Gr ^at in öer. ^at e\m nana intereffantc Sreti^nit

ßc^t mit bem trotfenen ^infel mit Qdclb ober diot übex blauen ©runö,
bcr nun ^urd^fdietnenb ftel^en bleibt unb erhielt bamit <juf eiuiem anbe«

tcn SSegc ben ^'ffeft bc§ neoimpreffloniftifdien ^rinaip^. SDie Tletfjobe

"^ai ben ^orpg, ba^ fic bie Seu(5i!raft erHöftt, o5n« äufeerlid^ ^ax au
ölarmierenb an mirfen. ?lu(^ 5lev ber 3?erfu^, ein fca-effioniftifi&eS

^rtnaip in eine gangbarere g^orm einauf^ingen. SKan wirb gern au-

gcfte^cn, ba^ baS JVIimmern einer fonnengctränften ^tmofpäre in bem
Silbe ber belben ©äuerinncn mit unmittelbarer (ginbringlid&leit er«

alelt ift. (Sana im SBannc ein^g ftrengen |JointiEtSmu§

bemcgt fl$ tlrtl^ur ©egal, $DZit feinen* gefc^itft ge-

ma*ten Slumcnftücfen fügt er uni^ niäjt^ neues,

feffelt bagegcn burd^ bie Äüßn^ett ber ?Wa$e in bem 93ogeI6aüer, ba^

in fifimerem ©(femara mitten in ba^ ©eflimmer eines fonnenbeleudöteten

^enfterg al» abfolut rid^tlafc (Silhouette lölneinfÄnctbct. (gg ift etma^

gu oiel t)om pötjflfalifcöen ©^periment in bem «ifbe, aber bie (Bfala

bet St^attieruntten vom tiefften (giümara ins lend^ienbe Violett hinein

Ift öortrefflid^ bemclltiat, unb über^-aut^t ftecft ein 5tönnen in bem
allem, ba& imponiert. S^crfc^molacner tönt bl« ^arb^mufl! bei Otto
Se

i

I, ber fl(^ in Seo ^ui^en^ meidjen 5loIoriSmuS verliebt ffat wie I

^^,^^ ^..t.^^t ^^s, fc^ft cvrtforfoity f/tftf,fxm bartiiiL.. @elbftttjibi<>er l

berührt et In bm tporträt eine« lefenb^n QünglingöTboiMü^Iir un^
cnergifi^ct anö^faftt ift. 3mei SDamen fügen M btm «reife geiuanbt
ein,^ ein wciterei^ gcid^eU; bafi We autonomen einn für gemütUcöe »e-
feütflicit bcfiöen unb ni^ aüauftreng auf einem «ercinsprinat© herum*
teften. S)ttS «^ctbftbilb ,Mnttex mb «inb^ t^on SW r i c « e n g e r -

l«(fiancr ift in Unle^nung an ^iU Wlaniex gana tttc^ig gemalt,
IfraftuoUcr un-b mer)r als $erfönli*feit acigt f!* «abtue 8i 6t irr

/ll^^Pl".f!l^^ft!f*
bingefeftten, foloriftift^ gut abgewogenen Stierbilbcrn

(ÄuIjftaU!). Das Öefte möchte i$ a« öuter 8cüt nennen. 3n bem ^ilb»
i^aucr iiromer unb megr ncd) bem beitbefannien ©rop^lfcr
^fjtemann befi^t bie «•erclufgung amei ^eroorragenbe Äräftc. a)ie
ibemaltcu ^errojotten ÄromerS marken tbenfo mie feine fd}i)nen örouae.

IV^l^^^^l.?*"
einbrucf eines apaxien unb formenfl^cren ^tönnenS.

Uebcr a|iemannS muntreroott groSaügige Sarbenöolaf^nitle ito« ein

Sr,^^^ .1*1^^^ ^? verlieren, erübrigt fic^ -- ex beburfte bed ftlubS
^wM^^f^t, um [eine l&od^mcrtige tunft in ba» reifte 8i(j&t au \teUenl

^^0(5 Ift ^on einem SÄalcr au rcbcn, ber elnfam neb.en ben Älub-
gcnoffcn im ^ebenraumc ^auft: 9? i d^ a r b 2) r e I) e r. ber aJr^^cner,
per im ucrgangcn^n Sfabre mit bem mUa ^omana.^rcife ausgc^cicfinet
ipurbe. (Bein etmoS leörgaftet »mpreffioniSmuS ift ni^S für icber-
iranit, unb gemifi greift er aut^ ^ier unb ba allau feaeffioniftift^boftri-
rdr baneben Qmmer^nin wirb man naä^ ruhiger Prüfung augcftefien
Inüfierr, ^a6 in feinen Öaubf^afteri (inSbcfonbere in ben ^IguareUenl)

l*n^ll"^
^etl fuggeftiDer 33iiö!raft finbet. €b m baraus eine W-

li^nli^fctt cntrpitfeln faiin, bie über bie Seitmobe felbftfi^r fiinauS-
bac^ft ^ bas ift mir frcilii^ jun% ^lod) fragli* genug 1

^.,,,^^
^'

fr^:/ ,
a)r. ggbcrt SDelp^.
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I
. BERLIN «O. li SPREBPALAST.

P^^zei^ XmliiisdtttiitanaM«

I Adressis

«tlHj:

**

4* .* ii\ ^Aiijfßik^ S^itOIetoit*
». .

»

S<)cfffott

n.-;n

*:

; (mffbnitai, tacBiMfini
j «gJWtttd gAjfaWt. fotUfle «n«Hiii)«ätam „_.

,^ Ml iwi nccfcs
1^ fiitb, bot Oeilni UuxaA. Ymn, Qj^^

? 9&ir''Äfe'i»^*
ig« IÄSS&» grternttt i^yWett flA^ alte

-rJfSfm.

»» oibn* gute miber

ipfe Mtn

y^ ?-''«5.we«««6c|effi«nttabi<ft fcaie titi«, baffit«ny «b(i
b fM>

«ittieJttolfe.

«toneit. 5D««6en^^ «„« »iW not'^ tau ittnecet Otinnul^ i^tater bcx



tog, öoni jpi crfaffm. (Efneiifant terribie ((jieijtt^i^
©ctf el (1885 öÄwrjöt). ©ctn toflfieg 3WÄb^^ ift ciite ör?
«tttbc &ol!*m*>$e, tvx vo^n t^w^ta\^d^ ?KtfdW-armf(k
•^ ttttftittfk im fiÄcn beS Ä&tbe«. ©cüit «Icitf^ hn S38ojK
wtb 2lftc rm greienjinb ^libant uxtb ®anni*alcn, ftön>ci>

&????^^'*^}^^ «rt Bjifcmmcttae^oiten. irnb xsotMutlö aug

$ eömoöTO^^tfd^ (gtetntnt, btc^ ©»Hdc« itttt *cii
, ^^ unb 2:ihid&niiota>fn to^Ctbct SSötterftdinme, biefc 91«*

öimg fttm txirttfd^ 2:91), nw et am ötötc^fcfleti ifl, bcoeo*
«et tftet vttnmjtAebet. ffirti&ncr (1880 öc6.) malt eine
Whuetbi tiitl g«(Scr, «tl^^ld^ flctfdMv. ttttt Bitgtnadtf
»ufen, idtb ß^yrildttwn! W»^]tnfuS^ Sit fttner Söabef^encf
tatdieit mt^OttAMge ütmmnitttt £etber in Slouf^ fßö^or

'

gptfd^ gtflnan iSrnfift. S«tWid^ Stetj i*er tetoi Mc

:

iKmctng «ttf, >ierii*c SJEabcöcnaffd^ nrit fex^gctoeßtenl
|rünen BSWen, glti* gwlen 2cLm^tvllifieiam, über iwifi^n
jpMd^ unb ft^tieR @ttfim»)fhtr - r^ ^?^4d^4 iisf'^i
^" «kn» jn)cttf(öcttfrc{'?rlf(fi mitfen Me S:^*)«! ttott ®c<l^
ftn (1881 jjdb.). ©eine DtangcnfdWteriu, fcfai nwÄficrtet
t Rnb ©*mbid)en^*«rWtnt. l&utgefW*cn mit einem

jlortjhfcöcn BanatiSmüt» -#mn tlnJw*rf*emK*-S)^6ti(l&en^
flig^ct&ciften. 3>re «nnojfme, b«6 eine Suß mn «irf? nfifc*

fDtttÖt, ncgt nol^ie, mit t&x «Hein unb ben l&ier tnetleicW üTI^
beonwren ffltficn ftmtmt man &er Sad^ aber boÄ nit^ hd.

,

3tt $ed^ein, bct fibrigen^ ber ©ftmrtting bet ISruDbc ^,
^rubelt jttmfenof eine e^e. tütnn au^ müflc fofotiflifcÖc
&ö>ettf<3&att SRcn Bot ba5 fltefüW bon ©Treffen nnb «nJ-
n&^fuftgm attfge|>etitf<^cr maletifd&er ©inn!i*IWt, ÜlRan
mpft, ttrte tS bor btefen «ugcn tot Joirb in etitem tafenben
8la«fd&, wib ttnc in bieder toten Sriitt bic grfdfteinnngett
tÄHmdnb ertrtnfen. S)afflt fit* bie Sette (ftn Sttenb mit
»<^bcriol&e mtb tmäjttrrbtn 5[!Jenfdien^ügett cht 5Seif<)ieL
wbetfett« letgt cm 9»ffiMftcn»ottmt im toten Sleib 00t!
jgflem Dten gegen grünen Sinteronrnb einrrelaffen in eine

( Jf«*w>mCT<tr«ite!tttt ([äjmxi mrt »eigen äntoriiaHSinien)
drffaffmke twwoffötWt^ ^^^-^-^x.^'^.r-^-tn^ff^^^si^i-

f
^ine ftren^nng oud Skibn>!g tnm S^fmann itnb bon

lÄogl ftttb SSengctti^ (187» gd&,) OTftbt^ am ©tranbe
\m litbttn rrrifcln^ £inien tniUlCaxi^ nnb SBedentbrnömu^
^jV Sefor *Ieiitf ©tillebcn aui ^oterien, Srüdftten,
.^Steffen Jtben in i^ren Itlfyi^m totgclbgrün ettvai Oon
f
bet frolett iiA Äormenif*«i SSuntWt bct gefHcftcn »aucrw
tü^ mtb ber Stenenttfvfe. ^

: VttUtx (1877 geb.) liebt tB, ttne fAmt bie erfie «n«-
f (!eHwtö jei^te, bic fc&icfen ©ttÄfeen alter ©t«bte mit ©icbcln
nnb 5BöIfotten ffdctilfl 0tetd& einer I^eatctbcforation ^u malen,
Jttoit mtmMd^inliü), imaain&t. 3n einem groftcn fw*!o=-
baj^ SBanbbilb, Krieger nnS ^hxmen, maÄt er WxmnmfntaU j^ jßmä>znmiaxmtmASbääAtx. fihn« SSiH6tmuAoiii^/

-:^^-

Ott

y .

rWemt, l^ier moncge^ beiSKigl;; wcp on» jjiuiwwiiiMy-iig

^*^^^?n Wacrren Saune, grün, braun rofoT mit toeiScr
mägefft&rtcr S^ctilclmufteruna beftonbeft unb gleist bctm^mtß ^laflerter ©teiitjcugfigurert.

; .'^@>m.tbt^,giottIuff^ (1880 ttf6.; ^(»uitttrrwv
nnelentt »trft tote au§ farbigen f^mcttfrlmgUoften Jtt|>tei
jufammengcftattert, fld^ig mic ein SAaJ^, tm StoitttWl
übcMoffm^lir befor^b^ fe^ arttftif« bobei broUig, an
Su^mu^ Ämierfd&c ,,ftIedffogra|?ii€tt" crinnernbJmer mcrl^
w^tgeti tBtIbungcn ouö jufammengöoif^tcn tüüetifltam
smtWen ^ufammcngefattetcm ^kürfer. - ^^^^ ^'

. ^^,.§^i^ tiitbe i* üTötto milUx (1»74 geb.).

f^ffiiSilf^ *^*lrT .^W*«« 3:5m. rr- Ober ^m
öttfü^rciiben. --7 gelMi*, xm (^o^uet ber fdfcoarien ßaaremit i^tiitn luffen utd> mit bunflem $eIsK m |S
S?2S?^^f? cmer tojagrau gelbgefeCbertcn SBrntb ~%w

tojtiflen Ohnmb Unb ein ^engtOnct JKttd nwmcintK
©ömjjhwiie. e^roftetijlir »ie nuileiift^ «S ift bS
Biet« tm unb öetgleicftämert befonberen Jawiniftfem^BSttctn

n^i . ^«I*'*'?^'-x ^^"^ etfenbatorütfe j. ©., ftrainia.

2Äi &"'*7,>ii^ « «Jon oBttoMenben StttfieitSToT
«rne^rt. mobelltert et «eint ^<a unb butlSau« ji^i^*
|tineben bon einem taffinietten ®*ndj ^inSiit bS

mrim%^'«^f^f? eWIHon Sloblt bet, »«bem bnu>e{

Sfi?^'^!! JJtofcffor, bana« ein fonotif^et Anbetet twn
« "r '^,^,',.'^*^ >V^«« Sn^en biet brei «Ratuttmtia.
ttonen auäihllt So lä&t au« bie S ®ei€f»iott,iWAl
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' »«i bem »elenWla« b« «ttnU^mm»-
bm bdornnd man In Oftcnbutg »ml« •»«

;;i<^ iu WitoL ««flcn We »Wj"J«J
Stunftaentten n«* fo ^«^ «e^en, ^let^r« tot»

I^S^enS mal ein ®<*aumft>ti«et »«»eH b«
toon fiflnnif(^ onfflctoü^Item, lelbenWofttlc*

emgtm Qflntenff^aa im StunjUeben Shmbe

«iU. ^DU neue KuifteOttne in ben bot»

üebmcn ftiumnt bei SoblMin« »tin«t un<

Üdc Xotfoü^ toiebet inS «etonftfein. 9tan

n»^ «id^« ben b«n «efttOnnflett bet^
,««e e«)effim' a«fmatf<^iete«bm «ib#«

fct. toemi nlilW ftm Owfm bie — «wn botf

toi>BI.fae<n irü5nB«t b«te, dm »«»»«Jl
bon IBetten einlebtet biefet iibetfeaeffimtilH'

fAen «ünfttet bem *ie|lflen ^Publllum borjn-

fittren. <Die .Reue eeieffiim' m in «edi«

Ott «rotell aeeen bie bit^etifle 6e]effi<m

entnanben. Me i^tetfett» tolebet ein ^toiejl

aeaen bie i»Wi«e fhmfhtU^tunfl toor. bie «8«

iVbtMi 1^ ZmnmcQilA« in bet «raten

eetnner fhmHanfllefttne am «ehrtet »o^
M finbet «e Rene ®eaefflon ifl oITp ein«

ftejcfllbn bet ee8em0n, eine «Iff«««»««««
bet nm Slebetmonn eefO^otten fronfaet»

fltubbe. (Sine «lei^e SutfUteetoiefenet, nntct

hmm lA OM* bU beibctt SMnooftex i!> etf e(

»' ' -. h^'i^r-t

f

nnb 6<l(mibt^«lottIttff beftitben, ft^ot

fU^ )tt tbtet felbflftttbigen dtuppt iv^ammm
itnb btefe fanb tm fhmftfalm Slad^ in bet

9latifeftttt|e ein «f))L SDott toutbe dne «uf«

fteOune bet lim bet Qütti bet 9e)effion a1^

gelei^ntcn Setfe ottonfliett nnb bomit ein

VppOL an bat Utteil bet Oeffenffic^ett «e-

tic^ei dl^ finb im flonsen 27 Stfln^Iet, bie

an bet tteuen ®e$ef^on gelösten, unb ntit

bteien bim biefen maöft vm» bie flegenloftttiee

Stnnflattfftelluna betannt ^

Qirteteffant i|l bie 9aann^dtaft, hat tonn

tMfk eelntfinet loetben. Bit fe^en in ben

snt edtm geflettten Setfen eine Shmft, bie

na(^ nmm nudnVfdftn «nibtOffen juOft, bie

eine eptaäft tebet, beten Sonte nnil »nm
Zeit ftembdttifl Rinflen ^bet iUtoMmaudt
gcms nnbetftSnbCi<^ finb. «nf oSe 9&0e
^aben nnS biefe ftanfUet ettooi an fagen,

nnt \ptt6tm fie ha», toa» fle uttt )tt fagen

baben, ettoaS 083^ attfbtineliilft an». Sie

fc^eien, nnt nnfete tNftnetffanileit onf fi(^

}tt leOm nnb nnfete »eac^tttng an etimin^

gen. Vlan l^ai beim Oetto^bten i^et Setle

ben dinbtttcf einet gelooaten 6enfation^ obet

num tut ben innflen MnfUetn baä^ tpolfl

ttnte<btr bKmt man ann\mnA, i%n oHottt

Shtnitflbttno fei nnt onf ben Cffeft betedbtiet

nnb fie beabfi^Heten ni^t« tnettet all tan

{eben $tei< Vnffeben in ettegen nnb Hon

fU^ teben au madtm. 34te Shmft ift^nid^

•fene Bttfontmenbang mit bet tiotbetgegan-

*^>'
>':'^,^

flana fflt bie tteitetbetatune.

, «bfl. Sfelbl^ni fielt ben Vnttag auf
tSotbetntunfl bet ^Deidfd^tift im ^Unmu

r/i-
' :• '

genen. Cie tebtftfentieten bielmei^t mit eine

n^eitete ®tnfe bet (tntn^idlung, ^e sieben

mit bie ftnbetften itonfeiinenaen nnb (Srntif^n

ben ftam)>f gegen bie fonbentionele Slaletei

mit bet (Stbittetung ecktet 9<^natUet. ®id^t'

lid^ loetben biefe Stünfilet htffavipim, bai

fit bie 9t(ttut fo toiebetgeben, toie fte [x^

cmf bet Ste^^mtt ibter Hugen ft^iegeU. Vlan

tonn i^nen, entgegenbalten, ba^ i^te %tt

an fel^ fu6 bon bet anbetet SRalet et^b<

lieft nntetfcbeibct, obet fie toetbett biefem

üintnanh mit bem (Segeneintoonb begegnen,

bat fie eben ein fatbenemHinblit^teiS S(uge

baben, aU V^te ftunftgenoffen. ^er fat<*

ibige (linbtud, ben bie Umloelt auf jie

mii<l^/ifl f>ti ibnen baiS Su^fcblaggebenbe.

^Srte Sfaibe nrttb bei i^nen ivan ^ing an fi<^.

®ie tteiben getabean einen ent^ußa^fd^
Shtif mit ibv unb bienen i^ toie einet an-

gebeteten (Sdttim di ift biel iugenblid^er

Uebetfd^ttiang in biefet »egeiftetung fttt bie

ftatbe nnb abE^eifeÜoS n>itb and^ fflt biefe

SNInfHet bie 3eit ncicb fommen, \oo t^nen bie

fibetttiebene netbettlicbung M Stoloritd aü

fW be(ft(^e(n«t9ette Sttflenbtor^eit etfd^i«

neu tnitb.

llntet ben btel in bet Owfenftben Jhmf^

onifidtong bttttttmtn neufejeffloniftifd^

SHInfUetn ifl i&einticb «ic^ter bet am

Mentgften tebolntion&te. (St malt ^mx
eigenartig, obet ni^t fo unet^ört originea,

baft nni feine »übet ftu^ig moiben »mtten.

»efl^toei<MeL 3)et gonbmann ®uft güt«»^
g e n i» in eiOeniS, bet 9Rai feinen lanbloiti^
f^afttld^ »ettieb aufgibt, laufte bom «uK.

> •.!

A^^-' 4AJ-

I

et ift ein begabtet SWalet, nut bat et eine
metftpürbige Sotliebe füt fc^mu^lge ISf^x^

bentdne. ©eine ,,©abenben gtauen** acigen
befonbet« auffällig biefe ©d^u^fatben.
@onft \^ai ha» 99ilb entfii^iebene Sotaüge.
Sie »enjegung bet beiben gtauengeftaften
im SSaffet ift gut gettoffen, unb aud^ ha^
»äffet felbft W geben. ®utd^ bie tteff-

fid^ete ^iebetgabe bet Setoegung ^eid^et

ftc^ a\x6^ JHd^etg »ilb einet ^©d^eitenben*'

auiS. Sadfelbe SHobeE lebtt in anbeten 93a^

tiotionen toiebet unb feffelt burd^ bte ^räg*
nanj bet 300^- ®i^ Sinien bz» fto^ifeg unb
bie Sefonbet^eüen bed ®efid^S ^att Sitc^et

mit einet getabeau (A» $ätte toitfenben "^a^

tttttta^tl^eit feft »on nrnnbetbottem SH^^ü^-

xm^ ift bie gut gtbe gebeugte (Seftalt bet

^9tumen»>Pcretin^ ©iefeS »ilb, bag befte

bon a\lt% bie 3lid^et au^eftettt, geugt bon

ftatfem Ädmten unb ettoedt gtofte i&offnun*

gen. «ud^ bog ^«m genftet betttelteSSilb

mit bet Jrtaftifd^ bafl^enben gtau ift eine

ttlc^ge Salentt^tobe. ^ba» ©elbfibinmi«

Äeigt m^ einen enetgifd^n »obf. ®et ftänft==

let toeift jebenfaHS, \oa» et »itt, unb mwa
toitb ü^xi im 9(uge bebalten ^muffen.

«nbet« geattet ifl 3t. ® e g a t Untet bem

offenfn^tHc^n ©influt ftrnijdPfd^ »otbi^

bet übt et bie b<rf«tüIifHfd^ Secbnif, b. b- «
fe^t bie gatben tut)fentortfe, S^xO^ füt

^unft, ungebtocben nebeneim^et. ^geftie

1 »aber botf maxt xm atx» «emeBinet OMiet»
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9m anfeten «iinjloit#jileflttijßeii.

I. .4^<wM/
.»-j«- ffeliotff benfas. 3<m. »u.

AN ^«,_ 9<^ •• .^ ^

»ette,irmi4«ti«w «nrnter in« «taut fS^ «iS

m ü n n oa. !Rid6t aB OB hto^
^err^ 8« werfen toärc - berW ^a]>en onbere fdWitft.

JS-*^*' 2?* ^^"••^ ~ oBer e« ffcdt ht liefen tointei>
ftften ^tttoeacK in ber mthnomtnc mm Wefgmme, in bm teneümif^ien motii) mb mmndm in

'

^r SSSÄJ? ^'^^ »ef^iMcf unb ein m^
^"^U^om\^fen ®t\€^d», toobnrd^ bie hicnigcn aur a3ct»

2«nö tominenben Xöne ju intcreffmttenJorortlHf«!^
^^^^^^^^^^rftmeen f^jtMtlevt imb qtfUiqnt flnb. 5>fe »Kitter

^L?i*i*v^ f^^^*^ '^ baflegen red^ l^rmM
Jier und ba Sl^ib. SBilte imdJemWmtben. ^le Wt<ßit
(»tttt>t)e «tttfbiaen ber Wk^^l nod» einem ettood
>fü«^gett ftirfori^wuiJ, ber meift nid^ @tarcnbe»,
intn foöor ehoad eijnnNitigifii^ xmb ft* »ur»

jtei» an M IM, bem mir al^r bodi mtd^ f<i^n ret&f

^^? SÄ- ^'^ ^'^^^^ 3«!. »ranmönn inm ^abenbiüMtcn" ein foWW fein <ÄÄetoo0eneiJ
'' ^i^ f^"^ Sriöi (Scöaffer tt» SaCon^ in bet
« (8hrf«jiminji bei me^m ni«^ .^ bod ßleidie

>« »ieneriJ CUiinaeir libaM fterwtteiiftt, b«^ »ir
ftit;0r06en ITiti^ftettmia bon 1907 Wer f«^n. Äurt

ifie. nwrt einen «ötof^eler in Qati%€r giflnr leöenl«

^olff^
bott 8t««bnitf fibtt herunter. Jöanim er bic

alte, in bcne« er m fiaxl bmi bm Klrjtt* ber»l

/

'*^«*S'^*' «'«»«J* 7*,i.«"'«'
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Zeitung:

Adresse:

Datum:

B«rlb
n 8 FEa csr

SeiesrtoM 1

SueBen-Ätt »etfflubfn. fo ltt«n «a« ««Ihnen nidt gu» mtt

Anm bniMR ffevtif4<« eAi^In vorftbcrgc^n. SBenn nun flflt beo<^

geneffltrt Oft»jn le^e» — W» man **« SWen «e» fwmmen »cte«

enfen Ht fl« Mflcriflen M. wi1l(«t »ic neae «eacfM N«
SaSA« «nBej^ng mit eine« «•«Sftij^-S««^ g£

K nnvoäolnng beTnottrii^en «tMeinnng in ein Mtotottoel

9p »on 8i«ie nn\ «otbc ©oTlMtM W»SV »enn ojH» brtell«

^ifliaüctt gate laam me^t («tMifpmncn Mrfte a(f ein (ftmfq««

^S"!?«Snbe bet fftnf mö n«itei|<»en ajanlfefloHonenM nenen

QMngelinml gewaten Corte Wngen jfcei feilbet, »on »«w ««n

fogenfann, b«§ He bn« ffionm« .»«nnwbewgro ©tii »ejMrtW
iOniWtten. eSt fMb aUOrientoIln I nnb II bQel^nct u«b fteOen

üiMi Beibet bot. btc^ü« oiT bnnteni CobenMog vonurdge.

nwftetten Bot^ingen ofeljebeii. »e«tt monjebn b» |»on|lg «^»w«
aurikrftritt, M man ben «Wnbnitf eine! p«flf(^n ««»«W. »WW

»mg. aeb? 1876, «c«c o» ein 3(*neDnt f«|enhiben, »rtrtte

unb *l«iel In 8en»egnng fe»en, tm ben «Patinnen in bog

f fei
SoWnnbjrten^gÄl*.^ «!2?Jf ^.1**5>L*|?.ÄS

IlUtfcllMtn weibenb }u Sctbc ge^n. «ciUact SonU bitt fftt MiK>4.

If^K "' »w» WebM a:a»»ertl, geb. I8Ä), eotl» nnb leine ZAAtet

Wben ®omen Rnbftott feinee »etranfen -, fo i|! aiKt iftnmatMtiL'
I

»«• bie aUernenc^ Ceje^flon feit ber hiuen Seit i^ ÄiS«5
I »er Ccgenbenmaletei antun (onnte. gtt a«e fonfHaen^lfflSJ

«bWntlon erteHt, iibem fU bie Joll«fnnr»bm Ob|S?Tw&iSS

JWnfet, M»tebt«J«nM»tfllen, «onnen mit toten nnb btanen
Aingcn, grtae Oeft^ter nnb biabcetfnbene Seibeb SRan UmSt
«8eg bol fic einen aeittacrif^en nnt reloriftif^cn {tcKnfabbdtÄÄ' Ä?" "'3*.We .<Wnnening anW i,;^ «WlttgenN
ll*e funfMbiiRg ein befctlenbel 8a(^ anlljlh. ^ * "

Li?"^ili* *** Ä'* i5*ft «"* *« ««»«fi« Ceite. Sie XVI
hifen IRAtttter. Me M (in mfommengetan boben, nni ibr grottfM

S^^i."".^'".*^*' V**" r<^- C<« ft<^n flib Mt einmal bie

red^tigt, A« noA i»nn «e^tmeiRetn nmjnfcten. ^ag ftaaobft ha
Geaefflon i^ ni«t aOanmett vom etamm (etniebeegeCommen. «on

IS™ 5?^ "^"«"l Wrt eine gerabe 8inie bi« au ber aflententRen

i S*Ä"\.®'^" ^. *•« "»«net nnb Wonet, bH(Ummwh
I »««B«b, bie «angnin nnb oan «ogb. ble glctf^n. nnb Ceflermalet

' If ?"?*^ "". »«*»« «atnranbetet av«geti»rieen . bl« ibr
^rrpbetentnm fabenfc^inio »urbe nnb mon fl* uoA tUmn
•wnen ©Janben nmfn^. ^aAbem bie atatnr einmal n^ bon
?'"Ä?«i."'"gen alleivetfdiliidfiett (Slnhmdt «beitntnsft Mr^

j

£!""<( bie »mrolegar ni(^ anberl lantcn aU: eol von bct %at»ri
I Stmr erftiift bie (Sn^innnggwelt in einem aWeet »on gotbe. lAit
mil ibm angebli^ Me reine GmpfiRbHng anfgHcHea, ftberfiebt babei

1'
wer, ba| bie ganae bntAcinanber »icbeinbe SRaffe nidrtl aU ein

I ^benctanfi ift, beffen Kinnfol man »(Bfftrlii« f^mb»Uj(be «eben.
tnng beilegt, ©e» «nf ,8o». oon ber «otnr!" «eiftt niibtg anbere«
•ttü »Stitfltf'aut jtonoeniioni'' «Damit ifl ber .olnmliu viuom*
lüLÄÄI ü'*^""'«"' ,""* »«ÜJL "'<** «"« a»J«<<b«n trtgei.
fommt bie 3eit, »o man »lebe« el^rll« m malen anfingt 9. "^

-u*:jiÄr:
1 1"

.mm^
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAÜ

'

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Zeitung: C^lpzlger Tageblatt

Adresse:
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1 ^fnwoenb ^uirtr j

jan3 pctlonWUc tcc^rtlf.
für feine Umptxatment^i
Sein« STrt ift Bei Iant»f*
BoJnBrürfe a. »., f,^,
Bilbtt er von ühttopUrtben
mohenuti tx^^tint txtt

ämVii'bift SSn^Ä'^ m'n.^^^'J!"^
ramSÄ

jrÄ'*" *^' «««ntolilÄet ^otemaronfefU be„!t

Stt »1rh5?-"^hP'li?s'
'*"Ä "*^ "•* btinnenb aus

T
»tn>«K ber Beiben tjirnitt«n mit Ocmoirtäitcn

b/?ÄdgerÄ?t^«^^ Ä".'-
braoer aBeimaret JJrofeffor. banoJb ein fanatK
anbetet Bau (Boa^s mutbe, unb in btefem 3ei4en

bie 9|eue Se/jeffton, fliei« ber soeur ahiee, bie mm
itx m tommtn. Pelix Poppenberg.

s n^ti^
-Cr^oerfüftt über «ine t f
»Jjt*ere öanbfiftrtft

.(Bitibrürfe t»;rt.
i< ber (Sifen^

. Ja; 5VIä*en
.nnWcn; aefnet«t.

tcftött» ;^wittfltnb.
>'

^
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ADOLF SCHUSTERMANN
- ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREA

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

z^ii^: .Bremer Maebrli

Adresse: BrSlDflll

Datam: /W^^^!^Ö>A
^'^efcr ®ruj>t)e Don ©htbiciti&Iotto
txrir eine anbete Keilte Mn S^td^mmaen
fteSen, Ine mei^r ol^^^m^gtatjc^^
quofi Qld Heine f(to(fiv^Pr'^o£Ebe an bettodb*
tenfhtb, toogtt^nodg eq/^8üiad&I t}on SBISttsot in
fcumeen Xed^ülen pinjfigeffigt Serien Sonie. Sine
groge Stetige bon Sanbfqaftät ODer6ecfd Inirft
eÜDoS ermübenb, toälrenb SKoberfoi^n in
einigen fetn^ ^fteHe tmb llteibeaeidgmtnflen reifit

flHWIid^ erfd^int^ ©. ® t e 1 1& e bringt fe^t tfid&ttoc

>» V:'
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^^^''terBö
^sen^co

1«./£ä

twieber Ui9RaximilUn\
unb ffvic^t n« bMmat im

SaJonbmä6iöe bev aKaleret »ieb« meür laau^mbolm
Imtnübn bem (»iitbvuÄaftm unb «eoüftiWett.^*

S?f:
Pe m InternaHotwI unj'ln ben ftontroßen bet

ÄA"*!**.** ^««»«n'Xi JpJ« weit bit einaelnen

'ni(4t. g?o(b febe l« Telne «put ber »wft mit bet
.bet ainpnfnontfmu» riiifi ouftrat. S^jinc Bottt
uiRen »(^ um lebe «nfdiouung tna^riv lebe Ult
n* mit jSJoetlje bertrünbtn, jebe »or Wn m
onbcrem i&tnne ba. IDie SiebeiiStofitbiafcit, mit bcr
ßlebermflnn öon b«r oöen «uclfion Mieb, IR immer
notb mebr ftultur als bte &ebtvbm b« neuen. Unb
aerobe bie beforotiDen Walev frilbcter Äeit oie

yWV'"'. »¥fttot.,„«>« .«*oam ~ Re Ratten fo
biersfultur! 6»rt »itt^wit etwa« «ebiratioem eine
aeMmacfffeinbRci« jReBoftitimi oemaibt umben, Z)a»

"•Ll"??,^'»^ , ^^^. ^^"'^^ *<«*«« «ienbotf», bie
wfit ixbltn Apfmanniabett «eiuen«. M «itAbiftorifAcn
«aiöttäten ftedeW, bie {>oSkriana ^efttaf. bie
®rote9len fttrdinet», bie «ladbUbecetitoOrfe VteW«.
9}o(befi 6emu§te eefdimadlofifieeiten, Be^fteint^e^
Sabufia in bet Bei4)iiunfl be» SorttSt« , bie

efe»t\eit «l*tet« °ble gfaWedjtt« *on«oHfl5
Slf«*» ^Ä»"»? «»^wwna. bie bunRen sled^
oon @4mibt'9Rottluff, «eoauLjMknU . bte fo

©oliWtät: man fann übet alte» aft^tiHeten, obne

^i ^f""fi|'< '*<S"*" i*" ^(i^ex- Otto SnaOer« «b
Är?Ä^ '^"\«2''ffM fe 8ef«5Äoaften.
Jbet bo« tpiO man bo4 ni*t? ^ otoube bet Stroft
eift. wenn Re ben ©e^morf tttxm befieflt boben
mitb. So rempelt Pe ibn nun on. 9{oIbe» Sbriftu»

be« ÜWabcben, bte abftAtlii« in i$rem {Ro^menbau bot»
aeboten »itb, m beripticbt hei mannen CuodtatenÄ«'S nSS*^^Vt 1"^. «nfänae im ffi

leintäar^V ' ^ «wfleftntttta, ober e» ift

i-

[

^UpWfregäs.m ?. coatej»J^be, „oastre,

anume : d, .f!*» ,. Univerailatea dmPar^.

inrolal In Reg, 35 *«
^j^j bancber Segal,

Arthur SeO«lv«"° ^^ bele-arle dm.

Berlin, tnrolat ?"
f

*«•
.fgie arabilor distin§I,

Fe«-^?!irt ArnosJtorlndrepT

laborio^i ?> »a «'"
,

,

^i",'!

-,.>*-.
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A m «u9f(eDutt9 Des !mfbm\n$
im eantestnufeum.X

•><?ionliere« bieten mltn unb latiaAlU Ift bail Kt «e!

»Tormoi« flute JWtrfuitfl. ffiJie bie Irituna b«r Uffuten bVin

imb «efle - in btefem Me hix «nobentfn /itn« «uf^fmen

'^5 J ?• r"^ .5'*'?*^ fleiponber mtl>, mfiffen »fr fie on b e

IS e*rJ"i;; ÖnÄ!?' '» ''«»«»TeirTaSZ bi.naDiertin«« j^etbinonb @ ^ m u 6 e r «. 9lan t«l Ivobl bat-

feb/n nIi'r,«rJi^'"^"«i?-"^'"
'^"f'"' »Seit finb bffonber« bl«

1?embr«Lb?lT.*„L^,l'
W«A offenlTor «nUt i>cm (JJnbrut^ Von

V V

•

i
->.,. -t»» *9**'*» *.,,,,

i>»*

öonlQOa auä «ton lönnte. i efej ö^nbiofe Kt bie oröfcL

rff^

mQU

|3iencr Sweffton au rtcn toqpen, ojite qtxaU in Weiteren

l^erbenb, bojB refd^c Pe6cn«jperf eined gAmufc^ir Jnt noch
•einer bon t^nen 3u bieten. S)tc W^mU ift nicfct fo aS
hJicnfrifd), unb bcr ^Jifammenftqna mit bem fiunitfictocrBe,

Cnabrot kenn Ä»)IWen ben «»bquebTaten unb ben Duabraten
\1 ^/"^»«npflf>?erbli4en %bciten bcr SSiencr J^unftgeioerbe-
td)Ulc ocftejt etn innerer 3ufomi|icn&ang.

.-xj**^^/l?^f^ ^^
F^?'!^. "i?* *^ mi(6 füraer faffeit. ??on

tuAtioer Gtaenart finb bte Ca|tbf*aften jrti*arb Öorifin.
Siri, ber befannte Weaeöte ßefd^morföptt üertoenbet: bie gro.
en fflorberflrunbfuliffen finii ha^ WUiitl, her borunter firf)

aufbebnenben HaAen 2onbf(f)ofl Stiefe au geben. 35o6 er ni*t
einfeitia ift, ^eiQcn bte flotten, furbiq lAönen ?[nterie«r^.
Wi4t fo pbne weitere^ »erben bie ^anbfd&qften (gtqni^lau^
Sromocftd qcfaHen, ben toeniger bad ®eöenftänbli(fie unb bie
etimmung einer Sonbfcjaft intereffiert, alg bie aSicbergobe
Dan ropflenb^ in t^ti^m SonnenliÄt hin nuonaierten J^arb-
tonen; feil^e S^orfftrAe ift ein bebeutenbe? Bilb. Dq^ einaipe

ti«6cT pcrfauftc iüilb. Dpn b^r ©anb f^fTbinanb S^ i u i ^'. fteHt

bem ©eWutörf beä mmxf ein quteS 3euani3 au«. 5Ö?i6^

troutfcö Bin i* flehen bie SlMt^ bif? öefättigen örput'
9f oftmaöer. bev t>tc( — ober <)tel(ei(Jt bpcf) au meniß tion

beu Äfmftfwt ber 5Rfln<öener f(JpRe öeletnt p^t; «t b^iu

vlfbniä bc^ Walerd ift fr bjmpf acftrönbct.
Unter bev mpt)eTuen ^mn tlUxx^l^^ fpielen bie (^foben

ein? immer fjröBerefWoTfe, fie fteUcn mit bie ftfirfften ffa!entc.

ben fÄ^ b^lÄ^.aflF/l"te Ä«f"y"l&-
ut Ipjc bie

£4atYen'idJflf/ef'Ä/^*'" l'Tr* ®''""«^r ^I^-'¥ «l*» «"^ f""

ßeben.

lim ai

einem lobe

npc6 Jeröor

«itruman

«ten mqi^rif^ev unb lüeniger ßeaeidbnet uiieber.

^ ^^f^?^[^^^*"?.9 >5^ 2i5iener Slialer nit^t mit
AU mnmf {Pitt id) al^ Bemer!en3n?erta SBerfe
eben: „Xome im flqk" öon Otto ?^riebriA
lie qypge, ÖöHbl^qft donjlnton ^ o m q cf unb bie

„..„..V..» 4it Ijinb pon Subioiq 2öieben, beren fröftiae

lodSü T ^^^'' ^'^'"^ '^^ ^'''' '^"^'^ ^^'*®«
3:ie ßüfe, bi^ ber Sortgonö ber Steinaeicjn^inöen qeriffen

füllt, go gern lÄ etnmor bem fo arg öerfäfterten %preffionig-
miiB em So$Iieb fingen Ipurbe, tior biefen Silbern fcf)eint mir
bie ®ele9|njett m^nig öunffi§, benn @eaal ift mebr tin miu
fnurev jem innerfi* nbera^Jugter Siinger biefer neuen
^mim, f?, mtereöqnt eMuci) fem mag, au fonftatieren/ba6
er nocf} üorijjeB 3abr ein leintinift mit 3toif(&enTäumen toar^
henk aber ^TfUg &lpre(fionijt ift — morgen öieUei(f)t A'ubift
fetn irirb. ;

'

^erjüeito Ipir lieber nod& ein menig bei hext lunftgett^crb-
liefen ^^l^U^^Mx^l, treffliAe 3ufqmmenfteI(uHq eim Ser^
bienft be^ 3eutfrf)en.%feum§löT .^uMt in feanbel uub &^^
merbe tn Öton ifi (Jg jft {m Jöd)ften XRafte reiaooft, bie
perf(|tebeneii ^'unWermbtöibualitnten au öerglei^en, ben 186^
ren. Derftan f?Smdmg?n qSeter ©e6renä, ben pbantofic-
poflen öan bc SS elbe, bie feinen, (inear empfmbenben
SBiener v^oUP9 ^pffmouit unt) Stolo 5DUfer. ben
inaqener iJ<tö>peTirf3, ber bei gqna einfallen arcfiqif^en
Scbmucffornteii nur bie ^Äönbelt ber getriebenen ^Iv'Beit aur
@rf)au ftflteii tpiH, unb fÄItefelid) bte berb!röftigen, pegetqbilen
J)e!or Beöoijaiifl^iiben Mnn iBinbeäben unb 9[cnfen.

b. Kefh^ öm Mc^h^n f>tn ^eeferbice ift i)qä
©lonaftiirf ^

p. ßefbe am böd&ften, fein

ttten reiÄ-n
Dr, SBuv!5arb m^\^x.

^\l ftebt t
. V. 4uciue «m i)ooq]ieii, ]ein '^ecieiDKC

"'"'
y\%\%x (x^ ,®Äön5dten reiS^^n SoHeltion»

*
-'«•i*
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^^olfonftontm ftnb no* nfn« ^tnffrii'finn' iinb fnnnfn hrUhtiXb
beute niAt nbreifen Ter WeneraIff-& bat forben «effTttet
boft btc burrf» bif IRotfifflffen empfoblrnen ^^friiicrffiit/r
nd) oiif ben .«Tiefl«f(fw«l'rflt« begeben. 3»crf*tebenc Pon iSnrn
^•frben om cjömöfoo obretfen. 3^tf 9^eb5rben binbetn WegnedKn an bcr «breife unb Derlonficn bie rüfliSnbigVn

<T^.,^' .
®'««" fforrefponbfn» 5<ureon mefbel au« Sofia-

mJf« a'^k
*'"

/i''*''*^
«"-^""ffi<ö borin einrn et« ft Jn

Wn Jr *K^ < r « r fi m 5 (ft t e «tt einer frieMiAm 5gf„o
IV."^"**^^ '^/l'^'

»"fautet. bie but««rif*e >T}«ier„„amerbe bie bufflanfrfien J^orierunnen betreff'»b ^Reform« "n

bflfe fie nt(N BeobfiAttfl«, bie GreianifTe »n fiberftfir«»n f«n

mSpA^ft ^ *' ^"^""^ *"'* •>« «to§m5(^te

für bie BurUlUe «rJeVweSell« ?« «Äirr»i«' Tterr,4teter Seite o» 8«ta«4 «nrl«!?« Sah'S
""" ""*

SXr Mrflf4e «ifaarf«.

ftebeJM/'feht ^Ä** Ä' '^^"5- ?.',5* »"* «onftantinopel

Sortfien ©renS^J?^." ,<""l'f*" «tu|>pen an bct

Itfifte tSräot 2Ko' Ma^^Ä'S» *•« «fiotif^e« Streit-

SftKntrieSLÄ o^r a"^.Ä"Är" "^ ''"

TOInS''SS S;?»J"* befUCTe Sperre ber

2ru8fabrenbeV*firtif&' *?-?""* »i J"»f"«e», «m f<» M
beflan« erft ÜRittS Stafift bmT"ÄL'*f^*'fIJ^^
flcmelbet. bem 1. «rliDerie.Xaim!?» Z, "i*''. *** irxtimli^

eingetroffene« ffaSXri^».!.&?'' c*"/'** *'« ««« emorno
erftatter"bel Ion"5" fÄ'H, "SP*^'."'«»-

^in »erl*t.
»ur*en al« «Ar ff Lrif/f*

Wnianger be« »omüee«
ber ©tttbenberjjen bie iSi» J?'.?"*« «iberftonbe«
ntiniftertum bot aDe berfßrtS^n "«I^?^'*' ^» ^'^*-

ba6 bie Sd?iffärt ffi? fl?MS„s»A°%''?"'5te rewiriert
erf^toett jf^

^'""'" n«' anWanbif^e go^tjenge betritt««
SBie bem .9ai»n«i- a..> .» .

(

:!;i

^ *.'Ä
*SteÄ'.ffi«C'SS!f'Ä I

Cfffnfitte. er gilt a « ein 8»onn enerflifAtn knorilffa ^i,
»n»ette «rmee unterftebt ber f^fibrnng bei ®ener2[a '^m««««
er ift ber lün^rte unter ben «)«rfiibretn LvJÄTbm ,?Il'
unbettflfame enernie unb einen eifernen Sroffif„«1 '^l
britte «mee f*ire^ i* bat oI« f^fibrer ben "SeJoIS^im
t leto erbolten. ber in ntitit3tif*en ffrcifen ft* o I krtZ
ne«r ?!llAl*'r"*^ ^"'- 'L°'« ©'niralftobsjef ber £nerol 5WfAetD beigeaeben, etn SOTonti Don onerfannter ftrote-
flif*er »egabuno unb umfoffenber SJübun«. SitfS Bot bOJrnnbragen feiner militörifien «TuSBirbunB in <^farien
empfanoen. ffi« ift mSgli*. ba6 im «TugeuBIi* b?3 SBormorSe«
in b«n einaelbeiten ber ffommonfcofübrer no* SJ^crfSrnflen
eintreten; „ober aUti". fo f^Iiefet fflar«i„i, „toeift b?rau bmbo* boS gut orgonifierte unb out bif,ipr Vierte buffrifS

fef"tre'toi"toirb.-
* ''*" «i^tSrifi^en güSrung i„"K

(©iete anift Jstfete 9taArt^ten".)

^
OXxt^htn, 9. DUobcx.

XXL»

rx r.?.^^
i«H«cn britlcn ©ifeuna bei» 8. (Siximd)tn ©ctocr!-

f*oftÄlonflrcJfe« toobnttn (&u> ©toatÄniinifter J^r^r. ö. SJcr-
M*, ©ebeintcr 9lat ©w. S)r. SWeJner, DbtxxtmxnngBxat
©üoncr für b IC Ärei^Jauphnanufdioft 2)regbfn unb ein Ser-
freier ber ffleneralbtreltioii ^ ber @ä*rif(6en ©toat^etfcnBoSn
oeu

3una(6ft berldötett Serbanbfcfretär »oltruf* (Köln;
fioer^ V

SieD««t ink Wvfinte« ber Sc§irfi- tt«b CttölarieDe in ben
«ti|tH4es ®e)iierlf4afle«.

ffir fWaaierle bie^ Aufgaben ber 3a6ITteBcn unb^^orleffc,

flogen ber mtt fqlrfien T^nfinnotionc« orbeitct' gin for*.;

&" /S^f°ft""9 toeitfr 8oI!8f7eife unb burJTn fäftPerf"*. 'Br cntgeaenjutoirlen, ber SiAeruna ber bÄn

ha. Sdgtebttttden fcf ber Sntoa^ßflenet.

beS 8utoad6gftcueraefe|eg teilen efet bie auftonbtßen aJ?in ftcr

„«K EJ?/.r?"^^ct-^°^
etöentum an ctncm ®runbftü(f an rin

unb bemfcrben Saac auf btc Jodötcr be^ bi^^crigen ©igen-
tumerg unb^ t)on bie]er ouf einen 2)rtttcn übertragen. STucft bie
bciben Serau6erunfl§öertrafle marcn erft !ura öor^er riacfi^in^
anber abgcfiloffen toorben. ®§ tourbe erntittelt, bafe ber Se-
nder ha^ unBcBaute ©runbftüdf^unädftft feiner 3:oAter ae-
jAtntt unb biefe t^ an ei1lJ;Li^riften für ben $retS bon 4^8
^or! Derau6ert hatte, i)ic ^ocftter toar nic^t einmal ^ur
föinfommcnfteucr öeranlagt. • Offenbar foHtc bamit erre'fc&t
tocrben. bo6 bctbc gtgentum^tocdifel ftcuerfrei gclaffen toer-
ben. SDaS mmA^^tcuexamt bat öuf ®runb bcg § 6 ben J^all
in fteuerlid^e Sebönbrung genommen, forberte ofeer bie Ru-
mac&5fteuer. G5 ging baöon an^, bafe ein unmittcIBa^er
eigcntum^tiBergang dorn erften ©cfifeer auf ben U^ten Er-
jDerBet.öürrtegt unb bte ^^enfung lebigli^ ^um (Scheine cr^
folgt, fet. S>cr Bi^Bertge gigentumer tourbe nlg ©teuerüflt*-
<iöeT,^«J P^öaBe ber 3umad68ftcüererHärung aufgeforbcrt.
S)tc|eg ©erfabren loirb t)on ben ^entralinftanäen'au^brudflidB
gebiuigt. / '

fo^ialer ©ttjlen, ferner bie Scranftaftung Jovialer Sitrfe ufto.,

loabrenb bte Qetetitgung att lommunalpolitif^en 5SSaBIen ben

•Kartellen unter Wnen umftonben geftattel ift. — 2)ic t>om

IReferenten vorgelegte Stefolution mürbe angenommen.

^ ©anbtoer! unb »erbtngnng^tocfcn.

V z.

2>te^anb!oerföfömmertt baBen bit SBabrnebmun^ gemacht,
ba& bura bte 25erfebungcn Don »camtett au« ben öftlic^en nacb
ben toeftitd&en 2attbe§tetlen un\ umgefebrt, fic^ ©c^ioierig.
feiten tn ber Scurtct ung unb »cftftellung ber öom ©aitbmer!
für Siefcrungen angeforb|rten JBreife ergeben. 93ei^er%er-
i^iebcnbeit ber ortlt^en ?Jrobu!ttong. unb SobnoerbSItniffe
ionnenli(6 fold&e SSa^rneJmungen ergfben. ©ine SHeibe öon
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/ ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

^fWclams

Adresse:

Datum:
/W-/\yuM

l
i äm fflii

-r-xr -TT T"^

^l.^. .. :rotJ größter ?uft/ 2:alentc ju cntbccfcu,

"fhtbTs im §öd^ftfaüc bo^ nur ein paar33egobungen, bcren njeiterc

Sntmicflung man im Sluge bc()alten n^irb. 3«an fie^t etliche

?entd)cn, bie \o gut iüie anbere aud^ ein paar Ouabratmeter

in bcr (trogen S3erliner ertjatten fönntcn, man finbet beftätigt,

bag bic SO^itgliebcr bcr ^^euen @e;je|fion ernft genommen ju

tuerbeit b(f\!Br{höii, un6 bemaije roare man — erft burci^ biefe

S^eranftaltung — öerfiUjrt ju bem ÖJlauben, ba§ ganj fc^reienbe

Ungered)tig!eiten in bem malenben unb bitbfjauernben S3erlin

überhaupt nid^t üorfommen. @o beflagen^mert c3 an fid^ aud)

ift, bag ein flcine« 3>uroren^(5Jrü|3lJC^en bie 3«ad^t {)aben \oU,

barüber ju befinben, ira« bem ^ublihim an ^unfi gejeigt

merben barf ober nid^t, fo entfd^icben muß auSgefproc^en mxbtn,

t>ai ba« ©rgebni« bcr 3urt)frcicn bod^ in feinem SJcr^ältni« fte^t

i^u einem folc^en 5Iufgebot üon Dielen (junbcrt ^alh-, SBicrtel5=

unb 3ld^tel5bilettanten. .X
.aiii*i—»-
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II -oliiiai-o pittore riimeiiio sigriiior lArtnno
Söffal lia violu'to oieg-ailane a questo Borgio
i dipiniti lavoirati ßul -frontone «dei tm oo-
e.tiru'tfci <obe s^pairano dl veoohio dal muovio
Cimiterio.

(Quello del oentro irappreeenita 11 «Odu-
-dizio iuniiv^rea.le

», quelilo di diestm ila
isi

« Risi.rrezi.one .di Ci^i-sto », quiello di mian-
81 Ica a,l «.Depoeiaione dalla Orooe».

voTtoT^ ^feU'autor., il quäle x^n h«

ma^pmduo^^un'efMto dWerne o ^n^,
II pittoDe Ai^oro iSegail non ^ alle pri-me ar.mi eoi ^uoi .di^nti: -es^ «^ fa^.L.voimmte oomoöcmto ^aahe nella Svizs^aove espoee dei qu^.ri, eö>eciaJmeai^ a Zu-

rii|o, iriporta.mlane note iluaingthieire.

J^'J^^^^^]^^ la «Zu.iröhw P.o»t» del 27 -lugplio 1916; il «tP^aticv
nal ZeiW.» del 29 .a-g?osto; la « Zurober
Poet

» m 28 ].u«lk> u. s., .ove i-l ^.g, Se»a,l
e ohiaiiiato: «^rtista di valore ed oni^-
« <n«,Ie ohe eon coloni a .nuova baiöe e^prl-
«me egii-eigriaiiniente il öentkneinto ».

iCio eg-li ,ha fatto nel quadro delJe « mon
tag-ne del lia.gio Ma-gigriore)); del «Gnietö
fna II poveri »; di « Miaria con iGeisü »; delila

^<
Tem'pesta », ed in. quielio 6(pecial)miente

d'ell « Attacoo lalla ;baionetta » i .(juaJi di-
pimti •riportarouio ^tutti vivii ajpplaoisi, ehm iineritati elogd da vailanti iprofessori di
arte.

ill «euere di j>iittum pireferita dal Bhgtnor
Segal fti oliia,niia « Eis»i>anieiiiO(nijßnajo », e«h»e ^
una eouala modieirna frÄUjoeae, lia qiua>le ten
-*de lad e^ipirdjmjetre i öentimemti delillamimo
ia modo tdiTetto ed imimediato.

11 veni-sinM) e oom-piletaimente aiblbajndo-
iiaito dia ques'ta Btouiola; easo lavora eon
mezzi ,piü i^miplioi e piü /forti, dimenti.
oando i dettag^M, per fair luog;o aliFeflf-etto.
In qiuefeto ig-enene di lavoni, le iforane edl i
oolori Äonio piü spiooata.men'te ifloirti e pr»o-
nuiieiati. Siecome i dipiaiti plaÄtioi «n-oo
ooffirieipondono alle legigti elie j^egiolano «11
affnes»ahi, eosi .IWtista m sifiorza di diipin-
gere, ladla mjodernia, oome dipintg'evamo glli

antiolii Egiziam/i, 1 Zizontini, ed 1 ipittorl
del treoento, e loiob, »enza euraire Teffetto
iplaistioo.

iL'affetto deoorativo e ot'tenu'tx) ool imez-
zo dei leolori vivd e ß-piocati, eome ßi iri-

öooutra negli aflfiresichi pompejanl.
iNei diipimti idl questo igienere, Ja Natura

ed il veriemo sonio db(baindein;ati, ooime av-
veniva .nelie anticilie pitture religiöse, e
eio iperßhie il « verismo » e oon'triajriio alla
a^elig-ione, ed ha per oonseigoienza doiglcia

•rateLsiuo. . . ..- ...,^. ^ .

iNemioo del verisimio, 11 sig. Segial ßl e in-
öpirato.ad un forte ß-entimefnito reLi^ioso,
ed eaprime questo öeutümenito mon tauto
oolla finezz^a dei linea-meniti, e <5olla pla-
stica nuateriaie, jna piuitto&to con un e<f-

fetto gen-enale -dhe naöce dal eolori. Impe-
^roochie 'Ogui oolone ha un ßign'üfieato fdl-

ßtinto. Cosi il « igiallo vivo » leBpriime la

luce, Ja g'loiria — il « bleu » la qulete o la

^elieita — il « vei'de » la ßperanza — il

« rosßio » la vi'ta — il « Ibruno » la terra e il

dolore. Bppero ne-l Oiudizio finale, ei vede
il Signorre difpinito in (roas-o, per '&iig^i»fieajre

la vita eterna, il iCielo h dipiuto in verde

per esprim^eine la isperanza di eialvezza;l'g!li

Bletti isono dipimti in giallo vivo cibe aap-

presenta la Iniee e la gloria, mentre 1 d nn.

-nati ßono dipiniti in bruuo, ed o&ouro.

iE' tale il conoetto lohe ha domiinato dl

ßigf. Segal nei dipiuti regiailati al Coim4ne

di cA^oona. iNeg-li ßtesei sii eercherebbe*"-

vano la bellezza della Linea, e Teete

<ioVi«. fiiirura. Eösa inion eßiste, e nella
te del «Ljr. S««ia:l non i>uA. nÄ deve

rere. L'effetto e prodoHo dall'insfie^i^g^
^^^^.^^

diiisposizione dei eiolori ^e dal]r^
j^^.J ma«-

(giore o minore vlvacita, a
^eooiida della

•esjpressionie ohe devono ^^^dicare.

Forföe ques'to genere -dl Pittm^a
iriohie-

devia uma piü grainde ipai^^te,
,p,Q^. meglio

diare refifetto voluto, ma neirij^^
deirau-

itore iquei tre dipln<ti ßonio ^^»ii'facenti ad uu
iCiimitero, e inial^rado ogn\

critica, eß^j
raipfpreßientano una scuola, ehe se mon pia-

1

oe airoechio, ßoddiß'fa al ^^ntimento. 8o
pratutto e^sa ealvia dal i^ßferiailismo,* daf
1 iiindijflferen.za, e 'döJl veriönio

^p^eialmente^
idhe deve öamipre e dovu'nique essere ban-
dito, ma öopraitutto dia un Ciimite^pQ
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idDegen; frrfticb mitfi, ttm in ber iBei)Qn|^lnn(i

[oitfettttent itt bleiben, acjtgt totxhtt^ baft bie

a SR flucti att<t itb^t «iiliMiiat mter biete

^8otoitlfe|iiii0 miißicTftt. ^m QUgenifiitftt ift

t

'—-—

--4-.

f- M—

j

I—

fiber bie fltiifieaiitie ni^ti onbereS j^tt tagen,
fltf fo untern ftflberen iBeci^ten; ton einer

QefiAbnna, bie ben plottedcn 3)nr(bid)nttt norf)

irgenb eber Seite erbeblidi übeiiAritte,. tanu
irii&t Mt 9tU fein »nb teon lonnbert ^4 tfnr,

toie i»noe Sente mit olem «nfc^ne nnd)
rrBftiflen mib {u nfi^ßc^ «rMt IttugUdlen

(Mkbeni tf tnf bie Sonet iridit leib »erben,
idtf tage mit folgen ftQinetMit«f(beruK t)in«

ittbringen nb nUbt einen mortlifcben IBiber*
tniOen negcK Mefe Otolfembe emt^nbem ^ie
Zolentlofioleit ber man it^rUi^ um Sebrtet
8a(nbof begeanet tft tMgbKilig, eine ZatenU
loftgfein bie ft^ ^erontforbemb bropiert, brfi««
lierenb.

fiol bie einleben Vtbeiten angebt «- onf
«Mm 15 MnßifK, lommen 56 Oilbet ~ \o

ml boii einem Kpaenme^fel gei^todien inecben,
iiibem bieimal nic^t ^. SW. «e^ftcin, ber
«cowibet bet Reinen flSeteinignng» an etRrr
yy*^ gyoyj tnerben lann, Jonbern ber bntdj
T««» «w«! rat ttiebctmtnn in meiteicn

l£!*^fw««> ani bet ulien
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A
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f3

snmftl^nblet

-^

CfllOlU

ftetnS ofttf \^xi $IaiQten b€r jo-

ion ruft loiebec aur Se{<l^au tet bem
, m ber Stonfeftroge. 5DemifiataIog tft

cipa gmlethtn»,uwumeftcnt; beten äterfofTer rt<i^ j}uttö4ft mit
be». beloroitear ^^nunreffioniSmuS mtiBeinänberf^i um
bemnouf bie etMl^ng innerl^lb ber Sejefftoh^ surüd-
«tQhmmeiir bie fU^- mt @ommer MHaog. es l^ei^ ba: ;,S^

Iftsthi kid^eS, tte|m bdEorhtikiett ^ntpreffiont»muS ofö ibie

Coil^feQueitie 9octfe|me ber aSeftrebuneen ber mobemen SRa-
leMt QUi^utDeifeit SDo(6 iM ier SSekoei« gefd^tAlIid^er Snt-
midtebmoBionfeauemboS Sutoel^I ber Saien nie aeminbert
tsnb bk ^^rfeffenc Autorität ber filteren ftünftler nur lona-
fam eiMDcben. 5Danmi mugte e« im letzten ©ommer- au
einer €f)ialtuna innerlialb ber @eaeffion fommen. ^ 2)ie beften

btr^iuiigcn ftmtftifer, bie l^offnunaSt>oaen Präger einer ent-

tiri4e|uns9fä|^iqen Su^Anft ^oben Sm5) a» einer neuen @c-
Mffion Eonltituieri Senn man tonnte fiil^ ntd^t ;niit einigen

$|tafen (eanfigen VixCb nodl toeniger mit ienen IgpdBft a^tel-
oanen Xw^OunaSt^erfuden, bie einer SCreibl^uentltur mit
fdl^r Sfirme, o. 1^. mit ubetl&iliier ober eiSfälter SCem-
ter^titr gitd^ SRon toiilelte Me lungen ftunftlerih f(|öne

M^meic^utbe SBorte, in Sobf^nritd^e n)ie Xhlent, (Senie, fteUie

tini;iter bie fd^Ied^teften ber emgefanbien ffierle aui^/lgma fie

unmögliq ober MrriJ| bie ftolleftionen. SBtd man fie einmal
fömt(uii refüftettt. SiefeS Sene&men ben Igungen oegenüber

4cit eisten Haren Xufbrudf in oen miberf))rud|S|)ouen ^n«
u;itttnoiin au ben beiben leiten, ft^talogen gefunbe|t. einmal
fprdfi^ «mdtt tum ber Iieb^rl{d)en Sed^nif ber Su^enb, ba§

ätpette' SRoI bon k>tett)et{l)red^enben Talenten« ÜRan meintr

eihtttal bis StebeHifd^r ohi) atpeite SSqI bie aur B^abe ber

-«M. mnai nk^ üSiL Ob: b ief et .betotatiöe 3m
fmItilirtttS ei(ne Srafequente t^ortfetung ber ' Befttemtn-

b/(ti%^^ Swerei ift bärfte ouett beneri/bie Wan
bat fiaiJK»{een beibbtvföSfieuttngen bet 9leuen @e$effion er-

boui liabat, fteiliA aMtecfeQiaft etfd^inen« Süt ßtebetmar^

bIrSteue ®^um bie befte ehtMiulbumng* ^ l^abe bi

ber JSnart^ie gab eS Ret^ ein gar^mc^l^rft^r®^^

Ja» «Proflrümm ict Hingen ßünftL^ffecSerg^Lri

KSl feT»"IL'"^r-"i?*^^"^8*Ä übet bS l;.

u^tS^w,-^"
funftaemerblK^m ©inne. 3)a6 ober tütfö<^Ii(fi

f^owt, liegt an ber 3u<i5tIoftgfeit btefcr feltforncn ©cmeinbe

f;«!'-^!^"".
'^""^ »eftreben, um ieben ^ii\% etoo3 ®enfo.

twneue« bieten 8u iDoHcn.

- *i- ,?«*M« ift ^« ,5ßorftfeenbc ber Sßeuen ©eaeffion.
ttr^at fünf Silber ouäflcftent, borunter atoct «ßorträts unb
unter biefen toieber ein SKäb(i&en in rotem Äleibc, bog troi
mand^rlet «arten »joffieren fönntc, oDenfoIlS ou^ bie öbfel«
Wwlenbe »tcnftmofib, toenn man fie olä eine crfte ro^c ©fiaae
betrodötet. ©agcgen finb feine „Seite om äbenb" getutetet
SBa^ttftnn «nb fein „SKoäKerter 3Ift" ift ni(6t§ ate ein
olberner UK. S)a8 eine SBilb foB 1500, bo8 onbere 1200
SRarf foften. ©ott grüfe bie ftitnft . . . aSon »ortbolb Stfen-

wrof aeiflt baS gifd^rbilb eine feine ©timmung. %yi&i
«orolb SJengcn gei&ört au ben 5£oIentboIteren; bor feinem
aScUMi^enlottf unb ben Sfwucn om ©tranbc lonn mon toenig-

:fteii8 mit ernft^oftercr awiene fte^en bleiben. Slbcr bei Srö&
^del toirb man gleid^ tvieber bergnügt. SSier Silber: ein

».SSeigeS SRäb^en", boS fid^ olS ül^ilgeburt bei SBornum
gtQeh ISnnte, eine toQ geborbene Sonbfd^ft unb ein ))aar

Ite bon |)ra^tboIIer @c$eufäligleit. 9B. $elbigä ©^toeijer

Sanbf<lgaft ift atoor gana beforotib, ober .ni<i6t übel giffcl^n.

S)o0cqen f<i&toelgt ber S)rc§bener Äird&ner toieber iif einet

ocmac&tcn (Stünij)erl&oftigrcit — ober fann et ni^ts

äOeffete«? @oI^ „Soncmg ®irl8" Iiobe i(i& mein üJcbtag

ni«$t ßefel^n, unb \\6fix fd&auen bie itori^urgct .Käufer tn

.SBoftrftett nlä^t fo toadflig au8, toic fie aemaü fthb. ; (Säfat

ftlein» ©tiDedcn baben fi<!& ettoaS öerbcffctt, f&xt vii ne'^mc

.R? immer no* ni«t gcfdienlt. «otttcftU« ift 3Jl. ^!^^^
ettafeenbttt av& Xrautenou, toäbrenb feine atobe^ftomtooft-

im „ffrieger unb gfräiieii" m^f ß«'« '''^,§?2W\til
©tto aWüHer oefolft mir am ^ften ber >«^J^^.*|fc. .^tf

IJoIba Bttnqt aS SKännerbilbrnffe ^»nunrnm^^tm«
»untf^rfig?eit ünb einen „^fusm »J^S'ber

Ä

eine IBIoSljlemie toirft, ober «-'---t'-- j: r^:^«. aeioaenem
Cl&riftu9 mit einem Sbwten^f* «nb Wje^^30^^ni

ifl Do» »Ott. jwtflniijt" WtuefuQt -^ Vita^ watit'umnnbt, bie 8fr<u«en0cftolten r«öt8 unö «n» w^
üt Stgfle Wläan^mtt' aitb ein bewnügli(^e8| m' .a«^„ ^t wrgebcnä "fj^^^S^SSM^gÄ-
ittttt unterbriWim rönnen, »»enn «r a»tW«n 'btefeHjeetrin fonn no* toetben.

^^nm„^te^«^ »^^ ^^
tiae anfange. ®ie

,^.J?« ^'^^„i^iSs fieftion ift ein
nÜ^ itnterbrätfim rönnen, ivenn er üHmte
Stiaxmm tritt, toemi etbta ouÄgcloffencn ?forbcn-

fhttm 'Ott lien Sänten f)e(t. S)er SMnrttm. befommt eine

IffeSReftobe. CS finb SRoIer babet, beten JBcrfe toentg-

»^tec imb ba, in bet ««ffaffiutfl unb in flctoiffen emacl-

n, «puren bon ftrofttfletet Begobunfl jctflen: ober

unleibli^e ÄafAen naät bem «uffletegten, bic ®tcr na«

MniffcntliAet »eitDHbwttafl .btitoifc t«>f?ft P^^" SÄ flöÄewn ffinbnZ »ol boftflenioltf*. f«n foD,

S^8»wSlwi|Hf4m »nitanWt, arte gfotben fbnnflen im

®. StoiJbcrta «errenl-ortrat gebt n«B,,a^
p^ jjg

.gtoOTilbc ,,m n^lXl Smmeräienrä«i*e Saier tft

.«fte gefoDen raffen, '^'''^JSbt-mtm f^^eigt mon

.gamm «ni&lu«ö«n.Ä^S pHb üble @4mtcrcretem

»unb fuit&tfl
«tw«« - *'

t/'<-
.
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ADOLF SCHUSTERMÄNN ..

^ 2EITCJN0SNACHRICHTEN.BÜREAÜ
BERLIN iÖ. 16^ SPREEPALAST. , > v '

ZeÜtttig:

I
,("^

44 -»^

::^s<Ä^^

.

t \

Adresse:
^ Allgemeine. Ztgi;-'

ii^ M

HU SiAnccnmalic itlflt ir fic^ oon fiiiiec7fMi$tn

i 1 1 e ofvponbttn Cettc. 5Dec Stitit^gflefft ttiib itu

(oiiblidkeyUrjlft rtlotf« bal Bifli oon 6tn oiic. oMic

fftnf autBffftlfti^^^nibftti. 8lu4 feint Sanbfil^aft mii%

noÄ oQatijmuXrotc fiin Snt^^t^ttr ifk boc^ fo itimlUb
banebm amSnufU» leitet in Bmibl bet ,9M0n9mm*
tan« See Vointmn tmb gttlittl|»»MC<gtflgr«tt fttnt»
Sogelbodfec nnbl.feinem t^rtt^^lBlB^RtAbWn 8tnan«t
Wtcben. :*'"V v'."^'-;-. v'"^^.,. .;i^i%;^^k

.S,-'.
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ADOCF SCHUSTERMAiÄ;^
EITUNGSNACHRICHTEN-BUREAÜ

BERUN S0.J6, SPREEPALAST.-

ZeÜttng:

Adresse:

>i

,1 ^ '^ -•
'^'

Datum:

M .i^ « ^r .<
-^ >•. y^'

I

und nicht anders« so^efnl^''"''"!'^^"' "^^^ -So

mischf#»Qt*»n Tx ^^^^5"^ S'c^^ zwischen den unge-

Kirchner, beide in Dresden. ErkVecS.rMo^.i;

wiflScfgeSn '"abi"r"T^ «'^"=''^'"'« "««^^st

und einen, feTit^"' vtV^ZL'^T.S^ltZt
ne ef^n^,""^-" ^'S^^^nkomposition sowie in kle"-"

porträtrsot.'°r:„^%ruSaur'iH7Hr's''"

aufweist n°cht oh n^ p7f"l
^''«^^"«"igen Strähnen

falische« S,f ^'/°.'«' besonders starke „orien-

eSe Aicffi!!.^/^ kmJ'"'*"*^"'
G^o^o Tappert führt

BAR^THoSfI?.«'''^'" ^°'"' *"* "'cht Übel sind, und
schweres SelbsSn'?''''''

^""^^ ^'" «'*«« ''« "en-

auf ein!^
Selbstbildnis sowie zwei Strandbilder, die

Mi den gar "5 -hr^!"'*;^?
^°" abgestimmt sind

leben cIsIr V, P.ve \ ^^"""^ gehaltenen Still-

beiten "„ H R.CH?f'p f"
p"""""* «"«""«^hen Ar-

wirksjim-n ,K J^c.""' '^^ Rosenkranz und den

ROTLUFFS ve'/n,l""^"'''™u''^"
^«^k«" SCHMIDT

befreunden- *"' '''^'«^" ^'"'«"'" '"

J. SiEVERS

X

/>



1"
1

J -<

\ \l

"^i^m:

rvm>m.%i-nitn.w^ -mt?^

-.-•.
't
—

>k^^,?P>f«
SeHUSTERMANN^

8ERLIN SO. 16, RüNGE-JSTRASSE 25/27.
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Adresse: BerlfO
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•'^H'

Datam.
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ADOLF SCHÜSTERMANN^4
ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 1«» 8PREEPALAST.

Adresse:

.1

'^i'i

,'1 ,

Datum:

ihinItittMÜ
-_ »ic JWnfttetnrnp^je bcr ,,auto-

Wolcr «itb awei »ilM)attcr umfaf^

iefer f&oAt entf^ieben bic fiorffte

fi*. JDexlRaine biefcr aSctlinißurtß

,«. feltfow, ift aUx bcr «Mi*t «nb bem

.^ Cttttorunöcn, Sei ctipoificn «uSfteDiinflett

,„..v*vött ötofeeret Äotpotationen ftf« bic 9tf*te

bei ©elbfftxiTmaltttnö Su luobtcn unb nni bet

d«ncn 3ur9 «ntcrftfat a« fetn. Ocber lunftlett-

\£t «iföftten unb dWe witb bamit m*tS önBge-

lagt tinb ii aloitbe, bofe, faHS matt xtq* beut

fenfWriiWen ^roötatnin bjcfct «otmetion ae-

frofit ipitb, tiKin Httt bie eine 3:enbena fcRfteuen

fmin, fottfdtittli^ett. unb uioberneii afceen m bct

Stmii aum ©ieie »u öeTWfeu. ^ Unb jronontiett

mobern geben m öud& oHe «rfieiien biefet «ex-

RmbetenT «. grirfe etfAeint mir unter ibncn

dd ber orifitneUfle «eift. ®eine »eiÄe malexiWc

«ttffoffttno ker einen «Ättic Wner ©orbtehm.

ficn ^ai etJDö# ttnöeuieitJöcftridenbe^ an m;
füWe; frif*e unb bunte lon^lHn^ett ba äu a)wr.

ten fiütmonien jufommett unb rufen ein regt er-

quitfenbe« öefiftl im iBrf*auer loa*, ffimtfle

otofee beforatiöe &tüdt aeiaen Sndk auf iteuen

matn, Dom ämDreftionigmu» bcr auMjrutfÄma.

lerei augeioaubt, unb wa« bin no^aum SorfAetn

lommt berbient fiier ftarlftc« S^^^JL«!!«-;,
^'lafift

?ri(fe ip e8 ßtib 2 e b e r e r. bc% «^^ö^^ten man

fii mit arofeem ©enufi Vmüt ffime .ßonbWaft

mit SDoxh eine ^Sluflanbraaft" unb eine „ma^
Jartie^Wb att|Ä0rb?ntn4 belifat fleWilberUbJc

TeSenbta^ tiitunaltKftrtil unb ein aarter »otori0-

mui^ »Trfett ba au reljöollftcn ffiiubrutfen aufam-

weu. ®n >aar ©unbe ^onJJlarWianqtT'
SAöIIet a^ioen (jerabeiu SRetÖerf^aft auf bie-

fem (BeBiet be« 2;ietflfidel; bic liere ftejöen öbfo-

tut uBerjeuöenb bö. tob orqöniW öfMt unb

burA unb bur* botl fleben. Vtio ©etl \eftl*i:

bur3 feine tofibi fferenaiettc Ipnotiröti^^^^

^Ämeh feines garbauftroöe«. ffufMSUiix böut

energifÄ unb fi^er auf. IBiemonu^^ unb

«.tiai« «ef0n^^^ tn einer !t(iftDDiren^

fforbeMteUsniL 3* ® t a u

m

ann eifiuet befoto-^

«ße OJrole unb lineare SBuAt. ©inen Jcbcn<^;

">
,

S:V

Ea«;
.»

.

'

'
;' ^ '

(f •J
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licmbnit mit foM
ÜBeiftel&enben jRcbol
~

it Siüal aia

«obei «eöt bet ttntetWieb leinefioea» bbr^m
ttuflet oetoa(Ucii «Ptnutf.

öerMen mögen »ic'» la alle einmal aTZm.

Rn4 ffßtntf unh hl einer ibOeliionlaatBMr
tt wogT obarfttdn nkmUdi longtodligcii Mündw

i

liccenber VtutoUtät tcocn«
ät 8^ tripQcn, tote Wefen

^ S^ll^frmgillfftk^
<t|)arfottenBMrfl« ®r Ift |a itoar

T^?^^ bcOT j?Hmei:eit Sloum
uttb fonn nur ctdg« tocnioc fcflt fmiftc unb fcbr

«rtr; «d, in b« ^»eXer©Ä„ b1«S 22

SA.S. LriSrJff"^ I*'"-.. *>"« Wrf«« Ü5er bie

jurqj uno öurdj etn JWnnet. 3n feinen J»arber

WcfUtt. ben (5Hmm«nfl«»ett. i»«tm man toiH, ms

t^ 2^ «U^ ^*'L ®«"»«n f*ttonlt/ it r"»»'««
Sfntenfitat ufeet bet ßonif^iffc i-i - ^,..

i^f^ÖI gg Sa «äeI%S%

vSnSFTT ««'«(•r ,-.,.«-.

*.»(

Zeitung:

Adresse:

Datum:

MünchenIP'flIllbn

München

i.m'tll

~ AWÄj^..

bei a^nl^auÄSRSiif 2 r""?'befle<jnet mcn %ren lKifoLs;,T':-i: "f* *'"*«^n.

biefe @rui»i>e fo hUf« ^,1 • "'T .^""'^ "«f^Ifit

X

i

(ic^ frii^et aber ibäkt boA ^..rA.-.r" : ^«

,Mfoar«8en »Übet S^;js.J% *^'" ^'« ^«i
kie i>ai vermuten IaffS'*^Sff5^'*""j «"'»füttern,

"net felbf|änl»i«„ &?£ ?!* ^^^f»- *«6 «>on

^- ®efl«nsii^ •>.*"* *" flrcttbunte aWaniet

J»«n ?e^'S;r'?«fJ^«i^«'fc«'^enbet©S:
^Mnwfenlttm Ißolmi^ Sil Jt^^T mobetierlen

H*^ Reiben^^"T ^l'^ f«"e. »liefien

pa»i« öeifaoln tjf'^«'^.«««* f«^«! «inet fletojffe«'

Ä e"5ÄÄ K% "rr ^-Ä

,2? .l7*5.i" "'** t«ßen. toes nid^t in leitoer Seit
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AD6LF SeHUSTERMANN
ZEITUNGSMACH RICHTEN-BUREAU

,
BERUN SO. 16, RUNGE-STRASSE 25/27.
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Zeitung: JUIgeioeitie Zeitons

Adresse: XlOSkeil

Datum, «.juniati
Unter ben „«ulonomen" erfdjdnt bei Vcr fleoenwärtiaen Bor.

f...„h h
/"^*" «"«"PoP^'^^nli^b beforatio, rl,ot!,mifd, wohl-

oen ätt unb bie ßanbf4»a t oon Otto SBeil nennen arbeifen h^

fteüt Si«fri->> «1 cL x!J
'^"HHf ggflflH . 3n einem anbeten JlaumJtetft Siegfrieb oq„ get^ ous, aftmeifterlfd,, aber etmas lanflmeiliB;

!
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Zeitung:

Datum: k ''^^^.^'J

iF SCHUSTERMANN
GSNACHRICHTEN-BÜREAU
ERLIN SO. 16. SPREEPALAST*

General Anzeiger

Bielefeld

V t Ä«« «ecefioit.

I
(AmfifiilM

t ' Alan fd^teifit unS:

|_ «WeJ'«*l.jn Mefen Xogeit in

'11

m

V.:f»*'v^'

5t DBetn^oße
'Jen geMieben

•> •

•a'i

SL^«! l*i" S'*
®to«nen, teil« mit flWt*et

tm «uftpfolon einlobet. «Boflentoit e« unb leben

M? ^T.fÄ.H.'*" a|flnfljlen'*be< «obetnen Ä„^

•5? *<SLÄ" .f*•*!* aMfontmenfleton Vbcn
«:. 3«/em ßefdjniödfooll on«noletten intimen

««?^n ' f'^PMoment unb £eben! > ftiAti

ffler «}f R"'**«W ***'« »»aemutioen

«Sh ftilf^^"^ Ä^^'« *"««" innetlfi^e

mi» «1' .l'*'*' <Wt*e« IBonen eigen i«, »ot

ta^'-^VlSI** •* 9ftn, benn Re aeben tut« £eben

*«« Submia ». «ofmann, h«« ^iblei Xfäm*
«uf, »PO« «ouguin in bet «ble^i»»« bef »e*^-
feinening ^timitioe« auf Joitt fonb. bem fok?»
^e in fro^t 6elbfiöetjianbli,^!eit. ' IT Kl
»entälbe bon SWelaet „©tragenbilb oug'aBd-
"f« tfc

*'« *<^n'' *•«» 9ie<"3mpreffioni«mu«,
mit ifirer «nnö^eninfl an bie SBirfunflen bei
SRofaif« »etefniflt fi<^ gut mit bem Ät. S«
fneifötinifle« @emaibe bon i^m „^a» Ufn bet

Ärtai^iiS?«J'l'*S Se^iuAt in i^nen unb (ie

»ett^mbr^ft »««teffen We Sbeole bei «offi»

«Ä? S.^"- ,.f" r*?*«^ J<»«Hffetma6en

frmbeln niAt^fc^»^'*^ f»* ""« Stobition fort,

;-iii(.''

ff*^^
*erganbml für befotatibe «ithingciu«u* ^bie «erlobuno" (im ©d^aufcnftci;) tft flott

unb temptxamenitfoll J^etuntcrgemolt, bobei ein
8fotbciif*)teI, fo fd^ött »oie ein 6ommetnodbt«-
träum, »al fümmert e« u«*, bai aRel^er« SKeiv.
Jd^n grün, aelb ober braun üu«fe^en, »on untoirf-
lid^er Sorbe finb? «ümmert« bic^ bei ber fd&toorjen
©il^ouettc? a)ie SorbenewUJfinbung iflbealüdfenb,
gtetibt ti, tote bai ßtinb bod 8Rärd&en oloubt!
ber (Srpoc^fene im Sl^eater SBirnid&feit emtofinbct!
»crttcfen mir un« einmal orbentltd^ in feine »il*
ber, fo tocrbch fie un« au föfUid^em inneren ©r^
lebni«. (Rn «Igncr ift bann ©nbed mit feinen
Bari beloratiDen füblid&en fianbfd^aften» «on
biefen foflte bie l^efigc OJalcde ein« erwerben,
aumal fie, toie aud^ bie übrigen ©emälbe, nur
befdieiben im greife finb.

Stüt)n unb felbpbetoußt tritt ^ed^ftein

2HU,»?^" ^* Ö^"^ "^^* »)Ia!otartiger, foIorifKfd^er
ettliflerunp f)ölt «He« jft l^ier auf bie ffarbe
ocflent unb bit Seid^nung hetvn%i Demad^Iäffigt.
%>Q% feine aWanier i^re ©renken pat, erfennt man
fofort, toenn er tierfucfet, im olltäglic^en einnt
AU „malen''. Sein „»auemportrar ijl ber S3emei«
bafür. 3mmer^n ift aud^ bei il^m bie eminente
Begabung nid^t ^u »erfennen. Sieben il^m l^ftngt

oW Siufer im ©treit Ä. ©egal mit feinen ett^a^
boftrinär gctüftciten, neoimpreffioniflifd^en SRo*
laiffjjielcn, leintet benen ober ein fc^örfet SWalcr^
finn JW^t

OTe« in allem ig btcfe erfle HuSflellung
ber SJerliner neuen ©eaeffion ein fönjilcrifd&e« .

Cfreigni« für öielefelb unb fid^erli(^ toerbeaf
biefe jungen, benen bie Äufunft gehört, fi^ grcunbc

'

ertnerben, jbie il^nen auf ii^ren neuen n}egen gern
folgen. ®ir jebenfalö geljjcn mit ©'
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•tt.
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i ÜSt^

V.-V ,^ ••£,>,'

•\i;..T '^W-'

jungen Mitglied d^r V3!!.-«/"i «"oder;! zu: dem

äumt
> Arthuh

den,
en Se-

euen Aus-
nen staricen

ungen Mifglied der Neuef"^' "'*"

cess.Z";ere;L,tftes"ltSe"S^

noch ein zwingendere? Modf,^ h ' *':" ^'^^ *'»'"
seinen Bildern wirken v«r .n^''""®''"**«''- Unter
Stilleben durch Thre klareMi«"' T"'«^

ß'"«"««'.
n«cht unsympathisch. E,neAn,?M''^ trscheinungf
des vor einiger Zeit vers örhil ",' "*'" Plastiken

'

hinterlassen keinen erfrSenK-'H"''" """"^s
wenigsten aber eine%roße i^!r

''^"'''"ck, am aller-

:X','
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•Ti-
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Vv
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DIE NEUE SEZESSION IN rrdihat Ihre dritt. Rnsm^^^^^^f}^den) eröffnctf Der «ttaloa v^2^/? «

'

gramm aus d« mii oSSii^lI^*'" *'"

Kflndlcrn aller UndS" KraTl''"'' 'Vaus den Farbenanfchauunaln di??' ^^'T"*^mus-, anitrebe; die nSÄ '^Jl''""'^''*ihren poditigcn Errdicln..»i?fL " ** ™^'""

4
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weraen, |ondern pe foll di€ pcrfönliäi«"

Empfindungen von einem Objekt derartig ver-

dichten, daß der Ausdrude ihrer perfönlidien

Empfindung ftark genug i|t, um für ein Wand-
gemälde auszureidien/ Aus der Gefdiichte des

jungen Bundes hören wir ferner, daß pdi »^'^

heften der jungen Kanftler, die hoffnungs-
vollen Träger einer entwicklungsfähige«
Zukunft, zu einer neuen Sezeffion konftituiert

haben.*

Man hat alfo alle Veranlaffung mit Neugier

und Erwartungen diefe Veranftaltung der.beften

der jungen KQnftler* zu befudben. Da Ifl zu-

nädi|l der Vorfit^ende der Vereinigung, H. M.

Pedifteiri, der unter der Schar nodi den pch^i'^

ften, zielbewußteften Eindruck macht, befonders

in Porträts, die den Stempel perfönlidier Auf-

faffung und fcharfen vereinfadienden Sehens

tragen. Effektvoll in diefer Beziehung i|t das

Bildnis eines in grelles Rot gekleideten Mäd-
chens, das vor einem zum Teil fcharfgelben, zum
Teil ftark grünen Hintergrund flf^t. Das BUd

felblt fteckt in einem merkwürdigen altarahn-

liehen Kaftenaufbau; man erzählt, es entftamme

einem durchweg von dem Kfln|ller entworfenen

Innenraum und wäre als Glied des ganzen von

beträditlicfaer Wirkung. Ich kann mir das wohl

denken; tro^dem [ehe idi in dlefem wie in der

Mehrzahl der hier vorhandenen Bilder keine

zwingende Veranlaffung zu der nur auf den

allergrellften, ungemifchteften Tönen beruhenden

Koloriftik. Warum ift bei einem Porträt das

Gefleht brennend gelb? Warum dort ein gan-

zer Akt olivgrün, ein zweiter paprikarot ange-»

legt? Man fteht und verfucht mit allem Be-^

mühen die innereNotwendigkeit nachzuempßnden

und ftellt, von wenigen Ausnahmen abgefehen,

reinfte Willkür feft, an allen Ecken erfdieint

uns das Refultat gewollt, immer wieder erkennt

man wie Gauguin, C^zanne, Hodler u. a. über

den Waffern gefdiwebt haben, wie man wohl
ihre Äußerlichkeiten kopiert hat aber nldit ihre

künftlerifchen Feinheiten ausgebaut hat, wie die

nackte Tendenz um jeden Preis etwas Neues
hinzuftellen, alles das über den Haufen wkft,
was fich der Nidit^Neue^Sezefflonift als Norm für

feine Anfprüche an die Zeldien" und Malkunjj
aufgeftellt hat. In der Hinficht fchießt Emil Nolde
den Vogel ab. Man fcheut fleh vor den -biUlgeil

Ausdrüdcen die eine Leiftung auf kflnfUerifchem

lebiet abtun foUen, aber man kommt nidit

erum vor Noldes .Girifhis in Bethanien**, ari

IS Produkt eines Kranken, eines Schwerkranken,
denken. Aus einem rohen Farbengefcivei

wickelt fidi ein verquetfchtes langgezogenes
Vcfat mit furditbarerNafenndeigelbemPlelfd}^
^ dem zwei blaue Klöfee als Augen heraus

ITotes

Üyei

ragen, den Körper bekleidet ein kir,^
Gewand: das i(t Chriftus. Und neben ihm
greulldie Frauenßguren. Dlefes Bild i|t

Tollfte was die neue Sezcfpon zeigen kann;
ift umfo bemerkenswerter als es — im Moment
wenigftens — bcwelft, daß fidi fein Schöpfer, der
gewiffe Qualitäten in anderen Arbeiten früher
bewiefen auf das Bcdenklidifte verrannt hat.— Von den bekannten Kün|tlern bringt Chriftian
Rohlfs einige Bilder, die auch keine rechte
Weiterentwiddung erfehen laffen — am heften
ifl ihm noch ein StOdc Land mit blühenden
Blumen gelungen. Bartholdt Afendorpf ftellt

ehi (recht unnötig) döftcr-furchtbar aufgemaditcs
aber ganz diskutables Selb|tbildnis und ein paar
farbig hflbfdie, dunkelgraublaue Strand- und
Fifcherbiider aus, Harold Bengen, der fchon auf
der Schwarz-Weißausftellung durch feine folide

Zeichenkunft aus dem Rahmen des ganzen
herausfiel, fandte einen guten Mäddienkopf und
eine mehrßgurlge, an Ludwig von Hofmann
erinnernde Strandfzene ein und Walter Heibig
in Hamburg eine vollkommen von Hodler be-
einflußte, aber ganz wirkungsvolle Sdiweizer
Landfdiaft. Erich Hediel und E. L. Kirdmer
kommen mit abftrus verbogenen, erdbeerrot
bis gelb angeftrichenen Figuren und Landfchaften,
die in den beiiebigften und unmöglidiften Far-*

ben, ohne jeden erfiditlidien Grund gehalten
ßnd, gelegentlich hat audi einmifl das Schönheits-

ideal eines roh zurechtgefchlagenen Götzen irgend
eines innerafrikanifdien Volkes bei der Bildung

diefer läppifdien Figuren (.das weiße Mädchen**
von Erich Heckeil) Pate gejtanden. Moriz
Melzer ftellt neben ein paar ganz netten Straßen-
bUdern (»aus Trautenau**) eine umfangreiche
Kompofition «Krieger und Frauen" aus, in der

ßch Gefühl für die Bedingungen des Fresko-

ftUes ausfpridit aber die Gefamtwirkung wie-
der /o^rdi eine hödift unmotivierte KolorijUk

gefcMMIgt wird. C^far Klein malt Stilleben in

C^zannes Sinn, Otto Müller .einen redit netten

weiblidien Akt und zwei dekorativ wirk-

fame, gefchmackvolle Porträts, Schmidt-Rottluff

leiftet in fledciger Unklarheit bei einer »Guitarre-

fpielerin** das Möglichfte und Arthur $^qal jyer^.

fudit durdi mofaikartig, unverdiittelt nebenein-

andergefefete Farbfträhnen, das Kolorit gewiffer

Bauernkoflüme und -Decken, wie fie auf dem
Balkan vorkommen wiederzugeben. Georg Tap-

pert fdiließUcfa läßt in dem großen Bild .Loth

und feine Töditer** und dem ^Ruhenden Mädchen**

erkennen, daß man, die nötige Klärung voraus-

gefegt, vielleicht mehr von ihm erwarten dürfte, t

— Alles in allem ein Refultat wie man das füg- i

Udh nicht anders erwarten kann. Talent •*

Stümperei, Gärung und Oberfdiwana pp*^
•1P*

"t>i/Ä.>«,«i««ik<.fc..

.

wollen nur hoffen, daß die endJidieri^

lit'V V"-

IXSJI^
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ADOLF SCHUSTERMANN
Z^lTUNOSNACH RICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Zfifun^: Kieler Zeitung
TT» 1 Grosse Ausffabe

Kiel

'^^Aüaiiii

in bet Kieler HunftItaVe.
»».fi<l^ *^*f^ «(atlci teitt trat «ntl, ixtg c« im£*~ S>ttft«i*eoofei JNtnfDMteff bo*

fWUni,

Äft^^^ »kHiiw; Steten 6«yffam yi faenltn. SBfe

Z^^' ^*"'IJ»^!Jy;*"?^«« *^*8«f «»e«*«« mottüm.

»MMincn ÖtniMasf^IelNriffcii, bitnig iM((^ft«t «mt^
ItNft toft «Süte «MMjW«ftIiii «tu «iafSMen bMon. mm

«.tH|^ «tek| bet ftnbcutaitoi Lc
wtIMMntI

Oiliwt «eften We.Btrite glSie fte» «eCbm «tSSel ^^**

ses
lfv\i*,».,j^

.

i. '^ teil

i- -r
•"•

1>flS5rUntetPi

Hl uöcrjnc0, nne anQts>tuiei,
au fdWofieru ©« i{t gunäd^ft

-U

ber «rBeiteii, bte lünftletif^eS Äönncn mtUli^ t>tttüttn,
toie Wc ^i^fti ftfHe« fMltet iNm «. «tr|er «ftrieaet
utib Stamn utih JHitb 5rettaffe^ Mc, mtS 6etrad6tn4et
«ttüexnum «w»at - mah inii| fli» bot iBnea In 4fe

altt M hxt gfittde auftoctfen laffen, l»arum benn, itm

mihi citgeliHiiAf Iperben fitit|teii, Me, üvM #EJ|eret XfiSe
betoeftft aa «»Uamrie nim du Mttfdbeti ftbt^ lofcn.
S)erolei4eii (gtf4ctnunaeii Tmb uni» ja in ber Aunftetittoii«
lung ber leiten 80 l^^re n!d6t unoelannt aeUie^eiti tptr
nabelt t$ ttidrt, itrfe (ie ftfitiftier immec «iHeber tuä| neuen
^ttieln gtiffeiL tim aetooSte JBitfunaen s» erzielen; iibtt
toir 4^6en au# crleft teft biefei Staßen ttnb »exfi^toi
[einen S^ta erreidftte unb. naäi &o9U[unQ ttnB bem &!;;»«
nnb ^canafenqietament bie ebemnagige fSoüti fanb. auf
bet bie ntobcme Itunfi a» ^rmonie nnb Semeim^erftinl'

»•Ww^iflw tfcmte, in 4)^

m #i^M^«^ tti»arpg;
ttoA^^ Hl Ut ^att JbnK
fMaft »etDest int!b lü>d in ber
Me Ä^toci^erftiT? ^fteti bon

t eintH toeiWid&en Slöt>f. t

ttMmtnm unb bttind( «tfüBuna \tints enn»t(Run0i^
ape« ftlrtigten 6eb«ilft ttfib «n »et ntt|ti ^{eiief neii ifcM h^ üt frflimt €tell9t<n«n^ebaiilefi iiijites XoO$eir,

m^^Mmmi» f41eii0&^qwbüf<^n^8pbim^
t(f4isn Mll i i, ber,;«ii| H% aetentoachden ttOß

lar ni^ bei itetteii^%8tt^liM>|I

I
Vber toa§ foSnton au einem €^miit^RotIitf f fagen,
>er nte^t nur fein Slot fonbem feine ganac !|a!eKe toiW
turd^etnonber umfen l&%i nm fiet eine jganlentoieCerin^
boct ongebliA eine £anbf(|aft in »nateittoftlHonne* au
malen, tfofü ftilber; Mi^ ait9 lee Kolfte ietoadUei ^en iBe^

fd^uer 91^4 oi'^ungllloil fibet f(ren Miali mffta» Viiil^

luefier 9nnt befel^en, Uft M hann frelü^ aul oem einen
•gfarboirüttei fo t^aMi9 mU eine InnlenftoiäetAe tfrotten^

ft^ur 6enmi, MI &mbfAafii&tIb dbn jbuibt »«HÜ. auf
iem ficD mit bem (eßen ffiiuen feine Setonung ^eiottf er«

lennen ßftt fSon mufi eil bem 0eaIeiQeHel Mfon glaubenn
Itak ei ft4 tun eine SatOrfdSiaft lanbeCt mt Bte^ bet 8ue«
ßeSung fufj^t feiiuti i^^ ftafimfitMjir^ Stn)^ Itt bee
^rid^erifd^n unb farlbu(|[en , Seraesr^ng. Um eim^ riei>

" lotdHÄ
angeo^

^hberSoniemadben. Unter ^em Stiel ,»tDel|til Iwftb^en*
legte d^. ^edel einen ^nt^t^ett^ften SSed^eibaig aufff
^anapet, malte «SRenf^en im SBatbe^ bie an betrunfene
@#tmt>anfen erinmm »nb longntfette nntix %ee fde^tlä^
nuna «rWia im iEloitter'' eine Vtuppt Hon fatsoRfinroten
JlRenfdlen, beren lierrenite unb tHxmc^^tnt S^xpnUi^tit
atlm]aU9 nodi burdb l>en braunen Kbam unb bie aeäe St^a
tibertroffen uHrk He ©• «iiftter att einem Wflbe unteo
bem Xitel ^a)te «efia^ffun» be^ A>a^jinfaii^enfaftt. tlnb?

a!^i? . alpif^fti itofi i^aUvg ini iöiib ^ereinsoantben
SdNeferi&ben, fcren gittaerij>l%eft m — lein itonlerll
offenter^« Wefai^(!dWtik^ cthMnidKtn-i

i^^Jf'*.*^«*«**«'* *te** «wif*««. Me iwm o» wWe^
fatOtArai «e|mti «Mte, loaeenje ni4t i^fobil |»mot«

bern uni itte(|eitlJtotei*ofen bo» «.ftit* nett »reibend
nod^ rfn fetef fl|rmnbf&|Hge «efeHf^rfteritmen erlalten;,

eine »laiittiö fette flttittia J»amtf4la\ We |o ?ei|L totel
pe aifftftelji ober bie untet bem 2itrt .SDo« W5?»idi* ^

S^
emn

--1-

1 • '

1 I I
' ^

lätbrnüt alte Settel ober boiJ^ruSeiibe iRäW^
eren «rtoerftetätighit (snotn ntdt Ätoetfe(|aft iJ*4lo<5

m^n beten aefd^enltoeift tteSetbffung iMf un9

'3?r"

i^i^ik:

h^i'Jf';'-'
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** ?• ^"' Segal nu s'a pre.zwitat 91 In anul aoesta cu inafmulte lucriri ale d-wie ot

sträme 51 numai ou stÄruirS'
d.n Partead-sale,ne^mputeal

jobi^nui cu ele. Cäci ceS^ cevedem «i din cele §ease b?cätf
' ce expuM acum, este cfiavem
|n fata noastrt un artist, cS

1 !?i urmeazi calea sa, pe cai-a recunoscut-o de bunä. Lb

Jfw"? fii'iS ^"J^*'^'« <*-«'^'^l

üwi distonta dela dlnsele, o-i
|pnU-vi respectuos la oarecare
jdapÄrtare de ele «i v4 va aur-
P'J"'*« «» 'Mcina violoiunea
colontülul, exacütatea desem-
nulul, oonceptia optimiatä a
Inaturei.
n c*—j^j-. •• S-*. _1..

^^/f/A
C*(j

^^^hVÖm«.
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HÜSTERMANI^
HRICHTEN-BUREAU
I«, SPREEPALAST.

Xenest» Xaekridileti

— —>—

»

lu$ der Kieler Riiii$ri)alle.

Seit tfat UI»-|H!llay Ui «unft^aHc
rrcunbeu »tel« einmal ettoa3 ijom

Jüentcueften in ,bcr aWi^iJcret l>«r<?>

f^u^ftcuiino hct Söerte öet aRltoücDer X)et
fen ©egcfflon" (jeboten. «der Wefer 5lu«ftel-
einen gjefuc» aböeftettei.ltmt, toltb unstoelfei-
lt ber Itc^etjeuöuna öetöWinen fein, boft aßej5,
über blc öertoitfenOclf bet meiften ber
en eeiefflonlflen" öeföflt unb gefdjrUben
kn ift, boÄtomnicn ber SBlrBlc^relt entfDri(<>t,
Saft ber iKnblltf ber Originale alle otif ö^rmtb
öefcbrelbunöen flcOedten, «örfteannoen bon
[etlf(l;cr UnoebunbcnbeU unb .»»urfcbtlöreit-
filbertrifff SJleiremanu, bcm ©eatflnber ber
^flll^n^ mtitn blefc 3>rättfciönfler betanntadj
ilcöt aUm löitger Seit 1»U ÖJefoIöWaft ae<
tt^mtb im fo ben <85ti^6feufaer bei ©oetbe*
©exenmeifter^: ^3)le l* tief, ble ©elfter,
l(^ Tjun ttl0t (oör erfrort mtmn^ m
•» «:r^"^" «eaefflpn/' oud) mmt<Oer Äünftler
Halfen, für beit ein anberei; ©oetftefÄer
^ fle|»räat fein fdmtte, nämll(b:>ei5 mt filr

£^i^M?**' ^^* ^* ^^* ^« bet^ öJefettfc^af

i

jpas^^lft sunt «clfwel «fcfonberiS bon 8C.
yai, ber c« in feinen leiusjtenben ^MtHn
y^J^^ J^^}^^tit>anc, l^arutonlfd^e, ttnltm

hiilf^^^"'?^*^ ^« enttolÄeltt. öm anbeier

K;?^^Ä^ *" ^^^ ^^enen ©egefflon- üöer-
ger ^miftler nt O. 9R auer, Wfen .Sertfl-

l;» r;!r*" ^^"!? ^^" crnftem,Jat!eni SBtlTen

kSÄ 2" ^"6^^^ Wrter aftanler Ift a{t«

Äif^" ®i^? befonbeti feffelnb Iplrfi,
mft(crlf(?>eni a^^nnen nnb^ ©ejlngen ^tnwi

\^u ^^^^\ toenn au« In; eltoa« trelbiö ßc-
i^n Sarben gemalte (2Wtlleben bon C^efar

l?tt' 5^^.!?. Snt^rlewr betreiben Äönfller«,*m^ flefrticlter (SMfmoler aeifft fl* ®.

«hU.,?"i ?\"^^ etllleWh mit Äürblffeit.Ä^^ ^i^^tten bed ftfinftferd rann mait

M^'nll. ^'''^^'?^*^« «eis ;Äl«t gufj>reSen

L^firfl'^^^^I
ein ^.ruoenbe« WÄbcben- mit

t»J?^ f^"^^ ftaurtttabbe aW «orbUb fßr ein

mbL^fil'v^i* »öruttett gtt begreifen. Slufter

iaÄ*^^^ "*^* ^^^ Menbtnb fonnlfl-^etfen
fcödften mt/ere« f(tfe«to..»om 2artb«mannei

,

.f^

i"^

E!Ä^ J ^If^ au« bem (^bao2 bon a:oimibtt-
belftn berborgeboben m hJerben, n^obel bleS
nuttö auj5öefbro0en fein mag, hai flcb bet mm-
ler, ber flcb bnrcb feine toelmarlfcben SanbfAaften
einen Flamen gef(»affen bat n1d>t bon bem mS
^!^k"*. .^"v 'L^f"^" ^egefflon" mitreißen (äffen

3lt)ttlnff£ „©Uarrefblererm-' gelten, toenn man fiemt« ber rltbtlgcnantfernunfl unb^lidWung bctracötet

'

Sh!?:Ä f" ^}f.
''^j«?"'^««0«f*>nne'' „tot n>le

gemölbe be« PHnfttetS berfucbt man R« bergeb»;

K* v"i öftJtcKwng ber Umgebung m machen, ttt

!

ber ba« fQllh gemalt U)orben Ift. 4>eralt(fi löcften

?i^ A"^"' ^^"" « e d» ft e t n ein Jöllb .Snber-^

.

betitelt, htt» man für ba3 konterfei einer ange-'
malten Sabrmanftj^geftolt, ema ^Slmbo, beiS 5üeen*y
fcbenfreffer«", bölten rtJnnte. Gegenüber bera^
.pariratur-öemÄlbe- - tocmi mon mit blefcml
Rainen blc neueften »Jalcrfdfjdbfungen be^cid^ncit

^^Jiri-^^^^rinnrnntp^" mxUn ^ecbftem« ober,
wawicb geacldjuete Strbelten ^^ie^flltfer'' unt
^ftnrlfjbe« «»äff- nocJb mm. dieiäf an nnfrclipll-
Ilger Äomir flnb ble ©emölbe m,WltlUx§. (^r
fteöt eine ^STlub^erraffe* bar, ble man oöne h)ct«

*5J^!.^f!^ «^1"^ aWoment^iPbotograbWe au9 einem
j6af6 OJrdftenh^abtt" bölten Wnnte, In hm ber
»hilcr etammgafl Ift. (gm adelte« ©emölbe be-
utelt er ^Rrleger mb grauen". 2)le 8fr<tuen er-
ivarten Ibre b^m üampf belmlebrenbeu Scanner,
tolrfen aber mit Ibren O^efld^tern, ani benen m
©Wbflnn fj^rld&t, eber ^abftoBenb- aH aualebenb,
§. ^Icbter5„©rf(i5affung ©bag" mirrt mie ein
iUrolertlongbllb au§ S3en moa^ Söuöerfaften.
S3effer Ift mc^ttx haS „SBilbnlö'* einer berlebtcn
^amt gelungen, «oatommen rfttfeWafte ©über,
hit ble ©eaeldönung »Äleffe unter ÄIerfcn^ ber-
bleuen, nennt C^. ©ectel «rte im SBolbe, ein
faft tolWürricbcö @eW*e( hcttamct er al$ :^anb'
fcbaft unb eine ungelenCe ©lleberl^ubbe bege^tiet
er a(i$ ^ivelfte« snftbcben-. s^. ß t r c» n e r malt
^2)attclng glrlil* Im Srellldjttbeater, fonft treten
fte nur im Tingeltangel auf. eelne nacfte „^ün
gerltt mit sacket* tottre richtiger betitelt aU
^©lleberberreniartn In braun unb blou", ^eint
fianbfcbaft „aworl^berger «»aufer" mnut an toU
ha» erfte farbige SBllb aM ^»ri^d^eniS ^eld^nbeff
unb gu feiner SBübefgene fcbetnen ibm „neue Wen
fcben"* thit roter i&aut unb betbogeufit Qitteb
mahm ali Wlohtn gebleut gu laben, Qor^fdlc^MI
„ftunfttererfen'* tette ficb, tvtx Mmn,

n am
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ADOLF SCHUSTERMANN

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO. 16k SPREEPALAST.

zeuang: Schwäbischep Merkur

Adresse: Stuttgart

Datum: ^ 2. w

aAa^ ^. , . i V...W .

I'
^v,^:\ y t-^%J

^
5{)ad Suchen nod) (Sic^enatt ^t nun netten Itudbtuil

egeigt in ißime $aul (SirtenW, bed SRUgüM btr Sleuen

[Suncf)6nfT JtfinftlerDereiniqitng, Silbern, bit, hfiDU%i wx
of|t|ri[d|e©tiUrtetunQan(i6le^nt, nod^ fttenget nnb gerbet %nrm
ftreben^ babei frciUcp fe^r oft unfein «nb leer in oer foroigen
XBtrfung unb mit toenigen ^[udna^men tne^t oM ShtriofttSten

benn ofe toirflicf)e ausgereifte Jhinfttoerfe su m^men llnb.

Sauter unb einbringlidbcr fprici^t ^xdTXS HRorc auS berfeibcn

aSereintgung. Slud^ bet i^m« finbet fi^ manifA llnfel6-
ftfinbige unb Unreife; biet Snllfinne bor dOem an
Wjanne; aber bei i^ lafet fic^ %o& bie innere
«ul)e unb ©ic^^t niefit überfein, Me JK^n^ einer
fctubelnben ^arbenb^ntafie nnb bod JWinqen eine* |)erfon-
Ud^en ftotfen SR^t^mud füllen. Unb ouc^ ^rtfptrpy^^ bon
ber Cerliner ©ejelfion, obtoobi beutlic^ tm Dan Sogt} beetn*

flufet unb auf i^m fufeenb, er((^int )u eigener öerarbeitung
^beS Uebernommencn gelommen, idoju i^m fein @inn für

^ igorotibe SBirfung unb fixere aRaHed)nif ^ffen. - "
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pHUSTERMANN

ZEITUNGSr^CHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

zeüang: Xm taiKsehe Caiiliszeitnni

Adresse: JbttBkCilS

Datam

v't }'fM

I

f-

' •

Seuinetott.

jolUittbe«,

(cac rtnct

!TtÄ

-I

lil

et

an W« ®^"i,Sk*.ü

. «i nnw «®ettWe»tf4öWit-« enüTtont^n. _
lAaKfknMt in tfetnciteH« «u^ftettuna be§

5^]in" tum «nft««n««»^«»«.Ä"fflSlfe

ift iX rein teutf6rt, «odj rein ^«ffjg^.f'^d**

Ä

««I^^ifttfancäett Stetoftet unb bietet iwt^'*/ iro-rflafc»*Ät^W feto ttetf(^.ci>enen Str&citen WefefJ^J

i&tK%Ä»uWfb5ÄtSanen.o„^.

'mit. 3^ SB««t. eine« ^S^Znlff S ^teilen

ttt 3»«c8 «T%m ^«^Ä'^"s''»?Aen 1*Ut%en fi*.

iie?m JhtSenbetn «t-J«J ^.^gST © elefien I»a«rt.

H«fi* <CHT We |0^t«lÄ^'SffÄlMiiM*^

St fte «tt M aSj^t^f««A »S B^A Äbttfetti aber-

fcefWo*cn.

tug^örüiXttb m
«?>>• wS«Si«^ t^ M fibetbtmpt iet Ba«»f«-^ffi

•r- i>-'t*.#Ä



ADOLF SCHUSTERMANN
ITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU |

BERLIN SO. 16, SPREEPALA3T.

Zeltung: Ncucs Tagblatt

'Adresse: Stuttgart

Datum:
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otff Mejfi

tton troUl

UTA Wc!f<t

feUb^ mtt

Wdfwi i«

mit ^ ^^^

g« leint 0^^'*;

«Ä.^^?Ä^
c;be. Mn* Äw ^^r^dSn\^\^ wm neben bwn

jÖK^DBt«*!« -« «STfca« «Ha*eii «Uli* w «:? " n!S'JtL-C«

_^ftax3^tunO^«

^ i'*A^ÄtH?tSt ««
tf*An Witten,!

S* S^«>«^Ä/*ÄÄ*n 5WanT«tn.bet|« Wen
J« *g„S%^tfn «pamtAe&l.J«^

gßaaltiWetten 9«**« "^J^l. **m^*retern bet alten ^^^'\}}.^' 2'*WU.IS«n Betittkt. »«tt«n In bejtvJRmMt

SSe^teol eVne tBett; "°*i" !J^,,2Sr«t«Stunoenllti!^i<Aie. *nn«<«-;*'!,„?rS *«l. ««8 »^ ^^^^

äS^Ks^M?. ba% fle oetn nrtt «ebruaten «K r
jU, „t «*»'

«"^»JJ»^^*JL Vt*«» iMb in

bat «l«l*e wi etnowl» --«««• »" ^tj^ft
uminna^ftei. ,?'«°*^?LJ?^«M bet l««»fteEm»ö»-
iptoW»- n«t bte ««^'^ÄT^ bwt Wiminorben
mi-. ®««« « 2*,J?;%». feie Ä«1i p ®«-
ii«iflebttnlen.«eWoH«" •;"•_ 'T

,
.^sS-yj; «

{ttuno Httiot «M« ""L^A, «i*ett ift vxAet ben

•,*ttt «tuWen, ttamli«* We « « * *
\iiw n*et «taft.

dTxortftitimtunBi« tt«^'«„2rK0ti» überoa«

;^pjmfl«Ö«»tt
»• T.

/^jrt-^ 1

^'^

£n Wtieln t«vn«r 5»o«w«L
Genien an bte ffiai*;

St bie ffiont» ttnJ>
*2iV St« fStifl*« «H<^einuW»'

KtaH » « i ® ? * « f^
"^^untleffeJs Wefet mobetntte«^'^,
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ADOLF SCHUSTERMANN
2EITUNGSNACHRICHTEN.BUREAÜ

BERLIN so. Ifl^ SPREEPALAST.

zeuiuig: Schwäbischer Merkur

Adressen

DaUun

Stuttgart

n^tenbe «oll«. ®t fiiJH tto^I wtl«: Jwrtj^ TOofcm Mc

tricIgciMMtteii SIteii» eimnal «KönMk^

0<ftl6tn*e _„

jnM<H!'Jr*i*en «tn tometfitAtt«^ tnm^ iMb enekfatW fte* SBirftniflm, b« fritnnftet oih^ |i^ )k iKtmen
toSren.imb f«^ n«^ aw^ jar ®e(tit»^ *&„„, «petm afle

?i?*'^ Ä,f^"^ tooten. »w* ba» ftbr fi)nit>o«ii(^ €tifl.
leben auf ©elb mit beut ^kme^ut. S5em tiAtiflm aÄown.
ber «nS^flu» bent ©eflb^iÖHfcni« tnifl«R€niblH», 4<6ektt Wefe
S^t an ben ftotfen ^Tbes toitfl«!^ onge^ncn au fein itnb

Doit €6ttnrte tu* txtn (8o£ t)er QntetKUdb tfiTn^ b«

ibi*" .ffiJl>enmenteit mb «imberiidSteiien «eefar<mW»fetLj

tiM etTii1le»s«C «iAnet fi^ on^
©«BOlWe «»er flel^Snit |a toeibea

fammetifle« 0tfin tto^ Int unb bie bofftr
wiim »tn««nt<^eit bot^ i^r InwttKilenftei^etter mtter-
btei^ ^er tj* bie Slohtr mit »iel 2\«6t, oBer gom shte
ZemtKitttncBi flefe^n, loS^renb bi<f<» bei wifyaxm gelij
«••lenieT« Mx fterf wttfprH^. ^»e «flen<»rtk|e <»(»»
)KTf5n(H9e 9tfffa|fitn<) ber Sonbf^dmoKM «ife^t vamftf
woBen ben mflleri1!i^ 9leii ber 2iotftenun9, ber biejem
ernft ringenben J^finfttcr t«W }u bleiben l!|eint. S)o, mo
ttjot ni^ öuf foI<^ d6«ielf, ttwe in bem ©^«t^ejÄft onf ber
«Cd, loomtt er ynn erftenmid bo9_®ebiet numument^Iet
SKoleTei IdrÜt, bo» betit ^ewonw^en*«« ^w^Wf befonber*
I'fflen börfte, winqt er ben flrSftt«» (Knbracf ^ertwr. ©<m8
®oufe(* feicr) DomenöottrSt iff bon flrofeer 3n««flWt
ttj* 3nti»it5t, e» tot einem foft '«*/ «^ w öff<ntli<^

*-"--- " n, fo qanj «tmet e* ^)«tt8IiiJ^feit unb

[ft ^5#eft Sd6 fSr ein $ortr8t

6<»nWoerfri4er'flWÄtSjSwVT:^^'*a2rJ^ ««•« «ow«nt«f» »t«) aWönnetSilmi* ifi <m<!^ intim «e.

ttwn«^en. »b» fte felHSrffiAätS^L*^^ ^V^^^^'^ ^""^^ tmb^Umtfl fi^jfcn in eteem

*i^^^* ««»'ffen ©iberfimiÄ, h»8 ober notüfi |>erf8nli(^ Siflenort

rfiÄ"^'«^** ^JI)«r<>«fteIItcn fein f<nm. Sx»» »ilb ^t guten Iwu
Tö^lmon»,]^. Sf. ggj^ij (cj^j

flenw^ in feinen. SBrefenBIuroenfttöufiCT

8«& J«6«n, Ale bie ©e^wfüÄt iit fi<^ «,

., ...... .„_ v,^,«,.,ui vii«i mo <«««£« «stju.'l?!'* *r «*6|eren Ctnbrmf bcmit «taieilen. S>ie Spoonien fnib

. f«^ «I* btt«^ sgoOen, b« boÄ^i« ®'n«*ÄÄl fe^l^^f^rife Je^nbeE «iifl# Ä3^Ier8 ffifl«) «Web

'*
litt

iCR Bvd^ten
r™<i *?^^ ^<^n eiiB^nte StiDeJen
b^geMtanenteöuleTnb jü i« SS xHt' w 8t1<i^mttia, ift <*er ii

t- i'li
<ii-

;^f

,
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ADOLF SCHUSTERMANM
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Zeitung: ]llieitt.'VestfäliseheWm
Adresse: Essen a. Jtnhr

Datum: f^J^^jj^Mi
!km.m\]

mmottai^ \xn\) (5. ßiebcrmonnS ßonbfd^dftcn unb giftiircnBilber

ritil^rcm braunen Unterton ctira« tl^eorctifd^ auS. (^n erfreu-fHi
PÄer S)ebüt be4)eutett bic ©öd&cn beS iunßen eibcrfelberiJ (5.

[ »im»: txn f\a6m, vx einem ©iife ^iitßefe^ter, in bcr Äinien^

i-ietoesung guter St«, ein Dcrlßröucö ©»iffeden tinb eu^e «rnjlc

'

^Ä^preff^nö«iW>c. «ui^ bcr ©ctlhter ©taieffion fctcn ^x. mol^lfs

^'(iettcibeBotfen unb Wfumcn, bfle Jtftr!fttl?biöen ©od^n bon 9W.

;

iped^ftein unb ^^ f^iffttfiT r^^flMi iP^ ^^^^'^ ^^^« crtoä^nU
'i^ki*^-.

I

+-1



kiWM j*i.' tjriu rik«i

t^ :M'.^ tu>%^ .»^
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ADOLF SCftUSTERMÄNN
ZEITÜNGSNACHRICHTEN-BUREAÜ

BERLIN SO. 16. SPREEPALAST.
'

lerliB

-4"

1^ mt» IDiffettfitaft

\^!)fe n«iie $e)ef1toiii I9t|» ^
fejRea e ® e a c H 1 n ctöffttcf l^eut« im $üu

Ji. afefetoi^, ?otÄbamcrftro§cl22, ciiie öothieffa*e 8lu«l
1 ter ^erlinetJKitgrtebier, bct «eitflcn, fic^m
';^c*ftetn,0«catftletn, »it(^teT,2;atobc*
Q al p 1

1

n aßüllet, @d^mttt>9}ottIuff;
''•«'.**« ^öfte <Jii« bet 3hucn Äöoffletbeirtniftunfl a?
ktjMtqcft,, SSfl*arfl4ipfft, (£iÄ84, Sit SouSmie^
)cn«fi) uni> ÄanoÄ. Vk mtsfttäiit^fmm imtb tun
JDttbcn, fo too&Itucnbtoitft Re. ©k fcft btcfe öntjAe b(

i

1« Wlottp tw,^ benfemtcn, bafte^, toirb'jebet Sefudbci

*»1 HuÄfteflttitfl legen pe %cn (gffftein in »ctlin. Sic ?li»,ai
«tung btefet jttwibuncjtfionaleh Äimft »ott (SeMwte-aiflttmi

ßtfien fic iwtb bte«m<fteri^'lefi^aft jbeiben,
'.
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*AD6Lr SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16. RUNGE-STRASSE 2S/27. >"

^im-. Ireslaiinr Mini'

•"^
f. . 0EZ.19»

Datum:
v'.

V. . V •

tum -^

miitnU StU^t.

(Sine »üüiauet iinb eine J>te8knet »ereJnlflun«, bie Ofliltidb;

nmunqtn bei ^Iw^UW««»'»'' «««»• «*'»« 0'**"* ^^'^^^ "''"

«VUettlonen wimiejenb WlePWen ttrf»ituiiB» bitten ble geftenafirtloe,

«ut lu)<i fttt hitje Seit belHntwU «««llettunB bt» aunfteeteln» —
E-m&t'enbetfl, . ,

'

6tolj nennen M ble i>a^auet .SHe «ubnomen', ,
6«Ibfl4nW«en.

UnoB^OlB«. ®»ff '*'«"'»* >>'« »»"'«* S^tjlerunfl alln »«u^nrnn^ J

lic »efBV«iing »u obfolutec CtlftlnüIUSt «ewelnt fein, fo »efl»«t 11*
j

lle ®tubM ii< einem getwlttgen gtrtunt. «1 Ift fijon oUeJ - (unk »*
[

^Btelft beffet)
- boflewefett. Ö^ «otteW^n befleljt oIIetMn«! but«»^

«u» -tfl^Öflen «tbetten. »lefec Umjionb te^tfettlflt affenfan» eine a»««

£e«Brt närtill« bie UnabWnfliflfelt »wi eirtet S»«*. benn bie (Sömrottin«

:«»folttteteffttKtunblnbii»lbuea9ö»llWt, baHlen* »»« *««
«^»f*««

«"*

'«ÄetiMF lutlerten febt anflen<>n uhtetf*elbet. S>«nn aBet otte ««toig

'*«iet ©ettfttrtttt! - Otto »«llf in b« Oerftoaun« fiul ^ok^
ittratePent (,€i»ÄeUMl-) unb ein .»elbli*et «ft" »eibienen Bl«M««

be» tnetfllWtn JHfferenaietun« bet 8tWf*t»n« ^i« «nerfenniw ebenlo

bie btel belOTotoen ,«rteit«'-«om>oji«onen »on «"»»*
"»J^**' »f

befonbet» in bem «tolen SDHttelbilbe «ine angemein «»««*;??**!>'?:'

fdtet. Stlfc 8 e b e t e t nnb gribut Sefiet fireben ble W*ite Seujt-

tta» be» Sliltei but« «Igenwligen ^goiHiiBonr««
"J5- *f^^. "^

Mtitbejib litten Sonntnfilani (,»6tte I><mic', ,fflinfciIai*)«aTt ) .bin^

iiltte bem ?3olntini8mi»8 B^cwmrtte. SSe^nnMung tDel|n*et. *^^J^
inb<re (.«onniget fflotten«) but« fttUtoiHfl but*el«onbtt flimmen*r

20Ä*tte bin ffAi« ©!»»»• «"* >>"» $»nbej»orttSt bon »«U Songep.

6 ABtIet entMUt gute OuoUt&ten.

,

..^
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BÜREAÜ

BERLIN so. 16, SPREEPALAST.

m. -^izeitung: Volks-Zcitung

!

^,.^

f-tff %Adresse:
V«

Datum: *--•':

t :.J.i- /'S;

1 :*:^-'

OrQtelb btv

•H:

¥

i
*'•**««*• ^»*«<»««}»R«"una bM Stoen ecitffUn,

tweiL«sJ^n»ö WuU Irt ^aitfe lto)>)> u. SbfeM PöttfÄjib, »tiiMl.>n.i<k<^
'••"'•nÄlifl W«l 6tfid(» tMtttiU^r «Ott senu«, oit brtMi

nif |tsit4ett «cUtnctlM«« Jtlnttra utib ffatbcn-.
Pttbictcn ifl. Am tetlft mBcte Ulläno luiitfohrilffi
-*- bcbniite fianfti. wu »aa^ttt, 9»4|liii)

-^btte. 8(q>*tT4(tiitnciKb |f»ft4b«HllO0fiii^ui.

I .. !""• ««(»«I'<»*1 I« WdoL in. bcc mal» Ml
te «tön» ^bt aei«tt4t iß. m% bW, fleibet, bie in bcn ftmitmRw

bei bei« «nWitf bicfct bielfa« mfibram aurommStiAtm OtirtJ

f d» a f
»
6 ei % ^ g ' uub ({nem Aut biobo^ttteti «hnftft>e , « t »i?.

6^i"lÄ.'?2 .•^?h**' ®.«^>*« •"j»»>^» .©.wnbbirbef.i

,fflal)..ba«m.; unb ito«i aubf«n ftilbf*«* fetßien) ÄtaU ÄrW&SUaev bioIfU« S,ftUi«t'), ß e S a u c „ „ i "yatirie« oul be!

^•J

I

T %

^ '.

t ^

I-

, .\.»«yr.

,

i'i

^«

r^

y . 'I

)
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'^••"'»»•''mm tmii^^t^tm I
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Zeitung: Ne 1

Ad>e5^tf.- Stuttgart

Datum:

ii

——..,.

14

-t-

t-

K-^-.;

(

—

-f-

H ,.-.-,

,L-

f-

fltfft'liifiiitir'tfr'-

mft kr

«t2tber{f(

U^ ty ; u n

tä» it^ ttii^t bog etfte mal, bafi Mk fHbn We Stteu
eintt<Munq bt« lAobccnen «»teilun« jin-
if««« ®emalk«Baierie bciidjte »nb i«ö fftwfiU,

prun tietlDenbd unb eioat fär Me <@^min]NIU
" "W ^ fte{f«v fceUidl mitle» We

ei:|>crimente bct Sie^r» iiiü» iafrfu44«oetIttUteti hi

!i öBe« Bell fönnte «ri5ö*> rmf
[ate ÄanbBcfpcmnung betWBfcnt
" I«ttocrm<§lp&e.buc4mtliil4t;

,
, . . „ -^ I Säte bet allen tpinafn^^**? mit
ein« otÄUorane» ^ff&eftKumung ««igefMist. ^,4 t»

I
titeln matiett 51;^ ettoa bet gfotbe be0 9leetm«ffe«t gu

IWjnon eine ßctippte lB«nb6efj»nnttnfi In te&m ifmi*

Vteffe fomofil a» in ben «cdfen bc« ftünftlerfcftöfl be
urtem to(juben l^nh, tut %m^i W^ ntö^nen möffeu

»tttuntexritöiefe feute etflären ben ©tonböuni» bc
»^ötoino etttfÄ bttl^in, bcrfe Pe. bie nun einmal wi

©rfirtben benJku^^ön ben Äel^r* unb «^e

IB^iben IBefd^ftidiina a

3>g;jgemad&ten fefglfe

,0ei|csi^ . Uefen, ^Qi
^^yntsK »(Hift^i

in wu S6S ». Stc^Ü

'^•'w*^^

^ uäj bei tnefnent Wefliäl^iefn SRÜn^Met KuMttlMi
«^ «ixfbitU «teoe a«t sett^ben mtb mqnAetTti «n.
,"B»"fl «Wtöt. M muft e« i«ISaa 5<iite aW eine ««e
ua^gaff«nfl«fünbe fe»ma«i^jn, iia$ man utjfete «wl^
hÄ «»«/.* """'^'

ffi **"f.
«tubienteije in bo» ajam-

fläbtet Wufeum uab be» uwUmn tutd^ SHnifien «tfÄl«
fit, efie man ibncn unjete 9a{ectt <mtmkimit, S» i« «u«

Ä-"Ä!fl ^I"*«!** «aenlttte. ?öt au« «ine »m.

0»

tignen, toenn c8 oiui^ öli eine «betfcljttc Sßetr etWeincn

«(, bo| bie rttta 8u etkoeidtotben fBilbet fi^ ^<^ bem
Irum tid^en Uten» oiiftatt umdelellti

iBot lttt(M konnte ntan l»m 9Dseiben lefen« ha% bet

iittiee Vakääiteiiot ^^t. ^Mf« f«i^^ Siembtanbifacd

M »efetüliina bet S)edc unb burdi «tBertatt-

4Hn| bee anf^^tttd^db^den 8Banbbef|»an#
'ttiid bur# eine Bef d^eibenete'' eine toeit gün»

ijcte Ißxilvm beriiejctt ^abe. Itnb W uni?

il tjt Wtoer, 5iet leine ^^xt «u fA^ibeli,

(» ift ttuÄ flfitoer 8u fagen, «n ttj«n man m um
IHiilfe toeiÄ fott. »«t,»?¥^,SSSl*^tl5Ä
toit 99tat att4 eine OkilezielommifÜon« btc fämWAi
IWÄ»»W!«icett inm ^^^^^ S* «ifc. ba% W»
öectcn <dbon öot einem 3a|r ieoti<|e «ernnttoottuna fut

Sr»eiite Seueinti^tuna i>ttf<!ter mobciwen «bteUunf

a&eeleünt mxu «ieHei^ gälten ^J^^^'tff^S

i «dkouna öon 8ei*niincen unb SJtobcn berl^
ift

^^^gJ^|g2JJg^^jV^^jW|rjJj_^ijr«»

r...':;. 1%^ J^ fi

tben^ ip, .Ob bietet neuiJntette «ttltocriWl^Sr^ot^?^^

«^ bm setoefen« toenn bie mofiaeE'enben €teIZin
ttn ^u ' werblcr öon ber ©«r emeel^tten

üöttcT Sufttntntunß tjielet Äönftlci Üunft»
ftcunoe maien flc fid^et eemefen- SJot öllem abe :t

ujj« bann ber neuefte ©aol bon f^aut modftön etfiwrt ge^

nt ben

Ki,n
mag ei öuA «««mal 9tm%en

-uiune ©fttlwlfcit fctifo boftuiib.
' • *•" unb bort In bev (?

l i w Vu t.

.fUE^^Ä.3eibli<l^ ,

lette fe^l om ^i ^ au4;iA j^£££ ]^ui ji {> 4^ g a übet"
einen toeüercu Visual, fta« abet^ »of et biet ge-

tm. W ---r''^—
^ -^^r »rfeniiinli beffen,

toöÄ e^utt (Btmu*«vv>uic«c itüi mi. 84 tebe nidji bnbon,
9 bet &4>n feinte Vetidfelund nid^t mit ber tnaSdtiknen
OHbbef^Htnnuna attfammeniHimittti 9dilimmtt f<%«t ftnb
ft fbieJetifcften SWatfien, bie flJrübetflüfPaei »öfein »liW

'^«t bem betaeiyi<ften »efitebeni mi| iwt fauftefe« ttheit

\*^* unb«ctfudjtoetip«ten aa |>te*ieteii, betbonfeit
^ ma unonoebtad^ eirmeint bie QRitNtUTta bp; i^O^
^liü butA »eUBmtf bie fOr Mi Orut^iminfl

«toi.

^ea«t.(einte^ tot. He ^A,
? «. «Bleuet» ,)S,

.,„.. r'^.5^"**WtT>a» JStrb wie mit Wwöraatflnee

g]amcnftin«6ew bm JlatI «4i4lau fö auf bem fltüwn
g^JJgunb ttnb taät ben*t »ürben fi« bi« iTafbef»

iicioiB uec l-T?" -1,1* t.jt-t*

®n«_netMniL um toie biet fd,..

trfilbmi

^-/f^**^ i^et »etlinet «eiieii*-®e«effion ter<mf

[o lutfet oränci
^'>
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ADOLF SCHUSTERMANN
rEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16. SPREEPALAST.

Zeitung: Schlcsischc Zcitung

Adresse: Breslau 11,«^^...

Da/«/».- ^
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ADOLF
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAÜ

. 7 BERLIN SO. 16, SPREEPALASDt
*'(.• I . »' . •

-

* - r ' ', - -'

2*//«/^: ßoen^c • jouri^si

, y >

Datum:

^ V,'

•''''../. *

'•'^;.

2>ie

' \

V f.'

,
* j •

T

|f«ä*nete @(o«6ilber, tele n«Äfr.^,"l*?**i! «««'

Pottben« oI« ffirf«5.*jl "'*•— ** »erben fte h»r.



!
<

(

t

5 I

*iH

ii'

ragen Oroc^r hgfr[i>i In

85^ •.>•'

Wr:

<f:'

"rA

^f
/_.

.A'.

AD6LF SeHUSTERMAl^N
ZEITUNGSNACHRieHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, RUN6E-STRASSE 25/27.

^ V-

zeuang: imlmx Zeitmi :'

Adresse: «»Wim 1

•vj^ » ^-'
" - 1^«5^

^-t:^.

< (

S(u4 itnt» ben mfiimß^en JHW<« fhtbel W iflfc^«* »Äatmte«.

ftti^otl) 8R filier, ^feffor oit kr nobemfe in 2)re«beit, i^ mit a»ei,

fetne oBfoIut mittHlnpieriWe «tt bet »einfübtilHon gut fetma«l*ncnbcn

JBlIbeai »ecitcten, ein Jiaat tocltere iptoftfforen, $<mi 6(i^<ibo», mit

einem l^erMofenen Vortrat Sep« XUI., ®lnu)tifo]&tt»(5apein (foaor ftofrot),

t^etaei^net bec ftatoloji au$ no4.^ SDIe !fln{Uerif4e ausbeute baitft man

int mefentlidften bm Beuten bec Sleuen 6eaef^n. Storik SRelier )eiat

eine Kniol^I f^nec f^bnen, fadiaen {^oIiMnltt^ bie iiim Sefteh b^

eonien SudfiellunQ gelfttttt, (Smll 9t p I b e letgt feine Ouont&tqt

mniafiend )um Xeil in einem Silb, ^^ert unb l^mt'' beOtelt^ 6#m i b^f

Kottluft loitft mit ein >aac feiner bidW^t ein menig iu- obfl^fHd^

Irfiftioen arbeiten l^er »le eine SrBfuno. ^u (ommen Otto äRfllle

mit brel f^r reiiDoO toei<ben, fioblgen Sti^unge*, (Beorg Z«)»j)et(t

einigen 8it^gra))|ien, ^tn ^wxi bie QarUftö betitelte bor alem

«eb&^tntt bleibt unb "^^"^^ ^H ^] »^^ deW^itten unb Cntbifii

ttrterJucnen ei» ^Kutr trefft<|e gtflfc Jitib. ^^...^

'!,»: »'',
-r^.

'' J^

>'.V,;, ;'i'
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5« JiJiH • -

W«|an»Oe |Mm nit cbkh Sef^asa: .«64 JoiwFb«» an»
waiflot auafcrten. Ski^ tootif ater fmam ein pan SBBite

»*£&«?«BfcSiS^ "L*^ «*. »am ma 5»
Sri? ^jB^ f* meffagn* 3» ink Bu^ta «i

"
»o In Micffenim Sbtmmer cboi Kdim 6frfct
twmger^ethiRna miB Hie Stofer über bo» fi^NSr Qd&Ifct «»
fl^y"^"^ *?^ ** "" *»P P"^ Bitttt in kr Sm-

loHirdaicn. BnÄjBr €v«famt(it wigA un» «ta iBtlK jC^ittt» . no kr aRokt offnOiat Kc Sutticefte. Ue i&m aookK
3)aifUiM dnes Dtaiigai^» Hcig gtUkfim auntr, ioraiSfkw« In $af(itr a*8^a^ imk bo» ScOnt pr öoä (Scfk&t ksSf^^ bo» |4äae «(ün bt» SoutaKtta fät Do» !(tiUik ]»»

Hn» te dK SM«, kt auf bna mä^ttisen «ti ctes „^otaaiMtraT
ka ^hwMf Mcnmllefta ot» Ibtnm fürttsUaim unfr adbw

"*" ""VÜ^^ ^ '""'''f'l'' SMe^nni Mafien vkt vtt%.
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

' BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Zeitung: Ncucs Tagblatt

Adressei Stuttgart
«

Datum:

1»

\

*1

*

i

crßi

foi)

•brtr.geftcn

r

#:

i

ST]
«iifc 9&ttntt. Sut ff&mnentettfMtfen^mol
*Uf*rift a«: ^ fiotele be« Süttleoi'
flunftoetein« m bfe SdMHnMho^

jtne 9Uifie bon itUbetn bcr^BKa «ittui
iottenKnts) unt» SBaltec MittSTJabriBm)
«otttöts, 9atnMd^ffen, tSIMulfMr>n^^
eBen, (Shatatitmpft uf». ufiSTÄh^wtoe.
-^irwn fifietl^upt malen fanru JIHW bif

-..-.„^.„.™^6jeHe iBltlen uiHjetoö^nli*, fonbetn t»
b« mimctfe, W« ««4nH. «kIc«« «iffättl Sun «ot
frnlK^ Kbcr mrer bctS f«ä&HüctftattWi*c «ed»t, fein,

^'«'"»"^Jf, ^^Ä'^S' '"'^ '^ (W* feinet ««inunel
t^:it liihftleri|d|e3 SBoBcn am |>cö(in<Rite^n auiit 8tn»
biarf iJtjnot: ber eine moll mit l&teitem ^infel unb tm
Ooiem fluftm. bet mOiere uwtt bfinn ut« KaA, bn ^
All, bcr toiebcr )e^t fic unbetinifi^t (oU «oiniiiiffl

^'

?'f" «» '?"*f? ""i^
*«* Sefwoajg»; an* fa fS gä*

f'n ?/
,?«.'»^»"cif«t 5at o^ne toeitaMf «^ SSmAHown?

"" ÄJ*"i{)^ iSf *«f<2"J5*"'>n»« bei «Obel inatt WaioniW ift, 4bS bem «^4auez be» «Hbe« Me jfc<in» j,

(tufttinan«, »oft fie nidgt fitetf^n totSenlTnT tl

^nftletfi^Okfaintoitluna ABerljauSt «|,w^^ ft^hJ

»arBennedMmUa oettthe^S? ...'v" ''^™»9* toaJSnofe

foittleliSrn* aih ^4v^«'V""SL.'V?!'*«*«« «i«
tttne«erttemuna^iS«t^*LÄf"i«« »^^ «ett^J.

a^' ^Jr^^^Äk^.-lonT&et'-'^ä^^

n«* «e .lnaÄrÄtBiÄ,ääÄÄ '«"^

toiniürnÄ, Winb^ «irnnSSurP*' ^"*" faWt ftdi un.

If^n iejh «i4n^b I^S"^'"-- ""^^^^
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Adresse:

Datum: Jm^.^a

ttimii ttum, mit f<n ))oat famotfit tto^ert t^tiißoit5f4nIttimltnb(M

Xä^^tti neben iXielifV, Mit)! eHt »WlbiiiB boii lRabn-IHo|>a^

»91oHm otU t^mtot^t!:^ unb einige onbttt fein« 6tut>ien. 3n

fUiblnetfaQt pnbe« nHr np* SGÖiMin 6 t ein er t, «rUnt

WÄn0btott tthb beA ma^icQ nHl(>^I»en thtlrnttgeflaC ni t<

bfibfAen »löttetn. — S)ü toören freiUdJ «od) öUli JU HIÜHIH,
'

bft

k$: bMi( 91loffeiNi«l(lt»uni nlftt ^iel Ktt»fi4t batenr beitierft $u

Ott at^dt, ti Ritb l<m iBUbe«!
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Zeitung: Keus tadlsel» fimteszeihmi

Adresse:' JbOllhfiilli
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Datum
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^ . ,, ^nbt
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ffldfeteafl but* Me tiö«ntfimlic$c SiltaucttaiteÄnif anb bag: J
barftcüerif(!^ ®ff*Wt mit bcn cM^pavtm »etSen tft«&cn 3

toci&fcnbiaett Bttatib tommt baihit fuaqefti))
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;: ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

zeüung: Deutsche Warte

Adresset BePlift

Datum:
5.OKI1IP

^•»,

)!>•

nnte nid&t ouiSblettett, hak m^^ati» üttb 9Rüttd^n
n feine jur^fxeie ÄuttftfdJoM etljä». ^fn ber «otg-

%Mietr ^tafte 39 l^at Me ,^eteiniguttg »ilbenber
Ää»;ftler'^ ein.flanjcÄ ateliexl^Ott« flemietet itttb botin tl^te

etfle, hutA biet Stodtoetfc reid^nbe, Un»\itlluna i>on
übet 1000 a t b e i t e n etöffnet. «ßet ben ^lü$ beio^Itc,

fontite btd iu bxet SBexIen« 0lei%äItts ifoeld^er ©ute uttb ihtnft^
tid^itg ouSfieOeif. 2)a« Äunpleben ber Sleid&«]&aiH)tftäbt tft

fo but(9 einen beif|Henofen aButftfefTel bcteid^ert lootben. SHe
;ed^tedtenÄatttinem be« olbttttfmdWflen ©t, : **-"::mu8 benü^*
kn biefc öeleöenl^il; lt)ad nod^ bet ölten «nfcbouang, ober

\äfieäfttt ql« We ,;®roften ajcrlinet'^ malt, m^ fid^ im ftunft*

iQillen bet S^jef^on onfd^Iol, ol^ne il^te |^l^ gu etteid^en,

einige ^imatlofe oul» bet ,.Keuett @e}e{{ion'' unb h>ad übet
biete leiten Sefttebungen fetnoudfollt, bied aOed ift l^ier bet^

cintot. &amüia)z jtunfttidptungen olfo finb bettteten — butd^

Wlmx unb namentlid^ uRaletinnem bte ben @inn bet einjelnen

Slid^tung ntitoetftanben obet nid^t in bte Xat umfe^en lonnten.

»ettn man bic btel Wetot @ejeffioniften: Wtli^irZapf'
Pitt unb @efla! auinimmt, bie naä^ bet »upfuna bet

(üahtk ^taoft retne ^Uittelluti^elegenbeit md^ litten, ientn
bej»BqI$t btefe Stuf^eauni(^dge(fAe.r»eit }uate immi; ham iz*

]

meift bk/,3ut^ftra'' nur bie ^eced^tigfeit^t beftei^nben^^ut^

9(itiSßenungen. Seber eine neue S'iid^tung ihned^ib bet^unft,
ncd^ unbelonnte, obet begobte Jtiinftlet btadbte man l^iet in bie

Ocffentlid^fcit. a)ie bilbenbe Äunft unb il^te Kid^tungen tonnten

fd^on biiSl^er in Berlin }ut Genüge befid^tigt unb ongetauft tott^

ben. ?fu5 Siebe jut Äunfi gctinglwttigc ihmfttt)etfe «iHanfen

b(i8 Wide Cienb her OäXTr"\-r*"" "« ^Ölal«. bic

If„f^^«
«nt» «l^e« ^toek ®ie bcrmo«§ten nicfit lro$ einiget

ctnfru6tei*et @om.er Ate gornüien mit t^rer SKorerei au
«'

S'^Jk.r- *'?'*"i'J
bt^rjte 3&?dnner. 2)et in SKÜnd^en i?ta*te

etne SefotohonSjnoIettoetfftott
; öuf, no^m ©efetten unb 2ebr.

J^tifle «nb fd^offt, tn b«t ^oüjjHod^c nur bitigierenb, tüAttoe
^matxon&mln^ unb «tif(tei(^otbeit. ®a8 ®efAöft hm,^ ^^i^'i"**"« «td^itcften finb fro^, einen berftönbnis'
unb flefd^jlMibonen ßonbtDerfer on il&m ju boben. ©in unb
toteber etJ&aBwx babet aucb einen fünftlerifd&en Suftrao. Soor
oDcOT übet bleibt U,m bobef, neben bem Untetl^aH, Beit unb ®e^
lt%mJ)tit, feine urf))rünalid&e ^unft, feine ibiüetmalerei, toeiter
oii^juuben. ©eine S^öjjfungen l^aben nid^t flelüten. ®er
«nwte »^«nti'uitötenl^önbler unb malt im «telier über feinem

(
«own. 3)er btttte »owrbe Sö^fer unb ßcramüet; eine Aeitldnq
tobfett unb Brennt et feine ^ötte unb einige ffiod^n mölt er
toiebet in feinem »teliet. SBoS ftül^et mögrid^ tvat, tft olfo,
tote man ßei^t, oud^ l^eute no^ möglich.

_ 00 l^olten toir bcnn bofür, baft bie jurtjfreie »erlin^^Tuuft»
KWtt, lto|bem fie etl^eblid^ tüd^tigere Seiftungen olä bie
U»itnd^her „jut^freic"jeigt/ ibr iWnftIereIenbj)ferb om ber»
jMtftn, gnbc goumt. SBa« Ha ]$crou8fommt, ift leine frol^e gr»
rocinung. Hui) toon ber getbertfd^ftdmägigen Organifation
«n aJtolet, bie lutieit ftoil l»o|iagiert toitb, toetftuceii^n toit

uns in leinet Seife einen ßr^Ig, gonj abgefei^n bon bet Un*
mögli<i^htt, ^unftler ttod^ ber ^iätung unter einett ^ut ju
onnqen. Ss ^dnbelt fid^ nid^t um faufmännifd^ unb inbuftti»

äl^ Betfhmgeh. fonbein um @d^5»)fungen, bte «od^ »rbeit«*

xeit nid^t gemeffen toetben lohnen unb' nod^ bem boh toufenb

umftanbert obbänjaehben SJett gtunbberfd^ieben finb. 3»it ber

$B]^e bet Äunft ober boBcn biefc otogen fd^Iit|ltd^ fo Joenig

JU tu«, toie bie jnrtrfreie Äunflf^oiu ^ •. - . „ fr Ä.
;'•;>-.

\i
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zeifung: Münchencr Zeitung

Adresse: MÜHChen ^—

^,

.».
-^-

':^'
*rx.

Datum:

»f

_^ Sie SKünd^cnct ÄünfflStDeteimöuna

ftellunöcn im Ä4inttt)ercin unl) -bei JC^ann^uKt bot-

ieir^aft bcföunt octüODben i{t, aetflt fejc^nial im

Äunftfalon Sd^mi^t.Söcrtfd^, Smbtoiöflcafec 26,

,nut grap^ijd^ ^(rtcitcn (^nba^id^unflen, ^Irfbie«
'

lUKJCn, öolafci^ittc), unj fitlücift bamit bafj fi« aud^

uf birfetn (&^iete ^urd^uS 8€l&ftän.btged u(«b

)örcn8n>crtc8 a« löflcn ^t. Carl Jl^iemtfnn',

. cffcn ioolafd^ittc länoft t>cx3bicntcn 9luf -jcnitfjcn/

jpräfcntiert fic^ ^icr al» ein lanibjd^ftlid^x 8«id^ncJC

mit -aana peqBnlid^m "Stil. Otto SB eil aciflt lani»'

d^ftlid^c unb flgürlid^ ?5mprcffioneit, t)ic ein Wi^-

d^ncKei^ @rfaffen öeS SBefcntlid^n an aForm unb

}atbt verraten unb ted^nifd^ je^r routiiticrt fin-b. ^mil
.©d^oHiborf

, ijt ein beib 8uf<tffcn<bcr, öelponbtct

•Äcxrüaturift, iet aus ben ©Icmentcn Bilfe ii»b*(üuU --

Jrcanfeon ein iteuc^. brüte« mad)t. 3Lrt]&ur Sgga l

9<Üi Ä>ola- (o'bet Sinoleum?) ^Sd^flfflPTRfST'TiRb.

tOLixat •Sd&h)a«ia»5Beift-i3mptcfftonen, bic wotf auf ge^

ffe f^naöf^'d^ Soci^äbet;' fturüdittdci. ^on

i^^ i£tn)t Aromex fte^t man nebtn ^ItobUrun^erfl

jtMid^ 9Iaftiilenr ibaruntec etüd^ poU^d^tomt ]H)n aiem«
itd^ esotifd^r ^f(i^inun^ im roertboQfien fd^inen

fair ibi« Jlaibterun^en Don Bfti^ Eeiberet (Berlin)

Sfeiiu meijt italicnijcJ»e Skitbfd^ftcn unib ciniöe

rtrat!o))fe, Öie einen fd^orf' au^tpiä^tcn <BUl
f^cn unb eine %ici SWonumcntalifieruno 'i>er Slalut,

untea:ftü4}i iutrd^ eine tool)laud^eI>tlDete Xcd^ni! un^
aroge aeid^erifd^ 'Sid^r^it, nic^ nur anftrebetüli

fotj^pdl aud^ erreid^. ..vV Ai.'^«v -iiv-^-* Jf^i*

'
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ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN 80.16, SPREEPALAST. 'W§>x

Zeitung: MQnchener Post%

Adresii: Mönchcn /^

»Vi, ._

Ji'M

«'>•>*
A-'M.

»acH':

Z)a/tf/n;

^ SuJ^ieei^rttlic^n ^tap^ittt tcx (&tuppt, g t i <p 2 eWTe r

unb gttur Cei^al, her eine aW fÄttbierer, ber an^bere ol8 ^ota-

fdlneifterriomtnen etil liüspertntetdaiocen. Öebcrer, ber burd^ eine

attaal^I mitauSgeftcnter boraügltd^c ^otträtkrnnöen Betoeift, hafe

er md^ um Me gotm an fid^, fonbern um 'l>cfti«mie neue gfotmcn

,
ringt, ift nod^ lange nid^t cm 3ltl feiner StilfeeftreBungen unb gerat

Bei feinem StrcBen nad^ »crcinfad^unß not^ oft ix\$ ©irre unb Un»

fd^önc. SRii feinen «cgetotionfformca krnn iÄ «tid^ gona unb gar

ni^t Bcfteunben, Hoi^ ba ber liinftlcxifdje «tttfl berfdjiebener mu
ttt unberfennBar ift, toicb man mit einem öuifü^rlid^en Urteil nur

noA tiüxa aurüdf^Iten mflffen. . Ecbctct wirb bad SReue, M er

'Ä fd^n nod) Hat unb fa^l* ^cixmlgcftttaert. SCttur ®^»
• fräfti«er®d^rä.2Bcifi etgiBt oft ÜBetraf^enbc malettfc^ »tr*

fünften, ober JO^ M\t benn bodi iii^t. oB biefc i«nptefflomfiifd^j

«ÜMerfunft ®a*e be» ©taWüeri unb fönet SÄaterialten ift. «udS

im bütfte ei M too^I um «in« intef«ff«tte tmtBcteitenbe Xattgfeit

unb nld^ um fettige ffierle ^nbeln. Xolentloi i|^!eirt elnaigct bet

«uiftcifcr, aud^ Stau 2atia-tt'®d^BlIet nW* Wc i?w arbet.

m nur »eiierttciBen fötttc- Unter «, «ro:ane$» pol^jomcw,

ma]itttn finben fitfy a^^et boraügli^c «tWiten, bie ge»c !Wä«c im^

bet «Dpf eine« bärtigen Wannel. V^ > ;. ;>^ ^ y^
;

..'V
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f
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ADOLF SCHUSTERMANN '^

ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
BERLIN SO. 16, SPREEPALAST.

Zeitung: Dcutschc Ta^cszeitung

Adresse: Berlin
I 8.M0Vll9fl)

r\n40M*^,

66 flibt b«foiintliil> nt*t9 Itoutlflet«» oIs einen Spafcnw«^«,

l«m ntAtü cinfäüt. «btt Stütnwtfi unb Stongetd. bie m^s

es let benn butd) «omtf, bie entoeber butdjous «"!«««"««
«J«

fcct „3Ieuen Seaeliton", beten Stusitellung Deu « tn bet ^o^««
iSttttftc 122 eröffnet mirb. «v^ne fi<f)«te «ntiDOtt oorlegt

»^«J««»
täte "ieje ©ruppe im ciflenen Sntetetf« gut, »ctt fdjatrct «u ftdjt«n

unb aUc jroelfcl^often ÜBett« ou53ufd)etb<n.

3)05 «citc, ID09 bie gcusfteaung bietet, bktbt immei no<^

SftAiic, Gntwutf. bet ouf ein 3kI Dtnbeutet unb oDnen loftt, »oß

«in ftoifet Äünftlet au9 be« aHirtit.c *«»« »^Ä '"""'"^^^
ift offenbot bos ^roatomm bei Gruppe. 3Bitnt(^[^bert*cn jo mam^

«ofeen ÄunftiDetle einen 3u9 bet 3tH(^. W ^» »«^»t»«?."J'»

bttfe fie neue aJi&ßlitftlelten «öffnen, unb OTalet ber U|ten, iu.t«|t.

wtftoifcncn ^^x,i^ ^ben i^te ©eiwölbc öfter« ju l«^« ff«**« «J*
Cteüt, ben ^infct eift ju fpöt aus bet &anb flelegt ölet ttint

«oltaites SBoit 5u: Da» S'^^^^ ^Rittel. ^"fl""^*« »"J?"'
Jet _ oHes au fagcn. Jlber bie OTalet ber „«euen S«ie»Pon

legen ben ^iujel uicl, rflet }u fttil» fort. Die «»^«nun« erfdrewt

tOic eine 3ufantmenbtingung - unb leibet
'""^.f

"~"'«*" 7
non Cmbinonen, bie ^öufifl not^ nid>ts aWen^djena^nlti^« ^n.
3Bos loHcn ofier S(f>etnlan4>jd)aftcn, b. ^. 6<f>mlercteien, *i< »<»«

Skirben» noA ßinienfe^n^eit bejl^. no<^ itgenbetroos 5t4tttr.

«möftcs cticnnen lafjen! Unb mle «ägUi^ toitten ^iet ja^iret^

gtauentötpct, bie buti^ i^rc anifepiopottionen, i^tc ««glett «et

i^te 9Jlei|ln)utmfotnt bemeifen, bufi bie aRalct entn»«b«t feine

Äcnntrtis bes SWciifi^nlelbea befttjcn ober |ie aus töiid^en Crüii«

ben ocireugneii. afretli(^ gibt es unter ben jungen Äünftletn

mani^cn, bet ouf foI(^ ajor^allungen cttDlbctn würbe: „3<ft fe^e

btts |o." Die SlnttDort »ötc, baß ein berartig »on bet Statut miß'

flefi^affcncs augc, bas alle aWafec bet SBit»i(ftlett. gefc^JDeifle bei

Sd^ön^cit »ctaertt, ben Iiäget aunt Äunftlet abfolut nngeeignct

ntod^t. «bet ujo^u übet biefe Sclbfiocrftänbltdfjfeiten no(^ SBotte

ocriteien! A
als Gntmutf llnb <ö\\m muffen alfo oucf» bie Seften atbtiten

f)ftrod)tct mcrbcii. am roeitcftcn ge})t Ijietüber &. Sengen mit

ben fd^öncn unb gut bcmegtcn Sften feinet btei fliel^enben Siouen

I)tnou*. bie in biefet Umgebung etn>ös foft «W>emi|rfK» ^i*«".

„ajabenbc grauen" [d^ilbett D. 9t ü Her in einem Stil. Ui leijc

an Cubmrg Don $ofmann anfdngt, »ie btefer Äünftlet iüerfioupt

eine ftotfc SJttfung auf bie 3ugenb ausübt. San if)r acuten au(4

bie arbeiten bos iOfünd)n«rs 3«. non Sc(f)tcjeff „«eiter am
Straub" unb „«oc^anal". f>. «tt^ter hat u. o. eine f)übidK

„?lormannifd)c i'anbfiftoil" unb »f. SDlelaer Sitonbpottien Don

„Weuenborf" in ftifi^r SBeilc angebeutel. (f mlf Äflibeo %\h

txi au> bet i^ciftflen (5f[(^i(file |inb in jrfjijnen, potlen gatben yt-

i

balUn, bebttitbeln bafüt ober bas Sigütli«^ nut im Stnne einer

nften «nlage. Den Jt^ijt^us bet 3K««test9eaen, bte am Sttonbe

iDt mamilflfai^» Spiet treiben, judjtj. ^Jotn^M^
»«J«"««

^ompolition" »on gtauenletbetn »tebetjugebcn. gugt m«n no^

(S lappetts aft einet Stau, bie n« Vm^ »^t §oat aufftedt.

a' Segais betbmitfenbc „Sonnenblumen" gegen I»««"«"
®""J'

un* JB ßeHmbturfs p«f<i)e Wt« .Junges ^KctB W.
ioPnb oHe arbeiten bet „bleuen Sejeffion", bte itgenbaiie §ofi»

Hingen etoeifen. beieits genannt.
«,.•.„*-«"

\iir ift aber noA bie „3leuc Äünfttertjcteiniflung OTün*cn

.aeXbett We fSSd) Ott ä^nlii^m «ioeau fte^, fo ^6 mn

iihtwll iwm ^»eiöe oenommenc grüßte geöoun.

'^Lr;üä„Sii?2t auj
$y -f ^f^r^^^^^^

mofe „ftnbismu»", bet ben
^««^Jf'gjJ^JJ* „^„. <m^ut. in

«t^emotifdKn 5««««««. "^^VrXt iSten SBenn ber eine

men urtb omen ^»er »irllti^ 1«» »•>

osfat anwanb.
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IvlUCPw

^e jiin

fftin 8x«mbet im'©«tlin« SunfilcBen ift

dt ijt '^ttttiaift. 90>et boft finb i<t »roun uiü>;

ö, bie tn b« Sejefifwn ®ett»ta^it8raf>te ^oben.

^tttötie unfettt ftünftlet ^t fü^ üBetfymi)t

<^ijb^ Mx^finom, bkjboA nur tum b« <dob»

intiöit, ölMi^'SRoobUer «tol^kft, «bfleidint

« — «nb felbfi bo ^t ft< ffiinjug geilten ^
tt ben «Reuetem, bie }ebet junflen Sebenäre^ng

Mffen ^tten, fobolb fle mit S8<ftaBuns wrtu^n
ßmufe ou« ber fflegnet einfe^en: biefe on \vi)W
ZMeUi ift me^r «18 äolettcri«, SKünmiett^it

lernt ni<f>t nut ttnprei<f)enbc Salente fid» ftcjiert ba«
{

«n tooüen, fonbern <m^ SKönitet toon flortem .^on«
j

It bcr neuen «Wettjobe »etjui^cn, (o mufe e8 it>n€n (

rfoältiaww eine» «tobicntä p ttin fetn, bem fte auf

[Se SBeif? -beiÄufmnmen 6«tttebt finb. «<««^««

Ir mit @<)onnun<? abroorten, ttwä |irt einen ©ein bie-

il« 3Roftq<*e« wirb, ©ottiel ift beutlic^: bie fttid)-

Stweile 8«" legunfl bet Rarben entfprtnflteitwn be-

,

eim){ nWtt^n unb gepflegten |?arbenfleiu^I, unbeä

S fie Sorbenwerte unb goij^n^*'«!"'"««^Ar"
erben » e fte eine glottcre SRalweiie n\<iA^^x.

|elbfSrftänbIt<^ ift bie Xü^elei unb ©tn^Iet

«Siqe ÖiJiung, unb i>a fie bie Silber niem<ll8

nS ^ie&r Ut, fann fie als «'nfl««*«^!

ii)t nWit in SBctrot^t fommcn. S)cnn einJBi^ muß

bie Sobnunq bmu?en «nb täglii^ um ^\i,W>^ tonnen

Jr Sr' in b«T«4iöien Slufmadntnr^ppennobcxner

Sflln aenielcn. M \^nJsaü if* ««
»f^'^f

^"^

T «unnbanblumi «Kor mit« n 3Jla^t on ber

tytSelK&irc^, bofe fie in einer f^nefl ^erae.

m «TinrnnfluAt öon »wteifto ter «eleudjtung >ie

Jr ÄÄTmtnen liefe. S«,««^^' «^ J!?tm
Senaoerten 2^lenten beWnnt, unb ba eS M ««^ ««^

»rffSeteÄ^I »on »ilbern Rubelt, bleibt bog SKufle

CK5 bfe einjelnen «InäfteUet unb m ber gun.
-j^meiamg, u«w « B

entqeAenfommen ju fmben

KVt 3Renin<»eräten »»
.^n üÄeS^anj üeinen

n «ei«. ®ie werben ÜbctttofKn »f^^'^Äeeleiteree

INJ

m

I g

4-

V

I
^4

c/» oo

a^
^

c o

30 X
^.

^"
:<':•

CO

73

o c/)

t»
2 > "• n>f

50

k •

f..

1-,

c/) m
c/) '

•

m Z
lo •

i5 CD

n
J

h-

L.^,...x.^>. jT'. '

t* * > •*. Mt - ''"'''V.rJn

f •

%

t:

<:j<

\ A

M.i



r—

I

"f •

*-•? /;
'

i-^r ^

Adresse: Bc^Uh

m^\^^ß- JDatum: . -^

CHRICjITEN-BURI
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^1

*U£cU»a

-i

,i ,6ej*w" «Jw öctfipwoelletttBfl

Iftte Mab iifc» «0*, «t We «»»8«"

Bf, benn anWnflH* Bejoß «Ott «l)a

Ud «o fltea lotttwJHctten. wie bic ttnei

t »an blt Wl«« Ji"* ^>^S^' f'*'*
'"

lern axftWhiett We Äfflib« «HArrtlea --

m nidit »etiifl «nmb Mt*t«be» W — bo*

«unb »lebet OB« b«JWite tt«ft««, Urt>em
,

in ffleufcentnoett »ernlmmt tote: .ooet oie
i

rten Ab tSuMJellc m W»«-" Mlä^^""^

lue«, »it woQett fett« «rtj*en, bo6 1^
)o nur «ine ©Dut »o« ftnift bnt*,\ublWen

[««iMb wb Wtt ••<«^**Ä^ »Jil SJ^

ben O^tte bdl inii<MwWft«tt e<^nn» «

'An. a«4 ^'« Ä^SiotS b
iitieitt leftfieldiec «««t *?*g£V«.^

^'ssscjj'Sj«
.^Ä;sr b&t

•t babcB Wlt e» In *»« J^** s^rf^i!

wXm»> bot blefe In fo bietet IlMtettma mtutt*

fan|t«>en ^lobntt« ixWi, 0bfll<{4 ibn bf^e llnMi«

IftKgltlileit tiid^t eiiren 9ttoenbl<d trne bnu SSc*

»uf^eln Iditotnbitt, {!« anr mau^e Seilt an(i(«

tcflt tu^It: er ^M bU (Bfbnfvifit nc(4) fl«tfcn

SotBen, nad) eitut f(lantoneMfitisuBii, bk» ftdi

votetft Mit lolodlü« »n anton tMcnö(«(»b,

äba bic <»|)(ctrtin#ii4le StainrabfiaHs^tctt

,

binauf vücbtc, sab nint ein IRot imb «fau »Mb

<Brfin <mf b(e £^<,tDgnb gffftn ivte ha oft«

Sielem $ofitiüen bet goibe, ba* 9lel» letbft,

nie betont, c!ii bifeh«ie9 ^nVRium betauStabü.

fiebi tt*n dn febt »<fl«ibt» t« b«t ÖeWinniiB

oeßcnabcv, «tab witftt mir, «»» t» f<^ um bM
tWibUflVMUltthotWoe ©tairtnetn ^lenet bet-

fBWrtw aÄltt^f» **e W« •<" „ttrtbm äKonn«

iBtelen. bonbelt, uwb Me fti iifbei gonon bn-

iaaen to&ibe» ; Me Unbebolfcvbett $ bUx ym
ffiwn*lb «i<K>b««r »le b« itaite« Sfltbt», bte

fi* nlAt MtJWttelbfti o» "We fihttuc ^\m,
fmbeta b«t *b«nt«fi« fttten «ouf iafi«», ««^t

«M riw 8««>minB Vft«ft«n, Wc b«iPt<«»J'

tfbitfit b*t i5m4o««n0 ftSbeflw, tuCtnrloirti

eomflitbtnS «tfibt>*t. *ft»i» foflw^o*« *«

iiitlften iimtetwlUlfl In bte ^».w*« bei «att«

lötw; eine nnbeabPd^ttßte obet nM»i6At<«l>»<

uub |o»lt 3«i» «««»• «Bb »»'Wo^ «ftttbiut i^ 1

obcE du Unbin« ; floiu cAfle|eb«n bown, baß

ffiie no<«€ «tt »I» JoniMiien feb*«« »^

«ehUA ift eta unntftttbüte« tBwlonatn WelW,

taemolt« »witatur, »elbfl toena fte »«»«»<««

MetOb» ttet««l«|i benn on<^ bte wdlkn, oWt

je in ben ätooen fl«"«»5J«L^.J!! J!

eiamboU) mein», bte djeaeii »^« rrjL'!

ft«» ben «bbttÄ- ibte« 3b<f«--Ä« iflST

Bit ouwb« **rS;S
eiaidae»

labKbdfit

'{ftriM

\l

w.!«teMt tut «eibÄftMWWMß bw WtW« tIttO ;

tL-tafieboB« ©CelflMim« eiw« in ber Kotut (&u

IZitfn. ««nit « ob« »« i»« y«Oe W«»» «Hein
,

«•filrfe« wib bew e<^n Mn «etooBtem w |

rtrtoAen, inWten l»fi <bnt t»Dn^eit, ©flcgtnitit

Z ftBbcn, eiWBÄl in ben STiobf« lelbft m m\tn,

itkont JBu»*b<i»IMbn jn Iftaucn, giim rennte

uX nüm. tt tivrOt boxt jut btinbtgicn

ioAlljfteit a)o«(tenun8 flelcnacit. »aiitevU» e»

ür bte meU« W« fle»etBh(%.bel9Mtn> Seron«

aoten eb« eixe flbtealwtfi bcbeukte, einen

(i)S«Hb »dttr, bte ©teuren bei fiflo«n

ttMabano m btitewK», «nb b«« ©ebict,

B-S Wendet \im ^>ß'^ £!
flteltb ttfidobftt bnttowH giften tn »c_8

weit tuTniper betoioJttiei 1|»ontar«!unWe als

fuÄ, »S. oud, «tu be« ^«»^ beg

Sen.bii.m7Sid*», lonn man in gr«»« We«,

Ä?W ift bl«^ in lebt« ©Übe eiwaft b«

»JSSoiinfl nolfiiüebeiatiie ««'8»' ""* ll*«»»««f^SSt!^L. \«f We Me 8»det*> d«

,s5.e>tnte««not« be «»«y-^j at|u.

ttxmi et üi We «eatolte «niitour,
1"J««f

»

SS; Iö,wte: ti* et bidei «.üben «nj olo

J

nm bte ft«artid,e UatfleOan« tmm |<""

tfc fet aöb «Bdte, ««1^«;§'8 "?",!,£

«etodl ftti e«i e«te» »ab ««i »«^«."'ÄJ

mit ben SRdet in «J«!»«««^^•»'^«""^Ö'lhJ,

btmit idn« 18qi»a9« beaiUdKt "«* «*'^*^5m,.

<^Ä
[^ lUUVvÄ^fi^'^IÜLlLlUTi^«

tdie^ b»SUb«« fM|.». a bit Stteie »w S-
»"'

«tbAdlmtB,' «Hb 8«mt 8B8I *^^°^,jtJrS

fe» »flntffteiteft. n«g «Ä^aj^^Y^

»&^{wl^S?e bei «ejteü«^J» >fe

tm*'^^''^^^'*^' ***** .'Ä^äüS

rl^riHt^ÄenÄ^^^
SLrS« b«rShi»« SbWfl, IdHet »«d« btf

bni|et ©dwatdt, »*Ä« ^ ffÄ
bw^wtt in «tdftotet ?»«« JJ^^J^»

AmL ttle t»tt Sit «»äbaea w^t »«««"3

;;/
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AD6LF SCHUSTERMANN
2EITUNGSNAeHRieHTEN-BUREAU

BERUH SO. 16. RUNGE-STRASSE 25/27.

z^ng: Breslauer Zeltung

Adresse: BfeSldU

I
» i

nlibtaankUmmt^tWit^nifL WotiiUKtiktt,
ftet «e ^:cll^ellaetl Ctto Oettnet« tittt ft^ntti Jer
«tttcji efaeffi^ nitb etjtem Snfo* <VoMcr »u »et*
ffmel^n fudbi^nritfl mit feineit J^I^itttiitt toett
TOtfncn^oü mit feineti IWöIcreten.

ttrhtt gcMl. ftet m
tontt Ue S$etr»rf{fem. Mt bM mift^m ünvktAen,

Iojne
mcfetitliAe »etefAetttnoeit ae^tt iit fSioteti.

ODÄfi e« nt«nn« ift, au« mit Mefeii «Uttln oc^
f«m4dpott S[ea»€tt{f(»e» au qtUu, femelfen Me
aiie^ettj^ett 90tt f!mts)lb 8enaeit. QMitti teUooir. n«*

[

1 '

t
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Klose ji: Seide
Burem für Zdtuoxsaiinchiiitte.
rlla NO. 4a» GeorgmJdrchplats 2

(Utst dlt mtisttfi Z^itungm und M das
^^btstorganlslirto BurMu DMtoohltiids.)

\ •-.1 "^

^'-

Zeitung:
4 NiwieBte NaAriohtü^

rx ^,?^r

Ort:.™

1«

Datum:

SSL^JuJ?^* "J*^'
** "• **»**^ Otto «cUiKts mit boiM bec

nw«6«|»«taii unk einem Buf«« «oMec |u Mtf^mdaeii fu«», »Idt

JWn^ «<M| Sooncrt, «rt»« Cegtf, >« i»<» eUicn ^uf«« «eo«
«MKniuiitlmtf «eiadetttrmPRRRnnm »am bie CertRUettt Mc

i^Lzfi^^a^ •*"• hiefwin^e »ft«t4ctun«en aetm «u »i^nen.
»«I el mign« 1||, «t« mit Mefcn .«Httfo tef^iiMilboff tlikiRif^et 3tt
(cMi, kMetfni b(e grie^ciAen mr ««mA 8Mtfit «ani leifboO, »le
«« Mb! MmeKec Micnic Mtft 9rt|tt 8«Af4ttft - d llelM
i«JiOD«tai, i»0» fl4 »eHet etgili «ut ifl eiiie ^mbfiMt >«m Benel,
HRem «toter, oto»|I He Mt itt4t ber allen «&| bec neuen «eseffm

r**?*^
«n «nbetet «tft|er, «uttf««, betttitt; feinem «mncn cnt*

nmfcnH, tuMpif# «cemeirlf^e Cenbcntm. IDte goite id» ttlbenbcs
»«»»Ikt l»m»t M i|m ril^c4t »es; lro|bem intctefUcten «tinge tote
bU folrif in «Mn« unb We <!komcttl|lttim| (MBumci In bem ««({«n<
-:.-*•" •* "*^*' *** *^ »"'^^"« Vfttntt, bet in b(t iiit^ftelen

«••Mtaiii auKft oificat unb «it bet ftHe «tinti« Slmcnl (mit einem
SüfUl tR|i<i) tu llDmmcn fi^nt.

|0f Mfl« trifft mm bie flUtn^ner Meue llfiiillfetMtelnigunt ml^c,
Me ^t einiget Seil Bei (Eaffitet uratcn. «ie Mfffen neben bcn «etflnera
*"•?**•" «»«««f« - brt ftiM(|l«fiMifte toltb b(tttn#ec unb t«-
««newtmoWfae. Ilmbtnir^ fOftt benn tu« mit feinen ft»mMlti*n
ble fanim XMengr ' • •

- ^
Iteb ^« IM« 9t«n|tfcn: Se flfmiconntcr, bet ebenftif flcemetcHlctt w*
«tt« ««I» tttUteffanle 8anM<»aft oef(9i«t «tt ~ unk «rtcnb, bec cinS
Keil «mi «ftUfiicr fluttut betonten 1^

2S!f.^« u !r^f
«tUtenbenjen |»*i ^taiKngetUOeR Mm mmi feinet•tWoffw^ett ,tl,t - tt«b Ott« atetmMi* m einet iJSnlSS

«efeijenlmett ifc MMe «netne|m fcU «uaütKun» «ü ««»«t, oiatSumlii» fttbige «Infut in biefen Mlumtn mit bei« Woin, toSTfiS

«n V^nntni »Ott »em »ctonfttM« etinnett, au btm mm Me SR^ btt

5 -- «nb Meldet »fltbt bie ungtbeute ftiua bie^eut. SlSSwef«
«t^mietenben mb bcn ettto^tenben flwit, «uf i^n^SS^Z

m^'::m

V. »J
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'f^,' > ;':•

'>.-

^; .ff-

>;.v

ZEITUNGSNACHRICHTEN.BUREAU
,^ BERLIN so. ,6, SPREEPALASi: ^
zeüufie: Kleine Presse

'*^^'^- Frankfurt a. M.
Data/n: »r. <r

.?"lr» .

•-rÄi- 1

•>t

Wlffenfcftatt

I-
<,••

'^i^^•

-»-"••.-*. t-U..;
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f

1

1

l —

.

fl

a»,. fi
{"'f^rf au»geftellt, J)effen ÖettielfaIHnttaa

icfJaV C2 Ä"M°"teiner neuen l^^erfeaufÄV
«etjcat. »04 fo mandien «manalionen bc« 3mijremoni8mnl

Unger einem Mniiltt Ueignet! beffen $iu^t M auf be^S©iubmm alter bcutfc^cr Sünfficr, Dor alTem Äin/ auf"

,Ä Sns"
'1*.^'* "i»*<^J*"n8" fcinearo«98 oroüonaiert arV-

ft^ Berctte bot emi«eu Sa^re» bu«^ eine Äondtten hei .6er.»B»_ «»führte, 5«tb fu^ mit feiner touie^m arranoieiten
au»Tt«Ounfl ttiand^ neue gteunbc getotnnen. — 3»ei aetü.
«et analer mört ^^t nie 4 mJetner neuen S)e3ember.auJ.

S)a« ®etneBe bcr SBeltftabt Btinat e
" —^^J|^^'

ftunftler borf btc QSelcgencit fej^ft, feine itunjt au betleftn;
>tc SBnIojäungjum aienbcn Hcflt boj^t »mfo nö^er. iMbnifi
ßcfd^Kff rtnb (Sd^t^üng« SBerle fotonßl, tpie bie ©eaeW: in
bei erfferen arBditen lonunt eine getolffe gtenbe an forBioen
JroBIemen unb SÖÄcue^tungSeffeiien |um auJbrud. — «ei
f.'.l**''!."^ ^f".*^^* *«« Sreunb bet Oroji^if eine Serie e«a.
ItftftetJRttbiÄtet.-'Ki bicjcr ftunftatoctg in ©nötanb e{ftto
geiJfleat hiirb. entl^K au(ij biefe ^ömmluna man« fefreli&i
»latt.— ajet ®oIjbWmtbt ift bcr aRatmBetmer Meob. « d6 i nL

•

ret MeWib »«»«ten. «ÄtnW« Safftfiaiett fi* in gfat»»!«-
ttnfd&auung unb ted|«rif*e «uffaffuna in bie 9lei?e bet Shiito-
Mtoeiaer; Hote, autoeilen eitoa» grelTe Jöeleuefituna atti
feinen S^pen ein ftifd^eS fflepräac, oBer bon ben- fellMinefeBti-
gen unb utttette« JBä^fc^n onbetM ^Jobletfd&üiet mt flAWtMet fleftifffnlÜA feat. (Sine ©«^toatjtoclb;

Itt» »igen flfnteteffe feanfbnwfit«. «eine jHdJtungen" unb

.?

.

I
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Klose & Seidel
BnrMu fOr ZdtuacsuiMcluiitta.

,

Berlin NO. 4^ Geor^fenkirchplats 21 1.

(Utst dt« rmMm Ztitungm und Jst das
btslorgMlslMli Buremi OMtsohimds.)
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREAÜ

BERLIN 80.16^ SPREEPALAST.

zeuung: OstpreDSslsche Zeltii]i|

^^äresse: l[ljli||Slier| l PT. ^^

Ci fl(A l>lel ÄnfcttfiänMcied bon l*far JIUjiiH. <u »«•

MiDfttlfia U\ geaal unt 11 1 1 4 n e t» foa« M5kcn nnfisa

tt> « n b i tt 1 1 i. ftmifte «tofte SCoIente fÄ i« öfttt.. »c

1

1Mt
,j fcBr »cftoftt faft auf*^* «^ 5«* •<« titUjfMWÄnd^ Wnc« jitfüM
affit, toie mm Me gfli^t, but4 bai, iDoi boriti flc(l, Mittittnb

WIt. A-RiAtet aibt (SinbtiUte itnb eoteftnae mit eiiiec

?r«lflIeTt aut «tdbeuflitftuna, rirtt tüir He fofl »m bdm tE?^W^
t^«n i>dlaf4tfitt rennen, bte «itfAe itnb bei «Hex lum IRatc«

fandren I»erfe4)en butd^ felnfte «trtdnuna f4Bn jufammtnaeHnbn
ttfben in^ «ne Zti nmjalbfMmmuno- Waj Ve^flefn^ttM»

iblUet ber ÄÜliter ber neuen «eaefflon, bie V^te f<mi «nljanaet

9ri bielm Nationen bot* it§ ift talf4 ben tiC^^toS^f^^ >¥?
€(%« für nur belotöttö begabt aujatten. ©eiti Wollen imponiert

mit no^ ba, too i4 bielem aetD<f(mlftdftlMk tMH niAt folfien

Idnn, obet i^n erft a« oeffteben (mfange. «t ^« ou4 J««ifeter

1 Stebntna Silber Dm b^otiiaftifd^et C^iMeH Qenialt bie bie W^
nigtterqet fejen miltten, Sie toürben bor ben gatbenlontra^en,

Hot bec aanaen aBiAbeit biefef Zembetmnenti erfdfeed^ llnb

benno^ e?a»inflt biefe Slnnft mtfcTe «etounbetnnf. fki* «wftein
mit ein paax uktteuen loiebentm 9M feinet 9ntt>P€ fdbeibet —
in^o et nui ber flebenbe Xeil t»ar —. bebeittet toiebet eine waltimti,
^;^nen m\ in bet OHnlteU unfetct IhtnftenttoitfeTttnfi. StfiAonbise
'iNlnHIetmoilen — unb eine Sbediolinentna bei den ficiftenbcn»

^intenben, bie ibten f^iüeten Ümnbf einAe^i Wmtn vAy^vx, —
ibefimen toit boA ein toeitei, tul^ifiadenltei, e{iil6e{Ui4el <hm^
Ubei^imrlfbcim fein 9elb au beftetten bliAet
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ZEITUNGSNACHRICHTEN-BUREAÜ'

V:
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Zeuu^: Vossische Zeitung^

A«r««e, Berlin ,.J:;^'^'%,m.r'^^^.^
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fX''

'jC^^wi 1*r"wj«nn^

»icHeidit noil ein »«nlfl fd»Mr, »St3%,h.«fÄ /^N

i«IT|»»nB^WmJWo^ 00. ie» iittt j«, SJani. mitTer

«an bann nod> ©fj* l/rtÄfwhfSf'S'vP* 3«tereff«. «^t

3»«arb «oiht», f» »at nVan Sibr^lrJ'« *'?/ 3eJ*nttii««|
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ADOLF SCHUSTERMANN
ZEITUNOSNACHRICHTEN-BUREAU

BERLIN 80. 16k SPREEPALAST.

Zeitane: ftMttXtlX JMn§

Adresse: JiMfUl I* JL

Datum, OI/EKidn

28ro ^
jhuiftfalon bei lim]

_ ün4<ner QbxaXbpt i

^, , ^ ^- ^ .- eme Sitifteuuiia. 5Ddf OctoincH,,

?^*.M5' tBertinigutia iß {MifeSoi i^ »amt igib bet i

folfd^: beim m^ bleff IWnftUt tob genau fd Betctorbm ib
genb toebbe anbete, Ue i^kt {Bnen boi (Befei iä^ ©«a

I bom dEmbxelfiimttmu« emMonoen. ietmcnAi JE Ire
nie ttnmtttel&ar oU »eif^el für bai» bienen, tüca min a:.

bOTifÄen aw^effiimlimiül nennen borf, »otut oBne rec&t
Satürlidlefl Sonne ol^e aB&tme. 3nliui «taumani
fd&afft od^enllDette« toenn oucQ ni^t ttefoel^enbe
Mei0t obex in bem aum 9D)t>{f4en defteioetten irC^eiml
«au^*' Me Stenjie feinet moIttlfAen SBeo^iuis. '«
ftcitfe fdfteiiert mft etoem IBerfuAe, bie Vtbett Mt {Uli_,r .,...

-"'•Iipetungjebe fui
^^ ^ ^ "^

!•

ftoitm
bet
be]^au|)ie

Seftenbbr

Vtt eute SBilbet

no4 d^rt S>üff

®tetn. 9(u(9 t^' $BiCber

SmpttfiioniimM unb man
fc^ed^tju nennen. — «ht^ otflftete «oHdtion be9 mt «^p^
«t ^«utonpnien'' oel^btenben «tt^ut 6 e « a I btinBtlH
Äunftfalon ©etmef Cemtli »eftccbuneeii lieoen

'^ -
''

bet ftinie jgon CBtifHon »am bet bie «ittttoe

.i.-»»:^.^?^*^J^ «etftoütbig oittisilriett 5öt 5Dai Äii
ifljtetenfttat bet 9«benleu4tlraft auf bem «Be^dnet «ei
^^^***?? fS^ T?J?*£.^ SfnMweffiottiiwuI, »ofe®^ ftoto
bott tttfptüngli^et »egabuna ift, «eint mit oni feinen »i^
l^otauael^n. oudi loenn biefe niAt inunet Im |[e|ten O&e

fP^«r?xH.*^"^Ö^*»»«?^l*"" btinat «obienmoen'

SJ?- ^ [L\L^ »cbeiien, bie bfn «ftnWer!ln beä(fitenln>e

m befonnt gemalt ^at, oioa «andrem in feinet dufcetlirs ^ .^^ ..,— ffltoÄicgenben Ctofftii^Wi ftemb
j^^- MaL . jd*^ i^^ nod^bew o: aut 8labi

KfVJö i^* ßmomenW-renbenjibfen |tt b»

Qotf, ilo9jTOeim(Qi bei üiden boi
~

£srJSiiu
« wt iiiaMai ^«^

«»ü^;,

;>"
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ZiUuMg:

N *

ff

;"f

.JL'J,

Dortmund ^

/V

\

'

..VÄi-"!F 8i3FailW
''/'

•^ T

eineffiacfie tebuaietL Sott Xlfieman......azzi.
etnkii 0» Ratet . ak

unb

^^^ etWi
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t, (Stn^ Oatbt Uta Vta^^
> aulaefm:o(i^ alabemtfd^l

tDebet eui Sted^ fle gut noiQ M
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^ ÄttW imeiten 5KaIe lommen um bie Sutbftcienj
%ielm<sl mit Sflsaen unb @tubiett SSieberum (a^tjM fefttteOen, baft bie lOeteiligung bet "laxntn bemi
Untente^en bad Stibeoit beftimmi ^dM^ biet«'

ItUm neunaig ^rirjent ber ^ut ®d^u gebongenen
Stbeiten gebdteti t9eiblid(»en Sotnamen. ^f bie

aitatien ttnb VUnü^en, bie t\i i^eute im gfamtiien^

ttetfe bilettierten/ nu|ien bie iurj^^teie ©eiegenbeit,

um 4n bie Öfftntli(9leit }u gel^Tngen. 2)ad \mt
^t nidbt nett :i»on ibnen unb ^ab jDieber einmal
'einen ^etaiei^ füt bie Un^ut&nglicj^H bet bento^

^ftotifd^ ^^)i)^ienteitetei n heti ^ngelegenbeüen,^
" ^nfttWt f<»eittt et ftbrfltog bentftnfttg

febi, ehmwl iebem SWnfHet, aw* b«» itoia

'Herten, ©elegtiÄeH »u fleb«n, »ot b«i «»Ml*

nt tteten. m« um Urmm SaUnte tmtet-

ntiofMittt t»vmtn UM »eue aWniietl 9iJam
leten iti*t ehiet. »a». «am, twt teWidje» «tixou-

»•»bitft ae^abeitet »MlfAttle, |i«t uwb b« mtml
ile SBMaliiMelt «Inet )»etf3»Il(^ ftwifi <*et nw^

^m «tojent Setolft, unter WefenJfMWttm
^Se tttW befl«*t, mSm f«ftt «eWWt; oDe «bei

sSelftet. «Ifo: »hie Setme^tuna bet »nfljejt|*««

«Mte baben Me SutBfteien ttfiw «d«lf«*; f««»*

äiebtelet um» RlttfM »tt »öntoen. Ci topet bie«-

SriWe« »et »etle («««*«'*«"«?)
««J! vfij

BuMbett TOatI: man wmt «bet aumumw vn »«»•

STete »nntci Blatt heimtM8«n. «««««00 U j«

Ile wenlfte« «tbelten. Wc toon betitablen ftün^^

tet? jn Sm Suttiftelen' «ebM*t mtben, Ijdtt^

etweltetun« bet «ffÄfbZV bSm «Äiutm bei

mit Mefei «n fl*i«ÄcS£? lönnen: K eine«
Urtbetufenen «*<«,'^fÄ5Swar«ünW«» «»«to«"

fteten ajatfteÄ ^L *t^rtT%1tti«tt«n »efentli*

IMttt eieb^obetimten. , ^^
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BERLINER AUSSTELLUNGEN

BERLINER AUSSTELLUNGEN
r\ie „Neue Secession" hat ihre vierte Ausstellung
^^ in der Potsdamerstraße eröffnet, in wesentlich
besseren und helleren Räumen als bisher; die Mit-
glieder der neuen Secession, sowie die Neue Künstler-
vereinigung München beschickten die Veranstal-
tung. Für den Kritiker, der sich schon früher
die Mühe genommen, dem Wollen derer nachzu-
gehen, die an dieser Stelle vor das Publikum treten,
bringt die neue Ausstellung Rätsel über Rätsel, un-
erfüllte Hoffnungen und Vermutungen in Fülle. Auch
der, welcher wirkliches Interesse und fortschrittliches
Empfinden mitbringt, wird nur selten aus dem Kopf-
schütteln, den Fragen nach dem Warum und Wozu
herauskommen. Einige Bilder sind nicht übel, wahr-
scheinlich deshalb, weil man auf ihnen etwas er-

kennt, also mehr als nur Farbenbäche und Strähnen
wahrnimmt. Ich nenne etwa Harold Bengens
„Fliehende". Otto Muellers „Badende", Artur
Segals „Sonnenblumen" und ein paar Strandbilder
von Moritz Melzer. Aber was soll man zu Nolde
sagen, dessen Zeichnung und Kolorit in immer tol-

lerer Auflösung begriffen ist, was zu Otto Freund-
lich, Erich Heckel, oder gar zu Kandinsky?
Man kann sich dem Gedanken nicht verschließen:
so geht es nicht weiter. An allen Ecken und Enden
wuchert die tollste Willkür, die kindlichste Experi-
mentiersucht, deren Ziele und Zwecke selbst dem
wohlwollendsten Beschauer, möglicherweise aber
selbst dem Schöpfer dieser Werke nicht weniger un-

klar sind. Da sich, wie man hört, in letzter Zeit

eine Spaltung unter den Künstlern der neuen Seces-

sion ergeben hat, kann man für die nächste Zeit die

Gründung einer „Neuesten Secession" erwarten.

Wenn dann nicht bald energische Klärung eintritt, / i

muß man sich auf das Schlimmste gefaßt machen. /
1
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jntrfte an
nurffüi
etile ht\

m«|tc fta

.f||enttn0

fUMiMm «iifCiitiilt-ltofeii«. e^oti vm{\4^.
etclk 4iitf >tf SrttiPiw 9tii SeM^miiiifit mh
Me ler iRottuffttSviig Id üiifettMtoctcliii

Vmiej^unoaftftfl oetcfeUt lii0 aaummanoel
. m cfnem tintebett auf Me fikttgen in btt Vni*,
igten tnnfhnetfe aogefeien »etben. Xitiitx ifnen fUt
von

ni9* iinn|iifi0iii|PfpC

I
-i

einfeitige» «tuten, tin fMi fogtUtMpiBi .^^ ...,^^
9fotiit|bSiin4en fiHI nnlgeieictnet tut« ein fM^ve» «e«

S^
pt MI Mgtteitat gldkcten San. nnft Me tonit enei^

ten fffelte. Stil Wnt «r^i^n anrte «ten tk tm Mtnm eine

^ ni^t p nntet)(^^nte tetotoHne ttithtng «ti. fin ftoMnettUM
^Hnen. ctiMI bogbnften tnnmü nnft utenüger 8eo(a4tung

Ot \A% JpEa&eniieinroleR^ »nt. «in f^itritbnf non 9. t.
^ V s ni e t-lMn^n temill (ggegen ein nigefut^gnei %^ltiak

VftT Sti^MApit ttnt nwnnmen^ ihtnV. 9et f^rf^n, fdknit«
' eanklnlnng tei KoteSietMiei gefeit M eine nnf nSei .

it gei^ (Qaronerlltit
lOjneMhM^IIttnt

Sntiighit, Me, an» tet nMteen CntfeTnnng ge^
tti^ifen, \%tt «Uhmg ni^t oetje|Ii 8fri| eeftetcr-eafenfee
telM«sn«t tet «Inli^nn. fvfW« »lelteteni invte|imtftmg eine
^nfti0e, Mvte @ti»nittiig nnb oermelidet nnt feiten, »ic ini

;:«N!»el«knb im ::^ 1^ Mfügeve «9ne. Hnti«
8an0efCfbdnet«3>a(M IMfit t(re «e^ni! fe^r gef«||{«t

li£ einaelittn «nfgiile an, fn ftafc man In \%% xiMfi m%\^^Ut
IWd|»fetin teg fi^U^bflir. fntbfg fl^ tol^nitfH VniMimf«'
iiben» unb beb ^otiitflHd^en Mreitbl^anteiteR J^mikSüt-mar vecmutet pn biefem n^iift fie Otto tteif^^ofban net«

lJ|«5^i' w)t attem feinet filmmttnggoollen tKnfi^ ,,ICttg SCefebiT.

'^?*, fwjft»tl^U*er seigt ibn ein \^x fetnfinniged ^»Itteben*.

S!"^ö^^JT'*^i^?ln.!** '^«^^ «»^ <*w eigentUibeg Etilem
batiu arbeitet «att« b < e m a n n.3>a«att. a|m lommt egbabel
""\ *^2^L'*^

ilt|af<lben etneg befHnunten tffetteg, an, nnb W bot

^J^l^^T"^^'
Wt .«»aloeti- übetsengetS »iebemgeben tJn-

ftawbeti. «»ermann t b e t g.«ftn4ben iagt beni but# bog 8aub

^fHl»«n «e*ntt an fibetaeng|nbet ttabrlgeit. Qn einigen »etfcn

vtiDeg <^maibe ,,$elmfel|renbe »onetn-' ©on »nliM «töM.

IrÄÄ?r f? ÄV^^^^^^

u

i™.

'7nTa7;!.33air
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Klose ^ Seidel
Bureau lüt Zcftungeauteebntttc.

Btrlln N0.4S, ecorgcnkfrebpUts 21
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(Litst ile nttistei Zeltnigtn nii ist gas
btstorfailslsflstti Bnreao DcatscIilaMi.)

w.f

Gdenwart
O JloiÄ T

Ditum:

tffff
^JimJl^

"9f ' /

rcb unfec Urteil
i(bt bertt^xt wirb.

& npn einem Sin^
ui^ftcHuttö perettttöten

\
«nd bfm fläbttr<|ett CnefniPttbt^iRnfenni.

»on neultcfj wurde on bicfer ®tcöe auf eine
w*u4jpe Don 3ei(bnungen anfmcfffam öetnacbt, bic
oer SWaiauffteOung bei5 ajlnleumguiteini^ eine gewiffe
«ttdieSunöi&traft nerleii;t Str fWtn nnö in^totfeben
überdcupt, bafi bic aRufeuntiglÄjHg bei ber «u^toabl
bet »über mit mböUcb^ft^eäeni an SBerle
gegangctt tft, öbwobi anC
übet nie » i ib t tt n g biefer
An« Slaunnnangel mufite
Scbcn auf bie übrigen in be
Juttftwerle obgefeben »ttbeii. »ix geben bnber ^tyxit
fitxs(, 9tefcrcntctt beg SKufeutni^ nocbmaW \^^^ SBort: ^

Unter ibnen fättt 5^or attem eine Metbe non «r*;
beiten ber SWüncbner sWinftlergrnppe ^a)ie «ntono«
wen" auf, (Sie aeigen ein frif(beg, bur*aug nicbt
etnfeitigei» (Streben. Sin paar ^orttjitbüften non
KU9i^ SUratb (SMncben) finb aui^geaeicbnet
burcb ein fieberet ^efübl für bai» äRaterial, olafierten

Zon, nnb bie bamit erreizbaren C^ffefte. äRit ibrer
frftftigen &arbe ^^tn fie im 9laum eine ni^t au un»
terf<(&^enbe beforatioe SSirtung aud. Sin ttobinetti^

ftficf feinen» etmoi^ bo^baften C^umot^ unb lebenbiger

{Beobachtung ßeltt fein ,,tttabemieprofeffor'' iar. din
^dtträtfopf non ^. S« ftromer (äl'lüncben) bemeift

bagegen ein aui^efprocbenci^ Xalent für ©robplaftif

unb monumentale ftunft. S)er f^arfen, fcbnittigen

^anb^abttua beg aRobettierboIaed gefeOt fidb eine auf

alleg fileiniiAe neraicbtenbe, aielbeumgte Siderbeit ber

(tbÄtattcriftit. ^ ,,,^
«udb bie SRaler ber ®ru^pe bieten teidbli^e

«bme^ung. «

1

1 u r (8 c a a t (CbailDttenburg)

nerWnbet mit ^mf^f^'^^ft^lfl^^ ^^^^}} «^«^

ftarle »arWgfeit, We, m^ ber nbtigen «ntfernnttg

genoflen, ibre »Irlung niät oerfebtt &jt,*,,§«j>V
i e t Wenfee) benoraugt bei äbnU*em, ftetliib breU

terem datbenauftrag eine buftiae, aarte «timmnng

unb »enoenbet nur feiten, wie tni .»ifterabenb m
ber »ger^ einmal fröftigere "^^"^^JBU^^f^^^fl^^Z
C«bller (»aibau) iKibt ibte Xti^^it f^^.^ «eWj«
Jber einaelnen »ufgabc an, fo Mi^ xxKikXi. in ibr m*t djf-

glei* bte ^bpfertn beg foi^riatbfen, f^tbig febr avt^^

wtrft fie 1ÜXX9 wen 13^«««»^ ^'^t'^S -r\
'

feiner ftimmunaiBtJotten anp*t .«u^ f^^^^^^.. ^^rr 1

fnmpatifiber aetgt M^n tin febt feittfinnfge^ ..«tiun

}?ben"! Weniger fornurtatert ^«
^,f, J^^*«« .^^M

oöne eigentXicbe;? (Suftem barIn arbeitet ^örl ^bie'/

}

^

"«* f«*t e* in eine« «tnwÄ «nBiftttmen Se^ntt 8«

fl6etd««öe«6et SSJttftjJe«. 3tt «l«töett JSerKn »«•
f«öt «t übet rfncB Atttcöau* J>eUfoten Ptlfeettfl fww»
mttnben Q^arntton. Smti fltücHlÄe ©otttät« mb et«
ßtofio» »elovotive» ätemäUe ^eimfe6ren*e »ouetn*
«wn afallu« ® t « tt m a « n (a»ü«iöen) »errate«

?i^««Jf"kSfi**"*"*«^» ÖfltaenöeWmacl. feeltere öe.

»L' R.i' fcli'^Äfl*«« «ufMunfl fiet tuöiae warnt«Ton fter Arei SBtlöer glücfH^runferftü^t.
^^tafiaVf**^ *u «vrrftpv^ <*-

1
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bestorganlslertt Bureau Deutschlands.)

:-S, •>-

Zeltung:, ^ s^

T5. APfi. 1912

El ***"f *Iein^-«M Sctlinee

l«»a«: jr^, f^fl*«l*« »unfteii »etUlHaen

^^od^dlhmgftwa unb etflefeenß
S5t. iBrobt, 9le<*«antooIt.

»-«i.' «r^? "*OettB SRarc ben »filjrer b*t

metnt, bog icl| 9^ für ben
fl e i ft i a «'n »üBmi«

'"*™ -«>«MJotf*enbet Reiften.

y outeetotot gm i;;;r &,> ts ^»10*™
wnoet, boB -«t to^mnP'lniRflP^ leMen
lE*?."^x

J*«: "»euen 6aeffion" onoefäBri i»

-Ä «fj;i?,
J»em.oD<,anetn ge^altentn %t\l

22!**, ^'w^""«'**" euoMwifcJien «etoeauno.g^t fj«8teir »on ben DSitsIiebem bet „Sfeuen

bunoen ffe^jen meines SBiffen« in meinet «6.
tponblung nid^i.

Lfw.^i *l ^^°^^ ''" »«Mutteeib Winterte

WorpMpebe gelebt, i9ot)«pebtf(li «emalt.

ll.-f

'r

*•,'..••

,,y>ir>

^ '•"'#>,

I i

?>f'

> t

i... i

I I

I

• —

*

> -

^^



t'-';
"^'^'"'.y*'

<i-" <m^ ' ,,:*

.'<

'i

/f.U!'
J

ist;

»?

<:i.

.^

'f ?!*'

I

.'*'*

::v

\
A

\'
t!

.pWk

"rt^*

I
, I 'f^''!'aaBU

.•^IfnK.--:^.-'

< -ADOLF SCHUSTERMANN

>

aBITUNGSNACHRICHTEN-BUREAU
, BERLI.' SO. 16, SPREEPALAST.

ZiUung: Berliner jHlgeneine Zeitnns

Adresse: Berlin 9.yRLl914

Datum:

r».i.

,

f.A«

t-KT^*; >»^ >•

.IDR3I:

V--

Jjlettc JSfejefftO%'

-
*- JJrierl5ot«tmwtt etttiftf 1^ ift^u!« ««

iüngften Stürmer uiü) 3)rän9er unfcrer bUbenben

Äunft tl)re 6. «ufifteHung, M« ben Betd)n<ni>cn

Äünften urtb ber ^lafti! öeioibmef ift. iWan ^i

fflt lltff Ättnftft^au, bereit» ebe fle eröffnet warb,

^en ,*omim öO*9ltetMI«»ftenun0 geprägt, ber

felrtlh H^ptung b«Mn ^ot, ba| bet Äatalofi^ bie

greife ber einzelnen ©crU anfübrt unb bxm

faft <Äißf(^lve|U# f!^ um blc 50 SWarf berum

betoegen. ^it mSfilge ^elöfeftfeiung mutet

f^rnMW* an, benn btt »neuen 6e8effiomften*

geScn bamit lunb, bo^ P^ felbft jl« über i)4n

bur^^» ei?^e«imintDoI!en (S^orotter tbrc»

e^öttWi» but^ous ttn flciren pnb nxtb bem

l^ubUeu» m*t aumuten, fftr blefe «sperimentt

eummert iu jaulen, tote fle 4emem!)tn für Äunft«

o^tie ^^h^^^ ojcrben/ i
^ •

. ^
'

2)er erfte etnbrud, i>enW beim M^^^^^
(DttttMÄtfittn ber ^:ttusftcllung I)at, xft frciltc^

ber XArtflöftn ®urd,einanfejr; obalb man

ober t)ot ben einW^en M*^?'hifeÄ
DcrrDelli, etflttimt »««, töte in btef m

2^^^^^^

beffen lünftlertj&e «e^^^^^^S?, *"?"„
«r!S

I »

2S ffÄ Ä^n frÄWerli* in

•?a^»"«'s,rÄ"-
Um I» «*"•«.»""SMllffiloftlt eine oönifle.

«übe be» anonnmen J^ewn ,^6irta .Vtofl»

»fi^ SRultR. I« .|«W#Wfj_- .;^,
---- -
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ZerTUNOSNACHRICHTEN-BUREAÜ

BERLIN so. 16, SPRE£PALAST.

'zeUoHg: Dresdner Volkszeitung

DotoM, f >•

«««|l(*attftt»ettto

etfeimeo bcr SWlb^""

ItttDfttfej

^
**-

yL-,

„^ oft»«

1

WMoStt» etil« OdfUaie, etfUeH«. <«wW«J). »0«^««gw»

B nS «üen ItoMm »ettteteii. «w« ««•«Ä'fc.Ä^lSto
immm. iwmi) ««itob.«Pt«umn. «tae ««W»«W« »««««L««*
ian1llerif<^»e DualitWe«.

"-"'

IH'fij

,:-W.;i,•Äl|;>**^?i

;:>-•«:if"*^'^ >:

Klose & defdel t^ *

BuvMu fQv ZdtangMHMdniftt«.
B<rU« NO. 4t» 6«org<nMrcbpUts «i

.?
, ^

i
7

iSjmoM

Äüf ÖWtttoartiöc aÄoiuttÄutaflcKimg im ©«Ion XieT ci

a)te 2»find&encr mmtv^tm^ „^l« Stjrtoiiomctt'' berJfa
euti^5ict eine bon toüpen (gxijeniartiitaben frefe, Ikr&ci L
Hn ©oOen rnib ©mWinben bürden« moöcmc ^mm« Ut
Imifl bon SillhOT, öm^Wi^n «Mattem itnb flclncren ^
SlapiTm, in ber toir fettftbcrftätrblidö iwniö baK <ax^ öi
fleretWj, «to: brnsd^toeg frifdjc uitb imn feü^nbiöem uc
6tre6en öeti»ö«tre «rfietten finiien. «uo. gridc ftr

jeftt mit feinem 3Wö« „XltBeiter'' monumeittolen mx* gft
nnwen n(k6. 8&cnlg<r ftreng in bcr Si>rm, chvc bi«I« bc
Ictt$.t tocitcr imÄSnnen erf^eiiif äul. ©raumÄtin ga
mit bem iKrtoanbkn HÄotit) „^ntfel&rcnikc »ouem^. ;<

Imt^twfltonifltttc ©tubien, bic nrnnentlttj W le*tetem
«tne ctfrantfW^ iBeid^ti^Oeit mtb Sort^ett in bcr 5)ar*
Pennna ber otmoftri^rifd^ »ttfunghi joben. äöIo*
ripif* (tm llärfflen, nnb Wcttn fd&on ööer bie tortrilid^

»otittanlci&atmng IftUiottS beftmttüben Älelen aoflrcömb

^^ll^tM^ 9)^ STafHlm in

l^romer bettxrten. iSMmäft 5lr1&citen twnW
Xftf f*r Bood^eni^toerttt Driflla|ni«t fhtben toir öuftet
brni ben ®crt«tnten nod^ t%i Otto ®eil,
». jeramme nnb bem treffirwjen ihiriflatttrjd<W
SÄ»r©d&onborff, • ^

fs

1 ^:ji

t,
'
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fipritbaiietn-) »«* ^ Vh*?ÄttlÄe6et. Utm Im »etel*

I

;«'^,^?^-vi '^^^.

:^

-v

|.



l--io<^ A fl nr>IL /r9- /^ ^ ^i>i L c 'li oky sn/-^
%f

V...V

4^



vi::'-



m

f..^"

A^ß)

31t MffcD txXwm
Soit

, Chdim bc| bie ^co0^ geflelli netben {ann, !fl ungM^nl^
Jttm tp*t erinnert fU5 itU^t t)e5 temperomtittodlLen «orftegei^, ben
bet SBetIbunb geeen }ebc Hrt «tfcft untcmc*^, b«e ^(Brcuel^

3Ru[gumt% der tsoIffimlrtfc^iftlUficn Uropagöttba ffit ^uaiuat«'
ntl&tiff SDaS »om rein iplrtfd^oftrii^cn 0t<inbpttitft ^egen 600
Ätrfbimbproeramm 6teßung genommen »etbcn fonnte^ twr oicl»

IcUftlt fo petiöunberll^ niAt ^ber baj cfn ÄÜnftlet ber »wberncii
«encratton öffentttd^ bein Äitfd^ feint €eben*bjre«l^ri9unö ju-
wrfennt böö b&rfte bpd& immerl^ln neu fcjn-

«egüll, ber aJlnlet unb geWöc SHttelpimlt bcr SetUnet
9loöetnÄ«rgcupp«^ PeEle nld^ nur ble ffrage^ ob Ältf^ erlaubt fei,

fmibftn etflartc lü^n »nb riebenß»ürbl0 jußleldj (In einer «er*
)e«tmlttnd be« ^«unbct cntf^iiebcner ©iiawformcr"'), bafi fcbet

••"t jur allgemeinen Cbcltun^ wfioben, %ym ÄltW werben möffcx
' boB bietet neue ÄitfdJ ©leberum \>txi aw:utterbol>en au ctnew

neuen ftunftmoOen obgeb«. a^ M butd^ufi xAä^i m<^t, bafi fU^
im Raum bie Cod^en {logen mSfiten/ bie ouegeprägtellen (Segen«^

fa|i ISmiten nebenelnonber e{i^eren unb t)erinlttel» eine« v^
melnfamctt «Inbesliebei^ elnaftb«« beftu^tcn. MxC^ fp entfd^lcb er

114 M ber ffrage, ob burdfi eine neue, rein stoedlbienliite 9tr4!-

tdtttt ^ bur4 ben Flamen 9runo %axLi de!enn}ei4net -- glei^«

fo« seiDqri^am lebe SR^sIl^feit sunt ftitf^igen eliminiert metben
foSe« ober ob buiet^ ber ni^utraten SSnbe bejs ^fe« Jebem
^naelnen bie {fteil^tt |um ülnftlerlf«l}en ober au4 ftlfd^isett/

«eüolien feiner Umuebuna p laffen fei, für bie leitete £5fttn9.

Siefem, tdIc er e« nannte, ^Setenntnis* Segnll« gegenüber Jotte
%ttn.i In ber IW^fufllon nur »eni« |u fuflea* . tfr m^xCiA, e« fei

imnBttg, »lel über ober gar gegen etromungen lu «eben, ble \\M
min bf4 einmal bun^fcfeen m^xldtn, ja, bie 3)iölu|flon über bö0
9e|]l^etlfd^ longmeile i^n nar^gerobe. 3)te Malerei loffe {14 ttti

oEgemcinen \xi jmei ^übgruppcn auflöfen, In be!oroiloe yM
onefbotif^e. IDie etftcte ^öce ftmcifello» in bie «tt^iteBur
unb fei C^t untergeorbnel; \A% ^meite n>etbe mieber ben Siang
etnnebmcn, non bem fle ausgegangen fei; Rc. fei JHcberWiög ^^
CtZebttifTeö Mxih tXt fol^e« wefentlliS ^nbieid^nung, bie Jonber^
tu USxiiä^itxi unb aufau^eben nm bie 3ap<mer gelehrt bSiten.

R80
»OS au|ecotbtntIi(^ intereffant, bie belben lebenbigen

»nf4ett Qie^ w^ Slout in biefer IDebotte 9Pr fl4 \xl fegen:
6e|aa, Sein, tunbli4, ungemein temperamehtndO, ^a$ breite
(Ibent^t mm einem locCerroaciUUi^tea i^iXigenfid^in meigcr ^re
Mt beib^ (Seiten umrol^mt, rn^ig^ nubinbli« unb bab#i b«j^

'
ibttülfriliiftid; SEout fd^^ütaiü^» (MMt xsAi opc*

\t 9tafe tmb aUfidepiB2gtim Itttts^, irfim»iett imb ^lomt
^i^u itnb {ttoffe ^tiing, Kttd imb omfiHert omi ben
rtngtitm. maxi begteift, bafi bft beitia«««^bfitbli4t.

»pefl«&f, «e bie IMM«n nimmt wie fit ^, • i|neit i^t•w ISfit mo Re e« fndten *-* loeim fie mn libet^iiisH;»t feCbjpi

fm»«« ^$ "foib bie fAotf »mrlffene fhcenge fotberimg Wt&, bie
{(ce Oeftoltimgeai am ^IbfQlnten mifit, unoereinbat flnb mit»
etHOttber; ba| l^ier bie beibea S^pen Semtieroment il^re belben
fm^ij^ Vupiiriidkformen ficfd^fM boben unb alfo als foS^MI
mittlUft nur b^nntnisjaft Mküitiaiib^ 9efe|t »erben Wnnci^
oigne tlnondec )u belegen.

$0(6 ift babei bie C^eße oerf(Sieben« SBSbseab SeoaS birelt Vit
Okifiiiu bes Untermertifien unb tOnlUertfA {fremben mfinfAi« ob
Stteliftemma bes Jbsmos. bücfie mnem SRenfAen mie Stut Mefe«
%ai^:u nur als bos {feinbiiAi toiflflommeit fein^ ««• »tt fibertoin«;
btif ilt nls SteibttnosflSAe. an ber bie neuen MBftk oemeffi
»erben Wnnen. Mnb fo aebört er %\i ber febr flrenqen u
fdJMetWdJen (bnmpe SWenfien, bie mitten in einem a:baos d
JFöbne traoen. unb bereu fforberunaen fouber vcsi\i unerbi
finb. SDie alte fformel bes SBerTbunb^ bie ilc 3»edma|it^..„
bie aBobtbaftlafeit unb tt#inbfU ber UafFenben Vt^cti betonte,
bot bei {bm neues ßtOen beZommen, unb moit loni) moU
fein« bdft flA tu feinen ^bwiHtr^ nlAts »Ititf^^iaes'' wcRnfret

«bft« foBte bamit bos «roMem ber WoSimnosneflaltutt« miA
114 Äetßfl fein? 6eaair xatXnit, mie in einem aften gtettter b

"

mxfpmwa> Safe« lEMSiffla Trfwi. to fsl fa -,--
bee «enfÄ felbft überflälRa. ^^n bie cbfolut rf^tlöe (Nicbemma
ber «r*iteftur. bie «inbeÄiebunq ber ^Bönbe in bie StaurnmWnnfw
bie ftiXfiemüfi bleiguf aeftSrioe Stoprbnun« bet aWJbel biHbetea
!elne «enbctunö bltrA \m »emoBnet Mefcr 9l8ume« ®as net^
loren ainae, bas fei bie lebenbiae Snsmlrbtn^ <>es 114 Immktc er*
wmx^f^a SnMuibuums. y\x^ Metauf, mU auf bie STiÄue. A
ni«t bie «rAiteftur felbfl üut attrfeiü metben mfiffe. mcnn fle
bas ^felbilb übfAaffc. 9ich aucb S^tut leine «ntmart
Unb fÄhcWi* mifcbt llifi ein anberes ^JtobI«im in bicfcn JPraaea-

tomulet: «Jos überbaunt h^tvXti, SxC bfcfem aufammcnböna
-jmerfmäftitt"^? 36 bas amcimäfiig« einer mbnunn in
aleiifier 2Beifc beftimmbör »ie brt einer aWofdWne? 3ft ble IBebn.
mofAinc —

' ^ ber eine ttcmiffc 3:cn5enii Mnleltet ^ miraidS amb
bie Amedform bes Ic&enMa tatiaen SEScnftbenf

©ielleU^t, \>o!^ fle tatfätfeli^ ber mei:benbe' Selb einer gtofi«
ftobtgebunbmen uuib gwgftabtbeJaJienben d^nemtioa menben Lin,
fomcit mcnl^cns, als fle eben bur(| ^txivcL Zempeeomentstmms
oerttctjen ift, »i^ i^ gCöut |>erfönli($ pepr3fentkri «ber nu
mei§/ büfi nii^t einmal bie amcrlteifM&cn «fiiBeftfrafeer ait^
SÄWsdmHfii^teitsermööungcn p erflären fW)/ bafi fteln^r omb
l&ler — ujle übcrnU in ber ^rdritcüur — ein 8pftelif4cr ©tOe
bomintert, unb jmar fo ffer!. bafi b!e untcntöblcn «eglett-
erfi^lnungen M«f<cr «auart fügli* als Äebenfä^H^teiten »cr^
na4lfif|i»t merben B^wien* Unb xxrtxiXL %A}xi gecab« ileröber^
über ^\K innerjkn unb f^öpferCfil&pen Äern Wnes iBertes« bie
CDislufflon oblel^nte, fo i(t bos für \f^xi «eobd^ter ein be^ bt^Xß
n^fepes ^X^xk, bafi «mit fdibll Jler t>as Ä*nöJum feinet Äraft
getroffen fÜ^Iti, über bas ^u, tebtn t^m xHii^i onfti^t, meil es
feiner ^x^^^ ^mperam^tsart mlberfm^f^eft mürbe. Unb es
»ore gona gewifi ein Swtum, aus einer petfSnlldfteft ?leöItlon auf
Mc 9Jatur ber Sad^ felbfl fd&licficn ^u moHen* Saut ifi Vertreter
elitär Cbentration mit einem gnna befrtmmten mi\) wiDertSefbaren
64önl)eitslbeal, |u beffcn Sled^t^rti^g unb SHationaitjlerung ber
©ebanle ber 8njc<fmS6tg!eit b^wnöeaogen mitb. er ift ein fJor»
rnonb, ein« fagoi^ de parier, UxCt> ba biefe» 3b>ettl ein unbebingtes,
abfölutes \% \l\i es fl^ fern oori jebem Äitf4
Daneben gei^t bos Sebtn ber anbem melier/ bie niiftt caxutß

fdSHiiefien, fonbem einf^Ikfien, \At iHd^t ftmng obfsnjl^etw, foiibeni
marm neretnen, Me nic^t bas <3efe| über |14 fteUen, fonbem im
«Infi \it^ Sorbens p* P^ts pcräijbernb erneuern: 3» i|r
febensJilb ge^^rt n«to|)b9Rf4 Vmht, als «usflufi «er alten ui

'

CbeburtsflStte ber XMtn Äunft -^ ber 5titf4.

-^iMta .jj^i.
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Morgenausgabe

Was ist Kitsch?
Bei. den MZeitgemäMen'*

«ei ben ,^itöcmft6en' — fo «gcL^LJ'''
^ÄünfHcrönit)pe ber ,,trbfttö!ten" je^t^ ]maaf Of

r

ilftcwft .J^ttf^ *itt Äunft iinb ß«fc/tonc ein-

beutige gotmulierung blieb ber WrftSöenbe ftel-

Ii#;4d^ttß>iÄ{ berm.et mwSte augeben^ ,ba* «i M i

belÄ *Stf# am eine fe^t lom))Iiiiette örfd&einuttö
^

f0^/^mmx iw^tenl eine fubjerttt* €1».

fteUmtg ^oben fönnen. 2:enn «itfd^ butdifcl^t unfet

gattac« ßebcn, unb bietteid^t ift baS Ceben felbft ber

örftlte Äitfiä^; er ifl auf ber 3Konbfd&cinlanbfd^(t

ebenfo ju flnben, wie fclbft int bebeutenbften Jhwft-

mete jHtf(jE|ige CUt^nte a« entbecfen flnb. Cotelb

boä'neue ein lWlev)Dunbene8 mirb, en^finben tpir

e4ii&0n ö» 4liif«. rtcfer ift bem ^a^M Wt-

gle^r; bet In rid^tifier i^oflerung a">n Heben

geirrt, in J^fterntfiMdet ^enge ober f(i|ftbl|d^ ift.

Kbee i»ii^ ^tf^^Ärr^hit^ «eiftnfud^t »adft *i4f4 .

ben it^ir mxä^ $t|^ eisten .tltfeger ber Aunft betrad|t|)i^

4i

,
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^ Mopganausgabe ^^
ftitfA utib fe{ne fiebetttuHfi in ftitoft utib Seiksi.^^

b,et ^tuntx imflitxamtype ^^U ^dtaemägen'' f)iYit($

hit Viain ^*' ^tYI ^ff "^ ^ "* btefer S^ema, bem et
neue ®ef£t$t^^UlMP ijj^ViuaHU. 9^a4 einer, l^f^d^otogtl^

0Mt gefüptjten: iludeinonbetfetuna mit ben ^U(^n^ a().^s:

mcMt rec^t tuerf^Dotnmenen Definitionen fd^ien i^nirniit

ItijiÄiMUig ber Se0ti|f bed .^ntaejgeimniften''. „SffXQhl^ioA*

oi (tfe)nptbenen^ i^a <tbit ^efieimnijTe nic^t böh alten

^tn\6^n gletd^j^itig gelüftet tomrben, Probleme ungldi!^
~ ^ eniMitelen, bebeute mtfä^, ati i^oymläxtd <Stof^

lunaltt^ii, Ineniget eine ISi^enfd^ft bei» S^genftaidbei^,

i tliien 3#<<^b hH ^efd^uetd. <So lange eitt^ iteite.

tfunfi in ftaftt^ofient ftitffiieft begriffen fei; toitfe ftiff«
ifiiii J6ofi^A bAft^nbp baneben tonferbotiiti; l^abe fie a^er
4i^ieit l^a^Hitft emi(At. fo fe^e bie 3erft(>rungj^rbeit bei
lttt{(|ei ein. gegen bie nur tunjüerifd^ dtog^en immun

iijbf«,,um in bi^.ii^igldt ti^taugeb^^ Md fei |i0((i^

•ttfcft M ten ..ntebri^en'' «tbeiten a« te<i^nett,

jtkfl mi^e bMolifl^ri Uietben, 'bSmit ein Segeniflok
n^e» 9i(i|hiiig^li fttlri. ^te ein gtoger @ij^uf)iieiet

im einet fitf^i^sn »oSe eine . SD^eifterf^öt^ttg m^uM^
llme. Jfiteü eiS mt^

%

auf bie rid^tig«
j^jlfierung beiB ftitft^ed an; biele ftünftlet HiÜM

^egenlmbi^fe bem ftltfjdft entnommen. — 2hi
fen .1Barobo;ien . (Segatd T^nl) nur vetn Qetoei
^en«k)4;^em>en @infteuung, bie bad antegenl

^lel ikDifd^ ibunft unb mtfcb ni(J^t^ enlbe|ren nH
iüt kt: tß \ü&tt tangt^eitig, ja sufunft^Iod, toen
f^of^t, ernpe Kauft gäbe. ^^, *^-v^,^>.v F^^'
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Arthur Ssgal wird sechzig Jahr«

"/, ein Glfiifounfif)
»on ?5rof. 3r. Daotb SouOTBatbt

•unö^oeItan|*auIt(§en ftampfe oieiet, bie bie
ailaretet unb bie überhaupt bie bilöenbe Äunrt

.
^ttt er i|^tx als eitt le^t etnftes unb [e^t entiÄu.
benes Temperament mitfleMtcn, bis er fii

•
' feine- etgenfte Stusbrudsort \Aü\.

'^

leberac« oerfiangnisoo« merben; bei sigal

oMM4|t btt.}u flCFu^it, bag ^eute - oett nerbrei.

^'L.»V^^.' ?öeJi - ia^rrei^e €4üler unb

?/nm«^ 5?"rJ"* "i*? i*'"« aJlaHebrcr bet Se.

^ffifi"?/'••1"?^*
Seinflefüöl. mit bent et longi

5iV« in «etitn einen gtoscn Äreis ietnet
«(^aler betict unb fötbette. merft 'pttt Siecht ge

sanfbcrfeit fut biete tettfte Sttbeit/

«. •'^J.^i'?.'^-.*«" ?«^ 8rö6M«rÄtei» fft Seaal
üetprtt^tet rut ferne au^/reaeit^neten 2£pofoaicn
bcr fflmicw«»4en unb lo^talcn „Ungcfäfj'U.
fe .r «es-T^elen Äun|tler» unb ferbft bes «ohe«

•^ll"«.J'« Drganmeruna eines ßciboorfcSts für

Sfr'^'if.^H?'?
Icbenber Ä^nftrer. UebcraU "at «?ict au4 fojial Ooilit aerantoormnoobcouftt

unb antegenb fleotrlt
»«»BJovrauBt

.

etn otuct VQtlorooB Sein» 9ri ii.iit'» s.
2Kttt Se|Foit.''for.nbe/!3«uÄ ^c'^St^yi

'»:»"
. . rv;^> '

'

si

tröge nie Äunbruntreben geben baoon fefiernbe«

^ll'^uf' ¥* J"J"* 5- « W« tiefergreifenbe
«rtb feine ^erj^aftere oeltanft^auli^e Vusein-
anberieftung mit ben „Problem besÄitiSesaSf

flroBcn Siyanblung gegeben ^at Unb iifi fenne

eir„,,*rs'
»uriSbalte Argumente fSr bJsGigenrec^ bec ffllaletet neben ber STr^iteftut,als b e, bie Scgal einmal in einem grofeenStrag m bet ^ithatU entmiielte. sfele^3iS

&n 'Iaa73;,lf
«««>" aa^rje^nt In efnet

m.f^!
^^"'.^«I'«s Sunbecte oon §Sretn fanuÄ r' '"?"

"i"
"«ssefu^tes Seifpier'Br

f'nj"» ^faenefnanberreöen, oie es ni^t feii

ir-.? '??^^'^"'"^'?^""9 oetanttDortliÄ für bie

iÄ^'r'-V';* *•$? Bt^anbelten Äunftfragin. ein
coiialpojitifer bie SBo^nungsnot, ein I03 ialirt

fa„nÄ^!Il'?l?',"H' •"*'«« Äüni«er%bertonnten gar ntt^t laut genug gegen Scaal eifern

fT" '^?/ «"^ae« bas aBanbSifb unb füfbieS
Sb« ilä"Ä"'*i" '•! 8It.$ite/tur. Segal

. v.nJ}- x^"* 3uru<fmet(öen unb o^ne febes
Sleffentiment non einet jübifcfien /Icitiofeit iinh

fr 2^.^^ P,^'f»|0P$ botum beneTben lönnte. Unb

fem"i«Ä""". ""''"' ""' "''^* ""' «"
"*V

9rf..fT^ M loum .Jübifi^e Sujets" gemaftl

SrJfV,«""^' fenj<^ ift mit immer als%in fol

htblfl'Jr^J^^' *-'" J2 ?'^*« 3ube eq-t^ienen.

Aber t^n «urrKöttg ju freuen unb au oerfÜAen
bicicnr itreitbaren unb boi^ feiten aütioenÄoDf
bas fieben hinter ben Sei^jtg bujSittSeSeS.
nung fronet au ma^en als filmet.
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THE PAINTER ARTHUR SEGAL
Centcnary of Iiis Birth

7

Could there have been a better time for a

paintcr to be born than the second half of

tlic nineteenth Century? Could there have been
a morc confuscd, morc dangerous time? Arthur
Sogal, very courageously faced thc tumult and
irouhlrs in which the artistic world was
phinged whcn he embarked on his professional
Cancer. Lct us first briefly sketch thc main
stations of thc itinerary of his life.

IIc was born on July 13, 1875, in Jassy,

Romania, of Jcwish parents. On the whole, the

local Jews were poor. There must, however,
have been somo sort of artistic feeling in the

air, for it was also 100 ycars ago that the

Yiddish thcatre started in Jassy. At the age of

15, Arthur was sent by his parents to Berlin

lo study art. Latcr, he went to Paris for the

samc purpose. He returned to Berlin, until the

outbreak of the First World War drove him
to Ascona in Switzerland. Back in Berlin after

thc war, he founded an art school. Teaching
or, for that purpose, any kind of communica-
tion with his fellow human beings had always
been Ol important interest to him. He once
wroto: Art is communication, communication
is life, art is life.

Didn't WC say he was born into an exciting

but dangerous time? 1933 sccs him in Spain.

The Republic had invited all persecuted Jews
to come. The civil war ends his stay there,

and until his death in 1944 he had his home
in London.
Yet what about Segal's artistic development?

For someone who believes in this intimate
connection of art and life, who is a full-

blooded human being, who feels, enjoys and
suffers with his fellow humans—and such a

one was Arthur Segal—Expressionism was
• ^-^—-

—

— ==n

bound to have a streng attraction in his earlier
years. We fmd a distinct echo of this art of
heightcned feeling and burning passion in
some of his woodcuts of the war years where,

|
in a moving and monumental way, he expresses
his horror of what man was then doing to man.
But later the idea grew strenger and strenger

that harmony, order and balance ought to be
the law of life and therefore also of art. The
Cosmos ought to live up to what the word
originally meant. His philosophy becomes al-

most Buddhist. Evcrything in the world is of
equal value: man as much as the smallest
iiisect, a flower as much as the highest mount-
ain. He tried to express this way of thinking
by avoiding a focal point in his canvasses or by
dividing the picture plane into little Squares,
thus directing our attention to the whole rather

\
than to one particular detail. The picture ^

should be truly "cosmic" not imprisoned by
the frame so that it too was painted in order
not to limit the picture's message.

Segal, who exhibitcd in several European
countries, was also represented at the **Exhibi-
tion of German-Jewish Artists' work" which

j

took place in London in 1934. Many people
j

might not have heard of it. It showed 220
|

objects by, among others, Max Liebermann, i

Eugen Spiro, Benno Elkan, Martin Bloch,
'

Yankel Adler, Kurt Lewy, Ludwig Meidner.
The prices varied between £1 and £100.

Segal's own idea of the essential quality of

painting could best be stated in his own words:
**What ought to follow now is the great syn-
thetic art as a symbol of the association of
the human Community, its equality and equiva-

.

lence, a symbol of harmony, order and a better
|

World." J
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Arthur Segal kommt nach Ascona
Gedenkausstellung im Dorfmuseum

Von 1914 bis 1920 wohnte er In Ascona
und die. die ihn noch persönlich aus die-

sen Tagen kannten, gehören einer anderen
Generation als wir an. Von Ascona ging
er nach Berlin zurück, 1933 verliess er
Deutschland und zog wie Karl Otten, oder
der ebenfalls in Ascona später auftauchen-
de Maler Manfred Henninger auf die Ba-

learen. Von dort ging er dann nach Eng-

land, wo er eine bedeutende Malschule
gründete. 1944 starb Segal.

Ueber Asconas Friedhof befinden sich
beim Eingang über der Halle drei Wand-

^ maiereien von Segal. Sie entstanden 1916.

scheinen einmal schlecht restauriert wor-
den zu sein und sind, besonders das mitt-

lere Stück, in einem weniger erfreulichen

Zustand. Mit andern Worten sollten sie

so rasch wfe möglich von fachmännischer
Hand restauriert werden. Vielleicht gibt

dieser Hinweis und die am 15. April zu
eröffnende Gedächtnisausstellung Arthur
Segal 1875-1944 den Impuls dazu. Es wäre
jammerschade, ginge Ascona dieser Fres-

l(en. neo-expressionistische religiöse Mo-
tive, verlustig, denn Segal gehört zu den
wenigen Malern, deren Meisterwerke In

bedeutenden Museen auf dieser Erde ver-

treten sind.

Der in Rumänien geborene Künstler war
an der Berliner Akademie, ging nach Pa-

ris, besuchte anschliessend die Münchner
Akademie und kehrte 1903 nac/i Berlin

zurück. Er gehört zu den Mitbegründern
der «Neue Sezession» (1910), also zum
Krejse Heckel. Noide. Schmidt - Rotluff.

Letzteren trafen wir später ebenfalls in

Ascona.

Ascona hatte wie auf so viele andere
Menschen auch eine besondere Wirkung
auf Segal. Eine geistige Ausstrahlungs-
kraft, sagt man. Nicht umsonst sind in

diesem Gebiet, das alt-heidnische Bräuche

bis in die späten dreissiger Jahre hinüber-

rettete, wo Schwarze Magie in Asconas
Umgebung Eingeweihten bekannt war. wo
esoterische Zirkel entstehen und höchste
geistige Kräfte wirken konnten. Maler,
Dichter und Denker ansässig geworden. So
beschäftigte sich auch der Maler Segal
mit tief religiösen Problemen und setzte
sich mit der Philosophie auseinander. Wie
wären sonst die Fresken am Friedhof, sein
Manuskript «Jehova. die Tragödie der Ge-
nesis» und die sogenannten «Weissen
Blätter» zustande gekommen?
Segal meditierte in einer chaotisch zu

beginnenden Zeit, kämpfte an gegen das
Verworrene, gegen den Ungeist, vor dem
er, um sein Leben zu retten, auf der Flucht

war.
-.t' ..

In Zürich lernte Segal Hans Richter —
er starb vor Jahren, seine Lebensgefährtin

Frida wurde kürzlich im Locarnese zu Gra-

be getragen — kennen. Es war die Zeit,

als DADA, eine Bewegung, die sich inter-

national zu verbreiten begann und auf die

ich früher schon in dieser Zeitung aus-

führlicher aufmerksam machte, als DADA
den Kreis der Dadaisten aus sich heraus

wachsen Hess. Segais Beziehungen zu

diesen Künstlern und «Antikünstlern» sind

in zahlreichen Schriften aufgezeichnet.

Segal, der damals In Berlin noch mit

Max Liebermann verkehrte, wandte sich

später einem neo-expressionistischen Stil,

dann dem Konstruktionismus und dem Ku-

bismus zu; es sind, wenn ich mich nicht

täusche, eigentlich wenige Landschafts-

bilder aus seiner Ascona-Epoche vorhan-

den. Er hat verschiedentlich experimen-

tiert, sich der Intensität der Farbe zu-

gewandt, auch von den grossen Franzosen

seiner Epoche lernen wollen.

Am 15. April wird unter dem Patronat

der Amici delle Belle Arti. Ascona, im

Museo Comunale eine Gedächtnisausstel-

lung für den Maler Arthur Segal eröffnet.

Sie kann zu einem bedeutenden kulturellen

Ereignis für den Borgo werden, eine inte-

ressante Epoche der Kunst für das Jahr

1978 einleiten. Nach Segal wird eine wei-

tere Kunstschau am 20. Mai mit Werken

des Malers Walter Helbing stattfinden und

dann im Juli und August Ascona im Zeich-

en der von H. Szeemann umsichtig zusam-

mengebauten «Esposizione Monte Verltä»

stehen, die auf verschiedene örtliche

Räumlichkeiten verteilt sein wird. Die

Geschichte des Berges, der Anarchisten,

der kulturellen und geisteswissenschaft-

lichen Strömungen usf. soll damit doku-

mentarisch aufgezeigt werden.
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II y a des fois de ces personnalites

internationales marquantes qui n'ar-

rivent que dans nne petite mesure
ä stimuler Pappetit des compatriotes

pour leurs creations. Des exemples

dans ce sens sont Victor Brauner,

Jacques Herold, Dimitrie Värbänescu,
Marcel lancu, Alexandra Istrati, Con-
stantin Antonovici, etc., presqu'incon-

nus au grand public, leur presence

n'ötant que rarement soulignee, dans
quelques publications specialis^es seu-

lement.

II est vrai que la tradition a un role

culturel actif dans la creation. Toute
culture doit etre comprise comme un
tout homogene qui se d^veloppe natu-

rellement par la culture des tradi-

tions, par l'attachement ä l'histoire et

au mirabilis Spiritus loci, mais aussi

par une reprise critique de certaines

influences exterieures, ^tant donn6 que
la specificitö nationale est un concept
impliqu^ nativement par la structure

intime de toute oeuvre.

Cependant, le geste d'inclure sans

r^serves un artiste du type d'Arthur
Segal dans l'espace de la peinture

roumaine dont il s'est tot dötachö, ä
cause de son option pour l'^cole al-

lemande, serait expose au risque. Mais
laissons-nous attires par le besoin de
comprendre 1 'artiste et le modeleur
d'esprits, par la maniere dont il a es-

sav^ et reussi bien des fois ä donner
ampleur ä Tindividualite de l'art rou-

main pendant de brefs mais signifi-

catifs contacts.

La presente ^tude se propose une
mise en evidence de la personnalitö

de l'artiste et de la mesure dans laquelle

celle-ci a et^ impliqu^e dans le develop-

pement de l'art roumain.

Ne ä Jassy (ä Boto?ani?)i, le 13
juillet 1875, dans une famille de hauts
fonctionnaires bancaires, il est le pre-

mier des trois enfants : Arthur, Clara

et Julius. D 'apres ses propres affir-

mations ^ il sera tres tot conscient de
la voie qu'il allait suivre et la famille,

non sans une ombre de regret, lui

donnera finalement son consentement.
En 1892 il termine les cours du lyc^e

et part pour Berlin oü il etudiera la

peinture avec le paysagiste Eugen
Bracht (1853—1920); quatre ans plus

ARTHUR SEGAL EN ROUMANIE

Cätälin DavideSQU

tard, il continuera ses ^tudes ä Munich
avec les professeurs Schmidt-Beute et'

Adolf Hoezel ^. La bonne et serieuse

sp^cialisation ä ces acad^mies alle-

mandes sera v6rifiee par le jeune artiste

en 1895, lorsqu'il est admis pour la \

premiere fois a VExposition des artistes
*

en vie du Palais de l'Ath^n^e Eoumain,
avec quatre toiles : Dans la cuisine,

huille sur toile, Catalogue n** 166, Köl-

nischer Fishmarketj huile sur toile, Cata-
;

logue n*" 167, Rue des pauvres de Boto-

§ani, huile sur toile, Catalogue n° 168,

Hütte gitane, huile sur toile, Catalogue ^

n° 169 ; ainsi il r^ussit ä obtenir, ä
20 ans seulement, une bien mörit^e

medaille en bronze, dans les conditions

oü, parmi d'autres participants anony-

mes comptaient Nicolae Grigorescu,

l^tefan Luchian, Dimitrie Paciurea, CD.
Mirea, Sava Hen^ia, Arthur Verona, etc.

n continuera d'etre une presence

active dans ces expositions de l'Ath^nöe

jusqu'en 1899 lorsqu'il ache^lb ses 6tu-

des ä l'Acad^mie des Beaux-Arts de

Munich.
Les presque 20 tableaux exposes

pendant cette p6riode (illustrant, com-

me nous l'avons d6jä; affirme^ le con-

cept de rSalisme bourgeois — cette ten-

dance n^oclassique qui domine l'art

officiel de l'Europe de la fin du siecle

pass6 jusqu'aux premicres d^cennies

de notre siecle—ä cause des sujets

abord^s : Eue des pauvres de Boto^ani,

Exposition des artistes en vie, 1896,

UEV. HOUM. HIST. ART, S6rlc Beaux-Arts, TOME XXIV, P. 59-68, BUCAREST, 1987 59
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Fig. 1. — Selbstportralt y huile/bois, coli. Fischer •

Fine Art Limited, London.

Catalogue n. 166, TJn hangar paysan,
Exposition des artistes en vie, 1899,
Catalogue n° 118, Vue sur la die de
Neamf, Exposition des artistes en vie,

1896, Catalogue n** 128, etc. et, aussi, ä
cause de la structure et la chromatique
de la composition) representent d'evi-

dentes affinites avec l'ecole roumaine
traditionnelle de peinture et portent
Tempreinte du sentimentalisme mol-

dave. Ce sont des ceuvres remarquables
dans lesquelles l'austerite des graines

d'Andreescu est doublee d'une forte

veine ^pique roinancee, selon le göut
de P^poque, par la filiere Bäncilä, Ve-

rona, Kimon Loglii, mais qui n'annon-
cent par lien, sauf peut-etre par le

seiieux et le professionnalisme, son evo-

lution future. Malheureusenient, peu
sont les CBuvres temoignant de cette

Periode. En Roumanie nous en avons
d^jä Signale ^ deux, inedites : Hütte
gitane, l'un des quatre huiles sur toile

medaille en 7895, Un hangar paysan,
dessin en crayon, j^eut-etre l'une des
esquisses du lableau en huile qui porte
le meine titre et qui a ete expose en
1899 ä l'Athen^e (les deux tableaux
se trouvent dans des coUections pri-

vees) et un Paysage, ebauche sur le

verso du tableau Femme qui lit, hiiile

sur toile, Galerie Nationale, inv. n*" 8501,
Signale par le restaurateur Alice Pola-
din Moagär ^.

Ce que nous considerons necessaire

de faire remarquer ici est qu'aucune
des tentatives critiques ä Tadresse de
l'ceuvre de Segal, etrangeres ^ et rou-
maines ®, ne Signale cette premiere
etape de jeunesse, etape que nous
estimons comme tres importante pour
la comprehension des avatars ulterieurs

de sa creation.

Apres 1899, lorsqu'il participa pour
la derniere fois ä l'exposition des artis-

tes en vie, le peintre s'absentera, pen-

Fig. 2. — Jeiine (illc an chapeau rouge, Mus63 d'Art
de la Hcpublique Socialislc de Roumanie.
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(iant presqu^une d^cennie, du pavsage
de la plastique roumaine, epoque'pen-
dant laquelle (1900-1901) il fera un
long voyage d'^tudes en France et en
Italie et s'^tablira ä Munich entre
1902-1903. En 1904 il s'etablira defini-
tivement ä Berlin et en 1907 il sera
pour la premiere fois admis avec un
ouvrage aux prötentieuses expositions
de la Sezession berlinoise®, expositions
devenues si seetaires ä l'^poque de

;

Max Libermann
;

il y exposera ä cot^
d'artistes comme Max Klinger, Edvard
Munch, Emil Nolde, Auguste Rodin,
Oskar Mall et Vincent Van Gogh —
auquel on avait organis6 une micro-
exposition r^trospective. Segal sera de
nouveau present en Roumanie avec
une « scandaleuse » exposition person-
nelle « d'art moderne» qu'il inaugura
en mars 1910 au cadre de la Soci6t6
Arta de Bucarest^o. L'importance de
cette premiere exposition personnelle
n'a pas eu l'öcho nöcessaire dans la
conscience artistique des contempo-
rains, en döpit du fait que le peintre
sera präsent pendant quelques bonnes
ann6es ä toutes les manifestations de la
Soci^t^ Arta et du groupe La Jeunesse
Artistique,

Les chroniqueurs plastiques, plus ou
moins dilettantes, vont essayer de pro-
t^ger « la pudeur publique.» contre ces

« bizarres » ^^ manifestations picturales

car « nous ne pensons pas 'que la pein-

ture n^est qu^un jeu de couleurs, eile
a absolument besoin d'un autre Substrat,

' un sujet, une pens^e, un sentiment et
c'est justement ce qui manque aux
(Buvres de Monsieur Segal » 12 Et le
peintre losif Iser, sous le Pseudonyme
de Eembrandt, signera dans Flacära^^
une chronique dans laquelle apre»
avoir reconnu que « Monsieur Segal
connait le mutier», conclut pourtant,
en disant que cette nouvelle technique
«effraye beaucoup de personnes et,

quant ä moi, eile ne m'enchante point ».

Tributaire, lui aussi, de l'atmosphere
d'aVersion g^n^rale qui se manifestait
dans la presse roumaine autour de ces
terribles « jeux de couleurs », le chroni-
queur I. Gruia de Secolul est le seul qui
va partiellement saisir l'importance de
cette exposition, comprise cependant
non comme un acte de culture, mais
comme une manifestation de couräge ;

« ... on'a inaugura la premiere expo-
sition d'art moderne de chez nousl
C'est une chose tres impörtante si

l'on pense surtout que personne jus-
qu'ä präsent n'a eü Paudäce de n'^x-
poser que des ceuvres pareille^ ^^

^^

Evidemment, pendant cette d^cen-
nie aussi la vision -plastique de l'artiste
avait subi des transformations substan-
tielles issues surtout du contact fertile

avec la cr^ation de Van Gogh, Segan-
tini, avec le pointillisme fraßgais bfla
Periode fauve de Matisse. Sa palette

Fig. 3. - Gegen den Krieg, linogravure, coli, de l'artiSte.
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Fig. 4 - Frühlings- s'est consid^rablement ^claircie, les cou-
landscharj huUe/ leurs violentent syst^matiquemeiit l'es-
toile, coli, pnvee. _„^ -i i »i.« t j. i .pace de la composition, la touche est

courte, nerveuse, juxtaposöe et libre,

eile manque de tonte Inhibition — on
sent rexpörience et le professionnalisme
issus de la fr^quentation, directement
ä, la source, de bonnes 6coles de peinture
contemporaine : allemande, fran§aise
et italienne.

Malheureusement, nous nous trou-
vons devant une Evidente « crise de
communication » au niveau g^n^ral de
l'art roumain encore cloitr^ dans les

formules prosaiques d'un acad^misme
d^suet propag^ par les ^coles officielles

d'AUemagne et de France oü la plupart
des peintres roumains 6tudiaient les

lois rigides d'un nouveau classicisme, en
contraste avec les exp^riences r^g^na-
trices qui ont r^volutionn^, au döbut
du XX® siecle, la pens^e plastique de la
peinture europ^enne qui avait d^jä
commene^ la grande aventure des « is-

mes ».

Cette Periode de cr^ation, d61imit^e
temporellement par le d^but du siecle

et la veille de la premiere guerre mon-
diale, est bien repr^sentie dans le

patrimoine roumain. II s'agit de cinq
huiles : Paysage, InUrieur de chambre,
Jeune fille au chapeau rouge, Voie
ferröe, Tete de femme, cinq gravures en

bois : La rue, L^Mair^ Femme assise,

Paysage, Fleurs de lotus qui se trouven t
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U. S. de Roumanie i^, six huiles

:

Äutoportrait, Pot aux fleurs, La maison
de Charlottenburg, IntMeur de cJiambre,

Linge ä sicher, Nature morte et deux
gravures : Paysage citadin— Berlin, Pay-
sage — dans des coUections roumaines
priv^es — toutes pouvant etre consi-

d^r^es in^dites sur le plan europ^en
parce qu'aucun catalogue, conform^-
ment ä nos informations, ne mentionne
la Roumanie comme possesseur d'une

cr^ation d'Arthur Segal.

Ä cöt^ de la joie de sa premiere expo-
sition personnelle en Eoumanie, l'an-

n6e 1910 lui offrira la satisfaction de la

participation, comme membre fonda-
teur du groupe Neue Sezession ou
Salon der Refüsierten, ä la grande
exposition initite ä cette occasion ; ä
cöte de lui exposent : Emil Nolde,
Ernest Ludwig Kirchner, Max Pech-
stein, Karl Schmidt-Eottluff, etc. Le
groupe aura Max Pechstein comme
President et se constituera comme une
r^plique vivante ä la Sezession de Lie-

bermann, cloitr6 d6jä; dans_ le forma-
lisme. Une ann^e plus tard, en 1911,
Segal, gräce ä un prestige bien merit^
au sein du jeune art allemand, sera
l'initiateur et le secr^taire d'une ample
exposition coUective k laquelle ont
particip6 trois grands groupes artis-

tiques d'avant-garde : Münchener Kunst-
lervereinigung. Der Blaue Reiter et
Neue Sezession ^'^.

Sa derniere grande participation a-
vant la premiere guerre mondiale sera
ä Erster Deutscher Herbstsalon ^^, ini-

ti^ par Herwarth Waiden ä la galerie

« Der Sturm », entre le 20 septembre et
le l*"" novembre 1913, oü il sera präsent
ä c6t6 de Robert Delaunay — qui avait
une grande influence sur l'art allemand
ä cette 6poque-lä — AndröDerain, Fran-
tisek Kupka, Picasso, Hans Arp, Ale-

xander Archipenko et beaucoup d'au-

tres. Au fait, ce fut l'un des premiers

moments oü les artistes en meme
temps que le public aient commenc^
k r^aliser que l'AUemagne a produit

et est en train d'imposer une nouvelle

maniere d'expression plastique dont
la grande diversitö styhstique sera

connue sous le titre g^nörique d^Expres-

sionnisme, tout aussi incitant que tout

autre mouvement d'importation ^®.



!*„^' »•

• 1 . . •

Fig. 5. — Hafenbild, huile/toile, coli, de Tartiste.

Vi'.

Emigr6 cn Suisse, comme beaucoup
d'autres artistes, ä cause de la terreur
instaur^e dans l'AUemagne de l'ann^e

1914, mais surtout ä cause de la peur
d'etre mobilis^, il s'^tablit dans une
petite ville du canton Tessin-Ascona,
oü s'^tait cr^6e une petite colonie
des artistes allemands r^fugi^s. C'est
ici qu'ont travaill^ ä c6t6 de Segal,

plus d'un an, parmi d'autres, Hans
Arp, Alexei von Jawlwnsky, Paul
Klee ^. En Souvenir de son passage
par cette petite ville de frontiere,

Segal laissera trois fresques interes-

santes sur le mur ext^rieur de la Cha-
pelle San Materno. D'ailleurs ce sont,

d'apres nos informations, les uniques
fresques r^alis^es par l'artiste au long
de sa carriere. Les trois oeuvres, d'in-

spiration religieuse, ^videmment, re-

pr6sentent : Scena della Deposizione,

Scena della Resurrezione, Scena del

Giudizio Universale. Ex^cut^es en 1916,

les trois oeuvres n'ont rien du confor-

misme d'une commande de ce genre,

au contraire, elles conservent la touche

d'influence fauve sur un dessin esquiss^
sommairement, le peintre estompe sa
Palette dans des tonalit^s d'ocre, vert
et bleu c6nil6um, doubl6s de grands
espaces en blafec et noir.

Mais cet exil Papprochera de deux
autres grands artistes roumains— le

peintre Marcel lancu et le poete Tris-

tan Tzara. Sans appartenir au groupe
dadaiste, auquel il adh^re surtout affec-

tueusement et non spirituellement, Se-
gal sera invit^, ä c6t^ de son ami Hans
Arp, ä d^corer avec quelques-unes de
ses cr^ations les murs du Cabaret
Voltaire — place de la premiere mani-
festation Dada ^^, II contribuera aussi

ä la troisiöme manifestation du groupe
en publiant dans la revue Dada 3
deux gravures en bois ^2^ ^ c6t6 de
Marcel lancu, Hans Arp, Hans Eichter.
En d6pit de son caractöre spomdi-

que, nous consid^rons cette rencontre
comme une heureuse « communion

»

spirituelle des trois artistes qui, n^s
en Eoumanie, se trouvaient ä ce mo-
ment-lä dans Pavant-garde du mou-
vement d'id^es d'Europe.

'X .
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Flg. 6 — Scena del Giuclizio Universale (fragment).

L'exil et surtojit Tabsurdite du tour-
billon d'une confflagration dans laquelle
il avait refusö de se lancer ne dimi-
nueront pas sa capacit^ creatrice, mais
ils modifieront du point de vue struc-
tural sa vision sur Part et sa relation
avee le public.

La gravure en bois et linoleum, dis-
cipline qu'il aborde sporadiquement
des 1918, n'est pas, tel qu'on l'a affir-

m6 23, un simple adjacent de ses
ouvrages de peinture. Elle represente
un langage plastique autonome qui
evolue parallelement avec la peinture
qu'il complete d'une maniere heureuse.
Cette premiere ^tape de son activit^
de graveur a ^t6, ä vrai dire, proche du
mouvement expressionniste du point de
vue de la technique, du sujet et de la
Solution. La creation de l'artiste la
plus importante datant depuis cette
Periode est repr^sentee par le cycle
suggestivement intitul^ Gegen den Krieg,

r^alis^ entre 1914—1916. Constitu^ par
une sörie de 11 cr^ations, ce cycle re-
presente avant la lettre Pimmense tra-
g^die et le chaos qui envahiront Thu-
manitö d^jä entrainee par le tourbil-
lon devastateyr de la premiere confla-
giution mondiale. Le vif contraste entre
le blanc et le noir, la ligne simple,
ample, la texture apre du bois imprim^e
au papier creent une tension dramati-
que de filiation expressionniste en es-
sence, mais qui porte son empreinte sty-
listique propre et impossible ä confondre.

Depassant les exp^riences du type
fauve, pointilliste et expressionniste, Ar-
thur Segal essayera, apres 1916, au-
tant dans les huiles que dans la gravure,
une maniere g^om^trique de ranger
l'espace, une division du motif dans
plusieurs surfaces r^gulieres au cadre
desquelles il employera toute une
s6rie de proced^s comme : la reflexion,
la r^p^tition ou l'image renvers^e, pour
compliquer ainsi la structure de Timage
et pour cröer un rythme composition-
nel angulaire. Sa nouvelle maniere
de travail, abordne plutot du point
de vue cör^bral qu'instinctif, d^rive
d'une assimilation originale du cubisme
et du futurisme. Par Opposition ä
ceux-ci pour lesquels les lignes de
force avaient le but d'exprimer le dy-
namisme de la vie quotidienne, chez
Segal la g^omötrie reguliere des for-
me» part de la n^cessite de la creation
d'un espace d'harmonie et d'equilibre.
II s'inscrira ainsi parmi les initiateurs
d'un nouveau mouvement qui enri-
chira l'avant-garde des « ismes » euro-
peens — le Simultanäsme ^4 _ et dont
le devenir dans le temps donnera nais-
sance ä une nouvelle Synthese post-
cubiste, le Spectralisme ^.

En theorisant, peut-etre plus que
tout autre confrere 2«, iL affirmera

:

« Painting is my medium for expres-
sing my views on life, and, most of
all, my attachment to life. Until 1916
those who inspired my art were Segan-
tini. Van Gogh, and lastly, Matisse.
The 1914 war threw me out of the tra-
ditional ways I had been used to.
Art lest its halo.

In 1916 my work took a new turn.
I lived then in Ascona and I painted
in the expressionist manner. I realised
that the desire for harmonv and ba-
lance is inherent in art. In nature



everytiiiiig is of oqiial im])ortanee
and interest. Tliat is how tlioso of
iny pictures caine into 1)eiii<i: whicli
are divided into Squares. Evoiy part
was of equal iinpoitanee. Tliis poiiod
of o])tical « equi-l)alanco » was tlie fiist

stage alon^ niy own path sinee 1910.

In 1923 I was stiniulated l)y (loetlie's

tlieory of colors to taint niy prisniatic
pictures Avliieli constitute' tlie lic^lit

Problems froni niy neo-iinpressionistic
days before 191()." In 192() I realised
that pliysiolo<?ieally we see oidy ])art

of our suiToundin^^s clearly at a iinie.

Tliis prol)leni interested me, and I

painted several pictures wltli visual
points. These pictures Avere the ])()lar

cornplenient to the « equi-1)alance » pic-

tures. There, no doniinatin^ section.

Here, a section Avliich doniinated so

stron«:ly as to drive all eise into the
background » ^7.

D'ailleurs, Arthur So^al est un cere-

bral par excellence, pour leciuel, etant
donne que la fantaisie creatrice est

presque non productrice, la « revela-

tion » se produira consciennnent a la

suite d'accumulations et d'experien-
ces repetees — nous tenons conipte e^ija-

lenient de sa riclie activite di(hictique,

lont^ue d'environ deux deceiuiies ^^

activite influencee en ^rande partie
par la personnalite d'un de ses nientors
spirituels, Sip^niund Freud ^a, duquel
il a assimile et experimente, sous sa

directe surveillance, le principe de Part
comme therapie. II a public ces idees

dans des etudes substantielles comme :

Das Lichtproblem in der Malerei (1925),
The Objective Laws of Comic Painting
(1927), Optische Gleichwertiglrit (1919),
Die Einstellung der modernen Ärchi-
tehtur zur Malerei (1929), Analogie
zwischen 3Ialerei und Mtisik (1931),
Die Entwicklung der Malerei in den
letzten 40 Jahren (1939) et meme un
roman rest6 en manuscrit : Jehova,
the Tragedy of Genesis (1914).

De retour ä Berlin, en 1920, il conti-

nuera son activite, cette fois-ci en
accordant une plus grande attention
aux implications sociales de Teduca-
tion artistique et de l'art lui-meme ^^.

Cela constitue justement l'une des ex-

plications du fait qu'il accepte d'etre

ä la tete du mouvement d'orientation

socialiste « Novembergruppe », dont il

sera le directeur jus([u'ä sa suppression,

en 1933, ^^v le Parti nazi en ascension.

Toujours pendant cette periode il col-

labore a la revue Sozialistische Monats-
hefte et S StuH'len oü il publiera l'ar-

ticle manifeste « Achtstun(hnitag », signe

avec Lazlo/Pe»i/l^»ter ^^.

Le (k^iiier contact fcrtiU* de Partiste

avec la l^oumanie se produit en 1924
lorsqu'il est invite par le commissaire de
la premiere exposition d'art moderne
organisee par la revue Gontimporanul,
II s'agit de M. H. Maxy, Pun des pion-
niers de Pavant-garde rouniaine qui
fut Peleve de Segal, a Berlin, entre
1922-1923 32. II participera ä cette
exposition a cote de noms connus de
Part europeen, conune : Hans Arp,
Paul Klee, Lajos Kossak, Kurt Scliwit-
ters, \\\ Eggeling, Constantin Bräncusi,
Victor Brauner, Marcel lancu, etc.

Segal exposera trois tableaux en huile

:

Faysagcj Femnie assise, Moisi avec
hdton et une gravure en bois ^^,

De cette periode de sa creation qui
peut etre a]jproximativement delimitee
entre 191()— 1929, les collections rou-
maines ne possecUnit, (Papres nos in-

formations, que trois ceuvres : Femme
qui lit (Galerie nationale du Musee
d'Art de la B.S. de Eoumanie), Die

Fii,'. I.-Sliidimkopl

( Tete de fcmnic —
Tepouse de rarlistc),

hiiile/carton, Gale-
rie Nationale du
Musee de la Repu-
blique Socialiste de

Uoumauie.
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Melkerin et l^rühlingslandschaft (coUec-
tion priv^e) ^.

Son retour k une vision naturaliste,
mais d^tachee de la note dominante
sentimentale de son debut plastique,
se produira autour de l'annee 1927,
et ce sera la demiere Periode de la

cr^ation de l'artiste et, en meme temps,
l'apog^e de son Evolution plastique.

Tenant compte d'une conception
largement r^pandue concernant la n6-
cessit6 du retour ä la rigueur de l'image
tridimensionnelle, l'artiste arrivera pen-
dant la troisieme d^cennie ä des com-
positions comme Hiddenseej Berlin, To-
ter Vogel vor Käfig, Graue Stimmung,
Interieur mit BlickpunU, Interieur mit
Lampe ^, etc., de v^ritables exp^rien-
ces photor^alistes. Nous pensons que
cette derniere sörie d'ouvrages nous
donne le droit de considörer Arthur
Segal Tun des promoteurs, encore non
reconnus, mais certains, du Hyperr^a-
lisme pour lequel, ä l'^poque et souvent
longtemps apres, il a 6t6 si injustement
bläm6.

Malheureusement, conformöment ä
nos informations, il n'y a qu'un seul

ouvrage en Eoumanie, datant du d6but

de cette p^riode. Il s'agit de Stillehen

mit Flasche und Äpfeln ^®, peint en
1939 approximativement. E6alis^e du
point de vue du dessin et de la compo-
sition, avec la rigueur des natures
mortes hoUandaises, l'cBuvre vit son
propre air de mystere par l'atmos-
phere de « sfumatto » dans laquelle
l'artiste a su composer tout l'^clairage

de la toile.

Professeur innö et peintre, Arthur
Segal et son art, dans un ^gale mesure,
sont dans une permanente et infati-

gable quete d'une nouvelle formule du
beau et de la v^rit^.

En initiant ce portrait, nous avons
consid^re que l'image de Vego artis-

tique soumis ä des tendances contra-
dictoires sous le regime de l'^volution,

offre tant au critique qu'ä l'historien

d'art le contour d'une personnalit^
de valeur europ^enne dont l'oeuvre
n^cessite une plus laborieuse connais-
sance, surtout parce qu'une bonne
partie de son activit^ est li^e aux
r^gions natales et, comme nous l'avons
d^jä affirm^, son oeuvre de Eoumanie
est inconnue et eile n'est mentionn^e
par aucun des catalogues ou des 6tu-
des consult^s par nous.

Notes
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York, Das Lichtproblem in der Malerei, in Licht,
Probleme der Bildenden Kunst, en collaboration
avec Nikolaus Braun, Berlin, 1925.

2« A l'6poque oü la motivation th6orlque des ex-
p^rimentations artistiques 6tait fr6quente, Arthur '

Segal se remarquait par une laborieuse activit6
dans la presse, ä la radio et dans une longue s6rie
de Conferences ä Berhn, Hanovre, Madeburg,
Bremen, Rotterdam, Hague, Zürich, Londres,
etc. (Ernestine Segal, op. cit.). II a 6galement laiss6
un fond documentaire de plus de 5000 pages en
manuscrit, la plupart in6dites, conserv^es par Leo
Baeck Institute de New York.

27 Arthur Segal, A Selection of Paintings . .

.

28 Entre 1920-1933, ä Berlin, il a 6t6 le direc-

.

teur d'une ecole libre de peinture et d^s 1937

jusqu'ä sa mort, en 1944, il a dirig6 ä Londres
« Arthur Segal's School for Professional and Non
Professional», qui, entre 1939— 1943, a 616 instal-

16e ä Oxford et mise ä la disposition du Ministöre

de la Guerre. Aprös la mort de l'artiste, sa fille, Ma-
rianne Segal, est devenue la directrlce de Töcole.

En 1983 l'öcole fonctionnait encore.
2« Ernestine Segal, op. cit.

30 Aprös 1918, un grand nombre d'artistes,

6crivains et compositeurs allemands, des Berli-

nois surtout, sous les influences des nouvelles

transformations radicales d'octobre 1918 et de

l'abdication du Kaiser, se sont engag6s d'une ma-
niöre pl6ni6re dans une activit6 soutenue d'6ducation

artistique des masses ; dans cette action de revi-

rement culturel un röle majeur a eu le mouvement
d'orientation socialiste Novembergruppe.

31 Article partiellement traduit par Amelia

Pavel in Expresionismul ... p. 179 — 180. 67



^2 M. H. Maxy, Exposition r^trospective, Dal-

les, novembre, 1965, index biographique (catalo-

gue). Les modalit6s de division prismatique de

Segal auront une influence d^cisive sur la Vision

plastique du jeune Maxy dans ses ouvrages, entre

1922—1928 surtout, et les coordonn6es futures de

son CBuvre conserveront la mßme Organisation

rigoureuse dans l'espaee des masses chromatiques

et de la composition, ce qui nous donne le droit

de consid6rer que Segal a contribu6 indirecte-

ment ä raffirmation du Constructivisme en Rou-
manie.

3' Conlimporanul, n«» 50, 51 des 30 novembre,
30 ddcembre 1924, constitue l'affiche-catalogue

de cette exposition. Ä cöt6 de Segal qui expose :

Paysage, h/t, catalogue n°^ 40, Femme assise, h/t,

catalogue n°^ 41, Molsi avec bätoriy h/t, catalogue

n» 42, Paysagcy xylogravure, catalogue, n* 43,

exposera 6galement sa femme, Ernestine : il s'agit

d'une broderie, catalogue n° 44.

^^ Femme qui lit, voir note n° 6, Die Melkerin,

h/t, 0,340 X 0,510, sign6 ä gauche, en bas, en noir,

Frühlingslandschafl, h/t 0,450 X 0,650, sign6 et

dat6 ä droite, en bas, en noir 1918.

^^Hlddensee, h/bois, 0,330x0,415, sign6 et

dat6 ä droite, en bas, en noir 1931, Berlin (toter

Vogel vor Käfig, h/bois 0,330 X 0,330 sign6 et

dat6 ä droite, en bas, en rouge 1933, Graue Stimmung,

h/bois, 0,390 X 0,610, non sign6, dat6 sur le verso

1932 (coli, de l'artiste).

'« Stilleben mit Flasche und Äpfeln h/t, 0,400 x

0,650, sign6 ä gauche, en bas, en noir, coli.

priv6e.
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Kunst ist Ausdruck des Eindruckes.

\ ./.-i

> *' .'•

,

oderVon Gott 0||j Natur) aus ist alles gleichwf^ -

im Absoluten ist alles gleichwertig. '
Mit derselben Wichtigkeit, mit demselben Eingehen ins Einzelne

beschäftigt siA das Schidcsal n>it einem Frosch wi^ mit deih

berühmtesten Manne oder ^ineni Stern.

Pem SAicks^ gegenüber ^t alles gleidiwerögf,

Gleichwertigkeit ist niAt Qleidiartigkeit.
'

V
'

PI ^ ^ _ A^

ie Kunst soll CleiAwertigkeit als Ausdrude anstreben. •

/''

'.h

' -..j

"''

Vor dem Gesetz sind alle gleich, v^ir

Dem Gesetz gegenüber ist der Bauer und der Ministe. ^
gleiAwertig — wenigstens in der Idee.

In einem demokratisAen Lande soll jeder Bürger gleiAwertiger

Teil des gesamten sein und gleiA vor dem Gesetz;

Meine Kunst ist die Ausdrucksform für den demokratitAen
Gedankea i-l

I

Gleichwertigkeit ist Neben- und Aneinanderordnung.

Ungleichwertigloeit ist Unter- un<i Ueberordnung. /^
Gott (Natur) ordnet gleichwertig neben- und aneinander* ^:

Der Mensdi unglei<^wertig über und unter,

Kunst soll An- und Nebeneinanderordnung — als Ausdnidc
«nstrebea '' V.i-:'C:

^:r:-

I
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V DurA Unglökhwcrtigkeit, durch Ucber- und Unterordnen er^^

l* stehen Widerspruch, Kampf, Leid.

Durdhi Gleidiwertigkeit, durd\ An- und NebeneinanderordnunjB^

werden Kampf m^tl Leid und Widersprudi aufgehoben.

Kunft ist audi Ansdiauung und AnsAauungs-Unterridit

Pie Anschauung meiner Kunst will den Ansdiauungs-UnterriAt

der Gleidhwertigkeit — der An- und Nebji;^einanderordnung.

#

m

>f

Die AnsAauung und der Ansdiauungs-Unterridht im Kxmstwerk

gesdiieht durch die Komposition depelben.

Die Komposition des Kunstwerkes im gleichwertigen

Sinne kennt keine Haupt- und Nebensachen.

Das Augef des Beschauers betrachtet alles gle^hn

wertig -^ kein Teil dominiert

Jeder Teil iat ebenso wichtig wie der andere — Einer ist f^r

Alle, Alle sind für Einen dcu

Im ungleichwertigen Kunstwerk sind Haupt- ui^4

Nebensachen vorhanden. Die Kqnf^position ordnet die?

Nebensadien der Hauptsadie unter, diese aber über — so,

dass die Hauptsadie zuerst gesehen wird. Die Hs^uptsache

dominiert

/
•

Ein gleidiwertiges Kunstwerk ist ein demokratischer Staat, in

dem jeder Teil gleidiwertig mitspricht

Der Rahmen sdiliesst es nicht ab, sondern führt es aus sich

heraus — die Beziehung zum Kosmos herstellend.

Ein ungleichwertiges Kunstwerk ist ein absolutistischer Staat,

in dem die Stimme der dominierenden Hauptsache alles

niederzwingt

Der Rahmen schliesst es ab und führt es in sich hinein«

Beziehung mit dem Kosmos abscheidend.
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Ein gleichwertiges Kunstwerk ist Harmonie in Freih^ -^^

Uie Harmonie.

E in ungleichwertiges Kunstwerk ist Harmonie durch Zwang —
•,

sdieinbsure Harmonie.

Ein gleichwertiges Kunstwerk führt zur Erkenntnis -^ i§t Ausi

druck der Erkenntnis

Ein imgleidiwertiges Kunstwerk führt zux^ Widerspruch — ist

Ausdrudk des Widerspruchs.

Impressionismuss, Expressionismus, Kubismus, Futurismuji usw
sind Arten der Ausdrucksmöglichkeiten in der Kunst, die alle

,
ihre Berechtigung haben. • /
3ie sind s^ber nicht — Richtungen — d§r Kunst.

Es gibt nur clrei Riditungen der I^xinst — drei Wege zum
gZiel. Die Richtung zu Gott, zum Absoluten, zur Gleichwertige

i"Keit — die H^ligion in der Kunst

De^ß Ziel ist Gott -»^ Erlösung. '
! . ^

Oder — die Richtung zym Menschen, -zum Relativen, zw
Ungleichwertigkeit

Pas Ziel ist Mensch '— Qötze.

Odc^y — die Riditung zur Kunst selbst — lart poiur lart —
ebenfalls unreligiös. ^ >^m

^^L>. '':*
/ÄjZiel Selbstzweck — Beziehungslosigkeit

.I

Meine Kunst will die Richtung zu Gott durch ihren Ausdruck

der Gleichwertigkeit :--^'r

In der Riditung zu Gott sind die andern beiden gleichwertig, ein-

und nebeneinander geordnet vorhanden, in freier Harmonie, keine

die andere ausschliessend oder unterordnend~ wodurch ihre Selbst-

iwecklithkeit und ihr gegenseitiger Widerspruch aufgehoben ist

.

' •'•.
Per .»Wcltdemokratie widme lA meine Kun«t

W

* ' i
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TÄdrJor/irnfciiW im Oktober

to bift 1
Äcbattlott bec ^JfeoHif^en geifutiö"

3ion ©ctfd)lcbiticn 6cUen Ifk In

^m BcilMiig 'etfUuitö |Ut Slot

bßt Äünftkc ||«nomm«t aotben.

(?>c^tüttcn 6ic c|^c^ einem Äünftler,

bcc o5 3af)te ite Äunfticbm fte^t,

Cf:.öva!tctiftif(l ift blc aU^mtlnt

^Infdjauung, böl tö 3« ^^^^^ ÄÜnft-

b:lbl)auctt, öcfi|rlci)en uft». »Irb,

fö böö eine Hfletprobuttion ctit-

ft(*t)cu muB. ^Ifcefe!)cn böoon Ift

CS ßirt i^crbrcc^ci
J
öetöbe^u, la| In

bct beutißen 3^^? ^«^ ^* f^ '^^^^^^

Mnbccufcne M U^ ^^^^^ tDibmßn

imb \i6) liin\iUtm betätigen. Slefe

«illntd^QUunö UU nlc^t nut lu bem

ptofeert Sj3ubli£umdttci«, bec laum

m Scrilbtung mit bec Stunft

fommt. fonbciit auc^ in beft Ätflifen,

btc bet Äunft no!)cftel}jin/ uttb fogac

in Äün^ltertrecfen filbft.

£)bcrftäc§U(^ bettö^tct, iDlib tat-

fScTirtc^ »icl flcmölt, gcbltb^öuttt,

0€f(J)rlebeh unb f€l)r »Milg, fofio»

|«(t nld^te, tJcrföuft. ^le «ufr

ftÄlIungett iaben bicfe« 3abt *«^«»*

»ettaufe 8" vthtx(i)nm, obö«fft^en

i\oi\ benjeiugeit bcß Btaätts, bw
bnbur(^ ein iDcnig be« Slot abl^elfcn

taotlte unb cud^ ben tln!auf »on

i^unflDctlen on^utßflcn fud^ß, 91«*

Tultat biefct ©ettö^tungt «• fllbt

au t)lcl Äünfticc, e« ©Itb gu ©tct

Äiinft pröbuäUrt. ®a aber !n btt

Q^uU fd^on ble 5tun(t oU ItuUut«

faftot i)tnöcft6tlt ttirb, fo Ift w
fclbftüetftänblid), boS man Äunfl

bübcn mug. Unb fo bütfen olfo

nuc fold^c Äünftlcr malen, bllb.

I)ouern, fc^tclbcn, fomponleten, bU
ais .,fcf)affcnbe ÄÜnftleC »u bteelc^-

nm flnb unb füt ble btc Äunft eine

Qbfolutc 91ottDenbi0!elt Ift. Ca flnb

bie $)ett)orrogenben, bU m\t genü»

gonb tennen.

^cnn man bogcgen ble XotfadSt

fcftftcat, boB beule 3umlnbcfte«ö

fn oißl, lücnn nl(f)t mel)r 0I5

tiuiT}cc Äunft ptobuaicrt toirb, bann

muB man ftcb fragen, wie bas mbg-

lld^ ift unb w\t baß h^tt^U C«
ergibt fid), ba§ eine anbete
^iottDenbigteit augcunbe liegt, aU
man allgemein annimmt.

eJ^e »it bie SlotmenblgTelt, Me

fo ötelc Slünftler unb fo oiele

Äunjlmerfe probu^lert, nS^er be»

Ira^len, follen folgenbe fftoötn gc

ftellt merben:

1, scann toarctt h\t Äfinfttet

n t (Jt tn 9lot?

2. ?Bantt gab ta ilne Untet-
^tobuftlon l« bet Äunft, fo

bag bie flat^ftage gtögct ©at?
3. $aßann b^ben »uc r4 ö) <* f •

f e n b e Ä U n ft I e t" ptobugicct?

4. 3Bann Ift btefen fd^offw^ben

ftünftlettt ble 9Ut f erngeb«!*
ten toocbcn, abgefebcu »ou «u*.

«abmeu?

5. SBann 1)Ctt man elnwanbfrel

„f(I)affenbe" oon „ni(btfrf)affenbcn''

Äfinfticrn au un te t f <b 6 Ib ea
ocrmocöt?

6. 3ßmm fortnten bU mel|lcn

flusübcnben (ofort ober au^ narf)

3aT)ren miffen, baß f« n i 4 1 ^ e •

c u f e n e jlnb? ®enn »le oft fflor

getabß Ibre t^artnatfigtelt unb ^e-

bartli4)lelt bet ^«ueU Ibccr »e*

tufenb^U, bie nacijb« «u* ^on-

ertonnt loutbe.

7. SBann töurbcn ba^nbte^erbe

Stünftlet f ofort oerftanben^ ob-

gefeben t)on ttuouabmen?

8. 3ßrtttn tturbe Äitftb weni-

ger gelauft OI0 gute Äunft, fo ta%

blt itunft S^etufenet notxoenblgec

loat ot« ble llnbetufenet?

9. SBonn wat man libce ben

3 10 e Ä bet ftunft fo üot, »le übet

ben 8^^^ ^^^^ Gebrau^sgegeti-

ftanbcs?

10. SBonn bat matt Me Äunft

OI0 einen ptcltlf^e« «etttf
betrcdötet?

Sataa tonnit nö(5 Biete Ä^ti^e

Sftagen fteflen, ble ble 9lbfucbltat

bet oben angefübtten allgemeinen

ttnfcbauungen bemelfen. 0enn bann

mu5 man aucb fogen: Ö« b^t
immer 8u «tele Äünft-
let gegeben, [it baben Immer

mebr 9lot gelitten als anbete 95e-

rufe, e« b^bcn immer meifteus Un-

berufene Äunft probuaiert uftD.

Unb baft getabe fitüit, too ble att«

gemeine Slot fo groft Ifl, notb mcbt

Jtunft probualett wirb, ifl bccb

clgentfimlUb. ©eujöbnli* «i<bte*

fifb bie $robu!tlon na(b ber Sdadi»

frage, unb menn ein ^rtifel fcbc

oiel ocrlangt mlrb, bann werfen

fKb oiele auf bie ^ftobultion bes-

fetbeiu % C^UI4 UXf^p4^^
2)00 ilunflmer! ifrba, nm gefcben

8u mcrben. d mlrb gebrandet i<nb

oerbroudöt au bicfem Sxo^d. (Ein

Stunftmer!, ba» gefeben tootben Ift,

bot feinen gmecf erfüllt, mie ein

9nä), boa man gclefen bot. ^an
tarn es aud) oft f«bcn. 3cbe<<mal

etfüat e« biefen Sioerf. ^tioot.

blbltotbefen ftnb ^getegenbelt bes

6ommlers, ebenfo ftunftfammlun-

gcn, ober nld^t 8lel unb Qwtd bc5

Itunfttoertefi. 6omit ift ble ftunft

ni4t böjtt ha, um in etftcr ßlnlc

gelauft oDet oer'auft ju »erben.

Unb xoenn bas iBerböItnio ein

ftünlllet 8" ÖOO SUlcbtülnftlern ift,

fo bttt blefet olel ju ptobugietcn.

Um bem 6c!)bcbürfni5 au genügen.

Slun ift aber Äunft ontf) bet

©rang bet Snbiotbualiiät jur 9Kit'

teilung. Unb in 8eUen ber 9^ot ift

ber SÜllttcirungstrong größer als

fonft. 2)rum mlrb f)tuU mcl)r

Äünft probujiert, tro^bem roeniger

o.ettiiuft- mitb. Unb gefel)cn luicb

bcute-Äunft me'br als fonft, trofe-

bem bie 9lusfteflmtgcn weniger bc-

f;j4t metben. Ucbetall Ift bie

SWögllcbteit, ftunftroertc ju fcben.

Ünh fomit erfaßt fie Ibrcn Smctf.

«bet aucb in bicfer Segicbung

wirb bie Äunft berienlgcn, bie man
in ÄunftCrctfen als Unberufene be*

aei^net, mebr octbraucbt als b'.e»

ieiilge tBetufeiter. Sfluftrotionctt,

irtobierungen, geijbnungen, ölepro-

buftioncn uf». aerben In ÜÄaffcn

oetbreitet. SKau fiebt Äunft foju-

fogen auf allen 6traScn, in allen

6(baufenftcrn. aKon fielet Äunft,

obne au beaa!}Icn. (5le mirb fogar

umfottft an fe^cn aufgebrüngt.

Unb barum waren bie Äünftlet

immer in 9lot unb fmb es b^nte

no(b.

5)ie 9?atur W^t Ibre QrDtdt ni(bt

»ergerooltigen. 2)cr 8»^^ ber Äunft

ift In erfter Slinie, gefeben an

ttttbem-^e» i|^ foult aufgcawun.

gene gwedC" i^rfanft fiii werben,

tä<bit,fliiÖ, Inbem bie Äünftlcr^ In

SHot leben.

<ts wSrc nldöt ausanb^nTen, bie

Slot bes 6ebbranges, wenn nut bie

berübmtcn Äünftler, beren B^bl

Ciufitt^t gering ift, csifticrcn wflr-

ben. 9Benn man fobrein, iabraus

in gana 2)eutf(btanb nur ble 2Ber?e

tjon fagcn wir tOO Ärnftlcrn feficn

würbe. SDloncbe finbeu ftcbcrlicb

aucb biefe 3abl a« 0«öi^. Unb oud)

wenn fcbcs 5al)r nocb einige (öcnics

binauWmen, würbe man p^b fcG^c

au^iratb Unberufenen fernen nur

um Übwcrf)flung a" b^bcn

3?as ßeben bot onbere ©efcfee cTs

bicicnigen, bli unfere £)berflä<b-

Ud)!eit bem ßeben aufawlngen

utöcbte. ©ieiculgen "äKenfcben, ble

blc Ööfung als felbftoerftönblicb bc-

tracbten, wenn nur ftbaffeube

Äünftler esiftieren warben, tonnen

bem ^Problem nldjt garecbt werben,

genau fo wie biefenigen, bie be-

Doupten, es leben an oiele 2U«n.

fc^cn auf ber STelt.

üBon ber aufgebe ber Unberufe-

nen, ble ble "Probleme ber Söcrufe-

nen populär mod^en, jle banolijie»

ren, um neuen Problemen tm
*obcn au f(böffen unb ats foTcbß

bem ^thm notwcnblg ftnb, wollen

wir nicfjt fprccben.

5)as ßeben b^t feine (Sefelje unb

bie Äunft bie tbrigen. öie will

mitteilen, barum gefe!)en, geb^tt,

getcfen werben. 3)lon Jonn ni(bt

genug feben unb bScen. $ft man
mübe, fo ruT^t man fitb on«^ ober

bonn ift bös $5erIongen wieber bö.

<Die 5bee bes Äunflnet-
leibs, an beren «crwirtli^ung

ber 9Birtf^aftIi(be. $5crbanb bilben-

bet Äünftler Scrtin arbeitet, gebt

ton bem 6tänbpunlte auä, bog bas

Geben ton ÄunftwerTen beren ?5et-

braucb bebeutet, unb ta^ blefet

i8crbrau(b bem Äünftler ßebens-

exiftcna fcböffen foUtö. Snbem bas

ÄimftwetI entl|gb|n wltb; W^
in ber ©obnurfg ^es ©e^fohfumen»

itn eine Bftittnn^ bßflnbet, wirb

cttfb ble Äauflüft ongertgt, wie

amccifontf^c Crfobrungen' auf ble-

fem ©ebiete feftgefleKt bßben

Oie $5orf(i)l5ge aber, bie em

bicfer 6tette gematbt würben, um
ber 3lot ber Äünftlet abaubclftn,^

wie: Bewertung nacb 6tunbcnIo!:n,

Öerübfeljnng bet ^rel^e ufw. wetj

ben an leincm Ergebnis fübrei

weit bie Hauptaufgabe bet Am]
baburc^ nicjt bcrutfficbtigt wirb.

Arthur Segi
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^cff2 Jebruor 1925 6. Jaljtfl.

O

f

l^erfammlungsanieigeti.
Berlin. IHeiitfauf (IH^it^seinfaufsgenoffenfd^aft b«r beutfcf)ciT Mnftler). Die orbcnt-

nd;c btesjä^rige 7. ©eneraloerfammlung finbet am 2 7. Scbruar 1925, nac^m.
4 Ul)r, in ber (BejdKiftsfteüe bes 2B93., SSerlin 2ö 62, Öutl^erftraBe 46, ftatt. Xages«
orbnun^: 1. aSerid)! bes SSorftanbes, 2. 5Berid>t bes Sluffic^tsrotes, 3. (Ben'e!)migung bes
2(bfd)luf[c5, 4. aSertcilung bes ^Hcingeminnes, 5. (Enttaftung bes SSorftanbes, 6. C^ntlaftung
bes 2Iufftd)tsrate0, 7. S^euroal)! eines gefe^mägig ausfdfeibenben 2(uffid)israt5mitgIieb€S,

8. !Hec^nunig5iDefen unb ^rcbitöiett)äl)run'g, 9. Einträge, 10. 2(nregungen. — Einträge muffen"
bis fpäteftcns 12. gebruar bei ber ©efd)äfts|tclle eingelaufen fein, bamit fie ben SÄitgliebern
nod^ recl)t5eitig 3ugefte(lt merben fönnen. — 2Bir bitten SSertreter 3u entfenben ober einen
^Berlitiier ^errn, ber ben Oenoffenfdiaftsgebanfen liebgetoonnen l)at, mit ber SSertretung ju
beauftragen. D er 18 orftanb: Dr. ©önner. ®.. genfer.

Harlsrulie. 2093. 3al)re5oerfammlung am Donnerstag, ben 2 6. gebruar
1925, obenbs 8 Ul)r, im tleinen ©aal bes Äünftlerljaufes, ^arlftr. 44. — Xagesorbnung:
1. [Hec^enfd)aftsberid)te unb 2öal)l ber Eaffenprüfer. 2. Seftfefeung bes 3al)resbeitrages (SSor-

fd)lag 10 Wt). 3. G^rgän3ungsrr)al)l bes SSorftanbes. 4. 2ln((§lu6 an eine ^ranfenfaffe.
5. Slufflärung über S^lec^tsfdjufe, ©teuerfragen unb 3Jlatenalbefc^)affung. 6. Einträge unb
23erfc^iebenes. — Die 2Bid)tig(eit ber S^agesorbnung erforbert uoll3äl)ltges (Erfc^einen

befonbers ber ortsanfäffigen aJlttglteber. Der löorftanb: (E. Ule, 1. SSorfifeenber.

Äönigsberg l JJr. 2B95. S^orboft. 2rm aJlontag, hm 9. fjebruar, finbet Säger^-
ftrafec 17 part. (fii)3eum IHaufc^ning) um 5 Uftr bk biesjäbrige Saftr^soerfamm-
l u n g ftatt. lagesorbnung: 3al)re6berid)t, ?8orftanbsn)a^l. 2Btr bitten, befonbers
mit JRücffi(f)t auf bk S^eufeftfefeung bes 3o^resbeitrages, um r)oU3ä^>liges (5rfd)einen.

IBIesbaben. (Ortsgruppe bes 2B93. 2ö«ftbeutfd)lanb.) 3u ber am 9. S e b r u a r 1925 im
5Ratsfeller 3u 9Biesbai>en ftattfinbenben (Beneraloerfammlung laben mir unfere Wxt*
glieber auf 5 Ul)r naä)m. ein. Slagesorbnung: 1. 35ert(^t bes SSorftanbes, 2. !9Berid)t

bes ©dKi^meifters, 3. Cntlaftung bes SSorftanbes, 4. ^e\xu>a\)l, 5. SWitgliebsbeiträge, 6. 2lus»

bau bes Skrfammlungslofals, 7. 3uri).

95efonbere 2lnträge muffen bis 3um 5. gebruar 1925 fcl^riftlirf) an ben 1. Jßorfiöenbenv

i)errn aJlaler 9^ietf^l, 9'lübesl)eimer ©tr. 23 I, eingereid)! fein.

Bericht bes Reicf)0niitffd)aff0iietbanbe0.

Die f(f)m<infenb<en politifdj'en SSer^ltniffe l^aben bie 95e^anb(ung ber ©teuerfragen
erfd^mert, unb bas 3ufammenarbeiten ber freien 93erufe erfolgt leiber aud) nod) nic^t in

müTtfd^ensmerter SBeif«. 3m neuen !H«id>stag ift aber mieiber eine SReibe oon ?krfönlid)(eiten,

bie ibr Sntereffe ben ilflöien ber freien SBerufe unb insibefonbere ber ^ünftler augemanbt h(iben,

ba^ mir auf eine mirtfame Unterftüfeung unferer bered)tigten gorberungen boffen bürfen^
obalb bie Parlamentärifd)e aJlafd)ine für bk (Einaelbeiteu ^es SBidfdKiftslebens mieber normal
äuft. 3m IReid^smirtf d>af tsrct mürbe in bem 3uftänbigeTi 12er 2lusfcbu6 bie grage
ber ß u j u s ft e u e r unb ber U m f a fe ft e u e r für bie freien ^rufe erörtert, leib-er mieber
mit menig befriebigenbem (Ergebnis; bei ben onberen SSerufsgruppen löfet t^as 93erftänbnis

äür bas befonbere SS^efen ber freien 95erufe no<^ immer 3u münf<i)en übrig. C^ine ©ntfcftlieftung^

ik Befreiung oon ber Umfafefteuer bei einem Umfa^ bis oierteljäbrlic^ 1500 SWß. forbert,

(ann uns in feiner© eife genügen. Die 2Berbungsfoften finb in oielen Smeigen
ber freien IBerufe fo groß, ba% bei einem Sflobumfafe oon 1500 Tlt nod) ausgefpro^ene
S^otlOige oorbanben fein fann. ®s mirb oergeffen, bafe bas ti>efentli4fte ?^robuftionsinftrument

für ben ^ünftler feine eigene ^erfon ift, bie nur bei entfpredjenber ^Pflege unb 95el>anblung

iie gemünfd^te ^robuftion liefert.

5ür bk enbgültige 2Ibfd)affung ber ßu??usfteuer mar fd)on meit mebr
entgegenfommen 3u finben ols früher, es beftanben aber aSebenfen, bem ffinansminifterium

eine (Einnal^mequelle 3u nehmen, o^ne glei43eitig Qx[q^ m fd)affen. Der Slnteil, ben ^unft*

merfe an bem finanäieüen Erträgnis hex ßu;cusfteuer boben, bürfte febr gering fein, genauere

eingaben über b-as SSerbältnis fann ibie aSebörbe letber nid)t mad)en. Die Q^legierung faßt

bie 2lngelegenl)eit in erfter ßinie t)om fisfalifd^en ©tanbpunft aus auf. Die

[Regelung ber ßujusfteuerfrage foll balbmöglidrft 3ugleid) mit ber Umfafefteucrfrage oor»

genommen merben.

Durtft bie Xagespreffe ift eine Sefanntmaid^ung bes !R e i d) s f i n a n 3 m i n i ft e r i u m s

i>erbreitet morben, bie fid) auf bie 93oraus3ablungen auf (Einfommenfteu er
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6e3iel)t. IXr einn ift in Mw, baß bei einem ^?^^^^^]!^^^j;!I^JS^^ "^^^n 1i^t«!^.,?ü^u
20^Pro3. 5u besagen finö. mäl)r«n.b b<l einem fold)en unter 8000 3R!. nur 10 ^m^mm
merbzn %ei b«n mevmal)xt5^a\){mm m m bas ©efamtiolireseri^ebnis ^;*t ooraus-

[elyen, infol^ebeffen tonnen i)äTten entft^l^en, inbem bei t^n^^^J^^^^^ «^l^^^^^^J^^^^^^
mebr als 2000 mt 20 ^roa. omflefeftt töurben, obflieid) bas ©cfamliabresemeommen unter

8000 Wll blieb. D^r JHcflicrun^serlafe fliibt fotjienbes aScifpiel:

,,5B<tfpi<Jl: ein ^ünftler m am 1. 3uni uni) am 1- ^^^;SS^f
i^

^m?^ s^w.;^!^^^^^^
.meliere einfünfte l^atte er nid)t. 2lm 10. 3u(i W er 600 ^t. ffe^aWt; ber ^^^^f
tDäre an m 'Ctm 10. 5anuar au leiften. 2)a aber t)om (Befamtemfommen oon »OOOJl^f

nur 800 kmt m er^^ben mären, fönnten üon bem am 10. Sanuar fattigen »etra« oon

600 mmt 400 iRSnif. auf 2lntrai^ geftunbet merben." \, ^,
Scr erlaß mürbe erft am 9. 3anuar f)erau6gegeben, ber Xermin für bie ^^^^"^^Sa^tung

mar am 10 bm fpöteftens 17. Sanuar. 3n einer Unterrebung ^at bie auftanbige 6teUe

Zi ginan^minifteriums aber geäufeert, bab bie ginanaämter au* fpatene ©mmenbungen

oeaen i^uoiel g-eaablte Steuern berütffid^tiij^en mürben. ^^^ ^^
SumSn^alt b merben fotflenbe 21 enber un.gen an»

gegeben :

. Stuf <öeite 4 feilten:

SSeairfsgruppe: »aufeen, Sfd^opauer ©trafee 152; J
,, ^Dleifeen, i)afenftra6e 14, W

aiuf Seite 5 ift iet^t richtigAufteden: 33er(auf&fteUen: ^ ^ ,T
^ iresben- MÄÄr 58erbanb ber bilbenben ^ünftler, »lumenftr. 3, Mensa

• academica, ßonbl^auöftr. 27; S3Iafemit^, ©triefener ©trafee 2 (S^agel).

e!)emnife: 2Birtfd)aft(i<^er »erbanb, Outenbergftrafee 8.

aJl e i 6 e n : SBirtfd^aftli*er »erbanb, i)a{cnftra&e 14.

!Da5 ailertl^eft mixb aUen neu eintretenben aRitgliebern entmeber burcf^ ibren ©auoorftanD

ober burd) bm 9fleid)smirtfd>aftsDerbanb augeftedt.

Segietung utib Otgatitfafioti.

STus ^arUrul)e erljalten mir folgenben 25erid)t: .2(uf ^^^ ^fnj^, ^^^2'*^"
^ultusminifter befanntgegebene entic^ließung ber biefi^en mmftlerfcbaft oom

15 aJlai 1923 unb bie erläuteriibe 2)entfd)rift vom 30. 3uni 1923 tjt utis antmorth*

perfid)er moiben, m (Baleriebirettor 2)r. ©torf fid) mit 2(ngelegen^eiten ber ^unftlcr

ni^d)t mehr bcf äffen merbe. 2)er ^unftreferent im S^ultusmmiftermm, ®el)eimrat

2)r 5i 5B a r t n i n g /ift feiner ©teüe al? S^unftreferent entt)oben unb bem 5ßemebmen nad)

'

i n'b e n e i n ft m e i I i g e n ^ u l) e ft a n b oerfefet morben. SIIs t)or einigen TlomUn ber

ad)männi|d) gebUbete 9leferent für ben 3eid)enunterricDt im Slultusminifterium,

^eg erungsrat 93ötigt)eimer, feiner ©teUe entt)oben unb ba^ S^eferat nebenamtlid) einem

^btr otogen, ber feine 5ad)fenntni5 befifet, übertragen merben foüte baben mtr bur^

eingäbe an ben ßanbtag augteic^ mit anberen Organifationen fd)äi;rftßn ?Proteft eingelegt.

2)amit mürbe erreid)t, baß ber bi5l)erige Beamte infeiner©tettungi)erbleibt.

3n anberen beutfd)en ßänbern liegen bie Uierl)ättniffe meift nid)t
J^

öünfjig; befonbers in

bem au0gebef)nten ^ r e u 6 e n ift es naturgemöfe fc^merer, bie eint)eittid)e ©teUunp ber

^ünftlerfchaft berbei3ufül)ren, bie in Baben biefe erfotge geaeitigt bat.

Sh grofte ^ottage, in ber fid) bie ?mel)räat)t ber Äünftter l)eute befinbet, muß aber baau

führen, aUe bie ©c^mierigteiten 3U befettigen, bie einem eint)eittid)en Borget)en nod) im 2Bege

fteben. 2Bir finb in „^unft unb Sßirifd)aft" genötigt gemefen, bas Bei^utten ber ^ r e u

«

ftifcben tunftoermatt'ung fd)aTf ^u fritifieren. 2>er erfotg ift teiber bisber md)t em

einget)en auf unfere 9Bünfd)e gemefen, fonbern fortgefefete Bertud)e, mit aUen f^ttt^^" ^
f.

3}lad)tfteaung bes auftänbigen ^Referenten 3u l)atten, 2)er meid)5mirtfd)aftsi)erbanb batte

ftbon oor brei 3at)ren auf bie S^otmenbigfeit ber erricfjtung einer 5]^ tö^"^^^" '^.^J/
ber beutfchen ^unft t)ingearbeitet, bie am beften unb praftifcbften ats ©elbft«

nermaitungsförper ber Mnftterfd)aft ein3urid)ten gemefen märe. 2)ie ßanberregierungep.

in erfter ßinie bie preuBifd)e ^unftoermattung, t)aben ber ^ünftterfrf)art bie ead)e aus ber

^anb genommen, fie t)aben bie ineid)5getber, bie bemiUigt maren, für firb beanfprud)t, aus

heuen bann eine etmas ptantofe aJlateriatoerforgung ftattfanb, unb feitbem tjat man o o n

bem 2Birfen ber 9lot gemeinf d)af t nid)ts mebr get)ort es ift uns md)ts

baoon befannt, ba^ bie preu6ifd)e ^Regierung mie bie babifd)e oerfudjt, (Selber 3ur ßmberung

ber Sflottage in ber Mnftlerfcbaft bemiUigt 3" befommen. ^id)t emmat ber tjeiß ^tri:'

tritt in bie ^unftfammtungen, ber aud) oom ßanbtag geforbert mürbe, ift bisher be»

mittigt morben. ^, .^ . . -^t t n
2)ie entmicftung ber ^ u n ft f

d) u t f r a g e barf ben 9leid)smirtfd)artsi)erbanb nid)t falt

taffen. 2Bir muffen es ats ajlonftrofität cmptinben, ba^ mm Direftor einer Jitnftatt, m ber

9Jlaten, 3eid)nen, aRobeUieren getel)rt mirb, eine ^erfönlic^feit berufen iDtrb, beren Beru^

Ülcben, ©d)reiben unb mi[fenfd)ofttid)e Soilcbung ift. ©otd)e ^.^rurtc tonnen aud)

feine „banbmerftid)e ©runbtage" fc^affcn. 3m ^unftunterrid)t liegt jtoeifettos oieles

niAt fo, mie es fein foUte. ^ein Berftänbiger fann gtauben, ba^ mit einem einfacben

me3ept eine Befferung 3u erreicf)en ift. 2öir l)aben in l)eutfd)lanb eine große 2tn3at)t ber
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bcftcn X^Unit, bie ben SSerglelc^ mit niemanbcm 3U fd)eucn biau(f)en, aber aus bcn Pielen

einseinen Gräften ergibt fid) fein ©efamtbilb. Der Unterricht jpielt eine immer geringere

IKoUe in ber (Entmictlung bes cinaelnen, oiele unferer JBeften finb 2(utobibatten. Die geringe

Slnsiebungstraft, bie unfere ^unftunterrid)t5anfta(ten nac^ bem 2(u6(anbe ^jm entmicfeln,

beeinträchtigt bit mirtfc^aftlidjen (Erfolge ber beutfcf>en ^ünftlcr(cf)aft. Die (Jinfefeung
oon ßaien al5Äunftfd)uIibir'e(toren mirft mie eine öanterotterflärung ber beut»
(d)cn Mnftler(d)aft, bie allerbings nicfyt Don iljr felbft ausgebt, fonbern oon ber gnr S^unft«

pflege eingefe^ten 25ebörbe. Unter bjefen Umftänben märe es bringenbes ©rforbernis, \i(xS^

bie om ^unftunterric^t intereffierten Greife fid^ mit bem facblicljen Problem befaßten, ©s
f(f)cint aber, to^^ ber 3ufammenfcl)lu6 ber fiel)rerfcl)aft nictjt unter biefem ©efic^tspunft oor
fid^ gel)t. 3e nad) bem 6tanbpunft fann man ber 2Jleinung fein, baß bie ßebrerfcl)aften ber
6d)ulen für reine Äunft unb ber ^unftgeu)erbefd)ulen fiel) gefonbert owfcimmenfcl)lie6en ober
eine einzige grofee (Bemeinfcbaft bilben. Unoer ftänblici^ aber ift es für ben 2Iu6en»
ftebenben, bafe bie ßebrerf(i)'aft oon reinen Äunftfd)ulen unb einzelnen ^unftgeij)erbefrf)ulen fid)

3ufammenfcf)lieöen, meil biefe aucl) bem ^ultusminifterium unterfteben. Der e g e n f a ö
3u \i^\\ ^unftgemerbefcbulen, bie bem ^anbelsminifterium unterfteben, ift rein oermaltungs*
mäßig unb biefe beamtenmäßige 2luffaffung (ein ßel)rer, übrigens tüd)tiger

^ünftler, fagte einmal: „3n erfter ßinie finb mir bocl) 35eamte") fann ber 6acl)e nur
fd'üben. Die 2tbfonberung oon ber übrigen Mnftlerfcbaft bient gemiß aucb nicbt 3ur ^ör«
öcrun(^ bes ^unftunterridjtsioefens. SRenfcblid) ift es begreiflich, tiOi^ einselne ßebrer unb
fogar ßel)rförper ber [Regierung ibrcn Dan! für ben ßaienbireftor ausbrüden, ber natürlicf)

felbft oon X^zn tjacftfeuten abhängig ift. 2öenn aber eine gefäbrbele ^(x&^^ reformiert
iDcrben foU, muß bie 2Ibbängigfeit oom rein 9ÖUnfd)licben ausgefcbaltet merben unb ^e«
balts* unb fonftige materielle Sragen muffen in ben i)intergrunb treten.

3n <ber fd)mieriiien ßage, in ber fid) bie beutfd^e ^ünftlerfd^aft, öer beutfcbe ^unftunterricbt
unb bie beutf(f)e ^unft befinben, gibt es nur ein [Rettungsmittel, bas ift ber 3"fc»mmenfcf)luß
aller Mnftlcr unb i^re 93efreiung oon ber 9flüdficf)t auf S^legierungsmacfjt. SBenn burcf)

bie politifcben 23erbältniffe, bie mit ber' 2luflofung bes ßanbtags oerfnüpft maren, ben preu»

ßifcben ^unftbeamten aucf) ein unoerboffter SSorteil 3ugefallen mar, fo bürfen mir uns burd)
fold;e oorübergebenben ^onftellationen nicf)t oon bem ^\z\ abbrängen laffen, olles 3u iviXK,

nms in unferen Gräften ftebt, um bie ungefunben 23erbältniffe, bie fic^ burcl) bas (Ein*
aretfen oon 9lid)tfünftlern in bie 2lngelegen^eiten ber Äunft b^rausgebilbet Ijaben,

•oer Kefferunfl 3U3ufübren. 0. SRarcus,

1}et(eit^inffifuf oon fiunfftoetfeti*

CJ\^eiteroerbreitung mit Quellenangabe ermün[d}t.)

fCunft ift eine elementare 9lotmenbigfeit besßebens. Das ßeben
äußert fid) buicb bie ^unft, benii ^unft ift 'ifusbrurf, Stusbvad ber 3ßaF)rnebmungen unb
Cmpfmbungen. Daburd) mirh fie 5ur Vermittlerin, 3ur 9Jlitteilung 3mifc^en ben Snbioibuen.
Die primilioftcn 23ölfer bitten cbenfo Xs^n Drang, ficb mitsateilen mie \A^ sioilifierteflen.

6ic bitten il;ren ^unftausbrucf. ibve Äunft aiid) in ben fd)a)ierigften materiellen 23erbältnif|en.

2Ber bie Siunfl oom mirtfcbaftli(t)en (Etanbpunft aus betrodjtet unb fie nur bann gelten läßt,

wenn bie miitfcbaftlichcn 25erbQltniffe günftig finb, ber oerfennt bas 2ßefen ber Sunfi ooU«
fränbig. Unb es ift felbftrerftänMirf), \^(\^ man Fjeute. \t)o bie mirtjcbaftlifbe ßage bie b^nfbar
fd)lecbtefte ifi, mebr ^unft probu^icrt als früber, benn bie Äunft ift ber iilusbrud ber 9^ot bes
SJlenfcben m bcn Seiten. ... ^ ^

(Ss ift ooüflänbig falfcf), bie 5!nnft als efmas anberes /,u betrachten, — unb \s(x man es
getan ^^oX unb es heute nocf) tut, fo entfpringt baraus eine falfcije (EinfreUung 3U \\)X unb eine

falfcbe ©tnorbnung ber ^unft im SizhzxK. "b^xXiVix^ emftef)en m erfter ßmie bie ßeiben unb
Qualen bes .^ünftlers. ^unft ir.irb als ßii;ru5, als eine sulegt notmenuige 2(ngelegenE)eit

beiraduet. Qjrft bie materielle ^afis \\x\^ bann erft bie ^unftl 3Kan oerfennt, \^<x% \A^ Äunfl
ebenfo mid)tig ift mie bas tägliifie 58rot. 9Wan fann oon SSrot allein nid)t leben. 2Iucf) nid)t

bie nicbiigflen SSötfer fönnen ^as. i)0?an fann ber Sfeußerung feiner felbft nicl)t cntfagen,
benn bann lebt man nic^t. Die .elementare ^Ictmenbigfeit ber i^unft mürbe bann gefüblt
unb erfannt merben, mcnn man einem 58olf ober einem 3Jlenfd>'n jebe 2(eußerung6möglid»feit
näbme, mcnn er n?(f)t finden, ni.lit tan3en. nid)t er^äblen, n{d)t malen, nicbt fiel) in primitiofter

%kMfe äußern bürfte. aJlan bebcnfe: ?8ölfer obne S^olfslieber, obne ajiärd)en, obne Did)tung,

obne Uioil£»runft, obne 9Jialercr, 58ilbbnuerei, 5[rd)iteftur n\xiy. SSerhungert ber aJlenfd).

menn er fciu 25rot \^(\ip fo oeibunctert er aud), menn er fid) nidit äußern barf. ßr mirb mabn-
finnig! (Fin ^^htw ol)ne 2leußoning burcl) \^\z 5lunft ift nicbt nur unmoglicbf es ift ox\^
imbenlbarl

Der 5JU'nfcb ift aber blinb. D^ur bas, toas er greifen unb i(\\im fann, bas crfennt unb
anerfennt er. S3rot fann er greifen, ©eift aber nicbt, unb barum bell* er 23roi für mid)tiger

als Äunft. Der tünftler ift barum 3u einem meniger micbtigen a}?en|*en gefiinfen. (Er ifi

ein ^aria ^cr ®efellfd)aft unb bot nid)t basfelbe ^(nrecbc an ßebensmöglid)feiten mie bie

nnberen. 9}ian bot ibn 3um 2^roft als ein SS^unbertier bingeftellt, bas man bemunbert, unb
man oerlongt, '^(xS^ er oon biefer 23emunberung lebe. 5Dlan ift fo baran

gemö^nt, \^^\\ ber Mnftler leiben muß, \io!^ er bungern, frieren in ben fümmerlicbjten S3cr»
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f)ältntffcn leben muß, ha^ man es als unfünfllerifd) unb unerlaubl beiiad)ret, menn ein
Mnftler nad; gcorbneten, fidjeren ^I^er^ältnijfen ftrebt. Der ^ünftlcr ift ein Wdxtx)vei; |on}t

ift er fein S'iünftler. ©r mi!|3 fidi für bie ^unft opfern, er muß 3ugrunbe gelten! Dann
aber ift man gerührt unb ron ber 2'ragif ergriffen, Derberrlifl)t \\)u unb mad;t aus if)m
einen i^clben! 6eine 5öevte merben i^eiligtiimer, fein-> Erinnerung mirb gefeiert.

Seine Örtcfe unb ^leußerungen merben gefammelt. Jßerleger reißen fid) um fie, unb bie
9Jienfd)en lefen fie mit '2lnha(i)t unb IRuljrung. Oebes 2ßort ift eine Offenbarung! 5öel)e
aber, menn ein junger SWenfc^ Äünftler merben triU. Wit aUer itraft ftellen \\d) bie ei'ern
entgegen, unb fönnen fie iljn nidjt aurütfbolten, fo betrad)ten fie if)n alo einen uerlorenen
aRen(d)en, iintauglid) füis ßeben unb für bie ©efeüfdjcft. Die Äünjtlcr finb eine minber«
mertige bluffe unb im allgemeinen Don öer 23eDÖIterung r)erad)tet unb gemieben, im beften
Saüe bcmiilcibet.

Xxoiß ailcbem finb bie ^ünfüer bie midjtigften (Elemente unb cl)ne fie mürben bie 5Bölfer
ueriümmern unb fid) nid)t entir.icfeln. Sd) meifc burauf \)\n, baß bic 5lünfller es finb, hie
ungeheure ©ebiete ber 9Dlenfd)beit erfd)ließen, bie alle ©ebiete anregen unb befruchten unb
immenfe Quellen ber 93eibienftmöglici)teit fdiaffen. 2lbcr ber .^ünjtlcr ift ein Spielball ber
ßaune bes iReid)en, ein 2lu£btiitepbjeft bes ^anbelc. Er ^at nid)t baQ JBemußifem ber
Cftleid)bered)tigung unb betva(i)ht fid) felbft als einen überflüjfti^en ajienfc^en (Es ift fo meit
getommcn — ba^ muß l)m gefugt unb unterftri..i)en töerben —, büß ein 3: eil ber
mober nen Äünftler bie .^unft als überflüffig betraci)tet, als eine über-
munbene 2tngel<genl)«it, unb oon ber ^unft abrät. Diefe Mnftkr b^tb^en fid) ouf ben ©tanb-
puntt bes Spießbürgers gefteüt unb b'iben ben geringen moralildjen 2.^obcn aud) iiod)

felbft 3erftürt.

Der 5^'Qufer fommt fid) in bm meiften Italien als ein Sßubltäter üor, ber ben armen
5?ünftler unleritüti ^uhftroerte merben nidit gefauft aus Df^otmenbigfeit, fonbern aus
olleii)anb nebenfäd)lid)cn DJictioen, aus (Eitelfeit, aus Snobismus ufro. Der Mnftler l)at in
ben (efienflen Säuen tas ©efüljl, bas ber einfad)ite Kaufmann l)at, ber für feine Sßarc fid)

l)ercd)tigt bält, ©elb 3U oerlangen. SWeiftens empfinbet ber iTünjtler ben iücrfauf als eine
^ol)ltat, bie man il)m antut, unb muß banfbar fein. SInbererfeits mirb er oom ^unft^anöel
<iusgebeuter unb muß aud) nod) banfbar fein unb fid) glürflic^ fd)äben, menn er oon il)m nid)t

übergangen mitb. Sd)on oon Ulnfang an lernt er feine 2lasnal;meftellung in ber ®efeü[d)aft
fennen. ©9 gel)ört eine ungeheure (Energie, ein außergen)öl)nlid) ftarfer fel)arafter ba3u, bm
(Stauben an fid) nid)t 3U oeilieien unb nid)t 3U oerfümmern.
Da6Äunfttoerfift3umJnanbclsobieftbeflaffiert, genau mie ber ^ünftler

als OcfeÜidjaftsmitglieb beflaffiert ift. Die 'finftellung unb 2luifaffung, ba^ 5lunflu)erfe uer»
tauft unb gemiffermaßen 3u tiefem Stoecfe probu.^ert u^erben mü||en, ift oügemem unb miib
ols felbfiocrfiänblid) betrad)tet. QJiiileibig fragt bas ^ublifum, mos mit all ben 5lunftmerfen
ge[d)iel)t, bie \al)xaus — jabiefn in ben 2lusfteUungen 3u fe^en finb. Siienn man nod) in
23etrad)t 3iebt, ba^ nur ber fleinfte Xeil ber ^ßrobuftion ausgeftellt toirb, fo loerben (Elenb
unb praftiji)e 2lusfid)tslofigfeit bcs ^ünftlers greifbarer. Die wemgen SDlä3ene fommcn
biefer !l!eaf;eiiptobuftion gegenüber gar nid)t in 93etraff)t. Die Jöerfäuft ber Äünftler burd)
5lunftl)änblei, in ben 2lusftellungen an ?^ricate finb ebenfalls faum nenneusmert. 9)ian
fprid)t oon Ueberptobuftion unb bie 2(usfid)tslofigfeit eines 2lbtaj3es iäl)mt bas Sd)üffen bes
Äünftlers unb feine ßebenstnergie. dt ift 3errüttet, baltlos unb entnerot, unb oft betrad)let
er mit einem (Befüf}l bes ©tels unb ber Ser^meiffung ben angebäuften SäaUaft feiner Slrbeit.
er fcbäöt fein SBerf gering, als unnüties ^eug; er läßt es oerfonunen unb oerma^rlofen,
uerfi^nft unb oerfd)meißt es; menn eine 3)töglidifeit fommt, oerfd)leubert er es für tDeuiger
als ein Jlsiittcvbrot. (Ex trägt mit fid) bas brudenbe (Befühl feiner S^ujjlofigfeit unb bentihet
ben einfad)fien Slrbeiter. ^ommt nod) ein fünftlerifd)es aWißiingen ^in3u, ein OJlangel an
mcralifd)er Slnerfennung, fo ift er ganj Dernid)tet unb enlir)ur3elt.

nötig märe, um nur bie i)älfte ter a}/enfd)l)eit mit ^iinft 3U oerforgen! 3n Deutfd)lanbfommt o^uf 6000 2Kenfd)en ein bilbenber Äünftler. (3n anberen ßänbern

er»
biefer

mirb bas a?crl)dltnis fo fein, ba^ nod) weniger Äünftlcr oerbanben finb.) 9J^ a n fannehmen muffen, ba^ 6000 9Jeenfd)en einen ein3igcn ^ünftler
näbren tonnten. 2Bürbe bie Cfinftellung ^wx .^unft eine rid)tigc fe^n. fo mürbe L.v...
eine Siunftler fid) 3U Xobe arbeiten miiffen, um bem 53ebarf cn Slunit 3U entfpred)en Unb
menn man nod) in ^etia(i)t (sW, mieoieJ tunftprobuftion jebes öahr oerlorcn ;ierftört
ober fonftmie ausge[d)riltet mirb, fann man fid) benfen, txaeoiel «Jleues ^in3ufommen muß
Tiie 5lunft bot eine anbere 2lufgabe 3U erfüllen, als aefauft aUwerben, ö^rfüflt fie ibre natürltd)e 5Iufgabe, fo gibt es feine Ueberprcbuftion, unb

Xaufenbe ron Äunftlern merben nid)t oerfümmern unb entir)ur3eln. Die Äunft ift fein
iiufusobjtft, fie ifc ein ©ebrau.i^sobjcft, tote Stiefel unb Kleiber unö 2>rüt Unb iebe Seit
brauet neuen Stunftausbruct. Sie ift ba, um an3uregen, 3U bilben, 3U erfreuen, 3u Vnt-
micfcln, 3U fcbmücfcn: (Seift unb Seele. Sie ift ba3u ba, um neue 5Beqe ;^u ^eiaen
2ln[*auungen 3« oerbteiten, neue @efid)tspunfte 3U öffnen, bie men\d)en m vexbi
bic (Srcnöen 3U ermeitern, bie 1ed)nif unb 3nbuftrie 3u beeinfluffen. man muft ber

neue
binben,

beeinfluffen. man muß ber ^unft
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^ & -f.1w "*",SJ" r^"*^*
aurürfgeben unö betn Äünftfer ©leiAbercAtiflunfl am ßeben mit

werbii 7>J^rJ^-"^
fein unb nis foTcfier gebraud,! unb nerbrau.^ twerDcii. 2)cr 5ctt d)t?mus »lit ten tu» rroertcn muft nufhören Der «Dienf* ift midihäir

utvI'SS-mVf ^rf'T' 'fLt ®.'^.^^*^"9 biXÄ n^Sr^nbL""*''?

"

uniere äu\£abe ift btc (Eratehiing oroof)! bes ft nitkrs als uucb bes »Bublifums w bi*lfr

Hfftl "."r!,"''^',S
einfteüung .,ur Äunft, {.nb baburd) sur^äfflg einer Snfllnu^^trtrsfdiafUidKu »ofis ur ben MnfHer. ffi i r f inb nl cf) t rbantaftenunb aeben

örrhLü/ *• .
3

'
^
" M n e n ö i n. Sir miffen. U bie SloUe ber Äunft unb be" Äünffler"

g?°Sl,'^n^h T''"'^
fl^f)«"!«^'' n'irtfd;aft(irt,en unb meratifdjen ®tfeuiftso"bnung

aSJir uiilfrn, bog bte e gcanbert toerben muft unb fid) audi änbert. »ißiditia fir uns Hl äiJ

Se'ften'fe Sa^'flÜ.'«;;" ^.^'""""'^l^ 4^ 2reÄng\erSUrS1r„.^";ie"ma'I!'3um

trn;^-"u'r"bS^/ele'rfo1'iTSe TunfU^^ft^
''' ""''' '" ^""^""^ ^^«""

2 ylr/i!f«ÜM "''I" m"" ""^ ?^?"'* .T" ^""f* °"f °^'=" onoebeuteier Safis. i

miellc

^ ' " " 9 ^"^ Äunfders oon feiner abfjringigteit ooni SSerfauf als ^auptetnna^me.

^'
fllt/n".» M^ ^ bcr tunftinerfe aüen treifen unb 6d,id)ten ber Beoülfcrung, bainit fiefultuull tm roirtlidjen €inne bes ©crtes roirten ttinnon.

bamu *er Üben Snn
''^ ^'^ «ünftlerä 3u einen. Ä .i p i i a l

,
bas il,.m Sinfen bringt,

5. e*ofiung uon f oV to^äfjrenben Stueft etlungsmöqlidjEeitcn beimiMituruni fclbft: bic emaige ßcfung bes arusItcUungsproblems. Daburd)- Cr.

bur^''£tbmccbfun
^" "''*'"^ ""^ Belebung bes Snlereffcs für bie Sunft

3n"ftiVuVe" i?s°£fÄrÄn"^'"''''''^"'' *" »^"nft.lBerleii,.

es mufien arusfieüungen oeranfioltet werben, bie monatlidi roed'ietn. Stbonnenten
'i:'jh,«''«f'f"?*VÖ-^*."f"'"'!*""^, •?'"" eei«)0ebül)r aus b?ef'cn SUÜsjteUungen Äunftmeifc

li.
-^ /i ^orJ

f"* ai.f3uf)angen ober au fault eilen. (Es gibt monatUdie,
3K>eni.oncitIid)e Slbonnements ufro. je nad, ber Jjöf)e ber ©ebül)ren unb nach ber S,
bj^r fiunfitDerte, bte geliehen wrben. Sie Ceiljgebüljren muffen fo fein, baft au

A

Snnen.'
'"" ' ""' *''"•"**' ^fngeftetlte unb 'atrbeiter fid, mit Äunft umgeben

..„^«*,^°»l"
"

' U' °<7^" :?<'ÖttJ''« SunftTO«rfe aus unb berü(ffidrtiflt gfeidinKrtifl otte 5ltd)tunfl<nunb (EnttDidlungen*). Sod, oud, anöere ORögn^teiten beaüglid) ber ausmaljl tb^nnen in 2luSgenommen roerDen. 2)le Äunftmerte werben o e r f i (%̂ r tWn 5?€u«r unb SeiAäbZiSSo anrb fid, eine anbere ffietlung unb «öemertutlg Tes Äun|?mcrt^ ergeben, t^oburSTn
gans nnbcres ^"»"'»"•1 3um Selb eniftebt. Da ber Berfauf ntd;t me^r eine ijauptrX
fpielt, fo fjanbelt es fid) barum. baß b a s Ä u n ft ro e r t b u r d' b i e 21 r b e i t s l ei ftu n

a

b I e c s P 1 1
b r t n g t , inbem er aur SBetratf)tiing unb ainregung unb edimüduna in bei

aBobniing bes Abonnenten fid; Icfinbet, beni Äünftler einen 2lrbeilslol)n fdioftt. Kos tunfl=
mert mirb (Bebraudjsgegenftanb. (Es I)at feinen ©elbroert wie bisher, (on'berneinen de brau d)sn) er t, nrofür ber ©ebraiidjenbe ein antaelt .sahlt. Sie einnabmen
bes f"»^it^^^J^t^rimnad) tcrjium ber ©erte, bie er bur(? bas 3%itut oerl tS! S.e
aßrrtung nodi 5Berul)mt^eit bes Äünfticts l)firt attmäl)lid) auf, unb bas ift gut, benn man
meiB, tpcldjer Unfug mit Kamen getrieben mirb. Sa bas Äunftroerf gebraucht miib mirb
es oud) uerbraud)t unb ein Weucs mu^ gefd)affen werben. Sas getaufte Äunftmcrl!
wirb mc^t m btefem 6inn« oerbrautt)t. einmal anflefdwfft, überbouert <s ©«ncrationen
unb Ift em toter (Begenftanb, tcr feine lebenbige Arbeit n.el)r leiftet.Sas beute
getaufte Äunftmert roiib in turf,cr 3eit nidjt mebr bead)tet unb l)ängt als toter ©eaenftonb
im ^^iinmfr. Gm tunflmert bonegen, bas oiefe TOnle oerlieljen würbe, wirb oerbraudit
werben wie ein SBud), bas burd) oiele ijönbe geganoen ifi unb erfejst werben muft
So foinmf ber Äünftler in bie Sage, 3u proöusieren, um ber taifädjtid) enlftanbeiien mi^-

xch'b. CS l)at feine 2rufgobc erfüllt unb ein ncue«'ift an jdnem "^laUe/ !Dk' iinwlnoi
unb 93cfurd>tungen, bafj burd) 93erleif)en ^unftmerfe befrf)äbigt werben, erlebiqen ficb fo unb
reUlercn il)ic Sebeutung. "tS^enn man eine möbfierte SRobnunc,- oermietet, rechnet man aud)
mit ber 5Umuftung ber Tlöbal 2w (finnaljmcn burd) bie ißermietung amorttfieren bie
Sfnfd/nffungefoften. 2Ibgefe^en bauon mtrb bas ^ubltfum allmäljlirf) eraogen, mit ^unft»
werfen i;in5uqef)en. ^Tuf jeben ?ia{[ fpielen biefc SSefürrfitunyen eine umergeorbnete 5loüe
ber ^iriiligteit bes ©efomtptcblema gegenüber.

aSefonbcrj? f)erDorragente ^unitmerfe bxciud)en entmeber gar nicfjt oerlie^en au werben,

*) Die nöF^eren »ebingungen werben b€n S3orftänb<n b«r ©auuerbänb« mh »«Airffi.
gruppen bemnäc^ft aug^fambt.

-^^q^^^^
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ober nur unter tefonbcren 95ebinaungen. C^tner STusIefc n)i(f)tiger tunftmerfe, bie als

iofumcntc bfenen foUen, ftef)t n\d)i5 im ©cge, bod) fpicien biefe SÖerfe eine gana anbere

IRoüe oIs ^eute. 6ie treten nidjt als ^onfurrena auf unb l)inbern nid)t meljr burd) bie

aiutorität, bii* fie eraipingen, tm 2B<>g ber iweniger bebeutenbcn ^Vnjttuerfe unb ^unftier.

2)enn Ijeute ift bie SBirfung bee prominenten t)on ungeljeurer (Erbrüdung bem mentger

^Prcmtnenten gegenüber. Sei ^tnnftljnnbel Dcrt)i(ft biefen ^^ruminenten nod) mel)r 3U xf)vex

Ucbennoct)i unb übertreibt beren 2Bertfd)ät3ung, rooburd) ben weniger ^^irominenten großer

6cbaben cntftcbt. 9^idjt 9luf)m unb 55erü()mtbeit follen bem Äünftler
IRecfinicnq tragen, fonbern 2(rbeil6freube an^ innerem ©rang unb
l'ebenc^nröglid)feitburrf)feine9irbeit. man bebenfe, ba^ üiete laufenbe iieii)^

libliütlicfen ^cute befteljen, trofebem jebes SSud) in Munterten unb Xaufenben oon (Exemplaren

Po:l)anben ijt. Um miepiel günitiger für ben bilbenben 5!änftler, beffen iBerf nur in einem,

ober tt^enn es \\d) um ©laphif fjanbelt; in einer \el)X befdiräntten 2lrt3al/i gef(f)affen xoub.

Um üoicüid meljr mug ha gearbeitet unb probu^iert u)erben!

Die S5crlcil)inftttute leben üon einem ^4?ro3entfafe. ben fie aus ben 2eif)gebü^ren als

?Prooifion leaie^en. a:ine Spebitionsfirma beforat bas illusroedjfeln ber Slunftmerfe.

2)a5 abonnierte ^ublitum iet^t fid) in ©eniift oon ^unft, olme ein ^unftmerf faufen öu

muffen, U103U es feine TOttel \)at I»ie ^Be3iebunq 3U1 Äanjt loirb Icbenb^g
burd) t i e 2l b oj e d) f l u n g , aenau fo me 3ur Literatur burd) bie iieii)bibliotf)efen. !Der

etaat f)nt fieibbibliot^eter. geid)affen, er mirb ciucb 5lunftoerleil)tnilitute fd)affen muffen.

6elbftt)erftänbli(^ ift ber 93erfauf eines Äunftmerfes nid)t au5gefd)loffen, im ©egenteil, er

n?irb (ciri)tcr, ba bas ^ublifum Das Äunftmer! bei fid) betiad)ten unb liebgewinnen tann.

Xrofe ber fieI^bibliotl)efen mevben ^üdjer gefauft, — genau fo Äunft werfe. 2lber ber 3Scr«

fauf eines 5!unftwerfes ift nxM m('\)v bie mid)t{gfte (£innaJ)nuqucUe für ben Mnftler, unb

besljalb tonnen fie fel)r billig nerfauft werben, fieute ift ber .^ünftler ge3wungen, teuer 3U

oerfaufen, töeil er wenig cer^auft unb feine anberen a)(öglt(^l eilen m ber ^auptfacQe l)ul.

2)as oflicbenc ^unftwerf befd)aitigt jebesmal non neuem ben 2(bonnenten; nid)t oberflädjlicb

wie in iilusftcUungen, fonbern oud) oom fd)müd'enben ©tanbpuntte, wie neue ^JSlumen, bie

ben !Raum 3ieren unb beleben.

2)as bc"tigc Slusftellur.gswefen ift un3ulänglid) unb überlebt. 3)urd) b»e ?ßerleil)inftitute

wirb es nidii ausgefd)altet, fonbern nur als repräfentatioe CEiniiditung reformiert; fem un«

erfreulid)er 9^eben3wed ober >')aupi3wet! wirb aufgel)oben. ^usjtellungen werben mc^t mel)r

aiJcrfaufsgelegenbeiten fein: fie werben nur ein 'Bilb ber (Entaicflung geben, weiter nidjts,

unb fomit ilne i^nen 3ugel)öttge alleinige 5Tufgabe ei füllen.

^un ftuetleif)inftitute muffen in allen Stäbten bes ßanbes ge*
f d) a f f e n werben. Sie finb burd) bie S^ntrale bes 9'leid)swirtfd)aft5Derbanbes bilbenbcr

Mnftler T'eutfcblanbs oeibunben unb im ftdnbigcn 2lusiaufd) oon Äunftwerfen. 2lud) ber

5!ui!frbanbel wirb fic^ mit bem 5\unftDerleil)cri befdjäftiqen muffen, unb es flel)t il)m nid)ts

im 2Bege, neben feinen 93eifauf?>abfcilungen oud,' 33erl*>i^abteilungen 3U erridjten.

(£ine lebenbige $ropaganbai)t notwenbig. Das ^roblem mu^ oon allen

Seiten beleuchtet werben. 9^ur ftarfer (Blcube an feine !Jlotwenbigfeit fann 3um ©rfolg

füf)ren. Die Mnftler muffen Opfer mit il)ren 2lrbeilen bringen unb fid) ibeell einfefeen: bas

Tßublifum wirb gewonnen werbim. iixif)ux ©egal.

^(EtibUd) mieber bie ffibtenbe Be(f(unff)eiffd)tift'*

Die „Deutfd)e a5au3eitung", SSerlin, Äöniggräfeer ©trage 104, oerfcnbet QEinlabungen

3um 2Ibonnemcnt auf bas „6 1 u b 1 0". — „C^nblid) wieber bie fül)renbe SBeltfunft3eitf(^rift"

ftebt auf bem 95riefumfd)lag als ^opfl!
3d) l)offe, es werben qidd) mir nod) me!)r beutfc^e Mnftler gegen biefe frcunblid)e Huf*

forberunfl^ me t5einb3eitfd)tift 311 abonnieren, bie überbies na<^ mand^er ^ünftler
Dafürl)alten niemals eine „füprenb" Sunft3eitfd)rift war, ^ront madjetr.

^eute, ba es fogar mand)em jüngeren i)amburger Kaufmann nod) gan3 befonbers
fc^wer gemad)t wirb, gefc^äftlid)en 2lufentl)alt in ©nglanb 3U erhalten, l)eute, ba es nod^
oiele gälle gibt, wo ©nglanb felbft einwanbfreien ßeuten ben (Eingang oerwe^rt, I)eute, ba
wir nod) aus taufenb ft^weren 2öunben bluten, bie uns bie „Entente" gefd)lagen — }:)eute

ift eine fold)e 2(ufforberung einfad) eine ^^eleibigungl

3n bem ^rofpeft ber „Deutfd)en a3au3eitung" für bas „Stubio'' wirb ein 2{rtifel aus
ber „Deutfd)en 2Illgemeinen Leitung" oom 15. Sflooember 1924 abgebrudt. ©s beißt Darin,

bog alle internationalen 58e3iel)ungen mit ben Seinblänbern burd^ ben ^rieg abgebrod)en
gewefen wären, ba^ aber bas „6 1 u b i

0" nod) einen 6 d) r i 1 1 weiter gegangen wäre
unb

fönnen.

„Stubio". HJcs^alb wol)l? 3Beil bie als alleinige 2(gentur bes „Stubio" aüftretenbe „Deutfd)e
33au3eitung" in ibrem SSerlag erfd)eintl! Die ©d)riftleitung.)

(Es wirb im ^rofpcft auc^ oon ber „3öieberl)erftellung normaler beutfd)=engUfd)er
Äunftbe3iel)ungen'' gefprod)en. 2Bie fdl)en bie bis 3um Kriege aus?

Die großen beutfd)en internationalen ^unftausftellungen gewäl)rten ben 2luslänbern
(alfo aud) ben englifd)en ^ünftlern) alle möglid)en Erleid) terungen, freie grad)t.

mb „über bie beutfd)e ^unft ben 23o:9fott bes Stillfd)iweigens oer«
ydnqt l}abe'\ ferner: „3u einem pater peccavi bat fid) b<js „Stubio" n i d) t entfcblieften
önnen." .(Xroöbem empfiel)lt bie ,,Deutfd)e Slügemeine Leitung" fpaltenlang bas
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eigene 3uri), founbfooiel ajlcbatllen Im X^orausü Die engafd)en 2(usftelluii0en aber
Dcrlanigten öon beutfd)en einf-enbertt fra(i)tfre« (Einlieferunfl bis 5um Slusftellun^sraum,
frei von allen 6pefen, fd)i(ften nichts frei 3urüc!, bad)ten gar nid)t baran, uns eigene
Ourr) 5u gemäljren, gana au fd)U)eigen non 2(uö3ei(^nungen im SSorausü 60 fa^en bie
„normalen 93e3ie^ungen" aus!

2(Ifo ol)ne (Eng^eraigfeit unb oI)ne (J^Ijouoiniömus — bie geioig nid)i in bie Slunft paffen —

,

töir I)aben all bas QUnb, in bas uns (Englanb bxadjie, nod) nic^t oergeffen — fomit
Dcrfd)one man bie beutf(f)en ^ünftler mit bem ,,6tubto". ©s gibt ja mo^l nod) b e u t f

ch e

Äunftaeitfc^riften! ^rofeffor (frnft ©itner.

Ttotf) einmal: ^(Ecfffdn gebt um.''

5fla(^ unfercr S^otia im oorigen i)'eft ift uns mitg^t^ili morben^ ba% es bem 3^evi<^\^
Gdftein leiber g-elun^en ift, «ine !KeiI^e fe^r bebeutenber ^ünftter iba^u 5u überreb^n, il^m
ajilb« unb I^ftmaterial für fdne ^2)€utf(f)e Kultur" m überlaffen. Die i)erren, bie
im 'beften ©tauben, ein gutes Uniernel^men au untcrflüfeen, ge(>anb€lt ^aben, finb fpäter feljr

erftaunt geiüef^n, als fie bas erbärmlid) aufatn^endeftoppclte 3Rad)u>erf au (3efid)t befamen,
unb fül)len fid) nid)t nur ibeell, fonbern and) materiell gefd)äbigt. 2Bir bitten bringenb,
alle Erfahrungen mit bem Jöerlai^ ©ctftcin fofort ber- ec^riftteitunfl m i t a u t e i l e n.

Sfipenbien unb pteiie«

2öir erl^üen folgende bemerfensuKrte 3u(c^nft:

l)er ift mol^l aud) biefer felbe ^reis feit bem ^rieg ein ober bas anbere 3Ral oerteilt morben;
aber burd) bie GEinmirtung ber Snflation ift fein SBert fel)r ftarf b^rcibgemiubert getoefen. 50lan
farat fa^en, boft' für bie 3eit oon 10 3al)ren (1914 bis 1924) biefer ?^reis niemanb augute ge«
fommen ift. W\t 95efremben lefe \d) nun bei biefem 2tusfd)reiben, ha^ nad) mie oor bie
2Iltersflrenae auf 32 3al)re f«ftgef€fet ift. Dies erfc^eint mir als ^inten<jnfefeung
einer IReibe oon jüngeren Mnfttern. SD^lein ei^jener Sali möge als 23<eifpiel bienen: 3d) bin
1914 als 24jäl>riger in bm ^rieg geaogen unb l^abe ibn bis 3um 8d^lu| mitgemad)! 5ßor
bem Ärieg mar id) au i^M, "in mit 2(usfid)i auf (Erfolg mic^ um ben (Brofeen ©taatspreis
bewerben au fönnen. SBäbrenb bes Sieges mar es felbftoerftänblid^ unmüglid^ au arbeiten,
bas erfte 3al>r nat^ ibem ^rieg mar aud) oerloren, mie bei allen, bie fid) erft mieiber in bas
(Ermerbsleben aurüdfinben muBten. 1919 bis 1923 3nflation. — 3ebt bin ii^ 34 3abre alt

unb fte^e fomit aufeerlralb jeber meileren aJlögli d) feit, auf folcb-em 2öe<^e eine
93eil)ilfe aum 2(rbeiten au befommen, mos befonbers bei SSilbbauertätiflleit febr mefentli^
mitfpric^t. 3n oielen onberen ^Berufen >l)at ber Staat bmd^ entfprec^enbe Slusnabme»
beftimmuntgen bie hörten, bie fid) für Kriegsteilnehmer er-gaben, au
milibern ober ausaufd)alten gemußt. Barum nid)t <Jud) jefet in biefem fjall bes ©rofien
etaatspreifes, ber bod) als i^ilfe ^bad^t ift für Künftler, bie fic^ burd)aufet?en noc^ md^t
bie aJlöölic^feit l^atten? 34 6offe, ba% burd) einen i)inmeis barauf, oielleid)t über ben Beg
bes [Reic^smirtfd)aftsraies, eine 2lenberunfl biefes Unred)ts gefd)el)en mirb, eotl. burd) 3n«
t)orfd)lagbringung eines Gjtrapreifes feitens bes ©taates für bie aurüdgefe^ten
Sa^resflaffen. © r i (^ K u b n « gelbberg.

Btieffaffen ber $d)rifHeifung«

^Mian. SS-ereini^ung fd>affenber Künftler. 6ie l)aben fid) bei 3brem ©tübtrat barüber
<befd)mert, bajß in einer ,3eil)nQid)t&meffe" bes bortig-en Kunfto-ereins größtenteils beamtete
Seid^enlebrer ausftellen burften, mä^renb 3bre ©ereiniflunfl unberüdfi^tigt blieb. SBir
fönnen aus 3l)rem ©d)reiben n\d)t entnebmen^ ob eine 3uri) am SGRerfe m<ir, bie 3f)re
aJlitglieber ausfd)ieb^ ober ob es fid^ um eine jurqfreie 2lusftellun^ auf (Sinlabung banibelte.

2(us SHaummanigel fönnen mir 3bre Eingabe nid)t abbruden, nebmen -aber 9^otia baoon, ha%

p
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Hergestellt unter ständiger Auf-
sicht der Hochschule für bilden-

de Kunst zu Weimar.

Weimarfarben
Harzölfarben

Kupferdruckfarben
Dekoraiionsfarben
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her StoMrot ien „b«tr€ff«nben" Ferren einen »ermeis erteilte unö Sönen eine ©utnme aum
21n*ouf oon aSiIfccm übermies.

Ä. fi. In ®.
,
©ie ^ben flemife rcd)t, bie ,^ a u s 3 i n s ft e u c r", We ber Äünftfcr neben

ouen anberen abgoben nod) 311 traflen ^at, als ibrüctenb ju beaeidmen, im fie aüein etmo
1^ »pro8. Obrer «Bruttoeinnabme t)er(d)Iinf|t SBir l>aben 3l>re 2tnrcflunfl öem ©encralfetretoriat
dur flrunbfofelitfjen akrroertunfl übermiefen.

ta ^' ?!?i i? ?• ^"*^ ®'* fl^^ören 3u ben ßcibtraf?enben bes SBettbemerbcs ber (T a I (i i s •

®efenM>oft in lofio unb ^en für brei »erfteigerte JRefiameentroürfe 2,35 mi er»

??i f"r-.r.
2)iefer i^cteinfaa, bei bem Sie oicie ßeibcnsflenoffen ^>aben, ift auf bie plöMiAe

ilril'f'"H!"" ^ aWarf 3urü(f3ufül)r«n. 2tn fid) batte bie girmo flemife feine Wtdtttn
^»iKtlten, ftenn bic oon ibr ausflefetjten brei greife oon sufommen 750 SoUar bebeuteten

.l"hl*^"'or**/ ^."?f$'^*'''"2fl *'" y*'"*5 Bermöflen für bie SJeutfd^en. Die 00m JR.S.SJ.
erbetene Mntroort fott in „Ä. u. SB." ocröffentlicbt roerben.

h.y'JzJllr^:
33eften 2)anf fiir 3brc ainertennunfl bes „5Dler

f

tjef tes", bie aber ni^it

^#l.."*'^i'"*!*""''
flo^iu'^rt, fpnbern ben SSertretern ber ^ocbDerbänbe unb bcm Ocneral.

tennh??' % '^r ""fSoWten ©löunflen bas ÜRaterial 3ur Steife «cbrai^t l^afeen, foroie ^rn
etinbitus tobim, ber aüe groflen oom red;tlic(>cn Stflnbpuntt «eprüft bat. — 2>ie Sraoc

htm„?i»'Äf""« t^J^ r f e f f r e n
. I i t e I s au^ für nicbtbeamtete tünftler fSl

bcmnacbft einmal anflefdjmtten loerben, roo3u mir 3bren SBeitrafl oermenben rooUcn; es ift

t.^n^^l!F J"5* ^'"3".f«^' n^^balb biefer litel nur ber Äunft unb nid>t ber 2Biffinf<f)a tfernerbm nod) oerroeiflert i»crb<n fott.
-^mi<:imu;u,i

IBarnung!
ein SBerliner .^Sunftorwier" 31. bietet ben SJerliner ÄoUeflcn aßeimarfarben mit 30 «BroxSRabatt on Stuf eine Sln^ofle teilte uns bie gobrit «Bei marf erbe ® m b A bie

B5T "/h^l-'fo ?rr.
^' ®*'[!;\'f«^«' "?»' Ä «»ir Jaas ^err 5r' b^i uns bJeL föttte,

?^6 )^- *4"',.^.'*I*'."."<'
5.'''«^«" •

®ine öftn«*c aRitteilung ift oud) an*«R. abaeoanaeti

^VbeKml^'^r^rÄ*'*" i^'f"". ""\"'",f'« »" sVubet^eifen ju Äertaufen.

}^/"7"'*'" ?"«« ß°fl«- ^
®i« finö in ibrer Sufammenfeftunn nid)t su tontrof.

1 1 e r e n. Qve bieten bober bem Smofer feine ©eroäbr, eine aute unb frifd>e 5?arbe lu bt>.tommcn. - SB e r e i n e e i n ro a n b f r e i e S a r b e t a u f e n m i t? ber oebe^um %«-
faufsflefdKift ber Äottegen, bem Sünftlerbebarrßutberftryfte 4 6 LnCeA^r
^nf^'"J ^^\ -^"f ^""^Ä ß'^f«""Ä ins aitelier. Sort betommt ml n o'd) b i "n flfr

e

^rben ate bur* lenes 3t»e.fcII>afte SdHeuberangebot; 3. ». bie SBeimarfaTOe t"ftet: Äremfer*S 2 9n°im? ".f in**
!"*• ^ 2'*2 ?*'• ""ff« »«"fsf«rbe, biefdbe garb^ unb luben.große,

2,20
JWt üb 10 ^Proj^ »orrabatt = 1,98 mt. SBosu alfo alte mabridieinr^r im.braudjbare Sarben fau en? feer nid)t fo fel)r auf bcs (Belb 3" fefc brau*?, ber möMc b"eSKetorfarbe. ijier foftet Rrcmfermeiö XI 2,50 SDlf., ob 10 «Pros äBörrS - ^25 iKf

?Ls'L°« f°!'^V^'^f ""^^^ °'« ^'« '"^P" <»" 2nartt befinblid)e garbf anXro*en merbenaebenfaüs m rb fie oon feiner onöeren Sünftlerf^be übertroffen ZsSmLZthaH«nb 2lusfl.ebiflteit anbetrifft, m fie nebenbei md, nod, biai!ger ?t° fann" bren SlouS
?rf^Han*ff"'L^'^'*"?'"?x''*;?"^

*""*«"• ^'« 5«*"f •>"* fid> reftlos ber Mumdit bes ÄZSfi^ftsoerbonbes unterftettt. (Es ift baber bem SünfHer bie unbebinfite Xmäbr K negute unb ooaftdnbi« einmonbfreie Sarbe «efleben.
""i«:uiii«ie «»eroairr für eine

©et Koiffanb bes ftfinfHerbebarf BetHn.

2ne(ior-5at6en.
aSicten unferer SDlitglieber ift es nod) nid)t betannt, bofi bie «fficnorfnrhon" „ n f . -Pdnb fler 5uffid)t bes

' SReidjsmWfdxiftsperbanbes bLnL SüSr^^^^^^^^
^rgefteUt merben. Sin SBertrauensmonn, ber ein e i n f p r u AVr e * t oeniefil f]^ n*
jeberse, booon übmeuflen, bog nur bas einmonbfreiefte IwoterW Jur SerSJnQ fomm?»tr ffoxex boB bie Sorben unb aRoImittel großen SBeifoU finben 3m iibriccn LS«mir ouf bas Snferot im biefer «Wummer.

" ° " "^"- ^"" """flc" oerrocilen

TBettbemetbe,

«R « f,'?I!'„
J'* »"«n«r 2tr$iteftur.3citfd)riften „aSasmutbs SWonatsbefte für

g

Berlin, ©er herein für 3)eutf(f)es Äunftgemerbe SBertin 2ß sR<.fr<vni>c.ftr «
jreibt auf Beronlaffung feines ÜRitgliebes, bes Sleinmöbet/Sabr (äe?C?rI söl inerlin, einen SEBe^tbemerb ous, ben bie flenoiinte Sirmo sur geier ihres SOiähriSen IXh.«^am 1. ätpril b. 3. oeronftoltet. Sie aSettorbeiten follen fi* begeben ou «uL m «r!f
%V -^,1" f ö ^"^ " n 9 i n P 1 i e r t e n ^ ö 1 3e r n b e r i n e A " (sütcn Zvll©d)rantd,en, Ieetifd)e, !Roud)=. Ätub., 9101,= unb Hrbeitstif^'^afT^ÄSSi
24 .
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5ur 2IusfüJ)run9 in ©dHeiflatf unb auf Damen« ober 2ßol)n3immcr in polierten ^ölaem.
einliefcrung 28. Sebruar.

Berfln-3cblcnbocf. Sux (Erlangun'a oon SSorentmürfen für ein SScriooItungs»
^ebäube für ben ©ejirt 3ebl«nboTf toirb ein SBettberoerb oeranftaltefc. 3ur Xeilnabme
'bered)ti9t finb bie 2lrd)iteften beutfcber !Heicb&anflel)örigfeit, n>el(t^e minbeftens feit bem
1. Dftober 1924 ibren Söobnfife in Berlin baben. Sür ^Preife unb 2lnfäufe ift bie ©umme
oon 20 500 Tlüvt au&qefefet, unb i^mar: ein erfter ^ßreis oon 7000 3Rarf, ein ;\n)eiter

^r^is oon 5200 Ttaxt, ein britter ^reis oon 3800 aWarf, ein oierter ^reis oon 2500 aJlart,

für 2lnfäufe 2000 Tlart (Eine anbere 23ertei(un^ ber ©efamtfumme fann burdi einftimmi<ien
8efd)lu6 ber Preisrichter erfolgen, ©ie Cntmürfe finb fpäteftens bis^^um 12. aRöra
«mittags 1 Uftr an bas i)orf)bauamt !^e}:jlent)oxl ^Potsbatner ©trage 8, Zimmer 15, in Wlappe
oerpadt — nid)t oeraoUt — einsuliefem ober muffen bis babin 3ur ^oft gegeben fein.

Preisrichter: SSorj. bes IBejirfsamtes (93orfife), 93orf. ber »e^.^SSerf., ©tabtbaurat (5ibt€rmei)ier,

©tabto. 5Reg..95aum. a. 2). i>ab(r), ©eb. 25aurat 2)r.*3ng. ßubmig i)offmann, $rof. !Dr.»5ng.
aWebes, dieqMat !Dr.:.3ng. i). 3Jlutbefius, 25. 2). 21. Paulus, qSrof. Äarl ^otb, Darmftabt,
SWag.sSSaurat ©tfymierfe. 2)ie Unterlagen ber Slusfcbreibung finb gegen 3aWung oon 5 matt
burd) bas ^od)bauamt ^f)knboxl ^Potsbamer ©trage 8, 3immer 15, m belieben.

Dce^ben. 3ur (Erlangung eines tünftlerifd^en ^lafats für bie änternationale
Äunftausftellung 2)resben 1926 mirb unter ben beutfcben Mnftlern ein SBett:»

bemerb ausiqefdirieben. ®s fteben oier greife aur SSerfügung, oon benert ber erfte nid)t

unter 1000 Tlaxt betragen foll.

Duisburg. Der SSürgermeifter fcbreibt für ein ?Platat für bie Sabriaufenbfeier einen
Söettbeto-erb aus, in bem nur 5toei ?Preife ausgefet^t unb feine Preisrichter
genannt finb. (2Bir baben fofort unfere SBettbemerbsbebingungen [aJlertbeftl eingereiht.)

Qambutg. Die ©inreicbungsfrift im Söettbemerb betreffenb bas ßanbsmannfcbaftcr»
(Ebrenmal in Coburg ift bis jum 2 8. gebruar oerlängert roorben. Die Unter»

lagen finb oergriffen.

Tausch In Qroß-Berlln!
Suche gr. Atelier m. 4 Zimm., Bad, KUche
u. Nebengel. geg. herrl. 5-Zimm.-Wohng.
a.Tierg., 10 Min. davon entf At. m.Zimm.
MUhsäm, Berlin WtO, Hohenzoliernstr.H

ELFENBEI
Malplatten kaufen Sie am billigsten

direkt beim Importeur

ATELIER AAR
DRESDEN-BLASEWITZ

MANUS OFFIZIN
FRITZ VOIGT

Potsdamer Str. 11 3, Villa III

Noilendorf 612

o

Verstählung von Kupferplatten usw.

Oh». l.d.nDrucK.wnt,
^p........„..._._.

! llupf(t>Datcfecel i

M

II

2.

2.

»

M

600

600

M

l
t\n0 und me^rffli^^id^c !

Hunpdcurf oon Kaatecungen/ i

^\\d\txi, (Bcauücen
j

9lurf)anbprcffcnl (EiQneCerftäfjIung \

oon Äupfcr-, aWclfing« u.3'nfplattcn f

Preisausschreiben
für IModeiie zu Elirenpreisen auf dem

Gebiete von Sport und Spiei
Das Preisgericht hat wie folgt entschieden:

1. Entwurf zu einer Plakette
Ein 1. Preis von 1000 Gm. an den Entwurf mit dem Kennwort „Zielbewußt'

Verfasser: Otto Placzek, Berlin

an den Entwurf mit d. Kennwort „BronzemUnze'
Verfasser: Prof C. Ebbinghaus. Berlin-Dahlem

an den Entwurf mit dem Kennwort „Zwei Triebe"
Verfasser: Otto Placzek, Berlin

Ankäufe zu Je 100 Gm. an den Entwurf Kennwort „HUrden"
Verfasser: Joh. Symalla, Berlin-Friedenau

an den Entwurf Kennwort „Sportfest"

Verfasser: Otto Placzek, Berlin

an den Entwurf Kennwort „Reiter Preis I"

*• Verfasser: Prof. C. Ebbinghaus, Berlin-Dahlem

an den Entwurf Kennwort „Berliner Bär 2"

^ Verfass.t Kurt Harald Isensteii.Bln.-Lichtenrade

an den Entwurf Kennwort „Aufstieg"

Verfasser: Otto Placzek, Berlin

2. Entwurf zu einem Ehrenbecher oder einerTrinkkanne
Drei gleiche Preise von Je 800 Gm.

an den Entwurf Kennwort „Reiterlied"

Verfasser: Prof. C. Ebbinghaus, Bertin-Dahlem

an den Entwurf Kennwort „Kämpfe und Spiele"

Verfasser: Ludwig Isenbeck, Berlin-Friedenau

an den Entwurf Kennwort „Silber 11"

Verfasser: Hermann Müller, Bln.-Schmargendorf

Ankauf zu 300 Gm. des Entwurfes Kennwort „Humpen fUr Zinn'

'

Verfasser: Albert Kraemer, Bln.-Charlot^enburg

Ankauf zu 150 Gm. des Entwurfes Kennwort „Silberring"

Verfasser: Georges Morin, Berlin

Ankauf zu 160 Gm. des Entwurfes Kennwort „Silber I"

Verfasser: Hermann MUlier, Bln.-Schmargendorf

3. Entwurf zu einer figllrliclien Darstellung

Ein 1. Preis von 180a Gm. an den Entwurf Kennwort „Z. L. 3"

Verfasser: Friedrich Zuchantke, Berlin

an den Entwurf Kennwort „Victoria"

Verfasser: Robert Saake, Berlin-Halensee
an den Entwurf Kennwort „Berolina**

Verfass.: Prof. Konstantin Starck, Bln.-Halensee

Ankauf zu 450 Gm. des Entwurfes Kennwort „Statuette"

Verfasser: Prof. C. Ebbinghaus, Berlin-Dahlem

Ankauf zu 450 Gm. des Entwurfes Kennwort „ Unglingsfigur"

Verfasser: Paul Grusen, Berlin-Charlottenburg

Berlin, den 22. Dezember 1924
StHdtlsche Deputation fUr Kunst ur*d Bildungswesen

2.

2.

»»

M

900

900 M
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mutigen, ©in ^lüfat^Bettbeiüerb.für bie STu^ftellunfl 1925 ,,2)<i5 25a9erif(^€
« "m '^L^ nbwexr murbc befdjräntt auf i)ie ^ünftlcr ©fc^le, ^eubmr, ?Prof. ^lüexbxanb,
ä* c .• « ^^' ?5ar3inöer, d. 2Jk«d), 3ietara. 3eber ^ünftl^r erWIt für f«ine etn^cfanbte
iarbcit 200 Ttaxt; ber für bk 2tu5füf)runi^ j^^uKiWte (BnttDurf mirb auß^rb^m mit 600 maxt
|onoriert. ^reisgerid^t: SJaumgörtner, 93eri[cf), 23eftc(mei)cr, 3ul. Dk5/ (Bablonsfri, ßubmig,

rc.^^S}?x
^- ?• ^^^ '^^^ Ocfair^ncn «Ines SRcitcrregintents fotl «in Denfmal erricf)tet tr^rbcn.

J£m JKittm^ifter a 5). oerlan^t in ber ,,2)<!utfd>en SlUigcmeinen 3dtunfl" foftenlofe (Jim
lenbung Don entmürf^n mit ^oftenanfd){a9. Das fe&r feubate JHegim^nt, bem ^nxifellos
mdc reitjK ßeutc an^ef^örten, l^at ®€lb für ©rbarbciten, Steinmefeen ufu)., aber feinen
iTlI'^ril^i? J"v^ ^iJ"F^^' ^^^ f^* °^^^ entfcf?äbipun^ b«mül>en muffen, um fe^ ma^r-
lOKmlicf) 00^ ber ^onturren^ eines fkinen ©teinmej^unterne^mers m unierliegen mu
giieDer ber 5ü$irtf<:^aftli(f)en SSerbänbe feien brin^jenb <^ewaxni, auf biefe ^orberuna
emaugel^en (Es Iftefjre nf ad) e, jebe Xeilna{)me abivule^inen, folange md)i bk S3er-
?-ar.i^"^c«l?^

entwürfe oerfprod^en mirb! 2Bir l)aben bem i)errn !Hittmeifter bie
.ublirfjen SSebm-gungen mitgeteilt.

3(t6eifefa(enbet.

u. 5. 2.

9. 2.

9. 2.

10. 2.

10. 2.

15. 2.

23. 2.

26. 2.

27. 2.

28. 2.

28. 2.

12. 3.

20. 3.

31. 3.

5. 4.

6. 4.

1. 7.

®ro6er ?Prcu6ifd)er Staatspi eis für
UJJaler unb 95ilbf)auer (etnlicferung
nur in ^Breslau, QCoffel, Düffelborf,

granffurt, Königsberg)

9of)resDerfammlung

©eneralDerlammlung

GErfler SBeUberoerb SBasmull)

SBettbemerb SQßerbep(afat

©cttbemerb ^gigurengtuppen"

Eröffnung ber ßia-2Iu§fteaung

Sa^resoerfammlung

®eneralDctfammIung Sfleinfouf

3Bettbeu)erb 3been|fi33en «(J^rcnmal"

SBettbemerb Kleinmöbel

SBettbetoerb SHatf)aus 3el)lenborf

95eginn ber G^inlieferung ;^ur

grüt)jo]^rsausfleUung ber STfaöemie

6d)lu6 ber fiia»2luöftellung

(Eröffnung STuefteKung (Eoepenid

Ceftter einlieferungstermin 3ur
grüt)iQf)rsaus|ieUung Der 2Ifabemie

©infenbung originaIgrapf)ifd)er 2(ugs-
burger 6tabtonfid)ten

SSerlin 1925, ^r. 1 «
Königsberg

SBiesbaben

aScrlin

93raunid)CDeig

ä^üibeim
a. D. S^lu^r

ßeip^ig

Karlsrui)e

»erlin

Hamburg
Berlin

95er(in

93eriin

ßeiP3i9

SBerün

©erlin

1925, Sflr. 2

1925, 51r. 2

1925, mx. 2

1925, 9lr. 1

1924, Sfir. 12

1925, ^x. 2

1925, mx. 2

1925, mx. 2

1925, mx 1

1925, mx, 2

1925, 9?r. 2

1925, ^r. 2

1925, mx, 2

1925, 9lr. 2

1925, mx, 2

2(ugsburg 1 1925, 91r. 1 •
3(u9ffe((utigett

^o^Sf^i^ ^"l^^fitf" ®^^^ ^^^ ©djiofemufeums werben oom 21. 3anuar bis
12. 5ebruar 5nad)bilbungen ber großen 9Jlofaifgemälb^ ineanaSitaleinS^aoenna
ausgefteUt, bie m ben vereinigten Sßerfftätten für 9Jiofaif unb ©(asmaterei Don 5iuhl u.
aöagner, (Bottfneb i^einersborff, 93ernn»2:reptom, verfertigt morben finb. Dargef feilt finb
bas oftromifd)e Katferpaar 3uftinion unb Ifjeobora mit i^rem ©efolge, um 547.

m ^-^/^^"mr ?"^. r^^l
i^'^übJabrsausfteUunö ber ^Ifabemie ber Künfte,

panfer ^lap 4, fmb m i e b e r u m freie (Einfenbungen au^eloffen. Die 2IusfteUung mirb
fpateftens Jlnfan^ ajlai eröffnet werben unb umfaßt 2Berte ber 3JlaIerei unb ^laftif Die
?« "^^U^^"o7ö i)at in ber Seit oom 20. QJlära bis 6. 2Ipril b. 3s. 3u erfolaen* er'
offnung.enbejtpril ober Einfang mal ^ro^romme unb 2ru5fteüung5papiere fönnen oom

?e o' en'me'Jbfn
' '^"^

^^""^
'
^'^'" ®^f^^^^""Ö ^«^ aSermaltungsgebübr oon 1 m,

Berlin. II. J i e r f u n ft a u s ft e 11 u n g im 3 o o. 2Ingeregt bnxd) ben großen (Erfola
ber I. Iierfunftausftellunii im 3oo 1924, auf ber 288 Berfe berliner Künftler oerfauft
murren, oeranftaltet bie SSerwaltung oom 9. Slpril bis 4. Of to ber eine 11 S
funftausfteUun.g, auf ber bas Xier in ber .^^oraeüan. unb (Bartenfunft:' m^i^ wirb.

26
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MELIORFARBE
. hergestellt .

i. A. und unter ständiger Aufsicht

des R. W. V. b. K. D.

. hat sich infolge

ihrer

vorzüglichen Eigenschaften
als

;-•
i " •

unsere Verbandsfarbe
m

weitesten Kreisen unserer

Künstlerschaft

glänzend eingeführt

Erhältlich in allen Verkaufsstellen des R. W. V. b. K.

:> -r

!•.

Xeä)n\]d)^ ZIHffeUungen. ^

'iUeUor-Sc^dtbflnits: !Dlc SSoraüge ble(eö «ßröparotes beftet^en tm ©egenfafe ju ben übKce^eit

girniflcn (Domar, ma\t\}; ufm.) bodn, bab jener unanöeneöme Ipectiöe (B(an3 oermieben unb

ein f(^öner, motter, famtartiger Überaug errel^t wirb, ber au&erbcm bie

©igenldKift befifet, nl^t 3« gilbenl ^ . «. ,v v ^ rti .v

Sana oorjuglld) Ift bie STnioenbung Deefelben bei auf treibe- ober fiolbfreib^grunb gematten

»ilDern, ba In blefem galle bos oft fo unangenel)me ijerausplafeen ber ^tiefen, toeidie Crfa^rung

tt)ol)l fd)on jeber Slüntiler bei SSermerbung oon OHaftlr ufm. gemocht f)at, oeimleDen mlri^.

»efonbers bleibt aud) bie pafteUartige (Jrfr^elnung bes BUbcs erhalten.

@ebraud)öonmclfung: ^an ftreld)e bie 3Jlaffe am beften mit einem Borftenpinfet

dünn unb glik^möSlg auf has gut au»getr o(f nete IBllb unb bürfte foglelc^ ben

überaug mit einer f a u b e r e n Surfte, bis ber gemün|d)te (Blana eralelt Ift.

«
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Die STusftcUuniji «rftrcdt ftc^ Mesmal ü'b^r flana 2)'eutf (frlanbv «s fint) aUe-
J>cut(d)en 95ilJ)f)<iuer ba^n ein-fl-elaben. !Die tünftlcritd)e unb fle|cöäftüdK ßeitunji.

liefit lüicbcrunt in hen i^änbeTi oon 93i(bl)au€r ©eorq diod)^. 3uri): Ökrft€l, Slraus, SWanj^eU.
^od) unb brci inerten ber 5Bcrn>a(tunfl. ©inliefcrunfl otmt 10. bis 17. aRärs-
STnmelbunfl bis 1. mdx^ bei ber SlusfteUunflsIeitunfl im 3oo, »erlin 2B.62, ^ur-
fürftenbamtn 9, u)o öe^en 2 flJlarl bic Rapiere au b€5iel)«n finb.

BetHn-'^öpenlcf. 2)ie 2) e p ti t a t i o n für Ä u n ft unb 58 i ( b u n g b c s SR a g 'i ft r a t s-

»erlin (»eairf ^öpcnid), oeranftaltet ab 5. STpril für 4 2BocJ)cn eine ^unftaus-
ft e n u n g in ^öpcnict. 2( n m e ( b u n g e n an i)errn 9fliem(d)neiber, (Brünau, 2öill)elm«

ftrafec Ha, bcr <iuc^ loeitere 2(u5fünfte erteilt.

telp.^lg. ,,fi3 2I" 23erein ßcipsiger 3aJ)resau3lteI(ung: ^lad) ber am^
21. ?loDcmber ftattgefunbenen auf,erorbentnd)en ^itglicbetücrfammlung fegt fid) ber 33 o r

ft a n b rrie folgt 3ufammen: 1. iZ^orftöenber t^rof. (Biorg 21. DJiatl^ei;, 2. aSovfifeenber ©ugeii
^amm. UBciter gehören bem löorftnnb an: Tlakx ^urt i)}iaBlciff, ajialer SÖill 6emni, öilb-

Ijauer Sllficb 2:^iele, aJiufeumebirettor ?ßrof. Dr. ©roul, 5Hert)t5anu)alt Dr. 21. (E. (Efil)e^

0icct)i»ana)olt nJiar ^eilpern. 'Sau 8onn«ng. Die rnd)fte ^Tuöftellung finbet oom 2 3. i^c»
b r u a r b i e 3 1. ajl ä r 3 1 9 2 5 in ben !Räumcn ?)eö Äunftüeretns im 2Rufeum am 2ruöuftus»

plofe ftati. 8ie mirb (Bemölbe, l^IquareHe, ^anb3eicf)nungen unb ^4ila|iif umfaffen unb einen^

fel)r inrercffcmten 2lusfdjnitt ous ber S^unft ber (Begentt»art 3cigen, voo^u aud) eine Sieibe

fül)renbet ousmärtiger ^ünftlci eingelaben mirb, oor3ug5töelte iol(t)e, oon benen ^erfe
in Öeip3ig nod) nidjt ge3eigt lui-tben. 2Iud) aufjerbeutfdje Äl'Unftler merben mit befonbcrs
d)araftcuftiid)en 2Berfen oeitreten fein — Die Öuri) ber 2(u5ftellung fefet fid) 3ufammcn*
aus ben Slünftlermitgliebein tes Sorftanbes unter 3u3iel)ung oon ^Maiev Dscar ?8el)nn9cr.^^
Die 21 u s fr c 1 1 u n g s p a p i e r e m'»rben 2lnfoni] Snnuar oerfc^icft. ^ünftler, bie ber ß32t^P
nid)t angeboren, aber als ®äfte aus^uftellen u)ünfd)en, crl)altcn bxc Rapiere auf 25er»

langen burd) ben ödiriftfüljrer: ?Hed/tsanu)alt Tlajc i)eilpern, fietp^ig, Sarfufegaffe 11.

Berlin. 2B9[i. S^lecbtsaustünfte. Die ^onorarfrage bei C^inI)Olunig oon Slusfünften»

in 9led)tsangelegenl)eiten, bei 2(ufforberung6fd)reiben unb ^ro3e6fül)rungen burc^ ben
6i)nbitus bes mirtf^aftl. SSerbanbes (jat miebcrljolt 3U Sioeifeln unb S^ücffragen
^eranloffung gegeben. Sux Klärung teilen mir bal)er mit, bog mit ^errn 5Hed)t5»
anmalt ^oblin, ^Berlin 2ö 35, Derfflin<^erftr. 5, folgenbes 2lbfomme n getroffen
morben ift: Den aJlitgliebern bes mirtfcf)aftl. SSerbanbes mirb in 9fled)tsongelegenl)eiten

Beratung gemährt gegen ein ?Pauf (^all)ono rar oon 1 ^.-Mt für jeben Sali ber
93eratung. ©s bet)eutet bies eine augerorbentlidje ©rmäfeigung, ba grunb-
fäfelid) aud) bei 9fled)tsberatungen bas S)onoxax narf) bem 2öert bes ftreitigen @egenftanbes
(ber ftreitigen gorberung ufm.) bered)net mirb. — (Ergibt fid) bie D^otmenbigfeit.
an ben ©egner bes S^latfuc^enben ein 2Iufforberungsfd)reiben 3U rid)ten ober fogleic^ einen
!Red)tsftreit ein3uleiten, fo ift l)ierfür bem 2lnmalt bas gefeölid)e i)Dnorar, mie es
burd) bie @ebül)renorbnung für IRec^tsanmälte feftgef efet ift, 3u 3al)len. 58ei ^ r o 3 e f f

e n
muß bem 2(nmalt bei 2ruftragserteilung ein gemiffer leil bes Honorars, ber gleid)fall5 naify
ber ©ebüfirenorbnuna ber !Red)t5onn)ä(te beredrnet ift, als SSorfd^uft gegeben merben.
i)anbelt es fid) lebiglid) um 2tufforberung5f(^retben, fo mirb ein 9[5orfd)u6 nid)t oerlangt.
3m Solle bes Obfiegens mirb bann ber als a3orfd)u6 ge3al)lte 25etrag 3urücferftattet. —
e p r e d) ft u n b e bei unferem 6t)nbitu5, !Red)tsonmalt ^oblin, ift am Dienstag unb
greitag jeber 9Bod)e 3mifd)en 3 unb 5 Ul)r nachmittags. (3u anbcren ©tunben^
unb an anberen 2:agen nur auf ©runb oorl)eriger telep^onifd)er 23ereittl)arung.)
3n 9'led)tsfad)en, bie oon g r u n b f ö fe l i d) e r 23ebeutun{j für bie 21 1 1 e m e i n ^ e i t

finb, fann ber SSorftanb nad) aSereittbarung bie Soften übernebmen.
Bc3ltf 1, Deffauer 6tr. 9 I bei Äruepper, SRontag, ben 9. Februar, ab^nbs 7 Ul)r.

Be3. 2 unb 15. 3nontog, ben 9. Sebruar, abenbs pünftlit^ 7 Uf)r Sifeung im
„2ltelier SBiefc", ßeffingftr. 13 III. Xagesorbnung: 33erlei^ung oon ^unftmerten,
Obmantt=2öal)l, ?8erid)te, a3efpred)'ung unferer 9leubeftrebunöett. ®öfte miUfommen.

aSruno 2Biefe.
Be3. 3. SSerfammtung am Dienstag, ben 1 0. g e b r u a r , im „9^orbifd)en S)o\'% 3nDaliben*

ftrafee 126, um TA Ul)r. ^rafe.
Bcjitf 22. 23e3irf5oerfammlung am a^ontag, ben 16. g e b r u a r , abenbs 7 Uhr im

JHeftaurant aSerliner ^inbl, i)alenfee am ^urfürftenbamm.
Be^. 31—34 (Jricbenau) im ^eftaurant Xaunus (6übmeftforfo) am Donnerstag, ben

12. gebruar 1925, 8 Ul)r abenhs. ßen3, Obmann.
Bc3. 37. Srcgll^. Sufammenfunft am 9Jlontag, ben 9. S c b r u a r , HS U!)r, bei 21. IHbobes,

©tegliö, Sid)teftr. 68 1. lagesorbnung: 2öal)l bes Obmannes. aSeridjt über ^Bilboer»
leil)ung. — Um (Erfd)einen mirb bringenb gebeten. 21. ^R ^ a b e s.

Berlin, ^ünftle rbe bar f. 2öir baben nod) einen Xeil färben, ?5tnfel, Rapiere ufm.,
bie mir nid)t mel)r meiterful)ren motten, 3u au6erorbentlid>ftar!l)erabgefeöten
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ipr<if«ti a^ju^cben. -— I>er i)lnautritt 'cimr (^rofe^n 2ltii^aI)I neuer ajlifcjrtietxr unb
Jbcbeutcnbe S^eueinsaljlungen fyaben uns inftanb ßcfefet, unfer fiager ujiebcr mit oielcn neuen
Söawn •auffallen i^u fönnen. 93orrätla finb micber: aüc beutfd&en 2IquareUfarben,
^ed)t cn^L Sößbainranpapier, Slquareüforben oon 2Binfor u.!Tlett)ton ufn) ufm. — ^ i n ( l e i n « r

^ ft e n biülfler l^iQüxeikn unb Sleifd)!onferoen ift no4 oorrätifl. — Sllteaufflemertete
6paröutl)'aben bis i^ur i)öl)€ oon 2 3Warf, über bi< inait)if<f>en nidyt anber-meitifl

txrfügt w'vcb, n>erb«n am 10. gebruar aufq-elöft suqunften hex (Bcnoffenfcf^aft. — 2Bir meifen
^uf Orunb mcler 2lnfragen barauf I^in, bafe wir außer 10 o. ^. 23 a r r a b a 1 1 am aal)res-

id)(u6 auf ©runb ber Slaffenaettel nod^mals eine Umfat^oergütung oon 5 o. Q.
gemö^ren. Der Sorftanb.

Berlin« 3m !Haf>men ber 21 n a t o m i e d o r I e f u n g an bcr 6taatlid>en ^unftfrf)u(e

finben bie SSorlefungen mit SSortüeifungen an ber ßeid)c unb am SJlobell: freitags,
^. Samuar, 6. fjebruar, 13. gebruar, 20. gebruar, abenbs %7—8 Ubr, im fteinen ^örjaal
ber 2(tiatomif(i)cn 2lnftalt, Cutüfenftrage 56, ftatt. — C^s finb basu bk ©tubierenben ber

anbeten ^unftfcbulen einfielob^n. Dr. triebe (.

münden. ^B!8. Unferen ajlitöliebem teilen mir böftitWt mit, bafe ber 35eitrag für
b'Os 3'al)r 1925 unoeränbcrt bleibt (12 Tlaxt). Das ©ereinsjabr beginnt jemeite
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L t B A C K E R
BerlinW9,Potsdamer8tr.20

Amt Lützow 6251

vielseitige /Auswahl er-

probter Papiere f moderne
Graphik u. Buchausstattg
Handbütten, Faserpapiere,
moderneUmschlagpapiere
Bezug d. alle guten Handlung.

Mal- und Zeichenatelier

Müiler-SchBnefeld
Charlottenburg, Schillerstraße 4

Unterrichtskursus

von 9 bis 1 Uhr

Kopf- u. Akt-Modelle
Vorbereitung zur Akademie

Ernst Heide
Bilderrahmenfabrlk :: :: Berlin N. 37

Humboldt 2578. Fehrbelliner Straße 18.

••••

Leisten- und Barockrahmen In

allen Auslührungen werden

schnellstens u sauber zu

soliden Pr eisen angefertigt

Keil- und Blendrahmen in al.en

Größen am Lager Extra-Größen

werden sofort angefertigt.

MITGLIEDER
Kauft nur in eurem
eigenen Geschäft!

ERNST ALBERT MÜLLER
u München « Oabelsberg er Straße Nr. 75/77

lllllllllllll

;;

KfinsflcrlarbeninPulverform
Die besten u reinsten Produkte f. Freskomalerei, zur

Selbstbereitung v. Ö ifarben, Temperafarben, Casein-

und Wasserfarben « Sämtliche Grundier- und Binde-

mittel * Harze * Leere Zinntuben

: BmUfamen für dekorative Haierei 4>riirlien für <;

farbUle Anften^Ardilfeklur

»^»»###»#»»»»»^»»V»%»»»»»###»»»»»»»%»»##»##»»»¥^»»###4

<

Jungferer

BILDHAUER
(Modelleur), figürlich besonders Porträt
sowie im naturalistisclien Ornament firm,

wird gesucht. Angebote mit Photos aus-
geführter Arbeiten, Gehaltsansprüchen usw.
sind zu richten an * > 4^^ __^,j

Deutsche Hochbild-Oesellfichaft m.b.H.
München, Rheinbe^^er Str. 5

MANUS-OFFIZIN
PRITl VOICT
!

jetzt ^

Potsdamer StraBe 113,Villa III

Nollendorf 612

Kupferdruck und
Holzschnitthanddruck
Volles Eingehen auf die Absichten des Künstlers,
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Ähfe 1- 3anu<ir- »«itranesaljlungen föniwn über 5Poftf Aed f on to 91 r 44 50

lrinn?r,m« hrfi."
°
'^ 1

m SR u rf t a n D e finb, iie brinftCTÄc Bitte um 35€flW(f>unfl. 3n

ffllS i«ir^<Lcae6*f ffÄn^h^
aiisflejcidfnet« ©«uirnwren »u gabritpreif«. oÄunfere

ofu^^ i aofiegeD-en. c^s ^noelt firf) tabei nicht um < nc «inmoliia^ (S^f^imhoif hi^
äbmadjunflen I>at auc^ für bas neue ®e/d)äft5JcU>r @ÜItKit * SÄrftänb

ÄSr bara"u? ^alifme^rff^m
' ^^^ *"• *• ^v^Ifobemieftr. 11. SBir madjen unfere «Kf,ri.-wMiaiicoer smm\ aufmertfiim, bog nunmehr auA enal 2Bhatman = 2Iounrerf,Papier m irei Derfd>i*b€nen Starten ein<,<troff<n i^. aiufierbem toben mir in änblita*

Ä^fSÄ*"m?er'^l'«"?1,J't"*5^
i«r lünftWft aT^fTn Ä" f'"by\SfÄÄ ©ir^L T,f mn^In ©r "''*'TT.'"„ V"*

empfel,(en „nferen aKitflliebcrn, ÄB* fleÄrt fi^r;m„!'h'r..P"*''S"'"T" 3" 3 «Kart ;>er Äarton merben auf

ro?at1'fü/?Q9lVn\°^m'*f*',.""l^[* ""^«r ben übtidjen 10 !Pro3. SBar»

Änantei ?eA?' \^\^»Y^<^ i""*!!!'*
""* ü"^"'' aRitglieber ein, oon biefem (Sefcfjäfts'

re7oTn^rtiÄra6??ä"Sef '""'*^"-
^«^ «"^^6-

^ie^i^^llftÄ«'

anJiml?^' «''^m"**^
«raunfdjwiq bcs 9liid)5"erbanbes 2)^utfSc? lontiinftlSr unb

i/%&n^' ffi" ä"'^H7?!"„ ^?^S? »«^^^^^^^^''''^»^'^'"«iWft «u?b^n fl^^^^^

^nfw,* cjn,j. , o'"^:; ^^® SBiseprafibent ©eor« (Bät)«te, ats 1 SAriftführ^

I»6'.niJ«t'«l^?nl'.°.Tl1;i^^''^•^""l", Ü» ««ra "»« ««(«.n-mmm. _ »Ir

•

•

.ye b i ^n,. «-3;^;;ri;oÄ"l? irSfÄ l^O S»Äe»
i^fnteU^of £Ä?>t!??'°f*- ^^9^"> "ef^raffung bes «Utjoffaates im^ a n c l s 1, f für 2r u s ft e r I u n s 3 m e d e I)at ber Sßerbanb an beti I)icfi9cn ÜRagiftrat
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einen bringlidjen Slntrag geftcUt. Der S5e|d)eib lautete bal)in, bafe ber ©aal nod) oUer 93or.
auöfid)t 2IuöftelIung03H)e(fen erljalten bleibe. 3Bir bitten unfere aJlitglieber, bie bort ausftellen
moUen, fid) red)t3eitig mit bem aReffeamt in SSerbinbung 3U. fefecn. — Jßom
12. Februar ab fimbet alln)öd>entltrf> 2t f t^eic^nen in ber Äunftg-en^rffcbule, ^öniirftr. 57,
Donnerstags unb freitags oon 4 bis 6 U^r, ftatt; Soften jebesmal n)a^rfd)einnc^ 50 ?pf.

D e r iö r ft a n b.
' Sfuffg<;irf. 23. b. b. ^. 2Ö ü r 1 1 e m b e r g s (5. 93. Die gutbefuc^te 3» i t g ti e b e r :«

oerfammlung ant 13. 3anuar befd^log einstimmig folgenbe 93eiträge für 1925:
orbent[id>e URit^üeber 10 ^Tlt; außerorbentIid)e (©tubierenbe) 4 5HaJlf.; förbernbe 9J^it«

,
glieber minbeftens 20 diTlt 2öir erfuc^en bie aJlitglieber it)re »eitrög« möfllit^ft balb auf

' unfer ?Poftfc<)ecffonto Stuttgart 19 599 einjuaül^Icn. Sür bie ©tuttgarter 3Jlitgtieber liegt bie
(Ein3al)lungslifte bei ^errn Sifd>er im tunftoerein auf. Die neuen (gelben) 501 it*
gliebsfarten, bie eine !HeifK tjon 93erg ünft igungen gemäbren, tonnen 3Uf|leid)
•in empfang genommen merben. aal)re5berid)t unb ^affenberid)! mürben mit 93eifoll " auf»
genommen unb bem 6d>aömeifter einftimmifl ©ntlaftung erteilt. — Die ©afeung bes

• ©aues mürbe, entfpred)enb bm in ^arl5rul)e befd)loffenen oerfcfjärften %uf-
'< nal^mebebingungen geänbert. 93orftanb unb 2lu6fd)u6 mmben in ber bis»

Irrigen Suif^mmenfefeung in gel)eimer SBal^l einftiimmig mieber gemöblt. — 3n
biefem 3a^ foU mieber ein aebrudter 3al)resbericl)t nebft 3Jlitglieberoer»
3 e i (^ n i s l^erausgegeben merken'.

^1^^ IBeimar. 2Ö93. 2l<m 17. 3anuar fanb bie or-bentlic^e 3abre5t)erfammlung in t^en
^WRäumen bes Mnftleroereins ftott. Der 1. SSorfi^enbe TlüUx Hamann b^flrüfete bk 2lnn>cfenben

unb flebad)te ber oerftorbenen aHit^^Keber ^rof. XI)ebi) unb Xübbede. (Es ift beabfic^tigt, aud^
.in SB-eimar eine 6telle 3u f(l)affen, meiere 2öer!e Xftürin^er ^ünftler ün 3ntereffent«n
oerleiI>t unb oerfauft. 3m ©ommer foll mieber eine 2lusftellung im ßanbes»
m u f e um , unb 3n>ar in ben örögeren ^Räumen bes 2. 6tocfes ftattfinben. — 3abre5berid)t
;nnb t'affenberid)t murren genebmigt unb bem 93orftanb Entlüftung erteilt. Der 3 obres»

:, beitrat für 1925 murb« mieber' auf 12 marf feftgefet^t; bie neuen ajlitgüebstarten tonnen
bei ?Paul Xeicbgräber, aRufeumsplafe 2a, gelöft toerben. Die aSerfommlung gab ibrem

: ,
Unmut über bie fäumig^n ^a-bler 2lusbru(f unb befcblofe, t u r 3 f r i ft i g e 2R a b n u n g e n
er^b^ 3u laffen unb bann bie »ctreffenben üus ber aJlitglieberlifte 3u ft r e i cb e n. ^mer
mürbe befd)loffen, bie oom 9'l5öa3b^. Ijerousgegebenen mertoollen ajlertljefte nur ben
SWitgliebern aus3ubänbiöen, bie ibr 3ntereffe am SSerbanb babur^ bctunben, ba% fie ibren
Äaffenr)erpflid)tun0en für 1924 nad)igetommen finb. 2lls ^affenprüfer murben bie 5)erren
^rof. 9lafd> unb ^ons 2B. Sc^mibt miebergemöblt. — mad)bem einige 2lnmefenbe ibrem

.
Dont für bie aufopfernbe Xätigfeit bes 1. SJorfiJ^enben Husbrud oerlieben botten, mürbe

(§

KUPFERDRÜCK'
/irWENZEL'PRESSEN>ö^

mit Hartholz- oder Stahlsdilitten

Langjährig bewährt, glänzend begutaditet
Angebote auf Verlangen bereitwilligst

FIRMA PAUL WENZEL
Dresden-Ä., Wettiner Straße 32

DrSmiilirt* Weltausstellung Brüssel / Photo • Ausstellung
nflUIIIBII. Dresden /BUGFA Leipzig914/ Nürnberg 924

Verlangen Sie in den Handiungen stets
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Redeker & Henni^ AG. Nürnberg

31

». I

i

. I

^
'

.>

r



-' ^

iniQl'er Hamann töieberj^etmil^It. Der 23orftcntl) Mtefit aus: 1. SSorfH^-enivcr ^am^cannn,
2. aScn-fiöcnber IH. SHicq«, 1. 6cf)riftfü()rer aKüder^^ummel, 2. 6dyriftfiil)rer ©nr). 93raunc,

1. 5laffi€rcr % 3:€i<f)igräber; als Beififeer: i)«rren ©<^Tiietüinb, Sau-er, Srau Don Dürinfl,

iJrl. Äorn. Äunftau5f<l)u6: ?Prof. (Bu^fl, $rof. ^lemm, ?Prof. Sörfter, aWaler ßin^^n, SRaler

^utf>, gri. 58r€nb«l, Sri. vcm %xkbebuxi^, 23ilt>l)aucr ^oud^e, Tlükv i>Qtnann unb für

flcmeinfamc SlusftcUuna^n ^err uft-oler Söilli) 3RülIer, ©€ra. — Ikx Qe[e^ixte{ umfaßt
jefet 10 3ßitf(^riften, Srnmclbutig beim SSorftanb. Die nefeUiflen Slbenbe, melcfti

fel)r geeignet finb ^um Slu&aleid) eima oor^anbener @<fl<nfät^e, sur änrefluna unb ^ebanf^n«
austaufd), brin-flen mir in (Erinnerung, ^ben 1. aRittmod) im ,,5B«i6€n 6d)'m'an".

GNTWURPS^UKD
MODeiLMesse-lgipzig

VaTmittliinaspellcr jur Kunjllepund
FabrikantcrM,
ÄKsßdlung'

UunjUmjyjer'EtUxvurfe'undModme*

praiyUunO^ewerbUchm InduQriemwcmen
vom -i. tnsy. März,

M6SSAMTPÜRT>ieMUSTeRMBSSeH IN leiPHÖ
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Kupferdruckpresse „Präzision
Durch neuzeitliche Konstruktion und vollendeter Präzision
ist rasches, sicheres Arbeiten gewährleistet • Zahlreiche

Anerkennungen
Lieferbar In TIschgrÖOe 40x60 cm, 50x80cm, 00x100 cm

Hochfeine Radlerwerkzeuge fOr Kenner
Radierplatten In Kupfer und Zink, ff poliert

Kupferdruckfarben. Druckpapiere usw.

Schacht O Westerich
HAMBURG, Gr, BäLckerstratße 16-24

•

IBeaug: 2>ie ^eitid^rtft ,,S^unft unb ^irtfd)aft" erfc^eint Dodäuflq monatfit^ einmal. @ie ift nur bur4) ben
3i riag be« Slattrs au be ie^en — Sluflage: Siefe IRummer erfd)ien in finer 2(uf(age oon 8800 S^empiaren.
93 e r I Q g : 9l>>i(^0a}«rtf(^aftsDerbanb bilbenber ftünftler 2)eut|d)Ianb9, lBt> Un IB 0, Sanbsljuter ®tr. 26 -Slnd<>igen:l mm
breigefpQltcn 30 (Boibpfennige. 9lebartion. Ofi^ f)tUxDaQ, Serlin•3^b(fn^or^ ^otsbamer 6tra6e 44, an melOitn
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SSoit

Ocan BtteKcau fielet nie ctiDaS 4)Otau5. 3^t

fcöS ein gcl^Ier ober ein SSot^ug? S)arüber

läfet jid^ fttciten. SRegieren l^eifet borauSfe^en.

9li(^t i)otau§fe]^n tft alfo ein gefrier für eine

SRegicruttö. Slber DieHei^t ift e§ ein Sot^ug

Bei einem ;J>nbit)ibnunt. Carpe diem, ^jai ein

Sateiner gefogt. SOton geniest einen 3xtö mir,

h)enn man nid^t an ben folgenben benit. Hebet*

legeK @te: man tüütbe leinen SBein onriil^ren,

it>cnn man an ben Sftl^eumatiÄmuS bä^le, vxoxl

hjürbe nid^t reifen, badete man an einen 3u*

fcmmenftofe, unb man iüürbe fid^ bie Siebe^^

freuben betfagen, h>enn man an ben Slebotoer

ober ben 2H)i>t]^eIer badete. Stber SBein, SReifen,

f?rauen finb brei gute 2)ingc. Sean liebt aDe

brei unb nod^ einige übcrbieS.

©ine§ 2:age§ jiebod^ l^t er fid^ um bie 3^*
fünft 5u forden begonnen. SBtr ioerben feigen,

ob er Unre^t gelabt l^t. S)a§ toar im Qfuli

be§ ^<i^x^^, ber ber g^rant loiffen Sie, ber

fc^on feit lan-gem nid^t me^r l>iel ioert ift, au5

©d^nee au fein fd^ien, fo fc^mols er. ^zan ber^

brad^te feine g^erien in SSiKebin mit ©lab^S

Sourgeoig, feiner greunbin. ©r babete, f:txi=»

gierte in fd^önen hjeifeen 5Eoftümen uml^er,

tranf ©odttatl^, f})ielte Sennig unb berlor im
Ä^ino. Sommerfreuben. 2lber er Ia§ ^ti^

tungen, fal) Surfe affid^iert unb begann SDSortc

ju fagen, bie au§ feinem SDhtnbe fel^r unge*

iool^nt Hangen, ioie: „2Bo Joirb er ftel^en

bleiben? . . . SBa§ mirb gefd^el^en? . . . 3Bo§

ioir au§ un§ loerben? . .
." Unb eines %htxCt>^

fa^te er sü ©lab^S: „^ l^be foeben mit

einem 3?otar gefprod^en. 2)a§ ©elb fyit leinen

Scrt. 9Kan fcnn tffö TOiHionär einfd^Iofen

unb oI§ ruinierter armer ©d^Iudfer cuftoad^en.

5IRan m\x^ an bie 3«Iunft beulen unb Sor^
fid^tsma^regeln ergreifen. Qd^ toerbe Serrain

laufen unb eine SSiKa 1:)a^Hn laffen."

®Iab^§ b^ftlt an bie Sulunft: „Qa, \m, l^ft

red^t, mein Sieber. 95i>ben unb ein §au§, \^ai

bel^ält immer feinen SBert. Äaufe unb lafe

bauen."

Vixii fte l^at ]&in5ugcfügt:

„Sag .g>au§ ioerben n>ir ®Iiabt)g nennen."

S)enn bie !)er§Iofeften fjrauen l^aben eine

fentimentale Saite, unb ioenn man txnt SJiHa

baut, ^^ ift njie tt>enn man ein Äinib befommt.
^ie erfte J^rage ift ha: „SBie toirb e§ l^eifeen?"

Sei entern Äinb ift man neun 5IRonate im un*

3m Ofuli gel^t man ans SReer. 5RalürItd^

finb fic in i^e SSilla in SSillebin gefal^ren.

Uebcr htvx !ßortaI bar eine SRarmortafel an^

gebrad^t: SiOa ?)bonne. ©rnma fal^ fie an,

))refete bie £i^t)en jufammen. Slber fie hJar

eine bernünftige grau, baS l^ifet, jte fagte erft

nad^ einer SBi>d^e:

//^ör au, 3:ean, id^ berftal^, ia^ bu beiner

aSitta ben 9iamen beiner erften grau gegeben

]^t, aber ... ioie foH id^ eg bir fagen . . . . id^

bin nid^t eiferfüd^tig ... ba% ift bod^ unan*

genel^m für mid^ . .
."

S)a§ ift ioal^r. ®egen il^en SBitten beult

fie fortloä^renj^ an bie anbere: @ine anbere ift

bor bir l^ier getoefen. . . Seine erfte l^at fid^

in ben gauteuil gefefet *.. Sie l^t biefen

Stoff geh)ä1^It . . . Sie fielet fie immer. Sie

glaubt ein ©inbringling au fein, bei fid^ ! ^^an
l^t bag nid^t borau^gefel^n, aber er berfte|t e|

t)rad^tt)oII.

„S)u ^aft red^t. 2Kan mnfe bie SSiQa anber§
benenne,n."

„^ ]^be nid^t gehxrgt, eS au berlangcn."

Unb fie fußte l^inau, ßana natiirlid^: „SBir

ioerben fie SiHa (£mma nennen."

aber, fe^n Sie, ba§ ^ilft nid^t3. gür bie

Seute ber ©egenö l^atte bie SSilla fd^on il^ren

5Ramen. SBcnn ßmma einem Sieferanten

fagt: „Sd^tdten Sie ba§ in ixt SSiKa ©mma",
antlDortet er: „SBo ift benn bie?" „2>ie Ic^te

gegen bie S^ifee." ,^\^, bie SSiHa ?)bonne?"
9Kan fd^eint eine fd^eii^te ^erfon au fein, bie

eine anbere grau öerjagt ^ai, um il^rcn Pa^
einaunei^men. Ober ber Lieferant fagt: „^a,
bie alte SJiHa ©lob^g." Unb Ibag ift nod^

ärger, toeil bag ^fiel^t, aB ob man bie 5Rad^^

folgerin bielfj/;u'»berer toärc. ..

3ttfo ift^i',,' oemünftige @mma nertoö§ ge^

iüorben uitvV a^fe. g§ j^t Sjenen gegeben,

5?orioürfe finb gemad^t toorben. Q^eon ift ein

guter Äerl, aber er njiH nid^t fd^üaniert toti-

ben. gr l^at geantwortet: SBenn bu nid^ 3^^

trieben bift, ba ift bie Sure ..."

Sie l^at fie l^inter fid^ yn^tmai^i.

Sfber er bemerfte fe^r rafd^, ha% man trofe

aUcm eine grau brandet. Sllfo nimmt er eine.

2a§ finb Singe, bie man in SSiHebin ioäl^renb

ber Saifon Ieid()t finbet. Sie ift eine Ileir^,

amüfante grau, bie ber nettefte Äamerob ju

fein frfieint. 6r nimmt fie mit. Um i^r feine

neue ?)ad^t au a^igen. ©r acigt il^r feine SSißa,

btc fic lounbcrboH finbet. Slber fie sielet bie

9}lunbh)infel ein bifei^^en beräd^tli<3^ l^nauf.

„etlüa§ ift l^äftlid^ an beiner §ütte."

„Sl^, loa^ benn?"
„3|r 5Rame. SSilla Emma. SaS ift fo alt^

bäterif^, gid^tig."

„Sll^", fagt er beunrul^igt, „man foß fie um^*

i benennen?" . .

.

„^a, Jüie bu ioiUft . . . irgenb ti'voa^ ^sytiu

\if^k . . . Beau Sejour ober Mon R6ve." . .

.

er atmet auf. SReiijenb ift bie kleine. Sie

l^at eine enbgültige Söfung gefunben. Slber

pfö^lid^ fügt fie binau: • ..

„Unb beine ?)ad^t? Seine gad^t )^oi leinen

JJamen! ^an mufe fic taufen! 2Bir iDcrben

fie &^\)ptiiz nennen, iüie id^.".

.

ßr läfet enttäufc^t feine Slrmc fallen.

„OYt f-ööt ^^/ //^^ fängt fd^on loicber an,"

(^utorlfterte Ueberfefeung öon 3wti ficnouet).

I

3om ec^i(ffdr ^er 6i(i>en»en^änff(er

(

(Jinc Slnttoort anijubn)i9 STOcibncx

^''

^r SK-aler Süitbur 6cöiqI fen-bct uns eine
©rmiberung ouf bem Sfuffafe im 3ir. 353 beä
83. e. (5:.

3)iein ^oU^t Sd^mibt^SRottluff fenbet mir
obigen Slrtilel mit ber aSemerfun-g: „©tloas

für Sie." Cr toeife, bcfe id^ ein kibcnf^ft:»
lieber iöelämjjfer jebeg gkfftmigmuS, jeber

Se^reffion un^ !o|)f]^ngcrifd^er Stimmung
beaügli^ ber Äunft bin, um fo mel^, afö man
l^cute leidet barunter leibet, toeü bie SSerl^ält*

niffe in ntoralifd^er unb materieller 33eaie]^ng

f^loer au trogen finb. Unb tatfäd^Iid^ fd^int

biefe |)effimtfttfd^c Seud^e in ben Greifen ber
t^x.

loaltigen, bergcioaltigen ioir biefe nod^ mel^r,

inbem h>ir fie tjerneinen. 2Bir geben il^en W
Sd^ulb unb betrad^ten fic al§ überh>unben, al§

Angelegenheiten ber ^ergangcnl^eit. Siefe

cgoacntrifdie ©infteßung unb ^etrad^tung ber

fS)ingc ift immer an unferen SDe^jreffioncn,

ipcfftmi^mcn unb Stcgationcn fd^ulb unb pe

berül^ren unb treffen nid^t bie S)in<ge, fonbern

ioenben fid^ ioie ber ©umerang aurüd unb ber'-

hjunben unb actimürben un^. SBir fönnen noc^

10 felbftl^errlid^ baftel^en unb erflären, bie

Äunft, bie SReligion ttflo, ejciftieren nid^t mcl^r,

finb „unah)cdfmä|;ig" unb /jOtufa^Iid^" unb.

3tt)if*ett ^rei :®e«en-

SDrei 9Ra§fen SSerlag, 2Ründ^ert.1

Qtin Suftipielautor macbt eine 2RitteImeetieiIe. Sf

pMoörapMcrt unb befd&reibt: 3talien, Oriecbenlanb,

Xürfei, ^olöftina, Slcgppten. 6ein Snterelfe gilt Dot

allem ben grauen, römifcben, griecbifcben, lütfilcben,

jü5if(^en grauen, daneben — (^b^iftus, an beffen

Ccjiftena ßotbar, im-®egenfaft ju ^ranbes, fcftbält.

Slucb toirb ber „^ubifopf unb bie Slntife" in einet

arcbaologiieben 6onberbctracbtung eingebcnb bebanbelt.

Slnöere Kapitel inftruieren über bas *?)botograpbieren

im Orient, lieber' giomsmus. Ueber bie (£rblünbc.

Ueber ©bep^earbs '§ot€l Dbfcn unb bie ©efeUfcbafts-

teilen. 5nic5 ftott, anregenb, feuiUetoniftifd) gefcbrieben.

53unt unb abwecbllungsreicb. Ccine Klauberei atoifcben

brei 5Belten: Slntife, Cibriftcntum, 3flam.

SRan roirb S^ubolpb ßotbar nicbt nacbfagen fönnen,

er ^(ä>t bas 2Raferial feinet ^cife f^lecbt verarbeitet.

Slber bxt Slrt, »ie er auf frembe SinbruÄ reagiert,

ift beaei^nenb. S^lubolpb Sotbat bleibt au* in Änider-

bocfets, ein 5linb bes Humanismus. €r reift mit

einem beftimmten ^ilbungsibeal, ba^ ibn felbft cm

®tabe Qibrifti unb oot ben "^pramiben oon ©iaeb nicbt

oerlöfet. Qtr fcbtoarmt für toelt^ftorifcbe Slusblide, für

fulturpbibfopbilcbe Debatten in freier 3^atur. €5 ift

eine unnaioe, literatifcbe Sltt bcs ^(leifens, bie mit 53e«

lefenbeit aufttumpft, »0 es ficb barum b^nbelt, 2anb-

fcbaften unb SRenfcben abaufdbreiben.

Slm beften finb bie Silber, bie nacb Slufnabmen

bes S5erfaffers betgefteUt finb. f)ier ift. In tecbnif*

bewältigter gotm, d^araftetiftif^es unmittelbar feft-

gebalten. Hans Sahl.

bon ber SRüÄe^r aur Äunft in ienen Greifen,

bon n>o ber S<]^Ia<f)truf gegen bie Äunft aue^ft

erfdtoate. Slber bie ©ciftcr bie fte riefen, muffen

fid& erft auStoirlen, fo bafe bie anberen Säger,

bie aucrft ftürmifd^ gegen biefen Sd^Ia^truf

t)ri>teftierten, je^t felbft i>on htm SaaiUuS er-

griffen finb. „^ ^ _
Slber bie ßranl^eit gel^t boruber unb btcle

hjcrben genefen. 5Reue loerbcn lommen unb

fommcn muffen, toeil bie Sunft nidfjt tot tft,

nid^t tot fein lann. So ift bie SReligion aud^

rad^t tot, benn ber Slt]^ei§mu§ ift \a nur ein

Sd^rei nac^ ^Religion. Unb genau fo bebeutet

ber ledige Snobismus ber aSerneinung unb

Sntereffelofigfeit ber Äunft gegenüber (groftcS

:3ntereffe hjar nirgenb§ unb nie für ^imft

bor^anben) ein Sd^rci nad^ Äunft. Ser l^eutigc

^efftmi^muS ift nur Sel^nfudEit, benn man l^at

fic^ ben SBeg berfjjcrrt, meil man im ®'Iauben

toanfcnb lourbe, toeil ber ©laubc ber SScr-

iudbunft ^»«^ äufeere Sc^Voierigfett^n 'beg Se^,v

I
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a&er bei' einer SSilla ipeife man e5 jfofort.

SBenn 3f€<in ein lüentg l^eHftd^tig hjare,

l^tk et t)orait§gefe]^en, Mfe ein junget, fefd^iit,

teid^ct 5Kann, bet ni^t h)eiter aX§ 6i8 p fet*

net 5RafenJi)i^e \\tffi, ben SljJmS be§ ©^^
mannet barfteHt. 2)abnr^, bafe et nid^t om

bic ®^e ba(f)k, fem e§, bofe er })IofeItd^ .öer^

l^eiratet lüat.

S5<i5 ijaffiette tl^m tnt ^erbft.

,,SBo^in nwi^en iüir unfete §od^5eit§rcife?

ftagte feine gtüit.

,,!Ra4^ SSiKebin, p mit", fagt et. „3^^

5abe mit einen 33ungaIoh) Bauen foffen. Set

Sltd^iteft fditeibt, bofe et foeben fettiggeftem

ift." s

®ic jun^e |?tau fdEjIug fteubi^ i>k §änbe

pfammen. ®te 9^i)ee, ein neues §(m§ su bc^

lotieten, p ntöblieten, entjüdfte fie.

Hebet bem ^ottal bet SStIfa l^ng eine

Xöfel: aSißa ©lab^S. ®ie jun^e ^tavi fd^Iug

nid^t me^t toot 7?teube il^re §anbe jujfommen.

„2)u I^Qtteft e§ int etf^^aten fönnen, un-

fetem ^'pauS ben Spanten beinet e]^nt<rtigcn

aKaitreflc ju geben", fogtc fte f^jt^.

et l^atte mdE)t nte^t baran gebadet. ®t

l^tte feine 3Jlattteffe liquibiert unb ^totbte,

fcafe nid^t§ mcl^t jutücfblieb.

•„"Sc^, man lüitb ben 5Ramen änictn", anU

iüortete et.

„Unb m<in itnrb' ba§ ^xx5 „^^ilfe Dtfonne''

nennen", fügte fie ^insu.

@tc Triefe totfäd^'IidE^ 2)bonne.

5Run, e§ gibt in ier SJiHa ?>bonne,

ej^lQbi)§, ein J^tembensimmet. Unb man
lub einen greunb ein. (Iine§ Sageß fanb Qeön

ben T^teuttb in einem 3tmmet, ba^ nxä)i bo§

gtembenjimmet hxit, funbetn ?)i>onne8 3imb

met. 2)omu§ ergab fic^ ein beftiget 3otneS^

6u§btn^, ein böfet 3Bottn)ed^feI unb eine

fd^ne ©Beübung, ^tan Hit fel^t, benn 2)bonnc.

ficftel ibm. ©lüdCIi^ttoeife t>ctftät*te er fei^

iten ®^met5 nxi^t, inbem et an alle ju*

fünftigen Soge bad&te, ha fie il^m fepn toürbe.

SDa§ ift h)itflid^ eine SBopat, nid^t an ben:

näd^ften Sag m beulen! SBenn mon unglüdHtd^

ift, ift man eg nur für einen Sog ouf einmial.

Unb 3eon lioor balb getröftet, ^m grül^Iing

^ttt er lüteber ^eijeiratet.

g^aft eine ffiemunftl^eirat bte§mal. ©nrntoi

h)ar SBitiüe, bon fanfter ©d^Snä^eit unb mit

bürgerlichem ©efd^mod bel^aftet. @ie f»)ra<i^tt

toon i^rer &^ toie JihJei ®efdE)äft8ieiI]M>cr.

,,3^ ^be brei-®üter in Söngueboc", fagte

fie.

„Qd^", entfiegnete er, „l&abe ein grtj^eS ^*
!et ^trolcmndfticn utvb «ine tBiHa in

«ißebtr^

Slrtilel bon Subtoig SPleibner ift oud^ ein 35e

iüeiS, n>le berl^eerenb biefe (&pihtmxt toxtli,

benn SKcibncr toar ftü^et einet bet fanötifd^-

ften unb temi>et<imenttw)tt4eibenfdE)aftIidöen

ÄünfÜet, füt btn bie ilunft aOeS UJüt. ^d^

hatte ba§ ©efül^, h)enn id^ feine Slttilel in

bet 3eitf^tift „Slltion" laö (td^ ^tinnete mx<^

nodh be§ ärtHcte mit ben „aWaggifut^^jen" unb

ber ,,2)onnetih3etter)xiIette") bon buBanifd^en

Slugbrüd^en einer Äfeunftbegeifterun^ unb

Äunftbefeffenl^it, bie ni^tg ambereS in ber

aSelt gelten läfet als bie Äunft unb btn

Äünftler. SaSfelbe eVefül^I l^atte id^ bor feinen

aSilbern. Obengenannter Strtifel ift ein

faft ebenfo leibenfd^aftlirfier SluSbrud^ feiner

iefeigen S>ebreffion unb ^offnungSlofi^tt.

keibner l^t tatfäc^id^ gu fel^r bie ^nft gc.

liebt, toie er felbft fegt, - „iü, ioir ^ben bte

Älunft 3U fe^r bcr^ötiert, p letbenfdEKiftltd^ um^

ioorbcn mit unfetet ©eele — je^t tft fte ab-

genügt ünb berbraud^i". ^. ^ r.

9^ berftelje nur nid^t, ioarum bte Äunft

abgenufet unb berbraud^t fein fott unb nid^t

aWeibner, ber fte ju lelbenfd^aftlid^ mit feiner

®eelc umioorben unb bergöttert l^t.

aber fo finb bte aJlenfd^en. SBenn il^t

©Ott fie ni^t mel^ erlitt unb il^te SBüttf^e

nidbt mel^t erfüllt, bann ptmln fie il^n unb

berbjet^en i$n unb 'ioerben Slti^eJften. Unb fo

finb l^eute biefc Äünftler Stl^iften ber ihtnft

gegenüber geb>orben unb fte berbreiten bie 2tn^

fid^t, bafe bie Äunft nid^ mel^r ejiftiert. Unb

mand^e pd^ten pr Sleligion, um bort ^m-^

ben p fud^«- aKeibner fa^t in feinem ^x^

tüel „h)it fud^en grieben, bzn aber getoäl^tt

uns nut bie Steligion".

3d^ fätd^te, ba% Siele obet aud^ in bet

SReligiott bzn gerieben nid^t finben n>erben,

n>tnn fie bie IRcIigion p leibemfd^afiJM^ lieben

unb betigöttem, b^nn bann itoitb aud^ bie JRe^

ligion „abgenufet unb berbraud^t" fein. ©S gab

Seiten, ioo bie ^Religion abgenu^t unb ber^

brandet hxxr jtnb aud^ ^tt ift fte eS bei

Siden.
aber h)cber b\e Äunft nod^ bte SRelt^ton

finb „abgenufet unb berbraud^", fonbern

unfere (gtnftelluuöen. SBir finb bte

Serbroud^ten. SBit finb bie aJlüben mä>

Knttottfd^ten, toeil 4oir falfd^e SBege gtn^

gen ^ 3inDh>ege ^ pr Äunft unb jur

gHeligion iinb eur SBlffenfd^ft unb pm 50lü-

menfd^en. SCber iebe 3ett bcdft trgenbeinen

3frrh)eg ftarler alS ben anberen auf- ^^^}

uns bte ©d^Ib ju qt^Kn (toenn Slinbl^tt

©d&iÄb fein lann), ftott in erlennen, bafe h)tt

fälfd^ gegangen ftnb, galfd&eS berlangt unb er^-

jtxirtet l^oben, bafe toir letoeilig baburd^ bte

jtuttft, bte KeJiflton^ We SBi^fcni^afl berge*

Reiften. 3)iefe Sd^(agn>orte ernjedten baS (Sc

ü^I, als ob fte bon ungel^eucr fidlerer nnb

d^neibiger SBarte l^inauSgefd^Icubcrt ioutbeit:

tote SBurfgefd^fe bie töblid^ treffen muffen, fie

ioenbcn fid) aber leiber gegen bic äBcrfetiben

felbft unb äertrümmern i^nen ben fidjern ^o^

bcft, fo ba^ fie fel^r balb Käglid^ in bet Suft

fd)irt)cben.

SlIS bie itonfttultibiften triutni)3]^ierenb unb

beroufd^t bon ber ©eioaltiglcit il^rer ßrfennt*

niS bie Äunft für tot etllärten, \tatt fid^ felbft

unb bie falfd^en Sonfequenscn, bic fie aus

i^rer enttt>idttung gebogen l^bcn» (fie felbft

ioaren fel^r rafd^ erlebigt, bie ^unft aber lebt

ioeiter im ejtremften ©egenfa^ ber ,,9icucn

©a^Iid^leit"), ba ^Jtägten fie eine SRei^c bon

©d^Iagloorten, bic* fte als ÄriegS* unb @d^Iad^t=*

ruf in btn ^m!p\ gegen bic ilunft ioarfen.

2)ie fd^Iagenbftcn fii^: „0adE|Iid^leit" unb
„S^cdmä^xQhW unb fie berbrciteten fidfi

ra}>ibe. 2lmüfant ift nur, bafe bic „Sleue Qa^^
lid^eit" baS S^lagbjort „@ad)Iid^ieit" für eine

®a^z in %n]pmäji nimmt unb bertoenbet; bie

bur^ baS ©d^Iogtoort am meiften bcfäm^ft

loerben foÖ. fjür bic £unft! 2)enit, „9teue

®ad^Iid^lcit" bebeuict eine neue Äunftri^tung
horriibile dictu!

9a — bie Äonftrultibiften l^ben perft bic

Äunft für tot erßärt. ©in ©türm ber ©nt^

rüftung cntftanb in btn anbercn Äunftrid^:»

tungSlagem. §eutc beginnen bie ^nftrulti*

biften bie Äunft h)iebcr ju bcjal^n. @o a. S.

ajJaleioitfd^^ ber frü|^er „auf ben Ultat ber

Äunft fjiudEtc", crüärtc mir jjc^t gelcgentlid^

feiner SoncftibauSfteßuiiö im @fo^)>alaft

feinen „®u^)ematiSmuS" als ben reiatften SluS^

brudt beS ®efü*§ls beS <JjnbibibuumS.
2)eS ©cfül^lSl *— alfo einer unfad^Itd^en unb

unstoedEmäfeigen Slngelcgenl^eit, bic bon btn

ÄÄmftruftibiften lejbenfd^M) 'beKrmi|jft

b>urbe.

S)er aStübl^uer ®abo fagtc, „eS gibt einen

Snobismus ber Äunftbcjal^ng unb einen

Snobismus ber Äunftberneinung unb ein foI='

d^r 6nobift finb ©ie, §err Sl^eo b. SpeSburg

(ßetauSgeber ber l^IIänbifd^n Bcitfd^tift

St^l), aBir in SRufelanb l^ben bie Äunft bcr^

neint unb l^en Bet)rebig*, nur bie S)ingc, bte

gebrandet "ioerben, au mad^ent Söffet, Saffen,

3Kafd^inen ufto, ^^ntc fytbtn toir erfannt,

bafe es ein ^tttoe^ toar unb i>a% mmt mit

bemfelben Sfted^t cud^ ©tnge mad^en foff, bie

man nid^t bmud^t. Äunfi"

9n 3Birttid^Ieit brandet maxt Äifttft, 3teli^

gton unb SBiffenfc^ft mel^ als cUes anberc,

faoe tdö.

»• « j*'
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yiod) biele ioerben i^rcn ©lauben bcrltcrcn,

Joeil fie ni^t fc^cn, bafe ijcniz aßc TOcnfd^cn

ioirtfd^aftlidi m leiben l^aben unb bafe cS

felbftberftänblid) ift, ba^ anä) bie Äunftler,

bic aud^ früher immer ju leiben l^atten, l^eutc

fühlbarer leiben muffen.

Slbcr baS f)at mit Äunft nid^ts au tun nnb

ntdjts mit ber elementaren ^Jotmcnbigleit, fid^

butd) Stm\\ au ö^ern, benn baS religiöfe @c^

fü^I in uns, ift legten (SnbeS ftär!cr als ßun*

gcr nnb Siebe unb 3Kad)t. Unb gerabc toeit bic

9bt bet gnenfd^^eit l^eutc ftärfer ift als früher,

ift bic ©cl^nfudEit nad^ Söfung unb »efteiung

am ftätfften unb batum malt unb fd^teibt unb

!omt)oniett man l&eutc mebr als frül&er. 5)lcib*

net fagt fcIOft: „{c erbärmtidicr bie 5fuöfidf)tcn,

befto mel^t Stnbtang aut Äunft". 5)aefelbe

lömttc man nid^t fagen, ftoenn eS ftd^ um
irgcnbcincn ^^raftifdien (Stioerb fyxnbzln bJÜrbc,

es ift fid^et, bafe bicic Ungläubige an

bicfem Snobismus bet 3Serneinung augrunbe

gc^en ^etben. 5?rü^et litten bic Sünftler ma*

icticHet, abet fte em:t)fanbcn bic Sürftig!ctt

ber „9Kaggifu|)^3cn" nid^t, ioeil fie nodf) an

bic „Sonnerioetter^alette" gtaitbten.

9Hd^t um bie ^unft unb ibte 3u!uttft

l^anbelt eS fi(^, aber um bie Äünftler, bte ben

©tauben bcrioren l^abcn, ober im &lanbtn

fd^^oanfenb geloorben finb unb i^nen !ann nur

ber &\anbtn an bie ^vtnft T^elfen,

ÄÄttüeittS 3na^^titt inf^niert ^xcnnU

„^onnk) ftiielt auf" tri i)cr Setlitict ©tUv
Suftüfjrun<i hex ©tdbliHKn Duer Bu ben

erftett 9?€U£inftubtcrunqen ber ftoibtii^en^Dm- ne-

Tiört 6:6erubim£i „mfierträ^r" unb bte in SSerltn

feit knt^em nidöt nt^r>r öcfiörtc orientahWc Dper

„"biüxnikV öon S3i^ct.

«üft »litffo fin^t in feinem ein^iffen fouACtt

cm 15. eeWemiBer in ber $6iI'6<ttmotii e

Strien Don SfiontaS, SKcDerbeer, 9^mni nnb

SeoncQballo foiote italieniidö« nitb H>atti1d6e Slmtx,

^m Slügel HJlidioel 3fl a 'U d& e i [ e n.

^ie ^mttbittöet ÄammetfjW^e Bringen

ölcidbäeiti^ mit ber ^iScator^ü^ne, gerlin,

em 1 ee)3temBer SoIIerS ne-ue^^^^rama

„eojjplü, mir leben!" pr Utauffu^riinci.

Mn bie ^täbH|*ett »mntn (gffett finb

bexDflic&tet njorben: S-anneS .^üt>i)er als

5>ramatuta, <5Vuft<iö SliÄter m S3€tmoItunfi§*

bireltor.

2B^(fertr>3acV. bic ber früficte äHütiftcn«c gntcn-

bant, aonS ^icbccten*®cböarbt infacnlcrt «nb J^otert
2>enjHcr mufifaltfcö leitet, finb *« i>cn öaubtröTIen

Bcfd5ämat bic Samen ®retc ©tüdflolb, ma Tsiilxm
UHb bic ^rrcn Cßrif € n b c r U t n • Slleianber Ä t D

.

n 1 5 . SSilöelm @ o m b e r t.

3tt bet iBtüdimtn Äunl^MWlotüe!, «ßcl««.HIbrccfit-

©trafec 7 a. finb au§ ciöcncn 58cftänben Dt ig in ai«
Gntlpürfc für (©äweiacr ©laäöcmalbt

» ber 3?e n a t H a n c « ^(mäaefteClt S^ie ,|"ö^temitt«

ift bei freiem fetnttUt tperrtäflH« t>on lOrrlO ac&tf«ft

^ • f. •

.p..^-^-^ » ^ ^ ,.^ •,...•.». f
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l^edierttiiddfordett.

2)kf«§ ©Viel, ba§ nun fctcrlid^ bnxä)
ntiniftetkllc SSerortmitng tetbotcn totrb, hntrbc
mir t)or einigen 3:agen öon einem fjreunbe
fceigebrad^it. (Sx l^t e^ felber etft bor furaem gc«-

lernt. 65 ift leidet m berftel^en mb aud^ in
feinen 9?uancen, bie ein padx eigenartige
SR-egungen ^ulaffen, ntit&eloS ^u bel^rrf^cn.
aBir fpiciten 3unäd)ft eine Sernt)artie iA)m ßklb.
SE)iann eine ^mcite $ß<irtic, in h>el^r v^ mid^
bereit« al« 3Keifter fiil^lte unb m^ dien
SRcgeln bcr tonft 50 $pf. berlar. ^nn eine
british ^Partie, bie mir t>cn S3erluft jurüdcr-
oberte. Unb no^i^cr hxiren iüir beibe bon ben
SHcijen biefeS ©t^iefö bößig überfättigt. 9^
glaube ni^t, ba% n>ir ci8 fobolb toieber^olcn
Jücvbcn. ;

©id^crlid^ bcnfen ®i)iclernaturen, p bencn
id; mid) letne^falls jä^Ie, über (Ecartö anberg.
Qci^ Vertrete fomit nid^t bie ®öd^ ber ßeiben*
fd^aft, tocnn id^ bcn ginn beä SSerboteS onfe<^lc
unb für ei^ielfreil^it eintrete, äud^ baS @(^id*.

fal be§ epielKub« regt mid; nid^t auf. 3^
bin nirgcnbiDo 3}HtgIicb unb tonn cg begreifen,
tocnn beforgte ©attinnen, 9Kütter unb ©rofe-
bäter erleid^tcrt aufatmen, fobalb fte bon bem
Jöcrbotc Xefen. Qd; fürd^le nur, bafe fic falf^
aufatmen. ®aS ber&otenc Qpvd h)irb feine 2ln*

giel^ung^fraft ni^t einbüßen unb bie SRaffe ber
Bpkhx läfet fid^ nid}t burd) eine 93erorbnung
ausrotten. Ömmerf^in lönnte man banUn, ba^
ford;e S}erx)rbnunöen nid^t auf eine SBirlung
bon l^cutc auf morgen gefteKt finb. Unb burd^
a3ermer)ruttg ber ©d^mieri^feiten, burd^
Häufung ber ©efal^ren, bur^ ginengung be5
SJa^ilfenl^erbeS birb im Saufe ber l^^v^tfyxtc
hod) ein- ungefunb bjud^ernber Srieb erftidft.

2)tag fein.

'!)Mn fönnte aber cu^ mututafien, baf^

SBorte unb Seibenfd^ften am toirfjamften burd)
id) felbft berjcl^rt Jocrben. 2a« Erjiel^ung«^

'^ftem be« <^tcük§ hkibt iproblematifcO, sumal
c§ für bie ©-eJüinnfud^t unb ®}>ielcrleibenfd^aft
a^cntile offen läfet. m^nn \id) ber 5üanifter be«
Sennern cntfd^Ioffen fyit, bem Ecarte^^^iel ben
©arau« m mad;en, fo bürfte biefe aTcafenal^me

mit 3Ba^rner;mungen unb (grfai^rungen 5u^
fammcupngen, bi^ bnxd) genaue Sei^b^
ad)tungen ber gpielfiub« auftanbe famen.
©id^erlid^ beftc^t ein ®etefttb--2li:>J)arat, ber bie

epibemifd;cn erfdOeinungen beg ©piellaftera
mit feiner Slufmerffamfeit berfolgt unb ü6er
jebe §lrt bon @]piel, über jebe Sorte bon 0))ieler

icruf bem Saufcnben ift.

S)a§ müfetc ben guten, auf orbentlid^e Scr**

I>altniffe unb gefunbe SBerl^Itniffe bebad)kn
SSürger burd)au« nid;t bcrbriefeen. Sro^bem
mad)t man ]iä) feine iSebanfen. ^n Serlin
ioerben täglid^ neue ©inbrüd^c berübt, o^ne ba^
e3 öcUnat. ben

bti Sid^erl^eitlMenftc« $u ©ilfc fommcn lönntc.

aWan befreie bie ©tabt awuädM* 'OM ben JRaub-

infhniten. ^zxnaä) lann ja bie ^a^b auf bie

©^Jieler Io§ge§en, ©o« ^^tttbi ift ioid^gcr atö

ber ^l\\>^^ :.':>"'. "^^

(5pmg freigefi^roiiftettt

^iS ^ric^t l^t P4 ^^ttt non bem 9(iige!(aßten

£|iand gefügten %l\bihttotlB nid^ ttu

fliegen tUnntn unb fyit ben Httgenogten Spattg

freigefprod^etu "Xie Prüfungen bee ^nge«

fragten Wllat\^all, aRttllet, dnberg,
^ernten« unb SüBed ttmtbeti mit ber 8)la&>

gode nermorfen, bog i^t Xngeflagte m(^ megen
^teuerl^intersiel^utiig stt 5000 aßar!

(S^elbftrdfe vtmtteilt wmbt. ^e nngeflogte

ei^eftdu enberd tmtiibe auf Sto^tt ber Staat»la\{t

frelgcfpoHiÖen.
^^

3m weiteren Serlauf t)er C^r^cmiblung gegen
ben ®in* unb ^usibrcd^er 6i>ang, ber, mie k*
rtd^let, mit fi?tnem ^omtJli^n mcgcn be5 @in-
Bru.d)c3 in ba« San bc^finanaant t au
^o^Iem bor ®erid^t ft-anb, Ukhen bie lefrteren

im mefentrid^en iDel i^ren Hnga^l^en. ©benfo ölieB

^Jjcmg Bei feinem Bi^^rlgen Seugnen, wftBetei*

rißt an bem ©inBrud^ gemcfen 8U fein. 9?ad^

f«lner ^Jettw^n^cit f^jro^ er ommtb-t unb geroäl>ltj

6ein ^T I i B i B c tt) e i § na'^m igro&en füaum
in ber S8ett)ei^aufna^me ein. ©el ben ^ngeflogten
SOUrfd^air unb 51^0 Her ^atte er Ibamit ttid;t

an^^uöicl ©lüdf. ^x eine nwinte attjar fd^liefeHc^

auf ^Befragen, <BpanQ nid^t mieberaucriennett, ber
onbere oBer erlonnte i^n mleber. Slud^ g>aBen bk
^rim-tncirBeamten an, baß bie Betben i^n on
Öanib ber öorgelcgten ^ß'l^oto^ra^J^ic
foglcid^ miebererfannt unb aU BefonbereS TlexU
aeid^en rid^tig ein fel^Ien-beS gingerglteb
<tnm<^ben f)atten, einttje SlIiBiaeuö^n auS im
l^ofol, in bem ep-ong gur !rttlfd^n Seit gettJefen

fein min, moHten bagegen mffen, bafe bie^ tatfäd^
lid^ ber ^aU toor. @in ^efc§.äft#fü'§r€r fd^IoB bie§

barou^, bafe Bei bem antritt feiner Stellung t^m
ein ÄcEner gefagt ^tie: „ficlber fe^It mit ^cutc
eine Kanone, ber 6eftgaft ©t)'ang, ben
id^ bor od;t Sagen gehabt ^aB-e." ^iefe <iiS)i SCoge'

(^urüdfgered^net, mte bann ^panQ am fritifd^en

Sage im fiofal getDefen fein muffen.

Sn einem §eiterIeir0au^Bruc^ fam c3, oB
SRec^tganmoIt ^r. gre^, ber 53ert€iblger beS

2panq, Beantragt«, einen Seugen au berne^men.
Bei bem e^^ang in ber frcgXid^en Seti gefd^lafen
fjalte. 3)iefer Senge tt)ürbe oud^ befunbcn, bafe

epang ffrf) bamals Bei einem öarBler ^tte
„f) in teurer um" raf leren kffen njollen,

gemeint mor, bafe ber Saiben bei SarBier« bamals
Idf|on gefc^foffen nwir. Hud^ bie 83rout be3

•3^ang, eine ^üBfd^e SBIcnblne, bie i'§n bor fcer

SJoIfiAei belaftet Üyattt, Ifud^'te i^n je^t a(u

entlaften.

^er fliegettbe ^ali^ei^unb. ©Ir Berld)««

tctcn füralic^ üBer ein in tereffanteg ffinDr

0et)frieb Inodtt §ecfer II auB.
SMc geflrlgen 8oj!am}3fe in iber berliner SBodf*

Brauerei normen foft burd^meg einen f^wjnnenben
©erlauf. ^5 ^ouptlntereffe I5ftc ber erfte ft<mp\
beö beutf^en TOttergen)idjt^meifter$ 0«iu ^om-
görgcn (144,300) gegen einen ©alBId^roer-
g^ujid^tler au^. Sein Gegner mar ber boraüglic^
!«eger Wlonao (149). Srofe be^ <5)e(n)id^^^anibi*

la\A mar ber ^eutfdr>e Beftänbig in ber Offenfib-e.

^omgörgen legte ein foId^eS Sem;>o bor, ba% ber
S^ger fid^ faft nur auf ^Dedung berlegcn fönnte.

^iefe tt>ar au^eaetd^et. ^Ber not^ Brillanter tt>or

es, mle !3)omgörgen3 fiinfe, ein l^errlicTjea giorett,

burd^ bie S)e(fung be§ ^egex^ ^Inburc^ftad^, t^n
bem)irrtc unib a^^^utürBte. 2)0mgöTgen mürbe
§ausr;D§.er ^un!tifieger. ^le UeBerrafd^utig be^
5rBenb3 mar aber iber !nod-out*€ieg € e t)
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(187). (5r trieb feeefer II (141), ber fid^ ben Ein-

griffen be« jungen SBojer« burd^ flüfftge ©ein*
arbeit leidet unb clegaijt entaog. 3n ber britten

SRunbc mufete 8et)frieb fogar auf einen hiraen
^inn^alen b^3n S-eefer II boril'Bergc^enb ben
©oben truffud^. ^ann fom er tfBer grofe auf,

feine garten 5Rerf>ten aerfd^Iugen ben Gegner, ber

fte^enb f. 0. mürbe, fo bafe feine €e!unbanten in

jiber fieBenten SRunb^ für i^n aufgoBen. — ©erfc
führte bereits, cU fein ©egner 9?e«fel, ange*

fdülagen, nad^ ber blerten 9?unbc, aufgab; S^eufel^

5frm tt>ar gebrod^en. ^taufd^ fiegte nad) ?^un!ten

üBer Sölegert, ber bergc5en§ auf bie Suj^oHSc^once

gemartet fyitte, feinen £eBer§afen entfd^eibenb an*
auBrlngen. —i,

^rattnfd^meig, 19. Slugu-ft.

S(m gefttigen ^Dmtnerdtag gelang t9, mie l^let«

^er gemelbet mirb^ bem I^ireltor bed l^ieftgen

(St&btifd^ »crfel^a wtb ^teffeamte^ 2*.
^ i e Ij e tinb bem (Btnbcntm Sßkmet (Bäyt^bet,
ben 5lerme(!anal smifd^n ^ap ©ria ^ea unb Iwoer
Im gröIÄoDt ,r^Upptthnh^^mn\äfmdi^*' trog
Stegen, ftarfen SBinbed ttnb (^egangeS au über«

queren* 2>fe ßeijtmig Ift wm fo p^er etnaufd^ägen,

als bte Mben Saltbootfal^ret auf ein ^e«
gleit« ober Sd^ugboot oeratd^tet
litten. Xlefe ffai^rt, bte wdter ober bie X^emfe
In boS Z^nexe von Gnglanb fili^t, l^t außer bicfcr

flfortllui^ unh inropoganbiftlfd^ Slufgobe^ glug«
Wötter In engllfd^r Sprad^e au oertet(ett, bie auf
Q3raun[d^niclg l^ntodfen.

:9oroEs^fadeii ffir DRu^(e6en*

öcute 3 U5r.

1. 9J?orart)reblger — fiucretia — a^olen-a. 2,

£uftfrf)iffer — SCurllbu — ga^rt 3au6 }r. 3.

Tlcx\) H — ^o^efe — SfMd^tfalter. 4. fiubmig —
3flabiola — @Tfter SBoIferfomer. 5. Dufrfl duo'ii —
^laue ^brla — &rettd&en. 6 ficbt) SJiorgon —
5lBcnbftern — ^olem. 7. ©^^inj I. — Tlaw
;en4re5-—SO^oftoipoi

., 20. «UflUft 192T '

SDönbten fW^ bk oftiübifd^en (Jinmonbcrcr auJ
allen Zeilen be§ 9^eicf)e5 fc^iiftlic^ an
£ebin. 5)urdö eine aufäßige geftfteaung Bei bem
§a.gener ?5o6amt mürben bie gälfdiungcn auf*
geberft. Smei ©-camte be§ SD'Jelbeamte^ fornic £eü'in
mürben ber^aftet. Sn fenfationelT aufgeBaufcf;t€n
53erid^'ten benu^t bie öolfifd^ ^ro^aganba bie
Hngelegen^eit a<u einer ^tgitation gegen bie Oft*
iuben. SSüIftfd^rfeltg mirb behauptet, ibafe e3 fitf;

um bie ^ufbedfung einer 'G^l^eimorganifation I)an*

telt, an ber f<lBft ^JaBBiner Beteiligt
gen>efen feien. 3^ biefem SufammenTjang mirb
bie S3er§a[tung einc§ St-aBBincrS gemelbet. SBle

unfer 3)?itarBetler an auftanbtger Steife erfnfjrt,

finb bie bölfifd^n ^f>au^f»t^ngen boHfommen
e r f u n b e n.

dritter Meii^WfnrfinS fj5rr tolrtfd^Äftlidie
^ern^nttting in iöerlin. ®ie erften Bcib'Cn

9?eid)3'!ur[e für mirtfd>aftnd)e S^ermalhmg, bie bo^
2)iimiö aufommen mit h^n örtlidien 33crn)altung5-
cfabemlen in ^üffelborf imb ?rrairif«rt c. Tl. tKx*
anfüaltote. f-au'ben c^ro&en Sßnf<aU nnb trugen ba^u
Bei ben ®eban«!en ber mlrt)d?QftIid6en ^Bermaltung
In meite Greife ber S3eamtenid^aft ^u tragen, ^o'^
^imib üeranftoftet bajer in ber Seit öom 20. Bt^
28. September b. % ben bnittcn Ü?eid)§fnrfn5 In
©erltn. JKn Wu^fid)t genommen finb ^öortrüg-i
üter Rragen ber Senoaltuna^peform l>d \)cn beut*
\dycn Stöbten, ber beutfd:cn S^eidj^poft unb ber
beutfdöen 5Reid)5Ba^n. UeBcr „Befcu unb 58c*
beutung einer aUgemeinen ißermartiinggmiffru-
fdftaft" mtrb ©err D^egieruna^präfibent ^f. ^anb^
m'0nn*€^tral'funb f^iredjen. ^ie meiteren i?orträge
Befd)äftigen fid) mit mic^tnaen G^in3e(fr<i'ncn. ^o
mirb ioerr SO^intfierialrat ^r.^^ng. (Sdiäier Beim
^leidB^lparfo-mmiffar ü.ber ba^ BeBörblidje $3e*

fdic|ifung§'mefen ipxeäjen. SSoraefeoen finb in biefer
53ortrQg^reiBe meiter SSorträge öon ben ©erren
$rofcffor SDr. ÜÖ^oebe, ^riö'nfbo<',ent "Dr. .Ciummel,
9K.agiftrat§rat 2e?:tor unb 2>r. $orftmann.

Gewinn-Auszug
der

29. Prettfiisch*Säddeutsc!iiGii
(255. Preuß.) Klassen-Lotterie.

8. Ziehungsta^. 10. Aiigr,«^r.5. Klasse.

Nachmittags-Ziehimg;
2 G-ewin-ne eu 10 000 ^: 2)11018.

2 G^ewimie zu 5000 J(: 49532.
4 Cnewinnö zu 3000 Jl: 15249-2 297291.
12 G«.winne im 2000 ^: 54985 184192

23e045 S44720 295610.
20 Gewinnio xu lOOO ^; 18837 443i2ö

1ß4i4»7 I'4f7l870 156302 17S783 219849 225139
266806 285888 318810 ?;38147.

58 G^winaie m 500 M: 18104 243i33 82001
112010 119301 lß0CÖ9 127485 184977 1006.50
208360 915995 2^485 2äS089 237559 2^x^181
267080 986877 29Q097 299353 SOMCO 304494
331368 3344^ 337719 339272.

220 Giewinn© tu 30O ^^: 507 IßlSß
16063 16876 16049 20006 20285 393f>-l .^^9476

61121 61077 081152 7il2S9 75276 788il6 7047.^
84692 86204 88134 90170 90582 90863 92455
93138 94498 96301 98389 102441 105.10:3
108862 10O281 112078 1113776 116817 118744
135567 l,S6<5a5 136715 139418 1459.50 147843
1^4863 156265 163230 171918 173561 176920
179675 183991 184568 19:3542 198052 £01814
203724 200809 209162 209563 210041 210W8
2148)11 216351 221604 226244 33921« 236563
237799 241083 342493 250569 250909 25^-004
254712 904670 271458 2721ili5 278382 281715
380252 2867n2 288271 289354 289664 20&5S6
801T16 30Ö4718 302601 306714 .*ni92)2 3iI343.1
3161131 826876 390757 396962 336288 »404=>5
3415er7 34Q0ÖI.

Im G.efw-iin/n.Tijwi'e veitblle-beTi : 2 PrätnJeo rn i<^ 500

20GCG-S

45502

25292S

104156
200506
956187
813638

12317
45116
8082«
924S't

107088
122220
150746
177544
202418
21477il

2.'?73j.l.

2G2955
2821'! 6
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^atigieit3ucr[ti(feir. m<tn ftaqi ^d) unlviUlüt-
M), ob kc gegen ©t)telfrubs fo exM^ui^
Sctcltti>=2l)>)xirflt nt<^t junö^ft fem€n ^oITegen

Gf^undfunf am eonnodeti^
11.45. UeBertraftunfl auö i^iel: ©tabcUauf bed

JTreuscr^ C bcc 9leicf)ämarinc. 12.45. iSie »Icrtel.
ftunbe für bcn ßanbrt>ltt. 16.00. llcöertranunfl ^ur*
mufif .^cnnßöborf. 19.05. SpantfA. 10.30. ©ctiulc

?n Qr. ^?r"r^- r . ^^-^^^ , ® " * « " *> W U tt b f U n f.

ßaute. 22.30. 3:anämufir.

t>on anufarion^SSerloa,

(27. Bortfe^unw

£inma( blieb ftc nocb einem folcf) niicbtßtn
fcicnltlirf)cn ^clcbdb roartcnb on öer Orc
Jtßbcn. öonas, ber in einen ^obemanfel ge^^

büüt, beim ^tolicren mar, bemerkte e$ unb
frogte kur|: ,3a6 gibfs?"

^((s er keine 2fntmort erbielt, breite er tief)

um. Va Jfanb bas töricbfe ?)ing unb boffe bie
fii\xQm 00(1 ^ajlcn fir (od)fe; er begriff Jo--
fort, roorum fie loeinte, ibm fcbien fogor, als
5abe er bie legten Soeben über ^man gemußt,
i^öjj fie ficb jurückgefel?t füble, unb qIs bobe
er ein gemiffes nnbarmberjiges Vergnügen Öo-
bei gcnoffcn. €r mufterte Jle oon oben bis
mUn unb fragte: „^öijt b\x Jcbr unglücklich)?'*

Sie nickte nur.

„«ift bu fo unglücklief), roeil !cf> mlcl> nicht
öm bicb kümmere?*'

Sie nickte nocb heftiger.

) tt^ifcb' bir bie Cränen M"* oerlongte er.
yiber fie batte kein Eafcl)entu«(). Sic macbte

eine kleine 'öeioegung, al5 fpüre fie feinen
Spott genau, fei jebocb büflos, bann führte fie

oerlegen ben ?termel |u hm %WQm bin.
,/Ou ruinierft bas neue J?(eib, ha^ ic(> bir

böbe macben lafjen?" loarnta öonas mit er-^

bobener Stimme.
€rfc()rocken blelt fie Inne unb »orf einen

fragenben «lick auf ibn. ^tacbbem fie ficb
überzeugt batte, ha^ er fcl)erje, jog fie htn
fJopf etioas ein unb liefe m rpinflges, kinbficb
jcburbternes Cad)en baren.

€r no()m fein Eafcfeentucf) wb trocknete

^^^t ^}^^^^' .,Ööre/* fagtß er ftrjriff, ^un-^
flluckhcb baft bvi m erft ju füllen, wenn icb

micb um bIcb kümmere; ocrftebft bu ha^T

^ülfciöuu'bfi^ur« In ©rün^eibe. ^oli^d^aut^t-
m-aitx ^c^ön^err, mit einer \i)m (t-e^orcnbett

Sd^4fer§iln.bln borna^m, inbem er mit einem plan*
müftig^n glugaeiig ber Suft^artfa mit :bief€m fi^unb
eine Suftreife xxacf) 5Btcn über treiben unb
^ta^ antrat, miyB^i md) jcber fianibung JJcf^
fteriunöen ü^r ba§ SScr^alten b<« XkreS unb feine

c|)entuelt.e fofortige 83crn)enb6arfeit getroffen mer*
ben fotlten. ^k^eB €'j|)erintent fiinn, h>ie

n)ir crfo^ren, jefet na6) ber Mdte^x be3 Haupt-
mann 6cf>önr;err als t)olI!ommcn öelun*
gen fieaetcf;net njerben.

mnt 9d^d)tnentraU für melhefoHtn.
??'i/r^^"

mu-rbe eine grofee SÄIfc^ermcr!-
Itötte Äur öerfteHuno bon ÜJielbe-

l^W^'^'^^^ ein gcriffener 3igarren^ uu^ ZahaU
y^I^-'^^ J:^^^^ Ö^öen Me S3ergütung on oft-
\vi>i\a)t ©inJi>anbercr toerfaujte, ent'bedft. 120 gäll«
»würben bi0§cr*feftg€fteat. 2ct)in ^otte e^ öerfton*
yen, mit a^Jel Öcamien b€§ !ö^erbeamtc5 in güh*
Ä^*" treten unb fie ^u ^tocgeu; bfe gefälfifi ten
iJ^elbefarten tn bie ^artot^ef § i it e i n a u «•

(c^m Hegeln. Sy?adf; {joliaeilid^en geftfieffungcn

ramiiiennadirtdifen vom i«fic.
VermähU: Herr Oscar Schloß und FrauLeonie, geh Durlacher, Hamburg.

rVJ^ V''''^V"^^^""' ^'^^ ferner
Liebisch und Frau Gerda, Berlin-Steglitz,

^.nü^^J^ J^^O'ierungsrat Dr, Rolle undFrau Gertrud, geh. Kasbaum, Berlin

^ruft. ©ie S?leine bielt ftanb, f!e roicf) nicbt

jurück, fie borcbte mit offenem 9nunb unb er-

fafjtc keine Silbe. ,3ie bübfcb ^u bift,**

meinte er, „mir merben gegebenenfalls auf bicb

zurückkommen." £r gab ibr einen freunb-
fcbaftlicben Älaps unb fcl)ickte fie fort.

Öier gäbe man mir, überlegte er einen
?tugenb(ick faft finfter; tcf) broiubte nur bie

Öonb ousjultreckeß^ aber bort — —? €r bracb
ben öebankengang ab, blickte faft feinbfelig

auf feinen ?)aucb hinunter unb murmelte plö^*
lieb: „^ort mirb mir aucb mein ©elb nicbts

belfen."

?(ber fein Selb erlaubte ibm jebenfalls eine

?teibc oon ausgaben, bie meniger um ber
iSreunbe roillen gemacbt mürben, oiel eber a[$

?Iufmerkfamkeiten für "Paula gelten konnten.
Saft täglicb in ben 9nittagftunben ftanb öonas'
grauer ?Bagen je^t Im Ort oor bem ^elika-
teffenlaben ber Scbmeftern Soffen, unb öonas
kaufte ein, roas es gab, ober ricbtiger, toas es
eigentlicb nicbt gab um biefe öabresjeit, mb
mas teilroeifß eigens für ibn befcbafft merben
mußte, ba bas ?teft mobrenb ber toten ^onaU
über keine befonbcren ©ourmanbs ocrfügte:
frifcbe Spargel, Surken, €rbbceren, Me In
irgenbeinem munberbaren Ereibbaus gebleben
raarcn, kallfornifcbe "Pfirficbe unb bunbert an*
bere Ccckereien. Die Scbmeftern Soffen, jmei
öftere grauleln mit pompBfen Jrifuren unb
roten ^tafen, lobten Sott jeben Sllorgen, baf;
er öonas' %rftanb oermlrrt baue, unb mür-
ben nicbt mübe, ibm immer mlcber ?teues m
empfebfen, ba^ fie In befonberer Qualität nur
Ibm jullebe angefcbafft bitten: bfefen Analoga
oon Cpttl, ber obne Uebertrelbung flüfflge
Sonne genannt werben burfte, blefen ?Int-
merpener Räfe, ber mie ?5utter auf ber Suuge
fcbmolj, blefe Ceberpaftete, jart unb lelcbt mie
5*flum, elngemacbt mit jungen Cröffefn von
beftkateftem Sefcbmackf

öonas prüfte unb ipgWf^ mH Äennerfxbaft:
et mujte löefcbelb. €$ mr nitbt m8g«^, lbm

oerkaufen, eine fpanifcbe Sarbine als franko-
ijcbe. Sr lieft bie öerrlicbkeiten, ju benen er
jicb entfcblofj, m einen Korb unb in ben '<QJagen
öcrftauen unb fubr baoon, "iimung (Sorten-
oaus, begleitet oon ben Segensroünfcben ber
pcbmcflcrn Soffen, bie unter ber Cabentüre
fteben blieben unb ibm nacbjabem

^enn er bort anlangte, empfing Ibn melft
mit gekränkter 9niene ber «oroeftenkapitän,

fi^ iL^H?
.^^" berbeigefcbleppten eeckerbiffen

mm, bah man an feiner Rocbkunft ^meifelte.
Vcx Äapitän oerftanb bnv(f)ans nicbt, marum
mit einemmal Soeben, bie man kaum bem 2ta-
mcn nacb kannte, jum Srübftücfc angefabren
roerben mujjten; frübcr bötte er bas alles be-
[^9t, unb jebermann mar jufrieben gcioefeii.
^oju waren beifpielsmeife jeljft ^Jabiescben
notig, jeljt mitten im hinter? €r fanb, bie
$?ücbe^ babe ficb nacb ber öabres^eit ?u ricbten,
unb eines Eages fagte er aud) recbt ruppig ju
öonas: „TOas werben Sie blojji im 5rüj)(ing
baberbringen, wenn es ba$ alles wirklieb gibt?"

„^ie?" fragte öonos fpl$.

Docb ber Äapitan wieberbofte feinen Safe
nicbt.

Stnberer ^llelnung war Srank. Jranfc
woebte fojufagen automatifcb auf, wenn öonas
ficb ößm ©artenbaus näberte. 2tafcb fcblüpfte
er ans bem 25ett unb In einen türkifcben
Stblafrock, nabm ungewafcben, wie er war,
einen Jeberbalter in bie öanb unb erfcbien auf
bem Q3aIkon. „öallobl** grüfjte er mit feinem
omerikanifcben ^kjent blnunter unb bob bie

?tecbte, bie bas Scbreibgerat fo bielt, als babe
er es oor einer ?ninute nocb benu^t. €r lieft

icb keine Srage entfcblüpfen, nyas öonas an
cbönen ©Ingen mitgebracht babe, aber es war
dar, baf^ er l?biglicb ans Bxe^Qiex jum "iQor-

Icbein kam, einerfeits wenigftens; anbererfelts

oerfucbte er aucb ben ?(nfcbein }u erwecken, als

fei er fcbon feit Stunben auf ben "Qeinen unb
emfig bei ber "HxbtiU 5(ber kein iSltenfcb

glaubte ibm bas. i

3^n W^pjögm 0nßi sn§m fm ^fe-i

Weines 5eft. me erfcbienen fo frifcb geroafcben,

^uI^^'L
""^ A'* ^"^ ^^f^'>* Srank pries

ölltaglicb aufs ^leue ben Sieg ber Kultur.
^lemanb war bier ber Saftgeber, jebcr war
?u paufe, unb öonas oermieb ben ^tnfcbcin
ooilig, als bringe er bie Meckereien unb ficb felbjt
nicbt nur um «rentengarbs unb Jranfcs willen
bier^cr. öm 2ltelier ftanb ein grofter runbcr
^ijcb, um ben faft man unb griff ?u. *öier
eeute um einen runben £ifcb; es gibt keine
beffere ^xt ?u effen! «ort fprong ein Scber?-
mort auf, bas lacbenb beantwortet würbe, bier
tabelte jemanb feinen ^tacbbarn, ber nocb bem
groftten Stück ?5raten angelte, ^elne Sorgen!
©rei ?llänner, bie kein ©efcbäft ?u baben
cbienen aufter bem, bie 3eit manierlicb tot^i-
eblagcn, unb eine Srau, bie mit ibnen bielt,
oie bie Kamerabfcbaft fo weit trieb, baf^ fie
nocb Eifcb mit focbmönnifcber 9niene bie beffe
öigarre berausiufinben wu^ie. Kein Streit,
m^rntn bie Srage, mas man trinken folle,
aber ©efpräcbe über alles unb jebes, unb
keineswegs nur töricbte ©efpräcbe, fonbern
eine Unterbaltung ooK ?öi^ unb öumor, wenn
aucb obne befonberc gnergiel &s war ein
kleines ^arabies, jebenfalls fcbien es fo.

Sllancbmal banexte bas grübftück bis in ben
Vtacbmittag binein, weil man ficb nicbt trennen
konnte von bem ©enuft bes oerantwortungs-
lofen ^erbrauebs oon Kraft unb 3eit; grank
entwarf 2tomane, bie wert gewefen wären, ge-
fcbtieben ju werben, Dialoge entfpannen ficb,
bie feber Komöbie jur €bre gereicbt bätten,
bocb bos ?5efte an allem war, ba^ nicbts ab-r
ficbtsooH gefcbab, fonbern aus Cuft für ben
vlugenblicfc geboren würbe, um mit ibm ju ocr-
öefeeii. 2noncbmal aber nabm man ficb aucb
etn)as Dor. ?Benn ber 5on lockte unb bie
Sebnfufbt wacb rief, fo wickelte man ficb In
Daniel unb ftieg in öonas' ^agen. ön jwel
Stunben war ber Brenner erreicbt; man
konnte abenbs in Slleran in irgenbeinem Sorten
l^^ßn UnO nci6)t$ nocb ^urüekkebren.

• iS^.J^Q^Swng folgt]
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^tan SSttcUcau fielet nie d!^^oü^ borau5. 3^tM ein 3=e]^Icr ober ein 9Sr>tJug? Sarütet

läfet ftd^ ftteiten. Sftegietett j^eifet bordu^fel^ett.

Slid^t DorauSfel^n ifjt alfo ein ^dfitt für eine

SRegierung. 2i&er btelleid^i tft eS cm SorsUg
bei einem Sttbibibitum. Carpe diem, "fyxi ein

"deinet gfefo^t. 9JJmt geniefet einen Sxrgj mtr,

it>enn man nidfi^t ön ben folgenbcn benft. lieber^

legen ©te: mian ttjürbe leinen SBein antül^ren,

W^znn man «n ben Jftl^eumatiSntuS böd^te,^an

hjürbe nid^t reifen, ba^ie man cn einejt 3«=*

fammenfto^, uttb mön bürbe ftd^. bte Siebes^

freuben tjerfag^n, n>enn mon an ben JRebo&er

ober ben 'äpoÜ)tUt badete. SlBer Sein, SReifen,

t?rauen finb brei gute S)inge. Scön liebt oKe

brei unb nod^ einige überbieg.

6irte§ 2ogc§ iebod^ Ijot er ftc§ lun bie S^"
fünft 5u forgeh begonnen. SBir n>erben fel^en^

ob er Unred^t getiabt 1^-at. ®ag hJjar im ;3it'It

beS <j5<rl^teB, ber ber gran!, loiffen ©ie, ber

fd^on feit löngem nid^t mel^r i>iel toert tft, cm§
@d§nee ju fein fd^ien, fo fd^mol^ er. :^ean ber*

br<id^te feine Serien in SSiffcbin mit ®Iab;^§

93oitrgcot§, fetner S^reunbin. -Cr IxAztz, ft>a^

gierte in fd^öncn , lüeifeen iloftümcn nml^er,

trani CodEtaiB, f^^iclte Dennis unb berlor im
ßaftno. ©oimmerfreuben. Stber er Ia§ S^i"
tungen, fal^ Äurfe affid^tert unb begann 5Bortc

u fogen, bie cnß feinem SJJunbe fel^r unge=«

"öl^nt fiangen, h>ie: „SBo Joirb er ftel^en

bleiben? . . . SBaS itirb gef^^l^en? . . . SBcS
hjir aus ung hjerben? • .

." Unb eineS SlbenbÖ

foBte er ju ©lobt)«: „^ «l^be foeben mit
einem Stotar gefjjrodCjen. 2)a§ ®elb ^öt leinen

aScrt. aJlan Jann <tU SUliKionär etnfd^rafen

unb afö ruinierter armer ©d^Iudfer auftoa^en.
3Jlan mnfe cn bie ^^lunft beulen unb ißor«»

ftd^tismafereödn ergreifen. Qfd^ toerbe Serrain
laufen unb eine 5BilIa bauen laffen."

®i:<ib^§ bettK <in bie Sitlunft: „3fa, im fyift

red^t,.mein Sieber. 95oben unb ein ^u§, ba^
htfjalt immer feinen SBert. Äaufe unb Ia§

bauen."

Unb fi^ ^i j^injugefügt:

>,®a§ $au§ ioerben tüit (Slab^g nennen."

©enn bie -l^eralofeften ?Jrauen l^aben eine

fentimentale ®iiite, unb ioenn man eine SJilfo
-

baut, baS ift lt)ie totnn man ein Ä-inib befomntt.

^ie crfte grage tft ba: „iKJie totrb c§ l^eifeen?"

3'm Suli gcl^t man an« 3Keer. 3latürlid^

ol^rcm

el an*

ic an,

Ttnb fie in i^re SJitta in SJittebin ße

Heber btm ißortal toat eine 3JJarmorta

gebrad^t: SSiOa gtoonne. ®mma f«)^ j

})re6te bie Sijj^en äufammen. SIber fic toar

eine Vernünftige JJtau, ba^ l^eifet, [xt fagte crft

nad^ einer 2Bod^e:

/,^ör BU, Sean, id^ berftel^, ba% bu beiner

aSitta btn Flamen beiner erften grau gegeben

fyift, aber * . . toie foH id^ e§ bir fagen . . . . id^

bin nid^t ciferfüd^tig ... ba« tft bod^ unan^

genel^m für mid^ ..."

S)a§ ift ttal^r. ©egen i^rcn SBiffen« beult

fie forttüä^rettb an bie anbere: @inc anbere tft

bor bir l^ier gebefen. .^ ©eine erfte l^at fid^

in ben göuteuil gefegt ... ©ie fyit biefen

©toff getüäl^It ... ©ie fie^t fie immer. % ©ie
glaubt ein Einbringlingju fein, bei fi^! Qtan
|at ba^ nxä)t borau^gefel^n, aber er berfte)^ t§

^rad^tboH.

„S)u ]^ft red^t: SOJan mni bie Silla anbe'rS

benennen."

,^d^ l^be nid^t gen)a*gt, e§ pi berlangen."
Unb fie fügte l^inju, g^rnj natürlid^: „2Bir
b>crben fie SSifla Emma nennen."

Slbct, feigen ©ie, ba§ l^ilft nid^t«. gür bie
Seute ber (Segenb l^atte bie »ilk f^mt tl^ren

9Jamen. SBenn ©mma einem Sieferanten

fagt: „©d^idfen ©ie ba^ in bie SSiUa ©mma",
antwortet er: „SBo tft benn bie?" „5>te le^te
gegen bie ©ij)iifee." „ST^, bie Silla ?)bonne?"
'^cn fdC^eint eine fd^led^tc 5ßerfon äu fein, bk
eine anbere g^rau berjagt Igat, um x^xen Pai
einjunel^men. Ober ber Sieferant fagt: „Qa,
bie alte SSiffii m<ib\)2/' Unb Ibas ift nod^

©oitttoftcttb, ao. ^ugufi 1927

r'

ärger, toeil ba§ aui^tel^t, aU ob man bie 3to^'

folgerin bieler anberer b)äre. . *

?nfo ift bie bemünftige ®mma nerbo« g^
Sorben unb böfc. E§ ^i ©jenen gegeben,

SoriDürfe finb gemad^t Sorben. Qtan ift ehi

guter Äerl, <rber er n^iH nid^t fd^üaniert hjer^

ben. ®r ^at geanth)ortet: SBenn bat nid^t gu*-

frieben bift, ba ift bie Sure . .

."

©ie l^t fte l^inter fid^ jugemad^t.

SCber er bemcrfte fel^r rafd^, bot tnan trofe

allem eine 5>rau brandet. 2lIfo nimmt er eine.

S)a§ finb ®inge; bie man in SSiltebin hJäl^Benb

ber ©aifon leidet finbet. ©ie ift eine Heime,

amüfantc g^rau, bie ber müt\U Äamerab ju

fein fd^eint. ®r nimmt fie mit, um il^r feine

neue ?)ad^t au zeigen. @r aeigt il^r feine SJiHa,

bie fie JounberboH finbet. ^er fie aiel^t bie

3J?unbh)infeI ein bifed^en beräd^tlid^ l^inauf.

„®tit)a§ ift f)'dilicf) an beiner §ütte."

Mf it)a§ btnnr'
„^i)x 3lame. SSiDa ^Snmc. S)ö§ ift fo alt*

bäterifd^, gid^tig."

„Sll^", fa^t er beunrul^igt, „man fott fie um^
benennen?"...

„Qa, h)ie bu toiKft . . . irgenb etbxiS Sßoeti*

fd^e§ . . . Beau Sejour ober Mon Röve." . .

.

gr atmet auf. SReigenb ift bi<t 5^Ieine. ©ie
l^at eine eubgültige Söfung gefunben. Slber

]plü<jli^ fügt fie l^inju:

„Unb beine "^a^i? Seine glad^t fyit leinen

Flamen ! aWan mufe fie taufen! SBir ioerben

fic d^ipeik nennen, toie xcl^/\ .

®r läfet enttäufd^t feine Slrmc fallen.

„Of)'\ fagt er, „e§ fängt fd^on ioieber an,"

(^rutoriftettc lleberfefeung bon 3cmt Settauef)

••«:• .r-

ec^itffor Oer »fl^en^en ^önfHer
••^•.•'

^^f^k:
''^H.

'^4-^i
L.*'»i

eine ^Slttttoort an 8ubn)ig aWeibner

S>er ?Jlakt ^Tutbur "ScöiO/I fen-bet un^ eine
:. ©rmibetuitg auf ben ^uffafe im 3^r. 353 beS

SB. (5:. 6:.

2Kein iioßege ©d^mibt-SRottluff fenbet mir
obigen Slrtiflfel mit ber S5emerfung: „gtloag
für ©ie." Cr ineife, bot id^ ein Icibenf^aft*
lid^er aSelöm^fei; iebe§ ^effimi^mug, j[eber

2)e^3reffion uttb Io))f]^ängerifd^er ©timj^ung
beaüglid) ber Äunft bin, um fo m^fyc, alg man
l^cutc kid^t barunter leibet, ioeil bie ^tx^älu
niffe in moralifd^er unb materieller ißesid^ng
fd^njer SU tragen finb. Unb tatfäd^Ii^ f^eint

bjaltigen, bergeioaltigen toir biefe no^ mel^r,

inbem b>ir fie berneinen. SBix geben il^cn bie

©d^utb unb httxaä)itn fie als übertDunben, aK
3(ngelegen]^eiten ber SSengangenl^eit. 2)iefe

egoaentrifd^e ©infteHung unb Setrcd^tung ber*

S)ingc ift immer an unferen S>e|)reffionen,

^effimi^en unb Ste-gationen fd^ulb unb fte

berül^ret^ unb treffen nid^t bie Singe, fonbcrn
toenbm \xä) ioie ber Sumerang jurüdC unb ber^

tDunbtn unb aermürben un<g. SBir !önnen n^
fo felbftl^rrlid^ bafteJ^n unb erllären, bxt

StPtff^ett drei TBelieu.

S)rei TlaßUn SSerlag, STOünd^eit.!

(Ein ßuftlpielotttot mad^t dm anittelraeeneife. (Et

p^otograp^iert unb befd^reibt: Slolien, ©riec^enlanb,

3:ürfei, ^aläftina, Slcgppten. 6ein önteteflc gilt Dot

allem ben Stouen, römifc^en, grte(t>ifcben, tiir!i|(ben,

iü6i[c&cn grauen, daneben — dbtiftus, on beffen

Sjiftcra ßot^ar, im ©cgenloö ju ^ranbes, feft^ält

5Iuc^ toirö ber „^iibifopf unb bk ^InftV In ehtet

atd&cbIogiI(fyen 6onberbetracbtung eingc^enö be^onbelt.

Slnberc Kapitel tnftruieren über bas '^Pbotogtap&ieren

im Orient. Ucbcr Sionlsmus. Heber bie Ctrbifinbe.

Ueber ©^ep^earbs |)otel, Öblen unb bie ©efeUIcbafts-

reifcn. Slfles fbtt, anregenb, feuiaetoniftiI(!& gefc^rieben.

23unt unb abmcc^flungsrcic^. Ccine Klauberei amifc&en

brei Sffieltcn: Slntife, (I^riftentum, Oflrnn.

SWan wirb S^ubolpb ßotbar nicbt nod^agen »wie«,

er ^dbz bas ^aUxial leiner 9leife (cbletbt Detotbeitet-

5lber bk 5(rf, »ie er auf frembe ^inbrü« reöglert,

ift beaeicbnenb. 3flubDlp& ßot^ar bleibt oucb in Ätnicfer-

bodcrs, ein ^inb bes f)umani5mus. (Er reift mit

einem beftimmten SBitbungsibeal, bas Ib« felbft am

©rabe (E()rifti unb oor ben ^pramiben Don (Siaeb nicbt

verläßt. (Er It^toarmt für roeltbiftorifcbe ausblicfe, für

fuIfurpbibfopMtcbe «Debatten in freier Statur, ^s ift

eine unnai^e, literarif^e ^Trt bes Reifens, bie mit 33e.

lefen^eit auftrumpft, »o es ficb barum bönbelt, 2anb-

f(baften unb f^lenfcben abaufd&reiben.

5Im beften [\r^ bit 53ilber, bie na* 5tufnc^men

bes 55erfa|Ier3 ^ergeftent finb. f)ier Ift, in tecbnif*

bewältigter gorm, (£§arafteriftifcbes unmittelbar feft«

gebalten. Hans ßahl.

bon ber SRüdEIel^r aur Äunft in Jenen Greifen,

bon h>o ber ©d^Ia^truf gegen bie Äun-ft auerft

erfaßte. Eber bie ©eifter bie fie riefen, ntüffen

fi(fi erft au§b)irlen, fo bafe bie anbercn Sager,

bie aucrft ftürmifd^ gcßen biefen ©d^Iad^truf

})roteftierten, je^t felbft t>on bem »ajiHuS er-

griffen finb.

aber bie ÄranB^eit gel^t borüber unb biele

loerben genefen. 5Reue toerben lontmen unb

fommen muffen, toeil bie Äunft nid^t tot ift,

nid^t tot fein lann. ©o ift bie SReligion aud^

nid^t tot, benn ber 3ltl^ei§mu§ ift ja nur ein

©d^rei nadl^ ^Religion. Unb genau fo bebeutet

ber je^tge ©nobi§mu§ ber SSemeinung unb

;SntereffeIofigfeit ber Äunft gegenüber (gro^3

^ntereffe ioar nir^enbg unb nie für Ämtft

borl^nben) ein ©d^rei nad^ Äunft. S)er l^utigc

5peffimt§mu§ ift nitr ©el^nfud^t, benn man l^t

firf) btn SBeg berfj>errt, bcil man im Glauben

>
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getoiffcn, ob c§ 5Ri)6ctt ober ©u^nitc fem h)ttt>,

aber bei einer S3iir<a bcife tnatt eS fofort.

^
Sßetttt ;3^e<itt ctn tüenig l^cHjid^tig toare,

l^tte et \)otauSgcfe]^en, txife ein jungeT, fefd^er,

reid^et Tlcw, her nt^t hjetter al§ 'bi§ 5u fet^

ner 9Jafentj5i^c ftel^, ben Xt)pn$ be5 ^c^
manneS barfteHt. ©abiitd^^ ba| er nid^t öm
bte ®]^c badete, idm e§, bafe er t)l5^nci^ )ozx^

l&eir<itet toax.

S^ö§ Jjaffierte tl^m im §erBft.

,3ol^in m<ii)trt \t>\x unfere §od^5ctt§reifc?''

fragte feine f^rau.

„9Ja'C§ iBißeBin, au mir", fo^t er. „S'<$^
5abc tnir einen Sungcloh) Beuten laffen. ^er
Slrc^iteft fc^reiBt, bofe er foeBen fertiggeftefft

•ift."

®ic iiinge Sratt fd^Iug freubi^ bte §anbe
^ufammen. 2)ie J^bee, ein neue§ §cru§ au be^*

lorieren, 5u ntöBlieren, enisüdte fie.

Ak UeBer bem portal ber SSiHa l^ng eine

^^Xafet: mUa ©fobi^g.. S)ie junge ^x<in fd^Iug

nid^t mef^r bor greube il^e §änbe sufomntcn.

>,2)u l^ätteft e§, btr erfjxtren Knnjen, tm^
fercm '§aii§ ben 9'lämen beiijer einmaligen
ajlaitteffe au ö^Bcn'', fogtc ftc fpi^.

©r 5^tle nid^t me!^r bötan gebadet. ®r
B;ötte feine 5Kcritreffe liquibiert unb glauBte,

bafe ni.d^i§ mel^r surüdfBIieB.

,,^a^, man iotrb ben 9?amen önbern", önt^
toortete er.

„Mrü>. mn btrb ba§ §<iu§ „53iIIa ^^onne"
nennen", fügte fte 'l^ingn.

©ie l^i^fe tatföd^Iid^ ?)bonne.

; 3lmt, e§ gibt in bet SSiKa ?)bonne,
e^^®Iabt)§, ein S^rembcnjimmer. Unb man
lub einen {Jreunb ein. ©ine§ 2xige§ fanb ^^n
ben greuttb in einem 3immer, ba^ nid^t bö§
S^rembenaimnter nxir, fonbcrn '^bonneg 3im^
mer. '' Saröug ergab fid) ein l^eftiger 3ornc§^
ouSBrud^, ein Böfer SBortlred^fel yub eine

fd^one ©i^eiib-ung. ^tün litt feS^r, benn ^onne
.^|efiel il^m. ©lüdflid^eriüeife berftärJte er fei^

^Pnen ©d^merj nid^t, inbem er an aUc, ^n^

fünftigen ^^t baäjit, ha fie il^m fcl^Ien loürbe.

2)aS ift toirflidf) eine SBol^Itat, nid^t an btn
n'diy^itn Sag 5U benlen! SBenn man nnglüdCIi^

ift, ift man e§ nnr für einen So^ auf einmal,
ttnb :3ean ihxir Balb getröftet. ^m ^xnf)1xnq

^tU er toieber gel^eiratct.

I5^aft eine SJernunftl&eirat biefmol. ©mmol

.

' hxir Sßitloe, bon fanfter ©d^onl^eit unb mit
bürgerlichem ©efd^madt Behaftet. ®ie f^rad^en
bon il^xfer ©^e tote 5it>ei (Sefd^äft^teiT^aBer,

„^ ]^Bc brei ©üter in Sanöjteboc", fagte

fte.

//9^"; entgegnete er, „l^Be ein großem ^^
&t ^etrolemndftien unb eine SSiUa in

CtEeBr""

Fiqe pentmiittic^c ^mnqt m oen Ätetyen

Äünftler fel^r um ftdCr gegriffen jit l^aBen. 2)er

Slrtilel boot Subloig SDIeibner ift aud^ ein S3e^

iüeiS, loie berl^eerenb biefe ©|>tbemie toirlt,

benn SJJeibner loar frül^er einer ber fanattf^:-

ften unb teml>eramentboII^Ieibenfd(iaftIid^en

Äünftler, für ben bie Äunft aUeS hxir. ^S)
IfKitte ba§ ®efüf)I, ioenn icf) feine Slrtifel in

ber 3eitfd^rift „Slftion" Ia§ (id^ erinnere mid^

nod^ be§ Strtilelg mit ben „aJJaggrfit^Jjjen" unb
ber ,;^onnerin)etter]xitette") bon buHanifd^en

auSbrüd^en ^iner ^nftBegeifterunö unb
JiunftBefeffen.l^eit, bie nid^t§ anibere§ in ber

SBelt gellen lafet aB bie ihtnft unb hm
Äünftler. 2)a§feIBe G^efül^t l^atte id^ bor feinen

Silbern. DBengenannter Slrtifel ift ein

faft eBenfo leibenfd^aftlid^er 2lu§Bmd^ feiner

jc^i^en 2>eJ)reffion unb ^offnun^g^tofigleit.

3)leibner iiat tatfäd^lid^ gu fe^r bie Äunft ge^

liebt, lüie er felBft fagt, — „i<a, it>ir l^aBen bie

Äunft au fel^r bergöttert, m leibenfd^ftlid^ itm^

ioorBen mit unferer ©eele — je^t ift fie aB^

genügt unb bcrBraud^t".

^ä) berftel^e nur nid^t, hxirum bie Äunft
rfbgenu^t unb berbraud^t fein foH unb nid^t

SKeibncr, ber fie au leibenfd^aftlid^ mit feiner

©eele umborBen itnb bergöttert 'S;at

SlBer fo finb bie 9JJenfd^en. 25enn il^r

(Sott fie ni^t mel^r erlitt unb il^re SBünfd^e

nid^ mel^r erfüllt, bann Jjrugdtt fie il^n unb
berb>erfen il^n. unb loerben Sülzten. Unb fo

finb |eutc biele Äiünftler Sltl^iften ber Äitnft

gegettüber geb>ürben unb fie beroreiten bie Stn^

fid^t, baf{ bie ffiunft nid^i mel^r ejiftiert. Ünb
mand^e flüd^ten aur SReligion, unt bort fjrie*

ben au fud^en. SKeibner fagi in .feinem ^x^
tifet „tüir fud^cn ^rieben, btn aber getoäl^rt

un§ nur bie Jteligion"*

^d^ fürd^te, ba^ SBiele aber owd^ in ber

SReltgion ben JJricben nid^t finben toerben,

it»enn fie bie Steli^n au leibenfd^aftld^ liröen

unb bergöltem, bemt bann toirb aud^ bie 9te^

ligion „oBgenu^t unb berbraud^t" fein. ®§ gab
3eiten, ioo bie ^Religion obgenujt unb ber^

brandet bxir unb aud^ l^ute tft fie c-5 bei

SSielen.

Slber loeber bie Äunft nod^ bie Sfteligion

finb „aBgenufet unb berbraud^f
, fonbem

unfere SinftcIIungen. 33Bir finb bie

S?erbraud^ten. SBir finb bie SJlüben unb
Knttäufd^ten, toeil ioir falfd^e SBege gin^

gen — 9'trtoege — aur Äunft unb aur
SReligion unb aur SBiffenfd^ft unb aum 9Kit*

menfd^en. Slber jebe 3^tt bedtt irgenbcinen

Srrtoeg ftärfer alS ben anberen onf. Qtait
un§ bie ©df)ulb au geben (loenn »linbl^ett

©d^ulb fein fann), ^iait m erfennen, bafe loir

falfd^ gegangen finb, g^alfd^eS berlangt unb er^

Jwrtct faben, ia^ Joir ieiüeilig baburd^ bie

ffiunft,btc SReligton; bie SBiffenfd^aft ^rrge-/ ,^

finb „unahKdtmäftig" unb ,>Ufnfad^Ii^'' iStb
n)ie bie fo treffenben fategorif^en @rf)Iagtoorte

j^eifeen. S)iefe ®d)Iagb>orte ertoedfen ba^ ®e-
üJ^I, cU ob fie bon ungel^euer fixerer unb
d^neibiger SBartc J^inau^gefd^Ieubert tourben
toie SButfgefd^fe bie töblid^ treffen muffen, pe
);oenben fid^ aber leiber gegen bie SBerfetibcn

felBft unb aertrümmern xl)nen ben fidlem ^o^
beft, fo ba^ fie fel^r balb fläglid^ in ber Suft
fd^loeben.

Site bie ilonftruftibiften trtum!j)]^erenb unb
beraufd^t bon ber ©eioaltigfeit il^rer ©rfennt^
nig bie Äunft für tot erflärten, \taü fid^ felbft

unb bie falfd^en Äonfequenaen. bie fie au§
i^rer enttoicflung geaogen fytbem (fie felbft

loaren fel^r rafd^ erlebigt, bie flunft aber lebt

ioeiter im ejtremften ©egenfafe ber „3Jeuen
©ad^Iid^feit")/ ba ^tagten fie eine SRcil^e bon
©d^Iagmorten, bie fie aU ÄriegS* unb ©d^Iad^t^

ruf in btn Mmp\ gegen biz Äunft ioarfen.
®ie fd^tagenbftcn finb: „ead^Iid^feit" unb
„3b)e4mäfeigfeit" unb fte berbreiteten fid^

ra^be. Slmüfant ift nur, bafe bie ,,3Jeue e<t(!b.

lid^eit" b<t^ @d^Iagit)ort „Sad^Iid^feit" für eine
©ad^e in Slnf^^rud^ nimmt unb berloenbct, bie
burd^ ba§ ®d^I<:^h)ort am meiften befäntbft
loerben foH. gür bie ihtnft! S)enn, „3Jeue
©ad^Iid^Jeit" bebeutet eine neue Äunftric^tung
horrtibile dictnl

So! — bie Äonftruftibtften I^Ben juerft bie

Äunft für tot erHärt. ©in ©turnt ber ®nt*
rüftung entftanb in ben anbexen ffiunftrid;^

tungslagern. ^tnte beginnen bte ^onftrufti*
biften bie Äunft toieber au bejal^n. ©o a. ».
aWaleloitfd^, ber friil^r ,,<mf ben mtax ber
^unft f))udtte", erflärtc mir je^t gglegentlic^

einer ÄoHeltibau^fteOunig im ©tojxilaft
einen „©u}>emati§imt§" atö ben reinften SluS^*

brudt be§ ®tjni)U beg ^nbibibuum§.
S)e§ ©efüp! — alfo einer unfad^lid^en unb
unatoecfmäfeigen Slngelegenl^eit, Ibie bon ben
itonftruftibiften leibenfd^Iid^ befämbft
burbe.

®er SJiJbl^uer ©o-Bo fagte, „e§ giBt einen
©nobi§mu5 ber ÄunftBejal^ng unb einen
©noBi§mu§ ber Äunftberneimtng unb ein fol-

d^r ©noBift ftnb ©ie, §err ^eo b. S)oe^Burg
(#erau5geBer ber l^oKänbifd^en Seitfd^rift

©tW. SBir in SRufelanb l^Ben bte Äunft ber:.

neint unb fyiBen ge^rebigt, nur bie 2)inge, bk
gebrandet lijerben, au ntad^en; Söffe!, Saffen,

2J?afd^inen uflo. §cute l^aben toir erfannt,

bai c§ ein Q'rrtoeg bxtr unb bofe man mit
bemfelben Sfted^t aud^ Singe mad^en foH, bie

man nid^t hmnä)t Äunft."
3n SBirflid^feit brandet .man Äunft, SReli^

gton unb SBiffenfd^aft mel^r al§ aUel anberc,

fage id^.

j^ fönnt^ nod^ mand^c 53eif))iele anfüJ^ren

tSänrenö Jourbe, toetlTer i^iauoe:

fud^ung burd^ äußere ©d^ioierigfeiten beS Se^

ben§ erlag.

SSloä) biete loerben il^ret: ©lauben berltercn,

toeil fie nid^t feigen, bai i)tnie aUe aWenfd^en

toittf^aftlid^ au leiben l^aben unb bafe e3

ferbftberftänbli^ ift, bafe aud^ bie Äünftler,

bie oitd^ frül^er immer au leiben l^atten, "f^nU

fül^Ibarer leiben ntüffen.

SlBer ba^ fyit mit Äunft nid^ts %n tun unS

ntd^§ mit ber elementaren 9loth)enbigfeit,. fid^'

burc^ Äunft au äußern, benn baS religiöfe ®c*

fül^I in un§, ift legten fönbcS ftärfer al§ §un^
ger unb ßieBe unb 9Kad^t. Unb gerabe ioeil bie

3lot ber SRenfd^l^eit l^eute ftärfer ift al§ frül^r,

ift bie ©el^nfu^t nad^ Sofung unb Befreiung

otft ftärJften unb baxnm malt unb fd^reiBt unb
fom^ottiert man l^eute mel^r al§ frül^r. 9Keib-

ner fagt felBfi: „ie erBSrmlid^r bie Slu^id^ten^

bcfto mebr Slnbrang jur ^nft". S)a§feIBe

Knute man' mä)i jagen, h>enn e§ fid^ um
irgenbeinen i)ra!ftifd^en (?rh)erB l^nbeln toürbc-

E§ ift fid^r, ba^ biete Ungläubige an

biefem ©noBi§mu§ ber SJecneinung augrunbc

gelten h)erben. f^rül^er litten bte Äüitftler ma^
terieEer, aber fie etnj^fanben bie Snrftigleit

ber „SWaggifup^en" nid^t, n>eflC fte nod^ an
bie „S)onnerioetterl>alette'' glaubten.

9Hd^t um bie Äunft unb iJ^re Sufunft

l^attbelt c§ ftd^, aber um bie Äünftler, bte ben

©tauben bertoren l^ben, ober itn ©tauben
fd^Wanfenb getoorben ftnb unb tl^en fanri nur
ber ©Tauben an bte iJunft l^elfen.

ftotlteitts Vtitxßn tnfi^entert J^renel«

„3[onntj f.t)iclt auf in bet ^Berliner ®rft-

ouffftl^runff iber <5tobtiJ(Bcn D.^er. flu hen

erftcn 9?eueinftubi«ruiT.qen ber Stöbtifd^en Ö^t ö«*

üort G^Berubmi^ ,3affettr{r^et" ontb bie in, 5&erlin

feit I-on^cm ntd>t meßr öefiortc orientatifd^e Dber
„^ianttieö" bon SBiact.

XtHa 9?ttffo Rniflt in feinem einmen ^onijett

am 15. 6e$)tem'Ber in bet ?5 16 i t B -a t nt o n i c

Strien öoti ^oma^, 9Ket)erBeer, S^loffini nnb
Seoncaballo fcxmie rtolienifdk nnb fbaniidöe Sieber.

^m ??IügeI Wiäml Slaoi rf)eifen.

^ie ^öntbtttger ÄttumrerfHete bringen
öteid&aeitia mit bet ^i^cotor^üBne, SBcrlin,

am 1. 6e^tember Rollers iteue§ ^roma
„Öo^bla, 40 ir leben!" j^ur UrauffüBrunct.

irtn Me ^iö^Üfi^n ^ül^tten ^ffen finb

t)et)yfli(6tet korben: öanne^ ^ü^j^jer al§

^ram'Otura, ©'Uft-aö 9liÄter '<ti^ S3ermoItuna§«
bireftor.

etobtlfdjc Ci>er. 3n CöcruBittiS Djjcr ..25 c t
SB Qf f c r tr äa er", bie ber frühere fDlünfteitcr ?(ntcn-
bant, J&anS '9^iebccren=(55eB5Qrbt infftcntcrt unb JRobert
SD c n « I c r mufifaltfcö leitet, . finb in ben fiautitröUcn
Bcfd&äftiat bie ©amen ®rcfe © tad « o I b . (Elfa :ji| ti 1 1 (ft

unb bie Ferren erif e n b e r I c i n , Slleianbcr ft i Jj

«

n t 5 . SBilöelm ® o in B c r t.

^n btt' (Staatüäitn Siixn\tf>mU)ititt, ^rine'SIiaredtt«
(Strafe 7 a, finb au§ eigenen Jöeftänbep Orißtnal«
GnthJürfe für © cö tt) e { g e r ©loSaemälbe
ber JÄcnaiffancc avLi^QeHeUt. 3)ic Sru^ftettuna
Ift iu»i xröi^vx eintritt h?crrtöttli(ö toon 10—10 acöffnot
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DRedteruttd^fordett.

S>kf^i^ ©i)kl, ba8 nun fctcrlid^ bwcä)

tniniftctkUe Skrorbttung t^erfioten toirb, hntrbe

mtt t)or einigen Zeigen bmt einem 5i^€Wtti>^

Ijeigebrad^t. Er fyit e^ falber erft 'oot fursem ge^

lernt. ©S ift leidet ju i>erfte]^n unb cuä) in

feinen 3htancen, bie ein pccx eig^nortige

'SR-egungen äulaffen, vxüMo^ ^u be^ferrfd^en.

SS5ir fptelten junädift eine Sem}xirtie x>]^ne ©elb.

S)iantt eine jh>eite ^ßonctie, in h>eld^t v^ mx<i)

bereite aliS 3Jleifter füllte unb na^ allen

SRcgeln ber ihinft 50 5ßf. berlor. S>ann eine

brittc Sßartic, bte mir ben SSetluJt s-uriidtcr*

obcrte, Unb nitd}I)cr itwren it)ir beibe bon ben

Speisen bi^f-cB ©t)ieB ööHig überfättigt. 3d)
glmtbc tii^t, t>a^ toxi e5 fobcrFb ttxiebexi^olen

Jperbeu.

©id^erlid^ benlen ©J)ielernatuten, 5« benen
W^ mid^ Ieine§fall5 gäl^lc, über ©oartö anber^.

:3d^ Vertrete fomit nic^t bie ©ad^e ber Selben*

f^ft, lüenn id^ ben Sinn bcS SSerboteS anf<sd^lc

unb für ©^)ielfreil^eit eintrete. Hud^ baS ©d^idt*

fal be^ ©J)ieIIlub§ regt mid) nid[;t cuf. 3^
bin nirgenbtüo SJHtglieb unb fcnn e§ begreifen,

tocnn beforgte ©attinnen, SKütter unb ®rofr*
bäter erleid^tcrt aufatmen, fobölb fie bon bem
ajcrbote lefen. ^ füxä)ie nur, ba% fte folfd^

crufatmen. S>a§ beröotenc ©})iel n>ixb fein« Sin*

Btel^ngMraft ntd^t einbüßen unb bie Slajfe ber

©pieler läfet fid^ nid^t burd^ eine 3ierorbnun{j

öu^rolten. Qlnmerl^in fönnte man bznUn, ^a^

fol^ SSerorbnungen nid^t auf eine SBirfung

bon l^ute auf morgen gefteQt finb. Unb ourd^

SS^rmel^ung ber ©d^lD-ieri^feiten, burd^

Häufung ber ©«fallen, bur^ Einengung be^

^astllenl^erbeS iüirb im Saufe ber ^al^rj^l^nte

hoä) ein- ungefunb hjud^ernber ?rieb erftidEt.

aRag fein.

Wen lönnte aber an^ mutmaßen, bafe

SBortc unb Seibenfd^ften am h)irffamften burd^

ficf) felbft ber^cl^rt Serben. S^§ 6tjie]^ung§*

f^ftem be^ ©taate§ Werbt ^^roblematifd^, jumal
e§ für bie ®e)?)innfud^i unb ©i>ielcrleii>enfd)aft

SJcntile offen Iä§t. SSJenn fid^ ber Sffltnifter be^

Snnern cntfd^Ioffen 1^1, bem Ecart<5*©J)ieI ben

©orauS ^u ntad^u, \o bütfte biefe SJlafenal^e

mit SBa^rneI>mungen unb Erfal^ugen 8U*

fammenpng^n, bie burd^ genaue Seob*«

od^tungen ber ^pxdtlvM suftanbe lamen.

©Ki^-erlid^ be[tel&t ein ®eteIttb^Slt>}xtrat, ber bie

cpibemifi^en Erfd^^inun^en bc§ ©Jjiellafteri^

mit feiner Slufmerlfamfeit berfolgt unb über

jebe 2trt bon ©|?iel, über jebc ©orte bon ©^Jieler

jßuf bem Saufenben ift.

©öiS mü%te ben guten, auf orbentlid^e S3er^

l^lttttffe unb gefunbc i&er^öltniffe bebod^ten

©ürger burd^au^ nid^t berbriefeen, 2;ro^bem

ntad^t man fid^ feine ©ebanJen. Qn ©erlin

Joerben taglid^ neue Einbrüd^e berubt, o'bne baß

,-^
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be« ©id^err)eitÄbienftej8i ju ©ilfc lommen lonnte.

5IKan befreie bie ©tobt junad^ft bon ben SRoiub-

in[tinlten. fernad^ lann ja bie Qfagb auf bie

(Spielet Io^e;^n, S)a§ ^nU> ift toi^tiger atö

bexeä)lx^. -t--

!DaiS &et\^t fyit \i^ hem von htm fün^ftaQUn

8|}an0 geffii^ten ^llbihewtls nid^ oer»

fci^liegen IcHtnen itnb ^(tt ben ^ngeHiiateit Spang

fretgefiirodlem X4e iBetttfungen bet Slttoe»

Kogtett fnat\^all, mfilltt, G^nbetd^
^ermenS unb 2ühtd nmben mit ber Slto6>

^abe oermorfen, bo% ieber Slngdlo^te no^ toegen

eteucri^interatel^utiig |tt 5000 fßlati

^eU {träfe oentrteUt mttbe* ^e ^ttoefliigte'

e^efrau ^nberd tmitbe mtf Sh>^ ber StootiSfaffc

\tt\^e\pttk^ -^

3m n>e!teren 53'CtIauf t)cr SSer^onWun^ öegen

ben ©in* nnh "SlusiBrec^r ^panq, ber, wie fee*

rid^tet, mit {einem ^om^jltaen tocöen bei Ein-

hxU'd)ei in ba0 Sanbe^finanjam t ^u
^ a § I e m öor ©erid^t ftonb, ilieben bie le^tercn

tm tt>efentrid^€n bei i^ren ^ngöben. ©&enfo Blieb

^Spcmg Bei feinem bi^l^erlgen fieugnen, mitBetei*

I'i^t 01t bem ©InBrud^ getoefett au fein. ^<ii^

[einer <5too§nl§elt ftJXöd^ er getoonbt «un-b geioal^t.

6eln 51 1 1 B i B e tt) e i 5 ncdym igrtjfeen Slaum
in ber ©€tod§aufna:^me ein. ©ei ben ungefragten

Wlax\d)aU unb Sö^üIIcr ^atte er bomit nic^t

aH^ubiel ®IüdC. ^er eine meinte ^ftKir fd^lk^Ild^

auf SBefragen, S^ang nld^t tt>ie'ber^uertennen, ber

an'bere dbex erfannte l^n Kleber. Wud^ ^Ben bie

^rlminarBecmten on, bafe tle belben il^n an
Ö^nib ber borgelegten ^P'^ otogra|)^le
[cgletd^ tt)lebererlumit unib alft -befonbereS SJlerf*

geld^en rld^tlg ein fe^IenbcS ^fingergHeb
angegeben ptten. einige ^HiBlaeugen ttuS bem
fiofal, in bem ©p-ang gut fritifd^cn Seit gettjefcn

feilt mill, toMm borgen toffen, bafi bled t-atjäd^«*

Hdfj ber Sali Joar. Ein (Skfd^äftäfü'^Ter fd^Ioß bk^
barou§, bai bei bem antritt feiner ©teüung i§m
ein offner gefegt ^tte: „Selber fe^lt mit l^eotte

eine Kanone, ber €e!tgaft ^pünq, ben

Id^ öor Qd^t ^gcn ge^-aBt ^aBe.'' ^iefe af^^t ^oöe

(^urüdtöererf}net, ^ätte barm ^pcnX'Q tm fritlfd^en

$;ag€ im Sofal getoefen fein muffen.

3u einem §eiterIdt^au§^Brud^ fam eS, cl^

SRerf)t§anmaIt ^. gret), ber SBerteiblger beS

Bpan^, Beontr-agte, einen Sengen ju t>cme5men,

Bei bem BpanQ in ber fr-aglid^ SeH gefrf)lafcn

f>altc. tiefer Seugc mürbe oud^ Beftmlben, bö6

6:pang fid^ bomelS bei einem ©arWer ^ötte

*,,hintenherum" rijflcrcn kiffen moffcn,

gemeint tt)ar, bafe ber Scnben beS ©arBler^ b^rm-al^

\d)on gefd^foffen nwtr. ?[ud^ bie örottt be5

<&|>ong> eine pB-fd^e Sölonblne, bie i'^n bor ber

?PoIH^l Bekftet l^atte, (fud^tc i^n je fei ^n
c n 1 1 a ft e n.

;
^er ftieöenbe ^oligeii^ittib« 29!r Berid^*

©etifrieb Inodft §eefet II öttJ.

fSMe geflrlgen ©osfömpfc in ber SBerllner öodf«

brauerel nof^men foft burd^meg einen f^xmnenben

ißerlouf. ^5 ^uptlntercffe löfte ber erfte ^mjjf
be5 beutfd^en SDMtteliQeirid^t^meifterS §ein ©om-
görgen (144,300) gegen einen ©orBfd^ioer«

getold^tlcr ou-S. 6eln ©egner toax ber borgüglld^

O^eger 5(Ionao (149). Txoi bc^ ^e^ld^t^^anbl-

fo)>S toar ber ^eutfd^e beftänblg in ber Offenflbe.

^omgorgen legte ein foId^eS ^mj)o bor, böfe ber

Tteger fldf) faft nur auf ^edfun^ berlegcn fonnie.

^lefe toax au-Sgeaeld^et. tttBer nod^ Brlttiinter tt>Qr

c3, wie ^omgörgeng Sinte, ein l^crrlid^eS glorett,

burc^ blc ©edPung bed ^eQex9 ^Inburd^ftad^, i^n

bertolrrte unb aermürBte. ^omgötgen mürbe

fyau^^ol^ ^unftifieger. SMe UeBerrofd^nng be5

3rBcnb3 mar öBer ber fnodf*out*^ieg 6 e t) f
r t eb 5

(137). ©r trieb ^eefer II (141), ber fld^ ben «n*

griffen be5 jun-gen ©ojerd burd^ flüffige 83eln*

arBelt leldf^t unb eleg<jnt entjog. Qn ber britlen

9Runi|e mu^te ©e^frleb fogar auf einen furjen

^htnl^ten bon ©eefer II borüberge^nb ben

©oben oiuffuc^en. ^nn fom er aber groß nuf,

feine fjaxien kedjien 3erfd>Iugen hen Gegner, ber

ftebenb f. 0. mürbe, fo bog feine ©efunbanten in

ber fiebenten JRunbe für il^n aufgaben. — $ e r f c

fül^rte bereite, als fein ©egner 5ÄeufeI, onge*

fd^logen, nad^ ber blerten SRunbe, aufgaB; SfJeufeB

5(rm mar gebrod^n. ^ioufd^ pegte nad^ fünften

üBer SBiegert, ber öcrgeben§ auf bie 8"fßK§d^ance

gemartet l^tte, feinen 2eberl;a!en entfd^enb an*

juBringcn. —!

tBrattttf d^meig, 19. ^otgnft

%m 0e(ttigen It^onnetdtao gelang ei^, mfe l^iet«

^r oemelbet vAtb, bem ^tteftor bei^ l^efigen

(Stöbtifd^ Serfel^rS« mtb ' $re{fcamted I>r.

SB i e 1^ e mtb bem ^tuhcnten l!Berner ® d^ r d b e r,

ben Slermel^anol amifd^n fla;) d^tia 93ea unb Tfovtt

im Sültboot „^lepperbttbs^omtfci^metg'' trofe

9)eg^, ftdtfen l^nbed unb ^eegonged gu übet«

querctu ^e Seiftmtg t(l um fo p^er elnaufd^ägen,

al9 bie beiben Saltbootfo^ret anf ein $e>
gleit« ober' Sd^u^boot oeraid^tet
litten* ^efe ^t^tt, bie loeitet über bie ^H^emfe

in bod ^unete i>on (^ngUinb fü^t, 1^ mtget biefer

\pottlh^ unb |nropoganbi(tifd^ S^ufgabc, ^lug«

blattet in englifd^ ^tad^ au petteilen^ bie auf

IBraunfd^inieig l^nmeifen»

:9orau^foden ffir Jiüffkhm.

©entc 3 U§r.

1. SDloraQjreblger ~ Sucretla — TlolentL 2.

2uftfrf;iffer — Sturllbu — gcr^rt 3ou^ Ir. 3.

Tlax\) H — ^o^efe — iJ^ad^tfalter. 4. Submig —
9labloIa — (Srfter SBoIferfomer. t>, Quifi Ouofl —
©laue laDbrla — grettd^n. ^^ S^aht) SKorgon —
«benbflcrn — gr^olena. 7. ^pWi^ I. — mm

toSnibtett fld^ bie oft/jüblfc^n ©inmnnbcrer an!
allen 5:ellcn te« JReid^e« {c^ri{tlid^ on .

Seöln. ^urd& eine d-u^fälligc geftfieHung bei bem
ipagener ^feomt muiten bie gölfd[>ungen auf-

gebest. Smei ©-camte be5 9}letbeainte§ fo-mie £€i>in

mürben öer^aftet. 3n fenfationell au|geBaufd[)ten

S3eri<^ten iBenufet bie öölfi'ftfje '^ro|>aganba bie

Slng-eleg-en^elt d*u einer Agitation gegen bie Dft*

juben. S5öl!ifdf)erfeit4 mlrb behauptet, bai eS fid^

um bie ^ufbccfung einer '©«^•elmorganlfatlon i^an«

fcelt, an ber {elbft SlaBBlncr Beteiligt
gemefen feien. 3n blefem Sufammen^ang mlrb

bie SJer^aftung elneS SflaBBinerS gemelbet. 2Ble

unfer SKitarbeiter on auftänbiger Stelle erfahrt,

fmb bie öölfijd^n Belüftungen oollfcmme»
c rf un ben.

^rttiet «eidWftttfiu« fttr ttHrifc^ÄWl^e
^tttväUnne in fBeriin. ^ie crften beiben

9ficidh«5furfe für mlrtfdE)aftri<i)e S^ermalt-ung, bie ba5
SMmm /^u'fammcn mit ben örtüd&en S5ermaltun^8-^
afobemien in Mffelborf unb Sranlfurt a. SR. ö-^I^V
anftaltete, fon'ben g^rofien Beifall unb trugen bai^u ^

bei btn ©ebanfcn ber mlrttdErnftlidöen SSermaIhmg
In meite fi'relf« ber SBeamtenfdöaft m tra-gen. ^§
^imiö öeranftaltet baber in ber Seit öom 26. bii

28. ScUtem'Ber b. % ben britten !)Reid^§!ut)u3 in

93erlln. 3n 5Iu5fid6t genommen ftnb SSorträge

ü'Ber grogen ber Sermaitunf»dreform bei hen beut*

fdften ©tdbten, ber beutifdicn 9^e!df)^^oft unb ber

beutfdßen ^leidö^Bo^ön. UeBer „Befen unb 8c-
beutung einer altaemeinen SBermaltungSmiffen*

fc&oft'' mlrb ßcrr JRectieruna^t^rSrtbent ^r. Jwuß-
mann*^tralfunb f>)redöien. 4>ie melteren 55ortr^€

Böfd&äftlaen fldft mit mid&tlgen ©inaelfraaen. <öo

mlrb ©err SD^inlfterlalrat ^r.^^ng. ^Mkx Beim
9f?eid^^f.^arfontmlffar ü.'Ber ta9 BcBörblldöe 8c-
fd^|lfun(|§mcfen f^redöen. SSorfleteJen finb in biefcr

93t)rtrag§r€lbe meiter ?5ortragc öon ben ©erren

?grofcffor ^r. 9Ö^!>ebc, $rtt>ofboi^ent ^r. ©ummel,
SD^agiftratgrot Xejtor unb ^. $or(tmann.

Gewinn-Auszug
dor

29. Preußisch-Sttddeatschen
(255. Preuß.) KIassen«Lotterie«

6 Klasse. 3. Ziehaogsta^. 19. August.

Nachmittairs-Ziehaiag : ^^
3 aewiime za lOOOO M: 22L1018. ^^wh
2 Oewiim-e zu 5000 ^: 4S532. Z'^-/
4 Gewinn« lu 3O0O M: lß249ß 2572^1.
12 Oewinne zva 2000 Jl: 54985 1641^ 308Q&I

230045 244720 295010.
26 Ge<wnim.o zu 1000 Jl: 16B37 44afi6 4ß6Cß

104407 14fmO löeaoe 172^783 219Ö4Ö 225199 36^982
266306 285Ö38 816810 388147.

68 ae.wmin.e ru 500 ^: 18104 24333 SSÖOH 1041B6
112010 119301 laOOSO 127485 184877 190550 200806
209360 215895 228485 2S3089 2375Ö9 265181 35Ö187
2Ö709O 280877 292097 29ft353 301100 304464 313608
331308 834491 387719 830272.

226 Gemrione zu 300 ^: 507 12152 12317
1Ö088 16876 16049 20066 20285 29301 8047« 4Ä116
61121 61677. eai5ß 71239 75276 78846 70475 80823
84692 86204 88124 90170 90582 90863 92455 92484
93108 94406 06301 08389 102441 105523 307088
108668 100281 1^12278 11377« 116817 118744 ISßfiBO
1Ö5Ö67 136606 136715 139418 145050 147843 160746
154863 156205 163280 171018 173561 176020 177644
179e7'5 183901 1849G8 103542 19805(2 201814 2024118
208724 2CÖ809 209(102 200663 310041 210848 314771
214611 21^5351 2916&4 225644 2Ö9218 236568 2571311

237799 fMlOeS 340406 2^)669 260909 252004 262955
254712 964670 2f71458 2721106 278382 281715 282116
286252 286712 28827^1 289Ö84 280664 906536 2660Ö2
301716 800478 809601 302714 311028 313491 319018
315181. 3$2876 330757 368003 336288 3^95 940666
34156^ 346081.

.1»

.



S^ttffrctt ju ctftttfen. 9Kön froßt fw^ untoiiaör-
It^, ob her gegen ©))ielflubä fo erfoforetAc
Sete!ttl>.2lW)amt nic^ sunäd^t fein«n ÄoOegen

DRundfunf am e>onnaaen^.

ftunbe für ben ßanbirirt. 16.00 Ue^ett^anna^ur.

«>aii«. i§.55^
. 53 u db « n b 51 u n b tun f.

unb
20.30.
Sante. %5f* l5-^^^*St «nfd&fte'ftenb:' ßiebet aut

zz.so. Xattatnufl!.

I

^oliö^i^un^bfci^ure In (äJrüttl^ciibe, ^oli^i^ou^-
mann ©d^ön^crr, mit ein€r il^m ö^cljörenbcn

®<i^Qferf>ünibln öorna^m, inbem er mit einem ^(on-
mäfeiö^n Slugaeug hex fiuft^otifa mit i)ief€m ^unb
eine Suftrcifc nad^ SSfen ü&er ©reiben uttb

^r<t^ ontwt, mo'kl nac^ jeber Öatubung JJcft^

ftcHoin^^n ü'&eT hoB S^er^ülten b^5 %'me^ unb (eine

cöentuelle fof^rtiöe S3^rmenb6arfcit getroffen iDer*

^en foulten. S>i€fe§ <£j))€rliwcnt iSonn, mic
h>ir crfal^ren, jefet nad^ ber S^liücflcl^r t)e5 ^npt*
mann 6d^ön§err olS toollfornmen öeluit*
gen ^c^eid^nct »erben.

fortD-eHe [^fa —wr€5—ajc-agt

grebcguntls.

mm »arfc^ersetttrale für meiiyefatitn.
pn ^en nrntbe eine ßrofee 2fftrfcf;ertt)erf-
Itatte anr i&erfteirunö bcn SD^elfee-
fartcit, bie ein gertffencr 3iaarren* -un'b StaDoN
l>önbrer Seöln gegen ^c^fyt Jöergütung an oft-
jiiferidöe @lntt)anberer t>erfQufte, entberft. 120 ffötte
|tmrben ^l^^er feftgeftettt. Se-bln ^atte e« üerftan-
ben, mit e^el öcam-ten be5 H^elbeamteS in Sü&-
luttg au treten unb Pe au '5ett>egen, Mc gefölf^ten
pelbeFarten in hie ^attsyt^tl Hiteinau-
fd^muggcrn. dlaci) Jwllaeilici^ ge tfteHaingen

64 zu je lOOOO A 138 m je 5O0O i, aS2 J^3000 jj*

romiiiennadindifen vom Totfe. I

Vermählt: Herr pacar Schloß und Frau
Leonie, geb. Durlacher, Hamburg.

Geboren eine Tochter: Herrn Werner
Liebtsch und Frau Gerda, Berlin-Steglitz,
r- Herrn Regierungsrat Dr, Rolle undFrau Gertrud, geb. Kaabaum, Berlin.

X>er ^mmiMiex
ÖOli flWufotton-SSetlafl,

{Rnbolf ®«tteU>er.
""""**"

(27. Sortfcljutigj

' Sinmal blieb Jie nocb einem [oIc() nüc()t0rn
bienjtlicben 5JeIcf)ei5 roortenb an ber Ciire
ftebßn. Oonas, ber in einen *öabemantcl ge-
büHt, beim 2^afieren mar, bemerkte e$ unb
Jrogte kurj: ,3a6 gibtö?"

^Is er km^ ^ntioort erbielt, brebfe er !!/[<

um. ^a Jtanb t>(x% täricbte *Ding unb borte biß

laugen ooll ^aJIer. €r lacbte; er begriff fo-
fort, morum fic roeinte, rbtn ftbi^n Jogar, öI$ ,

babe er bie legten ^-BJocben über genau oetpuBt.
i^ölj fie Jifb jurüekgcfe^t fiible, unb ois ^abe
er ein geroiffes unbormberjiges Vergnügen 6a-
bei gcttojfen. £r mufterte fie oon oben bis
unten unb fragte: ^«ift bu febr unglücklicb?^*

' Sie nickte nur.

„«ift bu fo ungßickficb, mW leb micb m'cbt
«m bicb kümmere?"

'Sie nickte nocb b^ftiger.

^ „^ifciy bir bie £ränen ab!" ©erlangte er.

'2lber Jic batte kein Eajcbentucb. Sie macbte
rine kleine '^eroegung, als fpüre fie feinen
6\>oXi genau, fei jebocf) büflos, bann fübrte fie

Dedegen ben ?IermeI ^u ben 2(ugen bin.

„©u ruinierft bas neue RIeib, bas icb bir
babe macben laffen?" marnte öonas m\i er-
bobener Stimme.

ßvjcbrockcn \)\t\i fic inne mb roarf einen
fragenben ^lick auf ibn. ?lacbbem fie ficb

überzeugt batte, ba^ er Jcberje, jog fie ben
Kopf cXxoas ein unb liefe ein roinjiges, kinblicb
Icbür{)terne$ Cacben boren.

£r nabm fein Sofcbentucb unb trocknete

T.^, 5,^^"^"' «Ööre,** fagte er ftreng, „un-
öluckhcb baft bn bicb crft ?u füblen, roenn icb
micb um Mcb kümn;cre; rorjtebft b\x basV
6eln %xm berübrte jufällig il)rc {ejte, elaftijcbe

^ruft. ^Ole «leine bielt ftanb, fie roicb nicbt

jurücfc, fie borcbte mit offenem ^llunb unb er-
faßte keine Silbe. „?öie bübjcb bu bift,**

meinte er, „mir merben gegebenenjfalls auf bicb

zurückkommen." £r gab ibr einen freunb"
Icbaftllcben 5?lap5 unb fcbickte fie fort.

Öier gäbe man mir, überlegte er einen
?(ugcnblick faft finfter; icb brauchte nur bie

Sanb ous^uftrecfcen, aber bort ? £r bra^
bm ©ebankengang ab, blickte faft feinbfefig

auf feinen ?5aucb binunter unb murmelte plötf*
llrb: „Dort mirb mir aucb mein Selb nicbts

Mfen.**
^^ber fein ©elb erlaubte i^ra jebenfaDs eine

2teibe oon Qlu^gaben, bie meniger um ber
5reunbc millen gemacbt mürben, oiel cber als
^Uifmerkt<imkeiten für ^aula gelten konnten,
Saft täglifb in ben ?nittogftunben ftonb öonos'
oraucr ^ßagen je^t im Ort oor bem DcnJca-
teffenlabcn ber Scbmeftern Soffen, unb öonas
kaufte ein, mos es gab, ober rld)tlger, mas es
eigentlicb nicbt gab um biefe öabresjeit, unb
mas tellmeife eigens für Ibn bcfcbofft merben
mufete, ba bas, ?left mäbrenb ber toten Stlonatc
über keine bejonberen ©ourmanbs oerfügte:
frifcbe ^Spargel, ©urken, €rbbeeren, bie in
irgenbeinem munberbaren Erelbbaus gebieben
maren, kallfornljcbe "Pfirficbe unb bunbert an-
bere Ceckereien. fDle Sd)meftern Soffen, jmei
ältere Sräuicin mit pompöfen Srifuren unb
roten ^afen, lobten ©ott jeben ^Horgen, bafe
er öonas' 93erftanb oermirrt batte, unb mür-
ben nicbt mübe, Ibm immer micber ?teues ju
empfeblen, ba$ fie In befonberer Qualität nur
ibm juliebe angefcbafft batten: biefen Sllalaga
Don Cotti, ber obne Uebertrelbung flüffige
Sonne genannt merben burfte, bielfen ^nt-
roerpener J?afe, ber mie ?5utter auf ber 3unge
fcbmolj, biefe Peberpaftete, ?art unb leicbt mie
Scbaum, eingemacbt mit jungen Erüffeln oon
belikateftem SefcbmackI

öonas prüfte unb mablfe mit Jtennerfcbaft;
er mufjte 'öefcbeib. £s mar nicbt möglirb, ibm
einen b_aiierijcben ßcbinken als mej|fäiil^en }ii

oerkaufen, eine fpanifcbe Sarblne als fran?ö-
[fd)e. fir lief? bie ömlicbkeitcn, ^u bmtn er
icb cntfcblo^, lit einen 5?orb m\b in bm ^agen
oerftauen unb fubr baoon, Sticbtung ©arten-
bous, begleitet oon ben Segensmünfcben ber
Scbmeftern Soffen, bie unter ber Cabeutüre
fteben blieben mb Ibm nacbfaben.

.^enn er bort anlangte, empfing Ibn meift
mit gekränkter 9niene ber J?oroettenkapitan,
ber aus bttn b^rbeigefcbleppten Ceckerbiffea
Woi, ba^ man an feiner 5?ocbkunft jmeifelte.
?>er Äapitän oerftanb burcbaus nicbt, marum
mit cinemmal Sacben, bie man kaum bem 2ta-
men nacb kannte, ?um Srübftück angefabren
merben mußten; früber hMa er b<xs alles be-
Jorgt, unb jebermann mar jufrieben gemefen.
?5ofu maren beifpfelsmeife je^t "^^abmii^m
nötig, jetjt mitten im ?Binter? €r fanb, b\e
5?ücbe babe ficb nacb ber öabresjeit ju ricbten,
nnb eines dages fagte er aucb red)t ruppig ju
Jonas: .y'^as merben Sie bloß im ScübKng
baberbringen, menn es bas alles mirkfit^ gibt?"

„^ie?" fragte 3onas fpi^.

Docb i>^t S^apitän mieberbofte feinen Safe
nicbt.

Ruberer 9neinung mar Stank. Srank
macbte fo|ufagen automatifcb auf, menn Jonas
ficb bem ©artenbaus näberte. 9tafcb fcblüpfte
er ans bm "^tiXi unb In einen türkif^en
Scblafrock, nabm ungcmafcben, mie er mar,
einen Sebcrbalter in bie öanb unb erfcbien auf
bem Balkon, „öallobl" grüfete er mit feinem
amerikanifeben 2(kjcnt • binunter unb bob bie

2?ecbte, bie bas Scbrelbgerät fo bi^lt, als \)ah^
er es oor einer Stlinute nocb benu^t. Sr lieft

icb keine Srage entfcblüpfen, mas Jonas an
cbönen Dingen mitgebracbt babe, aber es mar
dar, baß er lebiglicb aus Sreßgier jum ^or-
fcbein kam, einerfeits menigftens; anbererfelts
oerfucble er aucb 6ßn ^(nfcbein ju erroecken, als
fei er fcbon feit Stunben auf bm deinen unb
emfig bei ber wirbelt, ?(ber kein 9nenfcb i

glaubte ibm bas.
j

Snau |r."Wl".*lß «m (£in$, unb bas mar ein i

kleines 5<?ft. 2(He erfcbienen fo frifcb gemofcf)en,

"!Ä,""^ ^^n^^^t m Gafel; Srank pries
olltaglicb aufs 2leue bm Sieg ber Äultur.
^Kiemanb mar bier ber ©oftgeber, jeber mar

I
^^. 6^"^f>

^^^ ^onas oermieb bm 2(nfcbein
t>pjlig, als bringe er bie Seckereien nnb ficb J^lbft^,
nicbt nur um ^rentengarbs unb Sronks mlKe^W
bißrber. Jm SIteller ftanb ein großer runber
^ifcb, um bm faß man unb griff ju. ^ler
peute um einen runben Eifcb; es gibt keine
beffere %xX ju effen! ©ort fprang ein Scber?-
mort auf, bas lacbenb beontmortet mürbe, bicr
iamn jcmanb feinen 2tacbbarii, ber nacb bem
größten Stück .traten angelte. Reine SorgenJ
Drei 91länner, bie kein öefcbäft ?u baUn
cbienen außer bem, bie Seit manierlicb tot^u-
cblagen, unb eine Srau, bie mit ibnen bielt,

öie bie 5?amerabfcbaft fo weit trieb, bai fic
nacb Eijcb mit facbmännffcber 9niene bie befte
Oi^arrc b^raus|ufinben mußte. 5?ein Streit,
außer um bie Srage, mas man trinken fo«e,
aber ©efpräcbe über alles unb jebes, unb
kemesmegs nur töricbte ©efpräcbe, fonbern
eine Untcrbaltung ooll ?ßi^ unb öumor, menn
aucb obne befonbere Snergiel €s mar ein
kleines ,7)arabies, jebenfalls fcbien es fo.

Stlancbmal bauerte bas Srübftücfc bis in bei!
^tacbmlttag binein, meil man fid) nicbt trennen
konnte oon bem ©enuß bi^s oerantmortungs-^
lofen ^erbraucbs oon Rraft unb 3eit; Sranrf^
entmarf 2^omane, bie mert gemefen mären, ge-
fcbrieben ju merben, Dialoge entfpannen fidb,
bie jeber Romöbie jur £bre gereicbt bätte;n,
bocb bas ^efte an allem mar, ba^ nicbts ab-
ficbtsooll gefcbab, fonbern aus Cuft für bm
Augenblick geboren mürbe, um mit ibm ju oer-
geben. Süancbmal aber nabm man fict aucb
etmas oor. ?ßenn ber Sön lockte unb bie
Scbnfucbt macb rief, fo roickelte man ficb in
Mäntel unb ftieg In Jonas' ?ßagen. Jn ?mel
Stunben mar ber ?5renner errelcbt; man
konnte abenbs In ?neran in irgenbeinem ©arten
]\iim unb nacbts nocf) lurücfckebren.
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SBir finb berlorcn, langfam tKrl^ngcgebcit

^on bog S}€rgeffcnmcr^cn. ttn§ brou^l ni^t
nitl^r btc SBelt; ine Seit l^t anbcrc aSö^te
auf ben S^rmt geloben. Qm ftittcn, gans
Urtier yxn^, toolljte:^ ftdf) unfctc Stbbonfuns, bk
biclc ii>ortIo§ uttb ol^c ^luflcl^naing l^n^
ttcj^nt'en. 3Btr Tntb SJ^ttler g'Cit>orben, btc nur
ito^ bo-n bcn ^ütnfein h>cnigcr ajaUcibigcr
i^r Sc&cn frifkn. Unferc Slrbctt Ikgt btxu^,
uttb h>cnn h)ir auid^ gcftcl^cn muffen, bcfe un§
l^ute feine fru^tbarc unb neue Skle Iwifcnbc
Ä3infkt)od^e befd^rt hxirb, fo rmb tütr benno^
utc^l fo t)öllig unfd^o}>fertf4 unb bom ®entu§

, V ^M^"' ^S i^««
®fei<^ütttgfett ber onbcrcn

> 0<M^)<ifetUö^ hJare 'Uub bö0 ciü)fefeiKi'cnbc «e-f

'
> r^^^"' ^^^^^^ ^^ allentl^I&ett l^ute er-

fö9ren.

,
3h>ar ift unfer SoHb ben Klbenben fünften

^ntemölg ottau j^olb gebefen — hnr benfcn an
ba§ tiefe ^Tuffcuf^en S>ürcrg im 2anb Stalten,
oB er an bte ^eimat 6ad>te —, a&er W ber-
^gangencn Öal^rgel^te litten ung fo etloali h)tc
etne »lute^eit ber Klbenbcn fünfte gebrad^t.

• ^^ gab txu rci<^e§ »ürgertotm, bag, Icbenbin
unb mtereffiert, bie Huftier bur<]^ Ääufe unb
^Huftroge er>rte. Sic unfid^ere Seit na<]^ bem
5^iegc m<x^\t bem nid^t ein (gnbe, fonbern
trieb erft ref]^t, i<i, ftad^eltc ein ^ntereffc' an,
oa§ nxd^ natürlid^ unb ed^t nxir, ^^x^ fid^ in
J&afttgen unb frefulatiben ^nftanfäufen
Jtveilcr Üreife äußerte. 5Iber baneben i^<ä> t%
nahirlid) immer no<^ ben funftbeöetftertcn
3[^ö5«n, ber airerbingg attmä^Iid^ burd^ "txt

entloertung etiler ^Sermögen, bom flunftmarft
faft ganälid} berbrängt Uxirb. Unb l^eute ftnb
mir nod) h)enige SReid^e, bereu ®^m}xitr;ie unb
^elbbcutel fid; aBcrbing§ mcl^r \)tv. alten
3Jleiftern unb "uxi fcftftcl^nben SBerten be§
bcrrigen ^'a^rljunbertg öffnet, alg ben SBerfen
lebenber 5l'ünftler. ©injig bie »el^rben unb
TOufeen fbnnen je^t, xn befd^eibenen ©rensen
^etit0, Slnfäufc bornel^mcn, aber bog ift tm
S:rot)fen ßinberung im 2«eer ber 9?ot, benn
c5 l^etfet me^r alg 5«^taufenb ffl^enfd^en 35tot
|u geben, mel^r al^ se^^ntaufen-b aj^oler, »ilb-
^ucr unb ©ia.J>]^i!er leben l^ute in SDeutfd^^

"^xi JRed^t h>trb mon etnh>enben, baft e§

lieferten S3egriffc ber ©d^onl^it, be^ ®ef<&adfö
unb STnftanbeg beifeitc ioatfen — ; unfer un-
bcrfd^UTteS yxvii abgefd^dteiJ auftreten l^t
un^ um ieben Ärebit gebra<fyt. Jiicmal^ finb
bte fünfte fö fel^ o^e äufammenl^ng mxi
berjßergongenfyjit geh>efen, fo ]^6Ii<^, fo un^
onftanbig, fo erttartet. Unb ba^, too^ jenen
jjrriücg be5 ©s^cffioni^u^ <im\txi xcM^it,
bie reaftionäre Jftic^tun^ ber fogenannten
jjJ^euctt Soc^I^fcit'' ma<^t f«^ ini^ i^^e
aJhtffigfett Uiub etnegigfett bormäralid^n ®e-
t>rageg feine^tDegg cmpfel^Ien^lDerter, unb
ret>rafenticrt r^ cigentli(i^ bie Äunft bc5
3af<]^icmiu§. Stuf ber onberen @eite j&oben
^c ^:4?rcit ^rtrctc«, bc» mc&r qtebcmif<|en
aSaleret unb ^laftif ut* cme^ gu £obe g«-
bebten 9latutaliänm§ ^eid^aß« ieinett ®runb
^MiKtytix auf i^rc ©äu|)ter 5u ftteuen; benn
nwg bte an ©ei ftlofigfeit unb »onöritttt fabrif-
"^^m l^rftcirtctr, biente nvisfi baju ber
Menfc^l^it Ontereffe für bte Äunft ju er.
l^o^en. Unb h>ettn jefet aud^ biele ioteber,
rcd^^ mib linfö, l^geel^rter §err grift ©ta^I,
anotomtfd^, rtd^tige Slfte jeid^nen unb orgmiifcb
gute $orträt§ in faubercr unb l^Itbarer
led^nif malen IwBen, fo mirb \>Ci% bte SDteler*
fünft fd^h^rlic^ ouf bte 93etnc bringen ober
M§ eingefd^Iafene ^^ntereffe ber Saien beleben,
gat em <x\xi) nur mäfeig begabter SKaler ober
53tlb]^uer erft yt^xi Ö<i]^e lang fleifeig gea.r-
bettet, fo fäat il^m ba§ „atid^ignwid^n" ni#t
fd^er; ja, W% ift ba§ Slßerleid^tefte bann, unb
bort Tft no<i^ feine Äunft, hw alleg ri^g ge-
mad^t tft.

Sie ©ituotion ift fatal. SBol^n gel^ ber
Beg? SBir Jaben nod^ feine neue ^i^^avi
ber Sßatur. SBir finben nid^ oit^, nodb
ein.

Srber bte§ ift e§ nid^t allein. Sßrüfen h)ir
un§ einmal genau unb uttboreingenontmen
unb füllen toir ba^ einmal l^rauS, loag xn ber
Suft liegt, fo muffen tmr geftel^n, bcfe eigent*
Itd^ eine große Sangelreile bon allen Silbern
unb Paftifen au§ge]&;. Qfc, loir l^ben bie
Äunft 5u fe^ ber^ttert, ju rei.benf(W'tri<]^
ummorben xaxi unferet @eelc — jefet ift fie
abgenu^t unb berbrau<^t. Unb ni^t nur \ivt

Äunft, mit Sid^tunö, Sitetxiiur, ajhrfif P^i
-^^ebenfo. SBir finb xsM mübc un

\^xxi ja }^\x!i^, uxiö fie bermögen, aber anftott
ber Untcr^Itung foftft)ieriger Äunftl^o«]^
jaulen, bie Sal^r um Qa)^ immer neue
©d^ctt bon aJWem unb 83irbF;aucm trnS

fioitb fenben — bemt je erbärmlid^er t^xt 2lug==

M[«M€ grö&Ä % ter änbrang, ja, man fann
beobad^e;t, \ioü^ nfemate mel^r junge Seute
§um Äünftlet fr^ berufen fül^Iten alg in ^kx^
legten Serien —, onftatt arbeit^Iofe 5ßroIe^
tarier ju yiä)\m, foDte ber Staat für bie
l^j^ren 6d^ren nur ^nftler bon ^ang au^^
ioöl^Ien, bie \im Ber^nunterrid^t erteilen.
Satin fömen §unbcr1e xn %\m\ unb aSürben
unb l^^iiktx tvx^ h)irtfdjaftrid;c ©runblage.

5(nbexc hneber Serben nid^t biegen unb
bredfien boHett unb lieber m Serelenbuni? unb
©ntc^ru:^ fidf) berjc^ren, al^ ben geliebten
»cruf aufgeben, für \f(txx fie meift fd>on in jün-
geren 3a:f>Ten gelitten unb gebarbt litten.
Unb baf ift ba§ anftänbigfte, Uiag txw. h>irf<»

lid^er Ä^ftrer tun fann, \i<i!^ er lieber auf ber
at^JUtt::! ^\tx^d\, als baß er abfd;tt>enft, yxm
<xs\\ beqi;cmcren Siedfern \yx fäen.

Sie

il^ ^ilfi

f'^toer %i

unb fiyc:

lentc, \\

- ^ 'tifd^en aber unb biejenigeu,

toeld^ ^^*wt Samilien forgen muffen, mögen
getrojt iijell fja-l^ne berlaffen unb lüo anber^

en. ©!§ toirb Sfcfwtv. nidfyt gar

benn biele bon un0 finb bef^enbe

te unb Ijaben nod^ mandie %<x*

-, -. ' nu^bar madjcn fonnen. Sie
Sölcrler, wjif Seifpiel, finb fKiufig red^t ))fiffig

unb l^br l|a^ 3^ug jum ©rfinber, ^um Sed^
nifd^n itb 'allerlei Skiftelei. ©ie fönnten cud^i

beim 6jh# S3erh>enbung finben, auf bem
großen idiiete be^ J^ilmig, al§ ßeiter bo-n

ÄittOiS, c^ Jfrcmbeufü^r in \>zx^ SKufeen, al«

Soutenfüi^r m 33ar§ unb Eafe^. Unb bie

öcrftieg:ii^ unb S'Jeurojxi'tl^n foQtcn <Scften*

fül^r 3#>en, ®efunbl^eit^})rebiger^ 9^atut>

menfd^ m, Sl^Joftel furio-fer Qbeen. — ®eh>iß,

'txx^ ftn^olieS feine einträgli^en 93erufe, aber
fie ernöuit immer nod^ beffer i^ren "^(xxcx

afö Vit )it\i.

Sidhc .aber läßt fid^ l^ute im jjolitifd^en

^reic^ «fnige^ ®elb mod^en, aB Sema^og,
Serfd^lrrfc, J)atriotifd;er ^Kaulaufreißer,

i/u,! cui^i^« ^eaern ju laen. söerft^lrrit, ^atriottfd;er SKauIaufrei
Ubir fonnen mit Eingebung ioeiterarbeiten | ©^Ji^el, ?ftd^}3often ober fvafd^iftengeneraL

a^ unfc'iir ^unft, em geiftiger ober moterictter ÜKor krte fid^ aber cber nad> SRed^l§ ^
(iVetütnu, ift furberl^in n-id^t mel^r gu erwarten. ' bort* iftriibr ®elb \xx, -

1

:7U)))o(eon utiO iorfenfe
[Sflad&brud öerBot^n.]

Set bor fünf 3?iertelja]^ren in feinem 1

»rüffeler ©jil berftorbene ^riuj 3Stctor, I

S^f bcd §aufeig iöona^arte, l^attc i>txi guten
®efd>nu:€, fid^ nie alg ^rätenbent Iäd}crli^

5u macfee«. (£r jog e§ bor, \izix SRu^m feinet
SlamensJ in bem i^m übereigneten 3amilien*
ard^ib tefd^mlid^ au^sufoften, bcffcn ©c^äiie er

eiferfüdTit^g lautete. Sie ©cfdjic^töflauber mer^
ben eiü ','^}>i>ti5- Slad^Iefc 1:iiix il^m galten fön*
ncn. Vf' -ffiaj-italftüd, geitnß ba§ foftbarfte,

^(xi er ;
t jcbod^ entzogen. Soeben lourben,

neunjir; S\»/re nad^ lern 2obe i^rer SJerfaffe*

rin, bie SebcnSerinnerungen ber Königin ©or*
tenfc in brei ftattlid;en Oftabbänben au^gege^
ben.*)

Sie öon 9laJ)oIeon abo))tiertc Sod^ter ^ofe*
fincö unb nad^ il^rer SSermäl^Iung mxi feinem
Srubci i'.ouig aud^ feine ©d[;toägerin, ftanb
bem ^erjen 9iaj5oIeon§ biel nä^er, <x\% alle

feine bluti^bertoaubten ©ef^mifter. ©ie toar
t^'xz fluige, etitxig überemjjfinbfame grau bon

^llj^g^iGfl^:^^^^ ®üte, bie aufmerffamfie \xx(^

S5on
. I

^/2lrt gräulein ^ortenfe.

9^ l^be ö^ren freunblidjen 33rtef er^

l^aTtei. inmitten ber iJrieg^greucI gibt eS
ntd^tg. loa^ mic^ mel)r entsüden fönntc, al§
an litbeng^üürbige 5linber erinnert ju toer*

ben, ^te id^ um il^rcr felbft loiHcn unb <x\x6:^

barurt liebe, rt)eil fie ber ^crfon angel^ören,
bie u;id^ <xvx meiften auf ber ganaen SBelt x>\<^

tereffiert.

gie finb boSl^aft, fel^r bo^l^aft. Sic lüol*

len niid) in a!BiberfJ)rud; mit mir felbft brin-

gen. SSernel^men ©ie alfo, artige ^ortcufe,
baß man fid^ felber aufnimmt, ioenn man
übel bon ben Hiännern f^rid)t, unb W^^
man, f^^rid^t man übel bon '^^xi grauen, im^
mer biejenige aufnimmt, bereu ^yx^x unb
fanfter Einfluß unfere ^er^en gefanöcngc^
xxwmtxi unb alle unfere ©efü^Ic gcfeffclt

fyit. Unb bann, ©ie U)if[en e§, Ql^re aJ^ama
l^at il)re5gleid^en nid^t altf ber ©rbc. kleine

berbinbet mit il^rer unerfd^öj)flid)cn ©ütc je*

x^.t% qebjiffe gtbxig, bag aKe, Vit fie umj^cbcn^



CS fd^cffen immer itur ein bis» äh>ct groftc

^ frf)öpfcrifd}e Statuten in icbct ®J)odE)ic, stDönjig
j^ot^bcßiabte, 3it>ci]^nb€rt tüchtige Scutc unb
güDcitaufenb mäfeig talentierte ©j^i^onen unb

' jKitläufer. 2>cr SHeft ift Bpxtn, unfelig«, uix^
' "i^^inotJtvcnbigc gjiftcnj, bic aber mit ^crtnäcfig^

leit fonberglei(f)en an il)rcm Berufe fe[t]p[t.

;^ i©eh>ife, e§ fönnen ja nid^t aüe fd&ö)?ferifci^c

• Äünftfer fein, eä muf^ \)kk $)alf>naturen,

®tüm^:)cr unb guid^fer geben, ^in breiter,

bunfcigärenber Urfi^Iamm mufe ba fein in

jcber Äultur, au§ bem bie (S^ten unb öeroben
em|)orlt)ad>[en.

2Ba§ ift nun ju tun, tDol^n mit un§, h>ie

follen Jüir un§ l^elfen? Ober finb h}ir gar

felber mitf^ulbig cn unferer je^igen Sage?

3a, ber 2ärm ber 5Rid^tungen unb immer
mn^n SReboIten unb Senfationen in 5D^aIerei

uub ^lafti!, bie läid^-erlici^en ET^eorien unb bie

S3erl^immelimg be§ f>armIofen cter gar Sä))^

^^ifci^en t)on fetten ber 5!^unftliteraten tragen

• uirf^t bic §aulDtfd}uIb an unfcrem S^fammen^»
bru^ unb finb ni<i^t aUetn bte Urfaj^, bafe

bie gebilbeten streife er!altet fid) surücf^ogen.

5>er SRabau jener Qabre berf^affte un§ el^er

ben grofeen S^Iouf, uub barum hxiren bie

iiunftaugftcHungen bajumal nie fo leer h)ie

l^eute, iüo ber 0treit ber SRid^tunöen ber*

ftummt ift.

SiJaS un§ aKmäf^It<3^ gan^ auf ben $u<A
gebraut l^t, t>a^ ift unfere Oberfläd)Ii<i^feit

unb 8^1ubrigleit, \>a§ anard>if(fyi SBüten mit

b-en Si>rmen, SSera<i^tung ber Statur imb bc§

Oiiganif^en unb bic S3'0rliebe für einen leeren

{?onnaIi^mu§ gelnefen. SBir famen ganj bon
ber 33al;n ber Äunft, inbem lüir a&e über* |

tert unb luoHen m^^ fcl^füd^iiger M Kul^,
SRul^ t)or htm gebilbetcn uub ungebtibeten,

bem |)i>Iitifd)en unb Iünftlerif(f|«n Särm — ja,

mel&r cU "SRu^, mir fu<^n S'rieben.

S)en aber gelüäbrt un§ nur bie Sleltgton.

5luf bem @d^citeH)unft einer tiefgel^nbcn

Ärife ftel^n lüir in biefer <Stunbe. ®jS fängt
ein anberer Sßinb cn ju n>e]^n, bieHeid^t hrirb

ein Sturm, ein gehxiltiger barauS, ber affeS

h)€gii>cl)cn h^irb, tvcB einft fd^meid^lte unb
hjo^lfd^medenb tixir. SBöl^in bie Sleife gcH
fönnen hjir mit ©i#erbeit ni^t fagen. 3htr

^Tjnungen unb Sefürt^tungcn mögen toir

liegen — a'ber mit f^redfid^m <S^tiii iüirb

i<i§ neue Stiiüliex f^reiten unb bie ölten ®e*
mäucr, 2)enftt>eifen unb ®eh>obn]^iten it^eg^

freffen, unb n?obI w«^/ trytnn bafür ein eblerc^

©ein bem 9Kenf^iengefd^Ied^t etblü:^te.

SBir at'er, bie Ujir abbanlen muffen, fom*

men bi^ber auf unfer Xf)cma jurüd unb
fragen 'om neuem laut, h3a§ ju tun fei. 2)enn

brotlog bleiben h>ir; hxnn auci^ bie mirtf^ft*

liiften 3Serf)äItniffe beffer h)etben, bie geifti^*

fcelif^en Serl^ltniffe Ujerben fid^ immer mel^
berfc^IedTtentr unb twx4 l^utc nur h>enigc

em^finbcn, biefe Entleerung unb Oebe btx

Äunft unb 2>id^tung, bieg Serben ntorgen alle

füllten.

Sine .^nbboH 2KaIer unb Silbner freilid^

ioirb c§ immer geben: raffinierte Slrtiften unb
elegante üRoutimer§ alä Porträtmaler ber

reidjen Dberf^idrt — i^m überbejaf^lten rnih

toermöi^ten Ferren, bic fo gern nocfy l^ute

ben 3RaIerfürftcn (pkhn^ mod^ten. 2Bir cn*

bereu aber fönnen nid^t baucmb al^ SSettler

unb ©dEinorrer bie 33rofamen aufbeben, bic

uns 9KitIetbigc ftreuen. ©taat unb Äunnmunen

cooa^tenn ictneg tnnmen
ben§. ^^xf aufaeid^nungeu geben 3eugni§

babon; fie überlaffen ben ^olitifer unb Arie*

ger unferem Urteil, bringen aber tiefer cU c3

bi^^er gefd^el^en, ju hcm 3Dienfd^en unter bem
$elbcn)>anjer twr. ©§ ift unmöglid), einjel*

^cxUn au§ ber f?ütle biefer ßrinncrungcu l^er*

au§5ufifd[}en. ©inigc au§ htn 48 bisher u n *»

beröffcntlid^tcn S3ricfen 9?a))oleon§,

hk fie begleiten, iücrben aber einen I^inreid^eUc»

hm ^Jegriff bon bem 3Bertc biefer SScröffcnt*

Iid}urfg geben. "»
•

am 9. anätä 1796 fyiüt fid) ^at>oIeon mit

3ofep]^ine bermäl^It, bereu Soci^ter C'^öttenfc

im ^enfiouat ber 3Wabamc Gam}>an unterge*

brad)t tüar. SIm 11. yjläx^ brad) 33ona:|xirte

jur ärmec na^ Italien auf, ipo^iu 'ü)m, auf

t)icle5 drängen, ^ofefine erftam 26. ij^uli

folgte. S>a§ bamalS breise^njäbrige ^D'täbd^en

tüar über bic SBicber^erl^eiratiing cbcnfo ioic

i^i Sruber ®ugen fc()r hcixiiht, fie bcfürd)tctc

babou eine ©inbufec an ber wüttcrlid)cn Siebe.

3)a]^er ioeigerte fie fid^ bebarrlici^, bem „®e*
neral" ja f^reibcn, unb a\^ fie enbli^ bem Sc*

fcl^Ie ber 9!)iabamc Gam)>an nad)gcibcn mitßte,

berbcl^Ite fie ifym feine§rt)eg§ il^ren 33crbru6.

„^d) l^abc", f^reibt fie, „9F)rc 53crmäbütng
mit meiner 9D^ter erfal}rcn. SBasi mid) am
meiften in ©rftaunen berfe^ft, ift, baft Sie, 'oon

bem id^ fo biet Sd^Iedf)te§ über bic $5i^^«cu fa*

gen l^örtc, fid^ bcmto^ entf<f|icben l^abcn, eine

5U nehmen."
Sie cigcnl^anbige Slntoort 9la}.>oIeon§ au§

bem SUJoilänbcr ^aujJtquartier lautete:
.M-' •*

n- *r

*) Memoires de la Reine Hortense, publi^s
par le Prince Napoleon. Avec notes de Jean
Hanoteau. Paris, Libnairic Plön, 1927,
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gemtnnt. 2a5enn etnxis Das; mucr, t^r an^n*
geboren, nodb fteigern tonnte, finb es bic
aarten $flid}ten, bk eS mir ^s'^ncn gegen-
über auferlegt. ^ i^erbc für ©ic bie em)>-
finbungen eines 53aters fyihm unb ©ie locr-
ben mi^ aU Q^ren bcften Jyrcunb Itebcn. . .

aiber id^ bin ärgerli^ über 3^rc gute 2Kama.
©ic berf)>rad^ mir ju fommen unb fie fommt
nic^t ®ic 3cit lt>irb lang, ferne 'oon ben
Siebin. ©tenen ©ie fid) baS ißcrgnügen bor,
©ic in ^aris toiebersufel^en, mid^ mit Öf)nen
l^critlnsuftrcitcn unb Q^ncn 5Räubergef#t^-
tm jhistoires terribles) 3U crjäl^Ien.

(^tben ©ie mir einen Seit öl^rer ®e-
banf[rt unb Kugen, bem i^ f^reibcn luerbc,
einet Äufe. Qd) bleibe für baS 2eien

a3oua}>arte.
S. ©ic l^aben bk ftcinc ©d)c4tcr mit

^nr ttme§ ioo^I ^c^on erl^alten? ^d) Wexhe
ÖDtt !it ^unbert fd;önc ©ad^cn mitbringen."

an
leonS

als £)

ber 9^

im SJ

3«i

gto

mit

atte

bur
®te

bürl

4. 3uni 1802 gehakt §ortenfe 5«a^o-
iruber SouiS. Qljx 93ruber Kugen ift

ecft ber Ökirbejäger mit bem ^tonful in
nnanbic. ^on bort f<i^reibt 3Za))oIeon
Scmbcr:

abame ©ortenfc SouiS, Q'l)rcr SSJ^ama
m gut. ©ie iüirb morgen, ben 23., um
):n<i^t in ©aint==e(oub fein. ®er
Iöt))el (benet, gemeint ift Eugen) reift

n Sxtra)>oft, mibmet fid) unterUJcgS-
^übfd^en grauen nnb tan^t bk 'i)läd)k

SSir bcfinben uns U?obl unb lieben
)te Qie CS öerbienen. 2>a ©le \)on

SSerbienft eine l^ol^c SDccinung l)<ihen

, braud^c x(i) Q^nen nvä)t me\)x ju

I wasche u, ArtikeT
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fogcn. ®e6cn ©tc für miä) einen

eine tüd^ttge 2)iaulf^ettc bem Wj
®anj ber

J]

1804 h)ar 8oui§ ©rofeconncic

{?ranlrctd;, ^ortcnfc Äaifcrli^c

9iXj

npb I

Souiil.

bon

Sic l^ttc einen ^oi)n, yiapoUon^^im^, htm
hamcU bic lE^ronfol^e gugebaci^t toM unb
ftanb bor il^tet jtüeiten SJhJiterf«, am
27. Sluguft traf folgenbcr, h)ic intmM eigen-
l^nbiger 33ricf beg ^tfcr§ m^ 33oii[Äte ein:

„3)Jcinc liebe Softer.
^ä) iDoHte ö^nen {einreiben Sb mir

9?ad}ricl)ten bon S^ncn erbitten, Ätn feit

einem »Jonat l^ijre x^ nid^t§ bon Äen, h)0
bod^ Ö^i^e ©efunbl^eit unb bie SÄongcr*
fd^aft, bic ©ie fo unfid^er mad^t, ntiSfo fcl^r

intcrcfficren — ba brad^tc mir ©iigjö^ren
Sricf.

^ä) toeife il^re (Sefü^Ie für Mä) ju
f({}ä^en unt) ©ie bürfen übcrseugt At, bafe
nid^t^ bie bäterlic^e greunbf(|afÄ^ abau««
d^iüäd^cn bermag, bic i^ Q^nen (clgl^rer

früJ^en Äinbl^eit äugdüanbt ^be. Ae Sn*
'•

ricben^cit, Ql^rc ©efunbl^eit, ^lyx md finb
ebcnfo bic .ba§ 3^re§ SSrubcrä Öc§nftanb

;
meiner äärtlid^ften 3uneiö"ungcn.

r. ^ ^reiben ©ie mir man<i)xml, An @tc
mid^ etiüaiS über ben |)errn eopetabel

' toiffen, bon hm id) auä) nid^tS l^öA unb
..

geben ©ie aWonfieur SRopoIeon atoei lüjfe in
• meinem 9?<imcn. I •

SBomit id^ ®ott bitte, ©le, mele liebe
Sod^ter, in feinen l^eiligen unb cilcmeffe

' ncn ©d^ufe ju nel^men.

•' ÜlaUfMon.^
S)er 3Konat Stuguft 1805 ftel^t beJ^m^JC:^

tötor in feinem ^cerloger 3U Souloatl §or^
lenfe locilt mit il}rem mann in ©aiiit|Kmanb
gur Äur. ©ort erl^ölt fie folgenben «tef

:

. ,,^ä) fyabc, mein liefbeS 2ödP)ter(»n, mit
• grofeem Vergnügen Qb^en »rief foalten

wnb gelefen, ber fo liebenÄoürbig f, h)ic
' alleg, hxiS bon ^Bnen fontmt. ©I Babcn

mir ju i>enlen gegeben, bafe iä) ein oltlr ^a^
• berbe, aber baS, iüa« ©ie mir bon Mm 95er-

• ftanib 9?at)oleon§ erjäl^ren, eröffnet ttir ben
auSblidf, onf eine britte ©encrattcl benn
Ql^ren ©emal)! I^abe id^ fo Hein gefo^nt, bo^
id^ il^rt <il8 hie jbeitc lttx<i^ten fa

^ä) bin feit einigen Jagen in Siulogne.
' 3d) h>crbc nod^ lange J^terbleibit. 3d^
berbe mit Sergnoigen ^^^ren »rteflcn ent-»

gegenfcl^en, nnb benn ©ie bollfommcn lie*

benSburbig fein boHtcn, fämen Sie mit
3l<4>oleon für fünf bijj fed^S Sage l&cr.

arrangieren ©ie bag mit ßouiS. Saint*
amanb foH ein trauriger Ort fein.

abieu, mein gutes Söd&terdöen. S^aufenb

5artli<d^c Äüffe. 9iat>oreon ber jüngere (^or*

tcttfc gbciter ^ohn), ben id^ in ©aint^GTfoub

Ud^Ieit bon nid^t bentget genjaltigem 2lu§-

mafe gcbid^cn: aufterltfe unb ^ena. 5a|[t alle,

bie in biefen Sagen um il;n baten, bemiccften,

ha^ biefe Sriumpl^e i^n reizbar, l&crrijffi unb
unbutbfam gentadf)t l^alten. 5Rur gegen $>or^

tenfe blieb fein aScfen bon unberäubcrtcr

grcunblid^Ieit. Stoax bfrben bic Sricfc I)äu-

fig lürjer, „meine Xod^ter" au anfang, „ii^x

bo^Igcbogener 93<iter" sunt ©d[)Iufe finb fort*

an bie ftereot^en glo^lcln; ober fo fn<i|)J) er

]xä) Ijait, untcrläfet er e§ ntc, femcut 33t?f({)tib

ober Scfc^I ein gefüfil^baimeiS .SBort au^n*

l&ängcn. am 5. 9JJai 1807 ftarb §ottenfe§ ad-
teftcr, ber ^rinj 3lapoicon Staxl, am Stm\>p.

(Ein 93rief ^^ofefinenS untcrrid^tetc ifjren in

Seutfc^Ianb marfdfiierenben Öatten bon bem
SobeSfatt unb bellogte, ha% ^orteu;o fid} il^rcm

©d^merje fo faffung^loS l^ingab. -llatjolcon

berübeltc biefer, bafe fie il^m nid^t felber ge**

fd^rieben, unb m<id^te il^r fc^on am 20. 9.%i

aus ginlenftein, unb l^ierauf am 2. O^ull au3
Sanjig in teiInaI)mgbonfter SBcife fanftc 3?or=

bürfe barüber. ,,S)as ift nid^t rcu)i; §ottcnfe,

baS l^aben bir nid^t bon i^l^nen crbartct. ^^x
©ol^n bar Öl^nen aße§! ^i)xt 9Kutter unb irf}

aä^Ien alfo ni^t für ©ic?". . . Mnh cU fte

fid^ enblid^ 5U einigen Seilen aufgerafft l^tte,

antbortetc er: j 'r

„OKeinc Sod^tcr, idC) crljiett 9b/cn Sr-ef

an^ Orleans. ^\)x Äummer vii^rt midf).

^ä) bürbe ^l^nen mcl^r a)iut bünf^}en. Sc*

ben l^eifet leiben unb ein anftänbigcr S^cnfd^

l'dmp\t immer um feine ©elbftbe^trcfiiung.

es gefällt mir nid^t, bafe ©ie gegen' hen

Keinen S^oleon SouiS unb gegen 3-^re

Sreunbc fo ungered^t ftnb. Qf^rc 'Muiicx

unb ic^ l)aitm gel^offt, in Syrern C^eri^cn

einen gröfecren $tafe ju l^aben, als mir cip^^

nel^men. Qd^ l^abe am 14. ^uni ein^n gro-

ßen ©leg babongetragen. ^^c(} befinbc mid^

bol^l unb liebe ©ie fe^r. abicu, meine Zoä)^

ter, Sd) umarme ©ic f)erälidf)ft

grieblanb, 16. Sunt 1S07.

9?aboTcon."

§ortenfeS cl^eltdf)c 3ibiftig!citen brad^ten

mand}mal eine borübcrge^enbc Srübung bicfeS

innigen 35erl^ältniffcS. SouiS f)atic ftdf) f)t^tiQ

gegen bic 2?crbinbung mit ^ortenfc gefträubt,

bcren fd^bärmcrifcl)c unb leidet entjünblid^c

Statur ^äufig unb bol^l nid^t immer grunblo^

eine ßifcrfud[)t l^erauSforberte. ©ie beirrt

id^ in ii^rcr SebcnSbcid^te gegen htn fllatfd^,

ber ftd^ cn i^xm ©embenfoum gelüftet l^t, in

einer etbaS l^oc^mütigen ©e^bärbe ber ®nt-

rüftung, für beren ©l^lid^feit tmmcrl^in bie

Offenheit fj^ri^t, mit ber fie ftd^ ju i^xcx ixt''

fen, aufbür}Icnben, feiner ©d()ranlc ad^tenben

Scibcnfd^aft au bem ©cncral b. JJ'lal^öut be-

fcnnt, ber fie nad^ Sagten ber SBonnc unb beS

Scibs bcrlicfe, um eine reid^c ©nglänbcrin

l^cimjufübren. ©iefer SiebcSbunb bar ii)X in-

neres ©d)icffal, il^r SRoman, ben fie mit ftellcn-

bcife bcjbingettber|( feellfd^cr ^cllfeberü er-

^ä^lt. Uns aber feflelt i^r äufeereS Sd^idffal,

baS fie fo eng mit 5Ra})oleon berlnü})fte, ber

immer nod^ bie 3<^ntralgcftalt unfcrer ^iftori*

fd)en ^l^niafte ift. ^}}u Sebunberung fielet

il^n im ÄaiferJ>urJ)ur auf ber 33anbomef(ruIe,

il^re Siebe fül;rt i^n im ^uSfleib in unfere

miüe.
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3^ ]a% mal in ber Elcftrifd^n. 3d^ bot
allein, unb ber ?Bagen bar boHer Seute. ^
füj^te bie ü>blid[;en angenel^men ©trafeenbol^
blide auf meinem 5lort>uS.

S)a ftieg mein g^reunb ©d^eßadf ein. ^
\a^ feinem &c\vd)t an, ba^ eS ein Un<glüdf gebian

bürbe. Er grüfete geräufd^boH l^r^lid^, rebeic

mid^ mit ©ie an — bir fyitten fd^ bor jel^tt

^öJ^ten 33rüberfd^t getrunfen — lunb fefeti

fid^ neben mid^.

„angene^, ©ie 5u treffen," fagte er.

es bar lotenftitt im aSagen, unb aHe l^rd^
ten. ©d^eßadt fdC)rie fo.

„tjreut mid^ fej^r/' fagte td^

„aBo l^bcn ©ie fvä) fo lange j^exum^e^

trieiben?" fui^r er fort, „©ie finb bod^ fd^on

im grü^jal^x ouS hem S^^t^n^ entladen

borben !"

3d^ merfte, bie i<ä) glül^nb rot burbe.

S)ie SS'lidte aller fagten: „2Bir fi^en mit

einem Sud^ll^äuSler in t>em\eXben »Bogen! 2)a6

ber ©d^ffn^ i^ nid^t an bie »uft fe^l'^i Ü^,, f
Bä)eüCLd \nfyc fort:

„Unb Ql^re ©d^befter, bie arme pavd, bie

gel^t eS ber? 9ft fie no^ hex ber ^ilSarmee?

^t fie ni^t baS kleines belommen?" .; • ^

^ä) ftanb auf, um auSjufteigen, er brüdti^t

mid^ aber bieber auf ben ©i^ unb flüftertc:

,

„SBir boHen unS bieber bertragen!"

2)a lam ein älterer §err l^crein unb feite

fid^ uns gegenüber.

„SBeifet S)u, ber baS ift?" fagte ©d^IIddL

„aWofeS, ober ber ^ropl^et 3onaS." ^
„Stein, baS ift ber 3Jorfifeenbe beS lierfd^uft«« ^^

bereinS. ^e^t pa^ mal auf!"

aiS eS im SBagen ftill geborben toar, fagte

©d^eHadt ganj laut ju mir:

„S33ie gcl^t eS eigentlich S)einem 2)adtel je^t?

®S l^t xf^ bod^ ni<|ts gefd^et, hai iä) il^m bie

Heine ©d^leife cn ben ©d^ban^ genäl^t l^abe?"

„5Rein," fagte xd), „ex ^t ein txiar SBod^n
geblutet, aber bann bar eS bieber gut. aBenn

er bieber ganj auf bem $ßoften ift, bann berbe

i^ il^m ben ©d^bana abl^dfcn, immer nur ein

fleineS 2>ind, bamit er eS nid^t fo merlt ",

hierbei fal^ id^ ben SSorfi^enben beS 2Ser-

fd^^bercinS an. Bein ©cfid^t brüdCte tiefften

abf(|eu aus. ßr \af) übcrnatürlid^ unl^imlid^

ouS.

„^, ja," ful^r ©c^Hadf laut fort, „man
laitn fd[}on feine greube an Zxexen fyxbcn, benn
man nur berftel^t, mit i^nen um^ugel^n,

aScifit S)u nod^ — unfere Äa^e?"

„9?a ob! S)ie b^t mid^ ja mal gefragt, alä

.W^ hiß baben bollte. 2)aS SÖaffer bar in f^ü*

V
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^^^yiii) betrifft, h)ctbe td^ Hr'ftri^ fem, Sic
ju feigen. Sic tücrbcn ntcmafö an ntetner

bollen 3ln]^änglt^fctt unb 5rcuttb|(i&aft

SlDctfcItt tnüHcn. ^d^ l^abc geftctn an 3Rür*
Icrd^en gcfd}rieben.

• 3fn meinem flat[crIi(J;cn Säger 5U Sou*
lognc 24. Srpctmibot.

5R<i})oIcon.*'

2)ic kng unb Ictbcnfrfiaftltd) Bcbriltctc CP^i*»

ntärc. KaJ)oIconS, ben ©nglänb^rn ben fjvic=«

bctt in Sonbon su bifticrcn, ioat ctitcr 2Bir* I
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(10. So«i(5tJunn.)

Vk Stimme, biß aus meinem ^Ilunbe bm, mar
unb blieb bie meine; meine Qanb^ bliebm es, bie

.narf) meinem öaare fajjten, wenn li) bi^^tabeln

baraus entfernte; meine Süße marin es, bie

mübe über ben 53oben fcbücben, unb des, was
er oor mir behauptete, mar Cüge. ' £r oer-

jprad), bafi er mid) in bie frembcn Cänbcr
fübren moHe, ba^ er mid) Hebe, mie ;itii» oorber
Rin *2Öeib geliebt roorben fei, unb ^4 id) an
ibm i)ängen werbe, mie öfolbe Crif^n anfing,

aber id) merkte nid)f5 oon ad bem. ^£'>ie arm-
feiige ©efangene mar id), obne Stenge, obne
3ufprucf), obne Eroff, bie *23eute? iVr oer*
brecberifdben Seliifte meines 9naÄs. €ine
3eitlang flebfe id). meinen *^atcr um 5i(fc an,

bocb rcenn er iiberbaupt antroorte», fo ftanb

in feinen 25riefen nur: Seborfam i]§ks ^ei*
bes ^flicbtl £r roar auf ößH^^fes Seite;

benn biefer oerjorgte ibn rcicbUd) «t^llifteln,

unb ber "Sater batte (ieb gan^ Vm Crunke
ergeben, ^(s er einmal kam, uns j&u befucben

unb mid) fab, fcblug er bie öänbiiber bem
S?opf jufammen unb meinte, id) fei doppelt fo

Jri)i5n geiüorben als icb geroefen fei tiitb brei*

mal fo klug unb reif, ^ber bas mci ja Unfinn.

Öcr^auge b^tte ibn nur oeranIa6t,lt)|u (ügen.

€s bauerte nid)t lange unb mein Voter Jtarb.

öe^t mar iti) gan| allein, unb toenl pc^ ^eri«
äuge oorber nod) eiroas gebUtet b^^n mo^te,
mid) |u febr }n guälen, fo ite£^ m je^t jcbe

?tüdcficbt fallen. £r fagte, mir lömen nicbt

oom SIßdc bei bem ^crfc, bas er »ttnir oor*
babe, es oerjtreicbe bie 3^5^, unbftoir mli|jten

uns beeilen, ^ocbenlang fiiblte Id) midb fo

Rienb, ba|j id) bas ^ett nicbt oerllfta konnte,

fr aber jubelte unb freute fid) überlrgmbroelcbc

5or*ifcbritte, bk er in feiner €inbpiitig mabr*
j

na()tti« %n jenem 3(bi#t Sk V i^ pa I

erftenml fab unb bir bie ?lelke jumarf, mar icb

nacb langer T3aufe aufgeftartben, mit bem £nt-
fcblujj, ein Snbe ju macben; oielleicbt aber aucb
batte micb bie ^bnung, bir ju begegnen,

emporgetrieben, ^ebenfalls gab mir bein ^n-
blidc neue Hoffnung, unb obne bafi icb einer

Ueberlegung fäbig geroefen märe, brac^ icb bie

^lume."
^au(a fcbroieg unb ftredcte langfam bie

6anb nacb "örentengarb aus, bie er ergriff

unb feltbielt.
'

„©as ift alles", fagte fic läcbelnb, lubnte

ficb juriidc unb fcbloft bie 2(ugen.

9. ©er gaft liebe Sreunb.
^rentengarbs 2teife^iel mar ein Äurort im

Sebirge. £r boffte bort für einige Sage mit
*J)aula lieber ju fein unb in 2tube errcägm ju

können, mobin fie lid) roenben roollten.

öetjt mar es öerbft, fcbon S.nbz Septem*
ber. ^^enn aucb bk Sonne in ben j^Hitfags-
tunben nocb in fommerlicber ölut l'rftroblte,

b erftarb lic bocb fcbnell, unb ber frübe ^benb
>racbte auffteigenbe ^cbel. ^rentengarb liebte

bie ftiHe Gebraut bas öcrbftes mit feinem
gelben Saub, bas rafcbelnb bie €rbö bebedcte,

mit ben fiiblicb roeicben ?Binben, bie roufcbenb
über bie ^erge kamen, aber "pauIa follte be-
ftimmen, roobin fie jieben wollte, nicbt er. i1)m
fcbien, baf^ ebcr bie leucbtenbe Sonne Italiens

ober ©riecbenlanbs ju ibrer Scbönbeit pofetß»

unb er mar bereit, ibr jeben ^öunjcf; ju er*
füllen. €r mar bcraufcbt uon ibr, beraufcbt

aucb oon ibrer 2tebe; es kam ibm. oor, als
|

babe nocb keine Jrau }n ibm mit fofcfcer ^nmut
unb rubiger Selajfenbeit oon ibrem Ceben ge*
fprocbcn» öIs böbe nocb kein Scbidcfal ibn fo

angerübrt unb aufgeroüblt, mie biefes.

©en legten Ceil ber Sabrt legten He
fcbroeigenb jurüdc; er rourbe nid)t mübe, fie )u

betrad)ten. ^ejcbämung bejcblicb ibn, as er

Jicb feiner 2trbeiten erinnerte, in benen er

Scbönbeit unb 2Inmut bes Leibes batte ous*
brÖdcen roollen, unb citoas mie ?leib erfaßte

ibn bei bem (Sebanken an ben Scböpfer folcber

3ufall boben fie beroorgebrad)t, kam ibm in

ben^ Sinn. 2(ber inmitten feines Slüdcs be*
fcblicb ibn eine roiberfinnige, faft ekelerregenbe
Smpfinbung. — gerjauge fiel ibm ein, €in?el*
beiten aus "Paulas ^ericbt, er fab ben 3ücbter
oor ficb unb bie "Pbotograpbie, bie biefer ibm
gezeigt batte, unb nur mit ^übe fcbüttelte er
bie öebanken oon ficb ab, bie peinlicb un*
geklärt in ibm liegen blieben. Später, fagte
er ficb, fpäter moMen roir näber unterfucben,
mie roeit ber Rerl oerrüdct mar unb mie
roeit —. ^ber er liefe ben Sai^ unoollenbet.
£in ©auner ift er, fonft nicbts, oerfucbte er
ficb einjureben.

2(ls ber 3ug in ben ^abnbof einlief, ber
ben oorläufigen Snbpunkt ibrer 2teife bilbete,

bemerkte «rentengarb, bah feine ^nnabme,
bh Saifon fei bier ju €nbe, ein örrtum mar.
©ie ^öerlodcung bes milben Serbftes batte
oiele oeranlafet, ju bleiben ober nocb |u kom*
mcn, unb es bfirrfcf:jte in ber ?5abnbof$ballc
unb brausen auf ben Straßen ein folcbes ©e*
loimmel oon Q3ummlern unb 2teifenben in ele-
ganten Kleibern, ein ^uf unb 2(b erbiftter
junger Ceute in Souriftentracbt, bai freuten*
garb bereute, bierber gekommen ju fein.

Unfcblüffig oerroeilte er mit "Paula einige
5(ugenblidce oor bem ^abnbofsgebäube unb
bacbte baran, wie leicbt gerjauge burcb einen
gemeinfamen bekannten auf ibre Spur ge*
bracbt werben könne, roenn er fie ©erfolgte;
benn er batte fid) klargemacbt, ba^ bie ge*
glüdcte fintfübrung nur ber Ueberrumpelung
}n banken geroefen mar. fir mußte nicbt, mas
bann eintreten roürbe, er abnte ©efabren unb
roanbte ficb in plö^licber ^ngft ibr ju.

Sie oerftanb ibn fofort. Capfer fcbüttelte

le ben Ropf, legte ibre ganb oertrauenb auf
einen 9trm unb molltc mit einem Scberjroort
entgegnen, ba ftu^te fie; ibr 2(uge fiel auf
einen J?crl, ber unroeit oon ibnen ftanb unb
fie lauernb beobacbtete, fid) aber ben 2lnfcbein
müßigen Umberlungerns ju geben oerfud)te.
©er 9nenfd) mar ein fcbmaler, magerer ©e-
feile unb mit fcbäbigcr Cleganj gekleibet; feine

&m mxm öfene. .eineß ÄOifeflenen Stusbrudc

f/Sa, bte. SNc tafle ic^b tmmtr an einet
®<i^nur bon ber 2)'C(Ic Ibcrunterbangen, tocnn iA
loeggcbc, bomtt fie nicbt

"

§ier erboB ftd^ ber 3Jorft^cnbc be^ Xku
f<bfU^tKrcin§. (rr atttcrtc am ganzen Serbe.
®r ft)rang loäbrenb ber Sa^rt ch, unb tryenn et
nid^t auf eint alte ^xcn g^fartcn loarc, i>tc in
©ebonfen t>crfunfcn an ber 93orbfcbh>enc ftanb^
bann ioare c5 ibm h>obI fd^Iimnt ergangen."
^, ia, mein 3^reunb ©cbtJlIarf!

(2>eutfc^ t)on Hgc %t}enfttnp unb eiifa6etlj tnitel)

oon ^ürbe bübfcb geroefen; er redete bie ?5ruft
in anmaßenber Haltung oor, feinen 9nunb
jebocb umfpielte ein bünnes, bebienerifd)«5 .

eäd)eln. 2tn feinem 2(rm baumelte ein kleines
5?öfferd)en.

"Hn^ ^rentengarb batte ibn bemerkt, unb
ibn burcb^udcte ber ^erbacbt, bas könne ein
Spion oon öer^auge fein. £r nabm ben ^tlann
fcbarf auf's 5?orn, unb beffen 25lidc oermocbte
ibm nicbt ftanb^ubalten. ^ielleid)t mar ber 4^
roinbige ?5urfcbe im felben 3ug mit ibnen ge*

^
reift, oielleicbt batte gerjauge nocb in ber
Dorigen starbt ^rentengarbs ?Bobnung aus*.
gekunbfd)aftet, mas nid)t fcbroer fallen konnte,
mb einen Späber beftellt, ber fie je^t begleitete.

©er Kerl trat ju einem an ber Litauer
bängenben 2(nfcblag unb begann ibn ju lefen,
aber als ^rentengarb einen ber bort märten*
ben offenen 3roeifpänner b^ranroinkte, konnte
er beobacbten, roie ber oerbäcbtige ©efeüc als*.
balb eilig mit einem ©tofcbkenfübrer ju per*
banbeln anfing unb ^Iidcc ju ibnen berüoer*
roarf.

?3rentengarb überlegte, ob er ibn ftcllen

folle, bocb ba fiel ibm ein: ^ielleid)t mar ber
feltfame Kaoalier nur ein 2(nbeter, bem es
"Paulas ^ugen, ibr Sang, ibre ganje €r*
fcbeinung angetan botten. ^uf Scbritt unb
Eritt mußte er mitanfeben, roie He bie ^lidce
ber OTänner auf ficb ?og. 3eber Caffc roen*
bete ben Kopf nacb ibr; bfe jungen bimmelten
oerjüdct, bie älteren ftarrten betroffen |u ibr
bin, unb fd)on bei ber 21breife, als er bie Sab^^
karten beforgt unb fie einige Sllinuten aWeinr

gelaffen botte, mar es ibm aufgefallen, baf^ bei
feiner ?tüdckebr einige gerren ber Scböpfung
mie §äbne um fie berumftoljierten. 2(ucb je^t,

als er mit ibr ben 9öagen beftieg, mar es bas*
elbe. ^llocbte ber ^urfcbe bort aucb fo einer
eini ?Beiß ©ott, bacbte ^rentengarb, ber
3ücbter konnte feine ©rünbe gebabt baben,
roenn er biefes ^eib oor ben 2Iugen ber Um*
roelt oerftedcte. ^er jur ^iferfud)t neigte^
konnte ropb( oerrU*t um fie werben.

. ffiortlej^na fojfltj

#

..** *-"•
^ a



.»•

l

4 . .

0tl^aBt$<69mU$WiMiffiĴ iiimC^

leffe Betlln, 1.3aiii 1927 8. 3a|>rfl,

Bi lg.

Z^erfammlttngsanjdgeti
rf auf 3^rem üaUnbet nofieretil

,„;=hrs-'' ®^- •3">""fl'''fe ©erfatnmruirg am Dienstag, ben 21. 3utii. «BefpreAunq
rcisbilbung. aBnr bitten um 3af)l«td,es (Jrfdjeinen. ij. ß i ( i e n!

8 Ui>r abcnbs, b<i Äleeblatt, ©ratttfurt« StraBe 20, ftott. 2er »orftanb. g. Ä o d>.

Mnff(er-(Er(»o(ungs^e{m Nienburg a. 3nti &. I^affau (Bot)ern)
408 iDleter über tiem SReere

n%

H

"21111} f)oJ)em gels, tnit J)errli(^cr8ru5ifi(f)t auf tbeuifd)e5 unb öftcrreici)if(f)e5 ßatnb, auf
5ie ferne ^ette ibcr Sailgburger Sllpen «rtb auf ben tief unter i^r ba^inftrömenben 3nn, liegt

bi-efe eingigartige ^urg, .bie oon ^ünftlern aus gan3 Deutfc^Ianb be\ud)i ujirib. Zimmer bis
3u ben i)öd)\kn 2rnfprücf)en -mit ein lunb ^mei Letten 3um greife oon 1 bis 2,50 Tit. pro 35ett.

Der X a g e 5 p r e i s »für 'brei 9Jial)l3ieiten beträgt in iber 23or« unib lKa(l)'fai'fon 3 Tit, in <ber

^awptifaiifon, ibas ift ^^uli unlb 2Iuguft, 3,20 Tlt 2Iii f entil) a It sg e6ü.^r pro ^erfon
10 Tit. ^ r * u n ib S^l a d) f a i

'f
o n 10 ^ r o 3. C^ r m ä fe i g u n -g a u f 3 i m m e r p r e i f ii

©c^ulpflid)tige ^inber werben aufgenommen. Wart oerlantge red)t3eitig $ r j p e 1 1 e, iie
alles 9lä'l)ere entljalten, 00m ^üniftIer=^rtf)olungsl)e'im ^eu/burg am 3nn, ^oft DommelftOibl
bei ?^affau, unter ^Beifügung ibes Dtücfportos.

"»n Beri(t)t be» Reic^stoirffd^afteoetbatibef

Der 9flei(^5tag l)atte in iWefem ^a^v 200 000 mt 3ur 58e!)ebunö i)er ^otftän/be in 5er ^nft
b-emiUigt (im ißorialjre 100 000 Wl), Der ^err lReirf)sminifter bes Önnern l)at öaüon
40 000 aJll. (im 93orjal)re 30 000 Tll) ibem ^ei46tüirtfd)aft5r)erbanb 3ur Durchführung feiner

2(ufgaiben iiberroiefen. Die 6umme fommt in ^aim 3ur 2ru53al)ilung, ibie erfte State Don
10 000 aJlf. ift bereits ü^ertüiefen unb an b-ie ©auoerbänibe nad) bem $ro3entfd)(üffeI nerteilt

ujorben. Der SBunfd) bes i>errn DJlinifter ift es, bofe ein erfyeblidier Xeil i>er Säei-^ilfe ben
gealterten Äünftlern 3ugute fommen (od.
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3n «lTib^r<uJ)t ber ^^)ilmcben urrlb bitkwn 9'lot'|täni>e unter ben l>ilibewbeit ÄünftCern ift bie

©umme nur flein, <n>lr ibürfen aber md)t Dergeffenv »baft bie ßäitber i^re 3"ftättblgfelt in

5hinft<ittgelegenil)eiten beioaljrt feigen iDoüen unb bas tReid) nur fo3ufagen au&l)ilf5H)eife in

^rft^einung treten fann. (Eine 'Ueberifid)t über bie ^ufmenbungen für btlbenibe ^unft in

ben :iiäiTbern unb Oemeinben fyaben mir trofe aller SUlütje nod) nit^t gewinnen tonnen, ba 'bie

feetreffenben ©tatpoften in ber oerfc^idbenften gorm unb an öen t>er(d)ieibenften ©teilen auj«

treten. Bon einer mer(Iid)en 58efferung iber U)irt(d^aiftlid)en ßage fann nacf) allem, mas mir

fyören, no<^ nid)t bie Dtebe fein, ^ir muffen bringenb münfc^en, ba^ 'bie öffentüd)en 3Jlittel,

bie dur Sßerfügung fteljen, etmas me^)r 5ur Öörberung iber lebenben Äünftler' t)ern>enbet

uriirlben. (Es berührt immerl)in merfmünbig, mmn man lieft, ibag bei einer ®rap^if'2(ultion

Slrettoren uon ftaatlic^en Sammlungen ibis faft 30 000 Tit. für -einen dn^igen feltenen Xmd
bieten. (Es !>ärt fi<^ ma^l i)üb\d) an, wenn als ^rüärung gefagt mirib,. es muffe t>erl)ütet

werben, ibag ein fold^s Unitum außer ßanbes geljt, aber es hambelt fic^ bod) gan^ entfd)ieben

baibei m-ei^r um Sammelfport als um ^nftfönberung. Das ^eftreben oon ©aleriebirettoren,

it)re Gammlungen abaurunben ober zeitgemäß 3U geftalten, ift oerftänblic^, fie bemegen ftd^ in

ben Oebontengängen il)rer Ereile unb fie iljoiben mit <ber ^ünftlerfd^aft nur nod> meni^ a^e«

riü)runa. (El^er aber mit iben Siermaltungs« unib Sinan^ftellen, bie gleichfalls aus Uniioerfi«

tätstreiifen befefet n>erben. 60 erflären jid) oiele ^rfd)einungen.

3u iben unerfreulid)^en ^rfc^einungen gehören and) bie SSortommniffe in IDüffeXborf an-

läßlich '^er aSorbereitungen ber tbortigen ^usftellung 1928. !Die i)äupter iber ©tabt ftellen,

«Die aus 3ßittingsberid)ten I)en)orgel)t, immer mieber feft, baß leine (Einigung In ber ^ünftler-

g^aft 3U erzielen fei. ^s liegt auf iber ^anb, ba^ am (Enbe leine ber ftreitenben Parteien einen

orteil ^aben wirb, looljl aber bie Mnftlerfct)aft als (Banaes großen ©cfyaben.

3n lHed)tsanigelegenl)eiten menben ftct) einaelne 3Jlitglieber oft unmittelbar an
bas O-eneralfefretariot. 2iBir bitten folc^e 3Ingelegenl)eiten 3unäd)ft immer iben ®au» ober

^Be^irfsgruppenoorftänben 5U unterbreiten, bie fie, tr>enn es angebractjt ift, an ben ^Wß.
weiterleiten wettben.

DüB tütiftlerifdje llt^ebetted)f in ®efa^r!
Qmmer meljr wirft fiel) iber llebelftanb aus, ba^ ibie (ünftleriifcf)'en Url^eber md)t genügenb

(Einfluß auf bk ®eife^gebung l)atten unb t)aben. 3ntereffenten gan^ anberer ^rt l)abcn

# fic^ bietfen entfc^eibenben (Ei^tfluß i>erfcl)afft. Suriften, benen bas aöefen iber ^nft fremb
ijt, formen bie Uri^ebergcfefee in einer 3ßetfe um, baß aus bem ben Äünfttern 3ugeibact)ten

6d)ufe ein folc^er für alle mt gefc^äftli(f)er Unterne(l)mung'en iwirb unb 'ber wirtlid)e Url)eber

bem ylamen nad) nod) im ©efe^ figuriert, in Mai)x\)e\t aber ertennen muß, wie 'ü)m bas
T)ad) über bem ^opf fortgenommen wirb. aJlit ber gan3 finnwiörigen Q^extmnnnQ ber

Urlieb-ereigenfct^oft an Äopiften im (Befefe oon 1907, mit ber (Einbeziehung ber ^i^otograp^en
in bas gleicl>e ^efe^ fing es an, ibann tum bie Silmprobuttion l)inein, beren berecl)tigte

^ntereffen angeblicJ^ nur ,wal>rgenomm'en merben tonnen, vo^nn ibiefe Unternehmungen
Jelbft, b. \). bie 2lttiengefellfct)aften ober (Beembeljas als Urheber gelten. C^s wirb fc^ließlict)

nur eine logifcl)c ^onfequenz fein^ and) bie großen aSerlagsuntcrneiljmungen als Url^eber

gelten ^u Xaffen, bie ibann ni^t mebr oon ^nftlern bas Url)eberrec^t gu erwerben braucl)en,

fonbem es oon oornfyerein l)aben. Die 9Jletl)obe ift folgenbe: !^mv\t i§ieß es, wenn Älin^er
nac^ einem Bötflinfc^en aSilbe eine S^labierung macf)t, fo tonne man nid)i beftreiten, ba^
er neben JBöcflin ein eigenes Ur*l)eberrect)t l^abe, folglicf) — nun tommt iber erfte logif^e
©prung — muffe grunbfä&licf) jeiber ^opift -Urbeber fein. Dann ein weiterer ©prung:
was 'bem ^opiften rec^t, fei bem ^i)otograpl>en billig. SSeim ^l)otoigra|>l)en ging es aber
nic^t an, bai berjenige, ber tatföc^lict^ bie $l)Otograpl)ie I)erfteUt, als Url)eber gilt, ^ier mußte
ber girmeninl)at)er, ber ftc^ mit ber ^erftellung ber ^botograp^ie felbft gar nxd)i 3U befaffen

trauert, als Uri)eber gelten. Das Url)ebergefeö oon 1907 ftellt 3war ben ^^otograpI)en nic^t in

allen ^untten bem Äünftler gleicl) unb in ben aJlotioen war ausbrüctlict) gefagt, ba^ eine

®leicf)ftellung wegen ber aöefensoerfcbiebenbeit oom (Befefegeber nicl)t beabfid)tigt fei, aber was
finb ©runibfäfee? Die ?P^otograpl)en forbern jeht @leicf)ftellung. ©ie weifen auf bie außer*
oribentlicl^en ßeiftungen unb Sortfct)ritte ber i$l)atogirapl)ie fyin. Unb nel)mm biefe o^ne
weiteres für ibie ?Jl)otograpl)en in 2Infprucl). Die 3uriften bemerten auc^ biefen ©ebanten»
fprun^ mä)t, Xatföcl^licf) fyabm 'bie $l)otogropl)en als aSerufsftanb mit ben ßeiftungen
unb gortfct^tten ber ^l)otograpl>ie nicf)t mehr au tun, wie ber ®erufsftanb ber (E^auffeure
mit ben Sortfc^ritten unb ßeiftungen bes Slutomobilismus. 'Dm i>etben »ber ^lutomobil-
rennen wirb jeiber i^ren iHuIjm igönnen, biefe geben gewiß aucf) 2Inregungen für bie
2(utomobilinbuftrie, aber was l)at bie ßeiftung bes lanbläufigen (E.I)auffeurs mit biefen
2(u5na^meerfd)einungen 3U tun? ®enau fo liegt es bei ben $il)otograpl)en. Siljre SSertreter
fül)ren bm Öurrften mit großer 3tufmacf)ung einige ibefonbers forgfältig unb gefc^mactooU
ijergeftellte ^ßljotograpfyien oor unb fud>en mit »biefem a^orfpann für bie 3el)ntaufenibe oon
*^l)otograpl)en unb bie SOlilliarben oon rein gewerblichen 5^'^otograp^ien einen Urheber*
ft^uö m erreic!)en, ^ber grunbfäfelicl) bem iber bilbenben Mnftler gleichen foU. Da^ auch
bie hefte ^-Pi)otDgrapl)ie etwas 5öe(fen&oerfd)iebenes and) oon ber beld>elbenften felbftänbiaen
3eicbnung eines 3Uuftrators ift, wirb beftritten. X)a wirb fc^lantweg hel)auptet, in ber
Eunft gebe es and) nur wenige 2(u5nal)meentcl)einungen, ibie bm tarnen ^unftwert üer=
dienen, alles übrige fei aud) nur als il)anbwertlic^es ober gewerbliches (Erzeugnis au werten

aöie ift es au ertlären, baß bie ^ünftler fo an bie manb gebrücft werben? ©infacf) aus
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hem Splamer an Sufammcngeliörigf^ltsgefül)!. Da ötoubt jebcr ^ünftler, bafe es feine t)or«
neornite Jlutfgabe fei, ben öemf&genoffen 3x1 befämpfcn unb momöglidj p t)ernid)ten, ber

füL s^^ ^^^^ "^^^ ^^ öleid^e leiftet, ober her anhexe 2ruffaffun^en I^at. man tröftet
ncö Dami^ 'Oaß für -bie ir)iriifd)aftrid^en {fragen ja ein befonibcrer 93erbanb eyiftiert, ber bos
Jcotige f^on mad^en toirb, im übrigen fltf> aber auf feine Aufgaben ibefdjränfen foüe.
too gef)t bas aber nirf)t. 2)er «befte tr>irtfc^aftlid>e ^exbanh tann ni(f)tö für bie 5mnftrerfd)aft
erreicl)eTT, toenn biefe nad) außen als eine \\d) befeF)bettbe, aerfpaltene, in ifjren fielen
imflare 6d)ar Don einaelperfönlic^feilen ficf) barftellt. ©er »leic^smirtfchaftsüerbanib l)at
|cJ)mer barum gerungen, in ber Oeffentlidyfeit oIs anerfannte 5Bertretung iber ^nftrerfd^aft
3u gelten, benn nur bann fann er auch im i5öirtfd^aftrid)en Ulufebringembes leiften. mu
er öte ifjm gefteükn STufgaiben löifen, fo ntug er oerfuc^cn, ben ^üttftlern aUer ©rabe
unö aUer Oruppen bie Dlotmembigfeit ber aufammenarbeit tlar^umadjen. 2)a5 33eifpiel bes
Url)eberred)t5 aeigt gut, baß [\d) äftl)et{'fd^e ©ragen nidrt Don iben tDirtfd^aftlid^cn trennen
lalfen. J5o l)at \n einer 3e!^furfteIIe, bei ber .bie Be()örbe ben B23. als nit^t ^uftänbig
fernl^ielt, ber 93ertreter einer Mnftfcrgruppe ^^I^otograpl^ien als Jtunftioerfe erflärt. 3n
gani5 guter 2l'b(fid)t, benn es l)anibelte ftd) um 1MftpF)olo.grapfrien, bie nur ibann 00m 93erbot
ju befrwn toaren, wenn fie als Äunftmerfe anerfannt mürben. 2)ie fd)öi)rid^en folgen
fmd^er ©elegenl^eitspolitif fann nur eine einfjeitlid) aufammenfaffertbe ßeitung t>ermeiben.

r

2)ie Parf)tei(e ungenügenben lHed)tsfd^ube5 madjen ^id) für ben „^Prominenten" genau
^ fublbar mie für jeben amberen. 2Bir muffen and) bas 23orurteiI befämpfen, baß firf)

Äunftlet- nun einmar n\d)t unter einen Syut bringen laffen. 2Bas bie Xomfefeer unter güi!)rung
Don lRrd)arb Straufi unb Sriebrirf) m\d) erhielt l)aben, bk 35ü()nenfünftrer unter Sarnar),
yciffen unb D^icfelt, fönnten .bie birbenben Mnftler aurf^. ©c^mierigteiten mad^en nur bie
UJeremsfanatifer, .bie ben SOßaXb oor SBöumen n\d)i \ei)en tonnen. !Da5 fimb aber €<^mierig«

•Ia"' ^^ ^^^ überminben laffen, o!)ne Stuseinamberfefeun^en gef)t es aud) bei ben aniieren
nu^t. !Der Slampf um unfere died)te muß uns aufammenbrirrgen, bie Url)eberre(f)t&fragen
ftnb mid)tig genug unb fönnen gut baau .beitragen, bie (Einheitsfront f)er5uftellen.

Ö. ÜJlarcus.

einer großen (Bemälbeoerffrigerung auf Cinfprucft ber ftünfHetfctjaff
(Bin 6tuttgarter öffentlicher IJlotar l)atie einen 3: a g oor bem öcrfteigerungstermin — im

Huftrage beffen, ben es angeF)t, mie es in ber SInaeiqe f)ie6 — eine aScrfteigerung oon eivoa
100 ©emölben rf)einifcf)er 5lünftler angetünbigt. 93efic^tigung eine 6 1 u n b e oor »eginn
bes SSerfaufs.

iKrr ©clij i^ollenberg f)at gegen biefe öerfteigerung fofort energiifd) (Binfpruc!)
ergaben unb i^at iburcf) feine Semüfyungen erreid)t, bag bie maggebenben Ißeitiörben nach
ißrufung fber oorgelegten 2)üffeIiboTfer; Urteile bato. ©riaffe (i)eft Degember 1926, 3anuar unb
g^ebruar 1927 oon 51. u. SB.) unb »ber facf)I{cfyen ©rünbe ber 5lünftlertfcf)aft i!)re bisberige
buibenbe 6teüung gegenüber berartigen löilberüerfteigerungen ausmörtiger ijänbler geänbert
baben. (Br f)at aud) ben ^erbanb ber 5lunftf^änbler unb SJergoIber üeranfaftt, ficb unferem
93o*rgef)en an3U)fcf)lie6en.

!Der Jnotar l)ai, als er fal>, bog ein Verbot bro'bt, bie 5öerfteigerung aurücfgeaogen. Die
]ad)lid)en Orünbe, bie S^vr ^oüenberg für ben Berbanb »ber bilbenben 5lünftfer vertrat,
finib folgenlbe:

1. ^s ift für ibas faufenbe ^ublifum unmöglich, in einer Stumbe ein aud) nur
einigermaßen beutlid)es Silb t)on 2Bert ober Un.tt>ert eines ^unftmerfs ^u befommen.

2. (E5 ift eine ungerecbte €^rjcl)merung bes ot)nel)in 'garten ^fiftenglampfes ber im
Qanibe anbeitenbcn ^ünftrerifcf)aft, menn in biefer 2Beife bie i^Bitber auf ben Warti
gemorfen unb o^ne genügenbe Prüfung burd) (bie ßieb!)aber oerfteigert merben bürfen.

3. QEs ift eine 93enacf)teirigung bes anfäffigen anftänbigen Jhinftf)anibels, menn von un«
betannien S)änblern beliebige Si^engen i?8ilbeir bei berartigen Muftionen angeboten
merben bürfen.

3öfr empfehlen für bie Sufunft ben ^unftf^ämblern, in gteicf)er
2Beife fadjiid) unb ernünf t ig mit uns auf ammenaua e^en. 25eibe
Xeile loerben babei geminnen. 93erbanb b. bilb. ^. 2B.

3. ST.: Uö. 9flupprecf)t.

Berliner Keranffaffungen

2(us ibem uns auge^enben ^Berliner Gtäbtifcfjen !nacf)rid)tenbienft fInib fotgenbe ^nQofotn
für ausmärtige 5loIIegen, bie ^Berlin befucf)en, möglicfjertoeife oon Öntereffe:

1. 2rpTiI bis 31. Oftober: (Bro&e 2ffrtfanifd)e 3a^bausfteUung im 3ooIogifd)en ©arten.
15. STpril bis 21. ^uni: grübiabrsausftellung in ber ^fabemie ber Mnfte, ?Parifer ^ßlafe.

16. STprit bis 12. 3uni: 2Iusfteaung „Das 5öod)enenbe", 2rusfteaung&botten am 5taiferbamm.
14. üJiai bis 30. September: Oroge Berfiner ^unftousftellung, Surtjifreie Äunftfcf)au Berlin

1927, i2ru5fte(Iung für religiöfe ^unft im ßonbesausfteHungsparf.
mai bis (Bnbe 3uni: STusftellung oon Stiefereien unb Wertarbeiten, ajlärfifcf)es ID^Uifeum.

!Räbere STusfünfte erteilt bas grembenoerfel)rsbureau ber Siabi Berlin, Berlin 2B. 9,

griebrcf)i(Ebert«6tra6e 5, unb für unfere nj^itglieber auc^ bie ©efcfjöftsftene ibes IBirtfd^aft*

Tieften Berbanbes bilbenber Mnftler, Berlin 3B-62, ßutl^erftr. 46.
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3m Äampf gegen Me um^etjleöenben mibetf)änblet mb MuWotiftfdjniltibler

Oris langjöljriges TOtglieb öcs msmmD. tnödjte !d> bem ^exhant folgeitbcs ^ur gefäUigcn

^znntniQ bringen.

2rm 12. b. mts. foUte in ©rci^ i. ö. eine SSerfteigerung oon (Bcmälben ftattfinbcn.

Diefe munbc am Wyenb t)oril)cr in bcr Ijiefigen ßofal^eitun« befanntgegeb cn. 2>a mir bex

6c^iniber genügenb befannt mar, f>ielt id) es, t»eil ic^ als einaermltglieb ibes mmm. aUein

hier in i>ie(em Ort fiö^, für meine ?^flid)t, aU^s 3U unternelnnen, um no^ im Jefetcn

2tuö.eniblicf bagegeti 3U mirfen. 'ÜJlit i)ilfe bes Sl^erbambsorgans ^. u. UB. erreichte id) aud)

bos 23erbot noch % ©tunibe t)or »eginn iber Slkrfteigerun^. 3d) jud)te m ^. u. iffi. alles

bies-beaüglid^e aJeatcrial, befonlbers ben STrtifel com 1. 2)e3ember in ^I'lr. 12, ^al>rgang 1926,

6eite 206, l)erans unb mit ibiefen 2öaffen be^ab id) mic^^ Stuniben üorFKr 3"r HSoIigei.

!nad^bem i(^ mid) bei ben Unterorganen erfcvlgtos bemiiljt fyxttt, ^ing id) einfad) aum
^ori3elibe3ernenten unb fanb J)m gutes aSerftänbnis unlb (Entgegenfommen. 3nbem id)

ben betreffeniben i)errn unter eirtbringlicfyen 1ßor|telIungen auf -bie Dloti^en bes 58erl>anib6«

bfattts aufmerffam mad)te unb betonte, ba^ id) im 6inne iber gefamten quanfi^ierten

^nftlerfc^aft ^nbele unb i'^n bat, -gegen i^iefe gefefemibrige i)anblung ein3ufd)reiten, erreid)te

id) aud) mein 3ier. IJlad) geftfteüung »ber ©efefemibrigfeit mürbe bie »erfteigerung einfad)

Darboten. 3d) ^abe mid) bann noc^ perfönlid) übemeu^t ibaoon, bafe bie 6ad)e auc^ tatfäd)lid)

md)t ftattfamb unb lonnte mit Genugtuung ben Öer^er ibes geriffenen ^änbkrs feftfteüen.

SSemerfen möd)te id) nod), ikife üon ben airfa 30 bis 40 Silbern t)öd)ftens fünf gute maren,

alles anibere war öufterft mirtbermertig bis Aum «blutigften ^itfd).

(Eurt 5turt^, ®rei5 i. m.

Uetfauf eine« Sc^foffes

(Ein älterer College, ber feit mei^r als 30 Sauren Befifeer eines großen, frül)er marf=

grä/ffid^en 6d)loffes ift (^mei große i21teliers unb 36 fyei^bare !Räume), möchte fid) biefes

für \i)n »geg^nmärtig nid)t ausmertbaren 35efifres entäußern. 6d)loß unb (Brunibftücf merben

uns als fe^r reia^oU jefd)ilbert. !Dem ia3on[d)lag, ein 2Ilterss oiber ^nftler^eim baraus

3u maö^n, tann iber )9teic^&tDirtfd)aft5ioerbanib aus Sdlangel an 9Jlittetn leiber nid)t näl)er«

treten. 2öir müröen uns aber freuen, (menn mir eine günftige öermenbung oermitteln

fönnten unb ftel)en gern mit näl)eren iSTngaiben jur 23erfügung.
.

BetÜn. 2öirl?fd)aftlid)er aSerbanb bilbenber 5hinftler, 5Ö.62, ßutfyerftr. 46. !Poftfd)ed=

fonto: SSerlin ^t. 118 578. Sernruf: -yiollenborf 3953. Sprec^ftunben: 3Bod)entags, außer
©onnabenb, üon 3 bis 5 U^r.

3öir machen unfere "SRitglieiber ibarauf aufmerffam, ibaß im ßaufe ber fommenben 9Jlonate

ber 2)arleJ)ns taff e mieber O-etber zufließen merben. 3n ^Jlot 'befinblic^e, befonbers
ältere ^ünftler, fönnen f d) o n j e fe t <B e f u d) e an bie t(Befd)äft5ftelle bes i^öirtfc^aftlic^en

lBer)banibes rid)ten. — ßeiber finib i>ie 9flad)naif)meer!)ebungen nic^t oon allen W\U
gliebern eingelöft morben. iSir (bitten bringemb, fobaüb als möglid), ben Beitrag für fbas

iaufenbe 3ai^r gu ^afylen. — 3)auerfarten 3um ?ireife oon 3,— !0lf. unb auf ben 3. Xeil

(50 ^l) ermäßigte ^inirittsfarten für bie biesjä^rige <Br oße ©er liner ^unftaus«
ftellung merben an ber ^affe bes ßartbes^^TusfieUungsgebäubes, STlt aJloabit 4—10, gegen
aSoraeigung ber ^Witglicbsfarte für bas «laufenbe ?kibr Deraibifolgt, fimb aber aud) in ber öutl)er«

ftraße 3U \)aben Dort fönnen gleid)falls auf 1,— matt ermäßigte <Eintrittsfarten 3ur
2Boc^enenb«9(usftellunig am i^aiferbamm entnommen merben. — ajtit b«r ßeitung
ber a3arnomsfi)«Bül)nen (Xf)eater in ber Honiggräser ©traßc unb Homöbienbaus)
Laiben mir bie Vereinbarung getroffen, Ibaß unferen TOtgliebern fortan auf fämtlid)en
?PIäfeen nur ber balbe ^affenpreis <bered)net mirb. (Befud)e um ibiefe (Ermäßigung
finb minbeftens 3 X a g e © o r bem •gemünfd)ten Borfteltung^abenb mit allen nötigen 5ln«
gaben a n u n s 3u rid)ten, bie (Eintrittstarten an bcr tJlbenbfaffe 3u «ri)eiben.

aSßenn eine genügenbe 2ln3ail)l Don Äinbern, 5hiaben bis gu 12 5al)ren ünb aJlä)bd)en bis
3U 14—15 3a§re gemelbet mirb, tonnte eotl. mieber, mie in ben 93or)al)ren, eine 93er=
fd)irfung in bas Hinberl)eim '®eI)laborf, ftattfirtben. Slnmelbungen fofort an bie ^efc^äfts*
ftelle bes Berbanbes erbeten ober an ^rof. Bruno 9Bie(e, Berlin DI©. 23, ßeffingftr. 13.

©precfyftunben im Sommer täglid) oon 9 (bis 10 Uf)r. 2)r. ^eim.
inünd)en. Wß. Bergünftigungen. Die Direttion ibes oor einiger Seit in ber

Hönigtnftraße errid)telen B i o a r i u m s (eine Sd)avL aller in Deutfd)lanb oorfommenben
^Heptilien, ^mpbibien, gift^e ufm.) l)at fid) auf unfer (Erfud)en entgegenlommenibermeife
hereit «rtlärt, unferen mitglieibern unter Bor3eigung ber mit ßic^tbilib oerfehenen bies*
ja^rigen aJettgliebsfarte, ben Eintritt um bie i)älfte 3u ermäßigen. (Es zahlen bemnad)
C^rmacfyfene 25 unb Äinber 10 qSf. ©s ift bamit ®e[egenl)eit gegeben, !Raturftuibien an
lebeniben Xieren 3u mad)en, mos mand)em Mnftler ermünfc^t fein mirb. — ® l a s p a l a ft.

Die URitglieber ^es BB. baben an^ber Äaffe gegen Bor3eigung iber mit ßid)tbilb oerfe{)enen
^lesjabng^n 2JcttgIiebstarte 50 ^ro3. Ermäßigung, ^ amili enangeJjö ri ge
3 yro3. Die Harten für Familienangehörige finb mieber im Bureau bes ®B. im
Hunftler^aus unb in ber aJlaterialoertaufsfteUe, 2ltabemieftr. 11, 3u fyaben.
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Bwu5fd>mdg B33 i^irtter iver OJiagnifird^e 8, IeIep()on 4961. »anifonto: 93anfhau5

h.'^i'^^^^^^Ä ^^«^"Wnöß^g. Sn ber SSorftanböjifeung oom 3. ma\ teilt ^laufen mit,

9^ '^r !RÄß Dam IReid) 10000 ^f. erwarten l>at, mmon auf ben ®au ^ieberfad)fcn

rc« J^ t: u"xlr r?"'
'" '^^" ttäd^ften Monaten merben miebev äl)nüd)c Summen Dertellt.

vmn.«^^ M^Ioffen g^gen ben OJl a I er ^a na n er in ben 3eitungen dne öffentliAe
jüsornung 3u erlajfen, baf^ er Mvd) unlauteres '®efd)öft5gebaren ^Portrötouftrdge 3u eT=
galten fud)e. -- Ueber bie burd> ^ex^aU bebvoi)te i)a upt t ird) e in 2öolif en-büttel,

l?\dm rl^"f?f" ^^S?X'L°"^^^'^*^" 5)eutfd)lanb5, mirb gefprod)en unb be(d)loffen, ^bai^rjm, fid) mit bem »2)21., bem 2Iu5fd^u6 für Denlmals-pflege im greiftaat Braunfc^meig,^m »erem für Watfc^nö unb bem 2rrtt)itetten« umb 3ngenieuroerein smdö gemeinsamen

nrfJ^f^^i";!"
^^^'^^ ^^.^^ >?^ ^erbinbung fe^t. - ©5 mirb mitgeteilt, bafe eine !ReiI)e

?Ä.L^Ä^" ^.^n,2Jittg liebem ibes 2ß23. !Rabatt gemä^ren. 5)ie !Ramen ber
l^el^afte merben m ber Smanglofen befanntg-egeben unb finb mn ben SSorftanbsmitgliebern

m^;Ä^.^^'.
'®^ ^1 fetb tDerftänblid), ba^ ibiefe »ergünftigunq nur gegen aSoraeigung ber

TOgliebsfarte .gemaf)rt mirb, auf öer bie !monats6al)Imarfen bis jefet geliebt finö. Diefelbe
^or^usfefeung ift and, bei ber ä r a 1 1 i d) e n » e l, a n b l u n g ^burd, unfern förbernben
JWtt^lieber unb bei ».e f ud, unseres S^nbitus au erfüüen.* «s minb imieber .barauf
i)ingemiefen, ba^ bie freie äratlid)^ Bel)oniblung nur bem ajlitglieö bes IBSS. felbft qemährt
mirb, nidjt aber femer qar^en Somilie. ' ^. ßilien.

w?nn^s^i?^^U ^^; ®^" ^olföftaat i)effen e. 23. Darmftabt. ^Im 30. 2Ipril fanö bie erfte

Tiii^ffl.S1?Tl''"^^
""

!''f
lungen^aunerbanbes ftatt, bei red)t lebhafter öeieillyung.

fr PhÄ^n'f'"'
^'/i^'

""'^
^.l^.

ber Jßerbanb fid> gana erfreulid) entmidelt 'l)abe, biemu
glieberaabl fi^.iyif^en auf 154 exl)o\)t bat, fo ba^ mit gana toenigen 2Iu5nal)men bie g e =

l^a?^ii}l}yj^^ Äunftler[d>aft buxd) ben öerbanb erfaßt ift. 5)ie WfiWe 6taots*
regierung l)ot ^en SSerbanb onerfannt unb ftel)t in i!)m bie SSertretung ber ^ünftlerfAaft bes
greiftaates i)ejfcn Das ßanbesamt für bas »ilbun^smefen l,at bem SSerbanb in banfens^
meiter ©eife für bos laufenbe 3kil)r 900 mTl. bemiUiflt, bie in monatlid)en ^aten ber 93er=
bonbötaffe ubermiefen merben. 5)er ^affenmart berid)tet, bai erft ein Drittel ber aRitalieber»
jcjaft il)ren Beitrag entrichtet i)aben, bod, fonnte eine erfte !Rüte an bie IReiAsöcrbanböfaffe
ubermiefen merben. Der Äaffenmart bittet bie aRttglieber brinaenb umregere 25 ettra gslcift ung ! Äoüege ^rofeffor Graf aus Weimar erl)ielt aisbann bas

^.?HJ^ ,^^"9eJ)enben 2lu6ful)rungen über bie Sflenten unb ^enfionsanftalt für biiber^e
nunftler, bie mit gro6|r 2fufmerffamfeit unb Danf aufgenommen mürben. Die ÄoUeaen unbtoüegmnen feien nad)brucflid)ft auf biefe fegensreid^e ©inrichtuna ber 2llterö.
oerforgung ^mgemiefen. .

j »

Der erfte aSorfifeenbe analer unb »ilblnmer Dr. ©reiner gibt fobann bas 2tusfAeiben bes
ÄoUegen ajiargolb aus ber Äunftfammiffion befannt; an feine 6teUe mirb 2Raler 21 6oeber
^I"fJJJ^!"3.9 Ö^^^^^t:

—J^"^ l^öene S^ed^tsfdjufefteUe tonnte ber SSerbanö nod) nid)t einrichten,
bie aJhtglieber merben bis au beren befci^loffencr (grfteUung an bie !Reci,t6fcbu6fteUc bes ©aues
granlfurt a. 9)1. oermiefen. 5Racf)bem berid)tet Dr. ©reiner über bie xjon ihm im ein»
perftanbniö mit bem ©efamttjorftanb geplanten 2ru5ftenungen bes SSerbanbes für bas laufenbe
^I)r, bie famtlicf) rem mirtfcl>aftlid)en aijaratter tragen, unb (beöl)alb j u r n f r e i fein foUen
^c^on oorbereitet unb audn finanaieü gefid^ert ift eine 2ru0fteUung ber Mnftler ber »eraftraftem bem fcfjonen ßuftfurort 3ugenf)eim. etmt unb ©emeinbe I,aben il)re Unlerftüfeung augefaqt,
eine 2rnaa.l)l prioater ^unftfreunbe baben ebenfoUs mit Beiträgen gel)olfen. 2Ils 2lu6fteUunaö/
lofol bient bas fcJ)one 2ttelier{)aus oon Dr. ©reiner. Die ^usfteUunQ mirb am 15. 3Rai er«
öffnet. ^5 tjnb m e 1

1 e r e 21 u s ft e 1 1 u n g e n g e p l a n t in ßinbenfels, anicfeelftai)t, ßicfiten»
berg unb Tübingen. Diefe lofale<n 2rusfteUungen fotten in erfter ßinie ibeeü ber ^ünftler4aft
ber in ber breiteren »eDÖlferung oerlorenen Stoben langfam in 3äl)er 2rrbeit mieber eriDbern
unb fobann materiell ber bebrängten ^ünftlerfc^aft 2lbfaömöglici)feiten fcfyiffen. Diefem '^med
foU gana ^^lonöers eine im i)erbft au oeranftaltenbe ^unftmeffe in Darmftabt bienen; für
melci>e bie ©tcrbt Darmftabt bereits bos 2lu5ftellungsgebäube augefagt I>at. 2rel)nlici)e 23er^
anftaltungen fonnen nocf, m 5Borms unb Offenbac^ getroffen merben. 2rn biefe ajlitteilunaen
fcblofe fic^ eine fel^r lebljafte in aüen mefcntlicf)en fünften auftimmenbe Disfuffion. f?ür bie
2lusfteUung 3ugenl)eim mur^e ber erbetene 3ufcl)u6 oon 75 Tit. einftimmig bemiüigt unb für
bie ^erbftfunftmeffe eine SSorbereitenbe ^ommiffion gemöblt. 95ei aSeratung 'ber (Statuten
mürbe auf 93orfd)lag oon ^rofeffor i)oelfc^er folgenber Saft als Sufafe m mtitei 7 auf*
genommen: „Die ©ene ra loerf ammlung mäljlt all jäl)r lief, bie Äunft =

fommiffion, meld)e bie rein f unftp olit if d>en unb f ünftler if ch en
fragen a " e r l e b i g e n 1, a t" — , unb aisbann oon ber aWitglieb'fci)aft insgefamt ae=
ne!)migt. Die SSerfammlung naf)m einen äußerft angenel)men befriebigenben SSerlauf- bie
näcl)fte anitglieberoerfammlung mirb im 3uni in 3ugenl)eim ftattfinben, moau jet^t fdion
l)er3licfrft eingelaben mirb, D^äljere aJiitteilungen erfolgen nod) bireft.

Das ßanbesamt für bas Sil bungsmef en teilt uns mit, bog auch biefes 5ahr
bas ßanbesamt beaibficl)tigt, 2rrbeiten ^effifcf)er Äünftler für bie ^eimat=58ilberfammluna m
erwerben. 3n Srage fommen aüe Originaltecf)nifen (einfc^lieglicl, ^olafcbnitt, !Habieruna
unb ßitl)ograpI)ie) bis aum Öormat ber üblid)en großen Kartons. Die DarfteUuna fann be^
treffen: ^effifcf)e ßanbfcf>aften, Dorf« unb etabtbilber, fünftlerifcfje 2lrcf)itefturbilber" Xraditen
I,effifcf)es i)anbmerf unb ©emerbe, ßanbmirtfc^aft bei ber 2lrbeit, »ilber aus ber ^effifcfjen

* '
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3nbuftric unb bcrg(eid)en. Die I>arfteUung f)ai fid) ber Xrcuc gegenüber bem Objeft 3U bc*

fleißigen, fann jebod) ti)pificren. 2(uf alle Solle l^aben bie 2lrbeiten ben 2lnfori)erungen ^u
entfprec^en, bie mon an ein bem fo n)id)tigen S^ed ber i^unfter3ief)ung bienetibes ^nftroert
3U ftellcn l)at. 2Bir forbern unfere aJlitglieber auf, entifpred^enbe 2lrbeiten in ber Seit
pom 1. bis 15. Oftober b. 3. an \>a5 ßonbesamt für ibas ^Birbungstuefen, Darmftabt, SBil=

l)elminenftra6e 3, ein3iifenben unter bem Äenniöort „i)eimatbilber".

Sie ®efd)äft&leitung: ^o\ö).

v..i.fc, -w»Mt»v v:/ ( III p V «. -fc/it 'WiU|.r(;ilXII |UU«II Ulli; ^ IV C l '^Vi U II «U l C <y r <UI V U/
f
tT 1 l

roerÄen, mir muffen bafynr redrtjeitig, b. i). minbe^em einen iKonat oor bem SBcdjfel, i>ic

Wusroaf)! ber nädjften bleibe getroffen Ifalben, unb ibitten unfere JDlitfflieier um 'Srnfroge na^
ben 3 u I a ff u n g s 6 e ib i ii fl u n g € n unib einfcnbung oon Sfrbeiten, i»ie einfd)Iie&Kd) Äarton
niAt JjölKr <tls 37 Zentimeter ifein ibürfen.

3u (ben SonntagnadjmittagsiDorfteaungen im i2tI6<rt«2;j)eat«r «rf^aftcn unfcr« 9Rit=
fliieber gegen IBorgeigung ber aKitfllieöstarte 1927 b^beutenbe ^ßreisermäßigunigen. (Gibpiälje
pon 2,50 SRI. -bis 0,50 SÄt.) Die tarten finb ßu entnef>mcn nur an ber ?l. ®. (T. ' Ä a f c,

- (ii»0unig gegenüber iber äiaunftrage. ©eitler.
Jtonffutt a. M. ©au a&eftbeutf^tanti. Unfere ibiesjö^rige ^ a u p t d e r f a m m t u n g

fnibet im öuni ftott. lermin unb lagesorbnunfl mirb nod) in befonbcrer eintoibuna ben
sraitgriebern betannt^egeben. — a»ir WHen unfere aWitglieber, ibie rü(tftän(bigen»ci =

tro«e oon 1926 umgef>enb au entridjten, ^m »ermetbung ber mit Soften oerbunbenen
Vtadjnai^men; mit oberen <£in3irf>ung jnirib 15. 3uni begonnen. — (Ebenfo bitten mir, oon
unferer @effJ)äftsft«Ite bie ibie5jäl>ri,ge TOitg lie.b5 fort e — im 3ntereffe ber meiter=
lu^rung Iber taufenben Oefc^äfte, roic im ^ntereffe ber «mitgXieber fclbft —, abAuhebcn: fie
mtt)aU Ibie 33er günftigunfl ibes freien (Eintritts. — (Eine §r<mtfurter Ferren =

fonfcftton jft bereit, unferen SKitglieibern bei (Einlouif 20 ^ro«. unb Xeiüafelunqen
3u flcroa^ren. ^Reftettanten motten ific^ in unferer (Beifdjäftsftette metben. — Ä unfere
3Waterta.Ift«ile — geöffnet täglid) mn 9—1 Uf>r unb 3—7 Utjr, ©amstag nur oon

s~ m, ^"^ "~
iS'"S?".

"^'"^
*J?^"' «ufn^erffotn. ®ir füf)ren ou&er unferer 5mctior=Sarbe,

bie aSJeimar^, 2Rufftra. unb Set)renbt.garben. Der OefdjäftsfüSrcr

»,^^'''Q?^m ^^.- f "^»»eftöeutf^tanfis, (Befifjäftöfteüe: tarlsruH ©tefanicm
fr"&? 82;.|oft((f>e(ftonto: Äarlsrul)e 6977. We ©efdjäfts. unb «ßer f auf s teti e
t)t mic aUjabrlid) m iben Sommermonaten o o n 5ß f i n g ft e n b i s 3)1 i 1 1 e © e p t < m 6 e r
nur SKittiDO^ unb Samstag oon 11 bis V, 1 Uljr geöffnet. Sd>riftlid)e anfragen unb

^r"if.f
''*4

• k1"^^^
merken. fo«)eit als möglich in «üraeftet fjrift beartmortet ober^proJS

erlcibigt. Kurfftanbige iBeitrage, 3u ibenen nun aud) ber bis 1. STprM fättiae Sabres«
^,fwf"3 f"' ^^ «'JlJört, bitten mir, auf unfer «Poftfdjedtonto ÄarlsrufK 6977 einÄn
*"^°"*"-

<E. U .1 e, ißorfiöenbcr.
Jlutti^rg. »er (Sou «onbbaDern, Gife Nürnberg, f^ielt am 3. TOai im tünftlerbauseme aufierorbentlid) ftart befud)te erfte 3a{)r esoerfammlu ng ab, bie Ä*cn©ouDorftöenben, .^errn Äunftmaler 3ungl)änbcl, eröffnet mürbe, ehe «r in bielagesorbnung eintrat begrüBte er mit ber3ricf)en ©orten öen amoefenben; tfon Lr (Boü!

i-^y ^Si *T" ^"l'''"^ ^a"^""""«"«" i)ouptDOflfi6cnben Des 5RaBS3., i)errn «iBbbauer TO o r^one = 3Kun<J>en unb ertattete J)k^auf öer SJerTommlung ben Bericht übn- bie lötiafeitunb errieten erfolge ber ©auteitung im oerfloffenen ©efAäftsjahr ^Die ClfübnXmürben au&erft beiföUig aufgenommen unb .giitgl}i)ei&en. 5 bem mit Dont unb Tnerlennung entgegengenommenen ^affen6eri(i)t bes ©djafemeifters, i>errn B i bbarr € telfe?monn, unb ber fad>gemä&en abmirflung meiterer ^«ntte ber lagesorbnung murb^ hevm
PZy^u^I ^?i* 3" feinem mit Spannung ermarteten, formooU?nS unb Tn u^qSfnmpotf)tfd>er 2(rt flegebenen SBortrag über „^iele bes $R2ÖB." erte It Bas in 0^^
ef er unb burdjaus er[d>öi^enber feeife bSgebotene Keferat gab äuScrft me ?Dotte 2[u^

fcDIuffe über b.e neB[d)ie,benen ^Probleme unb 3eitfragen im Ka& besM uÄ murbcDon ,ber Berfammtung mit Iebf)afteften Beifatt entgegengenommen, ber toemoSrtenlR^bSgegeigt fyafyen ntag, ai^ meid, frud)tbarem «o-ben feine 'lef)rrei*en ausTübSn ac^atten

ÄunfSr BÄ'^r' ^''
X'^^''^^?

«auoorfiöeAben, ijernt 3 u n g ?äKetbem J§ rrWunftmater Söller namens ber »er ammlung manne aSortc ber ^nerfennuna unb bes

H^'n'J"'
'*•"« «"^fPrießlid^en Sienfte ausfprad,, mürbe bie^neum?! eines elften Bor =ftfeenben bes ©aues nötig. Stis otd^er mürbe ^err Äunftmater (E Sd)m fet-flis

ffiS^wL"
»«^''Wt. 5Kad) öen glei(f)3eitig «'folgten 9leumaI)rendneserSn unb ^meienStffnftfuf)rers fefet firf) öie Borftanbfd>aft bes 912BB. ©ou ^lorbbonprii Sib w.i^^hlr«

nunmel^r mie folgt aufammen: 1.' Bo^lfeenber: Äunftmilere. S^mS%%SlS'^rof. eugen 5lan3; 1. ®d>riftfüDrer: Äunftmaler Ql,. BreibenbaAr2 SAriiftfüSCft-Ä- ^- Ä?l= ®'l><'6'""ft": Bilbl>auer «. ÄeUcnnamr. SIb Be3e? fuSeren Slemeiligen Borfifeenben &er Jjiefigen anertannten Äünfticroereinigunien B r^ iffn b (Tdj
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IBleöbabeiu »cairfsgruppc bes 5Ö93. 2rm 31. 3anu<ir 1927 war (B e n e r a ( ü e r f a m m =

Pulol ^m\b21^mi^T\
"" ^"*^^f^"^- ^- ©ticmbcrg, UWeijcr^CEIbing, $rof. (Bafel, o. ^DaUmife,

mülcr 0. eticrnberg eröffnet bie Sifeutig. Durd) ben am 23. ^Tpril 1926 erfolgten müd-^
\^^\^r^^^. ^' ^?^^l|fe^"ö^n 3RaIer IHitfd)!, ^rof. Ctjriftknfen, bes 1. 6d)riftfü^rerö Maler
Vaul Säulen unb beren 93ertreter, nxir am 7. Tlai 1926 in einer au6erorbentlid)en ©ifeungpe Sfteumaljl bes SSorftanbes Dorgenommen. (Ergebnis: 1. SSorfifeenber: aJlaler v. Stiernbera,
2 öorftöenber: analer 3Jiei)er»ei.bing, 1. 6d)riftfül)rer: aWalerin Ottilie o. DaUmib, 2. ec^rift«
ful)rcr: Jßrof^ ©äfel, 1. ^affeniöart: Maler (£. ^in^d)er, 2. ^affenmart: Maler ^ranfcnbad)
unb fed)s »eififeer. Unter biefcm 93orftanbe fan'ben ftatt: 9 5)auptDerfammlungen unb
5 befonbere ©ifeungen. — 2rm 8. 3uni ein gemeinfamer ^Tusflug md) eitoiüe a. mt). SSom
22. bis 27. 6eptember nmrben amei SSertreter ber Seairfsgruppe nac^ ber ©efolei in Düffel»
borf gefanbt. Die beii)en SSorfiöenben o. Stiern'berg unb Me^er^eibing. ^Im 4. Oftober
Eröffnung ber ^Tusftellung bei ^nftl^anblung 25anger unter 33eifein ber 33el)örben oon Staat
unb etabt. — 2öegen erfolgten Xobes bes ^affenmartes Äinbfc^er mußte ber ^affenberid)t
nod) öurücfgeftellt tüerben. — 10 Mitglieber aus Maina mußten fic^ ber (Baugruppe i)effcn in
Darmftabt anfd>lie6en. —

Seltner: ^rl. 2(renbs. 1 1 i l i e 0. D a 1 1 iD i fe , 1. 6d)riftfübrer.

)3^erfona(nac$tic^fen

^orfsru^. 2öir erfütten bi^i^it bie traurige ^flid)t, umferen Mitgliedern befannt ju
gcb-en, ba^ .ber II. SSorftfeembc unf^res ©erbanbes, i>err ^rofeffor

ijans ^id)avib oon aSolfmann
am 29. SIpril b. 35. 3u i>aUe a. ib. ©. im ifaft ooUembcten 67. ßebensja^re an i>erAlöhmuna
geftorben ift.

D^r I. SSorfifeembe, ?Profeffor -Ule, legte ibei ber «inäfrf^erung&feier in ^all-e mit ein^r bie
3Jebeutung unb öerbienfte bes Mnftlers unb tJü'l)r«rs ei)rer\iben ainfprac^e im Dflamen bes
Slkrbanbes unö iber 53abifd)en ^nftlerfc^aft einen ßorbeerfran^ an ber 33abre nielber unb
naibm and) an iber 33eifefeungsfeier in ^arlsruJ)e teil.

Der SSerbanb ift bem unermüiblic^en görberer ber 33erbanb5.fa<^e ^u großem Danfe mv*
pfdid^tet unb loirb bem i^Berftorb^nen ftets ein efyrenbes (Böbenten bema^ren.

Der ffiorftanib
^es SßirtfdKi'ftlicf^en löerbambes bilibember Äünftler ©iibmeftbeutfdjlanbs.

manchen« 2rm 1. Mai ibeging -^rof. SR aaul JJra n f i>ie geier feines 60. ©eburtstaaes.
(Er ift Mitglieb iber i^ünftlergruppe Sogeht'.

SMigatl 2ruf einftimmige 2Bafyl ibes Senates ber Xed>nifd)en S)od)]d)n[e Stuttgort
ift ber Maler *4Jrof. Maxi Bd)mol[ v. (Sifenm^rtl) gum !Helt or ifür bas etubien«
ja'l)r 1927/28 ernannt morben unb 'l^at »bas ^mt angenommen. (Er ^ielt bei iber afab. gfeier
am 7. Mai ibie STntrittsreb^ üb^v ibas X^ema ,,Die ^nft unb bie (Beaentöart". (Wiv
tuerben auf i)iefe IHebe ixielleid^t nod) im nid)tamtlid^en Xeil aurücttommen. §leb.)

Bdmör. (Enbe ^Tpril ib. 3. t)erf(f)ieb nad^ einer fd^mer-en Operation ?Profeffor Syan^
oon öoltmann, tangijäibriges Mitglieb unferes 2rufffid)tsrats unb SSorfiöenber unferes
OrtsiDerbanibes ^arlsrufye. m\r betrauern in dem ©ntfdjlafenen einen rührigen treuen Mit«
arbeiter unb ©örberer unferer Slnftalt, bem 5ie Sorge ,für .feine ^oüegen unb ÄoUeginnen
ftets am Si^x^^n lag unb iber üorbilblid) für unfere Slnftalt gemirtt i^at. Sein DIame unb ifeine
tiebensmürbige ^enfönlic^feit ß>er<ben in unferen Greifen nie oergeffen werben.

Der Sluffic^tsrat unb ibas Direttorium ^er !Renten« unb ^Penftonsanftalt für Jbeutfd)e 'bitbenbe

Äünftler in Weimar.

Was ift eine un3üdf)lige BarftcUung?

Seuftgarf. Das ß a n b-g e r i d) t i)ob bas Urteil bes Sd)öffengerid)ts, bas ^ßrof. S) e in vid)
3iMe megen einiger 3ei(^nungen im Simpli^iffimus ^u 150 Mf. ^elbftrafe i>erurteilt i)aiie,

auf unb tfprac^ ben ^ünftl-er frei, mad) einem 33erid)t ber i23off. ^tg. oom 11. Mai
i)ebm mir aus ber Begrümbung bie folgenben Säfee b^roor: ,,Dle 33efd)lußfaffung ibes 33c=
ruifungsgerid)ts l)infid)tlid) ber Un3üd)tigteit ber Darftellung mar als ved)iV\d) o-erfeblt an3u=
fel>en. ^ine un^üt^tige Darftellung fann nur Ibann oorliegen, menn
eine SSeaugnabme au'f igef c^led)tlid)e SSor-gönge in ibr entl)alten ift.

Die ibioße 2(bt»iil.bun.g eines W)eiblid)en ober männlidjen Körpers
ift an fid^ nid^t unfittlicj^. Sie n)ir b es nur bann, menn bie ^eif d)le^ts«
teile iberart prononaiert I) ert) or ge boben menben, baß eine ®e«
3iel)un5 3u m <Befible($tsa tt daraus tid)tbar ift. Daran feblt es bi«r aber
allemege. C^s ibanbelt fid) lebig(id) um eine Jjarmlafe Darftellung aus einem 2rtelier unb um
ein 35ilb oon 3frauen ot)ne ijebe gefd)ilec^tlid)e i35e3iel>ung.''
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\r^

UudffeUnngeti
BerÜiu D i e 1?I u sft c Hu n g bc r ib c u ti| c^ e n Ä u n ft g e m e i n f d) a f t , bk b a b\ \d)€

unb i) e f if i
(f
d) e ^nftler unb eine ©anberausfteüuni^ ,,2) i e ß a n b f d> a f t" aeigt, 1>at 'bi5l)fr

erfreulidje (Erfalge für bie beteiligten Äünftler erhielt. 2tm Eröffnungstage mürben 15^ in .ber
antd^ließenben Sßcx^e tDeitere 10 Berfe, in ber ^aoiptfad^e Oelgemätbe, oertauft. ma±
Gbrgangung buxd) mm iöerfe bäbi]d)ev urtb 23erliner ^nftler -bleibt Ue 2lu5fteUung noch bis
3um 8. 3uni, täglid) von 9—7 Uljr (Scvnntags 11-^) geöffnet.

BctÜn. 3n <ber ff r ü l) j a I) r s <j u s ft e M u n g Ä>er Slfabemie ber fünfte ift eine '^Inaahl
Don Uöerfen iDertauft roorben, barunter fold^e von ^rofeffor Ulrid) ^übner, ferofeffor Otto
S). (Enger, ^rafeffor ®artnin^, ßTug. Bil-l). Srefeler, ^ingelnafe.

Bcrüiu pk Oalerie (Jb. 6d>ulte ueranftöltete im Tim eine 6onberau6fteUuna oon
Otto €d)einibamm'er.

K
^^^* ,3" ^^^ ,/aro6en BerUner ^nftausfteaung 1927", Deranftaltet t)om „ÄarteU" urtb

ber ,,Jun)freien , ir>erben ibtesmai eonberausfteUungen gezeigt: bes Äonftrutti/Diften 23au.
meifter, bes rufflfd^en Suprematiften imateroitfd)^ ber »erlmer Äünftlerin aJlaria Slaoona
iomic ,^r<jpl>iifd)e

' ^oUeftiiDausfteUungen oon mtt^ ^oUmilß, ßiel)ennann unb 0. S). Engel.
i)iefe eonberousfteUungen merben nur 6 2Bod;en lang gezeigt unb bam Q^en anbete
ausge^ed)ifelt. ^a(^ Saumeifter urib mükm'vm werben ibk abftroften Huftier ^anbin-ffn,

_ m^e, Seminger unb 3<tmren!ft) aiisftenen. ©eiterl^in u>er.ben bie jungen Dänen unb bie
<b<t>le9tt)ig.i>oIfteiner mit toUeftionen loor bie Sertiner Oeffentlit^feit treten.

«f^^rJ^l?-
3- ;5inri(^f cn eröffnete im Äünftlerfjaus 23eUeoueftra6e 3, am 31. ajlai eine

ZlusfteUung „Die ©rau in ber feilbenben ^unft D eu t f chlan'bs" mit 2Berfen
oon: ^auk »erfer.mberfoljn, mu toUmiö, Hlice Xrübner, Maria Slcfwona, Slugufte
pon Sifeemiö, Dora ^ife, mim€ Gintenis, ÜRite Stee^er, Emmie SHoeiber^atbe u. a. — 3n
ben toommermonoten »bleibt ^e ^rusfteüung an S o n n t a g e n g e f d) I o

,f f e n.

DarmftaW. %m 15. mal würbe bie e r ft e 2( u s ft e U u n g bes SßirtfchafHieben ©erbanbes

J"
3

y. l' " ^ V "" 'l^"nf^ ö«f
»ergftraBe'' eröffnet. Slufeer neun <jn ber «eSSeTnSge^^

^/^^^l'^on lL??s
"'*

'i"'
^"«ai)^ ^^"^^" °"^ Darmftabt unb Offeirbad) beteiligt mit ins"

gefamt 30 JBiaern unb etxDc 70 @rapl)ifen fomie eine SInaat)! ^ aftifen. DirLsfteaunQ
maijteinen guten Eiiibrud unb finbet in ber »eoölferung leffles 3nU^^

o^hnÄ ^'uffti^r?"^' ?^"^>?^^ Don^nfäufen beftätigt l,at.'~ sffbie Äiftn ^ inl
al)nlid)e 21 u s ft e U u n gm bem prad^toott gelegenen ß i n ö e n f e I s , t^er ?BerIe bes Oben*
malbes, bereits gefid,ert.6tübt unb Jöerfd^önerungsoerein f)ahen tVn einen »eitrag bemiUigtun^ bie XurnI)aUe a sJTusftettungsraum 5ur Verfügung gefteUt (8ebad)t ift an eineTusEH fS^'CVrV""^^' ?Ji^f ^"*. bas ObenÄer ^nfttjanbmetf Ämngeaien
iperbcn foU. Die Kollegen, bie fid> baran beteiligen motten, bitUn mir fAon iefet um

Dr" ©reiner"^'"
'" ^'' @efd)äftsfteUe ober nad,' 3ugenl)eim aneri.'lßoViöen

1 „.'_._
,

2) i e ® e f d> ä f t s ft e 1 1 e.

BatraflaM. »leJDormftäöter ©ruppe oeranftaltet oIs Ihr WeBiährtaes 6ommcr«

pon ©emölbcngpiqftifen uni. ®rapl,it, i m 21 u s t q u f <f> einer iLwÄnJuÄft^^^^^
in Darmf ait, ÄunitJaUe am SRl)eintor, bie jurseit in Wn Räumen ber StabS au Eem
geaeigt n,irb Sie Io9CQni(d)e ÄoBettion mirb mäl)renb ben ©omrermoS S^üliSü«^
in ber ÄunftfjaUe om 3tl)eintor ausgcfteUt unb oon bem ©inbacoto 2Irti bTsHeono f«renj(es Ift bics eine im Sinne ber itoIienifd>en gegenmärtiaen ©efeftaäuno neuorfAnff?«; nf
rDertfdK.ftIicf,e aJereinigung bilbenber «li^ftler) aufornmenfleftlu Ifnb ffierr^ffi"bU 3^lammen teUung ber beffi|(f>en ftoUettion ift ein 2tus^d)u6 geWIbet, ber aufter ben WerfenOberregierungsrat ^enrirf, unb SBürgermeifter iKueUer fll/bel)örb ij" 2JeXter k c nem»ertrcter ber «nselnen ^effifdjen Sfünftlerorganifationen bcftcl,/. 2He ajororbeitcn finö do^ber Darmftobtcr Öruppe mit bem (Ente per le 2ltit)itta unb bem DeutfTen ä" "^la?in glorena gefuJ)rt unb tomtnen nun jum 2tt)frf)ru6, fo boft öer oben ermahnt« 9r,Uf1.6
alsbalb in lätigteit treten fann. 2)ie OTittel aur g ninaierun« biefc"SÄo (inh ^n
bantensmerter 2Bci[e non ©taat unb ©tabt 3ur SBerfügung Stellt.

^"*'*<^"""9 ''"^ '"

i>armft äbter (Bruppe • 5Bof dl
Srcsbcn. © ö d>,| i

f 4) e r Ä u n ft o e r e i n , »rü^tfd)« Icrraffe. Slusfteauna b^s 2ß 'luni-atbert 2Beisgerib«r f ©ebäd)tnis.8tusftettung. — äleuTre «f*»rr!.ri;i(T;Ä u n t j)on Mmt bis Äatofdjta). © o n ib e r g r u p p e n oon- aobünnp« «.»fL, ^-^ '
'^L

s

Sonnborf, ®riö i>erpf«r (aMndjen), ^eins ^Alfter {ae"iMia?T.rf ^.T' ^•'Af"«^^

fteUen aus bie SltÄen in »erIin"a;i)arIottenbÄ fiau SÄ
Ä^Äfe^^^-b^feStt
g«q»fyk, maä>ieru,,fl, ijolafc^nitt); Sß ( IfH f 2 nb ^^^^^

ÄunftgetDerbt (atte ©.biete); 58u<f,t„nft (äOuftration/SSl »uTnuffS^^^
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quantitatioen Umfana tei^ In Z»m »^Lh-yi*'^''^"?
'°*^" Farbtöne, teirs je na* ihrem

eben roeil fi« an her motaZ,nJ^ JuJ r' v""'?'^^
i»e6^aut mirfen unb iennoch oielfaA

2>ic0 mixt ün e"ne? grS ftäjr Kn ©ruÄh'.'ir r*^"''''?".
^'^°^^ f>erbeiful,ren ?Än;

offen UnkraibteWuitgen ber oTÖfi irtÄfÄ f'°'^^^^i ^"J
^'« ^^ ^Katerial am

« fetfpte t frC^nTu'Äut'^^irlcfrf röTr^";,''
'^ *" "^^ ^^ f^""St tarierte

2(rbeifsfalcn6cr

1. 6.

1. 6.

2. 6.

4. 6.

7. 6.

15. 6.

25. 6.

1. 7.

17. 7.

17.-21. 7.

24. 7.

31. 7.

31. 8.

31. 8.

31. 8.

4. 9
1. 10.

S'läfjeres

irt i)eft

Eröffnung ©laspalaft
^Öffnung 2:()üringcr 2lusfteaung
6d)Iu6 2rusftcüung Äunftoerrcih

^, r,
.^^öffnung ,,^eue Äunfr

Ciinltererung ^unftoerein (Stuttgarter)
Irinf. unb manbel^aUe

Eröffnung 2(usft. ber Äunft^o4f(t)üIcr

^^. ?**öffnung ßfa-Srusfteaung
S^iufe 2ru5fteUg. ber 5^unftf)od)f4üIer
(miietening jurpfrcte 2tußfteUung
(Eröffnung jurgfrcfc Slusftellung

<5d)Iu6 ßfa-2Iusftcnung
6d)Iu6 It)üringcr SlugftcUung

löerlangcrung ©ettbcmcrb Äroioatten
Jßercinsblätter für ocn 5!unftt)erein

^
6(^ru6 lur^freie arusfteüung

ecf)Iu6 ^Sfleuc 5^unft*

Wettbemetbe

!lJ?ünd)en

Sßeimar
93critn

2)armftabt
Stuttgart

Vleuenal)v

ßctpalg

flauen
ßeipalg
loreslau

'Breslau

$Iauen
SBeimar
CTomo

Stuttgart

Breslau
2)armftabt

1927, Sflr, 4
1927, «Rr. 3
1927, mr, 4
1927, 9flr. 4
1927, !rir. 4/5
1927, mr. 6
1927, mt. 6
1927, 9lr. 5
1927, 9ir. 6
1927, 9lr. 2
1927, dlt. 2
1927. 91r. 5
1927, mr, 3

1927,9flr.4u 6
1927, 9lr. 6
1927, 9lr. 2
1927, 9lr. 4

Brentien. 3u ben Bettöemerf^cn für bm SB au eines ?B fort Pin r ?,.•«« • «>
moren 52 (Enfcimirfe eingcgarrgen 2)er 1 IBreic; mnn wq/^ fr" ^s^ ^" Bremen
mürbe bcm 2tr(hitetten lorl Totern^nh Wr.mlt 4?.^f ^^'^ ^"E ^^^ t^anetarium aüein

?5'Ian.etarium rnTstfrnS eS^eltÄ fi SÄ^liäT.Jm ^4 ^f'"^'"- ß^' ^'
2 ?5rels (1500 mt.) (Ernft Opp^, Äburg- 3 IfeS^lS
2ruBerbem munben angefauft ^um^reiL ddh i^ ^s^^

^terntuttb^ .33remcn.
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1.

fA

JBab nenemht. (Ein SBcttbemerb um aSorentmürfc für eine
wI'^^L' "ttö 5BonbclJ^a.Me in »ab Dleuenal^r mirb unter iben reiA&beutf*€n
^rd)iteftcn mit Srift b\5 aum 15. 3uni b. 3. au^«fd)riehen. 3ur Ißerteilun« aelanacn brei
greife von 5000, 3000 unb 2000 5M«., ferner fönnen ßKntäufe 3U je 1000Ä ftattfinben^m *43rei5geri^t u. a. ®ef>eim-er ^egierungsrat Dr.cSng. aj^utf^tus in »erlin, 9fleaierunqö=
aaumeifter a. 2) Sabriciusin min, '$rofeffor STlfreb ffif^er in (Effen, ?ßrofeffor i)au&mann in

ff^7^.\}^^^
Slaibfcbaurat ^at) in ffrantfurt c. main. Das 2rmt hes öorprüfers übernimmt

^^r^li^^ ^^"^- J?^^^^ '*^ ^^^ D^euenai^r. Unterlagen firtb für 10 Vm, Don öer 2rftiem
ge|eU)|(^aft 53ab ^mmai)r öu be3id)«en.

Sfu(igcirf. Dos ^rei0au5fcf)reiben für eine 3 e i t u n g s a n 3 e i ö e , ibas auf 5Bunfd) öer

S'^v^L" ^Meüfd^aft m. h. S), in Stuttgart für ibas gl^rfenmaffcr ^^gips" neranftattet

TI^^ Jp entfdMeben am 3. SRai -bie tpreisrid^er ?^rDf. S). ^. grengef, mbevt S)üm, ißrof.mmiq Wtöem, i)ans Qnon, Vertreter ber Drmoin ©efettfd^aft m, b. i).^tuttgart unö
-aWuleumsbireftor ^rof. Dr. <Suft<M, «. ^a^auref. (Eingegangen .maren runb taufenbBlätteröas iCöcJamtmoeau mürbe als überaus erfreulich l)odrftef>enD ibeaeid^nei. l^m erften ?Brei5
befatn d ßanbme^^Duisburg, ben 3«>eiten Uiberi i)anime[4)eiIbronn, AtDei britte greife&* ^^^

.^^^"^r.
®^Ö^^35erIin unb ©ear^ ^eife^rolösberg bei inürnbVrg. - ^Tntäufe:

I^fl^i"«^''^^^^^^o^^""2.'^^^^^^^^^"' ^ö"^ 3- 2öid^terid).|abeöbera, Sjmo erünf.Berl n

^r} f'^^^^^/^^^Ö,
^eorg !Hei^.i>erolbsberfl unb 3ojef öinber^Söien. %üe US meXn

nact)_ ben öeftimmungen im ßanbeagemerfcenniieum von Stuttgart uom 15. aJJal 1927 ab

J.';^. ngSytÄeit?r ''""' *'^"^* '""" ^'^ »'"*^*"^""« *« nid^tprämuerten

SfuHgort. per ©ürttembergifAe Äunfloercin roirb feine «iesjöJjrige akrein&Iotterie mxebet

labet aüe in ©urttcmfrerg o)oI)nJ>o ten ©ropljiter ein, 2(nfl«bote unter ®eifüflu.ia oon Wrobc«

Zec^nlfc^e 2(bfd(ung
(iRcbattion biefw 2«ilee: Ä u r t 2B c ^ 1 1 e , STtabcmie bcr Wlbcnben Äünfte, 2) r e s b e n • a I

n)ol>i,n aUe (Emfenbunflen, unter Seifügunfl oon JRütfporto, birJt ju ri^ finb.)

3n anfrage 22. Uefcer bie ilBidjtifl fei t einer flleichmäftioen IrorfenxcitaU«r Sorben unb bie ffirreid^barf ei.t eines f ie ei nVoItenbe« TO« te =

,
3eber paler mciß, ibafi es bas Xrorfnen beif^Ieuniflenbc mnö oerrä<iernbe «IRalmittel aibi

urtb metii«! fie an. 2)ie für We ©eftaltung J>cr !ÖlaJte(^nlt entfd^ciicrS^Stiflte" ader baftöur* toeren.f^on ;bei ber §aibrifation erfdflte »erbertbun« einTeiSfiJfl trodneXi|Wmmater.at erhielt mirb, fd,eint bisljer '«.enifl, jebenfaüs% Vn^fSit «Sfbm S
«»^s ^**'*'^ voraus.jM^i^ mn ber SBerroenbung eines nicht, ober faft nidrtfoufletiben maUgruwbes ausfleljc unb ouf «nejßrimoledjni« obaiele, tiie nur eine sSÄXr rar eineatpette unter t>iefer icgenbe, unb stoor eine fdjneU unb foJibc bur<toetroÄ fennt «Bäbrenb

fj^J^K ffoi-bfdjidjt (menn Dor{>onben) feeliebi« jdjneU trodnTiarf utO) S burS 2
^^^tnf-^ ^"J?"'"

«"tft?«I'«ne "»«leti. d,e gärten in i^r nidjts fd)ai^n> fomit ieS^oera oiber©iHotroe rufug Denoenbet werben tönnen urtb fie nur (bie oWemeineVEntT^h *„rf^.^»
©efam^Ituno ftes «itbes feftaufteUen Ik.!, foU bk Zre 4SStT"a o ft ftlrZr%fZals flud, toer notmenbiflen .artobettierung fein, aenn biefe au trchn^ lehtere^f^ bUt !£

unrütioneUer ift: bas *rorfnenbe uU no&boItÄ sTttel mS uJLiÄ ^°- f"^' ?*
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mm au^ fyicr eine arrbeitsteilun-g awKcfmä&ig ift unb man jid) über b\e entfdjeiibcnben
iJaftoren ^bes ^erfcs DorI)er> am beften in einer Sfia^e, ober eben iber ^ti^^icrenlbn Unter»
malung flar xoitb, fo barf ^beffen finnlit^e C^r*fd)einung&farm — unb für ibie tft bie über*
r'lad)en|d)>id)t bes Bilbes unlb bcr in i^r in (Erfd)einung treten-be ©eftaltung&miUe mafe«
get)enib — unb ibas fie )fd)aftcnlbc Xcmperament ibcs malev5 n\d)t buxd) geffeln beeinträd)tigt
fem, bie ijim .bie 'fd>on ferti^gefteüt^ gorm anlegt unb 3um Ueberflul nod) burc^ ted)ni|ch«
(t>emif(f)e 5Red>cncfcmpel gehemmt merken, man .unterfd)äöt b\e ©rö&e ber ^auptaufgaibe
i^es^ünftlers, toenn man i^m fold>e (Erfd)in>erni5 .uni) ^blentung anmutet, lieber foü bie
telbft lid)on gelungene ^orm j)unbertmal in bie 35rüd)e ^el)en, als ba^ bas ^<inöit)erf im ©iJbe
oben (an i)er Oberfläd^e) fi^t unlb bie ^nft, bie geiftaltenbe ßeibenfc^aft unten. 2>er <Einbru(f
ift in fi>ld)em ^alle ber eines amar genial fonäipierten, aber fd>led)t gefpielten Dramas. Um«
geteert ift es rid)tig, wenn aud) bas avbexe 3JerfaJ)ren bas ted^nifd) fef)r o-iel einfad^ere unb
«barum 3unä(Mt einleud)tenlbere ift. S^lur 6eim ^Porträt, 'bas ja am metii^ften mn aüen ^unft«
betätigungen ureuftcrung eines bi(^terifd)en 23ebürtfniffes au fein l)at; i)ürfte oft bas umgete^rte
öerfail)ren am pafee unb einmal gemonnene Qorm md)t leid)t aufs 8piel au fefeen fein. 2lud)
ba 0!bex ift es, nur aus etimas anberen ^rünben, fyöd)ft mic^tig, ein ^material au l^aiben, ibas
ijertigftellung in einem i^uge erlau'bt, O'^ne Jmfe bie <Se\ai)v befte^t, ber Dla^ljaltung 'bcr |?arbe
megen ibas Bilib tnit SJ^almittel überlaben au muffen, aun^ti^Mt öiefe ©efa^r l^eraufaub««
fd)irDören, unb fid) ibas SKalen fo auf ber anberen -©eite ^n erifd)In)eren unb unangene'ljm a«
mad>en, a^meift XDOfyi aud) bie €^nberfd)einun-g au ibeeinträc^tigen.
— 5n au fturf i>eraünnter gar-be au malen ift, menigftens nad) meinemi ©efd^macf, l^öajft un«
angenel)m. 2lm beften malt es fi^ in eine E>d)\d)t leid)t ongeaogener, jebenfalls nic^t fogiger
garbe Irinein, ibie aber anbererfeits lange genug nafeblei^ben muß, um bie aSollenbung 'bcs

Billbes au ermöglichen. Unb ebenfo ift es toieber amecflos unlb fieser aud) für ibie Cnfjaltung
bes aSilbes nachteilig, ba^ einzelne Rauben toeit über bie bafür erforiberlid)e Seit Vinaue
nagibleiben. Die Oröge bes Bilbes unb fein 9nl)ailt ift alleri)in-gs 'i>ier oon ent}fd)eibcnber
S^efbeutung. ^s ift aiber notmembig, für Ibie Xrodenaeit iber ©ariben einen Durd^fd)nitt an«
3uneil>men, iber für bie meiften gälle ^enü^t. 5rd)t Xage bürften ols Dflormataeit aus=
reid)enb feien.

Dag bie aHöglid)feit, ein ^leid)mä6ig tro(!neni)e5 ajiaterial l)erauftellen, beftel)t, ijalte \d)

nad) meinen eigenen t?eftftellungen unb Slkrtgleid^en fd)on jefet für ertoiefen. 3d) l^abe

von nerfcfyiebenen gabrifaten: Sßeimar, Bebrenbt, 3^^ HJluiffini, ^Rubens gleid)aeitig 3Iuf=

ftrid)e aller irgenb in Betracht tommeniben %axben auf ibem igleid>en nid)tfaugenben ®runb
geniad)t, ibie Xrocfengeiten löglid) feftgeftellt unlb burd) 3ö^Ißn be^e\d)net, bie am fd)nellften

trocfnenben Pigmente mit ^r. 1 angefangen. Die 3al)len ^eben ben ^^itpunft an, an ibem
bie 2ru)fftrid)e an 'ü)xen ibünnften Stellen nid)t nur angeaogen i)aben, fonbern feft ^emorben
finb. ^ini-ge ber am langfarnften trotfnenben %axben i)aben be\ einaelnen IJabrifaten
nod) immer feinen 2lnfafe auui Xrodnen ^emad)t. 25ei anhexen ^aibrifaten ffnib fie fd)on

lange trocfen. Die Ofala fann »barum als oon 1 ibis 22 Qel^enb angenommen merben.
(Es ergaib fid^, öag (bie qleid^en Pigmente bei ben i>erfd)ieibenen ©abritaten üielfad) oöllig

Derfd>ieibene Xrocfenaeiten i^aiten, unb ^max (\o, bog ö- 35. (Eölinblau bei iber S^tfarbe unter
9lr. 1 fiel, «bei UBeintar unter 11 <!) unb bei Q^lubens unter 10^ umgefeil)rt aber i^ai)miium

orange bei 36t unter 13, 6ei Q^lubens unter 9, unb lÄobalt bunfel fogar bei S^t unter 8,

bei IHubens unter 2! Die !d^U^axbe ift alfo nid)t eine iburd)imeg fd)nelItrocfnenbe unb bie

!Hiibens=gatbe b-urc^aus feine befonibers langfam ixodnenbe. Dies ift iber bündige SSemeis,

baj^ bie Xrodenaeit ber ?ßigmente in fefyr iüeit;gel)eniber 2Beife in ber S^-britationsiprafis

fd)on jefet mobifiaiert imirb, nur ba^ aud) bei einem urtb ibemfeliben tJaibrifat ifyierbei feine

®inl)eitlic^feit F)ernfd)t unb ibies, meii gana allgemein fein einheitliches 3^^^ t>orl)anlben ift.

Der ^lacfymeis, bag ibiefes S^-ei aufs inni^gfte au münfd)en ift, ift Iber Siu^ed biefer unb bcr

frül>eren Erörterungen, bie ic^ barum ooranftellen unb genügenb überaeugertb geftalten

mußte. Unb gleicf)geiti.g xnäd^e id) nad) meinen toeiteren 93erfud)en "bie Uebergeugung aus«^

fpred)en unb ibegrüniben, ba^, unter öoransfefeung ber ncl)tigen ©ermenbung bes ^u fc^affen«

5cn IDiatcrials, !b. i). als eines reinen ^rimamaterials, mit bem roeitere Ucibermalun^cn

ni^ me^r beaibifid)tigt finb, üud^ bie miberfpenftigen ©arben: Umbra unib ^ariferblau, bas

bei 58ef)renb immeri^in fc^on "bie Qüifi 4 f^at, in auoerlöffifiger 2öeife aucl) in ber Xube au
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l)inreid)cnb (angifamein Xrorfnen 3U .^lüingen finb, tt>le auc^ umgefel)rt bie miiberfpenftigften

langfamtrocfner ^rapp unb ^abmium 3U genügenb |d)ne(Iem Xroctnen. i)ierbci u)irb

iittcrc'ffieren, bafe ble Xro(fen3eit Don ^abmium mittel unb i}eü, bie bei 3et urrb 9lul)cn5 12

re-fp. 9 ifinb, bei DJiu'ffini fogar nod) über 22 (antd)einenb tüe-it) binciusgel)!, alfo aud) bie

Irocfen^eit bes gini^töeiö biefes goibrifats, 14, meit übertrifft, 'bei ^Sel^reiibt auf 3 be*

[d>Ieunigt finb. IBabrlc^eimlirf) ift afler^bings, bag and) beim .[elbcn gaibrilat baafelbe $lgment
n\d)t imtner (bie gleid)c Xrocfen3eit I>aben mirb, fanbertr ba^ eben ber 3"faü ibei ber

5Ulifd)ung bi&ber eine groge !Ro(Ie g^pielt l>at. Jlöenn ibm in 3"fi^'nft bieife IHolIe aib^enammen
unb 3ielberou|t unb genau gemifr^t mirb, minb l)a5 5ßid)tigfte bereits geldje-^en fein.

3d) I>alte es ober, über alles biö<I>er ^öfagte ^i^öi^ö/ für meniger gefäf)rlirf) uub im
^inbüct anj bie gefamte an^umenbenlbe Xed)nif ausbrüdüd) (für rationeller unb faliber,

ujenn ber Sar^e — um gleid) bas (uermei'bibare) «(Ejtrem 3u [agen — \d)on in (ber Xube
(Seoualtmittel sugef^fet werben, mie: ij)ier Äopaloabatfam aber 51elfenöl, ibort — ibitte ni(f)t

erfd)recfenl — iSiflatit) be douxtvax), refp. beffen 5ngrebien3ien. Da man tod) erfd)ret!en

mirb, möchte id) gleid) jagen: es -gibt Diel milbere unb •ausreid)enibe 9Jlittel, 3. '35. iba^

^^ktroleummalmittel 4e von Sd^önf^lb (^ernftetn). Um aber einmal ibeim dourtrap 3U bleiben:

id) I>abe in meiner erften 2Rato3eit tnit Strömen ibiefer oerbäd)tigen ^lüffigfeit -gemalt, mit
ben ßuibu)igfd)en ^etraleumfarben ü-berbies. Da a-ber immer nur eine ^arib-fd^^id^t iDorl)anben

ttjar, »I)at es nid)t bas geringfte •ge[d>aibet. S^lur, ba^ bie 35ilber etmas bräunlid) n)uri)en,

meil bas (Eourtrai) eben in ollen gorben, ouc^ im 5Bei6 ftat un^ id) bomols ü6erf)<jupt

bräunlid) malte. 33on S'liffen aber fonftigen '©d)äben o-ber tro^ bieder geuKulttätigen SDiolerei

feine ©pur, nit^t in einem einsigen Salle msnh bis oor menigen Qo'bren nid^t, \d) ne^me an
bis l)eute. 5^ur fonn id) bies jefet nid)t mef)r feftftellen. Setbenfalls finb bie Bilbcr mebr
als 25 ^ai)ve nniueränbert geiblieben. ©ieiaiel meniger ülfo tonn ein ftorfes Silfotio ber
aJlalerei \d)aben, menn es nur in Ibm garben ftectt, bie es fbxaud)en, unb bo nur genou in

ber 3)len^e, bie 3um 2(usgleid) notmenblg ift. (Eben bann ift es jo mi)glid), für bie

gefamte Wolerei ein einziges, meber all^u lonöfom, nod) ollau ifd)nell trocfnertbes üllolmittel
(ober gor feines) 5U oermen/ben, unb bies jebenfalls nur fnapp in -ber SJlen^ge, bie bie

med)anifd)e ^Seilnmiblungsföblgfeit ber tJonbe erfordert, ol)ne notmenbioe iHüdfichtnaifyme auf
feine fonftigen, aud) feine ^Kenge mitbeftimmenben SBirfungen. 2>ie ©efal)r alfo, "ba^ man
^05 Xrocten* ober gegenteilige SWittel iburd) überfloiiffiges aJialmittel fo^u-fagen aus ber ®arbe
l)erau5n)äfd)t unb in anbere Farben l)ineinbringt, ift burc^ bie, eben burd) bas aJloterial

ermöglichte Zed)mt oon it)ornl)erein als bejeitißt an^ulfeil)en. Sßon felbft oder wirb bas
Xrodenmittel nid)t in eim anbete ©arbe ^inü6erfried)en, ifonibern aud) in ollen 9Jlrfd)unöen
immer an bie Sforbe ^ebunben bleiben, ber es in iber Xube augcifefet mutbe. 2(us meiner
eigenen (Frfobrung fd)lie6e id): in einer als einzige oorl^ortbenen nic^t 3U ibicfen garb.fd)ic^t
auf gutem ©runbe fönnen 2:rorfenmittel überl)anpt feinen Sd)ahen anrid)ten. "öiel e^er
glou'be id) bies oon >ben nog^altenben SDlitteln, bies aber and) nur bann, menn fie erft bei
ter Slrbeit a^gefefet werben, meil es ibamt ,fo gut mk unmäglid) ift, fie genau auf bie
Pigmente 3u befd)ränfen, bie fie braud)en unb moi)[ immer ein Ueibermafe ba/oon ins IBilb
geraten mirtb, bos entmeber, mie Petroleum unb, in oiel igeringerem £Wa6e, aud) 9lelfenöl,
'bie gorbe oerreigt, ober, mie Wloi)nöU üiber!l)aupt öfters un3UiDerläf!fig trodnet unb fogar
mieber ermeid)en fann. Slls S^eleg ifyierfür fi^l>e Dömer.

(Es imirb ein aJlaterial entfteil)en, bei bem es üielileid)t md)t loorteil^aft fein mirb,
menn »biejenigen Sorben, 4>eren XT0cfen3elt ftorf be[d)leumgt merben ntufete, all3u lon^e in
tben SS-erfaufsfteüen lagemv bos aber trofeibem, feiner entfd[)eibenben SSoraüge megen, mie
id) glauöe, einen fei^r großen Slbfafe firtben, olfo für bie gäbdfation lol)nenb ifein mirb.
^^öilte bos möglic^ft gleid)3ettige Xroctnen iber färben a6er nid)t nur ber ^nnel)ntl'ijc^feit

b^fs ÜKolens unb <ber in mand)en fünften erl)öl)ten 3Jlöglid)feit rationeller Xed)nit megen
für t)orteill)a(ft. 3d) glauibe, ibofe es eine folibere aJlalerei ergilbt, imenn man ]\d) aus ben
t)erfd)iebenften Sabrifoten bie gleichzeitigen 3:roc!ner aufommenftellt, als menn man mit ben
oöllia t)erfcf)ieben irocfnenben IJanben eines gabrifots malt. Die in ibengabrifen ben Sorben
gegebenen Suföfee finb mit relotio geringen Unterfd)ieben ütieraü bie qleid)en, Dieben t)em,
mos oft beim Malen ol)ne 6cf)aben olles il)ineinprafti3iert mirb, fpielen biefe UTTterfcf)iebe
feine !Kolle. SJlon lefe bei Dörner, ba^ man CEmulfionstempero unbefc^bet in noffe
pelmalerei l)ineinfefeen fann, olfo ein frembes CElement, ilßoffer, menn and) gemaltfom iburc^
Die ^mutfion bem Oel ongö^eiratet, in !>iefes lebige, nod) mit ibem 5öibermiüen ge^en bie
^erbntbung 'be'f)aftete, hinein. Das oertreiibt mand)e Borgen, bie boneben minßig ^u!\ammerp
f^runipfen. 2lber id) fann mir benfen, bog bas oerfi^ieibene Xrocfnen ber Sorbe bes gleid)en
uJcateriols im 93ilbc S^rrungen unb 6d>iebungen Derurfocf)i, bie 6i>annungen unb ßocfe»
rungen 3urüctlaffen unb fic^ fpäterl)in nacl)teilig ausmirfen.

i>erDor^el)en möd)te id^, bofe gerabe biejenigen ber oon mir für ibie ^ufftric^e oermenbeten
j^arben> 'bie -oon <ber fonft üblichen XrocfeuBeit am meiteften nac^ ber Beile 'ber '93edan(>
fcjmung |in abmeieren, fd)on etimo 13 ^oSt)ve alt finb, 3um Xeil nod) älter. Bie hätten
alfo em befonberes med)t, fd)neU 3U trocfnen. Bie finb jebocf) traftabel, mie eben gefaufte
nnb bemeifen, (boft, obgleid) il)nen ja ftreng genommen bei ber ©obrifation fchon (Bernau
angetan morben fem muß, bies il)nen nicf)t bos geringfte gefd>abet unb üud) ii)ve oorsüglicfjr
^agerfabigfeit nid)t beemträcf)tigt tyit i^iernoA unb nad) anbeten oon mir anaefteüten
-üet|ucl)en bm ic^ aiber3eugt, iba^ man in iber löeeinfluffung ber ?5igmente noch febr oiel
meiter gefyen fann, befonbers, menn man nic^t fo fei)r auf ejtreme öogerfä^igfeit als auf
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2^J^TH. *" »e'*raud)en««s, aiwr in bei Xrodcnaeit DoUfornmcn ausgeglldjems dKatcrioI

^^?'l's®°?-"^^".f"..^"i
tourdjaus crrdd>bar l)oUe. ffis mug unbeiin^t möaiid) fein, bei

fS«x- f""^"" *'« a-uf)«n.farben faibrüatorif* .amf «ine bcftimmtc Irorfen^oil»! 3u brinaen.

hi?Üf„!f
^^ 1^' "rf'J"^. ?!?

25er(ucI,sraiMn, ber (nid)i burd» trorfnenbe unb ftraljlenib« Wen-
J)ei3unifl) unt«r ftanlbiß gleidjer lemperotur gewollten aritib.

hn!^«J'i'°^x- x®'^
'ne^'f<J)cn in ^eft 5 abgebrurtte Smtmort mar burd) ibas !ßorfteI>enb€.

^?^.?^'**'"*!? *^i"^Fx ?.""9« ??9«" 3urürffteJ)cn muBte, bereits überijolt. «Kein perfönliAe»

nimÄ^fl*^*^ ^^fteUunfl -gleid>tnä6ifl tangfam Irodnenber Sorben ift ooriäufig gerinfler

Sm!^; 'f.'i^""
'*

"".f„l"!^"'^ '"*''"" S«ftfteüunfleit ein faft ootttmnmen au5reicf>cnbe9Sortiment aufainmengcftcUt Ijob?. Ömmerbin roerbc id) oon neuem bei ieber Xubc, bK idi

wT'^'lÄ' .r'^^s^f*
langTOciliger $rüfung, alfo mr unnötig«- Seitoerfc^enbung

rZn iÄ^L* ^"'^'^
'^x*

n«jf'fl«?e,^öe^e 8Iu9roa'I>l i>erurfad)ten eiiJ,ÖJ)ten arusgaben ftefyen.

*S»„'l ^''^ ? ^"''*'? feftflef eUt baß We Irodengeiten ber cii^elnen ©arben bei ier-f^^enen 3?frntcn in fc^r witge^enbem aRoße oom ^ufoU ober ber ^iCfür ber bei»

hÄ'?«'!!« w!?"il'l f^""»i«
f"*-

2>jt'^« ®"^*' ^'« °« 3ti.ei 3<.I,ren IrorfeSeit 5
?!h l'f^ ",,^"** 15;^aben, ober umgete^rt. 2>ie e Unfid^erijeit au »ermciben, miiftte o!)n<
erl,e6(.d>e Unbequemt.d,teit für bie Uobritation möglid, 'fein. 2) oft dn^ »eeinflufÄ
md)vrü\bSXaSn "^ ^^' "^"^ '^*' *"^'"*" '" *'' f'^f^fl^f*'"**« urtb jWt^eU

3d) benfe '
" '

Äabmium ji

fionftana ift es, beren ®rretd)ung mün d)en9n)ert unb mögfidi ift. Sies ift SBunft iaBas nm es, mm lfed)5 ber im mibe ftedenben garben ÄeU tridnen uJ Xi obergegebenenfaHs nur eine bJeib«n nofe? Sinn fann ^n ebertfomenig fimifS tCr Ätbas SBUb unge irm&t ^inausgeben, tj>ie roenn fie otte na&geblieben m&xm %btZ taZ
X»TiAf"L!:"*'Ö' s«" '^"'i

t"?""'^'« Sarbe, '(bie in einem anberen Cteriol tatfäS?*

InIaÄ fu
*^

V '"""^r *."*2^"*«" ««^Jört), bie ganae Malerei ftören.
'^^

nn«SJ^^ B^ +?5t ^'f•• '"xJ**"^
^" ^f* ^ abgebruiftett aTtttoort «ntboltencn Argumenteanerfcnne: fie treffen für bas, mos id) erreidjen toitt, gar nidft au. Abr (Einfcnber ftX

'^IJf Z^ ^"" ®^"'^""' ^"B 3utot lanafam trodnettf^erlmaLttri fAÜMi* ift 'S^afte fie ober, menn man fd)on bo0 Xrodnen oerlongfcmen mifl ober muft, no* für o i^l
^^T^"' *'•'

'^r'^'
®^™enbung bei Om fjabritation, .bi bei bi4«r ungenau bosnotoenbiae

5u 3(nftage 22. 2)os ÜRoten erforbert ein arnpoffen an bos ajloterial unb nid»t «in 9W.
ff'i'S^- ^'*''i'''"=

"•« «

1

1 f e H i g paffenbV 'Wraenbung Ton SobrttJÄorten ifi

ÄJ'?!?"."1'«'.r.^S?'n «"»5 bei 'ber ^erfteUung berf«(bcn ds leitenber^r mio niAt bdtgeff^ebt !)ot, it fidjeriid) "idft bem oieHeidjt ger<ibc3u entgegenqSn ffi^^ unh ffnh

ffi?" ^f'aeugniffes abauoerianget,; fo finb g. ©. bie^ffiSS fetrS^faXn Ss
?tf^^'''^'^^P''°"H'rtermaIung, Braum.ntert4dn«ng, ©«dfotben m» ßotoHunb €(^«Bf.rni6) ge»i6 nid)t mit 5Primamafereiabpd)tcn tt^^tamehn T^^^^m ber %obrttJat aud) n«d> bem lobe ibes (Erfinb^rs nidrt mehr u^terieine^ 5^.1^^ J?
ftflrtben unb JMt fiA bom» gänatid) au .iJ)rem kdjteil owöS TbaftTele Ä? fi*Don bem urfprünglid, ooraügli.^ §art.enmaterio oboanbten uX ZI bin ZI «^
SÄ,"« /?!:?«s^

^teuftifAen IWinifterium für uZrid,t in ÄftraS ^gwbÄ
SSerftraA^ÄHtten.'''

^^'^"" "^^ °^""°'^"^' <^'''^'«' ^- ""^^^^^^ AT
•^5'<^^J''.?.'^/''. ?';°6** ^rimamoler «aer 3eiien, bat mk <8. SAKttoen beriihM /»r« ni>„imittd aWoJ^ml be bider geriebenen 0arben benufetW ßeirtöS mSite ftücSvb^e SRonber ber einaelnen etüde fetu^ete er mit ßeinöl an. «om ßaSS^Tr'Ä

nwffen ut^ fi>ra4baoon, n,ie II,oma fdjreibt, oIs menn er fageTtDoU e^r Äo«^"','?^befonnt tft fein ©ort, bas er oor bem Silbe einer früberen ffitaröfer/Th^J?«^^Vl^
fproi^: id, glaube, ber Äeri lafiertl" 5Bo imm«r^mÄ mS^Ä «»w '«

J'
• ^^Hgemalt fdn, er erbajlrte fi* aHe m<>fflid,en CridBge?, um b"e fee l?uAt SS h" ,Z^{)atte m feinem aitdier in «libling eine eigene äßerfentuna unter Lm^„Bh^h.„ ' .''?'*«';

äffen, in bet Ue SBilber mdfis ^gen; ober w Sab ffmi"fL£WÄ .w"Ä"
fie in ben geller, gor mondK Stöfafletarte ertjieltTanone?^ be^lerfoÄ^^^^ to"J*m

'

gotiberung noA Ieibcnfd,aftlid,er Strbeitsmeife ift einr irimotÄt SLr «r^l^h
*^'""'

«in« Älanmg über «ws unb mie ift boA audoV notmenL^^iS Ä1''?Ä^'.^«""

fditlt &"«"f^*^n9"'Ät"m^ 'barfeT&r'"9lS ÄÄ'fd)on eingeführte unb Don Äünftlem, roie: Sefregger 3. Äenfen ff% **^" ^«n
begutad,tete Sorbenfobritot „SRembronbt« ber Sirm^Llenru. SoSraCpSboLlfonanbt
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INSERATE: 1 mm Höhe drelgespalten 30 Pf. (für Mitglieder 20 Pff.)

Gebrauchte

Kupferdruckpresse
Walzenlänge 40—50 cm
zu kaufen gesucht

W.SCHMIDTHILD
Rinteln (Weser)

MALER-
ATELIER

Mitbenutzung an alleinstehen-
den Künstler zu vergeben.
Berlin W 62, Schillstraße 3,

Seitenflügel links. Reflek-
tanten wollen schriftliche

Voranmeldung dorthin und
gleichzeit. n. Arneburg-Elbe,
Kr. Stendal, senden. Wll Fritz.

BL.0€H-K1<:RIS€HBAU1I£R
im SOMMER am QARDASEB

MAICESINE, CASA BENEMATIJ 2 Oliva 9S3

Dresdner Kunstschule :

Georgplatz 1

(gegründet 1876 — Anruf 21Q10)

Berufsausbildung in der
freien und angewandten
Kunst.Vorbereitung fürdie
staatl. Kunst- und Kunst-
gewerbe-Akademien. Mitte
Juli: Studienreise nach
Berching i.d.Ob.-Pfalz. An-
meldungen baldigst Lehr-
pläne und Auskunft durch
Prof. Richter daselbst

Studienreise
Ziel: Schwalenberg i. Lippe

Beginn 4. Juli 1927

Näheres durch

HANS LICHT
Charlottenburgfr KantstraOe 89

Telephon : Wilhelm 2307
Atelier für Landschaß u. Stillehen

Komposition und Aesthetik.

MALSCflULB
BERGMANN
Haimhausen b. München

Nächstgeleg. Freilicht- Schule
Münchens. Korrektur in Atelier-

und Freilichtakt, Tier- Land-
schaft, Abendakt usw. Vor-
bereitung für die Akademie
monatlich 30 Mark. Gute und
billige Verpflegung, Zimmer
monatlich 18-20 Mark.

Gemäldegalerle
CARL NICOLAI
Berlin W 10, Victoriastraße 26a

Meisterwerke der Malerei
des 19. Jahrhunderts

Bei Nachweis bedeutender Ob-
jekte nach Kaufabschluß hohe
Provision. Mögl. Photoangebote

Suche IntsressengemilDStbaft mit

jaigem Künstler, dir gute

Zeidinungen von Städteansichten anfertigen

kann, zwecks Heraasgibe von Kunstblättini. Sdirifti.

Offerten unter Chiffre 27 t an die GesASfttstelle

des RWV.. Berlin W 30. Landstiuter StraBi 26.

FERIENKURSUS
von Juli bis August

FRABERTSHAM
OBER-BAYERN
Landschaft — Porträt
— Komposition —
Wolf Röhricht
BERLIN W 30
Rosenheimer Straße 17

Tel. Nollendorf Nr. 1891

Malschule
GregorVasek
Sommerkursus in Ober"
bayem für Landschaft u.

Freilichtakt, Mai bis Ok"
tober. Korrektur monatl.

M. 30,—. Anfragten u. An-
meldungen bis Ende Mai

zu richten an:

G. VaSek, Berlin^WilmerS"
dorf, Jenaer Straße 8

MALSCHULE
A. SCHLAWING

Vfeize a. d. Elbe
Poti Gartow (HannoTcr)

Abwediselungsrcidie Land-

schaft, Herrliche Höhen-

züge an der Elbe, Niede-

rungen und Wald
Billige Verpllegnngl

Professor

SCHRADER-VELGEN
Mitgl. der Münchner Secession

erteiltUnterricht in

Landschaft, Figur(Akt)

und Komposition, von
Juni bisOktober in

Wartenberg b. Moosburg
OBER-BAYERN
Atelier ist vorhanden

Meine Firma

O. FEISING
PANPRESSE
Berlin -Charlotten bürg,
Bismarckstraße 97/98

liefert zu anerkannt
billigen Preisen In

anerkannt erster
Qualität Probedrucke u.

Auflagen von Platten in

Radierung
Schabkunst
Kupferstich
Kaiter Nadei
Aquatinta
Photogravure
Lithographie
Linoleumschnitt

Hoizschnitt
Sämtliche Techniken ein- und

mehrfarbig / Verstähiung von

Kupfer-, Bronze- und Zink-

platten / Lager sämtlicher
Utensilien und Papiere für ge-

nannte Techniken: Holzstöcke

in Birn- und ephtem Buxbaum/
Lieferung neuer und Ab-
schleifen gebrauchter I^etall-

piatten /Reich sortiertes Lager

der verschiedensten Druck-
papiere von den einfachsten

bis zu den feinsten Luxus-

materialien, oder Stoffe wie

Atlas, Pergament usw. / Aus-

lieferung des bekanntenWerkes
von Walter Ziegler: »Die

manuellen graphischen Tech-

niken« / Für illustrative Werke
oder Reklame-Drucksachen
in Massenauflage empfehle

ich den von mir ausgeübten

Qualltäts -Tiefdruck
— nicht zu verwechseln mit

Zeitungs -Tiefdruck! / Muster

und Preise bitte ich zu verlangen

Zweigniederlassung
in Leipzig-N.22
Möckernsche Str. 33

J

J
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^.

beren ©eneralocrtrelung für Deutfd)(anb ^aul Steoen in !Jleuftabt a. (b. STifc^ (bei ^Jlürnberg)
übernommen Ijat. Die Sanben, bie in ^e\ ©ruppen eingeteilt finb, ur\!b ^mav md) ii)rer
XJi^tet^tbeit unb müfd>barteit untereinanber, l)aben oils 33inbemittel ein ibci ben alten
l)oUaitbi'fd>en aj^eiftern aügemein im ©cbraud) gemefenes Qel, un^ oerfenbet ibie fjirma dber
it)r 33ertreter eine Weine i33ro[d>üre, bie bie gan^e Srage mieber aufrollt unb [ich auf bk
geugniffe alterer boüänbifdjer ^meifter ftüfet. Danf biefer 3u|ammenfteUung befifeen -bie
Jtembranibt-öarben auger einer guten Äonfifteng aüe (Ei.gen[ci>aiften, meldye üom maltecftnifchen
^tanbpunh fomie mit müd\\d)t -auf bie i)altbarfeit erfonberlid) finb. galls man o^ne maU
mittel arbeitet, ijo fonnen ruif)ig oerfdjieibene 6d)id)ten aufeinanber aufgetragen .merben, ol)ne
oaB eine ©efal)r bes Meißens b^ftebt. 6oUte <bi^ ^arbe babei ein toenig einfd)lagen, fo^nn man fid) bes ffd)nell trocfnenben Xalen6ifd)en ^etu-fc^ierfirniffes bebienen. 2Iucfi fann
Äopaioa fomie me ßöfung oon ein wenig Stortböl in ^etroleumeffen« gute Dienfte leiften.
Xj-eetere ibeiibe UJeittel trocfnen langfam, mos ab«r mn einigen ^nftlern beooraugt ^mirb.

u "??^ ^s^J^^^ ^^^ ^^^^'^ ^'^^ ^^^ ""^ aJlafmittel oerbünnt, gebrauche mm in ben
erften garbjd)id)ten nur meni^ ober gar fein fettes Oel, fonibern bauptfäc^lid) oerbunftenbe
Oele mie ?Petroleumeffen^, Terpentinöl, Äopaioa, ©picföl, ^.ampferöl ober raffiniertes
45etroleum. ^m übrigen fei auf bie ausfüi^rlid^en 25rofc^üren oeriüi^fen; .bie girma il>at in
aUen größeren ^läfeen 5^ieberlagen. ^. 3 e r n i n, ^berftabt b. 2)armft(»bt.
3u :biefer ©infenbung beborf es einer rebaftionellen 95etnertung:
Das bei rben alten l)oüänbi.fd>en aJleiftern in ©ebraucf) gemeifene Oel mar ßeinöL welches

nortft^tig aus reifen, reinen Samen Ijergefteüt mürbe, md) neueren 2lnftd)ten jeibocb nicbt
aus i)oüanb felbft ftammte, fonbern bereits aus ben Kolonien importiert mar. Die macbteile
biö es Dels maren^ben alten ^^eiftern -befannt unlb fo mußten |ie -biefe anöngel burtb
^u'fammenfteüung tljrer malmittel unter ^ufafe oon i^ar^en unb lerpetitinen unb burS
J^inbicfenju milbern. (Js ^M a.lfo fein befonberes Del iber Sllten. 2»aruTn aiber aus'
Z!iiVl^l^'^^^^Th^^^^'i^ ^^ einbeimäfcfyen 2ßare gegenüber feine Vorteile auf^
meift? >4u^ m Deuffd)lanb mirb oon meljreren firmen reine ßeinölfarbe l^ergefteüt, b. b
oi)m pm^\^on ^üv^m, ätl^errfd^en Oelen unb 2ßad)s. 93or bem ^ieoe munb^ toori
einer folgen ^eufcfd>en Sobrif (9leifd) u. Q^o.) ein berartiges ^arbmaterial an Sie l^oUönbifAe
jjinna Xl^alens u.^oon geliefert, bort auf Xuiben abgepttt unib mit bem fremi^en C^titettmrelan^ m mnbei g£fuif)rt, wogegen and) oom faufmönnifd^en Stanbpunft aus nichts
emauwertben ift Der ^leg r)ernicf)tete bas beutf(f>e 3tnportgefcfHi.ft, worunter heute nodi
untere

9f
anite ®arbeniitbuftri« fd>wer leibet. Das i2tuslartb oerfuc^, bie beutfthe Qualitöts'wäre felbft ^eraufteUen \mb finbet fogar ©elegen^^eit;, feine ^r^eugniffe in Deutfchlanb, bas

'^^?J'^L^^%.r^^^''St^'^?'
empfänglicf) ift, ^um 6d)aben unferer 3nbuftrie icböufefeen.

-Bei tec^nifct) facf)licf^en ^^rufungen tritt bann oft — \d) !)abe »bas bäufio «riebt ~ bie fiäler-
hcf^feit einer in oielen JJällen unbered^tigten <?ßorliebe für attes, .was fremMprachlidben

rlZ /^S?*' \^^^^^^1^^ .^J^f^^^ ^^'9^"^" {fa(f^gefcf)(ifte flagen über bie umoirtfdiaft*
id>e «elaftung il)res ©e^tf^äfts infolge ber unfacf)lid>en ^iHt urib iben «ntfprecfaenberiTn.
fpru^en ber ^25erbraud)er. 3u -warnen ift oor fertigen ^Retufd^ienfirniffen (oft 2trfoihol»
firniffe!), ebenfo oor Äöpoi/Dobajfamöl, Spicföl unb ^ompferöl (fiefje Dörnijr!). Wflen iftbas mit einem bodrfiebenben ^etrolbeftiüat oertbümtte St^rtböl als langfant trochienb m
empfeblen, wobei es aüerbings auf bie Qualität bes Petroleums anfommt. 2öel)tte.
3u 2(nfrage 27. JHabierung: 3)ie fertig grunbierte ^Platte miilb an ber ffacette mit ^f^^halt»

nl1iJ!r'^'^l''''L'^'^
grauem ^^loftilin iberart auf eine etwas firößere Glasplatte

Ör'«.^"^ '^^^ ^1''' 3"'lf^ mit loier fleinen ^«eln aufg^jbrücft werben urtb bannte
abfd^ließung bes ijbrigen burd^ tpiaftilirtfd^tonöen erfolgt, bie gut unter bie «latte unb
^^^c

^f ^^" Sacettenranib gebrücft werben muffen. Ueberfteben^s wirb mit betn OÄeffer

'^ul^'^ul^Ä r"f '^'^^'^^nt '»f°?^1^^9 Pf ^^ We Dorgenommen wetiben.dum ^:?}56en wirb fie i amt ©la&platte ein ad) in eine glöferne Q^ntwicflungsfchale adeqt.Süs laftige Umbauen eines IRanbes fättt fort. ''^'ans S-oil^n, »erffiteJä
3u Mtiftoge 36, Die Stocff lecfe finib üuif ben erftgenannten «Rat teil« anm Mia fnff

gana i>erfd>wunben unb weri^en bei -weit rer »Vriblun^ <SsÄ
uperojDb) fi^er gän^licf) oerfcf^winben. 5öenbeS aber lie fcJei'nbÄ^^&" ^er Sarbun^ oerfd^wunben) mit IBafferftofffuperoj^b erneut mS
biefelben wieber als .feuere ober bunflere ?^unfte im /befeuchteten ^aoier Db firfi L^Kv««

9r.^;^m^;i"!Sl'f«"f''i*«n ""f*™«5rtc. Seit^ungen, auf bcnen mit 2rqu<irelta)cift ober ou* mit
i!I?"f'I-

^' ''°"
*v" 3'™" 'Bäftninte, ©tctten («bgebecft mürben, färben fleh Sben rZ

fflSi^m.r'" '^H"»^, 2Iufbm,of,ren ber 3eid)nun9en f,er abei fyatZj einen artbe?en

4. »ei aWappenfaftcn, bie burd) Seim mit Äalito beaogen finb, tritt ©AimmefoiMilbunaauBen an ben SWappcn auf. Äann id, bie TOappen mn au&en Dotfidjttg mrlh? ?pro?
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Kauft nar in euren
eignenen Geschäften!

ErnstHeide
Bllderrahmenffabrik

Berila N 37, Fehrbelliner Straße 18

Humboldt 2578

Leisten-und Barockrahmen
In allen Ausführungen werden
schnellstens und sauber zu

solldenP reisen angefertigt

Kell- und Blendrahmen In allen

Größen am Lager. Extra-Größen
werden sofort angefertigt.

KASEIN'
Temperafärben für Staffeleiarbeit bevorzugt wegen ihrer

guten Eigenschaften

10 Probe-Tuben 2.- Seit Jahren bewfihrt

WACHSKASEIN-
Farben tflr Innen- und AuBendekoraHon in Dosen undTuben

Bcaditcn SicmeineMalanwcisungcn

Ludwig Arnold, 5ad Aibling (Oberbayem)

KUPFERDRÜCK*
/rWENZEL'PRESSEN^

mit Hartholz- oder StahlsdiUtten

Langfihrfg bewährt, glänzend begutfidstet
Angebote auf Verlangen bereitwilligst

FIRMA PAUL WENZEL
Dresdcn-A., Wettincr Straße 32

Drlmfliivf* Weltausstellung Brüssel / Photo -Ausstellung

n alDIlBl I • Dresden /BUORA Leipzig 1914 / Nürnberg 1924

JJ
FLAMUCO"

öl-, Tempera-, Aquarellfarben
sowie Pastell Bössenroth, das fixierbare PasteU, empfiehlt

als erstklassige Erzeugnisse

„FLAMUCO "-Künstlerfarbenfabrik, Mündien 50
PFEUFERSTRASSE 34

Künstler, die unser Fabrikat nodi nidit kennen sollten, erhalten

auf Wunsdi gerne kostenlose Proben

Die
gehaltvollsteKunstgesdiiditederWelt
Kein Bilderbuch mit nur einführenden Text, sondern grundlegend auf dem Gebiete

der Kunst und eine anerkannte Hödistleistung der deutsdien Wissensdiaft ist das

von Univers.==Prof. Dr. Fritz Burger^München begründete und von Universitäts«'

Professor Dr. A. E. Brinckmann^Köln herausgegebene

Mandbudi der Kiwistwissensdiaf

t

(Im übrigen Buchhandel nicht mehr zu haben)

Mit Tausenden von Abbildungen von erstaunlicher Vielseitigkeit.

Subskription gegen monatl. Teilzahlungen von nur §^_ M!.
Ansichtssendungen und Bezugsbedingungen bereitwilligst:

Artibus et literis Gesellschaft für Künste und Literaturwissenschaft

m. b. H., Abteilung K. 7, Potsdam.

/ 1

I

y

>

145



Hl'«- w CK:>JU.r^lUWv«.'.4JklM*n

c)

€)

jentigen tJoi^wioiünlöffunig fixieren df)ne 3U f<f>at>cn? Ueber DmxpU 3»" ^^Ö^" tuüifbe ibie

UJlappen t)cr3ie!>en. Äarl 21. SWüUer, ßelp^ig.

3u 2(ti(itDotf 36. 5d) bin Itt biefem itJfaüe teötil)in a" ^i^ßt 5e.I)tipra3entigcn ßöfun^ ge-

fommen, um tDeniger fijieren 3U (ännen^ bamit 'bas ^Ipkv nid^t 311 nag minb. 5ßegen ber

2terotDci&i)crfärbun'g ergeil)! ^Infrage bei ber (Jirma <5cfyminle. iC^s finb mebrere IRe«

tlamationcn in (biefem öinnc befannt. (2tuf <Brunib bcs ^l^antcufienatncns ber iJarbe fann
man feinen ^dfiu^ 3ic(I)^n.

Die 3Jlappenfäftcn muffen mit fjonnalin <10pro3.) mittels ®attebanfd>e3 leid)t aibgerieben

unb in 3i^funft trocfener aufbemaijrt toerben. '6ä)imme{pit3biljbung toixb ftets iburd^ S^äffc

I>en)orgenifen.

3u anfrage 37 un^ 38. 3JlitfDlgenb überfenbe \d) eine fur3e Dücbetft^rift meiner (Bx»

faibrungen, ibie \d) mit Sperrplatten unb iberen lörunibierung gemad)t l^abe, mit ber SSitte,

fie in ber „3:erf)nifd)en Slbteilung" oon ,^unft unb 2Birtfd)aft ben ^otte^en allgemein 3U'
qänqlld) 3U madKn. 3d) glaiubte jebenfalls meine (Erfal^rungen auf ibieifem an fid> neuen
(Gebiete mitteilen 3u muffen; ibenn es ift an3unel)men, bafi baburd) mon<^em Kollegen mei
TlüJ)e lumb 2lrt^eit erfpart bleibt, mid) "felbft ^i es Diel SJlübe, 3eit urtb Oelb geflutet, bis
\d) fomeit mar, ba% \d) fij^en fonnte, „]o fannft bu loeiter matten". (Ss war für mic^
gan^ beifonbers fc^er; benn lä) l)abe alles gan3 allein ausprobieren muffen, mabei id) mid>
ausfic^liefelid) an Gennino Q^cnnini gef^alten fyobe. Damals, Bor 18 3al)ren, rmi^te id)

nod) nid)ts ©on ^rof. OWaj Doerner, übenf^aupt 'l>at man ifid) menig mit berartigen
Dingen befc^öfti-gt. 3Ran ibat feine ßeinemanb gefauft unlb garben unb losgelegt, unl)e»
tümmert um all bie 2Röglid>- tirtb Unmöglic^feiten^).
Die oorliegenbe fleine 2lbl)anblung ift in ber ^auptfad)e ein Kapitel aus einer größeren

über „Untermalungs« unb ßatfurted^mt", ibie idy für einen beftimmten ^merf gefdjrieben ^abe.
3d) fd^reibe i>as, bamit oerftämblid) mirb, marum ich micb niAt ^ireft an -bie ffraaen in
i>eft 4 ber „Ä. u. 2Ö." qefyiüm ^ab^,
^s bürfte oielleid^t intereiffieren, ibog l^ier ©perri^latten feit einigen 3ail)ren oiel oermenlbet

werben. 3d) T>enr)enlbe als QJ^algrunib feit 18 3a$ren auj&fd)lie&lid) 6iperrplotten unb bo^e
biefe jebem anberen aJiaierial überlegen gefunben. <Frftens ift bie ©efabr ibes ^Reigens
(burd)rei6en) pollftänibig befeitigt, ^weiten ift man, mos bie Oröße -ber ^^lattm betrifft
taum bef)inbert unlb bnH^m, beute mbm ber Qualität ber mit^tigfte (Brunb, firtb fie
mefentlid) billiger als jeber ambere giite aJtalgrunb. 3d^ be^o^l)k f^kx am Ort für ben Duabrat-
meter 5—7 aJlittimeter ftart 2,4a-H3,-- mt, fo .baß bejfpielsmeife ein 25rett 1 : 1^0 Ureter mit
gnslegen für ©runbierung auf 5,40 mi m ftel)en fommt, mäl)renb eine aute ßeinmanb mit
^etlra^en in (biefer ©röfee 22 mi foftet. ßBei Heineren Formaten verringert fid> ber
unterfd)ieib ettxws, meil bie Äeilroibmen billiger finb. Qßer fiij^ bie ©runbierung machen
(äffen muß, mirb für bm Quabratmeter 3 Tlt rechnen muffen.

Die beften ©rfabrungen bcube id) mit ipappel unb <ErXe gemad^t. ^Pappel ift aber leiber in
©ct^alfurnier im i>anibel nid)t au l^aben unb oon 6d)nittf.urnier ift megen (ber Sugen unbebingt
ab3uraten ®aibun .bleibt am beften fte4)en (flad)), befommt aber leid)t fleine IRiftAen.
Diefer gebier lann aber bis au einem gemiffen ©rab ibel)oben merben, imbern man bk
HSlatten mv bem ßeimen mit 6aba abioäfdjt (i^as %^it aus ben IJugen entfernen) unb febr
beiB leimt, ©rle ift aber fid)erer. Rubere i)ol3arten, mie ©ic^e, »ud)e, Xanne, überbauet
alk i>ol3er mit ftarten 3al)resringen, eignen fid) nid)t für unfere Smerfe

^•m "^ ^T^l^Vl^ ^rl^^^ i^ ?*r^^"' ^°6 ^^^ ^u6enfläd)en fugenlos finb, »meitens bie
mittlere ^^^t '^trfer ift als hj äußere unb brittens, ba!^ fie gut abgelagert unb flad) finb.
Die ?5latten ftnib m ber i)auptifad)e fo befd)affen, baß fie obne weiteres oeranbeitet merben
tonnen. Ueber3iel)en mit ßeinemanb ift ooüftäiibig uberflüffig. Unebene SteUen, 'bie bann
unb mann oorbanben finb, befeitigt man am beften mit bem ^obel ober ©laspapier
Dor ber ßeimung'). ^ ^

(örunbierung. !8eDor id) auf ben 5öer.begang ber ©runbieruna einaehe. mödvte id)
nod) etmas i®runbfäfelid>es über^reibegriinöe fagen.

^ ^^
' ^ ^

3d) l)abe bie 25eobad)tung gemacht, baß man unter ^reibegrunb allgemein einen ftar!

Obmol)! bicf€c ftüM pUks enthält, was feit ©occnct ^üacmemflut einet arofieu saiiAoM bon

Jaftc SRalcr um F)anbn)e,rfli^c (Erkenntnis ringen muß unb me bittet notmenbia es ift baft bie ^al.
t € d) n t f unb a« a t e t i a r f u n b c oom aBiffenfcfKiftlct toie t)om Sptaltüet m e t ft ob i f A etfotfcftt roitbals Untettt^tsfad) enblid) üon allen ^fabemien ouföcnommen imb ctnWaft a u 3 c b a^u ^^^matcticHe 3J r a u s f e fe u n g für eine f r e i e Tnidit but« 9RaIfc^uI?ca ptc oltVlbcJc uS^^^^^^

^'fL°'''^i."."ö.
^lufßcbe ber Sed)nifd)en sabteiluug bes S«.9B.5? b.R.® if biec%ac G^^^^^©eficötspunft bes beut igen 6tonbcs bet aRaltcdjnif als SBiffenfc^ft ous ?" rcbTicren umSaneinungen etfabtener ^taftifet m SBotte .fommen au laffen, abct na^ OnöglicSrcit ou% au octmcren bafiber Sefcr mit mentger ptQftifd)en Äenntnif^cn 00t «inem C£bao9 oevft^iebener aWeimmacn ftcbt S fürbm ^cbgebilbeten ift cg inteteffant, bie mannigfacben, oft entgegengefcfeten Ätungen Ärer fernen

au lernen, um btibutcb bie unbcfannt mitu)itfcnb<!n ?Vaftoten eber erfoffcn au !bnncn.
««"'»^rec lenni»

*) 6p er rbo Jap rotten finb una in faft cHcn Sausfübrungeu befannt. ®ic ncucftcn 95etfudi0-
rcibcn bes maltedbifcben ßabotatoriums an ber «Mfabemic ber bilbenben ÄUnfte, ^^resbcn ' roie auth bie

u n f t 0) e r e iUiatcrtal angcfprocbcn toerbcn muß. ©ut parfetticrte, anerbino« leibcc foftfnipTio«» gjJnfnn.
Platten Jtnb fonacb für 3RaraiDecfe bisber nicbt übctttoffen. Ob ßeinmanb/SbefÄ- ob?t ßeÄ
gtunb ift aufeetbcm roegen ber oetfd)iebcncn Obetfläcbcnbefcbaffenbeit aualeicb lünftlctlfAe llnaelcoenbcit
5)te fftage perfJiebener ober gleid)er 6d)id)tenftär!e ber perUlmten ffurnfere ift uZr ben Äbo^^^^^^^leutcn nocb umftxittenee Problem.

«vif^iuvidi«";
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^augenben (Brunb ocrftef^t. Soü nun (b^r (Brunb n)enigcr aber aar nid>t faua^n ifo ift man
ber meinung baß Oe( du?efekt aber baß es ein gaii^er Dergrunb feinSb^tannte Xat ad)e, ibafe ibie Öelgriinbe bie .fdylec^teften linb unb ficj Tr für eine Tfaluc^jßnmamalerei eignen 2)aöfelbe .gilt bis 3U einem gemi fen ©rab aVoon b^n agenanS

fff mtÄ.^.^ ^r
?'^ ^^^^^^^"^ nid)tfaugenb gemad)t mirb. €in nid)tfaugenber ßeimgrunb

Lm^ iZ \f.Lf.lZZ
pimatna.lerei^beffer, meil öie öarben auf^bem' an fid) mageren

f.^kJLl^f'"^^^' 'ftef>en bleiben. 2)er OeLgrunb ift immer bur<f>ficf)tig, einerlei, ob er
auif ^al3 ober fieinen)anb aufgetragen mkb, was mbm bem ©ettgeWu W UrfaAe iber

N'i'"I}>^'l.^r"^^'"^5^f^'^ny»9 folcf^er 58ilber ift. (Bin nid)tfaugenber ßeimgrunb ferSralle
Ä^'^^'?'

"^*rrv>5'
^^^ '"* ?^eid,3eitig (ber befte ^rirtb für XeniperaWlereiTen i*

fenne. ^r tann aUetbings nur auf i^ol^ gemad)t merben, öeinetDanb «üürtve brüAig

w.^^JlT},^ k" ^Z ^^^Perantaierei l)at, müBte biefen ©runb .benüfeen; benn darauf tannnt
bie 6^onI)eit bes imaterials erft red)t ^v <BeItung, unb mas nod) -mid)tiger ift, ie tonn
gcfirnifet werben, ol)ne bie befannten enttäufd)ungen erleben 3U muffen. 25effer aber Der=
ir)enft>et man 5u (biefetn 3«>ec! ©Ips ftatt treibe, meil biefer mei&er ift unib bie Sarben fi*

l!^lrif}^^l^^ T rf' l'y^^^^^' .. '©»PS ^"6 aber Dor bem ©ebraud) ^^tötS (gelöfdjt
©erben, mas butd) ftanbiges Umrul)ren, bis ber ©inbungsproöefe w^inbert ift, ,gefd)iem.

Sf»ff^^reL Ä»r^ ^
^^^^' "'^^^'^^" *"^^^^ ^^^ Oip&grunb genau fo gemadjt

3)ie SSretter merben 3unäd)ft auif beiben Seiten 5 m e i m a I, f l> e i ft wie möali*, mit
Cetm ^etranft, naturlid> mit Xrocfnen ba3mtfd>en. ÖIls ßeim Dermcnlbe id) aÄlieftli*-^ajenietm, ant lieblten fran3öfif(t)en. 5>iefe ©orte ift lange nid^t fo fprobe mie'Mner
ßeim unb Derl>inbert i>ur(^ feine geringe epannfraft einesteils bas ©eraiehen ber «Blatten
unb anbernteils bie ü'li&bilbung.

^«i;5».ftärfe. 2Iuf eine Xafel beutfd^en ^.»ßeim % ßiter Baffer, ^uf oier Xafeln
fr. ^.4^eini ein ßiter %ffer. 2>iefe tafeln finb mefentlid) Meiner unb (bünner urtb fauaen
beim C^inimeid>en mei)r ffiaffer auf. €s ift unbe<bingt nötig, bafi man fxd) gtei<^ föoiel ßeim
3ure(^tmad)t, als man ^um ßeimen unb <Brunbieren braud)t; ibenn 'bie ßeimftärfe muft bie
gleiche bleiben, menn man feine ß^nttäufd>ungen erleben mill.
^eim ©runb felbft fommt es barauf an, baft er (in mel)reren bünnen Sd)id)ten. D, 9leb.)

fo bicf aufgetragen mirb, bog fein ^013 m^v (burd)ifd)immert, 3in)eitens, ba^ er ft^nell hinter*
emanber, o^ne •ba3it)ifd)en trocfnen au laffen, gemadjt roinb; bie Derfd)iebenen 1Uufftrid>e
werben baburd) ein ©anses, unb bk Sretter bleiben nic^t all3Uilange na^. Durch bas lange
^a&Weiben entftel>en teidjt ^iffe, unb ^bas ©urnier fte:l)t auf, b. I). es betommt fef)r gerne
«lafen. U&id)tig ift noc^, ibafe er f(^ön gleic^mä|ig oerteilt mirib, mos bas 6d>leifen fel>r
erleid)tert. Sufäfee 3u treibe aber ^ips, wk ^remfermeife ober ^infmeig ffyalte id) für
oöUig uberflüffig, \a ft>gar 'J)in^erl\d)*). lUeberfyaupt ift »bas oiele OJlifcfyen uon Uebel. man
muß beftreibt fein, derartige Dinge auf bie einfad)fte Formel 3U bringen. 3n ben guten
alten aKalerbücfyern lieft man in be3ug auf biefes Kapitel immer nur oon ©ips unb ßeim.
unb 3n)ar, aud) oon fold^em ßeim, ber feine fo ftarfe Binbefraft l^atte. Oft mürbe aber (Bips in
^reibe übedefet, meil ber Ueberfefeer ben ^ro3eB ,ba5 ßöfd>en bes '(3ip<fes, niAt fannte.
wips^ unb ftreibegrünibe ftn/b im roefentlic^en gleic^mertig, mit bem etnaigen Unterfd)ieb, ba^
(»ips meiner bkibt unb, mk mir ein QJl^emifer oerfid^erte, auf bie garbe feinerlei (Hinflug
i>ätte, mäi)renb bies bei treibe als organifd^em 6toff nid^t mit Sicherheit behauptet werben
fönnte*^).

^ft ibie ßeimung gut getrorfnet, etma ^e[ Xage, fann mit bem ©runbieren begonnen
werben. 5Dlan nimmt benfelben ßeim unb rübrt folange ^rei'be f)inein, bis er ftreid).gered)t
ift. Diefer 3"ftan(b ift nun fe^^r fct>mer ^u beft^retben. Die OJiaffe mu^ no^ gut flüffig fein,
aber nici)t mel)r fo wie Wilö) ober gar Baffer, fonbern fämig wie 9Jlajonnaife. ^uf ein
Quantum oon 1 Xafel unb % ßiter Baffer ungefäil)r 2—2M ^funb treibe. Die Xeile
tonnen nicl)t gon3 feftgelegt merben, weil ber ßeim md)t immer bk gileid)e Störfe 'bat unb
bie treibe nid)t immer gleicl) trocfen ift; aug-enbem i)at ibie üöitterung auc^ nod) einen ©influft.
53or bem 2Iufftnci) buxd) ein feines i)aarfieb feil)en wegen Sanbförnern unb fonftigem Drecf,
ber in ber treibe oorfommt. ©rfter STufftricl) '^eig, wöibrenb bie folgenben nur fo »warm fein
bürfen, baf^ bk aWaffe flüffig bleibt.

-Swecfmögig beginnt man mit ber JRürffeite, bk nur einmal fräftig geftricfjen werben
braucf)t. Der erfte 2(ufftricf) auf ber SSorbeffeite bagegen barf nur bünn aufgetragen werben,
wäbrenb ber 3weite bicf ibarüber gelegt werben fann, unb 3war fcbon nad) 15—20 ÜJlinuten.
2>iefen unb ben abritten 2(ufftricl) glättet man am beften, beoor er an^\ei)t, mit einer
breiten Spacf^tel. Tlan fpart (baburcl> feljr oiel ^^elt unb Tlüi)e beim Scf)leifen, ifann bie
©runbiermaffe bider (? Die ^eb.) macfjen, unb bamit man n\d)t fo oft ftreic^en muß,

') 2öotum ben ©ips (fc^tDcfclfourct ÄoÜ) erft brennen unb bonn toteber löfcft^n? 9Wan oenoenbct qfeirf)
ungebrannten ©ips, ©ie er in ber SRatur oorfommt. ©iefer ift unter bem SRamen ß e n j» i n im SKinbel unb
burd) bie f^irma 9Bilf). Sattler, Jfarbenfabrif, 6cbtDcinfurt a. SW., in geeigneter Quolität au
bc<^iel)en. (3n ben SJerfaufafteOcn ber 9ö..9Jerbänbe verlangen!)

oeriDcnbcnl)

^) Äreibe ift fo()Ienfaurer «all, alfo fein organifd^er 6toff, un5 gut gefc^Iämmt, niemals fc§äbli(^.
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löDb-urcf) imeiter i)a5 lange ^Jla&fein ber 23relter, mit ben angegebenen unangemfymen folgen
veü)inbeTt mirb. Sie gamje ^iroöeibur lann in einer ^tuitbe erleibigt ifein.

2>a5 (Schleifen fonn ungefäl^r nad) 24 Stunben »oorgenomtnen loerben unb 5jtüar mit fünft»
Iid>em SSimsftein unb SBaffer«). i^Borteil^aft nimmt man fid) immer nur ein flein^s €tücfd)en
oor, ibomit bie platte nid)t ifo lange m% %el)alim mev^m mug. '5Bei 3U langem Dlaftfein
tann fid) Ieid)ter .ber ©runb com S)o\^ töfen.

Diefer oben 'b«(fd)riebene i@ninib füugt foDiel, baß ibie erfte Uarbfcl)i4t gleirf^mä&ig matt
auftrorfnet, voäl)x^r\b bie ameite glängcnb flehen 'bleibt. 2Benn man ben (Brunb nid)t faugenb
I)aben mill, muß man Iben ßeim ein Hein toenig ftörfer neljmen. ^d) perlfönlid) i)alte ben
Ieid)t faug-enben (Brunb für ben meitaus 93eften, gan^ befombers 'für eine ft^icfyhoeife üJlalerei.
3cl) lann, tr>ie' eingangs ermöijnt, aiif eine ISjä'tjrige ^rfa^rung aurücfblid-en. 2öäf)renb
'btef^r -3eit i)üt mand)e5 Biöb meine Staffelei uerlaffen unb fomeit fie mir beifanntgeiblieben
finib, fonnte id) an feinem Bd)'dbm, mk D^ac^bunfeln, ßöergilben^ Dber derartige :Dinge me^r
entberfen, obwol)l id) oft ibrei«, Diermal übereinanber gemalt unb au5f(^lie6lid> ßeinöl als
UJealmittel oermenbet fyabe. 3c^ imrf im Gegenteil jagen, ba^ bie Farben burd) Iben grünb«
liefen Xrocfenpro3e6 e^er fd)öner getDonb-en finb. Selten l^abe idy aber bie '33iiber oor einem
3abr nad) Sertigftellung igefimifet unb niemals einen 3n)ifd)enfirni5 oermenbet, ber nad)
meinem Dafünl)cilten i^as größte ®ift für bie ^altbarfeit ibcr ©emäßbe ift; gang befonbers bie
2(lfoil)orpräparate b-ie uns ifo oft angepriefen merben.

9lod) ^in paar SBorte ^u ben fogenannten ^mprimitnren unb 3((olierungen i^es ©runbes
urib Xempera^Untermaiung. ^mprimteren mit Oelfatibe über oerbünnten girnislafuren ^altc
iA für fel)r unamecfmäfeig. '2lbgefel)en ba^on, i)a6 man burd) ibas Xrod'nen am fc^neüen
2lrtbeiten gel)inlbert tt>irb, nimmt eine falc^e amprimicrung bem ®runb ibie OJlagerfeit unb
bamit ibas angenel^n-e ßtilbeiten uub bie !2Iusifid)t aulf fd)öne, flare unlb i)eüe erfc^einuna .ber
garben. 2Ber einen farbigen ^runb l)abm miü (id) i)aüe ib-iefen bei gemiffen -Slufaaljen für
unerläfelid)), ber mifd)e bas entfpred)enbe Sarbpuloer ^leid) bem ©runb bei. ^b^efeljen
baoon, ba^ bie auf biefe SBeife entftanbenen löne am brauc^arften finb, ^aben fie nod) ben
Sorten, ba% uns J>er r-eine magere Jßeimgunb erf^alten bleibt, ein 33orteil ber niÄt hod) aenuq
einge(fd)ö6t ti>erben fann.

2)er leid)t faugenbe <Brunb mad)t aud) bie Xem<pera«Untermalung überflüffig. Durd) bas
^Beglfaugen bes übertflüfftgen Oeles, lägt fid)s <b«im Uebermalen fo^ar beffer arbeiten als auf
emer Xempera«<Untermalung unb iber teiijn, Stil bleibt ein einl)eitlid)er. ^inc Sermenaung
Don Xemipera unb Oelted^nif fül)rt leid)t 3u unangenel^men ^ompromiffen.^)

2luguft ®ebf)arib, ^arlsrul^e.

inuÄffVdfcn^"
^^^ ©löspapicc ocrfd^tcbcnct Äörnunfl. ©ipa läßt m mit bct et)a^UUanit Qxxt unb

') <£s bcftejbt ein o p 1 1 f (^ bcbcutcnbct Untcrft^icb gmifcbcn einer ^^ärbung bee ©runbes mittels fforb-
pulocr unb mit einer ö€farbten( Oelfarbe) ^orj^imprimitur, rocld)« [a aud) bifrei ift. lieber bie «ertDenbuno
bc9 nnen oD«, an^iwn entfdjctbet bte fünftlerifctie 5tbrt*t, ebenfo über Semperauntermalunö, melcbc in
ßeiDiffen altmeiftcrlic^en STetfjnifen »eber einen Äompromiß bebeutet, nod) entbehrt loerben fann.

7ttc^(amf(i(^et Xet(
RebaffioneUe Ootbemetfung

5)ic Sd)riftleitung biefcs n i d) t » amtlid)en Xeiles fiel)t fic^ in ber ^Beurteilung unb 2Iu6-
loa^l ber ©infenbungen, bie oon ben SSerfaffern für ben ^Ibbrucf an biefer Stelle Q^a^i finb,

getDiffen Sc^ierigfeiten gegenütjer.

^ad) aWaßgabe bes oerfügbaren ^Raumes l)at bie üorjäl)rige aJlitglieberoerfammlung bes
9fl2BS3. ben 3Kitgliebem ^ier bie 5möglid)feit gegeben, fid) über aügemein intereffierenbe

fragen miteinanber au&aufprec^en. (Diefe 2Iusfprad)e gefd)ie^t außer SSerantioortung bes
!R2Ba3.) (Es oerftel)t fid) aber oon felbft, ba^ 3uerft alle offi^icüen aWitteilungen unb amtlid)en

9'lad)rid)ten abgebrudt merben muffen; ferner fönnen bie, t>ielen Äünftlem fel)r mit^tigen
funfttec^ni[d)en 9^atfd)läge bes ^oüegen SBe^lte feiten gefürjt ©erben. Daraus ergibt fid)

für bie S d) r i f 1 1 e i t u n g bes nic^.amtlid)en Teiles bie S^ottöenbigfeit, fid) auf bie SScr--

öffentlit^ung berjenigen ^Beiträge 3U befc^ränfen, bie geeignet er[d)einen, aftnelle fragen
in ber fnappeften unb grunbfäblid)en gorm il)rer ßäfung entgegen3ufüf)ren. Sie möd)te
aber bie (Einfenber, beren ^Beiträge aus ben eben evvo^nten ©rünben nid)t ober nid)t gleid)

abgebrucft merben fönnen, fel)r bringenb bitten, il)re mertoolle SJiitarbeit bes^alb nid)t ein«

3uftellen; alle (Einfenbungen merben als mic^tiges aWaterial gefammelt unb nad)
3(Jiiöglid)feit bei paffenber ®elegenl)eit, in geeigneter Sufammenfaffung ober au5fül)rlic^er,

r)eröffentltd)t merben.

3iöei Sragenfompleje fc^eincn 3"r3eit bie ^ünftlerfdyaft am ftörfften 3u befd)äftigen: bie

2( u 6 ft e n u n g s j u r i) unb bas 23erl)ältnis ber ^ünftlerfd)aft 3ur Ä r i t i f unb 3U ben
aSertretcrn ber Ä u n ft m i f f e n f

d) a f t.
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^rofelfor Soffelt l)at bic erftere Sraflc !)icr grun-bfäfeltd^ angef(l)nltteii, unb (eine

2(cu6erungcn F)aben, mas 5af)lreld)e 3uf(f)rlftcn unb 2tnfragen bemet|cn, In tocitem Greife

5örberI)aU gefunben. (Er oerfuc^t in bicfcr inummcr, bie oon Otto OJl a r c u s geforbertcn

burd)füf)rbaren SSorfc^lägc ^u geben. 6inb feine ^Tuslaffungen 3unäd)ft tl)eoretifc^, fo fu(^t

bagegen 2rrti)ur6egalan einem praftifd)en Satt getöiffe ÜJiißftänbe nad>3un)eifen. 2öcnn

man SOZlfeftänbc bemeifen miU, nüfet es ni(f)t5, um bie 6ad)e l)erum ju reben, man muß fie

bei i^rem Dramen nennen; unb fo lieg es fid) nic^t oermeiben, ben „2)cutfd)en Mnftlcrbunb"

o(ö bic angegriffene 2Iu6fteHerorganifation 3U nennen. <5ega( nimmt offen bie Sutücf«

meifung feines eigenen 2öerfeö jum Stusgangspunft feiner grunbfäpd)en 2ru5fül)rungen;

bennod) mirb i^m niemanb unterfteUen bürfen, t)a^ perfönlid)e @efränftf)eit feine geber

gefütjrt F)ätte. ©s mufe möglidy fein, freimütig attgemeine 9Jli6ftänbe an einem

Q^inselfaU nad>3Utt>eifen, of)ne geringfc^äfeigcr 33erbäd)tigung an!)eim3ufatten. (Eine anbere

6teUe, fic^ an bie @efamtfünft(erfc^aft 3U mcnben, gibt es 3ur3eit nid)t, als ben oom !H5öa3.

ben ^ünftlern 3ur SSerfügung gefteUten nid^tsamt(irf)en Xeil oon „^unft unb SBirt-

fd)aft". 2rus biefer ©riüägung muribe -ber „Offene 5Brief" bes ^errn 6egal aufgenommen.

Das (Befpenff int Qaufc
3um Streit um bie 3urt) oon $rof. !Ruibolf Soff elt

3n mannen JJ^milien -gibt -es irgenbein ÜRitglieb, bos bd Seifuc^en unb (Betfellfdjaften nie

in Q^rfc^etnung treten ibarf. i2ttte Sefannten imiffen 3U)ar ibarum, aber ibie alfo tbel^aftete

gamilie gtkubt, bie 3U enrnartenbe ^eringfd^äfeung Ibiefes n\d)t gefeüfd)aftsfäl)igen aJiitglie'bes

unb bic '^tbfärbung auf bie übrigen nid^t ertragen 3U fönncn. So erträgt fic lieber bie leife

2Ri6ad)tun<g ofb ibrer eigenen Seigb^eit unib Unoufrict)tigleit.

2IUe 2ßelt toeift, ibag es bcruifsmögige Äünftler gibt, beren '2Berfe als mertlos ober bar

tieferer Bebeutung angeifeben merben unlb> imenn bas Urteil nid)t irrt, im ßanfe bcr 3^^^

oon ifedbft oer<fcfyn>in!ben toerlben. (2r!ber i^ie gomilic ^ber Äünftter tut fo, als ob bem nicbt fo

märe unb oerfud)t, bie alfo üon ifyr (Ertannten cor bcr OeffentHcbteit p verbergen oiber 3U

ocrleugnen, um oon ber ^ritlf einen Sactenftreid) imeniger für 'v1:)xe i2Iusftettung gw empfangen.
(2(Is ob bies t)on irgentoelctier Sebeutung für iben „(Beftaltmanlber' ber ^unft märe.)

iRun meint SÄ a r c u s (in ber oorigen S^lummer auf 6. 118), bies Serfabren fei „prafti(d)c

2trbeit" unib es b^n-ble ifid) lelbiglid) barum, 10 er bie nid)t ausfteüungsfäbigen Mnftler 3U

»be^eicbnen unb iber Oefifentüc^feit fernAuI)aIten b^be, ob bie i^ünftler felbft ober — mie neuer«

bings mit Suftimmung auc^ aus unf»ren Selben in ÖTufnabme fommen !foü — hk ^'idjU

tünftler. (iJür ben Surüdgetoiefenen toute la meme chose.) 2)od) ftimme id) l)ier SDlarcus

bei: toenn ü)berl)aupt juriert merben muß, <bann foUen es bie ^üniftder tun unb bies

feIbftoerftänbIid)e Sorred)t nid)t aus ben i)äniben geben.

2Iber bies ift nid)t bas Problem, mie aJlarcus meint, ift überb<Jupt feines, fonbern bie

grage lautet: können mir ibiefen ganzen Unfug ber Surierung enblid) aufbeben unb burd)

anbere Serfabrcn erfeften? (Es ift bod) unmöglid) — unb id) begreife nit^t, mie SWarcus

ba3u fommt — Surierung irgenbmie mit Qufti^ 3U oerg.Ieid)en. Öuftia (!Hed)t9pflcge) beißt:

eine geftörte !Red)tsorlbnung burd) Serbängung einer als Sübne geltertben Strafe loieber fyer«

3ufteUen. Sott bie Sermeigerung bes ^lafees in ber Slusftettung burd) bie 3urg toirflid) als bie

— unbefchabet einiger 3rrtümer — gered)te Strafe für bas Sergeben ober Scrbrecbcn gelten,

bas eing^anbte Jlöerf üb erl) aupt geifd)affen 3U baben? ^Is bem jungen Xrübner .bas in

bcr ITlationalgalerie bönigenbe Silbnis Sd^u^s oon einer i2(usfteüunigsi}urt) refüfiert nnirbe,

meil bic Suroren entmeber gemein oiber unfäbig maren, mar bas Suftig? Unb bas foütc fo

immer meiter geben, als „praftifd^e Slrbcit"?

ajlarcus oermifet „burcbfübrbarc Sorfd)lägc". C^s ift mirflid) nid)t fo fd^mcr, ben 2Beg 3U

finben, menn bcr 2öitte ^a ift, b. b- tDcnn i^nftler meber tfeXbft Kurieren, nod) fid) bas un*

mür^ige äuriertimerben gefatten laffen motten.

^tte 2Iusftettungst>enbänbe prüfen bic fünftlerifd)e Qualität i-brer 9}^itglieiber bei bcr Euf»

nabme. Das ift il)r gutes S^lecbt, unib bieife ?5rüfung enfolgt auf (Brunb atter iber SBerfe, bie bcr

2(ufnabme*Sege*brenbe oorlegen mitt. So ifottte man meinen, ber '^lufgenommcne fönne nacb«=

bcr auc^ obnc meitere Surierung 3ur Stusftcttung feiner (Bruppe ^ugelaffen merben. ©efcblt!

3m Sntcreffe ber ^mft unb ber 2)urd)fcbnittsböbe bcr 2(usftettung muß fd)arf juriert

merben. ^tibe ©ruppc i)at i'bre „gamilienmitglicber", bie fie lieber ber Oeffentlicbfeit fern«

bält. 9^ur Ue 5lfalbcmie ma^t i^xet eine iHusna'bme.

5öarum bleibt nun jemattb, bem oon ber eigenen Oruppe bie 2rusftettungsmöglid^!eit oerfagt

wirb, aJlitglieb? IBeil er ficb trofebem Sorteile baoon oerfpriest (mirtfd>aftlid)cr, gefettfcbaft*

lieber, fo^ialer 2rrt, gleid^oiel), unb bas entibüttt, hü^ and) hk Srusftettungsocrbänbe, bic foge»

nannten „^Ituroerbänbe", mirtfd)aftlid>e Scrbänibe finb — mogcgen nidjts 3U fagen ift, mas
man aber aucb nid)t immer 3U leugnen 'bvaud)t

SBoütc man beute eine (Bruppe neu grünben, müßte es, mit ben jcfeigen (Bepflogenbcitcn ber

3urierung, auf ber ®runblagc gefd)ebcn, ba^ entwebex bie ajlitglicber juriert merben unb jebes

aWitglieb, bem ^mei 3abre bititcreinanber bie eingefanbten 2Irbeiten refüfiert moriben finb, auto.

matifcb als ausgcfd)ieiben gilt, ober aiber, baß bic mitgliebcr amar nid)t juriert^ aber nur
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für lim 3of>re oufgenrnnimn unb i»ann neu jur maf)i «eftettt o)cri>en. Sie jchioe <9runW<in<

ffliÄ^''®^»'*'?" / *'*' ^5„ 2[itfnal)me foröföltig ju prüfen, bie »cre^tiflunB, in öer
«nippe toann «njunert ousjuftenen, abtr n i d) t bamit ju oertmipifcn, öas awitglieb a&er «uA
m<ftt ausjuftoBen, wenn feine arbeiten refüfiert morgen finb, es alfo offenbar Un STn-
forberungen nid>t fleraigt, ift eine aibfupbität.

*"=»«

6a?er?aS>?Ä"-"*'"^"
**""^ ^""^ ^f^«f)otogi€ »er (Bruppen tnieber au ben ,>irdrfül)r.

1. 2He (Bruppen jurieren tftre eigenen ÜRitgliebcr nidit.

f•« "f«^,»"«" .'"ne freien «iitfenbungen an, fonöem laien attbcre Äunftter Aur »efAidluno
torer Siusftelliung ein. >

w i / »

3. eine tBirtli* jurofreie ausflcüung flibt ben nod» Unbetannien trie 5mögIiAfeit, au0.
euftcttcn wnib Iben ©ruppen ©elegen^eit, Ut «inauloiienben a<us3u»Däi)len. ;

a»on roirfb fag«n, bamit toitib bie 3urierutM nit^t oufgeljoben, fombern nur an eiw antoe
©teUe oerlegt. ^2t b e r bi e s i ft m t d) t i g. Die peinlidrfte SJbtnögung bei ber 2t u f n a h m

e

m?r?lLf!T.®"'?i'/v?'^cf°"^- .^?*'" ÄegelMufc fief)t fid) bie ßeute an, bie er an^ne^mtnmü. 20»« bafur atbt irieSurMreiejebem gleid)f>crc(f»tt9t freie S8af)n, ju 3eig«n, was er tonn.
Hie eigentltd(€ Ärantljeit an ber Suricrung ift bod) — abgefef)en non ben fcfton früher be«

Jl"i^*'!f"
3"»"nj«rn - bas TOigocrljältnis amifd)en oerifü^barem tRaum unö ber 3abl Der

^l^^ "Jü^ »••rv ^?,1"/.'" '^Z'^1
^" ^""^ unterliegenben 2tusftettunfl Waum für 80 frei

fÄfflM*.I^x^!lÄ''v!'?"*°^*"'."'l®'"9«5^ f°9''"' J" ^»«^ Won immer Dorljcr 'be.^mmt fmb) umb 12TO Slrbeiten emgefartbt wenben, bann tann ibiefe SinnIon«teit boA fein
aRcnfd) me^r entfdmlbigen ober gar mit Äunft. und Äutturintereffe begrünben raoUen. Diefe

Vr°*
«"«""" °^^i ""^^ miUfurltd) ongenommen; fie entftammen einer guraeit qeöffnAtcn

2Iu9ft«nurtg. »leAnet man bi« Utttoften Aer ©infenbung jöber 2trbeit mit 10 ORt. (fidier nidit
3u oiel, iba »tele ©enibungen oon aufterljalb tarnen), fo eraiftt fidi, baft in Wefer Seit nie oe»lanmer «Rot 12000 mt mn Wefer armen Jtünftle^d^aft Derausgabt meXn mufiten' um
80 »aber einauliefem, bie man bequem bmd) (Einlabung ffoben tonnte,

n^li-l, u* ^"i*
«infenbung gilt als «Prinjip. <Es foO nt«manb fl€t)inbert »eriben an bie

DeWentItditeit p fommen, inenn — nun menn »ie Juroren finben, ibag er beffen müttbiq ift.^tefe freie ffinfentoung Wefer freie Skftbewrb »er Äräfti ift eine |arce, ünmürbig aller
Brtetltaten. ^te freie (Finfenbung mar eine Olotmenbigfeit, folanae es eine anbete
TOogl^teit niAt «ob ©ie 3urt) reie ift ftiefe anbete aRög^teit - .bies ift ihr ekentnAfterSmn, i(,re rt^ifi^e »afls. ffienn bie jefeige „Our^freie''^ ibiefer .aSebinfluilg mt ISmminb es m 3wturtft geifdic^en muffen, bas ift eine felbftoerftänblid^e gforberuna. (Erfüttt fie©onbtuW nic^t, »erben es artbere tun.

/ « " '"»b- v-rruur )ie

®ür SktifjanMungen mit tben Sefjörben, »ur SJertretung ier ^nftMd)aft na* auften^ mu6 eine ©.^eibuna bes Äünftlers oom TOd)tfünftIer erfolgen, 'bas forbertTOarcu"
mit giec^, unb man tft n i d) tbabutd) Äünftler, ba% man eine jurtjfrcte Stusfteaunq ibefAirft
aifo mu| oion trgertbciner Organtfation an^i^ören, bie enroiefencs Äünft ertum lur »e."

Ä!^A" ^^°^,rnaAt aiudf_ bies ift eine Surierung, ienn man tniH - after fLerfolgt bot^ auf ©runb der Prüfung einer <B e f a m 1 1 e i ft u n"g.
'

<5o mug tienn iefljer orgonipert fein? 2Ber es nid)t miO, fann fic^ iamit begnüaen, in ber
3un,freien ausaufteDen, aber irgenbmo muß t>er ® tanb als foldjer ge^en anbere ofieareml
fein 5Be, freien »erufen, bie f<ine «jamina tennen, tann Dies nur burd> bie Org ani
f a 1 1 n e n unb if)re STnforiberunjKn gefi^e^en.

/
u

•
e «j r a a n i

2K>er bie aurierung mit ibrer aRifemirtfd^aft, if)rtt unnüfeen mirtfAaftlidien 'Sefaftuna bes
(Einf<nbcrs unb l^ren Ht)d)if<f>en 5Rol,eiten ift feine SRotmenbigtdt baS 3u An man •

muBte.feine anftere aRö©mteit ift «in Strlnuts^euflnis ber lünftlerfSa t: 8« fS manroUJ fem«, eiiwJua^Bte gortfüI>runfl bat6arif4er Umgangsformen.

^^Jdffentt Bdef an ben Scnffdjcn ÄünfHerbnnb

t -r^"''^
CS^arlottenfeurg, ben 25. 3Rai 1927.

/n'CT'<^S,'"*,x.5&"*" ^^ 5Ro4)ricf>t, bo6 meine eingefanbte 2trbeit ,4)orfftrafteDpttfdje ?}laftit)", tnie Sie fid, fd^in unb aartfüijlenb aisbrüden, für 3breÖä
'.^^^"l"!" r?*!**

."""»gewä^tt" wurtic. 2)iefe ^ad,rid,t betam ic^ als'srudfrAe 6^eÄÄs'* Diele ÜRitglieber ju ber SaWung'bes aRitgüÄitraBes, unL Senn frefupert finb, au ben Untoften ber Ironsporte oeronlaBt,. bie erljeblid) größer finb ote be

Ä"b"tSn ^""' '"^f*""^*" •"""*"' «^"" ®« ^'' atbroeifunflsnai^dien als »lief

6oDieI über bie formale ©eite. "

Mber fc^on Me oeraltete 0orm ift beaeid)nen4» für b«n Ocift 3{>rer öeranftaltunaenSoate icW ber Seutfi^e Äün tterbunb fid) eine anbere STufgabeaH habenals ber €nfTOidtung bie türen au öffnen unb fi(^ nur mit fogenanXr Qualifätsfunf* h?
ffitH' ?*'""*'

-l' ^f betanntfleben, Wmit MnftlJr,^bie f^mit Äle2 befdwftigen,Ji(^ oon ita femixilten, mle fie es ber berliner 2lfabemie geaenüber tuTaRene Äunft muß 3t,nen einigermafeen betarart fein, benn id, bin URitS bes D^tfrfv.»«|unftterbunbes feit metjreren Sauren oor bem triege. TOeine^ fpä"ere lntoidtun?7Än '

©le^burd, eine Arbeit, bie i<^ auf 3I,rer lefeten aruiftettung miS b^ «5 inlaSurS
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Whx mid^titttr als meine öiefüjfierung 5urd) <5ie, Ift i>aö Problem l>er Surp an fl^, hca
6urd) ölefe IRefüflerung ^, \^ meift nic^t o>iei>iel tauferto mat, angejt^nitten unb iUuftrlert »iri).

SBo^u Ift man ÜKitgüeb — in biefem gaü — bes Deutjc^em ^nftlerbunbes?
2)le 2lnta)Qrt mürtbe für bie IHef üf iert en lauten: ,yUm einen mitflliebööeitra^ t)on

lO,— Wl. 5u aa^len, refüifiert ^u «»erben unb aimeclilos Xranstport^' unb fämtlid^e Unfaften ju
oerfcfymenben".

2)ann ift es vorteilhafter, nid^t SDlitglteb au fein, ajlan erfpart: menigftens ^n SSeitrotg.

Sollte es benn nict)t rid^tiget fein, u)cnn, roie 23 o
f f

e 1 1 bies in ber porigen Plummer
onregte, man aJl i t g li e b e r n 3uri)freil)eit fi^ert?

3d) n>iU f)ier gar nid)t fo n>eit gefyen, umb Öurpfrdfyait überl)aupt »oerlangen. !Das ift eine

^ngelegenl>eit für fid) unb 'bie einzige fiöfung üb-er^upt.
Stber als 93orläuf.igfeit foüte man benjenigen» ben man als iSJtiiglieb aufgenommen l>at,

jomeit aCs gleit^ber ed)tigt 'b«traä>ten, -bafe man il)n niicf)t juriert, fonft ift bie

UJlitgliebfd^aft ein i)umbug. Sie ift eine S^elaftuntg, eine ajlitioerantimortung, ibie man nid)t

tragen lann unb ber man \\&) nur ent^iel^t, mznn man aus 5er Bereinigung austritt.

©er 2)eutfc^e ^nftlerbunb beftel)t aus Mnftlem, <biie in gang Deutfäjlanb leben. Die
roenigften finb imftanbe, ben Si^ungen bei3un)ol)nen unb mlffen faum mos gefd)ie^t. Die
58erti^te burd) JHunbfc^reiben orient^ieren menig unb ermöglid>en nid^t eine birefte unib ein«

-greifenbe ^Beoinfluffung burc^ Ibie einaelnen ajlitglieber. 2lud) ibie ^al)l bes 23orftanbe5 unb
6er 3urr) fann nid)t burc^ tHunbfc^reiben fo vorgenommen »merben, baß fie allen ^nft»
anfdwuungen gered)t "mirb.

Das 9'lunibfd)reiben bes Deutfi^en Mnftlerbunbes an bie Sntitglieber ooti ^2lnfang Wax^
1927 teilt folgenbe« mit:

3m Deaember 1926 trat »ber „engere ©orftanb" in Berlin 3U einer Sifeumg jufammen
unb ibefd)log einmütig, bie ßlrbeiten UJiieiber aufzunehmen. ...
2Ö e r ift ber engere Sorftanb?
3öarum mürbe bie 3urt| nidjt allen ajlltgliebern nam!)aft gemadyt?
3 u r 9 f r e i l) e i t für bie aJl i t g l i e b e r tmirbe menigftens eine SSenat^teiligung ber

aJlitgtie'ber ausfd)lie6en, menn aud) für bie freien (Binfenbungen nod> feine (B-eimäl^r ge*

geben ift.

SBenigftens feine ÜJl i t g l i e b e r Joüte iber Äünftlerbunb — nnh follten alle i^nftler»

Dereinigungen — unjuriert ausftellen, ba^ imäre bie 3Jlinbeftforberung »ber 3^it, bie

felbftDerftänblicb fein foll.

Bis 3ur ab fo Tut en 3uri)freil)eit «ft nod) ein langer 2Beg, aber bie (Entoidlung fül)rt

bal)in. ^rtl)ur ©egal

3um Sftetf um bie Jurg

Die 3Jle^raal)l ber ^nftler tüirib moJjl bie 2(nfid)ten Boffelts gutl^eigen; aber m. (E. fürchten
viele ibie ^emmungslolfe 3urr)ifreiil)eit. i^ein 3Renfd), aud) College Boffelt nic^t, mirb fiA auf
Iber Büil)ne einen Sd)auifpieler ober Sänger anl)ören mollen, ber nid)t fpred)en un)b fingen

!onn. Seber Dilettant foll ausftellen fönnen, ber baburd) ibie anberen Slusfteller mirtft^ft-

li(^ fd)äbiat unb iben (Sefd)mad! 'fyerabbrüctt? Das .adc^iel)t fd)on 3ur ®enüge in ben Sd^au*
fenftern fogenannter ^nftl>anbilungen. Das Oeföt)rlid>e ift ja, bafe iber Dilettant ^u«
fammen ntit »bem erften Mnftler ausftellt unb iboiburd) einen gemiffen 9flimbus erhält.

3um minbeften muß bas verlangt merben> ivas man lernen (ann, alfo -menigftens eine

„ataibemtfc^e" ßeiftung. Dann fönnte man ibie 3ur2freil)eit ibegrü^en. Dann fürdjten piele

bie großen Slusibefyniungen fold)er ^usftellungen. Ser fic^ barüiber erregt^ foll lieber ein

aJlittel angeben^ mie iman es anbers machen fann. Die.Sad)lage ift ibod) fo, ibag ibie Mnftler
fid^ nur m ben ^auptftöibten feftfefeen tonnen, tr>eil tüo anlbers für^fte überl^aupt feine

v£|;iften3möglid)feiten finb. Sd)on in Stäbten mie Stettin unb Breslau fann ein ^nftler
ofyne fefte STnftellung ifid) nid^t mirtifd)aftilid) bel^aupten. (3n S^em "^oxl 3. B. leben 26 000 als

Äünftler.) Die ©olge biefer S^fö^J^ß^^üung in ben i)auptftäbten finö tbzn bie großen

2(u&ftellungen; mä!l)renib man bie großen Beranftaltungen anberer Berufe als „impofant",

„3eugnis oon ibeutifdjer ^raft" uffm. ibe5eid)net, ift man — ^ier ft0l)t ber lÄünftler vor einem

^Jlätfel — erregt über <bie ßlus'be^nung ber £unftaus.ftellungen. Das fc^limmfte ift noc^, t>aß

oiele Kollegen »bies nad)ifipred)en, oiljne 'bie Urfad)'en au berücffid)tigen. DJlan ilefe aber bie

^nftberiÄte von i)einric^ i)eine^; ha -Omaren in iber Slusftellung bes 3al)re3 1835 in ^Paris

4500 ^unftmerfe au&gefteüt, unter il)nen Dramen, bie in^mifctjen funftgefd)id)tlid>c Bebeutung

erlangt 'i)aben, tvie Delarod)e, IHöbert 3ngres, ^orace Bernet, Decamps, Delacroij uftv.

Diefe ©eiftesfreifyeit bei hzxt ^ran^olfen ift erft bas ^el)eimnis il)rer (Erfolge in iber aJlalerei;

bas fd)ilie6t feinen ^^ampf ium ibie üJleinungen aus, veri)inbert aiber (bie fünftlerifd)e \xx^ tvirt«

fchaftlic^e Unterbrüdung tüchtiger Kollegen.

llfearcus fiel)t im ©egenfafe ^u Boffelt bas Problem in )ber 5öail)l ^tvifd^en einer Surr) von

Äüinftlern unb einer Sur^ von 5^id)t]fünftlern; id) fei^e \^^xi ®runb ^ur aJlißftimmung über

bie jurierten Slusftellungen in 5er u n g e r e d) t e n ^ l a ö v e r t e i l u n g. De&I)alib oft ber

SÄif nci± ber 3urr) von 9'ltd)tfünftlem. üq liegt nun einmal in ber !Jlatur jebes Mnftlers,

ob Sd>aufpieler ober Sänger, Sd)riftfteUer olber 'bilib. ^ünftler, ibaß er, mie 'bie OJlutter il)r

Äinb, Auerft if eine ^roibuftion in Iben Bori)ergrunb ftellt. 3n unferen großen ^usjtellungen

fömtten bequem faft alle fälligen Kollegen ausftellen, menn bie Berteilung ber ©efamtfläd)e

geregelt märe. aJlan fiel)t immer basfelbe. Die DJlitgüeber ber Surr) unb Äommififionen finb
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mit me^wren SBerfen oertreten, i>iek tüchtige Äottegen werben albgetöiefen — »ett eben t)ie

jufäUijen ßeitcr blc Päfee für fi(^ unb iljren 2(nl)ang befefeen. 3öer gibt i^^nen öas IRec^t baau?
uHiul ocmt jeber ibrei ober mtel^r SÖßerte ooi&ftellen, mcnn baburd) anbere tüd)tige Kollegen ab*

gemiefen toer^en? 2Bo ift fyicr ibie Kollegialität? Da munbcrt nian fi(^, loe^n oiele Greife

9^i(t)tfünftler als Juroren Iraiben mollen. (Sine ^efefelic^e ^Regelung «ber ^laöi>erteilung fönntc
l^ier dcl ©Utes .jc^oflfen, oi^m ibesl)alb in eine öbe ©leicl)mad)erei ^u oerfaUen. 3lls SSeifpiel

löill it^ bie »efc^tüerbe oon ^ro[. Klein«(EI)coaüicr über bie Slusftcüung Düffelborf 1918 an«

führen, bie am beften h\^ ^uftönbe (enn3eid>net. 93on 414 ausgeftellten Kunftmerfen Ijatten

25 mitglieber iber iRommiffion aUein 214
25 (Eingelaibene 134
jurtrfreie 8(1abemiter 12

6umma 360,

fo öaft oon i)en übrigen CEinfenbem nur 54 2öerf e ausgeftellt oerben fonnten. (Benau fo

ift es l)eute in allen anberen Slusftellungen.

2kis ^Problem ^eißt: ®erecl)te (Finteifungl ' Sulius Stofenbaum

Sias Mnffler- unb Berufsoerdnen
BeditL Die Deutfd>e Äoinftgeimeintd^af t ibielt am 31. OJlärg il)re erfte

oribentlid^e HWit'glietbercerfamm'lung aib. Der Sßorfifeenibe, Staats*
fefretör ©d)ul3, gab in feinem Sabresberidjt eine Ueberfic^t über bie (£ntftel)ung unb
'bie ibisiberigen Slnbeiten ber Deut^d>en ^nftgemeinifc^ft. Jöon allgemeinem Sntereffe finb
bie jablenmäftigen eingaben bes Berichts, bie erfennen laffen, inioienvit bie Deutjdjc Kunft»
öemeinfd^aft iil)f eiflentlid^es 3^^^/ originale i^nftmerfe meiteren Reifen iber ^Beoöliferung

\

%

aus \>txK Greifen i)er 2(nge'ftellten, Beamten ^xx^ freien Berufe öufammen. 2öenn bie 21 n»
fäufe ber Deiitft^en Kunftigemeittf dbaf t, bie loon W^i roieber meiter oerlauft
merben, mit einbezogen werben — es l^anbelt fid) um ungefähr 20 000 ajlarf — finb Ber«
fäufe im ©efamtb etr age ©on 95000 JÜlarl getätigt morgen. i)ieran finib 164
S^ünftler beteiligt. Beoor^ugt mürben ibei i>en Berfäulfen Oelgemälbe <190) unb ^mar in
?^ r e i s I a g e n n 250 b i s 500 aJl a r I , oereimaelt finb auc^ ©emäübe bis 3u 2 800 aJiarl
AU ben Bebingung'en iber Deutfrf^en ^nftgemeinfd>aft t>erfauft morben, bie (B r a p b i f (ein*
fd^lie&lid) 2lquarettc) ift mit 246, ibie ^ßlaftif mit 63 Äunftmerten an ben Berfäufen be«
teiligt. 2ln ibie Künftler tonnten aus ben o o m 9^1 e r c^ iba'für ^ur Berfiügung geftellten 2Ritteln
70 $ro3. ibcr Bertaufsf umme ausib e^aiblt merben. Die aJl onats^ ab lun gen
ber (Erimefber erfolgen regeXmägig \xxi\^ cä^ne Berlufte unb ©cbimierigfeitcn. '^\^ Wxi--
gliefber nabmen iben eingebenben Beridyt mit 3ntereffe 3ur Kenntnis. Sür bie Mnftler ibanfte
$rofeffor Dettmann ber Deutfcljen ^nftgemeinfc^aft unb münfcbte ibr eine toeiter er«

folgreit^K Slr^eit.

5d)uCen unb Unterricht
Dtcsben, ©bm. ^efting unb ^rof. Dr. ßotl). 6d>re9er baben in Dreöben 24,

3Jlün(bener ©trafee 5, eine neue 6d)xile für ^nft „Der 3Ö e g'' eröffnet.

2nün(^n. Der STtelierneubau ber ajlalf(^ule Bergmann in i)ainbaufen bei
3Ründ>en ift hz^v^^i, l^Q:ti\xx6) bietet fid) (Selegenbeit, bas etubium im 2ltelier, neben bem
8reilid)tftubium jeglicber 2lrt, mie Sreilicbtaft, iianbfcbaft unb 2:ier 3u betreiben unb bietet
ooüe (Bemäbr jur Eusnüfeung fämtlicben ©tubienmaterials unb Borbereitung für bie
Alfabemie in «ngftem Berfe^r mit bem ße^)rer.

Hnfertid)to-'$fttbietiteifen

(S'läljeres 3um 2:eil im Slnaeigenteil.)

1. SflacbDberbai)ern: Serienfurfus 5B o
l f 91 ö l) r i cb t. 2Infragen nad) Berlin 9Ö. 30,

$Rofenbeimer ©trafee 17.

3Ralfd)ule Tregor Basef, Berlin-2Bilmersi)orf, 3enaer ©trage 8.
/''
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3c^ felBft iiBec nttcH fettft
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IIL ^Olitifd^e ®4n%fe;
Si€)e ^olarttät obiger C^tifen mirb bnrcq

gen unb bte 2!Ialcrci unb ^laftif ai^ Slu^brud.
mittel in biefcm ©inne 3u beiluden, l^n \\a\,

crfannf, bag eö unrichtig ift bcr Äunff ©reu*
gen 3» fet?en. 2)ie Seit ber rein äftljetifdjena . , . , „, , «- -^ .

^^unftbetrad^tung ift vorbei unb baö Tart iiourl ^-'H^
bntte^ Problem mulerifd^ wrbunben. [o \ic&

Tart ift nidit meJ)c aUein^errfc^enb. ' vf^^"« StlbfjDniporttion entftcljt, bie eine eijntljefe

SDte^ öorauöfgefet^t, fann icft ni^ig etngeftc!)€nJ M"t mib in ber bas; (&in^ aum 5reil genau fo

büfe meine Älunft ntdit nur Tart ))our Fart ift/f
ö^<^ia)^crtig mie ber 2:eil inm (Sanjen i)|)tifdj

fonbecti, ba^ fie Oi\x^ akw^w loeüanf^aulic^^ä^j, ^^^r?"!L^
^^^^^^•

unb pljilofo^Ijifdjen gbarafter l^at.
-i- r ^^v ».... ,^.

ÜDieine Ifflalerci a\%JS>t\Vo\\\> tjcrfudjt ein oj^ti

i

Unb fo tturti ba§ Stjmbol be§ fiarmomfrfieu
linflangcS beg <n(nbit)ibuumg xm il:o§mo§ obei

fd^eä €^mboI be§ rjtfmD/nifd^en ginflangeS bcd^'W ^iaat^i^ unb be§ ^taatc^ ober be§ Äto§mo§
©anjcn unb be§ 2eiIeS m fdjaffen. giolQenber'j'^^^JJ^^^öi^"«»^ gegenüber burdi \i\^ aiattel

mafeen: v
;

ber SÄalerei. b. I|. burd& Öttfit. ^arbc unb ^orm
- '

'•
• •; «j'gcftaltet.

L ,,Ct>«fc^e ercic^totrttgfelt'' ^VMi/ieöi ift ber n>cltanfdöaultd}e 2:cU meiner

Sie grfenntni§, ba/iui fioSmog affe3 gfeid^--! '.

2)te üjVaMeme ber rMn Dbfifrfien (ÄPff/irtunopn
wertig ift, bafe nickte übcr^ ober untergeorbnet

j mcit^er ÄTnh fn^
(^ejtaltungen

ift, fefe (>:rfenntni§; bag m<in ftd) au3 bem ao§. «l^^??^^"!^ »^"^ folgenbe.
^

,^^
^. . .^ ,,. ,

nlt Ä^«^Äfti£j°'^!^'="f!5^^^^^^^ S)ö8 Problem be§ .?ti§matif4en
ol^ne bie (Sanj^eit be§ ^o^simoö 3u a^rftörcit,
fü/irte mid^ jum ^:probIcm ber .ot)tifrf)en ©letd^»
njcrttgfeit". bie burd^ bie ^lompofitiün beä 93tl»
beö t?ern)irflidit mirb. ^m ©egenfaf^ 3U ^m fcn«
ftifjen Äom))ofitioncn, ^xz einen bominiei:^nben
Seil f)crön§!)ofen unb bie anberen Seile in
f)ier<ird)ifd^er gorm unterorbnen, moburd^ eine
Dpt;fd)c iöergemartigung aller Silbteile 3U ©un^
ften be§ bomiaierenben Xeüe^, alfo gemtffer«
ma^en be§ §errfd)er^ er.^itlt wirb, ift bie ftom*
tJofition bed o^itifdi g/eiditoertiaen ^^\i^z^ fo (xt-

i

Sid)teg^
angeregt burd) bie ®oetf)efd)e g^arbeuleftre. Sic
t?ri^matifd^en 3luv^ftraf)Iungen ber Singe, ^x^

burd^ ein ^^riöma htXtaä^i^i, fid) ergeben, trer-

jben 5u 3fuägÄngS|)un£tiL neuartiger Sid^t- unb
' O^arbenttJtrfungen unb oebeutcn eine ©rmeite*
rung ber yjlöglid)fetten.

9 Optifdöe ^laftif.

... ^.^ .^...T^, „—,,.^...v^jv*. ^v^vu^ fw „..' . S)a§ Sidjtproblem lenfxc meine ^?Uifmcrffam^
ftaltct, )>Qi>^ fein %^M o^tifc^ bominiert. 2'ie;!tett öuf bie SUbf)aucrei unb id) fanb, bafj ba
ftonipofitionSbafii^ ift burd) mit fonftruftiöe rS^arbe \xx(^ Sid)t untergeorbnete ßlcmcntc :

©liebcrung ber bilbttagenbcn Slädic xn gJetd^
/»rf^«»«*;**^« «*,is c^;-. cr«^^ ^^ n^; ^.:^k ^

ni

aügemeinen finb. 3)ic fyorm an pd) mirb alö
ba§ eigentHd)e ^^roblem ber Sübjjauerei be*

trad)tet. Somit mürbe bie formbilbenbe vlv^

ßto^e, burd^ ^elHiöfeiten unb JunfeHicitait in-

cinanbeirgtetfcnbc '-Bietädfe gebübet, bie inte ein
toielgliebrigess Objeftiö

"
'
-

•-' --' «'"^-- ••'

5«ittö erfaßt. 2)ct 31

fonbern burcfi 33em
beä SilbcS entfprec^enbe .. -^

ftmlilun^j in ben SRaum geftaJtef. ;Si« ftjmbol« i
nur 'JS^nomen an fidC), ftmbern' aucf) >|Jpuo=

l)aite aSufung ift: bafe üor ©ütt aüeä gteidh ift
i

nien b# JiiditcS unb ber ^aü^. iDer optifdje

unb barum bie Wunfcqucnj ber ©erecfitigfett. Sübl^iltt mu6 ber optifd^ formbilbcnbcii öoiiif

beö Öidbteä unb ber g^arbc nacfjgefeen, um bie

^..-,.fcj„« . ?1- «(Pt»Öf Im» asiWjMMiIM." -«?-^-~> -, ' !St)ntI)«fe be§ 2affilisimus ber ^oon unb ber
'- »etont bte o»)tifi^ ©lett^wertiöbtl ju feftr" Pf ^^ ^,^ ßtc^teä unb ber Jorbe gu mwir!.

ba§ ©anjc beä Silbfs, fo bofe bei inbi^ibuclle
^^f^"- ""^

°',' o^t'^'^^tl^»iP'''''">r' f^"^
*^^

Seil ju für? £ommt. fo enüofefelte ft* bawxu8 W^^' ^^ ^f ^$* ä"»-"
««^^V"'^ l" ^^* ?*"''

ber polare feegenfo^: \\t „Ot.ttf be« Sltdpunf. 9<^'?'"i*"!.
Ä""*'^^^»^

^"'J-.l'i^^* "*^s*Äl"
teS-. 3)urc§ ftarfel fonjentrierteS Sefteii auf fe'«!0^ ^'^'1"'^,.^^"!' f^'H^>:

'»«»^^^^

einen Seil ber Umwelt, wirb biefer ftarf ^r^or. »"V" ,^/^« l'^v'^I.".**'^S*^rr'^'*
"^^^^^^^ ^^H^^

geholt unb wirft beutlid) unb ftarf unb öar in f"'
^t/j?*«« behüteten fcteüen |mb am ftarf.

aüen feinen ginaeri)eitcn, fo U bie <^x^^^^^-^^f^;^^X^
3)infle, te entfertUer fte bon biefem .

£etle ftnb,lP«^^S^J^;^l.rfÄ„ h^^^fm
,unbeutlic^er unb berfdjwonimener werben. ÖterJg^» ^iS ?* -"J„""^f

i'

nS s^^?. ?m St.*rt

" onmmf ft^4 h!; nt^fUrfv^« flRY.*?,ft^..vfi>€^;f- ^^u beftf^atteteu ^^rticn bie fefjlenben ^^ormcn
Äommt bet ber .ot^ttfd^en ©letditocrtrgleit

^^^ ^^
l^^^^^^^

^^^ ^^^^^^^ |,raftifc^e 2öir!ung

als fcnft.'

•'

., 3. ,,91 e u e r 31 a t u r a 1 1 § m u S.

STaS lefete ^Problem, ön bem id) iefet arbeite,

ift ber 3leue Jlatitraüömug (uic^t 3U üerioedifclni

mit ?ieue eadjlidjfeit). (är bebeutet für midj bie

^erfcnlung in bie objcftioe ©efcfenxäßigfeit ber

Statur, um neue organifd^c ilraftc 3U fornmcln.
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5. Beiblatt
Priick imd Verlag Ton Rudolf MoM« lli Bttrlii^———ii^iiiiti—^1

IMe Erlernbarkeit der Male
Von ARTHUR SEGAL, VonUndtmitglied der Novembergruppe.

oder unmateriener,

I. Alles WM liart

Die Amchautmg, doi^ Kumt erUmhar uU t*t nicht mehr

neu und nicht mehr w bestritten wie früher. Man könnte

die Erlernung der Malerei z, ß. mit dem Erlernen einet

Sprache vergleichen. Die Mittel der Sprache sind ihre

Elemente, d» h die Worte und die Funktionen dieser

Elemente, i»enn sie zur Satzbildung in Beziehung zueinander

gebracht werden. Diese Funktionen entsprechen den gram-

matikalischen Gesetzen. Cenau so bei der Malerei.

Die Elemente der Malerei sind: Farbe, Forqi und Licht, d. b.

Helligkeit und Dynkelheit. Diese Elemente treten in BezieLong

zueinander, sie ergänzen und vermischen sich, um der optischen

Welterscheinung zum Ausdruck ^u verhelfen. Diese Beziehungen

bedeuten die Funktionen der Elemente, und die Gesetzmässigkeit

dieser Funktionen ist absolut unindividuell, denn ihre Basis ist

physikalisch-wissenschaftlicher Natur. Die Malerei hat als Gebiet

der Forschung und des Ausdrucks die optische Welt, oder den.

optischen Raum. Ein Bild ist optische Raumgestaltung im zwei«

oder dreidimensionalen Sinne. Der Unterschied zwischen Zwei»- •*

dimensionalität und Dreidimensionalität ist, dass erstere dier

letztere unterordnet, so dass das Flächenhafte stärker zur Wir-

kung kommt, während letztere es umgekehrt tut, so . dass die

.Wirkung der Tiefe stärker zur Wirkung gelangt.

Die Funktionen der Elemente ergeben folglich Raum^irlmng.

Die Kenntnis der Gesetze dieser Funktionen ist einer Gram-
matik oder, wenn man will, einer Mathematik der Malerei ver-

gleichbar, die erlernbar ist,
, •

Die Hauptgesetze der raumbewirkenden Funktionen der Ele-

mente „Form", „Farbe** und ,Jipht*' lind folgende: ,

1. Das Gesetz der Härten und Weichheiten,

2. Da£ Gesetz der Materialität und Unmaterialität,

d. Das Gesetz der Gliederungen od^: Strukturen oder

Detail«. -
,

^. .

Es ist selbstverständlich, dasä, sobald eine Bildgestaltung vor-

genommen wird, alle gleichzeitig wirken« genau so wie alle drei

Elemente gleichzeitig in Erscheinung treten. Genau so wie eiiie

Form ohne Farbe und Licht, d.b. Helligkeits- oder Dunkelbeid-

wert, nicht sichtbar oder vorstellbar ist, eo ist eine Härte ob4e

Materialität und ohne Struktur nicht denkbar. Und rwar §6:

jede Form oder Farbe oder Helligkeit oder Dunkelheit iat un-

denkbar, ohne 4a5B sie zugleich härter oder weicher, materieller

b. körperlicher oder nnkörperlicher üb'
^'r^gegliedart aU eise ajodere isti

^

1. Äu«:. ^» u-.. «, bedeutet Trennung, aBei was

bedeutet Verbindung oder loJinanderiUeseen. Wae am

durch die Kontur der Form beetinunt wird, das Uennt"

am stärksten von den anderen Formen, sie optisch
-

gend. So dass eine hart konturierte Form am stärke

föiltv weil sie am herausgetrennteeten, herauegeschn

Die ganz weichen Formen oder Konturen laseen die

einanderflieesen. so dass sie einzohi nicht ins Auge

treten darum zurück, indem sie den Hmterg*

Zwischen der härtesten Form, die den vordersten

bildet und den weichsten Formen, die den Hmter^imd

ergeben «ich die Raumschichtungon - je härter, desto

vorno — jo weicher, desto mehr nach hinten.

Genau ao ist es mit der Farbe-

Jo stärker, klarer, reiner und der Umgebung fremd^ desto

härter ist sie und drängt aUe anderen Farben, die weidier, gg.

mischter und verwandter den Farben der Umgebung gei^nuber

Bind, zurück, denn diese stehen, da sie verwandt sind,

oder ineinanderfliessender zueinander.

Man könnte hier eine Analogie zwischen verwandt

befreundeten Menschen und zwischen zueinander fremden oder

fiar verfeindeten Menschen ziehen. Die befreundeten Meuschea

stehen weicher, verbundener, ineinanderfliessender zuemander,

sie bilden mehr eine Ebene. Der fremde oder femdhche Mensch

aber ist von ihnen getrennt, fällt aus der Ebene heraus und bildet

den Raum oder die räumliche Entfernung. „ „. , .^ . ^.

Wie die Form und die Farbe, so auch die Helligkeit oder diö

Dunkelheit, . , _ , ,. ,.

Eine starke Helligkeit steht hart zu einer starken Dunkelheit

und beide bewirken Raumbildung, da sie sich voneinander ent-

lernen. Eine starke Helligkeit drängt folglich Dunkelheiten

zurück, wenn diese venvandter untereinander — oder besser

fiesact - ähnlicher im Dunkelheitswert sind. Genau so wie eme

starke Dunkelheit Helligkeiten, die ähnUch im Helügkeitswert

Bind, zurückdrängt, wodurch Raumbildung vom Standpunkte des

Lichtes oder des Helldunkels entsteht,

n. Materielle oder körperliche Formen, Farben und Heiug-

keitcn oder Dunkelheiten sind hart wie alles stark Körper-

liche, hart zu sehen oder sehend zu tasten ist Sie bind ge-

wissermassen mit den Augen greifbarer, als wie ua-

materielle oder unkörperUche Dinge. Es ist also klar, dais aliet,

was im Vordergrund ist, materieU, das heisst körperlicher <f^^

hart umrissen, hart gefärbt, hart belichtet sein muss. DierDinge

hl der Ferne werden, je femer, desto unmaterieUer, unkörper-

licher das heisst weich In der Form, weich in der Farbe, wei^ü

in der Belichtung, da sich schon die Luft dazwischeustellt und

sie unklarer, ungreifbarer macht. Und so entsteht Raumbildimg

von der pjateriellen und unmateriellen Gesetzmässigkeit aus.

in. Dinge, die im Vordergrund stehen, sieht man klarer und

deutlicher, darum sieht man auch ihre Details klarer und deut-

licher. Bei organischen Dingen, wie Menschen, Tiere usw., sind

Raumgettaltung durch RaumgetUltung durch

Hart und Weich pliederung oderDetails

picher

oder

A drängt optisch B zurücic.

weil A hart iat, B aber weich.

' A gegliedert drängt B un-

^
gegliedert optisch zurück.

Fsisch: Wefl A optisch von B
zuiückgedrangt'wird, obzwar A

vor B stehen musi.

die Details, die Glieder, das l^iss^

organischen Dingen sind es:die

Verzierungen auf einer Tasee,

fläche wie ein rauhes Gestein

Stoffes usw.

FaUcb: Weil A unseglicdert

dinrch B gegliedert optisch znnick-

gedrängt ^^d. irotzclem A vor

B stehen soll.

ie Gliederungen. Bei nicht-

amente, zum Beispiel die

die Strukturen der Ober-

das Gewebe eines Seiden-

Es iü selbstverständlich, dass, je ferner

Detailunterschiede um so undeutlicher und unklarer op1,jscl

wahrnehmbar sind.

In diesem Sinne entsteht die optische Raumbilduug vom

Standpunkt der Funktionalität der Gliederung.

Diesju drei Hauptgeseize greifen in- imd auseinander — und

ebenso die genannten Elemente — und dadurch entstehen die

ungeheuren Möglichkeiten und Mannigfaltigkeiten der optischen

Erscheinung des Raumes. Je gesetzmäseiger d. b. je Iqgischer

diese funktionalen Mittel angewandt werden, debto klarer die

Büdgestaltung, desto harmonischer die Wirkung.

Ea ist zu begreifen, dass dieee uniudividucUeu Gesetze die

Basitj bilden (wie die Grammatik einer Sprache), auf der jede

individuelle Verschiedenheit sich entwickeln kann. Denn

genau so ist es mit der Sprache, die di'^ allgemeine Basis bildet,

und es jedem ermöglicht, in seiner Weiße die Basis anzuwenden

d. h. zu sprechen. Das Gesetz der Proportion oder der Kom-

position, dasjenige der Farbenmischuagen dagegen ist sub-

jektiver Natur, denn jeder empfindet es andere. Diese Gesetze

sind nicht erlernbar. Sie sind beeinflussbar, wodurch aber die

subjektive Anschauung des Lehrers sich auf den Schüler über-

trägt und die Eigenart des Schülers un^>rgräht. Dio genannten

drei elementaren Gesetze der raumbewirkenden Funktion der

Elemente: Form, Farbe und Licht, sind, da sie rein physikalisch-

wiseenschaftliche Erkenntnisse sind, der freien, individuellen

Entvvicklung eine unumgängliche Kraftquelle, ohne die eine

individuelle Entwicklung überhaupt nicht möglich ist. Die

Frage, ob ihr« Beherrschung den Künstler ausmacht, sei so

beantwortet: Was mau unter »Künstler* versteht, das ist sub-

jektiv. Dem einen ist der eine Künstler, dem anderen nicht.

Versteht man aber unter Künstler -- Könner, dann können

nur diese unindividuellen, hier natürlich nur angedeuteten Ge^

setze den Weg ebnen.

Die Malerei ui also erlernbar, ti^ös ahet ein jeder ^daraus

macht, hl Sache der Persönlichkeit.
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Druek und V«rUg von Rudolf Mo»»« in Borlio

Die ^lernbarkeit der Malert
9MA

Von ARTHUR SEGAL, VontudunitgUed der Novembergruppe,

•

m
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Die Anschauung, dm Kumt erlernbar ist, Ut nicht mehr
neu und nicht mehr so besirillen wie früher. Man könnte
die Erlernung der Malerei z. B. mit dem Erlernen einer

Sprache vergleichen. Die Mittel der Sprache sind ihre

Elemente, d, h. die Worte und die Funktionen dieser

^ Elemente» v>enn sie zur Saizbildung in Beziehung zueinander

gebracht TDerden. Diese Funktionen entsprechen den gram-

^
matikalischen Gesetzen, Genau so bei der Malerei

Die Elemente der Malerei sind: Farbe, Form und Licht, d. h.
Helligkeit und Dunkelheit Diese Elemente treten in Beziehung
zueinander, sie ergänzen und vermischen sich, um der optischen

»
WeltersQheinung zum Ausdruck zu verhelfen. Diese Beziehungen
bedeuten die Funktionen der Elemente, und die Gesetzmässigkeit
dieser Funktionen ist absolut unindividuell, denn ihre Basis ist
physikalischrwisseuschaftlicher Natur. Die Malerei hat als Gebiet
der Forschuijg und des Ausdrucks die opUsche Welt, oder den
optischen Raum. Ein Bild ist optische Raumgestaltung im zwei-
oder dra^dimensionalen Sinne. Der Unterschied zwischen Zwei-
dimensidnalität und Dreidimensionalität ist, dass erstere die
letztere unterordnet, so dass das Flächenhafte stärker zur Wir-
kung kommt, während letztere es umgekehrt tut, so dass die
.Wirkung der Tiefe stärker zur Wirkung gelangt.

Die Funktionen der Elemente ergeben folglich Raumwirkung.
Die Kenntnis der Gesetze dieser Funktionen ist einer Gram-

matik oder, wenn man will, einer Mathematik der Malerei ver.
gleichbar, die erlernbar ist.

Die Hauptgesetze der raumbewirkenden Funktionen der Ele-
menta „Form", „Farbe" und „Licht" sind folgende;

'
1. Das Gesetz der Härten und Weichheiten,

.;.;'-; 2» Das Gesetz der^ Materialität und Unmaterjalität,

'
_ ;•. • -

.
, • •

in der Belichtung, da sich schon die Luft dazwischeastellt und
sie unklarer, ungreifbarer macht Und so entsteht Raumbildung
von der materiellen und unmaterielleu Gesetzmässigkeit aus.

IIL Dinge, die im Vordergrund stehen, sieht mau klarer und
deutlicher, darum sieht man auch ihre Detail^ klarer und deut-
licher. Bei organischen Dingen, wie Menschen, Tiere usw., sind

RaumgMtaltung durch
Hart und Weich

Raumgestaltung durch
Gliederung oderDetails

A <lrängt optisch B zurüclc,

weil A hart ist B aber weich.

A gegliedert drängt B un-
gegliedert optisch zurück.

3. Das Gesetz der Gliederungen oder Strukturen oder
Details.

Es ist selbstverständlich, das6, sobald eine Bildgestaltung vor-
genommen wird, alle gleichzeitig wirken, genau so wie alle drei
Elemente gleichzeitig in Erscheinung treten. Genau so wie eine

- Form ohne Farbe und Licht d. h. Helligkeits- oder Dunkelheits-
wert, nicht sichtbar oder voretellbar ist, so ist eine Härte ohne
Materialität und ohne Struktur nicht denkbar. Und zwar so:
jede Form oder Farbe oder Helligkeit oder Dunkelheit iöt un-
dfenkbar, ohne dass sie zugleich härter oder weicher, materieller
oder unmaterieller, d.h. körperlicher oder unkörperlicher un4
jj^gliederter oder >Yeniger gegliedert als eine andere ist

h y *^!% "P^V^ *"* beiaeltt«! Treii|»<uig, allet was y^k W,:!
^bedeutet Verbindung 'odef Iiie^ilande«U«ife«n. Wag am härtesten/
/ durch die Kontur der Form bestimmt wird, das trennt sich for«»/
am stärksten von den anderen Formen,^ sie optisch zurückdrän-
gend. So dass eine hart konturierte Form am stärksten ins ^uge
Jfillt, weil sie am herausgetrenntesten, herausgeschnittensteü ist
Die ganz weichen^Formen oder Konturen lassen die Formen in-
^inanderflieesen, sp dass sie einzeln aicht ins Auge fallen. Sie
Ireten darum zurück, indem sie den Hintergrund bilden.
'Zwischen der härtesten Form, die den vordersten Vordergrund
bildet und den weichsten Formen, die den Hintergrund daretellen,
ergeben sich die Raumschichtungen — je härter, desto mehr nach
yorne ~ je weicher, desto mehr noich hinten.

Genau so ist es mit der Farbe.

Je stärker, kkrer, reiner und der Umgebung fremder, desto
härter ist sieuM drängt alle anderen Farben, die weicher, ge-
mischter und verwandter den Farben der Umgebung gegenüber
sind, zurück, denn diese stehen, da sie verwandt sind, weicher
.oder ineinanderfliessender zueinander.

Man könnte hier eine Analogie zwischen verwandten oder
befreundeten Menschen und zwischen zueinander fremden oder

.. gar verfeindeteu Menschen ziehen* Die befreundeten Menschen
stehen weicher, verbundener, ineinanderfliessender zueinander,
siö bilden mehr eine Ebene. Der fremde oder feindliche Mensch
aber ist von ihnen getrennt, fällt aus der Ebene heraus und bildet
.den Raum oder die räumliche Entfernung.

Wie die Form und die Farbe, so auch die Helligkeit oder die ZJ
. Punkelheit

Eine starke Helligkeit steht hart zu einer starken Dunkelhe
und beide bewirken Raumbildung, da sie sich voneinander e^»

fernen. Eine starke Helligkeit diängt folglich Dunkelh
zurück, wenn diese verwandter untereinander — oder b
gesagt — ähnlicher im Dunkelheitswert sind. Genau so wie^^
starke Dunkelheit Helligkeiten, die ähnlich im HelUgkeit
sind, zurückdrängt wodurch Paumbildung vom Standpunkt
Xiichtes oder des Helldunkels entsteht

II. Materielle oder körperliche Formen, Farben und
keilen oder Dunkelheiten sind hart wie alles stark
liehe, htfrt zu sehen oder sehend zu tasten ist Sie s

wissermasseu mit den Augen greifbarer, als

materielle oder unkörperliche Dinge. Es ist also klar,

was im Vordergrund ist, materiell, das heisst körperlic.
hart umrissen, hart gefärbt, hart belichtet sein muss. W^^^
in der Ferne werden, je ferner, desto unmaterieller, f'^fj,"

lieber, das heisst weich in der Form, weich in der Fa

Falsch: Weil A optisch von B
zurückgedrängt wird, obzwar A

X vor B stehen muss.

die Details, die Glieder, das he
organischen Dingen sind es

Falsch: Weil A ungegliedert

durch B gegliedert optisch zurück-

gedrüigt wird, trotzdem A vor 1

^ /uqjt ßijnny i9pi:nxDq tfssojj 9t(l

^m
•(51 -JisSmp^

*»9fOK nopBH PI Sil '/l '»»«Jf

Verzierungen auf einer Tassiyi^j^^LlSlSS
""^'^"^ ^^^"^""^

fläche wie ein rauhes Gestei
Stoffes usw.

Es :,t selbstverständlich, dass, je ferner die Dinge sinij, dieseDe ailuaterschjede um so undeutlicher und unklarer optisch
wahrnehmbar sind. ^

In diesem Sinrie entsteht die optische Kaumbildung vom
ötandpunkt der t unktionalität der Gliederung.

Diese drei Hauptgesetze greifen in- und auseiaaudcr - und
ebenso die genannten Elemente - und dadurch entstehen die
ungeheuren Moghchkeiten und Mannigfaltigkeiten der optischen
Erseheiuung des Raumes. Je gesetzmässigcr d. h. je logischer
die^e funktionalen Mittel angewandt werden, desto klarer die
Bildgcbtaltung, desto harmonischer die Wirkung.

Es ist zu begreifen, dass diese unindividuollen Gesetze die
Basis bilden (wie die Grammatik einer Sprache), auf der jede
mdividuello Verschiedenheit sich entwickeln kann. Denn
genau so ist es mit der Sprache, die dir^ allgemeine Basis bildet,
und es jedem ermöglicht, in seiner Weise die Basis anzuwenden
d. h. zu sprechen. Das Gesetz der Proportion oder der Kom-
position, dasjenige der Farbenmischuagen dagegen ist sub-
jektiver iNatur, denn jeder empfindet Cä anders. Diese Gesetze
sind nicht erlernbar. Sie sind beeinflussbar, wodurch aber die
subjektive Anschauung des Lehrers sich auf den Schüler über-
trägt und die Eigenart des Schülers untergräbt. Die genannten
drei elementaren Gesetze der raumbewirkenden Funktion der
Elemente: Form, Farbe und Licht sind, da sie rein physikali^ch-
wiseenschaftliche Erkenntnisse sind, der freien, individuellen
Enlwickluiig eine unumgängliche Kraftquelle, ohuo die eine
individuelle Entwicklung überhaupt nicht möglich ist. Die
Frage, ob ihre Beherrschung den Künstler ausmacht, sei so
beaut\i;{ftlet;^^^.iuan..ualer .Künstler* ver&tp.ht dag.iütKuh
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1. Jjannrr. — fhf.17.

^'

#

'**'

t

in

^n

öHt^ unl eine Aitöenef^me ^tnnerung Melden
unb erroecft Itt'unö Den Söuitf^, [Jr<iu gfwut)-
IDhatle oud^ in um[öiiöi:etd)ercn X<xrbietunöei\
benmnbcrn ju fOnncn, oiä pc unS bve^n
bicf^n fonni«, «Bit t^aile« fl« r-j 4iy?>rj WJ^,

tcAitottDn fiU /htti)cr »hD Cr^f'Wff^^e^ jj^pru
un-b fic mufelf unjere ttetncn ^üfj f-ijjflH^^Sit
fo in I1)reni ©<inn f» f;-.«''*^' »ff^SPrinbet
tf)t otcmk^j i-aufcfiirn. Ufu
Ätn/bcrreimj ni biefer S'^^Wp ii,

^

8u C^r^ Ulf ^ciuüt t- C^^'ü
''

nocf) ni€ ( ^rt. 2l>'.. K;.iii

90f^u^i•fbe(Jtcttung a"^ ^erfüifljpRg fte'

tifjrer Stimme nüietn ift mix 3iii

hänfen, b^n Wärdfren bon ^Inberfe

Keine C^ebidjte Serfe bon 9l<iiner

unb ©trO'pf)cn bon 2:<igore öu§übt

!Po)jtab. Ueber bie jünoft bon 5)r. C)§lar ^eu
mann, bem er[oI(]rciff)en 9}Htnrbeitcrte>c§ M'ö.,
jegrünbctc SÖisonrupipc, crf<i()ren Iwir narf)-

. te'öenbeS: 2)onner§tao, ben 18. 3)e3(%iber fnnb
! bereits bie f'^njtitnierenbp 'Seneralbe

ber neuen Ort§gru^))e ftntt. ®ie 5^a
bereits meljr al§ 80 5)iit<itiebet o^^^ol

©eneralberfammruno iüurbe nnmenS

Jüdische Kunst
I iiii«! laijia m t- '-m-' MI«li»'UM«i«i'k

unb
Of)r,

fte h)üf)I

ff)r feinerlei

en unb nur
er ju tier-

ia|^ani|rf>e

<tri<i 3fli(fe

-
%c\^ felBft Übet mic^ feKft

.^ett STrtl^ur ©eigöD beffen SÖDetfe öUen benen in i ber 2>tl gu fürj, fo fontmt bei ber £)pi\t be«

drinnerung fein ttjcrbcn, xotldyt bie ?lü8fteQung

.iü!bifd)er Mnftler oe« XIX. unb XX. 3<i^tl)unbett",

bifovifd^en ^räfibium? bon f^^rau ^a
t e n ft e i n (Or(jnnifation§refercnttn)
tt»e(df)e <Jfle 3lnmefcnben \)ni^\\d) bcqrtf

bie ^flwen jnr 9Jlitarbeit am <>rpf3en

ber Söijo aufforberte. — §ipvau" üerl

.nmlung
I I)attcn

en. 5)ie

e§ pro»

Cid).
r(>ffnet,

te unb
20erfe

5r^u
^ )j i t e r baS ^Jrotafott ber borberfttenbrn

?rnfi
tattete

unb
agen

it

bie im *^orioI)te ton bct 2Bmo ht ^tag beönftaltet

würbe, bcfui^ten. ^t bct 2Ö. 3. 3- O. |ol(i^r|J>en %i»
\

isBüdpunttei^ t>a% (Skxnae gu für).

III. ^OJitifc^e S^nt^efe/

S5tefe «Polarität obiger Cr^tifen mtrb ^bur*

©er(amm(ung. — 2^a§ ^D^itgtiob be
bium§, fjrau ^nopf (Sefretariat) e

fobann ben 39erfd)t üoer bie 2Berbcar
e8 mürbe fcft^jefteüt, bofe in menige
über 80 SÖhtglttbcr gemorben n)u«n. —
hierauf erftattetc ^a§ !!Jlitg(iet) bc§ ^.knji&umS,
§rau C'^fÖa ß i d) t e n ft e i n (3leffor| 33er-

onftaltungen) ein Slefcrat über .bie gbfante
Huttur. unb (5r3icF)unn§arbeit ber 5IBl,:^o, |üe(d)e

cllroöi^entlid^e Swff^n^ntcnfünfte unb rnhxb*
O'benbe, fomie öffent(id)e ^nlturbernnftadinnen
J)tant. — 6§ mürbe <x\\6) gleidj^eitig feftgfteUt,
bag bie Alubabenbe, refpefti'=ie yjac^mltage
ieiben Jt)onner§tag Jtnttfirtben merben. — |So«
bann lourbc §ut 2ßa()I gefdjritten, merd>ÄfoI»
ocnbe§ ?Refurtat ergab: 3glicbrigc§ ^räfiwtim:
??ralt ^au(a ßidjtenftein (Crganifation), frou
$»ella ßrdjtenftrtn (S[>eranftä(tungen), ffcnn
Änopf (Sefretariat). ?Iu§fd)u& bie f?ra^n:
3)r. Sjanto (Kulturarbeit), iöraun 33orlfa
Waffa), 8eginer ($)ugenbarbeit), ßäcilie (Spiler
(gjrotDfoII), 3l«fa Stein (ITontroaorin), 2;üm)r
<öAitto, 2)r. $.arto§, ^nglnnbcr, S)r. ©ifbcft,
Steinil&aufer, ©rün, SDr. ßöro, ©pi^er 3an
3tpfer, 3oIan SSoIbmann, ^rene i!anger, (5te(.^

Sittmann. 9lad^ erfolgter ^a{)\, hcir\lic 5rau
3ßaula 2id)tenftein, namens tzt ©emät)rten. —
^crr S)r. ßöm unb 2)r. ©ottlieb mürben a(§
kerntet bem ^uSfd/Uft jugegogen. Sobann fiielt

5Dr. OSfar ^leumann einen 33 ortrag über
*3Jlübcrne jübifdje ßiteratur", meld)er bon ben
freuen mit großem 3ntereffe unb eftrridjer 93e-

flcifterung aufgenommen mürbe, ^rnfdjüeßenb
MiÄ. noct^-^ixf -iUm»—^f*Hfe«fci» ntt . Über« b'xrr^ -

StJbelt ftatt.

wfpi in np(f>pn8mfirht(i«»t Wifi» titr <ni»rfflmin(i '
^in brittc§ Problem malerifd) wrbunben, fo bop

IZm
^^'^'^'^^'^^öet aBeife m 33erfnmnig

^.^^ ©UMompofition entftel)t, bie eine a}ntt)efe
ö"^'^^"^* •"*•

ift unb in ber ha^ ©anje jum leil genau fo

3Jlan erlönbt beute bem bilbenben ^ünftler, gicichmertig mie ber Seil gum ^njen optifd)

pd) mit mcltanfdjaulidjen 2)ingcn ju befd)äfti-
,
jur feirfung fommt. ,,

gen unb bie 3)ialerei unb ^(aftif al8 2lu§bruct8-] Unb fo mirb ba§ Sl)mbor beS harmomfc^n
mittel in biefem Sinne ju bcnufeen. SJian l)at

; ßinflangeS beS ^nbioibuumS im ÄoSmoS ober

erfcnni, baß e8 unrtd)tig ift, ber ßunft ®ren-
j im Staate, unb beS Staates ober beS ÄloSmoS

jen 8U fefeen. 2)ie 3eit ber rein ä|tl)etifd)cn
j
bem 3[nbit>ibuum gegenüber bur* bie 3Kittel

ilunftbetrad)tung ift borbei unb ha% Vaxi pour
j
ber 5!}ialcrei, b. l). burdj ßid^t, g^rbc unb 3form

l'art ift nicQt mel)r aneinl)errfd)enb.
j
geftaltet.

SDieS oorauSgefe^t fann id) rul) ig eingcftclien, %j'm ift ber meltanfri^aulid^c ZtW meitter

baft meine ^\xx\\i nidjt nur l art pour Tart ift/ 3Jlalerct.

fonbcrn, \>a^ fie awd) einen meltanfd)aulidjen j SDie Probleme ber rein optifd)cn ©eftaltunflen

unb p^iIo(opl)ifdjen Gbarafter Ijat.
' " " "" '

' '

ÜJJeine ^Halcrei al§ Sfecltbilb ücrfud)t ein optt-

fd)eS Sl)mbol be§ ^nmornifd)en öintlangeS bc8

®an,^en unb ht% 3:eileS ju fd}affcn. golgenber-

mafjen:

L ^0»)«f4c ©Idc^tocrflgfcU.-' .

S)ie (SrfenntuiS, baS im itoSmoS aUeS gletd^»

mertig ift, bafj nidjtS über- ober untergeorbnct

ift, bie ÖrfenntniS, X>(\^ m<in fid) a\x% bem iloS-

mo§ nidjt ben geringften 2:eil fortbenfen fann
ol)ne h\i ©angljdt bc§ ßoSmoS gu gerftüren,

fül)rte mid) gum Problem ber ^optifdjen ©leid)-

mertigCeit", hit burrf) bie Äompofition beS iöil-

beg oerwltflid)t mirb. 3m ©cgenfa^ gu ben fon-

ftigen Kompofitionen, hk einen bominicränben
Seil l)crauSl)oIen m\t> hxz anberen Steile in

^ierardjifd)er Jorm untcrorbnen, moburd) eine

optifdje 33ergemaltigung atter 33ilbteile gu C5un-

ften beS boniinicrenben SteiIcS, alfo gcmiffer-

mitfeen beS §errfdjcr§ crgiclt mirb, ift t'xt fvom-
pofition bc§ optif(^ greicomcrtigcn 23ilbc§ fo ge»

ftaltet, \)a^ fein teil optifd) bominiert. ^ie
.(lompofitionSbnfiS ift twxd) eine fonftruftioe

©lieberung ber bilbtragenben 5^öd>e in gleid)

große, burd) ^eüigfciten unb 2)un(ell)eitcn in-

einanbergreifenbe löierccfe gebilbet, bie mie ein

tiicIgUebrlgcS Cbieftiu bie gefamte fflädje gleid)-

eitig erfaßt. S)er IRal^mcn ift feine ©egrengung,
onbern burd) 23entalung unb ber Aompofition
jCS 93ilbc8 entfprecfjenbe (Einteilung al§ 2lu§-

raljlung in t^x\ 9fiaum geftaltet. 2^ie ft)mbol-

fte 3Birfung tft: ha'i^ bor ®ott aCfeS gleid) ift

b barum bie Äonfequenj ber ®crcd)tiflfeit

ilei(i^nbetA. 2>et ^Reigen ber fulturetten 35cr-

önftalitungcn unferer OrtS-^u'uppc in tiefem
BDßintcr mürbe burd) einen lRc<5iitation§.abenb

bon Ofrau 3freub-^arl6 auS .^mburg er-

öffnet. S5€«)uni)erung§io€rt ift W ^Sielfeiti-gteit

biefer Äünftlerin. Sie füil)xte un§ in bie (Särten

oftafiatifdjer S)id&tung, In baS 29unibergefiXbe

biblifcber 93ericftte, in bie 3Jlärd)enmelt bon
Slnberfen, geigte ?JcrIen oftjübi'djer Sie6er unb
«ßrgäfylungSfunft, fomic ber ^oefie bon ©oetli-e

unb 0eine in neuem ßid)te. 2>ie große Sdilidjt-

l^ctt tl)r€8 SBortrageS geugt bon (Sröße. Ob bie

Äünfticrin garte ß^rif ober bie mud)tige 3)iftion

ber l^iligen Sdjrift mdeber<iiibt, ob fie necftfdi

ober ob fic brömatifd) ift, ftetS finb ibre S)ar-

Nietungen bon ticfgebenber 2öirfung. ©an^ be-

fonber§ getantrt 6a8 ^Jlütterlidie gum fiegreid]en

^rd)bru<iÖ. SÖßaöreS ilitnftlermefen murmelt in

reinem aJlenfd&entum. So ift awd] \>a% ^ünftler»

tum bon grau 3^reu'b-!0larl(^ bielfad) in ber 3ln-

mut rörcS 2Befen8 beranfert unb bamit ber-

fnüpft. ^on iftrem fRe^itationSabenb bei un§
ßilt baS 3)id)termort: „^in jeber ging befdyenft

narf) ^auS." -— 5lm 19. ^^ZoDeniiber l>ie(t ber

i^iefige Kinibcrargt S)r. 9lid)ar'b ©lauber
einen 93ortrag über „(^rgicliunglfragen". S^er

gang befonberS ftarfe 33efud) ;iei<Tle beutlidj,

mcli^ reges ^nlereffe unfere 2JlitglieCcr biefem

mid)tigen %^m(\ entgegenbringen unb bie ge-

fpannte ^lufmerlfamifeit ber SHbörerVIiaft be-

mieS, Xxi^ 6err 2)r. (^Tauber e§ t^erftanb, burd^

änf>alt unb fform feiner ?UiSfül)rungen gu

feffeln. S>ic JVüQe beS Stoffe? fann man un-

mögtidj im engen ^afymen einer 33efpred]iung

meiftern, baber feien nur bie miditig-ften Ceit-

fiebanfen beroorgebo'ben. 25ie ßt^iebuna fotl be-

reits mit bem erften ßebenStnge beS KinbeS ein-

fe^en. ©« öarf nid)t ^im Sttirannen ber fVnmilie

erlogen merben. fonbcrn muß fid) fofort a(S

pleid>bereditigteÄ, aber mobtgemerft nirfit be-

borgugteS ©lieb in bie f^milie einoibnen. ;.i-m

mciteren 95erlaufe feines DafemS ift baS äinb

giu Selbftänbigfeit ^u er^icben, immer unter

a&eoba^tung ber ©inorbnung tn feine Um-

flebung. 3luS bieder Gnüägung bcrauS ift bei

norrtalen ilinbe' . ^Jrioatuntp^'ridyt anftctle beS

fifO-junterridite' »" oermeibe - ^an mi^^- **':

^ -^eitlidien ^/erabren ^: Sdi^tle — T)t

ftOiTTaial^cn: bie Ainbcrbeilfunbe udit bie Itin»

berfranfbeiten gar niri)t einmal ^u unterbrücfcn,

foinbern fte nur auf ein ^2llter vi t)crfd)ieben,

in bem fie meift ol)ne bauernbe Sdiäbianng

übcrftanten merben. 3)er täglidie Sd^ulDeginn

märe auf 9 U'br an\ujcfeen erftenS megcn ber

großen ßuftfendjtigfeit im SBmtcr ,vtrifiien

7 unb 8 nt)r. umeitcnS aber, u.^cil fid) ^a§ A!nb

bon ber 33or:^ubertät§^eit an immer mcl]v v.im

^\xl • be». aJloiflen[djläicrS cntmicfle. 5iln-

._ XL -.OWf be8 »Ilif^utifteS.*' ^a

©etont bie optifd>e ®leid)merHgfeit gu fel)r

baS ©ange beS S&ilbeS, fo ha^ ber inbioibueUe

Xeil gu furg fommt, fo entmideltc fiA barauS
ber polare ©cgcnfa^: X>it „D4:>tif beS ©lidpunf-
teS". S)urcl^ ftarfe§ fonjentrierteS Sel)en auf

einen 2:eil ber Unimclt, micb biejcr ftarf l)eruor-

gel)olt unb mirft beutlidj unb ftarf unb flar in

allen feinen (Singcl Reiten, fo bafe bie anberen
2)inge, je entfernter fie oon biefem Steile finb,

unbcutlid)er unb i>erJd)mommener merben. §ier-

burd) ift optifd) ber ieil bem ©angen gegenüber

ftarf übergeorbnet.

ilommt bei ber „optifdjen ©Ictd/mertig5eit
i.L»

meiner Aunft finb folgenbe:

1. 2)a8 Problem bes.^riSmattfd^en
ßid)te8^

angeregt burdft bie ©oetl)efd)e fjarbenteljre. S)ie

priSmatifd>en 2luSftral)lungen ber S)inge, bie

burd) ein ^^iriSrna \)tixcid)itl fid; ergeben, mer-

ben gu 5luSgangSpuntte neuartiger ßid)t- unb

Orarbcnmirfungen unb bcbeuten eine (^rmeite-

rung ber SÖlöglidjfeitcn.

. 2. Xptifdje tpiaftif.-'

3MS 2id)tproblem lenftc meine ^lufmcrffam«

feit auf bie S3ilbl)au^rei unb id) fanb, baß U
gfarbe unb Sid)t untergeorbnetc (Elemente im

aögemeinen finb. "Jbiz Sorm an fid) mirb alS

ba« eigentliche ^^roblem ber 93ilbl)aiierei be-

trad)tet. Somit mürbe bie formbilbenbe unb

oeränbftflibe ^raft beS ßid)teg unb ber gfarbe

faum in »Jtrad)t gegogen. (^ine Äugel crfdjeint

aber burd) ein beftiuunteS ßid}t alS 5ldd)e, em
®erid)t länger ober breiter. 2)ie gorm ift nid)t

nur $l)änomen an fid^, fonbern and) ^}I}äno«

men beS ötd^teS unb ber garbe. ^r optifd)e

23ilbliauer nuiß ber optifd) formbilbcnben ßogif

beS ßid)tcS nit> ber gfarbe nad)geöen, um bie

Sl)ntl)efe bcS SlaltiliSmuS ber Sorm unb ber

Cptif beS ßidttßS unb ber garbe gu oermirf-

lid)en. Unb aU optifd)er a3ilbl)auer fd}uf id)

formen, bie bod ßid)t gur 93ilbung ber oon mir

gcmoüten Äontmftif oon ßid)t unb Sd^tten

jtmingt, bie nur iKann entftel)t, mcnn \>Ci^ Silb-

merf in boS bafür Tid)tlge ßidjt geftettt ift. 2)ie

am ftärfftcn belid)liten Stellen finb am ftäi^

ften erhebt, mäl)rCMb bie am bunfelftcn a
Itürfftcn üertieftTiÄb. 2/ie ecl)üt)tcn Stcara fa:

gen baS öid)t auf um> »erfperren ben S©cg 31/

ben nertieften Steüen, ^0 baß biefc im Schatten

bleiben. 2)a8 Sluge hi\\ 93efd)auer8 ergängt m

ben befd^tteten ^rtien bie fcl)lenben Tformen

\xn^ fo entftel)t eine ftäitere plaftifd)C 2Dirfunfi

als fonfh . ,-

8. „91 e u e r S'l ö t u r a r { 8 m u 8.''
.

S)a8 lette Problem, \n bem id) jefet arbeite,

ift ber 9leue 9laturaliSmu8 {md)i gu bermedö[cln

mit g^euc Sad)lic^feit). ©r bebeutet für mid) bie

33erfenfung in bie objcftioe ©efe^mäßigfeit ber

9latur, um neue organ;fd)e Gräfte gu fammeln.

fnüpfenb baran befprad) (ber SSortra-genbe bie

fejuelle ^(ufflärung, bie feiner ^Ifieinung nad^

am beften burd) bie Literatur gefd)el)e. ©r ber-

mieS auf bie oon ber ©efcEiic^aft \\\x iöefämpifung

Der ©efd)(ed)tSfranfbeiten b^rauSgegebenen
^öänbdjen, bie h'ir Ana ben umb 5Jtäbd)en, fo-mie

für befdiiebene SllterSftufen ge'onbert crfd)icnen

finb. -&enn fold)e 23üd)er ben ^irtbern erreid)-

bar feien, greifen fte bon felbft nad) ibnen unb
erfal)ren baburd) m ridjtlger 55)eife baS für fie

SiffenSmerte. 3uiu Sdjluß erörterte $crr 2)of«

tor ©lauter t»ie Jöebeutunq beS ©ctte^begrifreS

für bie (Erhebung. Ol)ne biefen märe eS oft un-

möglid), bie bielen J^ragen ber ^inber in einer

ibnen berftäniblid)en iißeiic gu beantmorten,

unb ob bie (fitem gläubig ober atbeiftijd) feien,

fic müßten bie ©olteoibee oermenben. — 3ld)t

Xage fpä-ter fanb in einer ^itglieberDerfamim-

fung, in 6er aiid) einige Ferren alS ©äifte er-

idjienen, über ben mit großem Seifall aufge-

nommenen 33ortraa eine DiSfuffion ftatt, bie

febr anregenb berlief i\n^ ein beträdjtlidieS

JJioeau au[mieS. I^ie 2)ebatte mürbe bon ^errn

^rofeffor <j)al)nbel mit großem (^td]\d

'leleitet, ber eS mit befonberer ^reube begrüßte,

\ia^ fid) bie ?ler\tcfd)aft mit (Srgiebun abfragen

\u Dejüjäftigen bc<iinne, beun eine mirflid) rid)-

tige er^cbinig fönne nur burd) inniges '?i\i\cm'

menarbeiten oon ©Itcrn, Sebrern unb ?lergten

crgielt mer6en. 2)ie nun folgenbe überaus rege

Sedifelrebc mürbe bon ^frau ^rofcffor
f m a n n eröffnet, bie bie f?rage einer bor-

geburtli'^^n ßr^iebur • jber gumir" ,t ©inmir-

fung autitmif, fcrni'.'-^ie bie (Srg-nnng l)äufia*' fitg^Z^ ^^i%g%Allhn
paralDfiercnben ^äd)te ber 5kreruiing unb beS ^^tVid v^l^fltTUIiN««
iJlilieuS befprad) unb für eine religiijfe ör^e-

()ung ber ^)[u<icnb marme 2Borte fant f?rau

.^ a r l a .ß r a u S. f?frau J^ n g. ^ e i n r i d),

/?rau Hauptmann Sobef, fjrau ^ro-
feffor 3liefcnfclb führten mand&e So"-
ftratton^beifpicle an, mad>ten f^ftftellungen

unb marfen fragen auf. ^rr D^abbiner
'Urofe'for ^ormann mieS einbringlid)

imib mirfiam auf bei: ergicl)lidjcn ©influß ber

S&ibel Ijin, bie, fd)on bermöflc if)rer ©infmirfunti

auf bie Kultur, ein SBitbungSbud) bon melt"

gefd)id)tlid)er Sebeutung fei unb beren x^a^

miliener^äblungen 6aS finblid&e ©cmüt an»

vel>en. Seine 3lnfid)t, bie 3Dloral bängc mr

legten ©runbe obn« metapbt)ftfd)e f?unbamen»

ticrung in ber ßuft, erbärtete $verr ?rof. m'
mann mit intereffanten Steüen auS bem neuen

Öud)e beS UnioerfitätS-^JrofefforS &aniS S^rieia)

in Seimig: .®ic fittlid)e %<ii\ 3118 ??err 2)Df *

tor ©lauber gum Sdyluß gufammenfajient>

alle anfragen beantmortete unb einige ^iß^^^*

ftänbnifje aufbeüte, mürbe um^erfebenS mieber

ein fleiner 53ortrag barauS. ber neuerlid) 1^

mand)e 3lnregung braii)te. 2>ie 3>ebatte mar

aber bamit nod) nid)t gu ©ni>e, fie mairbe aiif

Dem $>eimmege in fleineren ©rupipen fortgefctit.

3)ie 55eranftaltung einer ^iSfuffion mar ftne

glüdlid)e ^bee unferer £)rt8<]ruppe. 3)er gelun-

gene 5)erfud) )Y^i ben 99emeis erbradyt, baß bie

J^rauen, menn eine fie bemegenbc ?Vrage ange*

i.d)nitten mirb, imftanbe finb, auS fid) beranS'

zugeben unb im ©ebanfenauStaufdi ibre @J^'

fenntnifje gu flären unb gu bertiefen.

9Jad>ttag. S^urd) ein 53erfeben beS SefcerS in

ber legten 9?uinmer beS 331. f. b. j. ^r. murbc

im Serid)te über bie S35l.-Sitjimg m Srunn

bei ber (Srmäbnung ber ^nmcfcnben ber 9iöme

ber ?^rau Sofie ^ l) n, Sorfit^enbe ber ©riippc

^cfd^cn meggelaffen, maS ^lemit nad^getragen

n?irb.

Eingesendet
<^ine ungenannt fein moUcnbe ßeferin fen-

bet uns nadjftelKttbeS Sd>reiben, baS mir
-t«rn üP5dffi>utlicij<!n, meil eS nad) gmei 3ÜQ)-

«iiJ'.di!L t^x relrt-l 3). flfle^t

^ 3« ber legten Plummer ber Jölättet

f.
b. Yl^nify, ^^xaxi" findet fid) unter bem Iitel

*3r^au<n[d)irffar ein ^inmeiS auf X>ai!, ibud) bct
9lbQ gifdimann .2)ie arbeitenbe
öriau in »Paläftina\ enttpred)eii4> bet

^ebeutuna biefcS SBud)eS für gvaueufinn unb
Frauenarbeit märe ^icr mol)l eine eingel)enbe

33en>rcd)ung ^u erioartcn geiuefcn ; anbeceufeiU
mu(jfe aber gerabe xw biejcm Ör^lle ein furge;%

einbringad)cr Slppell mel)r befagen alS e-n

^^A^<i), gu merben unb gu feunge.d)ncn, vjo

au^ unmittelbarer Söiirfung ein 8id>-:üefinnen

uro ?lneifcrn beabFidjtigt ijt. '}kiffaUcnb freiliu^

n>or eS, t>a^ oon biefcan i8ua> (jicr erft S^otij

genommen mürbe, als cS, burd) bie 2ß ;
»

u

bctucrffteüigt, tn beiitfd)er hebertragung er"

frfjien. 2)a mirb unS mieber offenbar, !<^ie menig
bon uns ein l)ebräiifd)e8 Si-ud) le[en' fbnnen.
2Dit fennen ja alle hit ©rünbe l)ietür. Sin biß-

d^n nuter 2öille umb nur einige VluSöauer unb
mir fmb mit bem betoä^rten „Dlatl)" gu (5iibe.

9litn glauben mir, baß mir flügge fiitb, aber eS

fo Qt bie (Snttäufd)ung, ber Stiüjtanb. 2>a8

5>ienornf).2ßörterbiud). fo bortref(lid) feine 3ln-

la,ie, bebarf bringcnb einer auSgiebigen (Jrmei-

terung, um nad)fd)lagcnbcn Unerfabrenen bef-

erc iienftc Iciften gu fönncn, eS fbrbert m
einem jetzigen Umfang bie l)ebräifd)e ßeftüre

niel gu menig. (£S ift axxd) nid)t iebermannS

^acf)e, pd) nod)imalS einem öcf)rer anguoer-

trauen, mcnn er nad) ^Ineignung ber nötigen

©ruitbfenntn.ffe (ja fogar ^onucrfationSniög-

ftd)feiten!) bie grüd)te feiner ^Irbeit genier.en

unb ein mertooüeS bebräifd)eS 93iidj lcf(^n milL

JÖic tiicnige bon unS fonnten alfo 3lba {fifd}-

mann im Criginal lefen xxxih erfaffenl ^ud) id^

ge()örc gu jenen, beuen l)cbräifd)e ßcftüre nid)t

etliHi^ Selbftl>crftänblid)cS ift, obgleid) id) fc^on

läuiift über 3lnfannS|d)mierigfeiteii Ijimven bin.

Unb fo l>abc xd) fd)on im S^orjabr jeneS 'J3udb

u\ .&cbräifd)cn lefen fönnen. 5Rid]t gang obne

^.Ifllie; ftellenmeife fonnte id) überljaiipt nid)t

tiirdjibringen. Unb barum muß aud) idj ber

SÖ-tjo banfen, baß mir burd) t^'xt nunmelir oor-

l'.egenbc Uc«berfelning ©elegenlieit gegcl>en ift,

nid) m ben ©eift ber 3ifd)auann ju oerfenfcn.

•!bcr biefe ©etrad)tung fd)eint perfönlid) unb
dtarum miQ id) bingufügen, gang aiiS Eigenem

(rprobt, baß bie Ueberfe^ung ben t)öd)i)ten 3ln-

forberungen ftanbl)alten fann. 5lber eineS ift

nnentümlid). @8 foH bieS feinen (Sinmanb b<-

•v'itten, id) f)abe genau biefelbe ^rfabrung ge-

macht, als id) bor ^nbren, im 3talicnifd)en

imoeübt, 2)lan^ni8 5)iciftcrrDman laS unb au8

^er beutfc^en Uebetfe^iing 9Rat bolen mottte:

^Dort, mo id) felbft nid)t S3cfd)eib mußte, n^r

Me Heberfetmng unflar otber fcblte überbaupt.

für bie ßeferinncn bidfeS 99latte8, alfo für

«imr tfreHnt»lnnen, ercrlbt fVd), *o^\^ ti:t ^Tfmbe-

vrcr Iniigfamen gforttd}ritte im C>ebräifd)en

id)t an ii)ren mangelnben fprad)lid).en Xalen-

n liegen, fonbern an ber außcrorbentlid)on

T)mi€rigfeit beS C>ebräifdKn, oibcr fagen mir

ber pontit), mie eS bei 5Iba p^ifdpnann ber-

rtritt, an ber niinmebr pracbtimllen Stnif-

„r beS mo<bernen €>ebräifd). Ü'iefe gu erfennen,

rforbert gleiß, S^eiß. Unb mie xd) mir bie

eutfd>e Ueberfelning bcS genannten ^ud)eS gc-

auft iicxb^, fo forberc id) biejcninen auf, bie

ntr einigermaßen 5ebräifd) berl'teben, b:efeS

Berf mit ber beutfdKn Unterlage im Criginal

u lefen. ?l.ba tfif<^mi<^n" ^ii^b cS mir t>er-

eilien, menn ibr 5?ud) etma gu fiprad)licben

?hibten bermcrtet merben foll, eS ift ia eine

! Berbefdinft für iearid)e ^Irbeit in jübifdiem

(Pcifte. ©rübcnber (Sifer mirb aitS bem Criginal

fierauS gang anbcrS offenbar! Umb menn mein

tai befolgt mirb, bann mirb bie Wxxü e§ cm-

tnal nid>t notiq baben, ein raertroneS ^3uri) anS

^em §ebräi!d)en ins ^eutfd)e übertragen gu

laffen.

Mitteilungen.

Hohenelbe
Werkstätte für Innenausbau Kunst-

tischlerei. Innenausbauten nach ^cgQ-

benen und eigenen Entwürfen für Villen,

Bureaux, und Hotels. , *^^

„mn 3a^re m\w\ mw\%
herausgegeben bon S)r. ?0Jartf)a ?) f m a n n,

5Bien, ontäßlid) beS .^ebnjäl^rigcn ^eftanbeS ber

SDßigo.

S)ie Seftfdjrift ift erfd>ienen unb bei ber 3<*n-

trnle ber tfdicd)oilomaft)d)en Si)Dcvation erb'Mt-

nd). Sie entl)ält ^Irtifel über \>a% S^Oerbcn unb
2öerf ber 2Beltorganifation, über fVrauenpro-
Heme aus ^vnli^ftina, bie innere G-ntmlTung
öer 2Bigo unb jübifdye ilulturlfogen. löir be-

halten uns eine eingebenbc älyürbigi i)
Vi l

iiotgüglid)en 53ud)cS bor.

^te foeben crfd){enene iörofdrüre „K^eiuev^H.>

Üf" JJ|r Crganifation unö ^JJropagnnba" mm
^^' ^\x\am Sdieuer ift buvd) bie Sen^^'i^^
t>fr tfd>ed)oflomafifd)en f^öberation gu begießen.

SOy oermeifen .? Ccferinnc- unfereS 53lat*

teS ^d)mal8 aut J>ie eben ew^icneie Ucl-«^
fcmiiHi beS 93ud]eS „bie arbeitenbe ffrau in

^<iiäftina-' ton 3lba ^ i f d) m a n.

^cntrolc ber tfrf)cd)oflomafifd)cn Rdbctntlon bec

^tgo, «ptög '[VI., äborobffä Ott. *

ö^iterin ber [Rebaftion: ^anna ©tw'neti
'>" •

<y, §erQu8gcl>cr: (5in flonfortium.
-^rant^vottlitbcr DJcböfteur: -marig OHanbL

• S)tu(f Don feeinr. HJletc^ 60^
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f)ewu8I)ort, um fle mit ^ilfe bcr löcrnunft gteif-

beim (5rn>ad)fen€n, auc^ nu^bör mcrbcn.

I

^oex beim ilinb merben bu]t l^tau^etjolUn

r^Üeilc nid)t mie beim (£tmad)fenen nu^of 9**

r mad)t. 2!a bleiben fle bem Spieltriebc t>e^ ilinbeS

rt ön{jcpo6t, ober eS flnb töerfud)«, flcb boburcQ

r bell iüetf)ältninen anjupüflen aber [im Diefe i"

»erüäten, Dt)ne ieboc^ bic Qfolneric^fiöffeit ^u

t jie^eii, tüie ber ßrwac^fene e8 tut.

Jöon fiüijefter Seit cn lebt im Hinbe Der

Xxam nadj üJlitteilun^ feiner aöaf)rncf)mimoen

unb feiner ©rleibniffc, uxib eS rft barum bic »e-

üeliunq be8 Äinbe^ juc Äunft eine fef)r inmöß.

bü bie 5lunft bai bireftefte 3)HttcI ber SfJltt*

tciluno ift. 5Dflufir, üJlnlerei, ^xinj, 33übf)auerei

(ftneten), S)id)tunö (TOird)en) leben tn bem

^inb unb burdö ba% Ainb. Unb b<x beim 9Anb

hie nubbiir orbnenOe unb fontroüierenbe Ukr-

nunft nod) nid)t mie beim @rn>acöfenen ent-

mdelt ift, fennt 6a8 ßinb feine ^mmun^en
unb feine ©renjen. 3>arum ift bas Sixnb ^idii»

bmx, e§ ift erfüatcr \>on bem, waS eS nmlt

ober fnetet, c8 ßlaufjt ön ^Jldrdien unb ntdf)t8

ift ihm unmöfliid). 2)icfe llnbefcftwertöeit, biefe

biolute 5reil)eit «nb UnAib&änöiflfeit uon jetem

UoccfIid)en im (Sinne ber (ährnwciftfenen, ^ibt

em Äinb einen bcbeutenben ^orfprung im iDer-

leid) Aum *(grn:)<id)[encn unb mlrb ein för-

,ernber ijoftor. 21^0 ber (Jmxidifene burd^

Icbcrleflun^, turd) fontJentioncQe ^n]d}a\X'

Ingen, burd) ben flönven 33aaaft fetne§ 2öif-

en^ unb be§ Uebcrnommenen iurürf{jet)alten

Jirb, 100 xi)m baburd) ber üJlut fe^lt a« nwöe«'

a ift N3§ 5linb weit überleben. e§ taud)t furdjt-

o§ in bie unbefnnnte stiele bc§ Unerforfd)ten

unb nie wirb e§ in bie ©eföftr be^ (SrtrinfenS

geraten. 2>em ©rmnd^fenen bro^t bagef^en biefc

(§e[nf)r feftr oft, ba er reicht in ^onflift ^u [id]

felbft unb bem ®en)of)nten fommen f^nn. Jin-

bet er pd) auf tem neuen 2öege nid)t juredjt,

bann ift eine Umfet)r [d>unerifl, benn er l)at

meiftenS bie 3?rftden f)inter fld^ abQ2\d)nitten

unb ftel}t nun i)M[o^ ba, S)a§ Äinb fennt feine

abgefdjnittenen 5?rürfen jur 53ergan(]en(jeit,

SOßenn ba§ 9ieue ii)m 5reut»e madyt bann ift bie

5)crgan<jen^eit oergeffen. 3Jlad)t e§ if)m feine

äjreube, bann wirb ba% "Jleut fortcjeroorfen unb
ba% ©ettJü'^nte »ieber aufgenommen, al§ i*

nid)t^ gefd)et)en märe. $a8 «inb luftioönbelt im
Dteidje ber ^Qantafie äiS iuute e§ iu ydüU, unt)

ebenfo im 2lütaalid)cn. 2)a ift e§ aud^ au §aufe.

2)arum ift baS Sinb neuen XBegen in ber llunft

^ugän^lid^er mie bet (5rn?acl^fenc. $)ie moberne

gefebte fd^marje S^l^ecfe eroo-ben bie tMugen, jmef
öunhe tjlcde tarunter bte beiben 9la|cnlöd>et,
em breitet ainnobertotet ©ttid) nwt ber 9Jlunb.

JDir nxiTen erftaunt Itbet bie unoinuibric^

forortftifd>e SODirfung biefeS roten 8tric^8 feinet

fötbigen Umgebung geöenöbcr. 2)te braunen
§aare mürben fmnmarifd^ al9 eine braune
ßläd)e bef)an«belt. 3)er ^intergrunb unb blt

'Blufe ttjaren Slnlafe a"nt fd)iroe(aerifd]rften gat-
benraufd^. 3)a« 33ilb ftanb in feinen Elementen
fertig ba -- unb mir mu &ten un8 eingeftefjcn,
ba^ mir biel gelernt fjatten.

.3Jlit mürbe Gar, bai nur bic IBerbinbun^
biefe§ finblic^en C^emiit§, biefeS unmittelbaren
naiuen (irfaffenS beä iroefcntlid}en, t>erbunben
mit ber ftärtften unb taoulsten Crbnung unt)
s^Maipün be8 langen ernften Stubiumä ben
gi'D&en ^ünftler ergibt. 2)iefe8 urtbejdjmerte ©e-
rnüt, bci^ unbemu&t unb unbefangen bem 3iel,

mt nad) IRid^tigfeit unb Orbnun^ \u fragen,
«"^öegengebt, iift b<x9 fd>öpferi[die ^rin^ip in
"n§. SDie Oribnung unb bit S)if3tprin flnb ba%
Angelernte. S>a8 finblid>e ©emüt aflein genii^fnA e8 bleibt in ber ^inberfunft fterfen. 3>ie

2^njiplin genügt ebenfalU nid^t, fie bleibt in
ber afabemifdjen Stubie Reden. 3e ftärfer ba^
©leidKieroi^t an^ifcften beiöien, befto größer unb
ooüfanimcner ba^ Itunftmett befto gröfeer ter
Äünftler.

S>a8 finblid^ ®emflt ober bte , finblid^e Seele
Mt bo8 diütjvenbt unb (Ergreifende im ßunft-
^erf. (S§ ift 5<i§icnige, ba^ am ftärfften unfer
v^tj, unfere tempfinbun^ bewe^^t 2)k Orbnun^
»nb bie ©ifaiplin, mit anberen äöJfften: ba8
«önuen, fpred)en au unterer öernihaft unb
bürfen pd) nid)t I)ert)orbranflcn. ©ieSuüffen
ba§ Seclifd)e gemiffennafeen tragen unb JhüUep

,

unb e8 üor ©efa^ren, wenn man fic^ fo didi
'

brücfen barf, pten, genau fo mie ber ©rmacJjAm ba§ mnb betjütet unb pflegt fraft feinet}
(^fal)runQ unb feines 2öiffenS. gin 2Derf, bei
bem ba% ^bnnen im töorbergrunb fte^t unbW ^^orum a« ftarf aufbrängt, läßt un§ füfj!,

J)oci)[ten8, bafe mir oernunftgemä^ ba^ ^iJnnen
uemunbern.

Seinen, 2ad)en, «Staunen, ßrfd^redfen, Sieben,
hoffen, 35erel}ren, SSeradjten, ©lauben, ^eten,
Jöitten, (Jfürdjten ufm. fann ber ©rmad^fcne,
njeil bei iijni bie 35ernunft bajiuifd^en fommt,
nid)t meijx in \o ftarfem 2)in;se mie ba^ finb-
ad>e ©emut. 35ie 5lunft be§ ^inbeä ift ooO ba»
üOn. 3)a§ Äinb gibt fid) <\an\ I)in. Stber bie
.Jlunftäufeerunö ift bem Äinb and) Spielaeug unb
^urjmeil. . * ^

2lialeret unb ?Iaftif f!nb bem ^inb bie bitef-
tclien unb beliebteften mittel be§ 5lu§'brurf§,

'über auc^ bie 35i4tun<j, l)aupt;äd^Iic^ ba^ WiC^^n

d)cn, ift ein Xumme^plab, mo bte ^ö^ntafie bieÄunft befdiAftigt bic ^antafle bc8 ÄinbcS, unb. ^^^ „ ^^„ . . ^ . ,

ef frö<it aar nid)l, nfer in ben feltenften SäU WtenJPuraelbäume fd&la^ien fann Stana unb
Un, tiw'd eH ^är1te^^ mo e« Rdj um OJ&ftrafte ?T?»*'f"^ meni^et beootaujit, la oft fel)lf mat

Us IltiMiAe @emüt
mh Die Jluttft

2)on 3(rtur ©eg«! (JBerfin). •

2Ba§ maie bie 5!unft oI)ne ba8 finblid^e ©e-

möt? 2öa8 märe, menn man rotU, aud) bie

^4l)n>n(d)aft ol)ne ba?> finblid)e ©cmüt? SJenn

u^]eiei)en baoon, ba^ ^tcise Äünftler unb

iöifjenjc^aftler il)re — fagen mir — finblic^e

:)taiüität unb (£infaft bcmal}rt l)aben, fäüt ba^

finblid)e ®emüt mit bem ^nftinflioen unb
Ointuitioen m un8 aujöu^nien. Unb fo fann

man fagen bab ba% finblid>e ®emüt al§ einer

ber ftärfften Motoren ju betradjlcn fei, aI8 eine

OueUe ber fd)öpferifd)en 5lraft, bie unoerfiegbar

ift. 2)ie inftinltioe J^ntuition, bie bem ©eaiüt

entfprinflt, mar in augerorbentlid) Dielen Qfäl-

len ber 2lu8^ang§punft ber größten (grfinbun»

gen unb (Sntbcdungen auf aüen ©ebieten. 5luf

bem ©ebict ber Aunft fyxt bie (^mpfinbfamfeit

be8 ©enuit« a" Srfenntnifien gefül)rt, bie bie

t)öd>ften 2öerte ermt^Iid)ten.

2ßie man R^lyt, traben mtr mit ©cmüt alter-

1

hanb Arälte uerbuuben unb fit' fogar au^ bem
C^emöt entlpringen laffen: .^nftinft, .Intuition,

Jiaiuität. (finfalt *(fnipfiibfamfeit, unb mir
büren nod) mandye hinaufügen, mie ^l)antafie,

i)üra(][nung Se()nfud>t, etimmung. 'IÖun|d)*

üorftcUuni}, unb afleä aujammeugefafjt in bem
21} ort: ^eek.

2)a8 finblidje ®emüt ober bie ÄmbeSfeele ift

ber primäre 9iu8flang8punft allen menfd)lid>en
"EßerbenS unb ©(Raffen«, ige ift jene iRraft. bie

d.8 bem Unbcmu^ei, au8 bem Carnigen ^tlc

.^unft \)avibt\i, rocil bet ^teifbarc ftmcdf unb
3inn bem Jtinb unroicgtiger finb. ($8 ftcut fid)

,ber [d^i^ncn Sarben. JBÖo c8 flrift ober um ben

bargeftellten ©egenftanb fianbcft, ba t»erbinbet

ba^ ^inb anerf}anb ©efdiel)ene8 unb ®efef)enp8

bamii unb jeber ©egenftanb ift eine xoidiiv^e

2Bcfenl)eit.

2ia8 Äinb jeid^net unb malt bie ©e^enfltänbe

neben ober übereiiianber. ^§ fennt feine lieber-

fd)neibun<jen, ba bei Ucberfdjneibungen Xctle

ber 2>inge üerberft merben. 2)a§ Äinb i^Jjer R^llt

bie $inge gana. ©o aeidjnete a» ®. ei" fleineS

SJIäbdjen einen lefenben 2)lann öuf bem Sofa
liegenb, fo, bols alle baau ^efiörigen 2)in^e

ueüeneinanber au fel>en maren. 3)a8 Aiffen, mor-
auf bet ^opf liefen foüte, mar neben bem Äopf
geaeid)net. 3>er Öefenbe lag nic^t auf bem Sofö,
fonbern baneben. „!Dian mug boci^ aöeS fel)en

fijnnen", fagte mir ba^ Äinb.

%nd\ mit ben ©rß6enunterfd)ieben nimmt e§

ba8 ßmb nid)t fo genau, ßntmeber mirb allcS

gleid^ gro& {jemalt ober oca^tdjnet, ba bodj aQeS
gleid> mid)tiö ift, ober berjenige Oegenftanb, ber

bem Äinb am mid^tigfien ift, mirb gröfjer al8
alle anberen <te^idinet, unbefümmert, ob er in

2Dirflid)feit gröfeer ihi, 3ebe8 unnüfee SDetail

mirb ju^unften ber großen 2Pirfung fortflelaffen,

ober umgefcl)rt, bem unmid)tigften 2^tail mirb
bie griBte 33ebeutung ^e^eben. So fann «»in

llnopf am -ßleib oiel (irr&er unb midjtiger

merben ol8 ber Äopf ober bie ?lrme bc8 gc-

aeidjneten ober gemalten 2)ienfd)en.

Hinber tragen unbemußt ber 2Befentlid^feit

ber (^rfd)einun^ Dlec^nun^, nid^t aber ber 2Birf«

lid)feit, mie mir pe fel)en. ^arum Sx'^b pe un-
gehemmt oon ber 2öirflid>feit ber ßrfd^einung
unb pnb nait) fd^ö'pferifd). Sie fönnen unmittel*

barer i^ren (Jcriebntffen unb U)orftcüungen %M^
brud hieben mie Der förmadjfene, ber burd) ben
SaHaft ber ©efefee, bic er fenncngclernt \!^i,

oerf)inbert ift.

©ine aJlalfd^üIerin foHte einmal ben SDeWi

fud) mad)en, einen ilopf auf feine primitii>ften

(Elemente aurüdaufül)ren, um pd^ ba^ 2Dcfent-

lid)e feiner (Jrfd^einung flaraumad^n. (£8 mar
für pe unb für mid) unm5glid^, aud) nur im
entfernteften bal)in au gelangen, ba mir au fel^r

an anatomifdjen unb fonftigen [Ridjtiafeiten

flebten. 2öir oerfuc^ten i)in unb ber, bi8 id^,

einer ßingebunö folgenb. meine iod^ter rief.

Sie mar bomalS 9 3al)re aXi. '^ <;^ab il)r bie

grofse Palette mit ben oielen Jarben in bie
.^iiiib. Sie pral)lte oor ^reube. benn ber ein*

fad)e fleine ^ufd)faften mar au lan^meilig, unb
brennenb gern l)ättc pe fdion immer mit rich-

tigen CeU'arben gemalt, meine Sdjülerin unb
id) bemunberten bie Ungcl)emmti)eit, mit ber

ie^t bireft auf ba^ 2Pe[entIid)e losgegangen
mürbe. W\\ einigen fübnen ^infelftridien mürbe
baS ganae ^eS\d^ ribcrftrid)en. ßine ru'l)ige gelbe

Ofldc^ in Cpiform ftaiib bo. Stoei la^ ^in-

jcbc ^^e\)nv^
,
baau. 2)ie meiften ^inber

malen, aeid^rtat unb fncten. %it meiPen ^inber
böten gern märd>en, ab^r menige erfi n ben*
felber meld)e, aibgefeften baoon, ba^^ fie alleS
märcf)enf)aft umfleiben unb ba^ Pe ane8 au8
ber normalen ©efej^maßigfeit {n§ ':pbantaftifd)-

Unmö<}lid)e oerle^en, in eine 5Dirfltd)feit, bie
metapj^ljpfc^ ift. m ift, al8 lA) iftr ©emüt ober
if)re Seele iai\ad)\v&) nod) in emiper ©e^iel)ung
mit bem märd)enlanb ftelje, a\\% bem bie kxwbex
gefommen pnb. Sie fönnen pd) mit ber meft-
ltd[>en ©efctjmäßigfeit, in ber fie pd) nun be-
finben, nid^t aufrieben geben. So eriftiert a- 53.

ba8 ©efe^ ber Sd)merfraft nid>t. (Ebenfo iP (xHeg
Unorganifd^e lebenbig unb menfd)Ild^ mefen- '^

l)nft. ©eaiel)unöen unb 3ufammenl)änge merben
feft(jepeUt unb fontroüiert, bie uhglnubfit^
fc^emen, unb mit einer Sei bftoerftänblic^ feit

unb ©läubigfeit, bie nur .bem aUergro^ten
^ünftler unb 2ÖiPenfd)aftler möi^Iid) ift, ber fie,

butd^ bie 33ernunft georbnet, au ben größten
^aten ber llunP unb iIBiffenfd)aft gePaltet.

2ßo mdren mir, mo mare bie ^unp unb bie
2lUfJenfdj<lft ol)ne ba^ ©emüt be? .ninbe§. of)ne
bie finblid}e, <^\^nbi<^e unb fef)nfüd>tige Seele?

•



Jette [d)ttwrjc gicrfe er^jaben bie 2(ugen, jtöef

mfle SIecfe tarunter bie beiDcn !Ra|enIi)d}er,

cTn Streiter jinnobcrroter 8trirf) mör ber 9Jiunb.

,

$^j€r beim ^tnb merbcn ötefe t)erau8öe!)oIten ,?iöd>e beö^nöelt. !5>cr ^interflninb unb btc
Seile »Ji*t, ,»^/,^_^l^^"l^^^^^^^^^^^ 3^ m\e rvaun Smiafe jum fdjmelgerifdjften {far-
mad)t 2)a bleiben flc bem 3picUrie<be be§ ^inbe§
an{jcpat)t, ober c8 flnb 5kr[itd)e, [\d) tkiburd)

bell ^erf)ältiuf|cn dnjupöfl^n ober ft* bicfe ju

erllären, oI)ne ieboc^ bie {Jolgerid^ti^it ^u
^kl)en, toic ber Gnuad^fene eS tut.

53on früt)eftcr 3^1-1 öh lebt m Siintxt ber

2ran(! md) *)!JiitteiIung feiner 2öat)rncl)muntien

unb feiner ©rle^bniffe, unb c8 ift barum bie iße-

3icl)un<i bcS ,^inb^ jur ilunft eine fcf)r innif^e.

t)ö bie ^unft ba§ bircftefte !DatteI ber mu
teiluncj ift. üJlufif, malexü, Sönj, 95ilb^auerei

(Aneten), S)id)tunö (^DWrd)en) leben in bem
^inb unb Durd) ba« Äini). Unb bö beim ^tnb
bie nu^bar orbnenDe unb fon trolliercnbe löer-

uunft nod) nid^t toic beim (Srmad^fencn ent-

njicfelt ift, fennt bc9 ßinb feine §fmmun{ien
unb feine ©r^uAen. 3>örum ift bai Äinb ^fäu-

bi^er, e§ ift erfüater oon bem, tt)a8 eS malt
ober fnetet, e8 glaiifjt an TläxSen unb nid^t§

ift i^m unmiHjIid^. 2)iefe Unbefdöwertöeit, biefe

aibfofute 3rei|)eit unb Una'bf)änöt<ifeit oon jefeem

3toecflid)en im «Sinne ber Grma^fenen, ^ibi

bem Siinb einen bebeutenben 33orf<)rung im 23er.

^U'id) 3um (grtt)ad)fenen unb mirb ein för-

bernber IJaftor. 2öo ber (Jm>ad)fene burd^
Ueberle^un^j, turd^ fonoentioncQe S[nfd>au-

ungen, burcft ben flanken IBaCfaft feines !löif.

fcn8 unb be§ Ucbernommenen jurücfgel^alten

lüirb, n?o iljm baburc^ ber ÜJ^ut fe^tt, au magen,
ba ifl ba§ .rfinb weit überle<jen. ®§ töud^t futxfit-

loS in bie unbefannte Siefe tcS Unerforfd)ten
unb nie tvixb e§ in bie ©efaljr be§ @rtrinfen§
geraten. S^em ©rmacf^fenen bro^t bage^en biefc

®efa[)r fel)r oft, ba er Teidjt in ^ottfüft ju Tidj

felbft unb bem ©emo^nten fommen fann. Jin»
bei er )id) au] tem neuen 2öege ntd)t jured)!
bann ift eine Umfeljr [djnnerig, benn et I)at

meiftenS bk 3?rürfen f)intcr fid^ abgefdjnitten
nnb ]k[)t nun Ijaltloi ba. 2>a§ ^inb fennt feine

a5gefd)nittenen S3rürfen jur 53ergangen^ett.
i2.öenn ba^ dhue iljrn greube mad)t, bann ift bie

,

i^ergangenl)eit oergeffen. 9Jlad)t e§ il)m feine
?"freube, bann mirb ba^ S^eue fortgcrcorfen unb
ba^ ©emofjnte mieber öufgenommen, aI8 tfo

nid)t§ geid)et)en mare. 2!a8 ilinb luftmanbelt im
äleidje ber ^^fjantaHe al% n>öre eS ju §öufe, unt
ebenfo int Slütäglid)en. SDa ift e8 auc^ gu §aufe.
2>arum ift ba8 Sinb neuen SODegen in ber Äunft
3ugnngUd)er mie ber ©rirod^fene. t>k mobernc
^unft befd^ftigt t)ie ^antafte be8 llinbcS, mib
e8 fragt uor nid^t ober in ten feltenftcn ^U
fen,

Äunft

benraufd). ^a^ 93ifb ftanb in feinen (Slementen

fertig bü — unb mir mu&ten un8 eingeftc^en,

bai tvit tfiel gelernt fetten.

go^tt mürbe flar, ba^ nur bit Söcrbtnbung
biefcS finblidjen ©emüiS, biefeS unmittelbaren
naioen @rfaffen§ be^ Scfentlidjen, Derbunben
mit ber ftärtften unb tjeioiilgten Crbnung unb
^ifjiplin beS langen ernftcn Stubium§ ben
großen ^ünftler ergi'bt. S)ie|e8 unbe)d)merte ©e*
müt, ba8 unbemu^t unb unbefangen bem 3iel
Df)ne nad) 9fiid)tigfeit unb Orbnung ju fragen,
enlgegengebt, ift bo« fd>ö|jferifdie wnjip in

un8. 2)ie Orbnung unb bie 2)if5ipnn \inb ba9
3Inaelernte. S)a8 finblid)e ©emüt aflein genügf
nimt e8 bleibt in ber ^inberfunft fterfen. 3)ie

2)if3iprin genügt ebenfaQS nid)t, fie bleibt in

ber ofabemifd)en 8tubie fterfen. 3e ftärfer ba^
©leid}genjid)t a>oifd)en beiben, befto grü&er unb
tiodifommener bagi ^unftmerf, befto größer ber
^ünftler.

2>a8 finbiid^ ©emflt ober bie finbrid^e ©eelc
ift ba^ IHü^renbe unb (Srgreifenbe im Aunft-
merf. (58 ift baSjenige, ba^ am ftärfften unfcr
§era, unfere (£m;>finbung benjegt. 2)ie Ordnung
unb bie 2)if3iprin, mit anberen 2öorten: ba§
können, fpred)en au unferer 53ernunft unb
bürfen [id) nid)t heroorbrängen. Sie muffen
baQ Seelifdjc gemi|jenna6en tragen unb ftüfeen
unb e8' oor ®efat)ren, menn man fxd) fo au8-
brüden barf, lauten, genau fo mie ber ^Tmad^
fene ba8 Äinb betautet nnb pflegt fraft feiner
©Tfa^rung unb feines 2öiffen8. gin 2Berf, bei
bem ba8 llönnen im 53orbergrunb ftel^t unb
fid^ barum a« ftarf aufbrängt, lägt iin§ li\i)l

l)ad^ften8, ba& mir vernunftgemäß ba§ können
'jemunbern.

SDeinen, ßad^en, <fctaunen, (Srfi^reden, Sieben,
Raffen, 33eref)ren, 33eradjten, ©lauben, Seten,
mten, 3fürd)ten ufm. fann ber grmodjfene,
meil bei ii^m bie 35ernunft bajiuifdien fommt.
nid)t mef)r in fo ftarfem Tla^e mie ba^ finb-
lid^e ©emüt. 2)ie Äunft be§ itinbeg ift DoO ba*
oon. '^a§ Äinb gibt Rd) ganj Ijin. $lbcr bie
Äunftäu&erung ift bem Äinb aud) Spielaeug utiJb

^urameil.

aJlalcret unb tpiaftif |!nb bem ^inb bie biref-
teften unb beliebteften TOttel be8 ^u§brurf8.
3lber and) bie ®id}tung, l)auptiäd)Iid) ba^ 9Jiäi-
d^n, ift ein Summe^plafe, mo bie ^^antafie bie
toü^ten ^uraelbäume fd^lagen fann. Sana unb

loaS e8 barftcflt.mo c8 fid^ nm (rt^ftrafte ?«"rif ftnb meniger beooraugt, ja oft,fet)tt fogar

Sinn bem Äinb un-miAtiger ftnb. (J8 freut ftd) "If^i«"' a^i^nen unb fneten. ^ii meisten mnm
ber fdjönen gförben. SBo e^ fldft aber um ben y^f^"

^etn Sn^rdien, aber menige erfinbert\'
bargeftefften ©egenftanb ftanbelt, bc oerbinbet i^tber tüeld^e, aifkgefef)en baöon, ba^ fxe alleS

ba^ Slinb aHertjanb @efrf?et)ene§ unb ®efe^ene8
bamit unb jeber ©egenftanb ift eine tüid)tiqe

Sefenl)eit.

SMS ilinb Aeidjnet unb matt bie ©cgenflönbe
neben ober übeieinanber. @3 fennt feine lieber-

märd)enf>aft umffeiben unb ba^ Re aOeS auS
ber normalen ©efej^mdßigfeit ins ^hantaftifcfi-
Unmögfidje Verlegen, in eine 5öirflid)feit, bie
metapl^ljfifc^ ift. m ift. als dö if)r ©emüt ober
ttjre öeele tat\äd)lid:) nodj in emiftcr ©evehuna

fd^ncibungen, ba bei 'Ueberfdjneibungen Seile TJlt^^
^ärdfjenjanb ftef)e, aus bem bie mnbci

hör ^tnnp hprh«>fff mei^ho« Tvns cirih yi^^r RaAf <ieiommen tmb. e-ie fonnen ftd) mit ber rrelt*

unb Die ^mt
S3Dn tÄrtur @egal (Berlin).

'2BaS maie bie !lunft otine bas finblid^e ©e-
müt^ ilüaS irdre. menn man miU, aud) biQ

iii>i|,enjd)aft oftne ba? finblid)e ©emüt? $e»tn

u^3eiet)en Dauon, b<x^ gtoise Äünftler unb
iüiffeufdjaftler ifjie — fagen mir — finblidje

j^aiüität unb ^*mralt bcn^aljrl Ijaben. fäQt ba'^

finblid)-e ©emüt mit bem ^^nftmftioen unb
Jntuitioen m un§ a"iömmen. Unb fo fann
man fagen bafi ba^ finbüd>e ©emüt als einer

ber ftärtften 2)iütoren ju betradjlen ^ei, al^ eine

Cuelle ber fdjopferifdjen liraft, bie unnerfiegbar
ift. 2)ie inftinltioe ."lintuition. bie bem ©eaiüt
entfpringl, mar in au^erorbenttid) oielen fäl-
len ber 2luSgangSpunft ber gri3&ten ^rfinbun.
gen unb (Sntbedungen auf aüen ©ebieten. Sluf

bem i^ebiei ber fiunft f)at bie ©mpfinbfamfeit
beS ©emüte j" ®rfenntnifjcn gefüf)rt, bie bii

^öd>ften iZöerte ermbglid)ten.

2Bie man He^t, t)aben mir mit ©emüt afler^l

banb Urärte oerbunben unb fic fogar an^ bem
©emüt entipringen laffen: .^nitinft. ,>ntuition,

%iuität. (Einfalt Itmpfii btamfeit.' unb mir
bCren nod) mand)p ^inaufügen. mie ^^^antafic,

U?oral)nung $ef)nfud)t, Stimmung, iöunirf)»

üorftellimg. mxb aüe3 autammeugefa&t in bem
ÜB ort: ;ieelt.

I)aS finbtid)e ©emüt ober bie IlmbeSfeefe ift

ber primäre •luSgangSpunft aflen menfdjrid&en
"IBerbenS unb Sd)affen«. (Jf ift jene Araft. bie
a.i bem Unbemu^tei« aus bem (Emiren Seile

^^T/y;^ ^^^^

ber 2>inge üerbedt merben. S)aS ^inb <^oex. fief)t

bie 2)inge gana. ©o aeidjnete 3. 35. ein flcineS
Wabd)en einen lefenben !Diann auf bem ©ofa
riegenb, fo, bal's aüe baau gef)rriqen Siinge
neleneinanber au feften maren. 3)a8 iltffen, mor-
auf ber ^opf liegen follte, mar ne'f>en bem Äopf
geaeid)net. S>er Öefenbe lag nld)t auf bem Sofa,
fonbern baneben. „SD^an mu^ bzd:^ aflcS fel)en

fonnen", fagte mir baS Äinb.

2Iud^ mit ben ©röfeenunterfdöieben nimmt eS
baS ^mb nid)t fo genau, ©ntmeber mirb afteS
gleid^ gro& gemalt ober ^^eid^net, ba bod) aÜeS
gleid) midjtig ift, ober berjenige ©egenftanb, ber
bem ßinb am roidötigften ift, mirb gröfjer als
ölle anberen ge^id)net, unbefümmert, ob er in
2Birflid)feit größer if^. 3ebe8 unnüfee 3)etail
mirb jugunften ber gro&en 2Pirfung fortgelaffen,
ober umgcfol)rt, bem unmidjtigften S^tail mirb
bie gvrlljte i^ebeutung gegeben. 80 fann «»in

Änopf am fileib oiel gte&er unb miri^tiger
merben al8 ber Äopf ober bie SIrmc beS ge-
aeic^neten ober gemalten SJienfdjen.

Äinber tragen unberoußt ber SBefentlid^feit
ber (Srfdjeinunfl 9ied)nung, nid)t abfr ber 2Birf«'
lidjfeit, mie mir fie fefjen. ^arum ftnb fie un-
gehemmt oon ber 2üirflidf>fcit ber ®rfd)einung
unb rml) natu fd^öpferifd). Sie fönnen unmittel«
barer ii)ien örlebniffen unb ^-i^orftcüungen SluS.
brurf geben mie ber ^rmndjfene. ber liurd) ben
iöaflaft ber ©efe^e, bie er fennengelernt \\ai,

oert)lnbert ift.

i ©ine 2«alfd()ürerin foHie einmal ben löei>
fud) madien, einen i!opf auf feine primitii>ften
(Elemente a"rüdAufüf)ren, um fld) baS SDefent-
lirfje feiner (£rfd|)einung flaraumad>en. (gs mar
für fie unb für mid) unmögfid), audi nur im
entfernteften ba{)in au gelangen. b<x mir au fehr
an anatomifd)en unb fonftigen JRidjtigfeiten
Hebten. 2öir oerfiid)ten %in unb her, bis id)
einer (Umgebung folgenb. meine ioiter rief'
Sie mar bomafs 9 ^aftre a\i, ^dft gab ihr bie
grofee Palette mit ben oiefen ffarben in bie
•&cinb. ^\e ftral)lte oor Jreube benn ber ein.
rad)p flcme Iufd)faften mar ju langmeilig unb]
brciinenb gern t)ätte fie fd)ou immer mit rid^»'
(igen iLtliarOen gemalt. ^jJieine Sdiukrin unb
id) bemuiiDerten bie Ungel)cmmtl}eit, mit ber
iebt bircft auf baS ^Pefentlidje loSgeaangen
mürbe. OWit einigen füfinen "öinfelftrirfien mürbe
baS ganae @efid>t nberftrirfien. örine ru.l)ige gelbe
öfldcoc in ©iform ftanb ba. Stoei fäj^n ^in*

ixdyen ©efet?mä&igfcit, in ber fie ftc^ nun be-
rtnben, nid^t aufrieben geben, ^x^ eriftiert

a- 33.
baS ©efe^ ber Sd)merfraft nid)l gbenfo ift af(e§
Unorganiid>e lebenbig unb menfrfjlic^ mefen*
f)oft. 53eaie()ungen unb 3ufammen^änge merben
feft^efteUt nx\,b fontroOiert, bie unglaublich
fdjemen, unb xxC\X einer ^e\b]i\>tx^icinb{id)''tii
unb ©läubigfeit, bie nur bem aOergrö^^ten
Äünftlcr unb 2ßiffenfd^ftler möglid) ift, ber fie
burd^ bie 33ernunft georbnet, au ben nvööten
laten ber ilunft unb ilöiffenfdjaft geftnltct. y

2öiffenfrf)aft of)ne baS ©emüt beS ,(linbe^ ohrr
bie finblid)e, gläubige unb feljnfüd^tige Seel/

r
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tk im «mMm MB Kmc OKso bi Ihog )M#tftet

HM tai Ih6tftin>flf^36t ttilf* jitt Qttf&gkttiQ

^ SR^ etloiAt Beute bm tWtf^tibtn Mtnlttet.

0m unb bit fUuetti unb flafttt alc mulbnid^
mÜM in bttfim Sfami tu tetiit|ttt. flau 1^
tvfcmm, bald Uttrutt^ ifL btt ftunfL •»b'm ju fe|ett. £ie 3eu bic eebt aftqetll^iKn

ftunfmtMAtuiia ift botM uub biit rart pont
Vau ift aUlt mär dSrinl^ettfc^citb,

S)ieS DotDauSgefelt toutt id^ tul^^ig «inoellel^n.
ba| meine ftunfi niAi nur Tatt iiout vatt i(l,

{gttbgtü. b<!fc ge ni^ itintn meltanfd^Iu^en
iMb |i^0f|^MM|tii utttittet tjät

VMm maittei dU aseltbilb tofvfuAt ein ot>tU
U«l €))m&oI beijamoacnifditn tinnanee« bei
wmjen unb bei Zirilel ju fi^ffen. 00l^etd>er-

Me fdemiiail, bal im Aotmol aOel fllMi^
Wfiia ift« ba6 aü^tl Obes« ober untetgeptbuit

jSL b» CxfemiiftiB, b^ m^n fiifi duS bem ftol«

nM nidH best aeriuflflea 2:ea fottbenten laan
fAne bie Qoitigeit bei Aolmol m ivcptea.

^ fiOl^tte mi4 mm $itoUem bev ^üt»fon «rtifi^—Li^a.ii-r
j^^ j^^^ j^j^ ftimi>ofttton bei »1-

%UitaxMAn 9^mn untetorbiiett, mobui^ eine
o)>tifd^ ^ngetpültiguitg alter ^iibteile pi ©unt

bei bominietenben Zeilei, alh Qen>ifet»
m bel^etrfd^rl erhielt mttb.Jft btt ttpm*
tion bei optici^ , _ . ^fiWdjtttrHöPH Wlbel fo je»
iet, ^b^B fehl äeil o)ittf(9 bemlnievt Sie

omtwfitiontbafll ift burc^ eine lonfltuetiiie

•liebetufijs bpc bilbttdtenbtii KUUbe in gleid^

9ti^, bwOj ^tofeiten imb SDunnH^eilen in»

eittanbevgtelf^ilbe Oietetfe tttbUbet bie wie ein
tiietoliebrkiel Obiettiü bie gefaxte fglä^ ßlridl«

Stt% etfttf^ SDet tUAßLtntf bine Segtenmns,
abettt btttil^ iBeatduuid tiab bet ^omMfutaa

bei SSbet eatftmid^be Cin^ifHaa alt ibil«
fttsd^nA in ben Kasn m^M. Sie
^fte ffliebiaa ifl: baft tioe «att oBei #ti(^ i$t

uab batam bie ftonfe^ue^Jw ttemd^

»«•».«n -v^

ieii<()i»ali(l bal wwie |a Iui|.

HL JDpm^ mint^iltr

tMt "SotatiUA oUaer OpOkn taicb

ein bttttel $taMem aauerifci betbunben. ^
eine I6abt0m))optiaa uit^l bie eine ÖfnOfi
ift unb in bec bal fkum »m Zeil oeaaa
gleidtoettifi toit ber Zeu yim Ikmiea
)ttt SBtiftinQ tommL
Unb (0 vSm bal (BI|mI«I bei kanaaaiMen

finHangel bei ^nbbibuuml im ftalmal ober
im Staate unt^ oel Ctaatel pber bei ibiatal
bem_d|nbik)ibuum flegenüber bard bie VtiUdi
bft SRaletel b. (. buä| St4t. gfatbe uab 0ap| ^

geBÄltefc
^

u/lel iß bet Mltattt^^iil^ Zea meinti
SSaleteL
SHe StoHeme bec vein o)>tifd^n ®eftaKttn0en

meinet Haaft fiab

fiL

9etont bie oMifd^ deid^mettlaüeit m Mf
il (Banie bei Sübel. fo ba6 bet Inbibibii^

teil SU tun Itmimt, fo entnHtfelte fliA iNivlitif

bet twiate feaenfa(^: Die ^^Of^til bei OtM^nml«'
tel% Z)ut# ftatlcl bnienttiittel €e||eit ai^
eiiriü 1^ bet UMaelt. antb btefet flatt betMt«

ttid) iaittt beatlid^ aaib |mf al* mt fn
feinen fl^niell^eitea. fo hß% Me asbttea

_ ii§e. U entfetatet fie aaa biif^ ZtUe fiab.

anbeutlul^ änb aetjpaomaiener toetbe^ mtu
btttdl iftjM'tiffI ber Xeil bem •angen tegenubet
|Mtf flbetseotbnet.

Äontmt bei bet ^p^^^f'*^** mrAi<iWi\Avi>ii^^t4« ^Jb^*^ ^^ t«#Yt# dTCMmtf^Ae

1. Aal f i^ailtm bü .9tllmatif4iiK
Äi4tel^

atmete«! batd| bie Aoet^ii^ fkalbitOOfn. Dier
btUniattfAeti ftuifhoal^Ialijen bet Slage. bie

btttcft ein Vtiima hmaäiM. fUb etaeben. m»
ben jtt Sulgaaglimntte neuarttget SiAt« uab
gfatbemolrbmaen unb bebeulen eine Ct&)eite>

tung bet Sttelii^feüen.

t. JD>>tif#e flÄfltr
S)as Sidttnoblem lentte meine Xufcietnam«

feit auf b^ eub^uetei unb i4 fonb. ba| ba

0fatbe unb Sid^t unteroeorbnete ftemente im
allaemelnen Rnb. ItAt Sfotm an m rokh all

bal eigraüi^e Problem bet eilbbauerei be-

trad^ Somit mui^ He fotmbtibettbe uab
betAnbembe Ittaft bei iSÜtttel anb bet S<p|e
faum in SetroAt gesPScn* Sine ftugel etfd^int

aber bittd| ein befframtel fiiAt oll giame/efat

SefiiM^Ulnget ober breitet, ^t Sfotm m at(|t

nut yl^nomen an fid^ fonbetn attd^ ^1ß[^
tntn bei Sid^ unb bet ^fatl^e. ^t ot^tifAe

9itb&auft mal bqc abtifA foemb^benbea Oagä
bei CiAtel unb bet Rparbe miAaei|en. um bie

C^ai|efe bei Sktttailmitl bet Rotm ai^ bet

ßatif bei Sid^ uab bet Jfadk |a aeva^«
tidleit nab all o|^fd|et ffi^auet fdMf U»
Sermtn, bie bat Um |ut 9ubung bet aaa mir
aemoBIm ftonttapT mm dlAt uab €dMMi
aatoit Me nut bemn eatfiebt. tt>eaa bal wb«
ttatTitt bal bof&t tiAttae mft aeftdit id. tM
am {Wt^

ffi ^SSfe? 1^^^^ i^ A8I fM^^

iUcIflCR ID&M^ttD
Sbal SUbt auf ttnb McfMtttn b«n Qm au

Mttiefien ^teOcn, U> *a| ^i«f« i« Cd^^n
KMben. Skt« «uae 6cS 9efAaueti ecaan^ in

ben Md^tteiett l&ctieti bie fie!|[ei^nJ¥Mneii

un» fo «itfM^ eine fltileR tflaftifd^ SBtetuflfl

alt fonft

Sw JtauttSaiuxalilBiu«.

ft^ Mte StoHem, an bem U| {e|t ««^
ifl bet «e« s£>farö<Jiiimt»4»>tiM yJ*''''*M!
afetfealunfl In bie oftHeettb» «eMiMBHlU Un
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B» tcm tItHlcI ,.^tt milbtatt^tt ^iiifleln ober

itl e^ffltr tu Ict .,S«ffifi^tn Qütm^" vom

Mto^i^it: Jkitf €M)<f0n IM ij»»ii;;t4u »am
^t Um ^ßut\^ Icctfd^nbc ^ogma bcrampft. ^r
l^ct mäfft BMlcti, »0« ei »eil/ nl^ oas er fl^dT.
Uet m itottftt. b«| et a» fe^ ben Mmgcfc^d««
6taitb|>it|ift, Ott iUiItc bütfe n u » a • auOen« okui

tK |le^ odrttitt

i^it SB(4tlMf ne^t In btc fBftlSU, tat btm ^lei«*
flt»i4t |»if(^ii ficibtn ^fj^nai^ btiw bod

^Httfffe^ W|t» «m bfii «DlnQtit m bU SConffiiuetii

•ü^f^lir^Mi^ «QlbcMtnctis, b. I.. bei» 6e^n», btf
C^attthk «0 eef^KKM^t oicb 9ttilifet]iui|eii auf«
geffcUbttt in Itamttitsa ber tfriuncntog« imb oitbm •tbcMi4i oon bott tetiist«gt^oU« o\ni b^i btt
MnlUet HB Hfiila M# ^0* ^S^btau^te itbedotal

tmtftcl tit htt Satur |ii^ Moueiu Uiib marum foO
man 0m (Mitb bttftt attfdtfpeUbecteti ,;6ct«plffen«*

itl^t Vuc|clbftumt Wagtti bftrfcn In buui auf
Ibmbinatlpnen^ bU (onitet nl^ In b«t Watnc |n
(fbtfi fUibf llmiipfc^ttr becinflttbt bo» ^itj^^'Von
bt« 9)ln0Ctir olfd bie anf^^PtH^ttt «tfolttfiitr ^
6t|ieM tibct e^uenielblt liibtm t« Oj^bnufi fHafft

UQb bobuMb bo« €€ttB trUicbtett

fHt gsotcn 9tHt bct ttottcft bU ble SeUcn
ftbttbattcm, »elftn' ein dcofte» fMei^tta^f^t fotfibtti

VIffen rnib Qi^uei «uf. 9(San Cdnntt abet bo*

onfnebmenb« 6t^n obtr C^ouen olt bem oMtflU
oltcenben ^mi^ttlt bes 0<^ffttis bcjefabnen mtb bat

Qlffttt alt. bell fub1ettl!»letfnb«tt SmiMttb bettoibten

iiiib bann tdnnl» mätl fagen« bat, tt m^t •leMji»

tetpUbt.iviMen bkfen 3»pulfen In bem ftniltoett:

«tcW^tn tft' <• am JUlifften Snttolen blnbil, Mt
ff |itm gtülten Stuniloecf oetben Ifltt. Uet
ttafd tann tkian bat Siffen. olfo ble aufgefpiicbertlf

erfalbtung, bie M butcb bdft eeM tbet e^aueit
tttlvueel^ alt bt9ectf4te tftefclmailsftU betow^teni

oU objettloe 9ailty ton «0 ^mt bit fubieftioe tfigen*

^«wN^ I—^ietil%.^f4it^lt< f ittttltf tpi&i4 Oof UMb^^
ottflOnbU^ ntrb. iitib fäger ba|, te me^t <&leUb« '

ttoidt atpifibeit >ct tptif^n OtfelmllBigNU bec
9Raletti Ktib ber Inblolbueflen ^f(|ma|iglelt bes

'Umattpr ^egenftofilit f^t SRotioet ootbanbtn i|t

ba| bann bat JttmfhtMvuni fieutllcn gelingt

llnb fo mntfJeb4t Aunftnirr bltfe aoti Stebti

Ikilett Jn fi0 jpei^ben, foAH fann et got n
t)etwlcm(bt vemHl' ^i^ ttlttetf^Ub - ift mit
'•tob bet <bltft4d«i»i^# ^ erteilt oicb.

60 bfttoibtft m It gotii giclit, «Mit man nuiIt

Statt mag tu^lg SRotbemotit mtb 7b9flt malt>f
genau fo »te man einen Jlopf tibes tinmt 9tmm^|l
malen bacf. ^r QM^ffUc fciaiil>t «igentlflb nm
ben ^ttpl tbtc bcn Saum ober ben »ipftl, Me
mobernen SRolet aoer nur ben gttiOmmttn Saum
ober bit oiette obet bit {tt SXmtnfwn, lüib f» 4

1

»leb Jtopif ^fteffUc ben mobernen SRaltcn gegtnfibtt

ni4t gtted$tV bie mobernen SKaltt mecben llati

G^Kffltc ni<bt gtre4t

^,9Ribbratt(^^ lann man nAmIi4k len «rgef^^uten"

üpfel genau fo mit btn M'na^ btt ilntletnfd!)tn

Sebtc ootgcftetlten gcftflmaiten ftourn» oübet nuc
bann* »enn ba» <bleicbgeml(bt iiwif^en 19IRtn nnb
ee^n ite^lt. Mm ble mobernen 9laltf tM^mi
l^f^ mttft fM gUmbttt, bie eullibif(|t d^mietrie |ii#

inflo^eii: ibct ^d^tt^en getot<ben |tn 9Uiiimgtfe|ei

ibtt 4Mittmtn|ltiMittt genau ft »ie oorfter« gan|

glei(b# ob fie bete ,,gefrflmmicn 9)aum'' ober Me ^e
fHmcnfion* molen moQen. Cin oon StibI gemalter

,,gefcbaitttr^ Jl^flHbfl I« tt^f» gMmtiNlbnal/ b. b*

pboiUafHfcb^ mit tr fcbU<li unb fa<^tt4 btetbimtnfl^^
^

nol ifL tbtnott (» lf( ein gutet ^^gemnlttt* 9i#" P

ottt Sicafto |..9. pt)antafHf4 unb (onCtet reoIlfUf^«

brcibuneniltttal tttttibtf<lb*

iltib bl« SSalet Ibnne» M cs^ig tinbUben« Mt
«(ntttt> Haiitnttv^eftuiig'' na<b 4infltia obet #40)1^1«

fioni^K«" nadli btt l^blUfo^Me fintt l^rffon, mit

^t«r i^tfdtt fogt« |tt maltn. 61t bleiben bo<b auf

ber ^e nnb ibct Gilbet geborebtn btdt bcn (Stamm«

^tOflHi bet SrtibimtnPonalttt — mSgtn {ie M iuN|

{^.^»ilb geb&cbttt^ Arlkur Ssgal

W'ir'
"

:i.-_:„-
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Wie soll der Maler malen?

I

„Gwchäüt** oder ^,gei/mBt*^7

Lharlottenöwg, 24, Februar

du b«m %it\U\ „<^it mllbftttu^ (Tinftcht ob«t
UtNt blc «ctn^en htt SRoUtel uitb «idtfttmatil^

IfrÄ, ffebntäc lIlM m0($le Id^ oU ein SMatet, bt« flt^

Wl tirttnlhi Alt blefMi '^tobUmfii bef^ttgt foU
|ittb«i . fagen: Jtoiiel MtffUc toi fc^ott ce4t, t>«mt
iiSi#M|.^^H9r 4»ctf#etibe Sügmi^ bifttiipft ,Mt
SIMM mftfft nutUp* ibot u »cift, nld^t «Ms it p«|)t^
Uct t4 fiUittbc, b(4 tt a« fe^ t»^ uoiactci^ctln

etQtU)i»uiitt, bt« 9aKt bflcfe n u t b aj nuUett« iviii

et fle|)t ocrttttt

SHt Sa^c^it n€|ft tti bet 9BltU, in bcai

iQlMt |mifd|)eit bj^ «nf^auuiHicn, b^mt 4»a»

|»UT^ SBIff«» »Ott l^ii S^lngdtt ift bie StoRfti^uiim
' opHfc^ Sa^tncliKttu» b. Ii« bcfi e^ett», b«A

. tun». ^# Cfref^autt toicb 9tiDiff<|i«ML|^ auf«
aefpei(^ii:t in ftaoümetn bfx ^tinjictung, nim tüitb
bei HkbtQiid^ oofi bott l^tau^t^oU, &m M% U"
m»\tUi H ttfiti^ ttot, bas ^bMit^ iftbcftmai

tonteet in b<v 9latur ai> (4aucit. Unb vKicuitt foU
matt ^ott ^>atib bifft« oufoffpel4»<ctfn ^eo^lffentf"

t( VütatlbSuiti^ t^ta^cR bärfctt iil bt^ug auf
mbinatiotun, bie (ontcet iiii^ irt bec 9laUtt |tt

;e|Kn fHibT Umgelelict Btelaflutit ba« ^^tn rmn
beaitoiiigen/ aifo bit tfufgeflwtt^ecte GtfG]^ti)in8> ^^
6e]^en ober 64»aiicii felbft; Inbfiii e» Dtbnuiif f<|»«fft

iMI^ i^liit^ bat 6t()en eclfi4ttaci.

S >9^ gcaltH Iderft bec 38hk(ecfi, bt« bie geitett

^Ml«rlmtttiir «»eifen ein gtotes (bUid^geiDld^ lOtMcn
^WfffH tti0 Qi^ueit tfuf. SKan Ünnte abec bos

ftieti^iimbe 6e](Kit obet Gd^auen ol« bin ^bbieftt»

iKctibyii. .S^i^^ bes 6d^ffeit9 beael(|iicn üitb baa

Itfoiratf ben fttb)e(l;loletenben 3m9»ttl0 bctta^Un

^J^ a^U(^ blefiäi Stn|>ii!feti in bim flti^Mmn^
ix^uibtit \% e$ 0«! jlftcfHeu Cbteicgte« biluKü^ bl

,
^jifMi. gi^M^ Htttlttaitcf a(^ctb«i IS|t K!^f

fT»
<<ttm »dn bas Sl^ffeit, oTfo bl« aufgetpeli^üc

l^cung, >le M bttiBd^ bat ^t\^% «bet ^«ftteit
libtt^ Ott be^ttfc^ie aef<iiiiUI|igkU UküO^UM,

\mot 9n$^r BOtt M at» i^e \m0lMl^^itfk
^6 fctDeilig ^ef^auten SKothie« ofHfcl florjptb J f

»«tti«iii»lii9 mro» uno fogiii: #•«, \t *^^ ^SSrnSSm
«ettl*t aiiiif(Deit besr ointifd^eti ^tettnfiBigfelt beOfl
ilttletel ux^ ber itibioibiteOett ^tmaiigfelt be« 3
JMHttn (begenflattbe» ober SSotiot« ooc^nbe« \% ^
ipf Vmik bQB Stu)i|ll)erf tun {ISctflcii giliiigt.

b fo mu|. lebet ilim1to>etr blef« intti fMngi-

EM in fl^ oeuinigen« fonfl tanti e» gor fii<|t

lclli<i^t Qxcbeii. ^t UnterMifb ifl vm ^
\k% <Mrt4gnDi4te, bev eml#t i9itli >,

a htitü&j^iet ift e« gana glcl4, »at man NiaaHi|
in mag ta!)l0 SRot^matil unb VMB moltifr^

%

genau fo iDte man einen ftopf obec tinmi
»ialen bäcf. $eer 6<|effler «cUuOit t\%^»MS^*mm
bin Itopf oNt ben SBfoutt obtr bti» 4MII1, bte

i^betnen 3^alet ooet nuc ben gätitamtea %mm
o6ev bie 9|tfte ober Me {te ^MaMibtt. Un^ (»

#tb 5tacl üBJibefftet ben mobernen Mritept jßqßMm
n^t geK^tr bft mobetttcn SRa|«£ mecbm Ibü
«löfflet ttii^t ^'^mi^t

^4iH|pbtau4^n'^ fann man ntmll^ ben »fgelV^iiilair

%fei: |«nau fo «»ie ben fld^ na<| btt 0!!infliMMii>^^^ iMtgeffeenten gttcQiSfmteti Slatim, glüi ni»
..„,it, »emi hCi% (bleid^iDl^t |imif«(ietf WHü» imb
<|i^ fel^t ^enn bie mtbetnen 3Ra|e« tiaf4«
^, menn fie glauben, bte eutUbtfi^ <b#amitrt« nrn*

IH^pifieitff llb«< Malereien ge^ot^Nin^n 9lii|iniot(i|ii

bt« ^feibimcnfionaleA geimn fo mig «eel^, gong

gUi4l^.ai6>fle Den v^gettfimmlen ilftiii»^ obec bie .,it%

i^menflon'' mlilen CDoUem C^in oon 8eibl gemaltec

t4iit\ikavAtt^ Hiopf aber ifi ebenfc» |bim(^n|lonaI, b. 1^

ipl^anti|ftit<b« m tr Mli4i m^ (eiftilA btetbimlhfla^

nol i^. Cbenau fo ift ein guteo ,^e»u|te6*' %ilb

mm ittcaffd^a* «. l>|)«ntQftifib unb la«iitl tmiUfUfd^,

b£eibimen{lottal eulliblffi^.

r i\^ ISkaUt CSnnen 1i(| tu^ig einbittmi» bk
tootfieOuiig'' tta4 (Unfall obet \jkttncf*

odl bee ^lUofoi^i* eltteo fktgNir mM
^ lagt/ a^i amilfiu Ci« bleiben b0(^ onf

i, ^ WX9 ^% Gilbet geljurd^tn bb^ ben ^^s^m
g^icpm lia ^r-^--!tii|lötialitt •*- mbgeft fU

fi^ lüUb geWtebVM. ^/4Amt

I

^'^^r
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f99^»enaui'' oder „gewüßt**?

CkarhtUnburg, J4, Februar

I? jw« €*ffhr In ^c „^m^n^ ftttttiw-' oomÄ ff^iurt im mlUHi i4 au ein VtaUt, Ut Mf* littenflD sttt Heren ^sobleäen kef<Wtlat, toi.
.^Sittbei fastii:. ft^l e(»fffler «ot fc^ott te^t; »ciw

Äfllet muffe italeii. ma$ tt totik, nU^ »a« et flelJt^

©tonDinmlt bet IRalcc bficft nur bai( ütoUit am«
•« Peftt o^tttltt

©U »o^c^eU liest iti bec Aitte, in bem 9k\±.

SÄilä^*'* fttU»tn «ttfiMi«««, benn bl^
^ptif<j|^ »iRe« i^n bett ma$m Ift bie Stonfeatieni

e^utnB. ®a* ^«auU »icb 0e»iffetmaten auf.
gefpeid^rt in Stammetn bet etimietuno« unb loki»
*el CblbtaiH^ oon bott ^nauM^^U, o^e bo| bet
MnpUf f« nStig ftot/ bo« «ebtan^te iebegmal
wiiftet in bet 9latur «u (d^uex. Unb »atu« fatt
mon oir «anb biefe« o^fgefiMl^etten „eeMffen«^
ni4t V«tac!lbSume Wagen bfitfen in beiog auf
Rontbinationen, bie fonltei nl<^ in bet «atttt m
fe^n pnbt Umgctettt ^einfinftt bo* ^ffen oon^ Dingen, oifg bi» «ufgefpei<^tte etfOrtung, bM

jen obet e^atttn fcibfr, inbem et Otbmtng f<|afft
mmb bgbttt^ bos eettti etfeii^ett

il 9Ai %t9fien 9etle bet SKaletei, bie Me Mtm
^rtbftuem, weifen ein groftet ^lei^evi^l |oif<ben
fKffen unb e^anen oitf. 9ftan fbnnte obct bot
oufnef^menbe e^l^n ebet ^üuen oUben objeUi*
i^enben Smpuid bu €<$sffenf begeic^fn nnb bdg
«ffen äli ben fubfemteieenbett Smpült fteMi|teii
nnb bcm ^nntt nion logen, baft, |e nte^ WeiA»
jäpi^ loiftfKa biefen Srnpulfen in bem Ibtnfhoetl
^bttianben flu es om ftattften dnetgien binbet bie

— iiun g^lHn Itttntmecf iDttben IA|t «bet
JgJiW ten» man bos Sfilffeti. alfo bl* attfgefiici^ettt
IVtfabnmg, bie M bittd^ bat dcten obet 6<latten
imtmitfelt» als beiettf«!« eefe|m8Big!tit bellen.

a(« ^ieeuoe fkfis, mm «0 4iitt b}i fub{e(ltoe ««ik.

oetfiftnbli« mitb. nnb fagen: bok ie melke •Ici*.
gtm^t imifibett bet o^if^en «rfegmfiftigrett bet

^l^u^ T ^Z «5«^«^^«tten ^efeftmaftiSlüt beg
gemalten Cbegenftenbes obet «otioe« ootbanben iflt
bol bonn bo« StunUmetf am nfttffltn gelingt

Unb fo nrnl iebei ftimHvetf biefe imH 9cbingt.
betten in M »ttdnigen, fonfl rann ea aat'niSt

^'^Jl^^.'^.'^'^.J^ Mntetfi«eb ifi nnt btc
OHrob be« mtU^wi^, bet ettei^t mitb,

6 g bctttubtet ifl et gang glei«. tom man mnlt.
9mn mog tu^ig aftotl^ematie mb VMit mlen^
genau fo nie nian einen Stopf obet einen Saum
malen batf. ^tt 6dMfI*t etbmbt clgentikt mtt
ben Aopf obet ben 9aum obct bin «pfel, bit
mbbetnett SRolet ooet nnt ben getifimmten Staum
•bet bie «iette obet bU jte mwmfon. Unb fo
mitb ItatI 6dKffIet btn mobetinen Skftttm geg^fibn
ni^ gcte^t, bie mobetnen 9lalec mesben itotl
adkeffter nUbt geted^t

^.mibton^tii'' ignn man n&nlUt btn ,4|ef4aialen''
«pfel genau fo »ie ben fl^ na« b§t einfteinf^tti
Seite oot|ie|ltaten geMvmton Slaitm, abet nnt
bom, menn bno eiei^gtmi^t iimiffben 9iffen nnb
6ebcn feiert. !Denn bie mobetnen SBIalct tfiuf^n
RA, «cnn fle gtouben, bie eufliblf^e «eomettie um»
ftlütoften: i^te Aoleceien geboti^n ben 9lintmgefe|en
Nk 9ttlbimenftonalen genau fo mie oot^t, gong
gleicb, ob |ie bin «^gtttflmmten dtonm'*' obet bie ,,ttt

SHmenlion'" malen mgOeii. mn oon EeiM gtmttltet
»4tf^atttet* ftopf obet \fk ebenfo gbimenfional, b. ^
p|aniotlif4, mU gg fcblii^t nnb fa^li« btetbimenfio* .

itat ift ^ttou fo ift ein gutes «gemalte»^ «iöi j

mm ^icaffo |. «. pfKitttafUf« unb loohet tealiilif<4^ I

bceiblmctt|loitai eutUbiff^,

ttib Me SRalet ünnen M cutig einUIbtR, Vl^^^
Mseoe llÄumootÜeauiig-' no« Oinflcin obet «ejptef*
llmiiflir«'' tta<b bet «IftUofoptie eCneo «ktgfon, mii^
»Ott 6((ctf(et fagt, IM molett* 6lg bleiben bo« mP
bot Cttbe nnb i^ SBilbet ge^t^en bo4 ben etomm.
ggfelen bei f>teU)imen|ioiiaIett «- mbg^ fie M no«
fo »Hb gebStbg«. Arthur S^at



/

bim Jnfttiiftenf ämfl. WtttftcawngfiinöflHcöfe« für oüe ftünfUetl

tiAM tVrnf ^rlii ll#hn«
-^ V»« 'T^'»-«^!* cr*"V ^'-V»'

OT bet jmünc^ner Seltund" ftc^>t ein «rttlel mU obigem JUcl. »er
^<U«^|^

tofgcftber:

»eiber mwfe l<^ nur bem Sinne na* dttitten wegen »flwmnjanael. p«r ^^.^^^Ä^A^
San,5

abgebrucft du werben, benn fo UngCaubllc^e« an O^lnfld^loflgfelt fft beaüglldj Runft-

Inftettung In ber leWen ^e\t tavm 9«f4iieben worben). ^ \.. , . , , v
^err $rof . »e^jn leitet iJo« (J|>ao» ber 3uftänbe bea !KündS>ener Sttinftleben» «uä folgenben

1. ft\tW We «utorftä* unlKln^eltü4>e güljrung, bit Snttlollo« unb entfi^ettenbe

Qnftom.
2. äs fin)> 3 u o i e ( ftünftter ha ... ...
3. 3Me merrfgen ^unbert mirtlli^en ftunff.er oon «one ftnb jerfpßttwt «n elnjelnen

©ruwen, betämjjfen fl4li oJxr fte^»en abfeit«. «. m. : »••* x^ «w.,AiA«m-
4 £o« an« botumenttert p* in ben äHjreaauBftdJimgen. 2>««J»'Mo^J'* ^i5*l*" «

triftt Ha» SiU» bet »enigm «Uten Äünftter. 3iU TOcjodtäi ber 2>urAf(^»frftt«n)are Peat, »eir

W bte aNorltat blirter fl«%at unb bo» (BefonUbiÖ» Ift |ämmerii4 J>ai«««> oHjin aitif

TOünAen« «urtft beurteilt fwfotibc» «c« oon bencn, bte *•» bwi Rang «^«fen »<««> (»om

Setfoffet Wefet ffintgeanung untetftri<^n) unb We »eniget JucJjtigenipüffen barunter leiben.

ÄAew «Ruf »l?b bSwt« ouf ble Stauer gäna«d> ruiniert - »a« ift ba ju hin? C»
gibt nur ein kittel! bieaRöglldjteit reinltt^e arennung oon Ouolf.

t ä t H n b aS a r e.* . „ , v, . .^«a ,«

-

,2Hes «e^t nur burd) ein aRodjtmort ber «egierung, bie perontowrtlid» ift. .;.,,..
"3)1« Vegierung foJl eine flnftonj einfefeen, bie biefe reinliche

'll1"iDeniflen°fiunbert ber n>lrfll4»en »ünftler oon Dualität fotten \iäf oereinigen ..."

Iffin oon ber «egierung eingefefete» unb fanttloniertes V'^"!
Bltat oon brei SJertr«uen»männern, «ngefrtenen «ünitlem, ou» o«n.bre>

«rwiipen «ejeffipn, Sdeue ©ejefpon unb Weutrale. fott bie au»roabl berjuina««« im ^nnfP
jugdaffenen ftünftler im Cinoemel>raen mit ber Sflegierung treffen. 2>iefe «iMnwJl »irt

icbcs SoW forrigiert, bomit »eine Stagnierung eintritt, ebenfoba« Xriumoirot alle br« ober

fönf 3obre - ' Itann mirb Inner^lb ber «ünftlerf^aft trofe bem unousMeibtiAen ffleWnn-

Mn (oom aSetfaffer unterftrii^en) einselner, bas fl4 nie oermeiben laffen «rfrb, e i n e ei n«

- eltllJbe SHepräfent«*'»" «**«' *""f* ftattflnben unb enbli« bie

erfpntterung ber «räfte in unjäMi^en fld) anfelnbenben Organi-

otlonenaufM'«"-"
»er «rtltel f^Hefit mih .. .^ -

.0|nc dn IRoi^nwti g«W t» nW-
(Som akrfaffer unterftari^*».)

(deniale IRenfAen aibt e» ouf jebem <3ebiete unb ©enioBtät bebeutet §8(!»ftlerftuta. — 54
slXZitmRnn ixtS.mm <8enio«tät «uf ibem <8ebiete Ker-Ä^^^l^^'t 3«t*«|t«"STÄ« «• f??f(^er Ift, bii i)adrf««iflung «u ertennen, Äröngt ^em I>ier Vo ötc-ibar

ouf, bo6 e» «»oM mit geringen 3K»«lf«l fl«ben fonn. ^^t^
Mon ttant« faoen, bah «edmeffer in aSagner» SKeifternnger oon «Rurnberp eme ebenfo

«SKbLÄ «SrenAuna 'ift »le S^m ®afi> "« 9»Vl^i^'«Jf?'li7<Ä:i5?'h^rW «rfegnd.f »llnbe, ^n» 6a*» ber gefegnete ©eber. «"'
l^6,'f'^"J^'« ®"ä"Äj2I

»nnbbdtttteeil bringt, »eil Pe ba« Ceben oerfinpett roie We »jn?rtl>eit bas öl^t, »«irenb

Wt legnung be. 6efc« bai ßeben er!>eDt unb frudjtfror ma#
»»fJ« ©»"•« TV. - .

SeÄÄSf^t^ »S«^^^^^^^ «"«»» unb ©onle'unb Selb unb

'^^ÄirÄ^ÄSStMlierr $rof. »el,«) 8e.,t e« «id,t, bie, au» ber »elt

ji«fc««,l«»"^(|j|pf^^;*»-i^' »^!»^"'" J. S t .
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^"^tßi5~merm"Wi "^JSScina'^Rr „wenigen Sfüribetl mirtttdKn Kfünpler ©on !«anR" Daönnn
otif Sageelk^t fommen fod, inbem fie auf bcr anbcren 6eite foDid Unheil anrt<:(ri«t (o ift

b\e f.maf^WQtt" oox^^t^tn, benn fie ift in bt^'Q auf bas rein SRenfcblid^ unfrMhHdKr
uiib bonim quoUtftHooßer — aber bie A|iidt ift ein i)eiiige«, OKif fie bie !Dlenf<^beit

menidUi«^ mactien toiK. met( fle bas „Siebe oeinen ^ädillttn toie bi(4 feibft'' pieMgt, nlöqi

aber 5einbf(feaft unh JSero^^ng swifc^en ibnen fe^en mSd^e.
Ifber bte blinben 3)^enf(^n migbroui^ bie ftunfi« fie ma^Kn aun ii^r ein !Dlittel bee

Stampfen ber flRenfc^ gegen Wtm]di —-.

60 Did 00m ei^ifd^n Stanbpunfte; benn ma»- nötit „Stunftiiualitöt'', menn fie fid^ ^mifc^n
bie ^enfdben fteflt ftott au i^nen? —
S)om funfilerifi^ 6tanb^nfie, toenn überboupt eine ^b^üd^Mt märe. Qualität von

SBßiare 5U uitterf^eiben, mürbe ber Sorf(^g,$rof. Sebns gerabe bo0 C^ntgegengefe^te

beiDirfen, näntüic^ bie Sare, xoenn aucb nur eine gemiffe T^ate, 5u protegieren. i>enn

bifiatorifc^ lägt fic^ meber ftunft noc^ Qualität feftfteaen. — Bie bas :iieben fidr nicbt

Mftatc^dS^ tnebeln fögt, fo au(l(^ bie S^unft. Unb mie menn haQ erfte Snumolrot ein ®erf
OI0 ftunftoiert biftatorifc^ protiamiert uitb ba» ^mette tu a(« Sdare be;vet(9nei?

fyxn* ^d^ erfannte, f>a% bas ^reiim^ tro^ !Diange( an «.Quaiitat" ein fiunftmerf

fei. — SArgt $rof. Se^n bafür, bog ba6 Xriumoirat bos ftunftmer! auif» erfennen mirb,

aud^ obne uuoütöt?
Setfmeffer» „Duarität" tft !Dogma unb ftonoentlon unb tot, troft Qudität — unb oüe«

lote ift nidit Shinft, benn Ihinft ift Qeben. — Xot Ift Me »ore, bie man fauft unb oerfauft,

auffj »enn fle au4Utätoolle ffiare tft. — Jtter ihinfi fauft unb perfauft man ni^t »ie man
Seben ni<bt fauft unb oerfaufen fann — benii fpbaCb man es tut, finb fie tot.

®enn $rof. Bebn fc^eibt, taft bie loufertbe ber X)urdrf((mitt»|ünftler oereinigt merben

foflen <«oie bie räubiaen Schafe, roemt ^e ^ e0 ificft gefoflen toffen, eis minbcnoertlg

^fUHif/rU ^ ui«:iuriii xliuntiiun^ on is^erfofferd) ou iriner loirtfa^afutc^en äntere)ten«

8emeinf<^ft unh eine ftönbige aSerfaufn^fteQe hai^ gan^e Sabr eri^^ten foüen, aiuft wenn
t n\^ immer eine unbebfnotc roafiCerif4^ Csiflensberec^gttng ^ben (00m IBerfaffer

unterftric^n), fo ift i^ menigften» fein afliutl^rte» Jöera auÄuerfennen. — Smmerbin unter-

fcbeibet ftd^ feine Bereinigung ber .^menigen bunbert ftfinftter oon Sftang" oon biefer

..Sntereffengemeinfi^ft*' nur infofenr, cdn bofe bie eine (jualität&ooae ®are oerfouft, bie

onbere aber 6<^ik^mare. — SO^it Jhinft f^at bann meber bie eine noä) bie anbere too» m tun.

Diee üom mirtfi^aftüct^ 6tanbpunft am betrad^et, natürlich nur infomelt, 0(0 bog
eine !D{dgIi4»feit ber Unterfd^ibung amifciben Quolität unb Bare möglich ift, abgefei)en 00m
biftotorifd^en CBntfc^ib, ber ben Semeid f(^u(blg bleibt.

Hu<^ „ein Mail^kmaxt" btlft bier nic^t, unb ber 5^äufer eine0 biftatorifd^ quioütatioen

jhinftmerfe» fann fi^^ auf bie !Diftatur bei» ^riumoirats nid^ ftü^en, menn er ed mieber

oerfaufen mod^te, menn ber neue ftüufer felbtt&nbig im Urteil ift. —
Unb logfftb. miffenfcboftli^ p^itofop^ifd^ betmc^et, ift bie Ui^rfc^eibung, ob Ünamäi ober

nid^ etfi unbing. ~-~

^of^unberte haben biefes ^totütm be^mbelt ufdi fInb m feinem onberen C?irg<«bnis*

gefommen als „SBBir miffen nid^ö"*. — Unb $rof. Bebn« ÜCriumoirat mirb e« audi ni^t

»iffen '— fßäjUims fraft feine» a»o4>tmorte», b. b- f«tn^r Biöfür. — 9lein — lagt bas

i^ Seben 4tngefnebe(t burd^ enge blinbe (Befe)^ fonbem erfennt bie l)armonie ber nur
f c^ e { n b a r miberfpred^etib ineinanbergreifenben Strafte. Sie miberfpred)en fitb nidjt in ber

Slrf(i4)feit eine» i)an* Sad^, fonbem nur in ben €<^ftapoengefi(W«felb eine« 55e(tmeffer».

— e^euffapnen trennen, unb bie „einf^eitli^e ÜftepräfentoHon ei^ter Ihinft" ^rof. IMm
mirb 3ur fd^limmften SerfpHttenmg, bie ein unerttmirrbare» (T^aos eraeugt. ^ Bäbreno^
ba» n>m ^rof. Bebn ^tnannte Cbao» im •SRüncberter iShinftleben — nein aud^ im Ötunftfiben

ber fiBBett. aber nid|t nur ini iJtunftleben aöeitt, fonbem ouf o0en Gebieten — gar nic^t fo

i^otifd^ ft, menn man e« genau betra^rtet unb aHe fdieinbar ^miberftrebenben Beftrebun^ieh"

ergrünbet. — ds ift badn bie Icliertbige ßogif be« Swfawtmenbanges unb be» Sneinanber-

greifen» aOer jträ^e ber C^ntmiifelung. — ffio^in bas führen mirb, merben fommenbe
Selten a^^gen. —
W&er ^rof. <Bef>n0 QJorfi^ag ber UTrenrnmOt <>abur<^ ber «STuffbebunq bes 3utammenbange0

unb tes Oneinan^ergreifens ber Strafte, Wätrt ber 2:ragl«f bes ßeben« Ins <Skfri*t unb

fd»mad)t no4 mefjr ben moraltfc^ itnb mirtfd»ftft(tÄ erfd»ütterten he^t^om Stoben ber Äünftler-

( f(^ — m^ ber iRunft —, b\4 iti<^» mit trfwmotmtcn unb tj^iftoturen 3U tun ^at.

!
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Han sltht beute allerorts
YreuBde der Terecliiediien Sporte«
Sei es nun dae Rodeln» ^ecoln«
fueelmllepielen oder Xecoln»
Tennie. TumeA oder Sehwinsien«
Rudern DoXextylerco kllMien
Kit dem Piexel und de» Ranatti
OderA»uch dae Tansen«

Sleee Uebuncen des Leibee»
Stehen heute in dee Weibee
Und dee 22ann)(|i besondrer Huld»
Daran ist die Mode sohuld»
Denn der TSnser wurde lüsePt
Rennt das Tansen er Yergnucsn»
Tanst man One Step oder Two
Ist man auch schon raus im Hu. .^

,>

Wenn BMm*8 friulein in der Hits«
yrigt ob sie wohl auch so sclnrlt»«.
Auch b«i Tanco odor Boston
Ist nicht Jodor auf d«a Posten.
Abor «sna dio Jassband rattart
Ist man ganx und gar Terdattort«
Und tritt Bit füsssn links und reohts»
Auf die des anderen aesehleehts.

Kun giebt es ausser diesen' Tlit»«n
Auch solche, wo nur Wenige glinsen
Die schwerer sind wie Oolf und Polo
Und diese Twase tanst nan Solo.

Ib Hause Bachrach giebt 's ein Kadohea
]>ie sich Bit Solehen tut betat*gen
Ihre Sltem alle Beide
Baben daran grosse Freude
Helfen stets ait allen Kräften
Bei Charlotten* s Tansgesehaften
Sogar Valter hilft schon straaBO
Bein Verkaufen der PrograoBie.
Bnsig schaffen alle Viere.
An der Kasse sitst ElTiere.
Vater Paul, der früher Schuhe
7abrislert\setst sich sur Ruhe.
Siese Buhe wirkt aitaater/
Hur noch etwas kunterbunter^
Wie die T£ti«^eit nur Je
Ib Pabrikgesohaft a. B.

1. Reist er doppelt wie
^ Binst als Frank und Coapagnle,

' iBpresario und Vater
Von Theater su Theeter.

2. Hat er auch noch heute
Angst wie früher Tor der Pleite

3. Xuss ^wie bei Chaussuren
Br die Kundschaft fleissig scfaBierea

4. Vnd das ist fatal

X-
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Wiederholt sieh noch einmal "*

Wie ee früher ist seveeen:
Dieses sind die Reiseepesen«
Stwas noch halt damit Schritt :

Dieses ist das Beficit«
Damit er nun nach dem WeltkrieCt
Bndlich wieder etwas Geld kriecht
Wandert nr mit der Charlotte,
Still Tertrauend seinem Ootte,
Ueber die Theaterbuhnen
Welche diesem Zwecke dienen«

Schon in Holland seiet sich deutlich
Der Br'folg ist unTermeidlich,
Kopf an &opf steht man am Schalter. -^

für Procramme sorgt der Walter«
Bara pere, der schafft für Viere« _
An der Kasse sitst SlTiere«
Kling! Der Vorhang in die Hohl
Brause en steht die Menge (Quelle«

Viele müssen sich gedulden«
Difisit: 800 Oulden«
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In Berlin di« Kammcrspiel«
Wiblt mmn J«tso «ich sum Zl«l«*
Biesen£ro88 ist das 0«dr£nc«
Der tansTorstellunssluatsen Xciase.
AuBTerkauft iat das Theater.
Belmunzelad nacht Bilans der Täter.
Taglich wird der Andrang etarker.
Deficit: 6000 Marker.

Fort Ton hier und in die Setatfaiti

Denn der hohe Kur« hat Reis.
KauB hat dorten man Temomnea:
Bara, die ist ancekonaen,
KoanBen auch schon angeeohoeeen
Scharenveia die Sidgenoeeen.
rüll«a dee Theater*« Schranken.
Deficit: 600 franken.

"Si»* dehkt Paulkon, "die Chauesüren
Waren leichter einzuführen.
Oh Bit Knöpfen oder Bienen,
Ale Charlotten*« Fantoai#nen
Von Maria und dem Heiland! "

Und er ging mit ihr nach Hailand.
Hangen lassen ihre Ohren
Die Theaterdirektoren
Dass Charlotte keine Trupp«. ^

Dieser ist das ganslich schnuppe
Sie tut ihre schönsten Hupfer.;

:

Juhelnd wirft die Meng« Kupf«»:
Doch es bringt die Politik ^

Leider etwas Missgeschick ' .

Hie Charlett«, hie die Wahlen'
Bara pire nuss wieder sahlen.«
Defisit: 6000 Lir«.
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An d«r K*»«« «Itst SlTlr«.

Und »0 «cht er mit Charlott

Teil» auf R«l««n, ^«i^»,^"^f?V-
i>och er lEeBt den 2ut nicht «Inken,

Da noch andre L&nder winken,

Bei«pi«l««W«* Aaerika,

Denn die Leute warten da.

Doch 80 denkt er torgenvoller.

Dort iet'a Defizit in Dollar.

Und er w&iidte eich nach Wien,

fteil iha dieee» beeeer »chlen.

Fürchterlich iet dai^Oedrange,

So ale wenn Carueo eange.

In der l-oge, Cie vergittert,

Oieemal endlich tat »ioh»« lohnan

Uehereohue«: 600 Kronen!

*

Daee der «ute Bar» p^re , ^
nicht m^r der Berapper war',

Daea ihm au« Charlotten». Fuf»«°_
indlich mog der Goldetro» füeeeen.

Daes die Kaeae Ton Slvire

Sun da. Defialt •^l^J^J»^,.. .-
Wünecht ih« »ur Gehurteta«afeler

Seine Freundin Ouete Mayer.
f
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p-edlch-tet; von
N Ä N I 1^

"R! If r 1 e d e 'P e h n e am Tages des le-bz-ten Jows bei
Afc*^- Set-fcegald

».

>,'*-

•

S o el n Jour gehört wenn mans bedeiikfc
/ • .

Und Ihm die rlch-bge Beaohtiung sohenkb

Su den al? erschä-bzenswertesten Sachen,

Denn man kann furchtbar viel damit machen.

z ß : man hat einen guten Freund
.» '

und war lange nicht mit Ihm vereint,

und möchte Ihn sehen, so bestellt man Ihn nur

am nächsten "Firsten auf Segais Jour.
/

A

»

Und da finden Sie alle Pronjlnenten^

die es sind oder wenigstens sein könnten^

und die trinken da Tee es Ist furchtbar nett

In der Loge natürlich die Mlstlnguett.

man braucht gamlcht erst In Bheater zu gehn^

selbst den neuesten "Pllm sich nicht anzusehn

denn dies Ist viel sT)annender ko mmen Sie nur

am nähsten "Flri^ten auf Segais Jq-qv. %^ -

i

t >

it ,^1 '

Da Verblaßt die Revue -und- die Völkerschau,

Wie Sie kennen Herrn Segal nicht und die Frau ?- '

Auch das macht nichts. der 2iug mach dem Westen^ /^ A^^i^

ijfey laaifaigfc Sie bis vor die Tür und Sie sind unbedingt

willkommen In diesem ttaus
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Von Mund zu Mund an A ?.le -bfltntJs nur
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fVergeßt nicht : Am ersten Ist Segais Jour!
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Dooh plötzlich man nüs-bert's erst, leise da'ui la,\rb

Bei Sega^s der Jour ^dcr wird abgelDairt
^

Er aoll aloht mehr seia miM'^rf irLlo>it;mfhr seln^

Und sie lassen einfach keinen mehr rein
Ti »;>

Seohs Jahre Jour und Hui l.oti es vorbei

Dl» Trftae rinnt ^ au vtlh au weih

V."'
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ity to ixnmiwe
a mass of petty deUils or

.^„>. hour aft«r hour porinf

'^^e safely to dele-

his

^r Situation hai never been so

[as that Ol th« United SUtes,
._r« President Roosevelt. a

,_»ipple, inveated wlth powera and
tesponsibiUtitt fir beyond those of

.«ny of hja feredeceisota at White
)!ous€, makif no ciUbliiiillt of 9ve&
woirk ar nerve striMl^

Roosevelt's Fight ^:

For four yeara before ffoing to

e White House he was Oovernor
of th|j State of New ^ork, a poÄitio

"f high responsibility and almos
mpossible difficulty, because. owini
& the anomalies of the electora

wfr he had io face throughoutth
hole of his term of offlce the ruth
s Opposition of a hostile rnnjorit;

:n the legialature. ^
-^^.-^ ^r

And sfnce 1921 he lias been flgh

against a malady which wou
ve written •'Finis^ to thf caH
aUnost any other man«
Nor has any British Prime ML
?r in the years since the Gred
ar; had to attempt a task lUce tha
hich Mussolini accepted when h
k over the government of Italy.

His rule has lasted close on 1

ears; he has at various timei

akeh Charge personally of othei

reat departments of State in addi
Ion to th^ Premiership ; his life hai
leen attinn^ed on a numbei^ 61

Iccaslons. Büt I woura n6t *nyj
ne man who «tiffgested to him tha]

le must be suftering frwn nerv'
rouble, or that he pught, in th
iitetests of his health, to take
ear's holiday !

Frankly, I do not believe In th
tend Ol the intolerable strain.

höre is an old saying thiit

ives men strength as they nee4
" my own lacpÄPtence there
. thing In the challenge of
Isis, in knowihg that vital tsaii

iepend upon him, that draws .upo
aden reserves in a man*s natu
nd makes hlxn rise to the hei
I a great occasion.

'Ve

rr.-

lights which pla, . „

zpam and ordinary fleld of interei1

1

a new fleld of intercst must be il-

luminated. It is no us« saying to
the tired ** mental muscles **—

'if one
may coi» auch an expretaioiV*^' I

will give you a good reet," '•l will
«o for a long walk," or •* 1 will lie

do^rn and think of nothliMI." The
mind keepi busy ju«t the sanqie

ing. If it has been worrying. it goes^
on worrylng.

It is omily w*han new ceUe aore

called into activity, when new stars
become the^lords of the aaoendant,
(Ihat rellef, repose« refreshment «re
Itorded*

A glfted Ametkan psvcholofIst

jf #i»td«^ Wornr it a rpwä of the
^llbtion ; the mind Catches hold of
ipomething and wUl not let it go."

'^ It is useless to argue with the
flilnd in this condition. The «tronger

Sie will, the more futUe the task«
ne can only gently insimiate tome-

^ ing eise into Its convulsive grasp.
nd if this something eise is rlghtly
hosen« if it is reaJly attended by

the Ulumination of amother deld of
interest« gradually« and often quite
swiftly, the old undue grip relaxes^s
and the process of recuperftpt||f'iMia
repair .begine.>.,a^:;r>:r ,. ,; ^:\3^l

ore Than One

offlce or 4he. fr^
' bring

thcm as their re " only lo«
ii)ean« oi susteoiw.,,^, ^^i a kee-r»

•JMWtite for plesbure even In iu
«impteet and mostjmodeat forms. 1

»ut J'ortupe's fevoured childred u - ^
bekmg to the secind claa«. Thetf ^;^J^^ ÜJ^'^'^^TUfe is a natu*-«! h^örmony. For them »««'^^ to have ma^
the working hoiuiS^^ ai^e never kmg

a m
read tao many good boofcs

when quite young.
A man once told me that he had

read a<ll the books that maitered.
Cross-questioned, he appeared to

but they

impresiioc).

I

eiKnigh. B*chdayiiahoH<lay,-ift5t „Jl^^^^i^y^ ^,^ How many had entered irvto

mentaJ composition ? How many
had been hanimered oo the anvils;

of l^ls mind ..j\d afterwards ranged
in ah armoory of brlght weapons
ready to hand ?

It is a great plty to read a book

V--

ordlnao^r hoUdays wnfw^^roey ._,
are grudged as enfoofCed mt rruj
tioQf in an abfiorbing vocatu}ii.

Yfft to both classes the need ^
«1 alteraaitive outkM>k. U a ohang4
of aUnoivhece, ot a mvmräim o
etlort is aasentlaL Indeed* it ma:

,

well be üiBfi thoee whoae work is'

their pleoaiire are those who moet
need th« meeos of baniaiiibog it at

'—

•

A Day
. Wi^ ""-X7"-*- -^

'\ f

v-W yrtT'

f-^

•if^^

M A N
femedies are suggested for thi

roidanc^ of worry and mental
Vstraln by persona who, oVer pf<

fged periods. have to bear exceu
lal responsibilities and discharg^
tias upon a very large scale.
Some advise exercise, and othersj

XhE cultivi-^
tion of a hobby and new forms
of interest is therefore a policy
of first importance to a public man<
But this is not a buaines^ that can
be imdertaken in a day or swiftly
improviaed by a mere oommand of
the wilL The growth of alternative
men4||I intereats is a lon| process.
The igeds must be carefuiiy cbosen;
they must fall on good ground ; they
must be sedulously tended, il the
vivifying fruits are to be at band
when needed !,,«• , ;?;«;.

To be really ha.ppy and reafly-
safe. one ought to have at least two
or three hobbies, and theynsiust aH
be real. It is no use startm« lata in
life to say :

•• I wiH take an interest
in thi« or that.'* ^iuch an attempt
ooüy aggravartes HtuB strain ot mecitai
effort

A man may aot|ulre great knqw*
iedge of topks unconnectifa withlüis
daily work. and yet hardly get any
beneflt or relief.

It is no use doing what you like

;

^v-.-v4^^i^^.,.^^^-t^ HE most com-
mon form of dlversion is read-
ing. In- thatt' vast .an4 :varied
flejqt miliiotie and their mental
'Comiort Nothing mAkes a man
«norf reverent than a library, ** A
few books/* urhich was Lord
Morley's deflnition ol anything
under flve thousand, may give a
aenae of comfort and eveti of
complaceiicy.
But a day in a libranr. even ol

modeet dimenadons, ouicjly diapels
^these illuao«^ tensatioos. As you
Drowse about, taking down book
«fter boek from the shelves and
contempiating the vast« infinitely-
varied störe of knowiedge and wis-
dorn which the human race has
accumulaied »nd preserved, pride»
e\'en in its mo6t Ir^rw^cent forma, ia

chased from t)te heart by feelangs
of awe not uAtinged v^th sadness.
Aa onie surveys the' mighty arräy

of a|g€& saints, hiatorians, seien-
tiiti^fpöm and philoeopheTs whose
treä&uires one will never be able to
admire—still lees eojoy—^the briel
tenure of our exljvtenoe lofion domi*
nates mind and spirit.

Thlnk of all the wondeo^ul tales
that have beeA toiUk and mü told^
which you wül 'neverJpao^ Think

intoof all the searchk^Ü^.twi
mattcrs of great coilWiieii
you will never pursue,;^

'

all the deUghting' or disti

r ideaa thait you wiß never
Think ol tha mighty iabours

hich
öf

sooninlife. The flrat imiMPessjon

Ihe one that counts ; and if it is

Tlight one, it may be all that can

hoped for. A later and second

,'usal may recoil from a surfacc

ready hardened by premature].

ntact.
S'

Young people shooild b« careful

their readßng. as old p^oU^Jn ^
iing their food. They should ^ot

.^;

i too much. They shouid chew it

elL

Sinoe change Is an essential ele-

t in dlversion of all kinds, it is
J;

iraüy more restful and^ relresh-

^ to read in a diffcrent laMuage
om that in which one> ordinary

ly work is done.

To have a second language at

your dis|KM»ai, even il you otüy

Kriow it enöugh to reaa it with
pleasure. is a sensible advawtage.

Our educationdsts are too oflea

anxious to teach children so many
iflercnt languages that they never

'get lar enoun^ ui »uj \ju^ w v«.*.*.*»w

"^'an:^ use or enjoyment from their
'^

' study. The boy leams enough Latin
'

to deteat it ; enough Greek to pass^

an examüiation ; enough French to

get ftom Calais to Paris ; enough
German to exhlbit^ a diplomi;
enough Spanlsh or Italian to teil

which is which ; but not enough of

any to secure the enornious boon of

äecess to a secpi^il Uterature» -.

Choose welU choose wisely, a]

chooae one. Concentrate upon tl

one« f)o not be <^ntent uni
Ättd yourself reading In it wlth real^

enjoyment. The procecs of reading

you have got to like what you do.:f have been accompOii*^ foe. your
Broadly speakfng, human belngs

f servioe, birt^o^whichy»«' wiU never
ay be divlded into three dassea !^ reap tÄe haarvest.may

those who are toiled to death, those
who are worried io death. and those
who are bored to death. How To Read

K. «

repose, Some counsel travel, a^
others. retreat Some praite solitud
and others. gaiety. ä^
No doubt all these may play the

It is no use offerthf
iaboux^er. tired out wlth

nfiaffiükl

a hard
pan aljcording to the Individua ^.^^ * '"^f*^

^^^
^^"^I}' iiSi5*\i

"''^

temperament. But the elemeÄ 2^ pl^m * game of foaffcaU gr
which is consUnt and common Sr***^^^*^^ ^° Saturday afternoon.

^ „,_, ^ „,
all of them is Chance

^^'^^^ -^ h ts no use inviting the pulitician ] '\>ooks ?
•* wm the question ; aad

But trom fhis melanclioly t^e
also comea a calm« The bitter.

swea^ of a pkxms despair'-nielt into.

an agreeable sene« joi compuläoiy
reaignation from

,

^«Äi we ^m
, with refoewed itest to the ttÄter
i vanitlos^^yifc. vc;v ^ /^
vf «^AVhat^ap 1 do^ With aH my

k

,„ Change is the master key.^tta/ °^J^t professional or busmess man.
iican wi^ear out a particular öart d ^^^ ^^ ^'^^ workmg or worryiÄf

his mind by continuallv usinffit inJ »bout serious things for six days, |p

P^ing it. just iÄsllÄay as h ^iij
"^^ worry about trifling thiMs

tt wear out the elbows of his coaf ** *^* week^nd ^^\
There is, however« this differencl ^^ ^^^ ^^ unfortunate peöple

between the living cells of the braii ^ho can command everything they
and Inanimate articles : one canno want, who can gratify every caprice >

m^tad the frayed elbows^of a coat bji*""^ ^^ ^^^^^ hands on almost every
rubbing the sleeves or Shoulders '^^^^^ ^' desire—for them a new
but the tired parts of the mind oaii Pi«a«ure, a new excitement is oo^y
^1 rested and strengthened not •^ additionaj satiation. In vain
erely by rest» but by using other.^**^'^ ^^^ franiically round from
«ipts. ^ ,1. vplace to place trymg to escape
It i« not enough merely to i1$|^ l«>ni avenging boredom by mere

*: elatter and motion. For them dis-

Ußipllne in one form or another is

ftpsinoet hopefui path. r ^ '^f^ .

^ It may also be Said that rational
^ .i);i4ustriioua. useful human beings
are dfvfdec into two classes : first,

thoei whoee work is work and
whostt pleasüre is pleaeute

:

seeöndly, those whose \^t%
pleasure are oneiVft ': ^ •

.

Of these the former ari
majority. They have their com;-

VI

and
and

the

the an«wer, •^RaMl them,"*

tba flueetioner . But if yoti ci

r^ad^them* at any rate handle

^

and, as It were, fondle them. Peei^
'f]

into them, Let them fall gpeö
where they wilL Read on mjm
the first sentence that arrests the

#e. Then tum to another. /WLöke
^''%' voyage of discovery, taking

ioundings of unchartÄcl . seaa. Set

them back öli their sheWWi -witli

your own hands. Arrange them
OD vour own plan, so that if.

you do not . know what is in

them, you at least kw^w i^here

the^ aire. ft they candot be your
friends, let them aft any taite be
your acquain^ances. If they can-

npt enU? the circle of your Hfe, do
^ not &fy them ji Jeaat^a pog^§4

___, tmouier lai

the mental muRcies
eniivens the mind by, a 4^r,
semience and emphaa» of ideas.

The mere form of Speech excites the

activity of «eparate brain-oellß,

relieviftg in the moat effecüve.

manner the fatigue ol those in

hackneyed iise.

One may imagüw that a »an who
^ blew the trumpet for his hying
^ would be glad to play the violin

for his amusement. So it is with

reading in another language than
your own. ^

But reading and bookr)ove in all

their forms suflta^ from one seriö;^

defect: they anfttoo nearly BbMJo
the ordinary Jfely reönd of

beraibl**wockHi. to. give that €;ier

f' 3^injjelBi<St tiontrajrt easentiäl

i real«elief.

"^

.•^mmm

^':^C >^i
'i,.:r

iÄfrv

--^x-

s>



/\(2_'>^0$ A^2TtlM^ Qf(yrrL QbcL ecu<)l[J
')

£^t\l

/ I \



»M

.^Mi>;.,^f^|%i#>'r^

i>^Tic.X^;>IB>'''.ii«i

'.\-,^-V-'-^?'^.:i^> ,«f*IW»-

Arthur 84^1
OMriotänburK B

• * •

mit
ob««

er 9ie ©veitseii ber

'..«:
.'J^te

Von KAEL SCHEFM

1 I

nie««!'««

*""- Y
yjfß'w Qt^flß mnvti tÜiMi Bifpiii ^rib fBfcilipil imiUcii

)l» W «i ili |ii^

•«$iii|i «fe ein Spdifttii.

.—.Wli; Mi'et ffCfiirtiMiM^^i^ et i^H Mti ^fn^iK

igl^fUii ni«e tfnMuttJftf llisgeit t|t mnfonltjeiPfJt«, Demi

itif4«§ qt no^ Me

\ 'M

•^
";ij?^ij 'NV^,

^MJ^Vkf«?»«^ "'
^'*'>\t'

,;».»rf<[^|^<l»-'..** -..—'-

-KoSyi^r

'^Hr*. .K»; !fi

?, «*"«**«»**-*

:H".Tl'»;.,r^)';i;'*;'7,#.'

;*i; vi«!.''*)" >(• «

..vf'S

fMOUl
,_ ^.,.,. )n, all

iat?wiaf»#J*ertwip(t«^^ t^^^ «•ngrtwnB.w

««{{pUl: oen« lft^ut<k«ln.9Kn««(< r^Hi («nnt«, bM Ml

MD« ttnenU<#|tt Mit« »u- mo^tn-^iilNitbc «an, fo

Sa&ii titi ftiMAtM. «fMcU botoii« «Biftfii ttiint«. «mb
«ttfii M<fF\ln|pbinmr4tN, M Jhin{lt|«etttl((«, fem

mm» 4« «wlM»ft th»— Vbn ttbtn ««»Kf» «toU« ••

M«4lt ««tien: iiln «tn^t |«|u(ä||tn. Ikt» «UfK«« ^ntettapf

Ifl. CM MilMmiMlUinaii Käiim, |*l|t m, eMfl«e nl^t «n^.

M mttifi *to Mf tttitM »M «UM» (mttimtMttMUft

^i^
MtiiMii^tmi^

aeemtnfnm «tUnetnmt*, t(e 5«n Aun|tfccnnb ^



Jopfte« M u rii l u • «JJ a c .1

1
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J' •\,

3)ag ^ecrc«Derorbnung«blQtt bcröffentUc^t einen Grla» be« mem-
ioe^vmmiftertum«. mmi^ ble ctfotbermen 9UtioiioIf laVain
au^ bem SRonnearfenal in Äicl bcfc^fft locrben foßten. i)ie &ehr-
!ret8bem)altung§ämtcr ^aben i^ren »ebatf bis fpäteften« 15. 8eJ.

^^. bif ttmfd)n)itmteri unb Umfd^ihJärmcriben!
3n J)rad^tpoflen «teltcr« wohnen f!«/mtt Dielen Älubfeffcln borin

unb oufQfbauten ©arocfoltäten. ßiWrocöeln ^oben pe in feinen
(Sm^trefdjtänfen, nnb bie Sorben, «Polette unb tpinfel tubcn ouf
3icrlid&cm. berfilbertem SQiäöerd)cn, bnl Dom ßafoien üot bie etoffc-
Ict Qefofjren tüirb, m ber mei\tn gerabe fd^offf. Unb bie feinen
gerrfd^oftcn, bie bort jeben %qq Mnau\tommen - e6 flnb bie
2Jläc^tiöcn unb 9Jeid)en befi ßonbeS, mit benen Jene berühmten ^ol-
Icöen.t>erfe^rcn; boau gefeöen (Id^ bie {(^otmontefien unb gei^fleote-
ften 5rouen. ein ÄreiS bon ^ol^it unb «Kjrmonie. 9lorf)mittoö8 fd|on
fl^t mon ftrn^lenb beim ^ec unb geiftteicge ec^er^e l^ufd^en bcrum,
iüie bie ejoHfdien Jöögel, bie ber aWetfter bon feinen SReifcn mit.
öebrad^t, im öiaum frei Ejerumfüeöen. . •

SÖen nimmt cd nod^ munbcr, boft in fold^* fublimem Kofemen bie
^meiftcröcmärbe ber ^ortrötfunft entftcl)en?l äRon tut fie in wunber-
bor gefdinitte, SRo^men, unb bie borne^me äßelt op))Ioubtert unb
beaal)rt bem aJleiftcr einen ?rei§, mofür aefjn Briefträger ncbft Jlinb
unb Itegel ein ganac« go^r fci6Ied)t unb xed^t leben tonnten.

3)0« nenne idr^ünftler fein, unb eS bünft mir. woJ^rlid), |)om^)öfer
ol8 unfer i^iftenporobicS, ^od^oben im fünften Stod unterm S^ad],

2*ort finb feine golbenen IBarotfaltflre unb berfilberte flOÖdgeldjen,
ober bicie Giften, bie oI8 2ifd)e gelten, ®erüm|)el fonber Qa% ein
€ptrttu«fod)er unb urbider etoub ber 3Qt)rae^nte. ^ierau fteüt fidj

eine iveltfrembe 3beoIogie ein, ein 0o<f)mut fonbergleid^en unb bie

fpleeAigfte Äunftproblemotif — benn bo8 ifl eben bog gdönurrige
boö ber eine bie SDelt berftel)t unb ben Xog fd^Iöu nu^t unb ber
onbere im 2öat)ne lebt unb bobei nod) bermeint, er fei ber genialere
flügere unb eblcre aJlenfdj. %

M). a" ""8 fommen oudft reine Culbfnnen unb cfpritboaen
€d)önen. f)5d)ftrn8 boS ^ortieriü^ib mit uroften gorberungen unb
nieberträd)tiöem (Sefdjimpfe. unb bon ben anäd)tigen ber örbe läjjt

fic^ nur ber ®crid)t8boiraief)er blirfen. m ift nichts ®roBe8 on ung
iX)at)rl^Qftig, unb ftreut un8 oud^ bie Äunfttritif ben fügten äßei^-
raud) unb Dergleid)t unS mit Sintoretto unb ©rünenjolb. fo ift bQ§
nur ein magerer 5Croft, benn jene (Srfolgreid&en beraid^ten gern auf
gebrurfte HjDoIogie, njenn pe nur entfprcdjenbe iJ?eIobigungen frießen
in bor.

ilöciter fd)meifen meine ©ebanfen a« ^en gilouS unb SJon-

foronfi, bie id) gefannt Ijobe, ben ^orträtiften ber Äriegggeminnler.
3cit, bie, oljnc eine ©pur t)on Äönncn unb Äunft a« bep^n, ben
beuten. b\^ genug einfältig UKxren eS au glauben, einrebeten. [u
möfeten pd) !n neuaeitIid).c5prefponipifdöer imonier abmalen lofien.

Xo8 Jöeriüegenftc t)ierin leiftete ein ehemaliger ©ureaut)engft. ein

eubicr ber fd)Iimmften Sorte, ber, üf)ne jeglid)e fünftlerifdjc il5or.

bilbung. aber mit un)oiberfter)rid)em gj^auliüerf h^qaht einem

Kannif, bcr'8 bcaaljlen tonnte, eine ganae- Jamiliengolerie Don

itf^iTH'V'''' U" ßoufe bet^C/üratififg bo« »efefe über"*2)icnftbcr.

?f./iJj o?rV^* ^ *
^cf. ^ ""* bicjJüotlage über einen Ärebit in ^bfjcüonm «Dämonen Öieidigitiarf !nn bie oPpreu|3ifd)e aJlittel-

u n ft i c i n i n b u p r i Ci aur Jöe^anblung fommen. 3)er § a u p t

.

a u B d) u & b e 8 £ o n b t a g 8. ber urfprünglid^ feine ©eratungen
önt 1». (September aufncfymen foCite. -tritt erp am 26. € e V t e m b e r
aiijonunen Ott mirb pd^ inSbefonbere mit bem ©teucrberctnficit.
Itddungggefet befdjäftigcn. . .

3n einem bemofratifd)eu Urantrag ioirb boä prcufeift^e etoatä-
mtniftcrium crfud)t, anr ertjalti^ng ber au8 bem ^al)xt 1250 ftom-
menben et. fBHaticnnt^tic in Qlbin^, eiite8 ber bebeutenbftcn
«unpbenfmftrer beS £ften8, 5nittcl a"t 2}crfügung au PcHen, er-

forberlidienfallS ein langfriftigeg 3^arlel&cn au einem ertröglid^en
3tn§|aö für biefen 3Joed au gewäfjren.

dltern. ^inbern, ©ro&ettern unb Planten !)crftente, au einem' ge-

fala<?nen *|}reife, louter Ieben8gro|3e, ota«0^tin ongcpridjcne ßciri-

faturcn mit atnnobetroten klugen unb Ralfen, me8quin unb ertörm-
lid) anaufd^auen, loeldje mon in einer fürpiid^en äöot)nung auf*
Ijöngte, in üläume fo twrnefjmen, repräfentotiben ©tiI8, boft einem
fid) ber SRogen umnjonbtc unb 6a8 genoffene 3Jltttag8mü]^I ujieberum

-bog ß!d;t ber Sßelt erblirfen moflte,

menn man bicfer Oreuel unb 3)er-

müftmigen gen)af)r njurbe. ^er
©ureoufdjreiber ^ot nod^ mand^er-
lei STufträge erlebigt in unferer

©ilobt Pfct ober Ijeute wicber. fern-

ab, in S., n)o er oI8 ©erid^tS-

fc^reiber löerlrenbung gefunben
l>aben foIT.

M), wk btcl Sd^micrbolbe l^oben

in unfcrm eblen Metier gcpfufd^t,

unb bie (^fd)mad§benolrrunö unb
Unpd)erf)eit morb am Cnbe fo gro^,
baß l)e\\k fein Teufel mel^r ßup
berfpürt. fld) Äunftnjcrfc anf)ängen

au loffen. Unb n^ürfe mön pe i^ncn
uod), pe büdten pd^ foum barum,
unb n)enn man pe fd^Iie^Iid) an.

f(el)t, pe möd^ten ein 9D3ert bon
einem ioenigften8 turae Seit in

if)ren [Räumen aufl)fluöen, unb uöüig gratis unb fronfo. bann tt)et)rcn

(ie berebt unb entfd)ieben ah, ba i^re Söänbe fd^on über unb über
mit aJ^eipcrfd^infen gepfloftert feien unb feine ^anöbreit ffläc^e

mcl^r frei.

gröle bem oud) fei, — uod) JRieberfämpfung oller (£nt-

töufdjung unb Jieibgcfüfire lege icft mid) mtt gutem ©ewiffen aum
«cdjlafen nieber, in ber frof|en ßrmartung, am morgigen ^oge
cnblid) meinen gfrod bem 6ommerfd)rof entreißen au tonnen, meine
'{infel aur Uebung in bie Celforbentöpfe au tunttn unb fiinauS-

aufd)nuppern in ben SBinb, ob ein Sbelmilb irgenbmo nidjtS-

of)nenb grop. - '

^ ^ie Scifc^ttttd h€t Hetbüäitn UcUtvcüt tlqnci
^0tma4, bie bon bent So^n ber berporbencn Aünplerin nod)

Berlin übergefüt)rt iootbcn pnb, finbet om 9)1 i t tto o dj , 7. «Sep-
tember, um 8 U ö r u o d) m 1 1 1 o g 8, auf bem ITteuen Rricblf)of

in SB tt n f ee , on ber DJioItfeprafje, ftott. S3om !I)cutfd)Cn -S;t)eater

unb bon fjfreunben ber unucrgefjlirijcn grau toirb eine gcicr am
(örobe i^eronpnltet. ^(ii^er bem C^ieiftlidjen n?erbcn ^Ifreb fierr,

Jclij ^oUänbcr unb '^ncj;onbcr 3?loiffi fpredjcn.

uJeT^n gronfttreümieg ^ tO Äi't 'a u « ü d m e^ P

,

tl.op^c ^»eiiio^ib innet^ölb'beV ^v8]?5l^ l^^f^i^müf^eiu
'

\ 2Der «u8fd)u6 beginnt feine Arbeit. am 21. ©eptemW f(58 ift

beobpdjtlgt in ber 2Bod;e minbcPenJ bier ©jungen bbaiAoIten.
HJton l^offt, mit ber 93eratimg beS ongemcincn 5Cetl8 bei (Jnllt)urf8
in etmo fed)8 Söoc^n unb mit beut bcfonberen Seif in ItiDolpebeu
>Bod>en au (Snbe au fommen, fo bofe ber gonae (Jnttoürf bor-
ou8fid)tIid^ bi8 Söei^nodjten im STuSfri^uft burd^-
bcroten fein ioirb. SDer (2cntn?urf aum ©trofborräugS-
öefeö. ber auraett im Wcidjgjuftiaminifterium fcrtiggeftefft tvirb,

fon bem KeidjStag in nädjPcr 3eit außel^en, ber :i\)n borou§pd;tridj
ebenfoDS bem 82. Slu§fd^u6 aur SBel^onbrung über^ocifen loirb.

• 3n ber ^rngeregenficit ber bon ber 9(u3meifunö betroffenen
reid)8beutfc^)en 6d)riftletter F)at, tote bog Söolfffd^ ^ercgropben.
bureou mitteilt, bie httit^*it f^M^m^U in ÄoHfUrenergifdftc
Sdjritte unternommen. - ..^ .^...;.:..

.

M
-̂^

Klfngfot 5e(^r im ^etb/!l^(H tDolde*
Con lÄö<^&cu(f cetbotcn.l

Hermann Hasae.

STrunfcÄ' fi;^' i(j) bct 5^ad^t8 im burd)n)er)ten ©el^öla,
?[n ben .phgenben SüieigßB-J^ot §erbp genagt.

. SDlurmelnb läuft in ben iletter,

^'. Meine Icjerc^grofd^e au füllen, ber .3ölri.;:.:_
9[^orgcn, morgen l^out mir ber blcid^c 2ob ^ —
(Seine tlirrcnbe 8cnfe ins rote gleifd); / - ' \
ßonge fd^on ouf ber ßouer

.-: Beil id^, ir)n liegen, ben orgen ffcinb. , •
*:

SEin au l^ör)nen, png' id) bicl^orbe Jtad^t^^^
:Xkße mein trunfeneS ßieb in ben müben jfflolb;

.; . («einer S)rol^ung au l«d)cn - - • - -' —
QP meines trunfcnen ßiebeS cinaigcr 8inn.

33ielc8 tat unb* crliti id^, 51(^0 nbrer öuf Jongcm SSJeg
lliun dm Äbenb W id), trinfc unb toorte bang,
©i« bie bli^cnbensrd)el

9Wir >a8. $aupt bom audfenben §eraen trennt.

•^^ri^fcffDr 9Mt e<l&mibt ip gepern auf bitm fepoaiergang
einem ©d^rnganfoü erlegen. (Sr ip 79 Sol&fe olt geYobrYen. (^jmibt,
einftmoIS ^onacrtfönger bon DRong, bonn ein gefdjäfcter ^äbogoge,
r)otte Pd) fd)on tUva ael^n ^o^rc bon ben öffentlidjcn Remtern unb.
5)crpflidötyugen aurflrfgcaogcn.

Komödie; V

SBernorb ©Ijoio: „3infen.'^^ /
F. E., a^iex foaiole Hnfloöe läßt pc^ ^nik mel)t ^dt oll fdborf

an. 2Die Sein^elt ber-^arpeUu.ng ip au loben; mii t)em 3ufofe
bofe bie Äo^öMe, träftiger gcfpielt, ftärfcr f)me roirfen fönncn 2)et
«ctfoa w>Ar fel^rjebljiift... .... .... .. v^_

9i c n i f f n c c . St ^ c Q t c r.

^olid)e, ber um einer grou n)iüen bie a^oSfe be§ epaftmad&cr«
anlegt, unrb Don ^urt 3?oig gefpielt, großortig im 5(uSmeid)en
brcnaligcr Sentimentalitäten, gro&ortig aix ber ©renac be§ Xroni-
fd;en. 3>er berbicnpootte ^;>tbenb mx ein unbeprittener «rfolg.

Bur.
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§ofen fotooF)(, dirautg bic Xod^tcr, tt)ic cS in ben Seitungcn ^tcfe,

beS ,,beutfci)cn 2Jliaiarbär§ ui;ib SnbuftrtefünigS" (3tinne§.

!I)ic Soutnaliftcn beftürmten fic. Unb C^latrenotc itnir nett a"
tf)ncn. 9la(f) aKcm SJlöglidgen tourbc fic gcfroöt, unb ba§ <BpoxU
frön (ein beanttt)ortctc alle gfragen. f&v2 auf eine. Dlämliti) bie

grage, tt)ic alt fie fei. S)a Iä(f)eltc fic: ,Sa, auf alle gfättc über

atoölf!"

eie gejiel ben ferbifd^n unb fübflaiüif<f>cn 3ournaliftcn fe^r.

Unb fie fd^rieben biet über fie. 2öic fic fiif^ für oüeä intereffieren, ma§
ben Stempel bc§ Origineüen trüge. 2Ja6 fie feineSraegä öon einer

ontii3at!)if(i)en ©laftert^eit fei. 2>a6 fie einfadf)« Toiletten tröge unb
ben ßinbrucf eineS gan^ bef(i)eibenen SO^öbc^cnS mad^e. SDaft fic

beift)ieisit)cife tin lücifefcibcncS ÄIcib mit roten 3Dlafd^n am ^Ifc
öngel^abt fj^be, bo3u rccifec £eber|(i)u^e unb gan^ geiröl^nltd^c

Strümpfe. Un ber §anb l^ahe \k einen Silberring getragen, roatir.

fcf.»einlici) Don arobifd^m SmaiL ®inc ©lonbinc fei fxc, mit einem
offenen ©eftcEit, fletnen, Fiölbgefd^loffencn unb ein irenig leibenfdEjaft*

lirf^en blauen Slugen, unb einem elaftifd^en a)2unbe mit borgefrfjobenen,

faftigen Sippen. S)ie ^arc trage fie gar nirfjt nad^ ber ßtifettc,

fonbern im männlidt^n 6til, gana blonb, unb fajt ftroftfarbig, in

burfd^ifofer llnorbnung, btc StröFincn leidet nad^ rücfmärtä über bie

fleinen Ct)rcn gemorfen, bie fein Cf)rgeF)angc trügen.

3a, unb bag fie ba^ ßcbcn in boacm 3Jla6c liebe, unb ba^ fie

bcmgemäö aud^ lebe. Unb nun fd^ilbertc einer ber ÄoHegen in feiner

Seitung tax Söerlauf einer .^njüften" ''Md)i, bic Jräulein StinncS
in SBelgrab 3ugebradt)t ^aben follte. Terror barüber in ber guten

©efenfc^ft bon iBelgrabl Tdd)t m ber ferbifdtien. 3)ie liebt ba§
fi!;eben \o, \mt es» ber fcrbifdt)€ Aoffegc gefd^Ibcrt fyit. ^n ber au§ =

Ianbifdf}en ©cfenfd)aft. (Smpötle 53crid^tc mürben nod)

53erlin gefdE}rieben, unb aud^ in ben beutföfcn 3cttungen flagtc man
barübcr, mic GIdirenore im SluSIanbe baS beni\d)e ^(nfel^en Iicrunter^»

tüürbige. SBal^rc ,X)rgien'' l^abe fie gefeiert, einen »^^ülorblraufd^"

l^öbc fie \id) angetrunfen, bon einem 33erg bon ^Fiampagnerflafiien

märe fie in jener dlad^t, mo fic im ßreifc 33elgraber ^abalierc ba^

ferbifc^e D^lad^tlebcn ^ftubiert' Ijahe, umgeben gettjcfcn, unb fd^Iie^lid^

l^abc fic in biefcm Suftanbe eine njal^nfinnigc Slutofo^rt burd^ bic

©trafen SBeIgrab§ unternommen unb bamit ben frieblid^n Sürgcrn
einen ponifd;en Sd)rerfcn eingejagt, ^k ^poli^ei ibörc 3um ^in»

fd^reiten ge^mungen worben . .

.

Sto^tt)eifc famen fett Tlonakn au^ iDcutfd^Ianb ^Briefe bon
IBefannten unb grcunben bes; gräulein dlaircnorc mit ?(nfragen

l^ierl^er, ob benu bk ,,SittenIofigfeit'' be§ (übrigen^ atociunbatuanaig-

jäl^rigen) gräulein ©tinne§ micFIid) fo f)appig genjcfcn fei, ioie bai

bie Seitungen gefdjjlbert l^ätten. ^k fei bod) bi§r)er in ^eutfd)Ianb

burd^u§ manierlidi geioefcn. ©eftern nun ergriff ein fübflatt)ifd>er

Sournalift biefer grugc unb ber l^iftorifdien SBal^rfjeit megen ben

JJeberfiel unb fdjilbertc ,,al§ Slugen^cugc'' jener „iHaäjt ber Drgien

be§ gräulein StinneS", ioaS fid) bamalS 3ugctragcn Ijattc. S!Ba§

l)aite fidP) augetrogen? Slid)t§, entgegnete ber ÄoIIege, Ijobe fid)

augetragen., jfräulein StinneS l^abc fid) cinfad) in ber (SefeüfdEjaft

bon einigen Selgrabcr ßaufteuten unb bereu grauen befunben, fic

I)abe in einem (leinen ßofalc S^Ö^iincrmufif angeliört unb über»

l^aupt bem ferbifd^en 55olfBIcbcn gclaufd^t, fic r)abc ferner feineS-

tocgä „gelumpt", ioic man F)ier a« föö^" PÜ^öt unb fie l^öbc fid)

aud^ red^taeitig nodj ^ufc begeben, unb aud) ba^ nidjt mittels

crneS tollen 2luto§. fonbern t)übfd) a» 8"6- ^Q^ ^^äre afle§ ge-

n)efen, unb aüeg übrige fei ber (Srfinbung cineg Äoüegen auS"'

td)rctben, ber gern „bunte* (Badjen aufammcnpl)antafiere, 23iclc

folc^et bunten Sad^en ftabc er über Glairenore gefdirteben. ober

aum öeifpicl ntd)t, bo6 ber Scigrober ^lutomobilflub bem gräurein

^tinned eine Soiree beronftaltct unb fic a» feinem (Jl^renmit«

Qlicb gcmad)t Ijobc. . j , .

-

S)ic loufenbc bon 3ufd)auern, bie fid) am geftrigen 5iodj)mittag

mot)( in erfter ßinic M ber 3 " ^^ i ^ ä u m d b e r a n ft a 1 1 u n g beä
Sport'GIubS (J^arlottenburg in SBt^Ieben cingefunben
fjattcn, um Sßunbcrbingc bon ben amerifanifd)cn ßcid^tat^Ieten a"
fel)en, (amen nid)t gana ^Mf ^^^^ Soften. 2)ie 5(mcrifancr
mußten in ollen ^onfurrenaen tk Ucbcrlcgcn Ijeit ber
beutfd^cn Spieen großen anerfenncn, bk wkbex erneut be»

miefen, bo^ ioir, international gemeffen, in ber £eid)tat^letif mit
an oflcrcrfter Stelle rangieren, lieber 100 big 200 !D^cter
mar notürlid^ körnig (S. 6.S.), ber feine SnbiSpofition über»
tuunbcn fjot, nid)t au fd)(agen. 2lud) (Sott^ fonnte über 100 3)leter

nod) bor Gumming^ unb ^Ji^dfon Sdjola ba^ 3iel pofficrcn. ßiu
böOiger 53erfager ioor im 4O0.!Dte ter »ßau f ber Slmerifoner
9ioll, ber fid) mit bem legten !piafe begnügen mu^te. Siegreid^

blieb ^icr nhtürlid^ miebcr 35 ü d^ n c r (üKagbeburg), !)inter bem
2)r. ^el^er bor Sc^mibt aU S^'^itcr ein(am. 5lm beften l)ielt fidj

bon ben ?lmeri(anern nodj ß^onger, ber über 1500 501etcr im Äampf
um ben ßljrenpreiS beä „33er Hner Xagcblattä" für
5Ö ö d) c r ber fd^ärffte ©egner hjor.

33on ben Sluölänbcrn bic beftc ßeiftung bonbrad)te ber Mne
ßunbgrecn, ber tm 200» 9}ieter .§ü r benlauf en ben

beutfdjcn Meifter Xrofebad) fel)r fic^r abfertigte. Selbftberftaiiblid)

gab eS oud) ioieber eine 9ki[)c neuer b c u t
f d) c r 9i e f o r b §.

S#o5ot Onfterburg) erl)öf)te bk Söeftleiftung im Specrmerfen
auf 63,66 SJlcter. 3n ber 4moI 800 ^^Jlete r = Staf f e l tüurbc

Xcutonia 99 burd) ben großen imtbcrftonb, bm S3at ^od^bo unb
33ranbenburä leiftete, gea^oungen, in Sfleforbacit au fiegen. 3um Slb»

fc^luö ber 2}eranftaltung, bie fif^ ioieber etnjoS in bie Sänge geaogeii

i)atk, berbefferten bie Sprinter beS berliner Sport ßilubä
in ber 10 mal 100 > ?Dkter » Staffel bann nod^ ben beutfc^en ?Rcforb.

!3^ic einaelnen ^rgebniffc maren:
10 an c t c r : 1. ft b t n i (6. (T. (£.) 10,7; 2. (Sotts (3). 6. (£.) 10,8;

3. (tummlnfls CÄmctifo) 10,8; 4. 6d)oli («mcrtfa). — 2 00 Sßltttt:
1. Ä ö t u i fl 21,5; 2. Cumminöfl 2M; 3. »otnet (©etlin) 22 6cf.; 4. öt^ol^.~ 400 SRctct: 1. «üd)ncr (SKagbcburß) 48,8; 2. «I^clfept (Stettin) 49,8:
3. 6d^mtbt (Seut. Scritn) 50,4. — 1500aßctct:l. Sbdicc (Sctltn) 4.00,9;
2. donßct («mecifQ) 4.02; 3. 6djoemann (SBresIau) 4.03,4; 4. ^jclfcit (^änc
ntorf). - 5000 aUctcr: 1. ÄoI)u (93crnn) 15.36,2: 2. Stäutiflam (ßcip.
jiß) 15.39,8; 3. 9läfte (fiucfcniDüIbc). 2 00 aRctct Würben: 1. fiunb-
ö t c c u (3)änßmarf) 25;2; 2. Sroßbat^ (Scclin) 26,6; 8. ^actf lot (Cetpüto)
28 Sc!. — 4X100 SKctcr: 1. S. (£. <S;f)atI. 42,3; 2. S. S. <S. 42,4;
3. ©. S. (E. 42,6 Scf. — 4x8003Kctct: 1. SIcutontö (Striin) 8.00,9
(9lcfocb); 2. 33ac Äod)bo 8.02,6; 3. «ranbcnb. 8.02,8. — 10x100 aW c t c r :

1. 93. S. C. 1.47 (Slcfotb); 2. Gt)Qi(. 1.47,1; 3. Sieutonia 1.53. — Speer:
1. Sdilofat (Snfterburfl) 6 3,66 3)1 c t e t (9ic!otb); 2. <DloIIcs (.«lönigc-
hitq 57,60 aUcter; 3. aRcimtr («crlin). — $0(^fprunfl: 1. «Rofcntbal
(Äbniflsbetfl) 1,80 9Kctec; 2. 95tc| (Berlin) 1,75: 3. Si'ovU (Stettin) 1,75 ÜJlctcr.— Stabboc^t 1. Älott (ÄCC. (J.) 3,60 SKcter; 2. Slicolaifcn (^Döncmarf)
3,50 SOletct; 3. ©etfmeiftct (99erlin) 3,40 aRcter. — «Drctfömpf: 1. 3Bci6
(«.S.d.) 209 %; 2. aßeimcc 206; 3. aBcbcfiub (3:eutonta) 202 ^. — 4 x 1500
ajl c t c r für iB. (S. 5>. . « c r e i n c ; 1. 23 a t Ä o rf) b a 17.28,2; 2. 'Boftfpori.
ocrciu 17.41; 3. aiealiö.

Coücr: pp^oppia, »fr lebend
Ccröffnung ber $i§cator^23ül)nc (PloIIcnborfpla^).

i^iu peffimiftifd>=fd)mcralid)e§ 2Beltbilb ber nQd)reboIutlonaren 3eit.

iDüS 2öerf ftc^t auf bem ^^Sunfto, too 6a5 ^romo ^\n Scitung mirb.

2)er ?lbcnb bot mand)fn '2Iugenb(id, ber feffelnb unb beioegcnb mor.

^ic •^arftetlung ftanb in enger Serbinbun^ mit bem gilm. Stürmi«

fc^er 33eifalf. Unb fein Ärarf) im ^ubfifum. K . , r.

* :3n 2öüraburo fonb, \me unfcr 5Jhind^ener 0*<fip^refP^"^f"t
brafttct, unter aal)lrct(;t}er ^Inteilnobme ber 2?ebölfcrung bie Cft?«

dffttiitt($<^t>cyfammlfmto t>€4 7. intevnationaUn ^cmüttatU
frftcu #yYieb(!nf$;oua'*^cUcd ftalt, ,;a öem faft 1000 2:eilncf)mcr üuö

* allen Seilen ber S2}elt eingetrojjcn finb.

3V4

4 pOt.

(Privat-FiJ
.vankakzepte (90 Tage) Brief :^% (3W)7

f/ma TTandelswpchsel niedrigster Kurs 3%. (3%), höchster Kurs
- .— .. pOt.), Devisenkurse von 1» Uhr mittag;»:' London Cabl©
Transfers 4,80V8j (4,86Vi«), 60 Tag© 4,81i»/i6 (4.8116/1«), Paris 3,92 (S,92),

?S^^\^^ 1^'^^ (13,92 Vo). Rom 5,44 (5,42), Madrid 16,89 (16,921^), Bern 10,28

^ll'i!/*^'
Amsterdam 40,36i/2 (40,06i/2), Stockholm 26,85 (26,85). Oslo 26,20

(26,20), Koi>enhagen 26.78 (26,76), Prag 2,96'^ (2,96%), Wien 14,10 (14,10),
Budapest 17,51 (17,51), Belgrad 1,75 (1,75), Athen 1,3214 (1,32). Japan 47.25
^OlJ' Buenas Aires 42,72 (42,69), Rio de Janeiro ll,a5 (11,87), Berlin
«3,7»i4

(23,79), Silber, ausländisches 54% (54%), Kaffee Santos
^r. 4 loko — (16»>/i«). Rio Nr. 7 loko — (13»/i«), per September — (12,30>.
per pezember — (11,65), per Januar — (11,55), per März — (11,38), per Mai— (11,22), per Juli — (11.15), Baumwolle stetig, loko 22,60 (22,70),
per September 22,2^-26 (22,3,^-35), per Oktober 22.39-40 (22,48—49), per
November 22,53-53 (22,62-62), per Dezember 22.68—71 (22,7ft-78), per
Januar 22,74-75 (22,80-82). per März 22,88-88 (23,00-^1). per Mai 22,96
bis 23,00 (23,05—05), per Juli 22,64—64 (22.72—7ö), Baumwollzufuhr
in atlantischen und Golfhäfen 40 000 (50 000), Elektrolytkupfer
loko — (13,25 Brief), auf Lieferung — (13,50 Brief), Zinn loko — (63,50),Bie i loko — (6,50), Zink loko — (6,25). Roheisen 2 einfach Buffalo
Lieferung Boston per Bahn — (21,41), per Schiff — (18,90), Weiss -

P'öf'h — (^>,50), Schmalz prime Western 13,95 (13,80), Talg extra
lose 7% (7%), Baumwollsaat öl loko 10,85 (10,60). per September
10,80 (10,70), per Oktober 11,07 (10,99). Petroleum Standard white in
Cases 16.15 06,15), in Fcäs«ern 12,75 (12,75), Midcontinent 33/33,9 gr. in
Barre s 1,22 0,22), Pennsylvania-Rohöl ,2,25—2,65 ' (2,25—2,65)

J/IL^ ^ ® ^ Zentrifugal per September — (2,92), per Dezember — (3,02 bis
3,03), per Januar — (3,00), per März — (2,91), Kautschuk later crepe
kDko — (34»4). smoked sheet — (34), Terpentin 56% (m\^), Savannah-
Terpentin 50% (50%).

^ 'IVochenauswelM der New-Yorker Clearlnghonse«
-,?,^.o^°^^' ^' September. (In Tausenden.) Vorschüsse und Diskontos

iJllJ^?oA^<^^^^^
Wo<:he: 5 718 660), Barvorrat der Bundesreservebank

39 700 (39 980). Gesamtreserve 626 830 (616 280). Surplusreserve 4260 (2160),

/rVri'r^'v^^^^^
Depositen 4 607 220 (4 542 000), langfristige Depositen 718 370

}J^? lr)i. P«8riPrungsdepositen 2960 (3470), Notenumlauf 23 340 (23 300).
Tatsächlicher Ueberschuss 15 100. .

^

.yn^ .^^^'^?^}^' ^- Sepember. Baumwolle per Oktober 22.29 bis
£'?? (Vortag 22,48-49). per Dezember 22,55-22,62 (22,76-78). per Januar
o!'2f~;^'?.2.

(22 80-82), per März 22.75-22,80 (23,00-01), per Mai 22.84 bis
«^,öo (ä>,0o—-Oo). • . •

4^ New-York, 3. September. (Privat-Fimkspruch.) W e i z e n Rot-
niv'^^/il^^'^s

144y4 (Vortag; 146) Hartwinter loko 148^i (140J^). Mais loko
1131^ (116%), Mehl spring wheat rlears 6,5f>—7.00 (6,50—7,00), Getreide-
fracht nach England 2/6-3 &h. (2/6-3 sh.), nach dem Kontinent U c.
114 c).

•# <^hioaso, 3. September. (Privat-Funkspruch.) Weizen willig

P.7i/^^;P.*^^x^®''
^•'^'^'^ (Vortag: 134I/2), per Dezember 137vs (139V4), per März

14U^ (I42I2). Mais flau, per September 104ys (1063^). per Dezember 107
(110), per März 109% (112%). Hafer willig, per September 441/« ^44^4)
per Dezember 48y8 (18%), per März 5IV4 (521/8). Roggen kaum stetig.'
per September 95 (94%), per Dezember 97% (97%), per März WV^ (101%),Schmalz stetig, por September 13,20 (13,07i/2), per Oktober 13.25 (13,20),
per Januar 13,82'/2 (13.80), Rippen ruhitr, per September 11 87U (1175)
per Oktober 12.10 (12,02%). per Januar 12.8Ö (12.85), Speck 12100 (U 87Va)*
eichte Schweine niedrigster Preis 10.08 (lO.oO). höchster Preis 1130
(11.40), schwere Schweine niedrigster Preks 9.60 (9,50) höchster Preis
11,00 (10.90). Scbweinezufuhren in Chicago 2000 (12 000) im
Westen 25 000 (50 000).

u- wu;. im

1.^^ ^'^'^'^^P^?;;,?; September. (Schluss.) Weizen flau, per Oktober
140^ (Vortag: 142%), per Dezember 136'/4 (138%). per Mai 140% (148)Ha f e r^er Oktober 58V^ (59%). per Dezember 52% (53%), Roggen ner
Oktober 94V3 mV»), per Dezember 94V5 (9514). Gerste per Oktober 76X4
(78), per Dezember 74 (7jV>i), Leinsaat per Oktober 19üV. (196%) ner
Dezember 195 (195%). " ^ ^*^* ^^

^ Buenos Aires, 3. September. (Sr-hliiss.) Weizen per Oktober
12,25 (Vortag: 12.30), per Februar 11,85 (11,83). Mals per Oktober 7 45
(7,50), per November 7,70 (7,80). Hafer per Februar 7,20 (7 30) Lein-saat willig, per Oktober 15,60 (15,75), per November 15,80' (15,95), per
Februar 15,85 (15,00).

v
, /, i i

-^ Itosario, 3. September. (Schluss.) Weizen per Oktober 12 05
(vortap: 12,15). Mais per Oktober 7,25 (7,33), Leinsaat per Oktober
15,04) (15,70).

^ IVcn-OvIcons, ;<. Septrmber. (Privat-Funksprurh.) Baum-
wolle 22.15 (Vortag: 22.15). per Oktober 22,39—22,41 (22,10—22,41), rer
Dezember 22.67-22,70 (22.68-22,70).

' ^
,*v--^,44;, p^r

|BccQntffloctIid)e ÜHcbafteure: fUt Innere ^4Jolitir: 113 qui Stctnbotn

•SI I b c 1 1 <3? I t i? ; »ür bic ^nfctolc: .^ e t n r i rfi iB o r n : fömtltd) in Berlin'
^rucf unb iBcrlaa: Slubolf 9Woffe in 93cv!in.
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11/^

Icit toicber einige taufenb "^-^fj^^jQ ^ jniiiu.
^en Orietfjen pnb in«flefömt in beu legten a^ei 3aÖ brei
SKiüionen, ben »ulgarert fünf SWittionen 2)oIjfar§ gcsaMt tDor^
ben. SDarüber berid^tetc ©ir «uften ß ^ a m b e r l a i n , unö
tote 93ertreter Bulgariens «nb ®rted)cnlanb§ ftimmten gu.

3)ann fam ein fleineS Siad^fpiel: SDer englift^e 3tuBeii-
miniftet na^m notf) einmal baS Söort, um in feiner unbc
t)oIfenen e^redfitoeife barauf fiinjumeifen, Ijier r)a6c ber
SSöIferbunb einen großen grfolg er^^iclt unb ha^ fei

geeignet bie ))e}fimift:f(f)en £cnben,^en, bk fid^ in ber

lefeten 3eit gegen ben Sölfcrbunb geltenb matiien, Sügeu
Äu ftrafen. ©emi& ftn^ ben unglüdliffjen Vertriebenen grie^i'
ftfjer unb bulgarifd^er C>^tfunft bie i^nen beial)lten S)rad)meu
unb 8et)a§ au gönnen, aber mie bt\(i\tiben ift ber ftol^e

Slu^enminifter be§ britifäjen 9lei(i)c^ gemorben, menn er eine

fo nebenjäd^Iidöe 93ermaltung§tätigfeit be§ 95ölferbunbe8 aU
gro^n grfolg bu(f)t. 3)en armenifd^en ??[üd)tltngen in ©t)rien,

für bie Sianfen fam^ft, ^ilft ber SSöIferbunb leiber nidftt. «ber

.

baöan abgefe^en: ber ^effimi8mu§, ben Sfjamberlain mit Kedit

fonftatiett, gilt ja nid^t nur ber ^flüdötlingSfürforge, er qilt

bem 9}erfagen be§ Sölferbunöei unb be§ 93ölfer'

bunbSgebanlenS in ben großen poIitifd^enSfragen
unb in aßen ben 5lngelegenf^eiten, in benen ba^ 3tntereffe einer

grogen 5Dlad^t mitf^ielt. Mi feiner a^jologetifd^en Äunbgebuna.
~oie, bie übrigen 9Jat§mitglieber fdPitueigenb anf)'6ütn^ wiih

K^amberlain ben ©d^atten nidE)t bannen, btn 8 ort) KeciPS
3iü dt tritt auf bie bie§malige Stagung mirft. 2)ie f(f)ä^en§«

merte (Sinmirfung be§ 93ölferbunbe§ auf einige Salfanftaaten,

tbrc ©d^ulben gu bejaftlen, fann ben fd^it)antenben Ärcöit bß»

53öKerbunbe§ nid^t feffigen.

2)er 33ölferbunb§rat l}ai fein Programm aufgearbeitet.

Slm SDbntag mirb im SReformationSfaal bie Sölfer«
bunbSöerfammlung eröffnet, ^ente unb morgen
treffen bie legten Delegationen ciit. ^aft ^et 3)ufeenb Stufen»

minifter — f)offentlid^ nic^t lauter Su^enbmenfd^en — werben

in bem gewaltigen ©enfer 6Iearing*^oufe bcmüf)t fein, 8oÜ
unb §aben if)re§ Saterlanbe§ ju toerbeffern. ^aite man i\u

näd^ft geglaubt, ba^ „be§ SUlurmelbad^eS gäfynenbe 3laiabt'\

bie Sangemeile, bie bieSjä^rigen Septembergefpräd^e* lähmen
Jüürbe, fo fielet man fidj in biefer Srmartung menigftenä an-

genei^m enttäufd^t. 3|n Oft unb SBeft, in 2Barfdjau unb in

ärüffel, ift man mit (Erfolg bemüi^t, ben Unterf)altung§ftüff

ju bermei^ren unb gu beleben, unb man fann l^eute fd^on ol^nc

m\ito bie Se^au^tung magen, ba^ bie näd^fte SBorf)e eine

8leif)c intereffanter ^^olitifd^er ßonberfattonen bringen h)irb.

Ueber bie ©injell^eiten be§ polni^ä^en ?p I a n e § ift

nid)tä befannt. 2Ba§ babon crjäfilt mirb, berul^t auf fiom--

binationen. 3lur eineS fann fdjon gefagt werben: ß^ fianbelt

fid^ nid)t nur, mie im erften Stugenblid bermutet toerbcn

fönnte, um einen frangöfifd^=poInifd|en 93erfud)§baIIon, ben

man fteigcn lä^t, um bie SBinbrid^tung nnb Temperaturen

in ben . Isolieren Sßegionen feftguftetlen. -Sielmefjr.l^anbelt c§

fid^ in ber Zat um ein a u § g e a r b e i t e t c § ?P r o j c f t, ba§

bem S5ölferbunb borgelegt it^erben foH. Sic ©nglänbor
tt»aren barüber offenbar fd)on an^ ber fran^öfifd^en treffe-

bublifation informiert unb crF)oben gegen ba^ poInifd]c Ser»

langen fdiarfen SÖibcrf pr ud). Scrmutlid^ bürfte in

ber geftrigen Unterrebung jn^ifd^en (Jtrcfcmann uno

fe betf Utttembtttg totfuhr ttüsST^tnü "ymu»
)tvnäthn4i e<4kifeigett bttifa^tt, hoäi Unn man an*
tte^meii, ^aft bie Utttet^Uutrd %u einet »et (ta tibi*
gttttg itt aUen ti^eUniU^en Nuntien ^efüHtt fini, nnb bdfi,
tuettn Sattbevt^elbe am Vtonta^ feine 3tiftimmung gibt,
hie H^lierigett 2)if fetrettiett in betf «ruffaffttttg

iti^men ^ent^a^lanb nnb »elgteit aW befeitigt gellen
fdnnen* ^et ban ^ent\ä^lanb aUcptUtie belgif<l^e »or«
fi^fag einei^ nniiarteiifd^en ^n^fd^ttlfe« Ibirb botan^fiaitUd)
frtOen gelüffen Ibeirben*

# ®ettf, 3. ©eptember.

Xcr bclöifd^ 3lu^nmtnifter »anbcröclbe ift, tüte bereit«
fiir^ gcmelbet, Iitcrl^er au^üdf gcf ci&r t. Um ftdj bon ben §In-

ftrcngungen ber gör)rt au crfjolen, fyit er ftdj nod^ einem Ort in
eoDot)cn begeben, um bort bnS 2Öod)enenbe a« herbringen. $Dic

geftrigc ÄQbinettJfi^ung in örüffel f)ot, h)tc id) \)on

n)of)runtcrridjteter bclgtfc^er eeitc t)öre, nur eine Siertclftunbe in
3(nfprud^ genommen. SSon meinem ©emä^rSmann mirb mir aunädjft

ß^amberlain, über bie bon beiben Seiten and)
tJöflige^ ©tiüfd^ttjeigen gemai^rt »irb, bie polnifd^e
midjtige dioHe gefpielt Ijäben.

3Xuf beutfd^er Seite nimmt man au ber
?{nregung begreiflidEjermeife nod^ feine ©teüung.
un§ falfd) erfc^einen, mottte man ben Sorfd^Iag t)on

be^megen ablel)nen, meil er \)on ?8oIen fommt. ÜJlan
gut bie ©rünbe nüfebiUigen, bie man nid^t fennt.

.TOd^tangriffSpaft" ift l^iiä}. SBir miffen nid&t ob
ielbft f^öner ift. .

.
t^.

UJeiterl^in

5rage eine

polnifd^en

Sä mürbe
bornf)erein

fann nid^t

2)ag 2öort

bie ©ad^c

2)ie ©arantic* unb Sid)erf)eit^frage, bie ba^ polnifdje
^^rojeft anrül^rt, ift in ©enf eiji l^äufiger, nidjt immer gern
9cfel)ener ©aft. 3)ie ffirtegSfd^uIb frage, öon ber
b3egenfeite bi^^cr ängftlid^ gemieben, feiert, Don Sanber-
t) e I b e feierlich l^ereingeleitet, i^r ®ebüt. Sluf mie feltfamen
Ummegen ift fie, bie in aüen ifjren 8lu§ftraf)Iungen al§ in
öerfaiUeS enbgültig entfd^ieben galt, je^t bor ben 3leropag
ber Socarno-aPtäd^te gelangt! 3)ag ßapitel feltfamer ÄabincttS«
politif, ba^ [id) ieißt in Srüffel abgefpielt f)at, möd)te man
etma fo überfd^reiben: „SQßie man eine innenpolitifd^e ßrife
burd) eine au^enpolitifd^e S)it)errion öermeiben fann." S)er

Sojialift Sanberbelbc ijatte gegen fld) ba% belgifc^e, in feiner

5[J2cr)rr}eit nic^t foaialiftift^e ßabinett. gr Ijatte gegen fid^, n)a§

bicUcid^t nod^ fd^ujerer toog, bie SBc^rfieit be3

franaöfifd^cn Rabinettk ®r blieb in ber 3Kinorität.

(Jr fiatte alfo unrcd)t. 3)lan jog ei bor, S) e u t f c^ •

lanb unrecht a^^ geben. (S§ mar fef)r Icid)t, biefe

Sel^auptung aufjuftellen. g§ mar nid^t gana fo einfad), fie au

bemeifen. SRan mag über 2)cutfd^lanb§ Ärieg^^anblungen

gegen Selgien, über S^^dfumfeigfeit unb ^altbarfeit ber fünf»

bänbigen Untcrfud^ung biefer t^rieg§Dorgängc urteilen, mic

man will, — gegenüber 93auberöelbc l^at bie SReidjSregierung

jmeifelloS f o r r e f t unb l o t) a I gef)anbelt. S^er belgifd^e

au&enminifter f)at fidler in befter Slbfid^t einen unJJarteiifdjen

5{u§fd)ufe für bie Unterfudjung ber ft'ricgöüorgängc geforbert.

(?r i)at auf biefe fjorbcrung 2cutfd]Iaab 6cfoub'cv§ ^inctemiefcn,

unb 2)cutfd)lanb f)at feinen 'Borfd)(ar; rc^vüBt unb afacpticvt.

Tlan fann barüber bcbattiercn, ob ^anbcxt>eiH^ 5}orfdjIag {o
'

Uirtcc|ittt,«uj cttftt ben gronftircuctrieg nitfjt aui^ndmeif^,
bofe fie eS ober olS unbebingt notmenbig betrod^te, bor-
t)et gana öenou feftaufteUen, in to e I d& c r SS c t f e
unb au toeld^em Settpunft fie erfolgen fotf.

^Tie belgtfd^ [Regierung bcrlangt ntd)t ctma eine formale
gcmetnfame ©cratüng ber Öocarno-3J?äd^tc über biefe ffrage,
fonbern lebtglic^ eine a^tJönglofc^Rürffprodie i^re§ Slufeen-
miniftcrS mit ben Vertretern ber tntereffterten 3näd)te, noment.
lid^ mit ben 2«tntftern etrefcmann, eiöömberfain unb Srionb.
(^8 fei in »etradit au S^ef^en, ba^ eine Unterfud^ung über ben
ffranftireurfricg, irobct ebcntueff SCaufenbe bon Sengen
bemommen loerben müßten, unter Umftonben jahrelang
bouern unb gerabc bo§ ©egenteil einer »erul^igung l^erbeifüliren
fönne. (SS muffe be^fjalb gana g^nau erioogen ujerben, in melc^em
IRafimen, in meld^cr Slnfd^ouung unb nac^ meldfier Tlet^obe fie ber-
ünftQltet merben fott. 2)iefe ©eftd)t§punfte ujerbc a>anberbclbe
feinen Kollegen ^ier bortrogen, unb mon ujcrbc nad) bie fem;
""cinungSauStaufc^ eine entfd^eibung treffen, j \

(eiel^e andi eeite 2«)

forgfältig überlegt mie gut gemeint tvat, man fann barüber
ntc^t berfd^iebener 3lnftd^t fein, ba^ Seutfc^Ianb, bem ber
Sßorfdjiag gemadjt mar, i^n afae))tieren mu^te. (?nblid} bot
einmal etne ber et)emaligcn feinblid^en mäd)te 2)eutfc^Ianb
bie langermunfdjte ©elegenrieit, bon einer unparteüfd^en ^u-
ftana bie Vorgänge unterfudien 311 laffen, bie bi§t)er ber
3ltd}terfprud^ ber einen Partei automatifd) auungunften ber
anberen Partei entfd^teb. SIBenn Seutfd^lanb ablehnte, mu&tc
e§ ben ©Aein crmerfen, aK fürd^te e§ einen unabhängigen
Spruc^. m letjnte alfo nid^t ab. ß§ nal^m an. Unb nun
legnt ber ©egner ab.

2J?an t^at bafür in Srüffel eine elegante SBenbung gefunben.
3nJBrüffel? £ut man unredjt, menn man bai originelle
gabrifat mit bem gtifett „Made in France^ berfiel^^? »prüft
man bie SCedjnif biefeS biplomatifd^en 95organge§, bann taud&t
ba^ Silb eines 3lbbofaten auf, ber bie Men einer boüftänbig

I ^fVr^Fi"^" ^^^^ burdiforfcfit unb ben ^unft fud^t, an bem er
bieueid^t bodj no^ mit grfclg einfefeen fann. Jer 5ßunft lourbc
gefunben. Sie Stnregung, ben unparteiifd)en 9lu2ffc^u6 einm-
fe^en, ftanb in bem ^Kcmoranbum über ben •0?t:nnftircurfriea.
©le ftanb nidjt in ben SKemoranben über bie D^eutralität unb
über bie ^Deportation ber belgifdjen 5lrbeiter. 2Bie, menn man
nun fingierte, ©anbcrbelbc l^abc nur ben einen ^^unft
gemeint, 3)eutfdölanb aber aüe brei? 2ann fönnte
man 2)eutfc^Ianb aurüdffto^en, mä^renb man 9}auber*
oelbe meint. 3mar ift bie g^iftion gana unfin-
n i g. m^alb foHtc Seutfdjianb, e^ muröc fdion
barauf ^mgemiefen, gerabe belgifdje meutxalität unb belgifdöc
Deportationen unterfud)en laffen, menn Selgien e^i nidit
moüte? 3)eutfd)Ianb ijat in bie §anb eingef(plagen, bie 93an.
bcrbelbc r)inf)telt. ?Ibcr fonntc man ba^ nid]t aüeS anber?
fnnfteUen? Seutfdilanb reitet man einen Ringer, unb eS
nimmt, mie ber Seufel, bie gan.^e &anb nnb, nod) biabolifdicr
ei miU nidjt nur bie belgifdje, eö mifl aud^ bio anberen ßriea§.'
fragen bor einem unpartciifd)en 9tu§fd)u6 aufroüen 3mar
ift babon mit feinem SBort bie IRebc gemefen; aber ba^i aefitmm fcfion fo in einem r}in. So cnt|tef}t bat^ Kommunique be8
belgiidjan ftnlnncttörateÄ. gr crfpart Selgien, bicllcidit nur
jum Setbmefen ber inncrpolitifdjen ©egner i^anberbclbe^ eine
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ruttfl bct ©adje, fonbern öI8 öcfdöäftSorbnuua^mäBiflC

v2)ebatte. 3n bßt Badjt ift mön eiaeitthd^ emi^.

!Blan toxxb bic öergangen^ett vorläufig ru^en laffen. bie

®€flcntt)art tDtrft ber Sufunft Qcnuq ©tcine in ben aBcfl.

Slbet bie (Srünbc, an^ bencn man alfo l^anbelt, imb bie Sc-

flleitumftänbc pnb f)öd^ft unerfrculidE). 3ft eS ntdfjt ein trau-

tifleä 3eid)en, ba& ber frembc 3lu&enminifter, ber S)eutfdE)-

lanb eine unt)arteii(d^e 91acf)t)rüfunfl ber S)eraan9enf)eit ju-

fagt aföbalb burd) Iieimifd^e unb frembe (Sinflüffe jum SBiber-

ruf gejwungcn mirb? Socarno-^PoIitif unb ixxQUiäj ein

ftrengeS ©erbot untHxrteiifdjer Unterfudiung? Srianb f)at

tn einer feiner betounbernSniürbigen Sieben berfldöert, baß

man in ßocarno .^europäif d)" fpred^en gelernt f)abe.

. y

ÖN
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t - ^ Ludwig Moidner.

- CbnJoM bic Seutc uo^ nid^t alle auS ben SBaberit s»tüc! [\n\>,

moAcn jefet btc aJlater, bic au ööufe bleiben mu&ten, ii)rc gleiten

foubcr »)rol)iercn ben ^rnofing bom bPriQen ©inter an unb t)ord)cn

. unb fd)nut)<)ern mie bic i£t)ütr)Unbe jcbcn Sag, ob bic Opfer fdEjon

in aRcicftmcite finb. Xcnn a"erft I|ct&t c8 ^lufttägc cinfangctt, boS

»anöcn ift ba« ©d^ttjierigcrc; bo§ aKalcn fommt f)intcrf)er unb tft

. ^4JorträtmaIct bin idj fclbcr. 2)ag ift nidit« 33efonbcrc3, c8 gibt

. [beten aoftUofe in unfcrer Stabt. ecttbcm bic ^alftc oflcr Cftn-

l^Doiincr a"ui 9irm gef)t, bic onbere

IjUöälfte ober fd&tiftftellcrt, fomponicrt,

J^malt unb bilbf^aucrt ober Qcix alle

^ fünfte gletdjacitig treibt, ift audj ba8

?porträtfQ(^ ^tUgemeingut gemorben,

. unb fo gibt c8 nid^t nur Steiftet.

: j)orlratiften, Öanbfd)aft8- unb €till-

lebcnmoler. bie l^cutautage notürlid)

aud) porträficren, fonbern ebenfo

ßt)rifcr, llultuSbeamtc unb 59ü{)ncn-

f(^riftftellcr, lueld^c fidj bcm iportrftt*

. föd) ttjibmcn. SOlan fann ^eutc ^orträtS

in allen Stilartcn unb Xed^nifen, bon

.ber !DMmatur biS a"m ftcinge^)auencn lüionumcrttttaHoB toon ^cl)n

Steter §öl)€ l)aben — gehjife, baran ift rein SHanga unb bai ?Por-

'

trfitieren feine ßunft mc^r; fonbcra wie loit fd^on fagtcn, baS

©Qfdjen nodj Sluftrögen ift ^icutautage bic i5un(l, eine ^unft frei-

Itdj, wcld)c bem bibltfd^n .,^a\d)m md^ ffiinb* nidit unälinlidö

'

ficf)t. SDenn eS n)irb i^nen tocrflist fauer, ben floüegen Dom SilbniS.

'
fa4 immer fo f|urtig ^intcr^er au fein, auf Satten unb ©aftcrCien,

in Gaf^g, 2f)catern unb offen öffcntlid^n ffielegenl^citen aufau^wffcn

roie bie (5d)ic6^unbe. anaufnüpfcn, icbc ®clcgcnl)eit am ed)opfc au

fallen unb fo forfd) unb aubringlid) [\ä^ oufaufü^ren, »ie jene «einen

Jiaufleutc früi)cr in ber ^Jroüina, bie. auf ber ßunbcnjogb bor ben

STüren lauernb, ben ?Pof|anten am 3termcl ergriffen, um i^n in il^rcn

ßabcn au ai^J^ßu- ÜJlögen nun aud^ bie öemül^ungcrt ber meiften

naä) bicfer lRid)tung fc^r häufig einen fc^öbigcn löcrlouf nehmen,

fo gibt e8 freilid^ gewiegte Sungcrf unb föld^c, bencn ffrad ober

(Smofing glänacnb fte^l. unb bic follen nid)t fo leidet um, unb ^aben

fd)lie6lid^ na^ t)ielen fjinterliftiacn Sturmangriffen unb foftigcn

£obl)ubclcicn ben rcidftcn ©ema^I bewogen, feine licbrcid^ löd^clnbe

©ottin/ bic boncbcn PH ^ontctf^'^ß'^ 3uM^U.

3aI)Iretd}er ^ünbeimitgliebet/ Me^ nidjt b«m »ot onge^rcn,

gerufen. Se^t ift mit bcm au8brüdlid)en ^iiiweij auf b{efen\2Öunf(

ber 33eginn ber erftcn ^Jlcnorfl^ung am SRtmtog bon 11 Ufjt t)or-

mittags auf loy, llF)r vormittag« t)erlegt Worben, moS mie ein SS^i^

unb awnr nid&t wie ein guter, wirfcn muft.

3)icbcutfd}e2)cIcgation ert)ielt am 5lad>mittag eine 91 c t f) c

öon ©cfud^cn awi ben Greifen ber anberen 2)crcgationcn. ®egcn

5 ni)r erfd)tcn ber grted)ifc^c 2) de gierte im ^otel ajletro-

pole. Aura borauf ftottctc ber bfterreid^lf^ ^ptbclegicrtc, 53aron

DJlcnSborff, ber befanntlid^ ber auSfid^t fitcld^ftc Äonbi-

batfür ben !Prafibentenft<j in ber 5)öIferbunb§DcrfammIung

ift, bcm ^taat^fefretör ü. ©df^ubcrt einen SBefud^ ab. 3)er bcutfd^c ®e»

SKiniftcr unl> IButterbrotc, fagt IBöme, faffen ftctS auf bie fettige

Seite. 3d^ fclbcr. leiber, faUc ftetl ouf bie magere 8citp. namentlidij

im 1öcrfcJ)r mit 33erlcgcrn, unD wenn td^ beim SJiäacn oDcr ?feubo-

mäacn au ®aftc weile, b fofle ic^ ebenfafl« auf bie magere 8citc,

bcnn ber ^err !«ebenbu^lcr f)at bie 2öeibe fdjon abgegraft. \d} fomme

gcwöFinltd) au fpöt. bic ganac gomilie prongt in gcraljmtcn BWal-

werfen, entweber fubiftifdj oerflärt ober in neuer ©od)Iid)fcit er-

nüdtitcrt, an ben SIDönben, fo t>ai id&. um meine ©emütSftimmung

nidit merfcn au laffen, fd)nen auf ba8 poatifd)e ©cbict fiinüberfpiclc

unb bort meinen ganaen (Srimm auf SD^luffoItni auefdjütte. ^ennod}

bin idd ^ilflo« bem ^^Jortrötfadd ocrfnacn. mem Scben tft l^tcrin o!)ne

ailofcl unb beginnt mittag um cin8.

3u bicfer gtunbe pflege tc^ au crroad)cn, wifd^c mir ben Sd)Iaf

ou8 meinem mageren ®c|id^t nnb prüfe fogleid^ ben Ärapplarf, ob

er nod) fcud[)t genug ouf meiner Palette, bie aufgeflöppt neben bcm

©cttc ruf)t.

,,2Bic f)errlid^ tft fo tin SDlalerlebenl ©Icid^ nad^ bcm ®rwa(i)cn

fäitgt jd^on bic ©egeifterung on". fd^rieb mir füralid^ ein junger

Sülolcr. 2^em fann id^ freiließ ntdjt beiftimmen, tjcrirrter CFutJ^uftaft:

nod) bcm (^wori^n I)ört fofort bie Scgcifterung ouf, bünft mir ef)cr

rtd)tig.

31adjbem id) cnblid^ bic (Sntt5ufrf|ung be8 tfufwod^nS übcrftonbcn,

[pringc trf), aum ^fcufecrftcn entfdöroffen, au8 bem 53ett unb tummele

mid^ ein poarmol um ben Xifd) ^crum. 3m ^mbe fc^cn btc

9}^enfd^n meiftenS öiel t)umon«r ou8 al8 tn 3tt)ilflctbung. Äud^ iä)

l^abi bann ctmci% oon meiner 5JorträtmaIergewöl^nlid)fcit eingebüßt

unb mad)e mld) Dcrmutlic^ gona monierltd?), wenn oud^ fc^r un-

raflert. ßogt midft brum nid^t lange mebttierca fonbern bel^erat

eine STot tun, benn eS gilt appetitlich au erfd^cfncn uor ber SQßelt.

unb wag nüjjcn olle Jugenben unb ©roßtaten eine« SWonncS, wenn

er unrnflert baftc^t. Sin gor monc^m Sog ifl bieg mein cinaig

eörlid)c8 unb oernünftigcB 2Dcrf, ba& id) mi(^ rofiere. bcnn bie tjicien

Silber. *proftifen, 2)ramcn, Sonaten unb Sonette ober anbere Äunft-

fertigfeiten, bic ou8 meiner §anb f)eröorgtngen, fdiiencn mir fclbft

l)äufig genug redfjt problcmatifdie aJlodiwerfe. ober nwnn td^ blanf

in ben Soden bin. bann l^ab' id) mid^ feiber gern unb bin oud^ bei

anberen gut gelitten. 3wor bxand^ id^ tSgCid^ eine ganac Stunbc

au bicfer SD^ortcrci, mag im SJJonot breißig Ctunbcn. im Safere me^r

als fünfael^n Stage, in a^^^^ dorren ober a^^nmol fooiel ober

152 Soge ougmodit. ober tdg fe^e bog nic^ olg S^itüergeubung an.

fonbern als notwenbig-crnfteg iun. bog mid^ mel^r befrtebigt, alg

äffe Ißuftbarfcitcn unb ber gonae jtrompf unb Sd^wtnbel ber 9leu«

acit. Seim IHoficren fonn id^ mld) of^nt Störung, bcfdioulld^en

Üieigungen l)ingeben. unb ber exaltierten Sruft awiefpSItigc (Scfül^Ie

lücrbcn befd)wid)tigt im milben Sd)aum bcg (Sinfcifcng. So eine

Mofur bringt ben üKnnn erft in§ ®reid;gewid|t unb weil fid) bic

ctngii)cn, wcld)e bic f^tegicrung btnbcrt* rtWr bo fein beutfd^cr 2)elc-

gicrter or)ne bic ougbrüdltd)c Srlaubntg bcg aWinifterg 8trefemann
eine üt)nlid)c ^nittatibe wogen würbe, fönnten btc a)eutfd^n Icid)t

auf ben ©cbanfcn fommen, ba^ bic S^tcntionen ßoud^urS ber 3luf-

foffung beö gii^rcrS ber franaöfifd^en a>clegation entfpred^n. 3)enfen

etwo einige 9}titgricber ber franaöfifd^n S)clegotton an Äombinatto-
ncn, bon bcucn fie wiffcn, bog fic bon widjtigen SD'^itgliebcrn bc8
itabinettg nid)t gebilligt werben? SBtff man Dieffeid^t fogor eine

neue [Regierung borberciten? S)ag Kabinett ber notto-

nolen (Einigung wirb burd; fold}e Scrfudje nid)t erfc^üttcrt werben."

aOßeiber nid)t vaficrcn, barum finb fic oud) meifteng (o unrul^ig unb
o^ne Harmonie.

llnb barum oud^ bünft rntd^ bog fa bergötterte Äunftfd^offen l^ter-

mit berglid^en eine frud)tlofe Serfticgcnljctt. benn e8 baucrt nidjt nur
länger olg bog JKoficrcn, berurfodjt nidjt geringe Tlüf^m unb Äopf-
aerbrec^en unb bringt -Weber ©elb nod^ d^rcn ein, eg fei bcnn, bü&
man bie bcgcifterten Cobfjljmncn, bic txmm fji^ut^taQit bie ^unftfrittC

fpenbct. für bore SJ^ünac nimmt.

,

Otebct mir nid)t abfprcdjenb bon tncinem Stcdfenpferbl 3di ^obe
immer ein guteß ©ewtffen bahei; bog [Rofiercn berjüngt pWi^d} unb
morolifd), unb wenn id) fertig bomit bin, bann trtnfe Idj ftetg mcf)rere

©läfer falten SafjcrS, bog bcfommt mir bortreffltd^, benn ,Md
aCOaffer trinfen. gut 3)urd|fpülen, bog ift

gefunb*, fogt mein Sd^wtegcrbotcr.

^rnod) bcrfcnfe id^ mid^ Wieber tn

bobcnlofe Äontemplotton — benn bog c8

fdöeüen fönnte unb bie ^orträtouftröge nur
fü ^inein^ogelten aur Stür, bieg wöre eine

btffigc Utopie ein ^ortrötmoler muß biel

nac^benfen, bod) ba er einmal aum Fialen
geboren, feiert er reuig au feinem gforben-

foften aurüd, unb eg modjt i^m wirflid^e

{Jreube, au fefjen, rvit bie ooCfcn 2:ubcn un«
berfel^rt im Soften liegen, (gbenfo ftreng mte
mir felber berbiete id^ meiner S^frou bog
Slnrül^ren ber färben, benn bie ift aud^

^orträtmolcrin — wog fofftc pe fonft fein?!

Sir ftQiinen alfo gemcinfam unfcre ^oi^ben an unb freuen ung bc8

9{eidötum3. ber beffer fo ongelcgt ift, olg bcrfc^lompt auf pro-

blematifdjcn (Sdjinfen.

SDÖie longforn bie SCogc eincg *Portr(5tmolcr8 ba^infd^lcic!^en. 5icucr-

bingg faflc id) jeben 9iod)mittog in mein oltcg ßafter, ftunbenlong

aum gcnfter 'naug5ufcF)cn! 2Bog ift ft^on babtl laßt mir mein Ver-

gnügen, c§ foftet nidf)tg," bie ^olenfeer bom fünften Stodfwcrf aug au

bttiad)tm, SWon muß fd^on ein banaler unb frcrfjer Stropf fein, um
l)icr fd)n)immcn au fönnen unb oben au bleiben.

3d) fclbcr fd^wimme ntdP|t; meine ^offioncn finb: mid^ rafieren,

SBoffer trinfen, aum Qfcnftcr 'noug fc^cn.

STuf bcm Settronbe pfee id^ fcbe S'lod^t bor bcm (Sinfd^Iofen unb
aiel^e SQßürmer oug meinem ©ebanfenfoften. SDürmer bcg !^eibeg unb
ber Scge^rlidifcit.

So wanbere id) gern im ®?iftc au meinen großen Äollcgcn, ben

berüf)mtcn ^;brträtmalcrn .
unb ßieblingen ber ®efellfd;ofh So

mögen fic icfet weilen? ßg ift 23 Uf)r, bie Sll^eatcr fdiließcn bie

Pforten, man ftrömt in bie §otel§ aum belifoten Sdimoufc.

V .>
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Malerei In Essig und Ol K 9
alles neue Wahrheit sein, nehmen wir In der
Kunst Kubismus oder Konstruktivismus, so sollten
diesen Richtungen ganz neue Erkenntnisse zu-
grunde liefen; In Wirklichkeit waren sie nur die
letzte Konsequenz der Anschauung des eukli-

dischen Raumes In geometrisch projizierter Drei-

dimensionailtät auf der zweidimensionalen
Fl^he.
^e neue Malereil Als ob es so etwas cTarnft

gegeben hättel Es war, wo die Leistungen Dis-

ziplin, Organisation und Beherrschung der Tech-
nik boten, einfach — alte Malerei, nur differen- ./
zierter In ihren optischen Gründen, nicht mehr
naiv.

Kunst war Immer eine Vergewisserung der
Ausdehnungsfähigkeit der menschlichen fünf
Sinne -r denn den sechsten Sinn, Bewegung,
Raumbewegtheit, beachtete man nicht. In dem
ganzen Zeitraum von 1900 bis 1920 wurde, ana-
log der politisch-ökonomischen Entwicklung
nichts anderes geleistet auf dem Gebiet der
Kunst, als Ihre Enddifferenzierung In den bis-

herigen Ausdrucksmöglichkelten. Nicht einmal
Marinettl erkannte, da6 mit Spezialitäten, mit
sogenannten Abstraktionen, die noch nicht mal
welche waren, nichts getan war.

Die entscheidende Wahrheit, daß nur „gleich-
zeitig mit den wichtigsten bürgerlichen Ordnun-
gen die Gesetze der musischen Kunst verändert
und neue Gattungen eingeführt werden kön-
nen", finden wir bereits bei Piaton, aber die
Herren Künstler, als Sentimentsapparate oder
bestenfalls Gefühlszeusse, haben nie /die Mög-
lichkeit besessen, Augen, Ohren, Mund, Nase
und Finger auf zeitgemäße Weise zu betätigen.
Stets waren sie für Seelengeschwülste und nah-
men diese ihre Spezialkrankheit mit unerhörter
Wichtigkeit als weltbewegend hin.

Doch der schlaueste Kopf kann «ich irren.

Delacroix sagte vor 100 fahren, daß 4ile Foto-
grafie die Malerei erledigen werde^ —« atjier weit
gefehlt! Die einzigen Fotografen, die Augen im
Kopfe hatten, die Pressefotografen, haben sich
^lle Mühe genommen, der Film der Eisenstein,
Dowshenko, Macpherson, Joris Yvens versucht
von allen Seiten an die slchtb^iren Dinge des
Lebens heranzukommen, FotbmoMtne wurde er-
funden — alles das gibt nicht mal m#hr als den
kindlichsten Eindruck vom Lebeli^ von Materi-
alität, von Physiologiel Der Maler hat sogar
noch immer einen kleinen Vorteil: er zieht den
Extrakt von 1000 Einzelbeobachtungen zusam-
men, die die Daguerrotypie, falls man sie
mikroskopisch untersuchte, vielleicht vor dem
Schlitzverschluß und der 2500stel Sekunde vor-
aus hat — denn In dem Negativ müssen, infolge
der halbstündigen Belichtungszeit, zwanzig ver-
schiedene Ausdrücke und Bewegungen etwa
der Augen, kurz vielfältigste Spannungen ent-
halten sein, die durch • ihre Summe, durch die
Unscharfe Lebendigkeit vermitteln, gegenüber
der toten Momentfotografie (auch der Film ist

eigentlich In der Bewegung unscharf). ^^ , .^
Ihr Dussel! was wollt ihr? Alles Ist alt,'^icht$'

Ist verwendbar, die Kunst, die Fotografie, Film,
Fotomontage, alles zerbricht unter dem ziel-

setzenden Wollen des Menschen, unter euren
patzenden, stümperhaften Händen! Nichts wißt
ihr von den Sinnen, vom Zwischen-den-DIngen-
stehen, von irgendeinem Sinn oder Nichtsinn auf
dieser Erde! Schlagt euch die Köpfe ein, nagelt
sie auf eure Bildleinen, legt physiologische Salz-
lösungsleitungen und Mikrovoltströme an — Ihr
seid tot!

Der Fall Malerei Ist für uns erledigt.
Haben die Maler Ihr Fett weg, so wollen wir

jetzt die Musik vornehmen. Fast wissen wir /

nicht, woher die Musik denn selbst kommt und / 4^^
was sie in Ihren Anfängen In Ihrer Jugend war. ^.
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'^^'^st^ritik als in einer Krise sidi be-

findend, die Kunstkritiker zu einer Debatte

Ärf ^H''^t^'' i''^.'^'
.^"«^ zusammen-

einer o^entlidien Versammlung auf diese
Krise schon hingewiesen. Man nahm es mir
damals m Kritikerkreisen sehr übel
Oanz gleich welrfies Ergebnis als Konse-

quenz zu verzeichnen sein wird: die Tatsache,
daß es c/en Kunstkritikern bewußt geworden
ist, daß die heutige Kritikform nicht mfehr '

dem Geiste der Zeit entspridit, ist nidit aus.
der Welt zu schaffen. *

A ?r }^\^^^^^J ^^fred Kuhn erklärt in einem
Artikel m der Frankfurter Zeitune, daß,
wenn die Kritiker aufhören würden. Kritiken

^i\x^^^^^^^* ^^^ ^^ S^^^ entbehren würde.
Alfred Kerr sagt: alle Kritiker sind subli-
mierte Sadisten. Max Deri: ehrliche Kritik
ist nur möglich, wenn die Künstler in wirt-

^Ä^(l^\^, ^^^^^^^*^^ W^ schaffen können.
Adolf Behne nennt die Methode der heutigen
Kritik „Vorkriegsmethode".
Man hat das Empfinden, als ob eine neue -

Zeit im Anzüge sei, als ob die Kritik sich .

darauf besänne, daß sie nicht mehr mit sub-
jektiven Behauptungen witzelnd und ästheti-
sierend auskommt, sondern, daß sie objektiv
beweisend vorgehen muß.
Der Kunsthistoriker, der wissensdiaftlich,

partei- und leidensdiaftlos und als solcher
von wesentlicher Bedeutung ist, darf nidit
duijch den Tageskunstkritiker mißbraucht
und m das Chaos — man könnte sagen —m die Unsauberkeit der Tagesleidenschaft
nmuntergezogen werden.
_^In soldier Zeit mutet eine Kritik von dem
Direktor der Bremer Kunsthalle, Emil Wald-
mann, im „Cicerone', Heft 18, 1929, über den
deutschen Taler 1929, die mir jetzt vor Augen
kommt, erstaunlich „vorkriegsmethodisdi" an,
um mit Dr. Behne zu sprechen, oder mit
Kerrs Worten sehr „sadistisdi sublimiert". •

Aber idi will nicht dieselben Fehler be-
gehen wie Herr Waldmann in seiner soge-
nannten Kritik, die darum keine ist, weil sie
Behauptungen aufstellt, ohne diese durch -
Beweise zu stützen, und zwar durdi Beweise,
die m,an nicht audi ins Gegenteil umdrehen
kann. Herr Waldmann ist wahrscheinlich
überzeugt, daß seine Kritik über den deut-
sdien Taler 1929 vernichtend sei; aber da eine
Kritik objektiv fundiert werden muß, wenn
sie eine Kritik sein soll, so ist Herrn Wald-
manns Artikel nur eine subjektive Behaup-
tung, allerdings um mit Kerr zu spredien,
eine sehr sadistische.
Herr Waldmann stellt in seinem Artikel

Behauptungen folgender Art «uf

:

„Das n6ue jetzt in Umlauf gesetzte Drei-^^* -

markstüdc ist künstlerisdi wie münz-
technisch so ziemlich das Elendeste, was
einem Volke geboten werden darf. Schlim-

II

I t

mer kann es nicht mehr werden .

schämt sich ....
Der Hindenburg-Kopf ist sdilecht model-

liert

Man braucht sidi nur die Hindenburg-
Büste von Ernesto de Fiori anzusehen, um
zu wissen, was man aus diesem Kopf
machen kann
Das Größenverhältnis zwisdien Kopf und

Schriftband ist höchst unglücklich ....
Der Mangel an Selbstkritik, der hier beim

Entwurf und Ausführung am Werke war,
geht so weit, daß er von vollkommener

.
Ahnungslosigkeit nur noch mit der aller-
größten geistigen Anstrengung zu unter-
sciieiden ist

"

Hier müßte man eigentlicii fragen, ob nicht
maßgebende Instanzen ausschlaggebend für
die Wahl waren, oder ob der Künstler selbst
das Reciit der Bestimmung hatte. '

Folgendes Zitat bitte ich den Leser mit
besonderer Aufmerksamkeit zu lesen. Es
heißt wörtlich:

„Das ganze ist ein Skandal. Man wundert
sidi, daß die Lex Heinze hier nodi nidit
eingegriffen hat. Sie könnte es nadi ihrem
Wortlaut: „... ohne direkt unzüditig zu
sein, das Sdiamgefühl gröblidi verletzend
• . • .

Es steht dem Leser frei, diesen Aufsatz Im
„Cicerone" nachzulesen und festzustellen, daß
er von solchen Behauptungen wimmelt. Ich
naufi mich begnügen, cliese wenigen» und nicht
einmal besonders ausgewählten Stellen zu
bringen.
Wo Herr Waldmann seine Behauptungen

zu beweisen versucht, karih man auch das
Gegenteil beweisen. So z. B. ist es nicht wahr,
daß die Zahl 5 unauffällig angebracht ist,

so daß man sie nur langsam findet und
außerdem ist es eine Tatsache, daß man im
Verkehr die Münze, die man gibt, weniger
optisch wie taktilistisch unterscheidet. Man
sieht nicht nach der Zahl, man hat auch gar
keine Zeit jedes Geldstück erst genau nach

f der Zahl zu prüfen, man hat schon die
Größenunterschiede im Gefühl. Ein Blick
darauf genügt. Aber ich will hier nicht den
deutschen Taler verteidigen. Nicht dies ist

• der Zweck dieser Betrachtung. Ich will auch
nicht beweisen, daß cfas italienische lO-Lire^
Stück, das leuchtende B^'ispiel, das Herr Wald-

Man

/ »

V ,'*

\

-* . • ,'

;



'-«^
.-!»*,>,;..

*r2^--

I ,

V/

,*^

•v;

/

'rt^mtft-'mti'tn.

•j ' ^

V«'
> •

J- A*'

r». -

•^

'>
'
ii

't'
Xi..

•7.

/ <

^. "r'

'.v

v.

•»''

A

mann gibt, kitsdiig und im Gesdimadc des
Nationaldenkmals Umbertos in Rom ist
während der deutsche Taler einen Versuch
bedeutet, dem Geiste unserer Zeit, unserer
Kunst, unseres Lebens usw. Rechnung zu
tragen. Idi will nur ein Beispiel vom Sadis-
mus der Kritik geben. Und wahrlidi ein
starkes Beispiel.

Wer gibt Herrn Waldmann das Redbt, seine
~ ^.. Ää'iri^.''"n??^'' ?i^

allgemein gültig hinzu-
u I: Mil welchem Recht schreibt er: Man
braucht

. oder man schämt sicii? Mit
welkem Recht diÄ:^rer^ Herr Waldmann diese
Anschauungen? Gegen das „man" protestiere
icli. Ich gehöre nicht zu diesem man. Würde
ich sagen: man sieht in dem italienischen 10-
Lire-Stuck. daß der süßliche, kitschige Ge-

. schmack . . . ., würde Herr Waldmann gegen
mein man protestieren und mit Recht. Undwenn Herr Waldmann Museumsdirektor ist
so hat er trotzdem nicht das Recht, seine Be-

^ hauptungen als allgemein gültige Wahrheiten
zu diktieren.

Was soll idi zu Herrn Waldmanns Appell
an die Lex Heinze sagen? WeJLl d^s ästhe-
tische Gefühl Herrn. .Waldmaniis verletzet ist.
soll man ? — Uriglaublich!

. Und so etwas sollen wir Künstler einfach
hinnehmen? Wir soHen uns vielleicht noch

-., bedanken? Kollegen. bedankt euch.
Aber fragen dürfen wir, ob Herr Wald-

mann meint wirklicbvso klug zu sein, daß er
sich nicht auch irren kann, denn sein Artikel
ist zu selbstherrlich.'; zu überzeugt von der

^
Unfehlbarkeit des Autors geschrieben. Ist
Herr Waldmann nidlt auch öfters an großen
Leistungen vorbeigegangen? In Küastler-
kreisen hört man die Meinung, daß er sich
wesentliche Entwidcelungen verschließt und
^aß er sie darum der Oeffentlicfikeit se-
wissermaßeri vorenthält. Und wie Herr

,. Waldmann: so auch viele seiner Kollegen.
Lrfreuhch offenherzig begann Max Osborn

" seine Besprechung über die Leibl-Ausstellunff
in Berlin. Ungefähr mit den Worten: Wir
dürfen es nicht verschweigen: die Kritik ist
Ihm nicht gerecht geworden und hat ihn nicht
erkannt .... ^

^Welches Gesetz käme in Anwendung, um
solche Unterlassungen, die meist die Konse-
quexu engherziger Einstellungen sind, zu be-
strafen? Was soll dem Kritiker geschehe»,
der wie ein Richter einen falsdien Urteils^
»pru(h gefällt hat und es sich herausstellt,
daß das Urteil falsch war? Und wie oft hat
es sich herausgestellt! Könnte man nicht da
auch die Lex Heinze anwenden nadli ihrem
Wortlaut: ohne direkt unzüchtig zu sein, das
Schamgefühl gröblich verletzend. Jawohl,
das Sdiamgefühl das

, Schamgefühl der
Menschlichkeit, weil es erlaubt ist, über die

'

Arbeit eines Menschen, meistens ohne über-
haupt sich über die Begleitumstände zu in-

. formieren, ein Todesurteil zu veröffentlichen,
' und weil diesem leiäitsinnigen Richter nichts

geschieht, wenn es sich herausstellt, daß er
falsch gerichtet hat.
Was soll mit solchen Richtern geschehen/,

ganz gleich, ob es Kritiker oder Kollegen
sind? °

/ Ein Urteil kann *öten. Jawohl töten. Mut
und Arbeits- und Strebensfreudigkeit. Man
darf nicht leichtsinnig richten. Doch wie oft
tut man es? So ganz gedankenlos.
Seid menschlich, denn es geht nicht ohne-

dem.
Kunst ist für den Menschen und der Mensch

ist für die Kunst da. Man kann die Kun^
nicht Yotn Menschen trennen. Ihr treibt sonst
Fetischismus und die Kunst j^itd zum
Götzen. Ihr aber seid Gö'tzenpriester und
werft die Menschenopfer in den brennenden
Schlund des Moloch: Kunst.
; Aber auch die Künstler sollten sich be^
sinnen. Unsere Jury ist ein schlimmes
Kapitel.

Ich weiß nicht, ob ich nicht recht habe,
wenn ich sage: Die Künstler aller Zeiten
haben die Kritiker, die sie verdienen.
Und umgekehrt: Die Kritiker aller Zeiten

haben die Künstler, die sie verdienen.
„Vorkriegsmethode", um mit Dr. Behne zu

sprechen. Sowohl in der Mentalität der
Kunstler als auch in der Mentalität der
^"ti^^er. Arthur Segal
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Der Maler malt, wie der Ochs brüllt — oder er

Ist kein Maler. Er malt, wie andre gehen, stehen

oder schwitzen. Malerei ist eine geistig-vege-

tative Verdauungsform. In unseren Tagen ver-

gessen. Wie das geschah? Der Maier zog mit

dem Sammetjaicett und der Künstiermähne die^

Lebensform aus, die Überzeugung, Boheme,
Antibourgeoisie, Haltung äußerlich darstellte.

Die Hornbrille, die Knickerbocker, das Motorrad,

das bißchen Wissen um Maschinen hat den Ma-
lern sehr schiecht getan. Sie stellen sich hin

und malen ohne Jede Überzeugung, ohne' Not
Bilder, wie sie vor 100 Jahren Waidmüller, Ble-

chen, Runge, Friedrich und andre gemalt haben
— nur mit dem Unterschied, daß dort Trieb,

Drang, Lust und Müssen war, was heute organi-

sierte kleine Originaiitatssucht ist. Sie gehen
hin und lassen sich das bescheinigen durch

einen Arzt und Schriftsteller, der ihnen nach-
* weist, daß die Malerei, ihre Maierei nichts zu

. tun hat mit den Antrieben unserer Zeit. Der
Arzt hat nicht so ganz unrecht: nur taucht die

'Frage auf, was dieser Mann, Sukkubus der Llte-
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ratur, denn vom Sehen versteht, wie weit er

Sehen erlebt hat, um mehr als' witzigen Arger

In Großartigkeit überzukompensieren. Dieser

Mann vom Aiexanderplatz, unser Dr. Döblin, ist

doch selbst ein blindes Huhn, das noch nicht das

geistige Gerstenkorn vom optischen Wahrneh-
men unterscheiden kann. Natürlich, Sehen/bildet

sich auch Lehmann oder Schulze ein, das kann

Jeder, nichts einfacher als dies.

Das mit dem Sehen ist überhaupt 'ne komische

Geschichte. Es ist Ja sicher, (;jaß alle Sinnesäuße-

rungen, wie gerade Sehen, Hören und ihre Um-

S ^ Wandlung In Künste und Techniken etwas mit

L V\ der im Urfterbewußten vor sich gehenden Selbst-

^ ' ^rTjAhijng Ho« MeHschen 7\i tun haben. Wir ^

'^-"^s^> ^ -\ wissen allerdings über diese Erziehung noch

J '^^ ' ^ '>s^ sehr wenig. Aber es dürfte feststehen, daß das,

4 ^\^^ "^ ^". Verworn Physiopiastik nennt, also das ge-

^ V V "* ^ "*"® Tatsachensehen der primitiven 3ägervölker

V ). \^^ ^^ Immer der Anfang bestimmter Entwicklungen Ist,

w z*^^ \ historisch gesehen. Erst muß man durchaus ganz
"">

i ^ V I
^' genau wissen, was man sieht, nur dann kann

^ 5 V ^*man es schießen. Also Lebenserhaltung und

^^V Beobachtung der Tatsachen gehören zusammen.

Nur haben die Historiker bis heute nicht ge-

melkt} daß die Tatt^ktienbeobacruung tlch wen->

delt, erst Ist sie statisch, direkt statuarisch, dann
wird sie, in spliteren Epochen bewegt-dyna-

müch, bis zur Momentfotografie und Zeltlupe.

Ich mein das so, fragt mal heute einen dauern,

der einem Maler zusieht. Er sieht gar nicht die

feinen Valeurs, die durch das Licht bedingten

Tonunterschiede. Er sieht ein bestimmtes Grün

als Hafer oder dieses Gelb als Weizen und so.

Er sieht Tatsachenbegriffe gewissermaßen. Das

hat mit der Ideoplastik, also dem Sehen über

Vorstellungen nichts zu tun. Für den Neger, den

Buschmann, bewegt sich ein Tier ganz bestimmt

In ausgewählten Grundformen: so und so sieht

der Lauf einer Gazelle aus, und so welter. Eine

Bewegung, wie wir sie heute sehen, sieht der

primitive läget nicht. Seine Tatsachen basieren

auf Beobachtung genauester Charakteristik, auf

eben den bezeichnendsten Tatsachenbegriffen.

Oder z. B. Bilder von Pferderennen, wie sie In

England vor der Momentfotografie gemalt wur-

den. Jedes Pferd weist genau dieselbe Bewe-

gung auf, wie etwa zu Zeiten von Dürer, Alde-

grever und solchen Leuten, die den Illusionis-

mus der Nachgotik entwickelt haben. Und da-

bei waren die englischen Pferdemaler Kenner,

die genau wußten, worauf es ankatn. Und doch

Ist Jede Bewegung falsch, die Pferde haben un-

mögliche Sprungsteliungen auf diesen Bildern.

Man halte mal eine Momentfotografie daneben

und man wird staunen, wie sich unser Sehen

durch die tj^chnisf^he Entwicklung verändert hat.

Es ist SO; als hätten alle diese Maier gar keine

____ ynji jdJe* Pf9rdt|tenrt»r auch

nlctit. übrigens, wovon das Sehen rrtanchmai

abhängt, das glaubt man gar nicht, dafür möcht

^^ ich ein schönes Beispiel erzählen. Ich hab ma!

J|J^V vor Jahren einen kurdischen Prinzen gekannt,

^W Mirza DJasslm Tchekak all Khan, sein Vater und

seine Onkel waren von den Engländern gehängt

worden, die Fotos davon hat er mir gezeigt. Um

\

f

^r

,/. ./y

,^-,, ./-e

U

u'

v*V

/1
t^At

^ n rL.#<- t
>

v/

^/.'d./ (yXCi y.

1-:

i

/u d-^'''

*

./ ^ t Y'

^)-r^^- /

'^i

l^i^..6^^ ^.^< 'M •</ /tu/' 6.

/ -
ir^<y^'^( /<-iW>^ %C^>̂» //C/^ccr'^tv # r^iA^iiAi'^j

^LiCc^

\

. r



,'%!V-«»/.

, t.*««*«3*iJW3|iiiipK)*^^

•*r

#9.

%

Mitoftliiin Ersigdüttti Ol I 2
sich also zu retten, hat er sich an einen deut-
schen Missionar gewandt und dem vorgeschwe-
feit, er wolle Christ werden und das Christentum
studieren, um seinen Stamm auch zum Christen-
tum zu bekehren. Er war sehr schlau und drückte
sich auf die ^-t, daß er alle möglichen Zweifei
Äußerte, jahrelang in Deutschland herum. Im
übrigen sagte er, nie wird mein Volk eine solche
Religion annehmen, die ganz was anderes pre-
digt, als die Leute nachher tun. Na schön.
Aber sehr interessant war, was er mir erzählte,
als er zum ersten Mal 'ne Elsenbahn sah. Man
hatte Ihm das alles vorher erklärt, aber, wie
er die Lokomotive dann wirklich ankommen sah,
bekam er einen Riesenschreck und wollte weg-
laufen, denn er konnte nur ein Ungetüm sehen
wie etwa sechs feuerspeiende Ochsen. Alle
Erklärungen hatten nichts geholfen, er sah nur
Zauberei. Und Ich glaube, das hat er haupt-
sächlich deshalb gesehen, weil sich die Ma-
schine auf eine ihm optisch ungewöhnliche Art
bewegte. Bewegung sehen, muß tatsächlich
erst gelernt werden, und well er diese Ge-
schwindigkeit gar nicht kannte, sah er auch
keine Räder und Pleuelstangen. Aber die Phy-
siologen beachten so was gar nicht. Ich kann
mir schon denken, daß das Sehen historisch in

Perioden sich entwickelt, sogar ganz bestimmt
Ist das ^o, und wenn man an die Griechen
denkt, so wird das ganz klar. Die Griechen
sahen sicher nur ein paar Farben, Braunrot,
Schwarz mit Gelb, Ocker und schmutziges Blau,
und das hatten sie noch zum großen Teil von
den Assyrern und Ägyptern übernommen. Also
mußten sie gewissermaßen Plastiker werden,
wenn da auch Wunderdinge von Apelles und so
erzählt werden. In der Plastik sahen sie aber
nur soviel Natur, wie sie brauchten. Hier liegt
ein großer Irrtum begraben: die Griechen haben
nicht Idealisiert, sondern sie haben eugenische
Beobachtungen zu Standbildern verarbeitet. Sie
haben niemals so ausgesehen, wie Ihre Plasti-
ken, aber die Maße Ihrer Olympladesieger zum .

Beispiel deckten sich mit medizinischen Erfah-
rungen, und die ganze sogenannte Schönheit,
die Winkelmann und Goethe so mißverstanden
haben, löst sich in Forderungen auf, die aus der
Jagd und dem Krieg gewonnen waren. Die Grie-
chen hatten die typischste Tatsachenbegriffs-
kunst, die man sich denken kann. Und so könnte
Jede Epoche der Malerei oder Plastik angesehen
werden als ein Klarmachen über das optisch Er- .

faßbare, und über das Aufdämmern der Diffe-

renzierungen von Struktur und Distanz. Und da
^ sind wir heute noch mitten drfn. Ueberhaupt

wissen alle diese Schaftsköpfe, die Maler
und die Kunstkritiker gar nichts. Den Herren

muß man sagen, daß man erst mal eigent-

lich wissen müßte, was denn Zeichnen oder
Malen bedeutet. Daß es da mit dem Gerede,
das etwa der Kunstblatt-Westhelm macht „Ma-
lerei eine Leidenschaft für Passionierte (schön

gesagtl). Verrückter für Verrückte (da erzählt

wieder Döblln: der Künstler gehört zum neu-

rasthenlsch-schlzophrenen Typ, gestört, häßlich,

^ warum soll man sich das ansehen . .) und der

Mensch unterscheidet sich nur durch die Kunst

und das Tabakrauchen vom Tier" nicht sehr weit

her Ist, das Ist recht deutlich. Denn so'n Maler,

der etwa kokst, Ist dann noch Im Besitz eines

; dritten Unterscheidungsmerkmals. Daß Malerei,

Kunst überhaupt, eine aus Beobachtung, Erinne-

rungsfähigkeit und zelträumlicher und distanz-

mäßiger Seibsterziehung gewonnene Spezlal-

fählgkelt, ein Stelgerungsmittel der Psychophy-

sis darstellt, das fällt Ihnen nicht ein. Und im

. Grunde eine einfache Orientierungsabsicht, wie
am ersten Tag.

Das hilft nämlich alles nichts, das Ist heute
noch so wie bei den Höhlenmenschen, — mo-
dern gibt's nicht, es Ist alles nur immer wieder
3agd, Ich muß sehen, mein Objekt bis zur letzten

Klarheit kennen, dazu ist heute der Film da, in

der Bewegung, schon auf 10 Metern kann man
einen Menschen ganz und gar geben, die Zeich-

nung kann das nicht, die ist statuarisch. Und
schließlich kann man den Naturalismus in der
Malerei oder Zeichnerei nicht so weit treiben,

daß es Dreck wird, etwa die Hautporenmalerei

des Maitre du Fiemalle konsequent weiterverfol-
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MaleceLln Essig und öl : j „ -^ 3
gen, das Ist eben unmöglich. Nach Ihm war die
ganze Malerei so ein ungefähres Gepfusche.
Aber warum soll man nicht zu seinem Vergnügen
zeichnen, etwa bade zuhause, auch wenn's Ata-
vismus Ist. Wir nämlich sind dazu da, uns Ata-
vismen zu gestatten. Wir Jagen eben die Wirk-
lichkeit, und die moderne Malerei Ist Blödsinn,
höchstens der Atomtheorie oder den Gravita-
tionsfeldern, oder dem Kieken durchs Mikro-
skop zu vergleichen. Aber doch keine Kunst.
In jeder Fasanenfeder ist viel mehr Erfindungs-
kraft, oder eine Trappe, das stumpfe helle Braun,
mtl dem Weiß zusammen und In dem Braun das
schwarze Gesprenkel oder Gemaser — das
macht jedes abstrakte Bild tot. Und dann sehe
man doch so 'ne PIpikotzmosmalerei an — man
kann alles dabei empfinden, aber nichts wissen.

Übrigens, man sollte diese Leute, die Malerei
betreiben, well sie ein Handwerk ist, mal mit
der Nase in die Tatsache stoßen, daß dieses
Handwerk ja jeden Grund und Boden verloren
hat; man sollte Ihnen zeigen, daß man nicht
handwerkern kann, wo man wissen und ent-
decken sollte. Im Mittelalter waren die Maler
ehrsame, biedere, unbedeutende Handwerker,
wie die Schuster, Schneider, Bäcker, Schlächter
usw. usw. auch. Sie malten auf Bestellung (mit
oftmals einer Naturbeobachtung, die kaum die
Fotografie besser geben kann) lauter Themen,
die die Kirche, die Fürsten oder reiche Bürger
bei Ihnen bestellten. Außer etwa Leonardo,
Dürer oder Grünewald besaßen sie keinerlei
eigene Ideen.

Im Zeltalter der bürgerlichen Kultur waren aus
den Handwerkern genlallsch-tuende Persönlich-
keiten geworden, die hauptsächlich für die Bll-
dungswelt der Bourgeoisie (dies in Immer zu-
nehmendem Maß) arbeiteten und meist
schlechte Beobachter waren, weil sie nur mehr
lose In die Wirtschaft eingeordnet waren. Die
Erziehung des Sehens wurde nur einmal, zur
Zelt des Impressionismus hauptsächlich durch
Manet, Renoir und SIsley gegenüber dem mittel-
alterlichen Sehen wesentlich gefördert. Die Re-
sultate der Impressionisten sammelten schon
Snobs, denn Lichtwirkungen gingen den Bour-
geois nichts an.

In unserer Zelt wird aus dem geniallsch-tuen-
den Künstler ein meist schizophrener Parasit, der
nur deshalb nicht ganz aus der Gesellschaft
verschwindet, d. h. In Irrenanstalten unter-
gebracht wird, weil er harmtos Ist und auch die
Bourgeoisie als Abnehmerklasse schizophren ge-
worden Ist (oder manchmal manlakallsch, wie
der Künstler auch). Daß das „Geschäft" zum
börsenmäßigen Gefummle wird, Ist daraus ver-
ständlich. 3ede soziologische Einordnungsmög-
lichkeit nimmt steigend ab.
Die Bestrebungen dieser kleinen Irren, Prolet-

kunst zu machen, basleren auf falschen Voraus-
setzungen. Für das Proletariat kommt keinerlei
snobistisch-geistreiches „Struktursehen" In Frage,
außer In der Technik. Die Technik unserer Zeit
leistet die Erziehung des Sehens durch die Foto-
grafie und den Film, ein Individuelles Sehen,
ein Künstler ist überflüssig geworden und In

Rußland sind diese sanften Irren längst außer
Kurs gesetzt. (Das einzige, was Rußland richtig-
gemacht hat.) Hier aber bemerke ich, daß man
laut den Satz ausrufen muß: „Kunst Ist wie Tech-
nik ein pädagogisches Bewußtwerden, nähert
sich aber Immer mehr der Technik". Das soll
retrospektiv erklärt werden. Denn jeder Maler,
sei er Impressionist, Abstrakter oder Konstruktl-

, ,

vist, bildet sich heute noch ein, eine unerklär-
bare, feierliche, bedeutende Sache aus seinem *-

Innern mit vorsichtigen Händen behutsam,
sachte, sachte, mein Junge, hervorzuholen, vor
alle Welt hinzustellen, und, den gewissen fata-
len Blick schief nach hinten und oben, stolz-zu-
rückhaltend zu denken: Welt — was sagste nu?
Aber der Vorgang Ist viel einfacher. Der Künst-
ler läuft meist wie eine Art Barograph dem all-

gemeinen Wetterdruck nach, wenigstens heute,
und es wäre besser, er gäbe es zu, wüßte das,
kontrollierte sich. Raucht er gar noch bei der
Arbelt, so hat er die verfluchte Pflicht, zu wissen, -

jetzt wirkt Nikotin, Kohlenoxydul und so welter
durch meinen Speichel, der schweflige Säure,
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Malerei In Essig und Ol 7 4
Nitrit und Nitrat aussclieldet, auf meinen Magen-
Inhalt, die Oxydationsvorgänge Im Gehirn rea-
gieren nach Pawlowschen Primärreflexen, mein
vasomotorisches System wird so und so beein-
flußt: Ich reagiere mechanisch Ideoplastlsches
in Farben und Formen ab. Täte der Herr Maler
das, dann wäre er schon längst von selbst zu
folgendem Wissen über seine Tätigkeit gelangt:

' zum Wissen, daß das Leben, also er und seine
Malerei, immer durch das Bewußtsein seiner
Epoche geleitet wird und daß der Maler meist
hinter einer kaum oder schlecht verstandenen
Wissenschaft, bestenfalls neben Ihr, herläuft.

Der Streit, ob Illusionistische, dreidimensional-
perspektivische oder abstrakte, rhythmisch-
geometrische, angeblich dimenslonsiose Darstel-
lung In der Maierei, wäre leicht als Beeinflus-
sung von der wissenschaftlichen Optik des 19.

Jahrhunderts einerseits, mit den Untersuchungen
von Kirchhoff, Helmholtz und Mach, andererseits
der neueren Vorstellungen über den Raum und
die Materie, als Folge der Atomistik, als Formel-
hieroglyphik des Struktursehens durch den Ma-
ler zu erklären. Der Impressionismus und
Pointillismus tat sich gütlich in „reinen" Farben,
die er der Spektralanalyse entnommen hatte
(Delacroix Tagebücher beweisen, daß Intelli-

gente Maler sogar wußten, welche optisch-
wissenschaftlichen Probleme den Maler fördern
konnten) und dem Futurismus, Kubismus und der
Abstraktkunst liegen ebenfalls zum Teil machi-
stlsche, zum Teil relativitätstheoretische Raum-
vorstellungen, soweit der Herr Maler sie ver-
stehen konnte, zugrunde. Denn so wenig auch
die abstrakte Kunst für die Menschen bedeutet,
und so seibstschöpferisch die Herrn Künstler sich
auch vorkommen, es ist wieder ein bloßes Klar-
machen über Raumstrukturen, gewissermaßen
eine Herausarbeitung unseres technisch ent-
wickelten Sehens, Mikroskopie, Roentgenstrah-
len, Himmelsfotografie, alles nur eine Analogie
der makro- und mikroskopischen Strukturen, lei-

der allerdings von den Meisten mißverstanden
als eine Art übernatürlicher Selbstzwack, als
schlechte Ideoplastik, während die Kunst in

Wirklichkeit doch so wie die Technik 'ne Er-

ziehung vom Unbewußten aus Ist. 's 'ne richtige
babylonische Sinnesverwirrung und auch die
Wissenschafter haben keine Ahnung mehr da-
von, was sie eigentlich sehen oder nicht sehen
können. Die Struktur Ist eine optische Täuschung,
die vom allgemeinen Zweckmilleu bestimmt
wird, abhängt von den historischen, wirtschaft-
lichen Notwendigkeiten der Technik und der um
sie gruppierten ^^pi^tischen Vorstellungen. Schon
das gewöhnliche Sehen gibt uns In verschiede-
nen Distanzen verschiedene Strukturen. Das
fotografische Objektiv verschiebt die Struktur-

details noch stärker. F. 3ezek weist nach, daß
das Mikroskop Strukturveränderungen je nach
Vergrößerungsgrad liefert. Man denke an die
Marskanäle. Nach Anwendung stärker ver-
größernder Fernrohre „verschwanden" sie —
eine Folge der optischen Strukturänderungen
durch graduelle Strahlgangverschiebung. Die
Sonne, auf verschiedenen „Wellenlängen" des
Spektrums fotografiert, liefert Jedesmal völlig

veränderte „Oberflächen"-Struktur. Daraus Ist

die Tatsache abzuleiten, daß Fotogramme keine
wirklichen, sondern nur scheinbare optische Ab-
bilder liefern. Alle auf Sternfotografie basieren-
den Entfernungsmessungen sind: Irrtümer. Unter
Umständen sind Lichtstrahlinterferenzen Anlässe,
uns optische Scheinbilder der Gestirne zu liefern— ohne, daß diese Gestirne existieren müssen.

Also: womit die Wissenschaft aus technisch-
wirtschaftlichen Gründen beschäftigt Ist, damit
fummelt der Maler intuitlv-haibbewußt herum,
schafft so die notwendige Popularerzlehung des
allgemeinen optischen Bewußtseins.
Da wollen wir nun de|^ Ochsen, der da drischt,

das Maul verbinden und ihm erst mal sagen,
welche Rq[te er als Individuum auf der Erde
spielt und*dann wollen wir Ihm die biologisch-
materialistische Entwicklung seines Sehens zei-

gen:
Herr Maler:

-c--
-

3eder Mensch stellt ein bestimmtes in sich

gegensätzliches Funktionsablaufgesetz dar. Das
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Malerei In Essig und öl 3 5
Gesetz bedeutet die Ueberelnstlmmung mit dem
gesamten Kosmos In der besonderen Individuel-
len Einstellung.

Die Individuelle Einstellung entsteht aus dem
rhythmischen Zusammenschwingen von Erbwelt
und Umwelt.
Die Bedingungen dieses Zusammenschwingens

sind biogenetischer Art, geopolltlscher Art und
formfunktloneller Art.

Jede Form übt eine bestimmte Funktion bei
der Gestaltung oder Veränderung der Bewußt-
seinsinhalte aus. Die Bewußtseinsinhalte mter-
llegen Im großen rhythmischen Gesamtlcöens-
ablauf grundsätzlich gruppenmäßig bestimm-
baren Schwingungen.
Jede Funktion hat eine zentrale Rückbeziehung,

das Zentrum besitzt aber nur technische Bedeu-
tung; die Gegenläufigkelt (Ambivalenz, Pola-
rität, Dialektik) Ist das Primäre, die Schaffung
des Zentrums das Sekundäre, wobei zwischen
Primär und Sekundär wiederum die Beziehungen
der Gegenläufigkeit bestehen. ;

,.% Das Bewußtsein der herrschenden materlall-
- stischen Weltanschauung Ist ein mechanisches,
dem sich für uns die universale Funktionalität
(Faktorenwahl ordnungsmäßiger Gestalt, grund-
legend für die Materie) entgegenstellt. Die Ele-
mente des Erkennens sind JÖnnes-physiologischer
und formfunktioneller Art, sie treten In den Ge-
staltungen des Denkens als Regeler des Ichbe-
wußtseins und des Gemeinschaftsbewußtseins
auf, und sie stellen uns vor die Einsicht, daß
kein menschlkhes Arbeitsgebiet getrennt von
den anderen nur um seiner selbst willen besteht;
Jedes Ist an ein werteauswählendes Vorgehen
Im Unterbewußtsein gegenüber den Organ-
und Funktionshemmungen der menschlichen Psy-
chophysls gebunden. Der hervorkehrende und
der ablenkende Wille bedingen die Anpassungs-
fähigkeit von einer Logik der Organe aus, die_
zuletzt zu einer äußersten Grenze der Annähe-
rungs- und Ausglelchsfähigkelt der Gestaltungs-
kräfte führt. Die universale Funktionalität, die
wir In allem Lebenden finden, verändert die Ge-
samteinstellung für alle Arbeitsgebiete im Sinne ^

erdatmosphärischer und kosmischer Bedingt-
heit und Notwendigkeit. Die Frage nach der .

Ursache der Erscheinungen wird abgelöst von
der Frage nicht* nach den Bedingungen, sondern
den In sich gegenläufigen Entsprechungen als
Elemente des Erkennens; eine Anschauungsform
entsteht, die sich von der Dreldimensionalltät
als allzumenschllcher Hilfskonstruktion ebenso
bewußt entfernt, wie sie die Vorstellung von der
Trägheit der Materie ablehnt.

« Wenn auch Jede Form ein erstarrtes Moment-
bild eines Geschehens ist, so gibt es doch einen
psychischen Sinn für den Menschen, das Tier,

die Pflanze usw., der sich bei jeder Form im v
Unterbewußtsein der mit ihr zusammenhängen- '

den Funktion erinnert, d. h. daß ebensowenig,
wie etwa die Formen der Euklidischen Geome-
trie Gehirnausgeburten sein können, sondern Im
Universalen eine funktionelle Rolle spielen, auch
alle anderen Formen blozentrisch bedingt sind,
und nur Im Bewußtsein des Menschen, z. B. Je
nach den verschiedenen historischen Augen-
blicken, eine verschiedene Auswahl von Formen :>

eine die Vorstellung beherrschende Arbeit lei-

sten, die niemals eine vollkommene Wirklichkeit
erlangen oder ergeben können. Alle Bewußt-
selnsfunktionen unterliegen* einem erdatmo-
sphärischen, blozentrischen Dimensionsregula-
tiv (Integration). Das, was die altmexikanische
Kultur als kosm^fsche Anatomie besaß, und was -

eine neue Kultur sich erst schaffen muß, Ist eine
Biophysiognomik. Sie ist das Gegenteil zur
herrschenden Ansicht, Physik sei die Theorie der
Atomzahl Z. -

-

Es gibt weder einen endlichen noch einen
unendlichen Raum. Die Grundkorrespondenzen
von Gravitation und Strahlungsdruck ergeben
gleichwertige Funktionen, deren Wirkungen,
Masse, Druck, Reibung, Schwere, Wärme, Licht

usw. nur für unsere Organbeschaffenheit Ur-
sache bildend sind. Es gibt keine „Ursache"
und 6s gibt keine Dreldimensionalltät von Raum,
Zelt und Bewegung, als allein in unserer Vorstel-
lung von Geist und Form. Die Erscheinungen
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Malerei in Essig und Oi . . 1 . A
oder Dinge sind ursaclieios. Biotechnlscli ist

zwar ein Forschen nacFi den Bedingungen not-

wendig, es verläuft aber innerhalb von Grenzen,
die unseren Organfählgiceiten gesetzt sind.

,
Nun, verehrte Genies in Essig und Ol, das sind

Dinge, die Ihnen der Arzt vom Alexanderplatz
(Jetzt Kaiserdamm) auch hätte erzählen können
— aber über die Biologie und Physiolo-
des Sehens hat er sich wohlweislich aus-
geschwiegen. .;^-

Was ist Sehen? Das Eindringen der Materien-
strahlungen In unseren Leib, und das Wieder-
hinausschleudern In den Raum durch das Auge.
Zeltraum und Gehirn verbindet das Auge durch
eine subjektiv-optische Schöpfung zum Welt-
bild, zu einer Anschauung vom Licht, Optik. Wir
sehen kein Licht, wir sehen Farben. Das weiße
Sonnenlicht, diese Abstraktion wie die gerade
Linie, ist eine Eigenschaft des Zeitraumes und
seiner Variabilität, empfunden durch unser op-
tisches Organ, das Gehirn und das Zentral-

bewußtseln des Menschen in Erregung ver-

setzend«— dieses selbe Organ Auge verhindert
uns durch seine Linse, seinen Sehpurpur und die
Tätigkeit der Lichtkügelchen, das Licht als To-

tales wahrzunehmen. Da wir aber kein weißes,
noch viel weniger das gesamte Licht sehen kön-

nen, weil sonst die Grundeigenschaften des
Zeitraumes sichtbar werden müßten, weil wir

eben nur Farben sehen, so ist die Zeriegungs-
theorie Newton^Helmholtz unzureichend und ir-

rig, während Goethe In seiner Farbenlehre dem
Objektiven, als einer Aufhellungs- und Verdun-
kelungserscheinung von Medien und einer da-
mit verbundenen Farbigkeit, viel näher kam. Von
neueren Theorien bieten nur die von Ernst Mar-
cus „Das Problem der exzentrischen Empfin-
dung" und die von Karl Koelsch „lieber das
spirällge Wesen des Lichtes" wirkliche Werte.
Marcus läßt die Lichtwahrnehmung einen subjek-
tiven Akt des Sehenden sein, bei dem der
Sehende eben nur Farben wahrnimmt, die durch
die Sehnervrezeptivität bedingt sind, wie die
perspektivische Raumwahrnehmung durch das
kugelige Organ Auge bedingt Ist. Marcus er-

kannte, daß das Sehen aus einem gegenläufi-
gen, zusammengesetzten Vorgang entspringt.

Die Körper senden Erregungen exzentrischer Art

In das Auge, das durch die Zäpfchen- und Stäb-
chentätigkeit der Retina diese Erregungen über
den Sehnerv in das Gehirn überleitet, von wo
aus sie zum Bewußtsein gebracht, nunmehr als

exzentrische Empfindung zurückgeschleudert
werden auf demselben nur umgekehrten Wege,
durch elKen menschlichen Schöpfungsakt das
Licht erkennbar machend. Allerdings irrt Marcus
liier doch Im wesentlichen: für Ihn gilt zwar
nicht mehr die Vorstellung, Sehen wäre ein Re-

tlnavorgang, aber er läßt scheinbar noch, wie
die bisherige Optik, die räumliche Erkenntnis

der Körper durch die Zäpfchentätigkeit der

Retina als Tastvorgang bestehen. Der Wider-

spruch, der darin liegt, daß nach seiner eigenen
Anschauung das optische Gebilde nur ein

Scheingebilde ist, das sich keineswegs mit wirk-

lichen, angeschauten Körpern deckt, vermag er

nicht aufzulösen; selbstverständlich aber könnte

eine haptlsche Fernwirkung des exzentrischen

Strahles nur eine örtliche Übereinstimmung mit

den angeschauten Körpern ergeben. Das hap-

tlsche Bewußtsein haftet nur an den Körper-

grenzen nicht in den Organenden. Und so ist

sein Satz: „Die exzentrische Empfindung Ist eine

somatische Erweiterung bis z. B. an die Sterne"

In sich selbst hinfällig, es könnte danach keine

Perspektive, keine verkleinerten optischen

Scheinbilder der wirklichen Körper geben.
Wenn nun zwar die von uns ohne weiteres zu-

zugebende Bedingung des Sehens als Lichtlos

gelten muß, so ergibt doch das Sehen mit un-

serem optischen, kugeligen, mit einer Linse ver-

sehenen Organ nur den euklidischen, nicht den
wirklichen Raum, und statt des Lichtes die Far-

benskala rot, orange, gelb, grün, blau, violett.

Unser optisches Organ trübt das Wesentliche
des kineto-chemischen Charakters der Sonnen-
strahlung In Farbigkeit.

-

Das Licht resp. die Farbe wird aber für unsere
Organwahrnehmung noch durch solche Tat-
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Sachen modifiziert, wie z. B. das subjektive

-Eigenlicht des Organs Auge, das dadurch ent-

steht, daß die optischen Reizwirkungen der Ins

Auge gelangenden Strahldrehungen Im Sehpur-

pur unter Mitwirkung der roten Blutkörperchen

•und deren Gallen- resp. anderen lymphatischen

Beimischungen, genau nachzuweisende elektro-

chemische Aktionsströmungen hervorrufen. Der

konzentrische, einfallende Strahl wird, wie wir

vinit Marcus annehmen müssen, über den Sehnerv

ins Gehirn geleitet, dort zum Bewußtsein ge-

t>racht und dann auf dem umgekehrten Wege
wieder als exzentrischer Strahl ausgesandt. Da-

43ei mißt Marcus den Zäpfchen des Sehzentrums

Hioch haptische Emanationen bei; es Ist aber an-

zunehmen, daß die Tätigkeit der Stäbchen darin

beruht, den konzentrischen Strahl zu modifizieren

und teilweise zu absorbieren, und die Tätigkeit

<ier Zäpfchen darin, den exzentrischen Strahl in

den Raum hinauszuschleudern, gewissermaßen
wie bei einer Marconistatlon, die, nach Ladung
mit einer bestimmten Menge Strom, denselben
in kurzen Intervallen als abgedämpfte Wellen
aussendet — durch die Dämpfung der exzentrl-

**schen Wellen würde die Perspektive, also das
mit dem zunehmenden Quadrat der Entfernung

abnehmende, kleinere optische Scheingebilde

zu erklären sein. Diese Ansicht, daß die Stab-

<:hen der konzentrischen Strahlleltungen nach
und die Zäpfchen der exzentrischen Strahllei-

tung vom Zentralorgan her dienen, wird ge-

stützt durch die Untersuchungen von Fröhlich.

£r sagt In den „Grundzügen seiner Lehre vom
Glicht- und Farbensinn" darüber: „Der Sehpurpur
Ist auf das engste mit dem Vorgang der i-lell-

und Dunkeladaptlon verknüpft. An der Stelle

des schärfsten Sehens sind nur Zapfen vorhan-

^^xlen, die keinen Purpur besitzen, nur bei elnzel^

nen Menschen Ist diese Stelle leicht gelblich

gefärbt. Die Adaptionsbreite der voeva cen-

tralis Ist nur gering. In den Stäbchen und Zäpf-

chen Ist noch ein weiterer Adaptionsmechanls-
mus wirksam, auf wQlchen hier besonders auf-

merksam gemacht werden soll. Die Unter-

suchung der Aktionsströme der Cephatopoden-
netzhaut hat ergeben, daß die lichteri^pfind-

Hchen Elemente derselben — es sind Stäbchen--

artige Gebilde, welche auch Sehpurpur enthal-

ten — den andauernden Lichtreiz nicht mit

einem andauernden Erregungsvorgang, sondern
mit oszillierenden Erregungswellen beantworten,

^^in Verhalten, das bei der nahen genetischen,

''Seziehung der Sehzellen zu den Nervenzellen
nichts Merkwürdiges an sich hat, sich aber trotz-

dem bisher dem Nachweis entzogen hatte".

Und welter: „Während bei den Augen der Wir-

beltiere Im Beginn der Belichtung, während und
nach der Belichtung Schwankungen zum Teil mit

entgegengesetzten Vorzeichen auftreten, und
die Ströme nur geringe elektromotorische Kraft

besitzen, treten bei den Cephalopoden einfache

Bellchtungsschwankungen auf. Vor allem konnte

-es sehr wahrscheinlich gemacht werden, daß
der komplizierte Verlauf der Aktionsströme bei

den Wirbeltieren durch eine Interferenz von Teil-

strömen zustande kommt, die teils durch Mit-

belichtung ausgedehnter Netzhautpartien, teils

-durch Auftreten der nervulu optici als physiolo-

gische Elektroden bedingt werden, welche Teile

<ier Aktionsströme in entgegengesetzter Rlch-

• tung vom Auge*ableiten". (Hiernach Ist es ein-
' leuchtend, daß die optischen Organe der nacht-

; sehenden Tiere stärkere exzentrische Ströme
, aussenden können, als z. B. das menschliche

Auge.) Eine Bestätigung der Annahme, der Seh-

akt sei ein Gehirn- und kein Netzhautvorgang,
- findet sich ebenfalls bei Fröhlich; es heißt dort:

„Die Lichter verschiedener Wellenlängen rufen

in den farbentüchtigen Elementen der Netzhaut

oszillierende Erregungsvorgänge verschiedener
' Frequenz und Intensität und von verschiedenem

/ zeltlichen Verlauf hervor, diese verschieden star-

' ken und frequenten Erregungswellen werden
' durch Vermittlung der Schaltneuronen, von de-
< nen auch der Sehnerv seinen Ursprung nimmt,

zum Sehzentrum In den Hinterhautlappen des
' Großhirns geleitet und rufen dort In Abhänglg-
; Icelt von Ihrer Frequenz und Intensität Erregun-

gen oder Hemmungen hervor. Diese sind als

. die physiologische Grundlage der antagonistl-
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ARTISTS rNTERNATIONAL ASSOCIATION

The First Five Years 1933-1938.

The Artists International Association was formed
in September, 1933, at a time when the worJd

depression and the stirrings of re-armament began
to disturb the isolated craftsman and creative

worker. Free speech was being completely stifled

in Germany. Writers, artists and scientists, no
less than the working-class were being persecuted.

Liberal thinkers in England were moved to in-

dignation by the menace of the fascist philosophy

of racial hatred and the idealisation of war.

They saw with increasing clarity a threat to that

democratic System of life and government which
had given them a measure of freedom of thought

and expression.

In common with various other professional groups,

the artists who founded the A.I.A. feit that their

skill could be used to help the organised people

in this country to resist the advance of war pre-

paration and fascism. They believed they could

best do this by helping with propaganda against

war and by opposing Fascist propaganda with

counter-propaganda. An obvious means to this

end would be the production of posters, the dc-

signing and execution of pamphlet Covers and
illustrations and the decoration of meetings.

There were already groups of artists in other

countries, notably in France and Holland, working

for these ends, and a regulär correspondence and
cxchange of ideas was established with them.

The A.I.A. 's first year was one of hard work in a

purely practical sense. Working class organisations

and cuitural bodies hearing of this new artists'

group and its aims, sent in so many requests for

assistance in preparing propaganda, that the small

membership was kept working at high speed.

However, as the membership grew, the work was
apportioned more equally by the formation of

regional groups, each of which met once weekly
to execute rush work and to discuss local needs

er to hold more general discussion. These groups

served their purpose very well at this time. Much
of the A.I.A. 's present policy was worked out
during these discussions : the need for new kinds
of exhibitions ; how to interest other artists in the

Association ; where exactly did the Association

stand politically.

.!

The iirst result of these discussions was the exhibi-

tion, *' The Social Scene," held in Charlotte
Street in October, 1934. This exhibition caused
a great deal of criticism and disagreement. Critics

disliked the presumption of a number of artists

co-operating to criticise the society in which they
lived. They had a good handle, for much of the
work was crude and youthful.

Nevertheless, the lectures held at the Gallcry
during that fortnight were crowded, the discussion

füll of vitality and many more artists joined the

Association. Shortly after this, it was decided that
the architect members, who had arranged a section

of the exhibition, would be able to work better

independently, and a public meeting was ar-

ranged to launch them early in 1935. The new
Organisation formed from this meeting started

off with ninety members and was named the

Architects and Technicians Organisation.

The political point of view of the A.I.A. was,
during the early part of 1935 very fully discussed,

and the opinion of many representative artists

was sought. It was generally thought that the

manifesto issued in 1933 was both narrow and
out-of-date. It omitted many matters about
which artists as a whole cared deeply, and about
which they might be prepared to co-operate with
such a large and uneven group as the A.I.A. For
although aiming in the right direction, the A.I.A.

had been taking a too specialised point of view.

It had not considered the artist qua artist. It had
thought of him only in connection with the needs

of the working class. This point of view carried



with it the assumption, that all artists must

rccognise that their future is bound up with the

success of the working class movement—the

realisation of Socialism. It was discovered that

very few artists were preparcd to accept this

outlook.

At the A.I.A. General Meeting in March, 1935,

therefore, wider aims were discussed and un-

animously agreed upon. These were summarised
in the declaration, *' The A.I.A. Stands for the

Unity of Artists against Facism and War and the

Suppression of Culture," and in the affirmation

that the A.I.A. was ** For Cultural Progress and
Expansion ; Freedom of Speech and Expression."

With the wider aims came a change in activities.

The organising of a big exhibition began, and
lectures by Herbert Read on ** Abstract Art,"

Eric Gill on '* Art and Propaganda," Professor

-Moholy Nag^/ on '' Why Paint To-day?" were
crowded. Study groups were formed.

At this time the Situation in Europe was rapidly

growing more tense. It was impossible to ignore
the warnings of an approaching tempest. Foreign
affairs could not be dismissed as merely the
concern of '* experts." While in Britain, talk of
re-armament increased, in Germany the actual
piling up of armaments was proceeding at an
alarming rate. On top of this, was Italy's flagrant
attempt to provoke Abyssinia into war. Al-
together, the summer of 1935 was a critical period
for many thousands of pacific and progressive
people.

In September the storm broke. Italy declared
war, and Abyssinia was invaded.

The A.I.A. came together with all other cultural
bodies and organised a big public meeting,
** What Can We Do About Abyssinia ? " A
letter was sent from the meeting of 500 people,
who associated themselves with the appeal to the
Italian people, issued by the congress of Italian
cxiles being held at that time in Brüssels. Tele-
grams of support for collective action were sent
to the Government.

By November, 500 artists from all over the country
were ready to exhibit as a proiest against Fascism
and War in the A.I.A. Exhibiüon at 23, Soho
Square. Six thousand people visited the exhibi-
tion, which was of an exceedingly high Standard
and included work sent by similar organisauons

in France, Belgium, Holland, Poland and the

U.S.S.R. The Press was favourable on the whole,

and such interest was aroused, that people were
turned away from crowded lectures and dances.

There was on sale at the Exhibition the first A.I.A.

publication, ** Five on Revolutionary Art," to

which Herbert Read, Eric Gill, Dr. Klingender,

A. L. Lloyd and Alick West contributed.

The Study group ** Arts and Dictatorship," for

which artists, writers and architects co-operated,

got its impetus from the Exhibition and from
January—March, 1936, was attended by from
40—80 people.

Meanwhile, steps were being taken to improve the

organising of the pictorial publicity side of the

A.I.A. The rapidly increasing membership and
the widening of activities made it advisable for

production work, which had previously been
handled by the regional groups, to be organised

centrally. It was decided, therefore, to form a

special section of the A.I.A. for this work, and to

improve its scope and quality by getting not only

the best commercial artists, but also the copy-
writers to give a small part of their time to " Ad-
vertising for Peace." In June, 1936, the Peace
Publicity Bureau was formed to meet the growing
requirements of the National and International

Peace Movements.

In the late summer an International Peace
Movement of the greatest importance was
launched. The International Peace Campaign,
based on a recognition of the principle of col-

lective security, held its first congress in Brüssels

in September, 1936, the largest representative

gathering of the people of the World for Peace
that has even been held. The A.I.A. affiliated to

the Movement and sent a delegate to the Congress,

and is now represented on the British National

Committee, and on the arts sub-committee. The
A.I.A. 's Chief work for the I.P.C. has been the

design and execution of the League of Nations

room, and the I.P,C. room in the Peace Pavilion

of the 1937 Paris International Exhibition.

Of all the outside events which have shocked
artists out of their isolation, the Fascist uprising

and invasion of Spain has been the most pro-

foundly disturbing. The world has been horrified

by the events in Spain, and no section of society

more than the artists.



•,..,Since the first big meeting in September, 1936,
when writers, artists, scientists and actors com-
bined in a meeting of protest, collecting ;{^26o,

the A.I.A. has attempted to canalise this sympathy
in several ways. Felicia Browne, one of the

A.I.A. 's most enthusiastic mcmbers, was killed

fighting on the Government side in August. An
exhibition of her drawings was arranged, realizing

;(^200, which was sent to the Spanish Medical Aid
Committee. Later, another exhibition was held

of pictures given by numbers of artists to raise

money for an ambulance for the now famous

International Golumn. Artists giving pictures

included John, Epstein, Moore, Dobson, Grant,

Vanessa, Bell. £^^^0 was raised and a lorry sent

to Spain. Local organisations of a similar type

were later organised.

Another small and beautifuUy displayed exhibition

of handcrafts raised £6^,

The meeting ofJune 24th in the Albert Hall, for

which Picasso gave a drawing, and Paul Robeson

flew from Moscow, was called and supported by

the A.I.A. , and sponsored by the Co-ordinating

Committee for Spanish Relief to which the A.I.A.

is affiliated. pC^S^^ ^^^ made at this meeting.

This account has so far given no information as

to the A.I.A. 's relations with other artists organisa-

tions and groups, nor of what the A.I.A., since

1935, has feit to be its responsibility to artists

themselves. This very important section of the

A.I.A.'s work can be outlined separately.

The Society of Industrial Artists in February, 1936,

produced the first document ever designed to

protect the economic position of the artist in

commerce and industry. " The Gode of Fair

Practice " had the füll support of the A.I.A. and

one of the A.I.A. Committee members had for

some months been co-operating with the S.I.A.

over the contents of the " Code."

This was the first time the A.I.A. had in any way

taken an interest in a project designed to directly

benefit the economic Status of the profession, but

the interest and discussion caused by the publica-

tion of the Gode made it obvious to the Com-

mittee that there were an immense number of

subjccts awaiting research and elucidation for the

profession as a whole. It was decided that three

things would be required for a successfiil enquiry

into these subjects ; a ncwspaper, a national

Artists Congress and a Representative Exhibition

in Support of the aims of such a Congress ; these

aims to be comprehensive and to embrace both

the political and economic aspects of all subjects

discussed. Work was begun on these lines in the

autumn of 1936 and in December, the first Artists

News She^t -was published. Meanwhile, pre-

parations for a Congress and Exhibition were under

way and by the new year five separate commissions

were working out their resolutions and recom-

mendations for the Congress itself The response

of the other artists groups was however, very

disappointing, and apart from the active Co-

operation of the Surrealist Group, the Society

of Industrial Artists, and the support of the

International Faculty of Arts, the societies de-

clined to associate themselves with the Congress.

The London Group, however, went so far as to

promise to send observers. The response of

individual artists was a very different matter.

For the first time, hundreds of artists all over the

country wrote with interest, demanding informa-

tion and offering suggestions and sending in work

for the Exhibition. The Exhibition took place

in April, 1937 at 41, Grosvenor Square, S.W.

Nearly a thousand works were hung and it was

the most interesting Exhibition yet organised by

the A.I.A.

During the last two years the immense improve-

ment in the appearance of May Day and other

processions, I.P.C. and Spain meetings in Trafalgar

Square, etc., has been largely due to the work of

the A.I.A. Banners, posters and tableaux have

been designed and executed by our members.

Considerable numbers of members have attended

all outdoor demonstrations of this kind which were

in accordance with the aims of the Association,

which has its own banners for use on such occasions.

During 1938, the Association was able to extend

the work it had been doing ; the Organisation of

the activities of the Central Committee through

sub-committees made it possible for more and

more members to undertake active work. The
'' Portraits for Spain " scheme was initiated, by

which artists agreed to paint portraits, the sitter

paid the artist's usual fee, the money going to the

Spanish Medical Aid Fund ; over £570 has already

been collected by this scheme. An exhibition of

contemporary Chinese drawings, was organised.

This exhibition called '* 5,000 Years Young,"



was arranged for the China Relief Committee.
At a large Spain demonstration in Trafalgar

Square, some 30 members of the A.I.A. did draw-
ings of the meeting, an exhibition being held in

the Square to collect once more for the Spanish

Relief Funds. Some £g was collected in pennies

and some of the drawings were later sold.

A series of extremely interesting lectures were
very well attended and the Students' Group
organised exhibitions of posters and made con-

tacts in most of the London art schools. The
A.I.A. was one of the bodies instrumental in setting

up the Arts Peace Campaign, as a section of the

International Peace Campaign, to bring into one
Association, actors, writers, musicians and artists.

The A.I.A. forms the artists' committee of this

body and played an important part in the col-

lection of signatures for the petition calling upon
the British Government to grant the Spanish

people the right to purchase anti-aircraft guns~

with which to protect themselves.

The social side of the Association's activities was
not forgotten. A week-end Conference was held

in the country ; dances at the New Burlington

Galleries and at Ghiltern Court, brought over
£"100 profit to the General Fund. A summer
holiday was organised at the Ile de R6, and
several studio parties were held.

By the middle of 1938 the policy and Organisation

of the A.I.A. was sufficiently crystallised to make
it possible for a Constitution of the Association to

be prepared. The draft was discussed and
amended and finälly adopted at the General
Meeting in October, 1938.

The crisis of September, 1938, proved however,
how much more remained to be done. The
strength of the progressive people in Great Britain

was not sufficient to stop this country becoming
a party to the betrayal of one of Britain's most
important allies in Central Europe before Fascist

bluff and bullying. The A.I.A. did however,
in common with the other professional organisa-

tions, do its utmost to make clear the facts of the

Situation. An Emergency Joint Committee of
Professional Croups was formed and, when relief

at the supposed escape from war was at its height,

the Emergency Committee organised a meeting
called " Czechoslovakia—Facts " at the Conway
Hall. At this meeting, which was so crowded
as to necessitate an overflow meeting, Professor

Seton-Watson and Mr. Wickham Steed outlined

an analysis of the Situation which to-day more and
more people are beginning to see was accurate.

(For a detailed Statement of the attitude of the

A.I.A. to the Czechoslovakia crisis, see a separate

leaflet '' The A.I.A. and the Crisis.")

The tragedy of Czechoslovakia and the renewal of
bestial attacks on the Jews in Germany, the

continuance of the war in Spain and the intensi-

fication of the fighting in China, have shown even
more clearly the impossibility of the artist, or of
any other professional worker, escaping his

responsibilities as a member of the Community.
The A.I.A. formed the Artists' Refugee Committee
and artists of every type have helped the schemes
for assisting to escape from Czechoslovakia those

German artists who thought they had found a
refuge in that country.

The General Meeting on October 28th, 1938,
endorsed an ambitious programme for 1939.
An Exhibition of members' work is to be held at

the Whitechapel Art Gallery ; a travelling

exhibition is to tour the provincial art galleries
;

an exhibition of lithographs, wood-cuts, etc.,

entitled *' Britain To-day," is being prepared for

exhibition in Trade Union and Co-operative

Halls, Settlements, etc. The aim of this last

exhibition is an important one. It is to bring

aesthetically good work, with some social and
political meaning, into the hands of a new and
wide public. Plans are being completed for forming
in London an International Bureau to keep contact

between artists' organisations similiar to the A.I.A.

in some 15 countries. An exhibition of work by
members of the American Artists' Union under
the W.P.A. schemes, is being collected.

The various sub-committees have been strength-

ened, and are hard at work. The A.I.A. is

becoming the medium through which artists of
every aesthetic oudook, together with all those

concerned in the improvement of the economic
Status of the artist, can work for the preservation

of peace and of the democratic liberties which are
essential for the free development of all creative

work.

December, 1938.

Hon. Secretary A,LA.y Phyllis Terry^ 26, Downshire

Hill, A'.M^.S., Hampstead 4519.



ARBEITSGEMEINSCHAFT DER JURYFREIEN
E,K

<»

FEHEINIGUNG BILDENDER KÜNSTLER E.F,

^ÜRO: BERLIN W 50 • KURFÜRSTEN D AMM 229.GARTENH. HP.

SPRECHZEIT: WERKTAGS 4-5 AUSSER SONNABEND
ANRUF: BISMARCK 7978 • POSTSCHECK: BERLIN 78327

Im Juni 1^28

I

ALLGEMEINE UNABHÄNGIGE AUSSTELLUNG

Eine allgemeine unabhängige, juryfreie Ausstellung, die auf formal gerechter Basis uneingeschränkt

jedem Künstler einmal im Jahre eine Ausstellungsmöglichkeit bietet, ist eine Notwendigkeit:

Von den bestehenden Ausstellungen^rd mit Recht oder Unrecht eine außerordentlich große

Anzahl Künstler zurückgewiesen. Der Andrang der Künstler, die sich zur »Juryfreien Kunstschau

Berlin« melden, ist räumlich auf dieser Ausstellung nicht zu bewältigen. Viele und gerade gute

Künstler wollen heute ihre Sachen zur Schau bringen, ganz unabhängig von jeder Begutachtung

durch Kollegen und Kommissionen, auch wenn diese Begutachtung sich nur in einer Platzan-

weisung bzw. in der Wahl einer nach Meinung der Kommission geeigneten Nachbarschaft zeigt.

Es ist die Meinung vieler Künstler, daß ihre Arbeiten jede Nachbarschaft

vertragen, und ihr Wunsch, dieses zu beweisen. Die weiteren kulturellen und

besonders noch kunstwirtschaftlichen Gesichtspunkte sollen hier nicht erwähnt werden.

Die »Arbeitsgemeinschaft der Juryfreien« gibt mit Nachfolgendem Kenntnis über den Aufbau

der »A. U. A.« im Herbst dieses Jahres.

\

1. Die »A.U. A.« ist gänzlich juryfrei.

2. Die Beschickung der »A. U. A.« steht jedem deutschen und außer-

deutschen Maler und Bildhauer, jeder Malerin und Bildhauerin frei.

Aus organisatorischen Gründen ist jeder Aussteller auf der »A. U. A.«

während der Dauer der Ausstellung Mitglied der »Vereinigung Bildender

Künstler E.V.« (.Jahresbeitrag 3 Mark).

Die Mitgliedschaft besteht für die Dauer eines Jahres,^ kann aber auch

auf Wunsch nach Schluß der Ausstellung gelöscht werden.

3. Jeder auf der »A.U. A.« ausstellende Maler hat insgesamt Anspruch au

t

eine Behangfläche von 2 Meter Breite und 3 Meter Höhe. Diese Fläche

darf er mit beliebig viel Arbeiten behängen. Die Platzmiete beträgt

insgesamt 4 Mark.

Für die Platzmiete von 4 Mark kann jeder Bildhauer entweder

5 Kleinplastiken oder

2 Bildwerke in Lebensgröße oder

1 Werk über Lebensgröße ausstellen.

(Wer mit einem Bilde die Wandfläche von 2 Meter Breite überschreiten

sollte, zahlt für den angefangenen laufenden Meter je 2 Mark und

darf nicht mehr als dieses eine Bild einschicken.)

(

4. Über sämtliche Plätze auf der »A. U, A.« für Maler und Bildhauer ent-

scheidet das Los. \ <. •
>-'

>- Die Bilder werden ItBder Reihenfolge nacj^er Losnumm^
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5. Der Katalog wird keine Illustrationen enthalten, damit nicht einzelne

auf der »A. U. A.« ausgestellte Werke durch Wiedergabe im Katalog eine

Bevorzugung erfahren.

6. Die Ausstellung hat keinen Präsidenten.

7. Dem Arbeitsausschuß gehören außer 15 gewählten Mitgliedern noch

einige Künstler ohne Stimmrecht an.

Die Namen der Mitglieder des Arbeitsausschusses werden öfTentlich

nicht bekanntgegeben.

8. Den Vorsitz in den Arbeitsausschußsitzungen führt jedesmal ein anderes

Mitglied des Arbeitsausschusses.

4

Wir bitten Sie höflichst, uns bis zum 25. Juni 1928 mitzuteilen, ob Sie an der »A.U. A«.

teilzunehmen beabsichtigen.

Die Ausstellungspapiere, in denen alles Nähere über Ort, Termin, Spedition, Versicherung usw.

enthalten ist, gehen Ihnen dann sofort zu. Den Ausstellungspapieren liegen die Satzungen der

»Vereinigung Bildender Künstler E.V.« beL •

\

Arbeitsausschuß der

»Allgemeinen Unabhängigen Ausstellung«

r

^ y
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ARTHUR SEGAL

1875-1944

Non 6 facile farsi un'idea precisa di chi fu Arthur Segal

come uomo, come artista e come insegnante.

Giä i dati essenziali della sua vita lo mostrano.

Nato nel 1875 in Romania, frequentö giovanissimo

l'Accademia di Berlino, studio per un breve periodo-

a Parigi, si recö poi airAccademia di Monaco e si sta-

bil! definitivamente, cosi credette, a Berlino.

Alla Secessione, fondata da Max Liebermann e domi-

nante -aHora la scena artistica, espose con grande

successo la sua opera neo-impressionistica «Alla fi-

nestra».

Nel 1910 fonda con Noide. Heckel, Schmidt-Rottluff

e altri la Nuova Secessione, fortemente influenzata

in quegli anni da Van Gogh e Matisse.

Lasciö la Germania alle scoppio della prima guerra

mondiale e si stabill ad Ascona dal 1914 al 1920.

Furono gli anni asconesi un periodo di profonda crisi

umana e religiosa.

Relegata in secondo piano la pittura. Segal si diede

allo studio della filosofia e dei problemi religiös! con-

cretizzando le sue ricerche nel manoscritto «Geova,

la tragedia della Genesi», rimasto a tutt'oggi inedito.

Sono soprattutto di guegli anni le sue silografie, ap-

parse in importanti riviste come «Die Weissen Blätter»

(I fogli bianchi) e parimenti gli affreschi presso il Cimi-

tero comunale di Ascona, che purtroppo subirono in

seguito un infelice restauro.

Lo studio del gioco dei colori e della luce non gli

diede requie.

Liberatosi dall'idea della preminenza del centro del

quadro, propugnö il principio dell'equivalenza di tutti

gli elementi raffigurati, abolendo la distinzione tra

punti principali e secondari; la cornice stessa perse

la sua originaria funzione di delimitare il dipinto, non

servl piü da introduzione al quadro ma da mediazione

col cosmo.

V'ö tutta una serie di quadri in cui Segal cerca di ren-

dere l'elemento narrativo e letterario scandendo il

quadro in una sequenza di quadrati equivalenti e, in

taluni dipinti. articolando in cicii di immagini avveni-

menti e problemi della vita quotidiana, raffigurati in

modo estremamente pregnante. Risalgono pure al pe-

riodo asconese pochissimi quadri neo-espressionisti

che cercano di rendere con straordinaria forza e co-



lore il paesaggio, ad es. il cammino che portava alla

casa abitata in Collina.

Questi quadri costituiscono tuttavia un'eccezione. Egii

si stava avvicinando con sempre maggiore intensita

al costruttivismo e al cubismo non senza, perö, che

la transizione verso Toggettualitä e la relativa ricerca

si facessero vieppiCi sentire.

II periodo asconese fu coronato da una ricca esposi-

zione, tenutasi a Zurigo, dei risultati fin 11 conseguiti.

Di quegli anni ä ugualmente il disegno di Hans Richter

che portö a relazioni amichevoli con la cerchia dei

dadaisti.

Quando Segal ritornö nel 1920 a Berlino non 6 piCi uno

sconosciuto. Aveva affrontato piü volle su riviste spe-

cializzate i temi fondamentali della pittura. era ricer-

cato come cronista e critico radiofonico della scena

artistica dei momento, soprattutto perö diede sempre

piü libero corso alla sua vocazione per l'insegna-

mento. fondando una scuola di pittura che ebbe larga

risonanza non solo in Germania.

Fu piü volte indicato come uno dei piü prominent!

insegnanti d'arte di quel decennio.

Risultato tardivo delle sue attitudini didattiche ö un

trattato di pittura apparso purtroppo solo in inglese:

un'autentica opera d'arte sia per il teste sia per i di-

segni esplicativi.

f

In quegli anni dei ritorno a Berlino, Segal si avvicinö

al puntinismo specie a quelle praticato in Francia

e segnatamente da Matisse e Seurat che piü gli erano

congeniali.

Nacquero cosi aicune opere puntiniste veramente

straordinarie. che per Tintensitä dei colori, la con-

sumata scienza della luce e delle ombre sono da con-

siderare autentici capolavori.

Progressivamente perö. a conclusione di decenni di

sperimentazioni. di meditazione e di sempre rinnovati

studi della luce, dei colore e delle ombre, della realtä

della natura e delle sue leggi, cosl come esse gli ap-

parivano, compie una completa transizione al neo-

naturalismo.

A suo giudizio la pittura aveva avuto il torto negli

Ultimi decenni di voltare le spalte alla natura per con-

sacrarsi ail'elaborazione di raffigurazioni piene di fan-

tasia, interessant! bensi ma astruse, troppo soggio-

gate dalle scoperte dei momento.

Segal lasciö la Germania nel 1933 e fino al 1938 visse

a Mallorca assieme a Karl Otten e ad altri che ne con-

dividevano le idee. Quindi si stabil! a Oxford e Londra

fino alla morte intervenuta nel 1944.

Furono per lui nuov! anni di dure esperienze e di se-

vere prove. Fondö nuovamente un'apprezzata scuola

di pittura conferendo particolare accento e impor-



tanza aH'aspetto psicoterapeutico deü'eserciaiio del-

l'arte. i

Poco prima del suo successo pubblicö un trattato in

cui consegnö in una sorta di professione di fede la

somma della sua vita e delle sue cognizioni d'artista.

«In un'epoca di totale disgregazione, come la nostra,

in cui non sussiste nö stabilitä morale nä economica,

in cui tutto e messo sossopra e preso dal caos, la mia

salvezza, vista sotto il profilo ottico, sta nella medita-

zione sulle leggi eterne della natura; e qualcosa cui

ci si puö aggrappare e in cui si puö trovare requie.

I miei Ultimi quadri respirano l'armoniosa perfezione

deH'impersonale. La considero come il simbolo di un

ordine futuro »

Capolavori di Segal appartenenti ai diversi periodi

si trovano in importanti musei di piü parti del mondo.

Tuttavia la grande confusione regnante nel mondo

dell'arte non ha consentito per molto tempo il pleno,

doveroso riconoscimento del valore di Segal nonche

la meritata diffusione della sua arte. Le cose stanno

perö sostanzialmente cambiando da due decenni. In

tutto il mondo si sono allestite esposizioni di suoi

quadri e silografie.

P. es. la «Berliner Stadtgemeinde» organizzö, in occa-

sione del centenario della nascita di Segal, un ampia

esposizione della sua opera.

La Sotheby di Londra, la piü importante casa di ven-

dita di oggetti d'arte del mondo, ha realizzato, caso

piuttosto raro, un'asta speciale di parte della succes-

sione di Segal coronata da un grosso successo.

Un piü vasto pubblicö pot§ accedere per la prima

volta alle silografie di Segal, anche perche se ne

erano conservati i legni, in occasione di un'esposi-

zione alla Kunsthaus di Zurigo. Con ciö 6 dato sperare

che venga avviata una nuova valutazione e riconsi-

derazione della sua opera.



ARTHUR SEGAL

1875 - 1944

^

Sich ein Bild zu machen von Arthur Segal als Künstler

und Lehrer, ist eine äusserst diffizile Angelegenheit.

Schon die äusseren Daten seines Lebensganges wei-

sen darauf hin: 1875 in Rumänien geboren, besuchte

er frühzeitig die Berliner Akademie, studierte kurze

Zeit in Paris, ging dann auf die Münchener Akademie

und Hess sich schliesslich - wie er glaubte - endgültig

1903 in Berlin nieder.

In der von Max Liebermann begründeten Sezession,

die die Kunstszene beherrschte, stellte er mit vielem

Erfolg sein erstes neo-impressionistisches Werk «Am

Fenster» aus. 1910 gründete er, zusammen mit Noide,

Heckel, Schmidt-Rottluff und anderen, die «Neue Se-

zession», stark beeinflusst in jenen Jahren von Van

Gogh und Matisse.

Bei Ausbruch des 1. Weltkrieges verliess er Deutsch-

land und nahm seinen Wohnsitz von 1914-1920 in

Ascona. Die Asconeser Jahre waren eine Zeit tiefster

menschlicher und religiöser Krise. Die Malerei trat

zeitweise in den Hintergrund, er studierte Philosophie

und beschäftigte sich mit religiösen Fragen, was sei-

nen Niederschlag fand in einem Manuskript «Jehova,

die Tragödie der Genesis», das noch der Veröffent-

lichung harrt. In diesen Jahren entstanden im wesent-

lichen seine Holzschnitte, die in bedeutenden Zeit-

schriften, wie «Die Weissen Blätter», erschienen, und

ebenso die Fresken am Asconeser Friedhof, die spä-

ter, leider sehr zu ihrem Nachteil restauriert wurden.

Das Spiel der Farben und des Lichtes beschäftigte ihn

all die Jahre. Er löst sich von der Idee des Zentrums

eines Bildes als der Hauptsache los, sieht alles Darge-

stellte als gleichwertig an, kennt keine Haupt- und

Nebensachen, und zwar so weit, dass der Rahmen des

Bildes seine bildbegrenzende Funktion verliert, nicht

in das Bild zurückführt, sondern die Beziehung zum

Kosmos eröffnet.

Es gibt eine ganze Reihe von Bildern, in denen er das

Erzählende, das Literarische, durch Aufteilung des

Bildes in gleichwertige Quadrate darstellerisch zu er-

fassen sucht, ebenso wie er Ereignisse, Geschehnisse

und Probleme des täglichen Lebens in Bildzyklen glie-

derte und überaus impressiv zu gestalten wusste.

Aus der Asconeser Zeit gibt es auch ganz wenige

neo-expressionistische Bilder, die mit ausserordent-



)

lieber Kraft und Farbe die Landschaft zu erfassen

suchen, wie z.B. den Weg zu dem Haus, das erfauf der

Collina bewohnte. Aber diese Bilder sind die Ausnah-

men. Er näherte sich dem Konstruktionismus und dem

Kubismus mit beachtlicher Intensität, wobei aber doch

die Obergänge und das Suchen nach dem Gegen-

ständlichen sich allmählich immer stärker bemerkbar

machen.

Seine Asconeser Zeit wurde mit einer reichen Ausstel-

lung seines bisher Erreichten in Zürich abgeschlos-

sen. Aus diesen Jahren stammt auch Hans Richters

Zeichnung von Arthur Segal. den manche freund-

schaftliche Beziehung mit dem Kreis der Dadaisten

verband.

Im Jahre 1920 ging Segal wieder nach Berlin zurück,

kein Unbekannter mehr. In wissenschaftlichen Zeit-

schriften hatte er sich mit den Grundprinzipien der

Malerei mehrfach auseinandergesetzt, er war ein ge-

suchter Radio-Darsteller und Kritiker der künsteri-

schen Szene, insbesondere aber entfaltete er mehr

und mehr seine Fähigkeiten des Lehrens durch eine

Malschule, die nicht nur in Deutschland Anklang fand.

Er wurde vielfach als bedeutendster Mal-Lehrer dieser

Jahrzehnte angesehen. Ein spätes Ergebnis dieser

seiner besonderen Begabung ist ein leider nur in Eng-

lisch erschienenes Mal-Lehrbuch, das zeichnerisch

und textlich selbst ein Kunstwerk ist.

Segal näherte sich in diesen Jahren der Rückkehr

nach Berlin dem Pointillismus, wie ihm aus der franzö-

sischen Malerei am meisten Matisse und Seurat nahe-

standen. So entstanden einige wundersame pointilli-

stische Werke, die von grosser Intensität der Farben,

Kenntnis von Licht und Schatten, in ihrer Art als Mei-

sterwerke anzusehen sind.

Allmählich aber vollzog sich als Ergebnis der Jahr-

zehnte des Experimentierens, des Nachdenkens, des

immer wieder erneuten Studiums von Licht, Farbe

und Schatten, der Gegebenheiten der Natur und ihrer

Gesetzlichkeit, wie er sie zu erkennen glaubte, eine

völlige Wendung zum Neo-Naturalismus. Die Natur

war, seiner Ansicht nach, in den letzten Jahrzehnten

der Malerei abhanden gekommen zu Gunsten von

Konstruktionen und phantasievollen Gebilden, interes-

santer aber auch abstruser Art, zu Gunsten von Ent-

deckungen des Tages und der Zeit.

Segal verliess 1933 Deutschland, lebte bis 1938, zu-

sammen mit Karl Otten und anderen Gleichgesinnten,

in Mallorca, dann bis zu seinem Tode 1944 in Oxford

und London. Es waren neue Lehrjahre für ihn, Jahre

schwerer Prüfungen. Er etablierte eine angesehene

Malschule, der er in jenen Jahren auch und grundsätz-

lich psychotherapeutische Bedeutung beimass.

Kurz vor seinem Tode veröffentliche er einen Aufsatz,

in dem er die- Summe seines künstlerischen Lebens



und Erkennens bekenntnishaft niederlegte:

«...In einer Zeit wie der unseren, in der alles aus den

Fugen geraten ist, in der weder moralische noch öko-

nomische Stabilität besteht, in der alles verworren und

chaotisch ist, ist die Meditation über die ewigen Ge-

setze der Natur, vom optischen Gesichtspunkt aus ge-

sehen, meine Rettung; etwas, an das man sich halten,

an dem man ruhen kann. Meine letzten Bilder atmen

die harmonische Vollkommenheit des Unpersönlichen.

Ich betrachte sie als Symbole zukünftiger Ordnung...»

In bedeutenden Museen der Welt sind Meisterwerke

von Segal aus den verschiedenen Perioden zu sehen.

Seine internationale Anerkennung und Wirkung konn-

te jedoch anlässlich der Wirren der Welt Längere Zeit

nicht in vollem Ausmass in die ihm gebührende Weite

gehen, in den letzten zwei Jahrzehnten ist aber weithin

eine Ärlderung eingetreten. Fast in aller Welt fanden

Ausstellungen seiner Bilder und Zeichnungen statt.

Zu seinem loojährigen Geburtstag unternahm die

Berliner Stadtgemeinde eine umfassende Ausstellung

seines Werkes. Das grösste internationale Kunst-

haus Sotheby-London veranstaltete, was wohl nur sel-

ten vorkommt, als Sonderversteigerung Teile seines

Nachlasses mit grossem Erfolg. Seine Holzschnitte

konnten, da sich die Stöcke erhalten haben, zum er-

sten Male einem weiteren Publikum in einer Ausstel-

lung des Zürcher Kunsthauses - auch durch einen

Sonderkatalog - zugänglich gemacht werden. Damit

ist auch zu hoffen, dass eine neue Bewertung und

Auseinandersetzung mit seinem Werke einsetzen wird.

M. K.

^(V/9^/



' .Jt

t:

NUSEO CONUNALE

-^

I

N/

V l^'-r

t^

15 aprile 15 maggio

Aperto - Geöffnet
Lunedi - Sabato 15.00 - 18.00
Domenica - Sonnfrag lo.oo - 12.oo

Entrata diefrro: aii. b*
Eingang hinter:

^ibergo Riposo

Tip. Bettini, Atcona



Ar, }^o^
i'

/f/tTf^^i^ Jr<f/fi Cou-e-cr/oi/ ^^^/S

.A .^

/ /

- ! t

J



» «^

•^-

\
^


