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Stäbtefdjau

Berlin

Das Berliner Jlusftellungswefen bes leßten

IDintcrs jianb unter bem Reichen ber englifchen

BTalerei. Die erfte nennenswerte unb mit be»

fonberer jcierlidifeit eröffnetc Jlusftellung (Sep«

tember (307 bei Schulte) würbe oeranftaltet Don
ber „international Society of Sculptors, painters

anb (ßraoers". 3m 3anuar tarn bann bie

taufenbfadi befprodjene große engiifche Jlus«

(Teilung ber 2lfabemie. 3hc £rfolg war für

Berlin — bas IDort ift liier wirtlich einmal

berechtigt — beifpiellos Bis 311m leßten Cag
war in ber Jtfabcmie ein ©ebränge, wie man
es felbft in ber Bationalgalerie surjeit ber 3°ht*
tjunbertausfiellung nicht erlebt hatte. Die Damen
ließen fich auf ihre 2trt anregen. Ijutformen,

ffaartrachten unb §ufdinitt, bie man bei ben

altenglifchen Bilbniffen fennen gelernt l}<xtta,

(amen in Blobe. 3n ben fünftlerifchen unb ben

funftfritifchen Kreifen wogte ber Streit. Die

feierlichen Beben bei ©elegenheit ber Eröffnung
ber Se$effion unb ber ©roßen Berliner brachten

enblich ben Jlbfdiluß. IDar man in BToabit ber

Bewunberung coli für bie engiifche Kunft, fo

nannte 8Ta| Ciebermann fie in rerärgerter Stirn»

mung „greifenhaft".

So ftaefe IDirfuugen müffen fchon non
ftarfen Urfachen ausgehen, unb bie Urfadien bes

englifchen ©rfolges finb nicht emsig in ben Dor»
3Ügen ber englifchen Kunfl (ber älteren natür»

lieh) 3» fuchen, fonbern ebenfofehr in gewiffen

Schaben bes neubeutfdien Kunftfchaffens. Die
ewige Jluslänberei hat uns glücflidi fo weit ge»

bracht, baß ber Begriff „beutfehe BTalerei" wie
ein IDort ohne 3nhalt oon jebem Munftfchreiber«

ling befpottelt werben barf. Die Irabition ift

uns Dertoren gegangen. 3eber junge BTaler

glaubt fid) berechtigt unb befähigt, fraft feiner

„perfönlichfeit" alle Überlieferung mißachten,

unb aus ben Ciefen biefer feiner perfönlichfeit

heraus gans oon oorne anfangen 3U fönnen.

Unb nun lernten wir in ber englifchen BTalerei

eine Kunft fennen, bie eine Überlieferung oon
3ahrhunberten hat, eine Überlieferung, bie jebem
ein3elnen gans beflimmte ©efeße oorfdirieb.

Solche Crabitionsgefeße, würbe im Dcutfdjlanb

ber Seseffionen immer wieber gejagt, laffen

feinerlei fünftlerifdie Selbftänbigfeit auffommen.
Unb bie engiifche Jlusftellung erbrachte ben Be»
weis, baß folche ©efeße gans im ©egenteil bie

mirfiiehe fünftlerifdie Kraft nicht oerniditen, fon*

bern 3ur ©ntwicflung bringen.

Sooiel an biefer Stelle über bie englifdie

Jlusftellung unb bie engiifche BTalerei. Bur
eine allgemeine Bewertung ift noch geboten. Die
Bewunberung für bie englifdie Kunft hat fich

Dielfach in bern tDunfdj geäußert, unfere Bilb»

nismaler follten oon ben ©ainsborough unb
Bomney unb Baeburn unmittelbar lernen. 8b
jeßt ift glücflidjerweife fein emftsunehmenber
Blaler bern gutgefmnten Bat gefolgt, unb wir

wollen hoffen, baß wir auch lünftig oon einer

foldjcn Blobe befreit bleiben. IDie man bei aller

Jlditung oor ber Überlieferung perfönlich felbft»

ftänbig bleiben fann, bas ijt bas einsige, was wir

oon ben ©nglänbem lernen fönnen unb wollen.

3m übrigen finb bie englifchen Überlieferungen

anbere als bie beutfdjen, bie uns allein angelfen.

Unb wie auf ben Künfiler follte bie Jlusftel*

lung auf ben Jlusftellungsleiter wirten. £ng»
lifdjes (8 . 3aVhunbert haben uns bie größten

unb fleinften Berliner Kunftfalons mtfi wirtlich

genug geseigt. IDie wäre es, wenn man nun
auch einmal seigte, was an guter BTalerei in

Deutfdilanb im (8 . 3ahrhunbert geleiftet

würbe? Die Kunfthanbbüdier wiffen nicht oiel

baoon st> Jagen. Sie wußten auch nicht oiel

©Utes oon ber beutfdjen BTalerei bes (9. 3ahr»
hunberts, bis bie große Jlusftellung in ber Batio»

nalgalerie fie belehrte. <£s fpricht mehr als ein

Unseichen bafür, baß eine groß burdigeführte

Jlusftellung „Deutfche BTalerei bes (8 . 3ahc*

hunberts" ähnliche fiberrafchungen bereitete.

t



6 Stöbtefdjau

Hod; jroei große Zlusjiellungen brachte bi«

Zlfabcmie Die eine mar Jriß IDenter geroib*

met, ber fie nicht lange überleben follte. Sic

fdjloß ftc*T unmittelbar ber englifchen Zlusftellung

an, aber beim publifum mar IDerner läugft

außer Zltobe unb bie Säte, bie im Februar oft

gefchloffen merben mußten, meit bie Ccute gar

5U maffenbaft anbrängten, maren im ZTtärj gäh*
nenb leer. — Don grunbfäßlicher Sebeutung mar
bie Zlfabemieausftellung um bie Jahcesroenbe.
Jlrtur Kampf, ber (ie leitete, bemies mieber ein«

mal, mie febr er über ben Kunjtparteien ftebt.

3n ber Cifle ber oon ihm, bem präfibenten ber

Zlfabemie, eingelabenen Künfller überroogen ganj
entfdjieben bie Sejeffionsnamen. Dur bie fin*

tagsmoben ber 3ejeffion, bas Crumpfen mit bem
Zteueften, ZUlerneueften machte unb macht Kampf
nicht mit. Sofern eine Derftänbigung jroifchen

ben Parteien noch heute möglich ift — unb bie

folttc möglich fein! — mirb fie biefem „Ztfa-

bemifer" getingen, ber fo nachgiebig unb bodi

ein fo geraber fünftlerifcher Ch^rafter ift.

Don ben Sonberausjtellungen, an benen im
Berliner Kunftrointer ja niemals ZTtangel ift,

maren bie roirfungsooliften bereits befannten

Künfitem gemibmet. Jm (Oftober machte eine

Eiljefors-Zlusftelhmg im Künftlerhaus einiges

Zluffeljcn. Die fcifche biefes befteri aller lebenben

Ciermater fiegt immer mieber. fr betjerrfcht alles,

mas irgenb in ben Zlteliers $u lernen ift, aber

feine Silber riechen nicht nach Ccrpentin, roirfen

oielmebr mie bie lebhaften Schilberungen „aus
bem Cagebuche eines Jägers". — Spulte h«t

bas Derbienfi, burch eine umfaffenbe Zlusftellung

t>on IDerfcn ©tto (Bremers tytt flarere Dorftel«

tungen oom ZDefen biefes ZTIonumentalfünftlers

gefdiaffen ju hoben. Der Schöpfer bes epifdj

großen „©byffeus unb bie Sirenen" ift roahr*

baftig nicht nur ber „Schüler Klingers", als

ber er bi ben Kunfigefchiditen gebucht ift. ZTTit

Klinger, unb mit Stauffer-Sern unb (Beyer hot

©tto (Bremer, mie (ßuthmann im Katalog (ehr

richtig faate, lebiglich eine geroiffe (Sleichartigfeit

fünfiferifdjer fntroicflung gemein: „oom Detail*

ftubium ber ZZatur im Sinne ber großen beutfehen

Ztteifler bes 16. Jahchunberts ju ZTfonumentalität

unb Stil." — Jluf engere Kreife, aber auf bie

um fo ftärfer roirffe eine 2TTelchior*Ceehter*2Ius*

ftellung bei (Burlitt. Cedfter ift ber (Typus jener

Künfller, oon benen man fagen fann, fie hoben
eine (Bemeinbe. Jn feinem <BIasgemäibe»Crip»

tydjon bemies er oon Beuern, mie oiel Sinn
er hat für bie fir<hlich*fcierlid;e (Befie ber «Botif,

ihre Zlsfefe unb IDeltoerachtung — unb mie

herjtich menig Derjtänbnis für bie bäurifdj ge*

funbe, burch unb burch oolfstümlich« Kunft, ber

mir bie 5arbenfreube ber (Botif, ihr ©rnament
unb ihre fdjönflen Cinien oerbanfen. Das ift

ja überhaupt bas alte Dorurteil ber Künfller

mie ber Kunjigetehrten, baß fie nur um eine

firdjliche unb nicht um eine melttidje (Botif miffen.

Die meltlidfe aber mar oor ber firdjlichen ba,

in bfausgerät unb Sdfmucf, unb ihr märe ein

nadifüblenber Künfller gerabe heute fehr ja
roünfdjen. — Den (Serud) ber frifdjen Ziefer«*

meibe unb l^rbe ZHorgenluft meinte man sw
fpüren, menn man oon ber Cedjterfchen Zlus-

ftellung hmüberfam in eine gleichseitig bet

Schulte tagenbe, bie bjemrid) §üget gemibmet
mar. Zils lechnifer mirb §ügcl heute oor allem
gerühmt. ZTTan fennt feine breite, fehmere, man
möchte fagen: horijontalc ZRalart (beseichnenb

ift es übrigens, mie feiten er bei feinen Silbern
bas Ijochformat roählt, unb mieoiel meniger fidjec

er bann fcheiitt). iDie er mit biefen fdjeinbac

plumpen ZTIitteln feine Ciere ijerausmobelliert,

baß man fühlt, mie fie befeelt finb oon einer faft

unbänbigen Kraft, bas ift freilich berounberns-
roert. ZTIinbcftcns gleidjbebeutenb mie ber ©ier«
ift aber ber Zltmofpbärenmaler Süael.

3m ZTtärs hatte bas Künftlerhaus eine fleinc

Senfation oorbereitet burch bie Zlusftellung ber
frlerfehen fntroürfe su ben IDiesbabencr Kur-
hausfresfen, befannt burch bas abfprechenbc Ur««

teil bes Kaifers, ber fie „$u bunt" fanb. Der
Kunftgefdjmacf bes Kaifers mirb in Berlin fehr
häufig unb fehr energifdj fritifiert. Zlucb bies*

mal hätte man gern su frier als ber Partei bes
Schmächeren geftanben, aber es ging beim beften

ZDillen nicht. Diefc Sachen maren in ber Cat
„SU bunt", friß frier hatte ben 5ebler gc-
mad’t, plafat* unb 5tesfoftU su oermechfeln.

Farben, bie für ben form ber Straßen oorsüglich

paffen mochten, gab er in einen Junenraum,
unb fo fonnte man troß aller (ßegenbehauptun*
gen nur feftfiellen, baß ihm bie erfte Doraus»
fefjung für gute 5resfofunjt, ber Sinn für Kaum*
mirfung fehle.

Zttit großem prunf unb oielen fdjönen Beben
trat su Scginn bes Jahres Seeffelbergs IDer-

banbi*Sunb tn bie ©ffentlicbfeit. pflege beut-

fcher Kunft mar fein Programm, unb mas er

unter beutfeher Kunft oerftanb, fudjte er ansu*

beuten in einer erflen, oorbereitenben Zlusftellung

im Künftlerhaus. Die Zlusftellung mar gut unb

nicht enghersig, fo baß man nur bebauern fann,

baß ihr bisher noch feine streite folgte. Choma
mar ausgeseichnet oertreten. Steinhaufen, Dolf»

mann, ,§umf>ufdj, bie tDorpsmcber, ber märfi*

Künftlerbunb unb mas fonft nicht noch alles

Sur Stelle mar
: für jeben Unbefangenen mar mie»

ber einmal ber Seroeis erbracht, baß mir eine

eigene beutfebe Kunft heute haben. Zlufgabe bes

IDerbanbibunbcs märe es gemefen, es bei biefer

großen Beerfchau nicht bemenben 3U laffen.

fs fdieint nun, als ob eine rührige fleine

(Befellfchaft bie meniger effeftoollc aber um fo

roidjtigere Kleinarbeit, in fin 3elausftellung«n
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Stäbtefchau 8

ausgefprodjen beutfchen Künfllem ju ihrem
Bedjt 3u oerhelfen, übernehmen wollte. Sie

nennt fidj ,,®efellfcbaft für Kitnfl unb Citeratur"

und tagt in den Uusflellungsräumen des Der«
lags oon Sifdier unb 5ranfe. Die Uusjlellungen

finb gefdjmadooll infjeniert unb hüten fid; cor

bem fehler, burd] bas Dielerlei des Dargebo«
tenen bie 2lufmerffamfcit ju jerfplittern. UTehr
als brei MünfUer finb nicht certreten (ein ®runb*
faß, ber in allen Kunjlfalons burchgeführt werben
follte; rcie bie bellen Konjerte heute bereits eine

ausgefprodicne Dorliebe für bas Drcinummern*
Programm haben). groei UTalernamen, bie hier

erft einen rechten Klang befamen, muffen be«

fonbers genannt werden: fjartig unb Scholf*

mann. Sine burd) unb durch gefunbe Batur
fleht in fjartig ber IDelt gegenüber. Dolle, un»

gebrochene Farben, energifdi jufammenfaffenbe
Umriffe unb eine einfache, fiare Dispofition.

Einer fofehen 5trt fann man fidj roohl freuen in

einer geit, ba eine nimmermübe Zergliederung

ber 5orm unb 5arbe ats Kunfl beronnbert u>irb.

Etwas ähnliches ift es um Scfjolfmann, beffen

gefunb nieberbeutfdic Kunfl in IDorjJsroebe ihre

IDahlheimat fanb. IDeber im Schrifttum nod)

m ber bitbenben Kunfl fehlt es uns heute an
guten Utenfdjenfchitberern, bie (ich frei halten

Don aller Sentimentalität. Scfjolfmann gehört

ju ihnen. IDie er feine Bauern ober and) geiftig

tätige Utenfdien barfletlt, bas heifcht Uufmerf«
famfeit felbfl in ber Erinnerung an bie bejlen

IDorpsrocber. Unb roie bie HTenfcben, finb bie

(Sehäfte, in benen fte arbeiten, nnb bie llatur

ringsum gegeben.

Die Sejeffion gab biesmat ihren Befucbcrn

ein fdjroeres, ein bis h*ute noch immer nicht

gelöftes Bätfel auf. Der Clou ihrer Uusflellung

trat nämfich eine gan3 föfllidje Sammlung con
geidnungen, <Dl« unb Cemperabildem tDilbelm

teibts. Die Sammlung enthielt eine gansc Beihe
fafl allgemein noch unbefannter IDerfe aus pri«

oatbefig, unb blieb nicht etroa tenbenjiös auf
teibls „jroeite periobe" befcfjränft, fonbent

gab ein Bilb bes ganjen Künftlers. Seltfam,

rounberfeltfam, roie Ulilhelm teibl m biefer Um»
gebung roirfte. Der Ulaler bes ruhig feften

Blicfes inmitten non Ceutcn, bereu Beobachtung
blinjelt ober fpäht; ber Ulaler bes Seins unter

Beroöfen, bie flolj finb, irgenb eine ganj flüch«

tige 2lugenbIicfsbeobad;tung felljubalten
;

ber

Ulaler bäuerifdjer ®efunbheit neben bfvflerifem.

Eine bereute Derhöljnung alles beffen, roas ben
Durdifdinitt ber Berliner Scjeffion hejeidinet,

hätte fein graufameres Beifpiel roählen fönnen.

IDas follte bie Sammlung gerabe hier? IDie

gefagt: ein ungelöftes Uätfel.

®auguin unb oan ®ogh roaren bis jefjt bie

leiste (ßrenje geroefen, an bie ber „flürmifche
IDagemut ber Sejeffion" herangefommen roar.

2Juch bie roar biesmal überrannt. 2lber roas ba
oon franjöfifdjer 3«genb heuer gejeigt rourbe,

unb roas jüngflbeutfdilanb (richtiger: Jüngfl-
berlin) ju ähnlichen Ceijhmgen anfpomte, bas
roar fo drollig in feiner Übertreibung, dag es

felbfl auf ben Berliner IDeflen ohne IDirfung

blieb. Einige Senfationsbilber roie eine in ®c-
burtsroehen fich roinbenbe Jrau, bas ftmifdje

Bild in allen Einjelheiten burchgeführt, ober
eine Dergeroaltigungsfjene, mögen nach ber ab«

fehreefenben IDirfung, bie fte auf alle Parteien
ausübten, minbeftens bas eine ®ute gehabt
haben, dag man fich fagte: fo geht bas nicht

roeiter. Diefe Uusflellung roar nach 5orm unb
3nhalt ein Uugerfies, nach bem bie Befinmntg
fich roieber einftellen mug, roenn es überhaupt
noch eine Sejeffion in Berlin geben foll.

groifdjen ben Ungeheuerlichfeiten fanden fich

roie immer einige Bilder, oor benen man roeilte.

Dom armen IBalter Ceiftiforo roaren fünf Bilder

ba, bie beroiefen, roie felbflänbig ber feine poet
ber norbbeutfehen unb bänifchen tandfdjaft ge«

roorben roar, der fo früh flerben follte. Cieber»

mann roar in brei Bilbniffen nicht nur Ulaler,

fonbem auch guter Ehotofteriflifer. <£orinth

fpielte biesmal roeniger als fonjl ben roilben

Blann; fein Bild „Hacftbrit" roar'fogar ein aus-

gejeidjnetes Stücf Uftmalerei. SleDogt brillierte

in einem Bildnis ber Durienr als Kleopatra.

3fraels, Kalfreuth, Sohn-Bethel, Strathmann,
Bartning, Klein »Dicpofb, IDalfer, Ulberts,

Brandenburg — ein gimmer coli fehr guter

Sachen roar fchon jufammenjubringen, bas neben
teibl nicht parobiflifch geroefen roäre. Unb
roollte man ähnlichen Kunftrocrfen m gufunft
mehr Beobachtung fdjenfen als den hertifd]

fidj breit machenden Senfationcn, bann roürbe

bie Sejeffion auch roieber eine geiflige Ulacht

werben fönnen.

Die Sfulptur, bie fonjl noch immer ber

Sejeffion befferer (Teil geroefen, franfe biesmal

an Bidjtung unb partei. Die Utaillot unb Ulinne

fangen an auch hi** Schule 3U machen. Uber
bei ihren „deutfdjcn" Ulitläufern uns aufju»

halten, haben roir noch weniger Deranlaffung als

bei ben Üachahmem ber ®auguin unb t>an ®ogh-
Das befle rourbe oon Kleinplaftilem unb oon
Silbnisffulptcren geteiftet. Die plafetten Unter»

holjers, die Putten oon Kraus, pottners Kera*
mifen unb bie Büflen oon Klimfdj unb einige
r»on (Regler roaren fehr tüchtige Urbeitert. Don
ben gröger gedachten unb ausgeführten IDerfen

roaren nur drei als über ben Durchfchniti ragend

3U nennen
:
pöppelmanns Brunnen mit weiblicher

ijigur, Cuaillons bereits befannter f^irfch unb
Bifolaus Sriebridjs Caujieher.

Die groge Berliner Kunflausflellung ifl in

biefem 3ahr (unb nicht $um erflenmal ifl bas fo)

am beflen djarafterifiert burd; bas alte XDort
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r>om just* miiieu. tDenig cSipfellciftungen, ober

ein (ehr achtbarer Burchfchnitt. Befonbere 21n«

ertennung oerbiente bie Kufmadjung bes(Ban3en.

Bas Biefentreibhaus aus (Sias unb Eifen mar
in ben meijlen Sälen faum micbcrjuerfeimcn,

Eingefpannte Becfen unb oorgefdiobene IDänbe
macbien bie Säume, bie früher fo unangenehm
an ben Emporfömmlingsgefchmacf ber cßrünber*

jeit erinnerten, einigermaßen behaglich. T»ic

Ijängefommifjion paßte bem geläuterten <Be»

fdjmacf (ich an, inbem [ie feine Überfülle an
ben IDänbcn bulbete. 2111 biefen rübrenben Sc»
mühungen, bie (ich mit einem fo (proben Blaterial

abgeben müffen, märe es non Serien ju u>ün*

[eben, baß man ftdt enblich einmal entfdjlöffe,

ben unmöglichen (Blas-Eifenbau überhaupt oer»

febminben ju (affen unb ihn ju erfeßen burch

einen Sau, mie ihn bie moberne 2lusftellungs»

technif oerlangt.

3n ben Sälen ber Berliner ZTlater fonnte

man fid) mit freubc ttergemiffern, roie bie £uft

an machen, frifdjen färben, ben richtigen Bauern»
färben immer mehr (ich burdjfeßt. Bie Blalerei

hatte ja lange ganj mie burd; Diele 3ahre
hinburch bas Kunftgemerbe, eine bebenflidje

Sdjmäche für blaffe, blafierte Farben, bie allein

als fünfllerifdj ootnehm empfunben mürben.

Das ift nun gottlob oorbei, unb bie nieberbeutfeh

fräftige 21rt ©tto ij. Engels, bes 21usftellungs»

leiters, fann als bejeidjnenb für ben Burchfchmtt

gelten.

Ein glücflicher (Sebanfe mar cs barnm auch,

bie Bieberbeutfehen, in benen neben Engel na*

mentlid) Bettmann henrfdjt, in einer Sonber»

ausftellung ju oereinen. Bie IDorpsmeber, Kall»

morgen, Ceipolb, 2nohrbutter, febberfen, um bie

michtigften ju nennen, maren hier oereint. Bedjt

Derfchiebene Baturen untercinanber. 21ber man
brauchte nur bie Ceijhtngen ber neuen cSruppe

mit bem ju Dergleichen, roas etma bie alte ZTlün»

djener Künjllergenoffenfchaft ju geben hatte, unb
man überjeugte fid), baß gemiffe Stimmungen
audt ben fo oerfdjiebenen Borbbeutfchen gemein»

fam finb, unb baß eine fblehe Bereinigung nicht

nur für bie 3ntereffen ihrer Blitglieber, fonbem
aud) für bie ber Kunflgenießenben förberlid)

fein fann.

Etroas ganj Beucs hatte bie 21usftellung$»

teitung im meftlidjen flügel oerfucht. Eine gattje

flucht Don Sälen mar 311 einer Einheit sufammen»
gebracht, Sunädjft fah man ba jnvi Säle alt»

japanifdjer tjanbmalereien unb plaflif. Bie

Sachen maren aus prinatbefiß unb unoerfäuflid}.

211fo mas feilte biefes 2i!tjapan hier? Blan fanb
bie 2(ntmort, menn man Sie flucht ber hinter

ber 3apanausfte!!ung iiegenben Säle W unb 50 s

bis 50h burchmanberte. Bie Bäume 50 a bis

50h, eine fleine funftgeroerbtlche 2lusfiellung,

(teilten bie IDoljnung eines reichen Kunftfreunbes
bar, unb Saal ^ bcsfelben unbefannten «Bottes

„cEalcrie". Biit biefer (ßalerie hatte bie 2lus»

ftellungsleitung ihren befonberen Ehrgei}. £)ier

mollte fie 3eigen, mas gute neue beutfdje Kunjt

fei, unb fie seigte es mit ben ihr 5« Derfügung
ftehenben Bütteln gut unb unparteiifch. eßenau
nun, mie tierr oon (tfdjubi einft feiner Bational*

galerie ein fransöfifches Kabinett cingegliebert

hatte, rneil gerabe bie franjofen für bie neue
beutfehe Kunjt fo fchr bebeutenb fein follten,

hatten bie fjerren in Dloabit ihrer (Salerie ein

altjapanifd'cs Kabinett angelagert. Unb bas aus
ganj bemfelben (Brunbc. IDer oon betben par»
teien recht hat? Blir fdjeint, biefe Kenner mer»
ben hüben unb brühen recht feltfam, menn (ie

ins fjijtorifche abirren.

3n ber 21bteilung für Silbnerei maren oon
mirflichcr Sebentung nur smei IDerfe: ijer»

mann fjofäus, „Blittelgruppc bes Bresbener
ülojartbcnfmals", unb „bie Baeht" oon 21boIf

Brütt. 3n ben anmutigen btei frauengcftalten,

bie, fo oerfchiebcn an Haltung unb 21usbrucf, in

ihrem Bcigenlans bodj fo einheitlich erfdjienen

mie ht einem finfonifchen Saß oerfdjieben geartete

(Ehernen, hott* Ijofäus bem (ßenius Btojart

mahrlid) eine reinere Sulbignng gebracht, als es

burch bas Übliche Biosartbenfmat in Bofofoauf*
machung gefdjeben märe. Sei ber Blamier-
gruppe „Bacbt" mar es bemunbemsroert, mit

melcher Kunft Srütt ben brutalen Seifen fo3u»

fagen bematerialifierte, ihn fo Dergeiftigte, baß
er faji mirfte mie ein gebämpftes Bofturno.

3m übrigen seigte (ich in biefer 21usftellung

fo gut mie nichts oon eigentlichen Bildhauer»

fdjulen, oon Überlieferungen, bie für ganse cßrup*
pen bejiimmenb finb. IDir miffen, es gibt im
fanbe fchon bie rechten Porausfeßungen für bie

Berausbilbungen einer Stilfunft auch m ber

Sfulptur. 3m leßten 3ahr ließ teberer erfennen,

melchen heilfamen Einfluß bie monumentale
Baufunft auf bie Silbnerei ausübt. (Bäbe man
fidi Blühe, fo ließe (ich fchon einiges Silbnerifche

Sufammcnbringen, bas in feiner Eigenart oon
großen architeftonifchen unb anberen guten (Be-

bauten ber (Segenmart befümmt mürbe. 2lber

es mar nichts berart gefch«hen. Bie meifien

ausgefiellten IDerfe erjählten fdjließlidi hoch nur

bas eine, baß heute ben Silbhauern fleißig 21uf*

träge erteilt merben.

ZPilly pafior.
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JlTünctfen

IPtll man über bas fünßlerifde toben m
Blünden beridten, fönnte man junächß Sarauf

hinmeifen, was an neuen Bauten unb BUbwerfen
cntßanbcn tft, auf alles, was fid; als räumliche

Crfdemung bem Kuge barbietet. €s gibt aber

auch noch anbere Jaftaren, bie babei mit in Stage
fornmen. Bie Kunft als ein integrierenber 8c»
ßanbteii bcs öffentlichen Cebens, ift auch eine

Seitliche firfdjeinung, baber intereffiert aud; alles,

u'as fid) im Pünfllerifdyn Ceben begibt: Kas-
ßellungen, Künßlerjubiläum, IDetibewerbc unb
bergleidjen. Don neuen Bauten unb Benfmälem
ift nicht i'iel }u berichten, benn bie großen Zltonn*

mcntalbauten, ffodebers Derfebrsminifterium,

Seibis beutfefjes BTufeum finb erß im JDerben.

3" lebenbtger cEntwicflnng begriffen finb auch

alle bie treibenben, förbernben Kräfte im fünft*

lertfcben teben, bie bem Zuge ber Seit gemäß
jnr Dergefellfdaftcrung unb ju Kffojiationen

brängen; eine fofd)e iß bie ©rünbung bes beut*

fdeti IDerfbunbes. Km ?. fflftober 190? tagten

in 8tflnd)en Cheoretifer unb praftifer, Bational«

öfonomen, Krditeften, 5abrifantcn, bie fid) über
bie Siele unb bas BJirfen bes Bunbes aus»
fprachen. Ber Bunb will auf jörberung unb
Deteblung ber Krbeit, Steigerung ber Qualität

hmarbeiten; er will bas Perftänbnis für gute

Krbeit heben unb fie in weiteren Kreifen jur

Knerfennung unb ©eltung bringen. Ber beutfd«
IDerfbunb will Sorge tragen für ©rganifation

bes gewerblichen unb funßinbußriellen Kusßet*
lungswefens, fjebuttg bes Bioeaus bet an ber

probuftion Beteiligten Krbeiterfreife burch t>er*

befferte Schulung unb fehtlmgsausbilbung ufw.
Ber neugegrünbete Bunb erwählte ben befannten

Krchtteften Ibeobor 5tfd;er }um Dorfißenben.

Bie jweite Cagung ies Bunbes wähtenb ber

großen Kusfietuutg in Branchen, fonnte bereits

über bie erfolgreiche Xätigfcit im erflen 3abre
berichten. Km beutlicfißen fpiegeln fid) bie in

ber Seit 3«tage tretenben fünftiettfdien Strö*

mutigen unb Begebungen in ben periobifden
Kusßettungen. Btandmal oeranlaffen fie uns
auch unferen Blich nach rücfwärts 5a wenben.

Zu einer bebeutfamen Bctrofpeftioen geßaltete

fid) bie im Bonember oergangenen 3ahres non
ber ©alerte hfehtemann infjenierte Kusßellung
oon JDerfen ber Biejfdule währenb bes Zeit«
raumes oon 1870—1890.

tDilhelm oon Biej, ber große Zflünchener
f)tßoriemnaler, war nicht nur ein ausgejeid}*
neter Künftler, fonbern auch em oortrefflidjer

Cehret. Seine Biethobe grünbete fid auf bas
Stubinm ber Batur unb ber alten BTeifler. Bas

Stubium bes ffeltbunfels unb ber Daleurs ßanb
tm Blittelpunft feines BTalnntcrrid)tes

;
er fdr*

berte baburd) etwas, bas man t>ic!leid)t am beften

mit „Kultur bes Kuges" bejeidjnet. Bie Kus»
bilbung bes malerifden Sehens wie ein ratio*

nelles B1alperfai)ren, gehörte jum wefentlidtßen

3nhalt feiner Cehrmeihobe. Ber €rfo!g gab
ihm redjt. IDer in ben 70et 3ahren bes per«

gangenen 3ahrhunberts bas Btalen erlernen

wollte, ber ging entweber ju Bie} nach Branchen
ober £aro(ns«Buran nad) parts. Sine große

Knjahl fpäter berühmt geworbener Künftler finb

aus ber Biejfdule berporuegangen : (trübner.

Kühn, Cöfftj, piglhein, Stauffer, Bem, Wertend),

Sleoogt. Beben Biej fann in Beutfchlanb als

Blallehrer hödjftens Karl ©uffow genannt wer*
ben £r hot ähnlich wie Biej in BIünd)cn, in

Dietmar unb in Berlin gewirft. ©uffow hat
großes Derbienft um bie Knbahnung eines ratio-

nellen Blaiperfahrens : er hat bafür burd; Schrift

unb IDort unb burd) bie praris gewirft. Sine
Kusfiellung im Kunßrerein pereinigte eine Kn*
jatß feiner beften IPerfc. Sie überrafdjen unb
bleninn burd außerorbentlichc Ccudßfraft,

Sd)mel$ unb tiefe ber Soeben.

Ber 3anuar brachte in bet ©alerie Beine»

mann eine Jütte bisher unbefannter Zeichnungen
aus bem iladjtaffe pon JDilhelnt Bufd). Blan
erfannte, wie reich unb mannigfaltig angelegt

biefe* Calent war. 3« IDithelm Bufd) ftedfte

aud) ein BTaler, ober bod[ ein materifdes Kuge,
bas fid an ben Dorbilbcrn ber allen Bieber*

länber gebilbet unb gefdniU hatte. Bas jeich*

nerifde latent war aber porwiegenb unb
baher aud; oon härterer Bucd)fd;lagsfraft.

IDenn es noch eines foldjen Bad)wetfes beburft

hätte, hätte ihn biefe Kusfiellung pollflänbig er«

bracht.

t£ine anbere Deranßathmg, bie jwar feinem

berühmten Kutor, aber einem bet originellflen

BTündener cEbarafterfopfe unter ben alten

BTalem galt, erregte nidt weniger 3ntetcffe unb
Knteilnahme. Blit einem Blale iß Karl Spiß»

weg em berühmter Blaler geworben. Kls er

nor 20 3ahrett fid ebenfo füll unb geräufcblos

wie er lebte, aus ber IPelt gemacht hatte, ba
ahnten bie Derwanbten, Jreunbe unb Sefann«
teil biefes Künßters nidjt, baß feine ffeinen auf

bfolj gemalten Bilbchen nad biefer Zeit bas

hunbertfad;e ihres iirfprflngliden BTarftwertes

erhalten würben. Itnbejablbar iß oolienbs ber

Bumor, ber in feinen Schöpfungen unuergänglid
lebt; er iß wie ebler IDein ein burchaus boben*

ßänbiges ©ewäds, mit einer ausgefprodenen to»



\2 Stäbtefdjau

falen Färbung unb befonbercmEefdjmacf. „Einen
Spißweg" tcirti man fdwerlidj auf ben ailjähr*

lidjen Zlusftellungen finben. IDenn troßbem biefe

periobifdjen Tlusftellungen manchmal etwas
bringen, fo finb es eben wieberum aus ber Stenge
hernorragcnöc perfönlidjfeiten, Künftler non

einer gewiffen ©genart unb (Originalität. So
brad|te uns bic IDinterausftellung ber Sejeffion

bas Sdaffen breier ooneinanber grunboerfdjie»

bener Künftler näher. Jllbert non Keller war,
wie Uljbe im pergangenen Jahr, mit allem oer»

treten, was er in feinem bisherigen reichen

ZTTalerleben erfehnt, gewollt unb erreicht batte.

Diefe Kolleftioausftellung gab für bie Kenntnis
unb bie Entwicflung feiner Kunft erfdjöpfenbe

Iluffdjlüffe. Itidjt weniger inftruftic, wenn auch
weniger genußreidj, war bie Dorfütjrung bes

Itadjlaffcs bes frührerftorbenen Philipp Klein
— bes ZTlatcrs jwifdjen jwei Sejeffionen —
Serlin unb Ztlündjen. Sein oon bem Dämon
5arbc beherrfchtes 2Ka[ertemperament 30g ihn

aber fdjließlidj bodj gan; nad> ZTTündjen. IDie

Kntäus erftarfte er immer wieber auf bem frudjt»

baren ZTTündjener Kunftboben. Don Itaturnähe

unb erbhafter Kraft unb (Energie jeugten auch
bie Schöpfungen bes (Tiermalers Charles Cooby.
Er ift „auch einer". Cooby fann neben gügel
beflehen. Dorläufig wirb er Don ben Künftlern

Dielmehr gcfdjäßt als Dom publitum, obwohl
gerabe feine gebiegene Kunft am metften 21us-

fidjt auf Canglebigfeit hat.

Schließlich müßte ber getreue Chronift auch
nod; auf bie großen ZTTündjener Sommeraus«
ftcllungen hinweifen. 21 ber, wenn wir uns auch

bemühen würben, ben Katalog in epifdjer ober

lyrifdjer 5°rm ausjuhoien, erfdjöpfcnb fönntc

man ihn hoch niri?t wiebergeben. IDeiß ber Xjim*

mel, was mit biefen jährlich ausgeftellten 2000
Silbern gefchieht?

plaftif unb Jlrdjiteftur hat auf ber großen
ITTündjcncr Jlusjiellung auf ber Cijerefienhöhe

eine glänjenbe Dertretung gefunben. Diefe 2Xus»

ftellung gibt ein in jeber Xjinfidjt erfdjöpfenbes

Silb oom Iltündjcner Kunftleben, baljcr wir auf
ben nächften Seridjt oerweifen wollen.

21. Xjeilmeyer.

XDten

Seit meinem leßten Seridjt ijt einiges fehr

Semerfcnswertc 3U oerseichnen. Die Stenge ber

21usftellungen hat 3war abgenommen, unb am
rührigften war nod) bie CSalerie STietljfe, bie

bodj immer wieber neue Künfiler unb Künfte
3um 21usftellen finbet. 21ber gleich an ber

Schwelle ber Saifon ftanb ein wirtliches Ereig*

nis, bie Einweihung einer mobernen Kirdje am
8. ©ftober. Es ift bie marmorne Kuppelfirdie

©tto IDagners, weldje bie großartige 2(nlage

ber nieberöfterreidjifchen Xjeil- unb pflegeanflal*

ten für Eeiftes* unb Seroenfranfe („am Stein»

hof", auf bem Xjügel über bem Dorort Saum*
garten) frönt. Eine neue Xjeilftabt, ein Kurort
oon 60 egebäuben auf einer (Srunbflädje oon
((^30000 Quabratmetern. ©tto IDagner tonnte

ba enblidj feine betannten 21nfidjten über mober«
nen Kircbenbau ocrwirtlidjen, bie er 3um erften

Stal 1898 in ber Seseffion an einem platonifdjen

Kirdjenmobell porgefüljrt hat. Damals Der«

höhnt, hatte er jeßt einen großen, faum beftrit*

tenen Erfolg. Seine golbene Kuppel ift jeßt

bas Iüahr3eichen jenes Ceiles ber IDiener Canb*
fdjaft. Eine Kirdje aus burdjaus edjtem State*

rial, außen ganj mit weißen Starmorplatten
benagelt unb bie Kojten blos 575,000 Kronen.
2ludj biefe profaifdje Seite bes Saues ift in ihrer

21rt ein Kunftwerf. Sdjabe nur, baß ber 21rdjiteft

nidjt bie ganje Jlusfdjmücfung fo burdjsufeßen

oermodjte, wie fie ihm oorgefdjwebt, Die großen

5enfterwänbe mit ihren farbigen, figuralen Der»

glafungen, in benen Koloman Zttofer ein ftili*

jtifdjes STeifterftücf gefdjaffen, hätten fidj in eine

foloffale Stofaifwanb hinter bem Xjauptaltar fort»

gefeßt. Jür biefe war auch eine gans neue

üariante non Stofaiftedjnif beabfidjtigt. Knbere

Einflüffe machten fidj geltenb unb biefe 21rbeit

gelangte in eine fdjwädjere ijanb. Jebenfalls

ift IDagners Sau oon weittragenber Sebeutung
unb namentlich audj fymptomatifdj für bas Kunft»

empfmben leitenber Kreifc, bas früher nur 5U

fonferr>atiD gewefen. IDie wenig Cebenbiges ba»

bei herausfommt, seigt gerabe jeßt bie (tödliche,

romanifdj»gotifdje cScbädjtnisfirdje in ber Donau»
flabt (oom Sdjmibtfdjüler prof. Cunß), beren

Elifabethfapelle fitrjlid geweiht würbe.

Die Denfmalplajtif hat bloß bas anfehnlidje

Srahmsbcntmal oon prof. Hubolf IDeyr auf»

3uweifen. Es fteljt in ben Knlagen oor bem
polytedjnifum

;
eine foloffale marmorne Siß*

figur mit Stantel unb eine h>ngefunfene Stufe

am Socfel. IDeyr ift eine Kraftnatur ber frühe»

ren, reatiftifdjen Epodje unb gab uns feinen

mobernen Sraljms, wie oor einigen Jahren
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BTaj Klinget in feinem reisoollen Brahms»
tempelchen, ber leibet im Wettbcmerb nicht

burchbrang. Bber auch et trachtet fichtlich nach

Dereinfachung unb mcibet bie Spielereien bet

emftigen „Saturmahrheü“. ffeute freilich fehnt

man fid) nach Stil, nach Dergeijtigung ber ge»

gebenen jorm oon bet perfon bes Künjilers aus.

Bie BTonumentalität jranjBlegners hat fich benn
hoch bem ©efühl, obet ben plaftifchen Begriffen
auch bes publitums auferlegt.

Bie erfte bebeutenbe Kusftellung mar bie

© oya»Uusftellung bei BTicthfe. Kart BToll hatte

aus Spanien achtjehn (Ölbilber unb ein halbes

ffunbert ^anbjeichnungen (Sammlung Seruete)

mitgebracht, baju auch noch fajt bas ganje gra»

phifche Wert bes BTeijters befchafft Biefes ift

ja in Wien glänjenb oertreten, namentlich in ber

Sammlung Dt. Julius fjoffmanns, beffen ©oya»
fatalog heute maggebenb ift, aber auch in bet

Ijofbibliothef unb ber Sammlung ©ottfrieb £i§*

let. ©s mar jebenfalls bie bebeutenbfie ©oya-
Kusjtellung, bie man bisher außerhalb Spaniens
gefehen. ihre perle mar bas Sigbilbnis ber

©attin bes fpanifchen Kunflfchriftftellers ©ean
Bermubcj, mit bem ber BTeifler innig befreun*

bet mar. (Bus ber Sammlung bes Blarques be

£afa Corres.) Bie Bemühungen, es für Wien
fefijulegen, fcheiterten; es tourbc für bie Buba*
pefter ©alerie ermorben. Bie anberen Bilbniffe

3etgten bie rerfdjiebenflen geitmanieren ©oyas,
ber ja im BTalen ftets mit ber Seit ging unb fich

entfprechenb manbelte. ©enial mären auch einige

fleine Sjenen (5üfil!abe, ein ©ehenfter), bei

benen man höchftens an Hembranbt benfen

Tonnte. Unb eine groge fdjmarje Sjene, mit

ffäfchern, bie einer Blanota in meiger Blantitla

mit ber Blenblateme ms ffieficht leuchten, gab
einen Begriff pon ber Sarbenmilbbeü, beten er

in feinen grimmfien BTomenten fähig mar. Sine

intereffante Kusftellung mar ferner bie ber Kra»
Tauer „Sjtuta" im fjagenbunb. Bie jungen
polen mit ihrer meifl franjöfifchen 5aTtur gaben
einen ftarfen ©efamteinbruef. Jhte liäupter frei*

lieh mären jroei ältere BTeifler, ber geniale Bich»

ter unb BTaler IDyspiansf
i (f), in beffen IDcr*

fen eine phantafie oon tragifcher llnheimlidi»

feit maltet, unb ZTi e h o f f c r ,
jegt mohl ber mäd]*

tigfte BTeifler ber monumentalen ©lasmalerei

(Kathebrale oon 5ribourg). Ber frühoerftorbene

Canbfdjafter Stanislamsfi mar ber brüte im
Bunbe; ein feiner CyriTer ber flaoifchen Canb»
febaft, aber mehr Curgenjem als Colftoi. Jn einer

anberen Kusfiellung hulbigte ber fjagenbunb bem
Kaifer, beffen Jubeljahr mir haben. Buch biefc

Dcranftaltung mar fehensmert. Jn bemfelben
Seichen machte bas Künfllcrfjaus eine reichhaltige

Jubelausflellung, beren bfälfte eine ganje BüS»
fchau auf bie Sfterreichifdie BTalerei unter Kaifer

Stans Jofeph hübet» Bor sehn Jahren fdjon

fanb eine folchc ftatt, aber biesmal hatten bie

Wiener Sammler mieber anbete unoergeffene

Sachen beigejleuert. Bie Sejeffion trat erft im
Srütjlmg mit einer hühfehen Jlusftcllung heroor,

blog (28 ZTummern, alles aus bem eigenen

Schojje, aber recht gemählte Sachen. Befonbers

oortcilbaft nahm (ich bie Baffe ber jungen pla*

flifer aus, bie es an Kraft unb mobernem Wag»
nis nicht fehlen laffen. Jman BTeflromic ift

mohl ber ftärffte; fein gefdjliffenes ©ranitmerf:
„Brunnen bes Cebens", für einen Wiener Knnft*

freunb, ifl oon eigenem Derbienfl.

Bie jlärfjle mobemc Busftellung fam aber

erfl ©nbe BTai. Bie Klimtgruppe hatte eine

umfaffenbe, überfommembe „Kunftfchau (908"
ucranflaltet. ©gentlich eine Stcgreifarbeü, aber

um fo crftaunlicher. ©s mar eine gan$e Kunft«

folonie; ihr Schöpfer prof. Jofeph bjoffmann,
ber leüenbe ©eift ber „Wiener WerTjtätte".

©nergie unb Srucbtbarteü leifleten ba etroas fdjier

Unermartetes. Bie Dielfeüigteü ber Kunftfchau

mar fafl eine JUlfeitigfeit. Sic reichte oon Bieg»
ners monumentaler plaftif bis 3ur Kunft bes

Kinbes, oon einem Saal ooll neuefier Werfe
ffiuftao Klimts bis jum Saal ber plafate. ©in
moberner Sriebhof fogar unb ein „billiges fjaus"

roaren oorhanben; unb Befonn ber BTobe in

mirflidj guftiofen mobemen Coiletten; unb ein

5reilufttheaterchen für neuen Canj unb Sang.
Bas Bebeutenbfie mar ber Klimlfaal; man barf

mohl fagen, eine Wiener Spejialität, ein Jlnblicf

für fich. Ber BTofaifflil Klimts berrfebte oor;

BTalmofaif, angemanbt auch auf Bilbniffe elegan*

ter Barnen unferer ©efellfchaft. ©iniges baoon
hat man poriges Jahr in BTannheim $u fchen

befommen unb ich habe es in meinem bamaligen

Berichte gefhreift. iteues mar hmjugefommen

;

eine Banae mit bem ©olbregen, ein fiebespaar

auf blumiger 2lu (für bie BToberne ©alerie an»

getauft). Bie foloriftifche 5«tnfchmecferei jur

brüten Polens erhoben.

Unb am (2. Juni hat ber 5eftjug ftattge*

funben, eine grogartige Sulbigung, bem Kaifer

bargebrad>t oon jenem Wien, bas man feit Bla»
fart bie Stabt ber ^eftjüge nennen fann. Sie

hat ja barin Schule gemacht. Biesmal mar bie

Bcranjialtung (Urcbitcft Jofef Urban unb BTaler

prof. Cefler an ber Spige) anberer Brt. ©in

hiftorifcher 5e|tjug, ber achtjehn ©pochen £)abs»

burgifdjer Iferrfchaft barjtclüe, unb baran fchlie»

genb ein Borbeimarfch aller JTationalitäten, in

ihren echten Koftümen, jebe ©ruppe ein ganjer

CDcganismus. Biefer cthnographtfdie Ceil allem

mar (2 000 perfonen ftarf, bie Cänge bes gan»

Sen öuges (8 Kilometer. Bas ift mohl bas legte

Wort in biefer Sichtung.

Cubroig ffeoefi.
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Sdjroeij

Don größeren Ausheilungen, bic an biefer

Stelle Erwähnung oerbienen, fei genannt bie»

jenige, welche bie ®efellfchaft fchweijeri»

fdjer Blaler unb Bilbhauer im perbft <907 in

Solothurn rwranftaltete
:

pöblet, Amiet, tßiaco»

metti gaben ihr bie entfdjeibenben Afsente. So*
bann nahm im Auguft <908 in Bafel bie 9- na-
tionale Kunftausftellung ber Schwei; ihren

Anfang. Siefe nationalen Kunftausftellungen,

bte man etwa and) nach einem bei ber ®rün»
bnng biefet eibgenöffifefj fuboentionierlen Aus-
heilungen geprägten AusSrucf als „Salon" ju

bejeidmen pflegt, fanben bisher an oerfdjiebenen

©rten ftatt, fo bie achte 00c oicr fahren in

Caufanne im neuen Kunflmnfeum bes palais be

Summe ju beffen 3nauguration
;
neuerbings ift

nun aus ben Kreifen ber oben genannten Künft-

lergefellfcbaft bie Anregung gemacht worben, für

biefen fchweijerifdien Salon in Bem ein befon»

beres ftänbiges (ßebäube ju errichten, b. h- alfo

biefe fünfilerifdie Deranfialtung ein für allemal

)u jentralificren. ®b biefe Anregung Bcalität

gewinnen wirb, bleibt abjutcarten. Eins lägt

fidj für fie oorbtingen: bie Ausflattungslofali»

täten liefen bisher ba unb bort fehr ju wünfehen
übrig, wie j. S. biesmal in Bafel, fo buff ber

IXTunfch nad; Bäumen, bie ben Anforberungcn
einer äflhelifdjen Jlnorbitung ber ©bjefte wirf«

lieh genügen, wohl oerflänblid) ift.

Sic fdjwcijerifchen Blufecn haben manchen
wertoollen Zuwachs erhalten. Bur brei folcher

Beuerwcrbungen feien h'*r namhaft gemacht.

Süridj fonnte für feine Sammlung, bie im
fjerbfi <909 ihr neues paus bejietjen foll, 5er»

binanb poblers mäd'tigcs, feierliches 5i0uren»

bilb „peilige Stunbe" erwerben. Bafel fieberte

fiep ein föftlid’es fleines (Bemälbe Ulbert IDcltis,

„Sie brei Eremiten". Sa ZDelti für bie nädjjie

Seit mit einem umfangreichen Bunbesauftrag be»

fdjäftigt ift, mit ber Ausmalung einer gtofjcn

JDanb im Stänberatsfaal in Bern, 3U weldicr eine

Canbsgemeinbe fdjilbernben Kompofition er fid)

für bie Ausführung bes Beiftanbcs IDilhelm

Balmers oerfidjert hat, wirb feine lafelmalerei

wohl eine bebeutenbe Unterbrediung crleiben;

um fo glüeflidjer barf fiep bas Bafcler Blufeum
fdiätjen, biefcs 00n echt B>eltifdjcm pumor er-

füllte IDerf für (ich gewonnen ju haben. Sas
Blufeum in Caufanne fobann erwarb aus bem
Beftfj ber IDitwo bes Biographen bes HJaabt»
länber Blalers (Rlcyre, Clement, eine bebeutenbe

Anjahl meift fleinerer Arbeiten bes einfi auch in

Paris oielgefeierten Künftlcrs (bie Illusion» per-

dues hängen befanntlich im Couore). Ein
Staatsbeitrag machte biefe Erwerbung möglich.

IDer ißleyres Kunft, bie uns moberne Blenfchen

oielfach fühl unb temperamentlos anmutet, fiubie»

ren will, wirb nun fünftig in Caufanne an panb
einer ftattlichen Kolleftion Don (ßemölben unb
Stubien bie befie (Selegenheil baju haben. (®ley»

res sierliche Charmeuse freilich finbet man im
Bafeler Blufeum.)

Don Sentmälern, an benen bie Sd;wei}

reicher geworben ift, fei bas jur Erinnerung an
bie Schlacht am Blorgartcn ob bem Aegeri«See

erridjtete erwähnt. Es oerbanft fein (Entflohen

ber jnitiatiue aus Blilitärfreifen. 3n (ßejlalt

eines fapellenartigen, nach oorn geöffneten

Baues erhebt es {ich, in beffen 3nnerm ein

Belief an ber Bücfmanb einen fteinfdjlcubcrnben

jugenblicpen pirten jeigt. Sie Architeftur, ooll

einfacher Kraft, flammt oon bem trefflichen IDin»

terthurer Ardjiteften prof. Stttmeyer, währenb
bas 5lachrelief oon einem Dieloerfprechcnben

jungen Berner plaftifcr J. paller, ber in Born
®rö§e unb Simplijität bes plaftifd)en Stils fiep

angeeignet hat, gefchaffen würbe.
Sic p eimat f d; u(-Bereinigung hat burd)

ihre geitfdjrift („peimatfehuh") ben Sinn für

gute unb fcplccptc Architeftur tn fehr löblicher

iDcife gefdiärft unb baburd; einen entfdjieben

heilfamen Einfluß gewonnen. So erleben wir es

jefct, ba§ in 5raaen öffentlidjer Bauten bas äflhe»

tifdje Bioment mit allem Badjbrucf gcltcnb ge-

macht unb einem nach hohl unb öbe geworbenen
Schablonen arbeitenden offijiellcn Stil — ber

Ausbrucf „Bunbesarchiteftur" ifl bas bejeiep-

nenbe Sdjlagwort bafür geworben — ber Krieg

rücffichtslos ertlärt wirb. Dian beginnt wieber

(ich bewujjt ju werben, was man bem Stabte«

bilb in tünftlerifcher pinficht fdjulbig ifl.

5ür bas moberne f unflgewerbliche Schaf-
fen in ber Sdjwcij bitbet bie Kunftgewerbe-
fchule in Zürich in Derbinbung mit bem Kunft«

gewerbemufeum surjeit wohl unflreitig bie wert«

collfte Stätte. Ser Sireftor biefer auf gefunber

funfthanbwerflicher Bafis organifierten Anflalt,

be praetere, hat in fürjefler Jeit aus ber Schule

wie bem Blufeum wahre Blufterinflitute gemacht,

bie nad) allen Seiten hin fruchtbar anregenb wirfen.

§um Schluß fei noch baran erinnert, bag 3U

Beginn bes 3ahres <908 eine Anäahl Schweijer

Künfller auf Einlabung bes Derbanbs ber Kunft*

freunbe ber Cänber am Bhein hin in 5ranf-
furt a. Bl. fiep ju einer Ausflellung jufammen*
fanben, welche bie marfanteften Barnen mit dja»

rafteriflifchen IDerfen norführte. pobler war
ein befonberes Kabinett eingeräumt worben.

Ser Eröffnung ber Ausflellung wohnte auch ber

®ro§herjog t>on peffen bei, ber mit lebhaftem

3ntereffe bie Arbeiten burchgmg.

Zürich. p. Crog.
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jßarlsrufje

Ein Kunftbcricht übet Karlsruhe muß au
erfler Stelle bes fdjmeren Berluftes gebenfen,

ben Karlsruhes ttnb bes gansen babifchen fnnbes
Kunft burch ben ijeimgang Großhersogs frieb*

rieh I. erlitten bat. Bis in bie lebten Cage feiner

unermübliAen unb nie nerjagenben Arbeit unb
feines allen Ccilen bes öffentlichen Ccbens gemib»
meten Sntereffes galt eine feinet tjauptfoegen ber

förberung ber Kunft, wohl wiffenb, baß Qebung
unb förberung fünftlerifctjcr Kultur bas fidjerftc

ZTCittel jur Gefunberhattung bes Bolfsgansen fei.

Siefen Ceil ber Hegenienforge betätigte ber be»

fonnene unb meitblicfenbe furfl burd; Grünbung
unb förberung oon pflanjftättcn für Kunft unb
Kunftgewerbe, burdi Berufung führender Klei-

fter, burcf) Unterjtüßung Ijoffnungsoollet Kunft*
jünger, burd; Aufträge an reifenbe unb gereifte

Künftler unb burd} ffetes eingetjenbes 3ntereffe

für ihre Krbeiten unb Schöpfungen. 2Tiit Genug-
tuung unb Stolj burfte ber greife .für fl bie ge*

fegneten «Erfolge auch auf biefem Gebiete feines

IPirfens fdjauen, fab er iödj nod? bie junge

Karlsruher Kunft, beren Keime er im Knfange
feiner Kegentenjahre gepflegt hotte, ihren Sie-

geslauf über bie IXX’lt nehmen. Kamen wie
feuerbadj, Ceffing, Sd;irmcr, Schwinb, Crübner
unb Hhoma finb mit bem erlaud;tcn Kamen ihres

fftrftlidjen förbeters unauflöslich nerfnüpft.

Jlud; in ber jungen Generation regen fid; jabl-

reidje Derheißungsnolle Kräfte, bie bas Derbienjf

biefes feltenen 5ürften burd) bebeutfame SDerfe

fpätern Gefchledjtcrn fünben werben.
tt)enn nicht alle Reichen trügen, ift burd; bie

feit 3abrjehnten forgfättig norbereitenbe pflege

fünftlerifdjer Kultur oon feiten Großhersogsfrieb*
rid; I. unter oerflänbiger ITIitmirfung unb 8c-
rcitwilligfeit ber Staatsregierung, ber Kunftan-
flotten unb einjetner perföniid;feilen ber Boben
in günfliger IDeife bereitet toorben. Karlsruhe

ift eine Kunfijiabt, beren roirfenbe Kräfte weit

über bie Grenjen ber engeren ffehnat hinaus

gefannt unb gefucht werben. tDer etwa bie neuen
Stabttoile gegen Zttühlburg h'n burd?wanbert,

wirb bie frifdjeften Ginbrücfc oon ben architef*

tonifchen Geftaltungen ber prof. Billing, Klo*
fer unb teiuger erhalten, bie ber neuen Karls-

ruher 2lrd;iteftur bas Gepräge geben. ilrditeft

Serauet fährt am ftaybnplaß aufs gtücflicfific

fort, einen groferäumiaen plaß mit ftilooller, ein-

heitlicher Kr.luteftur ju umbauen unb eine monu-
mentale gefdtloffrne plaßwirfung 3U fdjaffen. —
3n ber öjilichen Stabtermeilerung hat prof.
KTofer in ber tutherf irebe feinen Derbienflen
«m bie Kusbiibung eines Cyps für bte pro*

teftantifd^e Kirche etn neues hinjugefügt. Sie
praditooll in Kompofition unb färbe gelungenen

Kirchenfenfler non Prof. C äug er unb bie pta*

fHf ber KanjelwanS (Chriflt Beraprebigt) non
£}. Bin 3 orbrien (ich ber Krdjiteftur groß unb
ftimmungsnoU ein. — Ebenfo ift bas iefcte

Wert bes 3« früh nerftorbenen prof. Kafeel,
bas Kiftoriapcnfionat, eine fraftoolie unb
perfänlid) gehaltene Jlrchiteftur, bie wie anbere

neue Schöpfungen ber Karlsruher Jirdjiteften

einen gincHichcn Begriff oon ber fünjUerifdjen

Gefamttultur in Karlsruhe geben. — T>urd;

ben Cob bes Bifbhauers f riöolin T>ietfdje

(t 25. 3uli 1,908) hat bie plaftif einen fdjmerj*

liehen Derluft erlitten. Seine porträtbüften unb
Statuetten bes pnnjen Klar, Ifansjafobs, Le-
gats u a. finb allenthalben befannt geworben.

Ser Cob hat ihn non bem foeben im KTobell

fertig geworbenen Stanbbilb bes Grünbers oon
Karlsruhe, bes BTarfgrafen Karl ZDilhelm, bin*

weggehott. Bon prof. 5. Kloeft ift eine Büfte

bes nerftorbenen Großherjogs friebrtch I. oor

beffen Krbeitssimmcrn aufgejlellt worben.

Eines ber bcbcutfamjlen Ereigniffc im Karls»

roher Kunfiteben ift bie fertigftellung bes KTonu*
mentaij'fflus, ben fjans I homa für bas nom
Großhetsog 5riebrid> gegiftete Choma*Klu-
feum gemalt hol- ®er Syflus umfaßt bas

„IDeihnachtsbifb", bas „tehr* unb Cröjteramt

EhtijK" unb „Cie Kufcrflehung". gwifdien

jebes ber CriptVchen wirb ein Slügclbilb ein-

gefdjoben: „Hube auf ber .flucht" Unb „Sie

Kreusigung". Über ben IPanbbilbcro wirb (ich

ein fries ber 3wötf ZTlonatsbüber hmjieben,

währenb bie Cüre ber Eingangswanb non ben

acht ptanetcnfymbolen umrahmt wirb. Choma
hat in bem ^yflus sur Jjeilsgefchidjte unb m ben

Katurfvmbolen eine monumentale Jlufgabe gro-

ßen Stiles mit herrlicher Kunft unb tiefen fym*
botifdjen Bestehungen oerwirffidjt.

Ser Karlsruher Kßnffierbnnb hat unter ber

fiihrimg non Sill, Sd^nleber, Crübner unb
Cboma eine Zentrale für gefchioffetie ISanber»

ausftellungen ber Karlsruher Schule gefchaffen

unb wirb tünftig allfommerlidi größere, cm»
heitliche Kollefttonen jufammenhringen.

Kn ber Kunßafabemie Ejat fid) ein bemer»

fenswerter Jüechfel cothogen. prof. t Schntib*

Beiitte, ber gefd'äßte fehrer für Kftjeidinen,

trat infolge non Kranfheit in ben Huhejlanb.

21(s Kadjfotger würbe ber Ktünchencr Klalcr

XD. Georgi gewonnen, ber fid; in Hartsrnhe
mit einer großen Kolleftion feiner IDerfe not«

teilhaft eingeführt hol-



<8 Stdötofchau

Cine glücfliche Cntroicflung hat Öle feit acht

3atjccn bepeijenbe <Bro§h- UTajolifa»Z1lanu«

faftur unter ber Ceitung oon prof. TO. Süs auf'

juroeifen. Cs i(t Süs gelungen, ältere unb jüngere

Kftnfttcr Karlsruhes, UTaler unb plaPifer, für

Keramif ju mtereffieren unb fo einen Stab fchaf»

fenber Künftler um fich ju oerfammeln, roie it?n

feine UTanufaftur ber IBelt hat. X>ie Frühjahr*'
ausftellung hat benn auch einen Ueichtum an
(Besaitungen aufgeroiefen, beffen Cinheit cor-

erft mehr in ber Schönfarbigfeit ber Ccjeug*

ntffe als in ber (ßefchloffcnheit bes Stiles beruht.

Bas in Karlsruhe fo tief puifierenbe Kunji»

leben roirb auch burch bie bebeutenben Kus»
Peilungen bes Babifchen Kunpoereins ge»

fennjeicijnet, beffen liberales unb hoch gewähltes

Kuspellungsprogramm in reichem IBechfel alle

Strömungen innerhalb ber bilbenben KunP jur

Jtnfchauung bringt ©er BaSifche Kunpuercin

pflegt in oomehmer IBeife bie UusPellung aller

Krten ron Kunpbetätigung, roie faum ein an»

berer Kunpoerein ober Kunpfalon. Cs roürbe

5U rocit führen, alle Kolleftioauspellungen hi«
ju nennen. Cs feien beshalb nur bie gröjeren

hemorgehoben unb jroar an ©Igemälben:
3. Bergmann, Srücfe (Bresben), 3- Büloro,

B. BT. Cie««, TO. (ßeorgi, 5. (Beiger-KJeis»

baupt, f 5aber bu 5aur, S. ffellroag, ff. ffil»

benbranb, S- ffoch, KT. Ifeycf, 5- Kailmorgen,
a. fun(j, Sdjroeijer ZTIaler (Seftion Karau),

Bereinigung Stuttgarter Künpler, ff. Bogeler,

B. u. Bolfmann, 8 . IBelte, £. IBoIf u. a. Kn
hanbjeichnungen, aquarellen unb (Bra>

phif: Bab. Künpler unb Babierer, Künpler*
bunb Karlsruhe, C. Bejot (Paris) ff. Baut,
K. (Dishaufen » Schönberger, ff. Beifferfdjeib,

211. Sigg, ff. Strucf, bie Simplijiffimusjeichner,

D. Boman, ff. (Thoma, ff. §arth uff. Kn pla*
pif: ff. älbifer, 3- BaumeiPer, ff. Chehalt,
!B. (BerPel, 21. 3anffen unb Schottmüller, B.
BTayer u. a. Ber rege Befuch unb bie häu»
figen Berfäufe bcrocifen, ba§ auch biefe Krt

uon Kunppflege auf empfänglichen Boben ge*

fallen ip unb bafj ein inniger ^ufammenhang
3»ifchen feinerem fulturellen Ceben unb ben

fünpierifchen Borgängen ber 3»it bepelft.

Dr. 3- Jt» Beringer,

Darmftabt

Biefer Bericht roirb unter bem frifchen Cin»

brucf 00m plöplichen (Lobe ©Ibrichs gefchrieben,

ber für Barmpabt einen aujjerorbentlich be»

tlagensroerten BeriuP bebeutct. Bon Knbeginn
panb ©Ibrich mit ungeroöhnlicher Begfamfeit

an erPer Stelle ber jungen BarmPäbter Be»
roegung, bem fürpiicben (Bonner unb feinem
IDerfe auch burch roibrige Seiten treu blei»

benb. Cr roar, roie bie anbem BarmPäbter
(Benoffen mit ihm, ein Berfünber unb Sucher
neuer IBege, uielleicht ber uerbienpoolipe unter

ihnen, jebenfalls einer, beffen fpielenb ieicht er*

finbenbes (Talent immer neue unb fruchtbare

Knregungen 5U geben hatte. Urchiteft im preit»

gen Sinne roar er roohl nicht. Bafür hatten

bie Cinfälle bes augenblicfs unb feine bem
UTalerifchen jugeroenbete phantafie ju fehr

macht über ihn; es fehlte ihm bie befonnene

Stetigfeit, ebles maphalten unb bas tiefe Ber»

antroortlichfeitsgefühl. Bur alljubeutlich jeigen

feine Bauten IPillfür unb taune unb roerben

baburch unerträglich, aber ba, roo er eine

Schmucfaufgabe 5U löfen hatte, haben ihn feine

fein jioilifierten Sinne nie im Stich gelaffen,

unb fo hat er im (Sebiet bes Kunpgeroerbes,

befonbers auch in ber (Bepaltung fchöner Cin*

jelmöbel aujerorbentlicp gutes h*ra>rgebracht.

Seine allgemeine Bebeutung liegt in ben
oielen fruchtbaren (ßebanfen, bie er ber neuen
Kunftübung gegeben hat, in feiner perfönlich*

feit felber, barin, roie er mit unermüblicher

arbeitsfreube unb beifpiellofem jleig für feine

gute Sache gefämpft hat. Sür Barmpabt ip fein

Berlup oor allem in funppolitifchem Sinne ju

beflogen, roeil er 3uerp es roar, ber als leben*

big Dorroärtstreibenbe Kraft, ron einem fürp»
liehen IDillen unierpüftt, bie Paatlich gutgepei*

Jenen Urchitcfiurbeprebungen oor bem Crparren
beroahrte. Benn es roill fcheinen, als ob bie

auf bas heimatliche unb üb erlieferbare gerich*

tete Beroegung, bie befonbers auf ber lioch*

fchule eine Beigung ju roiffenfchaftlicb gepimm*
ter Sauroeife jeigt, immer mehr in bie (Befahr

fomrnt, einfeitigem Schematismus $u rerfallen

unb unfruchtbar reaftionär ju roerben.

Bei ben paatlichen Bauten im Canbe ip fchon

jept biefe Uniformität malerifcp * romantifcher

Stiloerarbeitung ju bemerfen; bie trefflichen

Bauten ber 5ährer biefer Bichtung, ron benen
auch m Barmpabt in ber lefpen Seit mehrere
entpanben fmb, oerbienten jebenfalls, baj man
beffere Cehren aus ihrem lebenbigen IBcrt jiehen

roürbe. Befonbers fcheint mir püfcers fachliche,

manchmal faft ans Bflchteme preifenbe Urt für
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ein* »oigtuenbe IDeiterwirfung befonbers ge»

eignet. jn btefem Dermittler jroifcben guten

überlieferten formen unb neuen Sebürfniffen

fcheinen mir bie cßrunblagen gegeben, auf benen
»eitergearbeitet »erben fönnte, um bürgerliche

Sauten 30 erjeugen, bie mit ihrer Seit unb
ihrer Segimmung in nöltigcm, felbgoerftänb*

liehen Einflang jleh*n — gerabe beswegen,
»eil pügers Sauten nicht nadjjuahmen finb,

treil [ie alle ein perfönlidi befonberes (Befiehl

haben, »ie es auch feine jüngg fertiggeflellte

pauiuslircbe in Darmgabt »icber jeigt.

Dor ganj Furcem ift ber Sau eines anberen

fjodjfchullehrers feiner Seftimmung übergeben
worben, bie Erweiterungsbauten ber lechni»

fchen £jochfd;ule nach Entwürfen non profeffor

IDicFop. Sie jeigen äugen unb innen, befonbers

aber ber nadj ber Strage ju liegenbe Ejaupt»

bau, bei aller Sachlichleit eine fdiöne fegtäg»

(ich* Ballung, »ie fic bem Sarocf eigen ift. Sehr
fchlicht unb oornehm, non »cirmjier Empfinbung
burchflungen, 3*igt fich ber Heubau ber fjvpo»

thefenbanf gegenüber ber püg*t’fd>en pauius»

firche, beffen Urheber prof. paul HTeigner ijl.

Die liebenolle Durchführung einer banlbaren,

neuen Sebürfniffen bienenben Aufgabe unb ber

groge Emg ifi hier su fpüren, non bem bie

Verarbeitung unb ZPeiterbilbung überlommener
Sefigtümer burdfbrungen ift. Heben biefen guten

grögeren Heubauten in Darmgabt hohen bie»

jenigen ber Stabt, »enn fic auch tüditige unb
fehr erfreulich* teiftungen bargeilen, bei ähn»
lieber Sichtung hoch febon ein leifes Hlerlen

nach ber büromägig«nüchtemen Schablone h*n -

JIn ber Sergftrage beginnt neben bem oerbien«

ten, raftlos tätigen prof. ffeinrich Hlegenborf fein

jüngerer Bruber (Beorg immer mehr hemorju-

treten; jur Cöfung einer grogen, gäbtebaulicben

Aufgabe hat er fürjlid; einen Huf nach Efjen

erhalten.

Das »iditigftc Ereignis biefes Jahres lg für
Darmgabt bie fjeffifche Canbesausgellung für

freie unb angewanbte Kung, bie im HTai auf
ber HTathilbenhöhc eröffnet »urbe. Jluf ihr hat

©fbrich noch einmal in grogen tinien non feinem

Schaffen Zeugnis abgelegt: roeithin ragt ber

fjoebseitsturm über bas Eanb; bas non ber

Stabt errichtete gänbige Jlusgeltungshans ig

nach feinen planen erbaut unb frönt »ie eine

Jlfropolis ben fjügel; bas für ben Derlauf be»

gimmte unb für bie Jlusgellung eingerichtete

fogenanntc fflberbeffifche Baus ig oielleidg fein

abgellärteftes Bau»erf; ein Jlrbeiterhäuschen
non ihm geht in ber Kleinwohnungs»Jlusgel»
lung. Die fonfüge Planung ber ptagbebauung
lag in Jllbm Hlüllets Ifänben; er hat im be«

fonberen bas iSebäube für ange»anbte Kung,
bas (ßebäube für Jlrdjiteltur unb bas Hegaurant
im platanenham entworfen. Durch alle bief*

Sauten unb Einlagen geht ein groger Jug, ber

nad; monumentaler Einfachheit grebt, ein feiet»

lidjes pathos, bas manchmal wohl jenfeits bet

Segimmung ber (ßebäube liegt. Uber bie 5or»
menfpradje ig bod;, trogbem fie noch ber inneren

IDärme entbehrt, burchaus heachtens»ert, »eil

fie nor allem felbgftänbigen Klang hat. Jluger

5»ei Einselhäufern ooit Sutter unb (Se»in
»irb noch bie (dien erwähnte Kleimoohnungs»
folonie gejeigt, eine f*hr gelungene, freunb*
lieh* Perangaltung, bei ber oon ben oerfchie»

benen ilrd-iteften mancherlei tüegc jur Cöfung
ber auch »irtfcfjaftlich gegellten Jlufgabe ein«

gefdgagen finb. Don neuen Hamen finb hier

J, Hings mit einem reijcnb»fd)lichten länblichen

unb eßeorg Hlegenborf mit einem gäbtifchen

ilrbciterliaus hetnorgetreten.

Die „hohe" Kung im gäbtifchen (ßebäube
bringt im ißrunbe leine Überrafchungen

;
bie

begen Jlrbeiten hat wohl Sänger gefchidt. Don
ben brei Kolonie«Hlitglicbern, bie auger JUbin

HTüller an ben Cehrateliers »irlen, hat Ejein«

rieb Jobg eine Heihe augergewöhnlich tüdgiger

SUbhauerarbeiten in ber Jlusftellung, Hiegel

3*igt feine reijoollen cßolbfdimiebe-IDerle unb
Kleulens ig mit Zeichnungen unb Druden ner«

treten.

Sei ben fehr jahlreidien Jnnenräumen tritt

bas Jlusgellungsmägige leiber garl heroor, am
weniggen in ben Einjelhänfern, »o eine bin«

benbe Jlufgabe 3U wohnlichen, bewegungsfähigen
Cöfungen mit oorherrfdjenber Sebeutung bes

Emjclmöbels geführt hat. Einen intereffanten

Derfuch seigt bie Cßrogh Keramifche Hlamifaftur,

bie nad; jobgs Entwürfen einen Ejof für Sab
Hauheim mit Cerralotten oerfleibet hat; auch

fong finb fehr gute leramifch* Eqeugniffe ber

Jlngalt, bie Scharnogels Eeitung untergeht, an
oieien Stellen 3U fehen. Eine Kein* Jlusgellung,

bie in ber Jlusgattung eines Haumes begeht,

haben sum ergenmal bie Cehrateliers oeran»

galtet.

IDenn noch erwähnt »irb, bag um bi*

Jabreswenbe im ®ewerbe«JTTufeum ber Hlalcr

5rig Begenbart eine groge Zahl angerorbentlich

feffelnber Habierungen ausgellte, unb bag im
Sommer bie wertnollen por3elIan»Sammlungen
bes (ßroghersogs in bem reisenben lleinen prhts
(Beorg»palais neu aufgegellt unb allgemein 3U»

gänglich gemacht würben, fo finb bie wefent»

lidjen Dorfommniffe bes Jahres wohl genannt.

Hictor Z°hel.
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Stuttgart

Das Kungleben ber fchwäbifdjen Befibenz

»erfüll übet bebeutfame 3nbioibualitäten,

fommt aber leiber nicht recht ju ber wünfdiens»
teerten Konzentration. ZPit haben eine ganze

Heibe ber tüdgiggen Künftler, beten Hamen
überall mit Hecht einen guten Klang hefigen;

aber uns felgt bie parteilofe ©efchloffenheit,

bie nad; äugen erft ben Dollen «Erfolg Derbürgen
fönnte unb bie nach innen fieghaft genug wäre,
»eitere Kreife für gute Kunft 3u begeiftern.

Die gaatliche Jflrforge für bie Kunft ig in IDürt*

temberg relatio nicht unbebeutenb, bie fommu«
nale tritt bagegen fege jurücf, bie prioate lägt

— Don einigen »enigen, rühmlichen Husnah»
men abgefehen — faft alles ju »ünfehen übrig.

Der crfprieglich »irfenbe Herein ber IDürttem»

bergifchcn Kungfreunbe, ber befanntlich Cif*

farj, tfabich unb IDeife nach Stuttgart gezogen,

fowie ber junge (SalcrieDerein, ber bem Hlufeum
ber bilbenben Künfie unb ber Hltertümerfamm»
lung fdjon mandt’ fogbares Knngwerf zuführte,

haben feinen leichten Stanb, ihre fagungsge«
mögen Aufgaben »ie bisher in gleich glücf«

lieber IDeife zu erfüllen, obwohl fich bie haupt»

föchlich babei beteiligten perföniiehfeiten, »ie

Oberg Don Bieber, 3ntenbant Baron putlig,

Obergerichtsrat oon cßmelin, Konful Schwarz
unb profejior Carlos (ßretlje bie benfbar grögte

Blühe geben, augerorbentliche Hilfsmittel für bie

Kungförberuttg zu gewinnen. Jlnberwärts wett*

eifern ©eburtsabel unb Jinanzgrögen mitein«

anber, »er Don beiben bie Kunft entfeheibenber

in feine Dienftc nimmt; in Schwaben ifl oon
einem folchen IDettcifer leiber wenig zu oer«

fpüren, unb felbft bie wohlhobenbgen Ceute Der»

bringen ihr ganzes Cebcn nicht feiten in fjöu-

fern unb IDoljnungen, bie ihrem <Sefd)macf nicht

bas befte Zeugnis ausgellen.

Unter folchen Derhältniffen wirb man fid)

faum wunbern, wenn rerfebiebene ber nach

Stuttgart gefommenen Künftler fich hier nicht

fonberlich glücflid} fühlen unb in nicht zu ferner

Seit ihre gelte bort auffdilagen bürften, wo
man ihr Können materiell beffer zu lohnen
weig. 3m legten 3<*hre hat Stuttgart oorläufig

erg einen Küngler oerloren, aber gerabe ben
tüchtiggen, ber berufen gemefen wäre, bie Der*

fchiebenen, auseinanberftrebenben Sichtungen in

einer fjunb zu oereinigen: Cheobor jifcher.

Diefer Hleiger feines «Bebietes, biefe urgefunbe
Künftlernatur, bie jebem falfchen Schein, jebem
mhaltslofen prunf fo abholb ig, hat hier wäf}*

renb feines fünfjährigen IDirfens an ber Cedi*

nifdien Ifochfdjule bie erfreulichgen, mäditiggen

Spuren hinterlaffen. ©roge Ulonumentalbauten
aufzuführen, war ihm in Stuttgart leiber nicht

oergönnt. Die Hcugeigfchule ift gewig ein aus*

gebehnter, Dorbilblicher Bau geworben, aber

ber Bebeutung eines Cheobor Jifdjer hätte es

mehr entfprochen, oon ihm ein bebeulungs»

Dolleres Hlonumentalwerf ausgeführt zu fehen.

Ceiber ift man aber in Stuttgart mit ben wich*

tigften architeftonifchen fragen noch nicht fo weit.

Uber wenigftens würben im legten 3ahrc bie

beiben Ijauptprojcfte, nämlich bas Hoftheater

unb ber Huuptbahnhof um ein gutes Stücf wei*

ter geförbert, mbem weniggens bie Bauptäge
enbgültig feggelegt würben, allerbings — na»
mentlid; beim Cheaterbau — in einer nicht alle

Kreife befriebigenben IDeife, Huch bas DSIfer»

hmbemufeum befommt nun einen anberen plag,

als wie es im Dorprojeft 5ifd;ers gebacht war.

So mug man benn augerhalb ber fchwäbifchen

Canbeshauptgabt fich umfehen, um — ba ber

originelle Kirchenbau Jifchers jn ber pragoor«
gabt noch nidg bcenbet ig — ben HauPtbau
biefes profeffors fennen zu lernen, nämlich bie

„pfulliger Hullen". 3n biefem, Dornebmlich

bem Kunggenug unb gefeflfchaftlichen gweefen
bienenben, originellen Monumentalbau bat

Jifcher fein furz Dorher niebergelegtes 3beat*

Programm „IDas ich bauen möchte" oerwirf*

licht, unb ber Kalcfrcutb*Hachfolger, prof.

Hölzel, hut mit feiner Schule reblid; mitgeholfen,

im 3nnern ben rechten juchenzauber zu entfal»

ten unb eine gehobene Stimmung zu ermöglichen.

Dem ©nflug Jifcf)ers, ber im nächgen

3ahre leiber wieber in feine bayrifche Heimat
Zurücffehrt, ig es in erger Seihe zujufdjreiben,

wenn gerabe bie Hrchiteftur fich in Stuttgart

Zur führenben Kunfhnacht entwickelte. IDohtn
wir blicken, überall fehen wir bebeutfame, neue,

burchaus oemünftige Cöfungcn, ob es fich nun
um ben IDieberaufbau in ber affanierten mne»
ren Stabt hunbelt, beren Stragen man z»m
ffilücfe nicht mit bem tineal zog, fonbem in bet

malerifchen Unregelmägigfeit belicg, ober um
hübfehe Dillen unb Canbhäufer unb zweefmägige

IDarenhäufer, um bie ganz Dorzüglich gelungene

Ceufel’fche Jabrif — gerabezu ein Hlugerbei*

fpiel — ober um bie neue Marfusfirche. Die
Hrdiitcften Sonag, jifchers Hachfolger an ber

Cedjnifchen H°ä?fchule, ferner ©tcl, ©fenloht
unb ZDeigte, Hengerer, Schmohl unb Stählin,

auch ber — furz oor feinem Cobe — wieber

jung geworbene ©berbaurat Dolmetfdj unb
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cielc embere tDetteifem miteinanbec, bas Begc
ju (elften unb and; fern non ber £jeimat mir»

(en manche fchwäbifhe Mrchiteften mit gro-

ßem ©rfolge. Bie oon ber Kgl. Beratungs*

pelle für bas Baugewerbe unter Scbmolps Cei»

tung gefchaffene Bauauspellung bes Oapres
1908 ift gerabe für bie bürgerliche Urchhcftur

unb für bie 3nnencmrid)tung oon nicht ju unter«

fdjägenber ikbeutung, ba fie mirf lief} alle be«

beutenben Krdfte bes fanbes sufammenfagt unb
— ohne auf (Ejlraoaganjen ausjugetjen — allen

©efdjmacfsentgleifungen, bie fonfi bei berartigen

Uusgellungen ben (genug beeinträchtigen, glüd«

lieh aus bem ZDegc ju geben beftrebt ift. Buch
hier ucieber ig es Cheobor Sifcber, ber uns bas
jntereffantefte ju bieten weig, allerbings — ba
ber Habmen ber Uusgcllung bas ITionumen-

tale ausfdpog — nur in befdjeibenger S°rm

;

aber auch in bem entjücfenben Scppelroohn*
baus ber Urbeitorfolouie ©minbersborf erfen»

nen mir ben grogen Künpier, ber über b°eb«

fliegenben planen auch bie Sorge für bie be»

frfjeibenften Sebürfniffe nicht aus ben Bugen
oerloten bat.

©egen bie Urchiteftur ftebt bie plaflif er«

beblicb äurücf. Sonnbor f fenior, ber in ber Der»

floffenen ©eneration ben Con angab, tritt nicht

mehr heroor; überbics bat er feiner üaterftabt

IDeimar fein Jntereffe jugeroanbt, wo fein

hauptfädilichftes tebenswert in einem Sonn»
borf«Htufeum oercinigt trorben ig. Unter ber

jüngeren ©eneration, in ber bie Hamen Stof»
fer, Kiembe ufto. auftaueben, ficht an erfler

Stelle ber ehemalige Sarmftäbtcr Kolonift fub«
wig tjabich, ber an bie Cedjnifche Bodifcbulc

als profeffor berufen mürbe. Seine tfaupt»

werfe ber legten geil finb allerbings wcfentlid)

nach auswärts gewanbert, namentlich nach

3ena, wo 5tfd]trs UniDerfhäts-pradpbau non
einigen feiner bepen Statuen gefchmücft würbe.
UTil ber Schaffung fo imponierenber Utonumen»
taipatuen, wie fie Babid} gleich 3“ Unfang fei»

ner Künftlerlanfbahn »or bem £rnft»Cubmigs»

Uteliergebäube m Barmpabt gefebaffen, würbe
er leibet h'*c noch nicht betraut; hoffentlich

wirb bies beim Ch*aier» ober Bahnhofbau
gefchehen.

Hach äugen am befanntegen finb natürlich

Stuttgarts ZTialer, febon burch bie Beteiligung

an ben grogen Uusgellungen, namentlich in

Sresben unb Berlin. Sa barüber an anberer

Stelle biefes 3ohcbud}es berichtet wirb, fön-

nen wir uns hier fürjer faffen. 3« ber Kung«
afabemie mit ihren Sepenben3en, fowie in pan'
fofs neuem Uteliergebäube wirb fleigig gear-
beitet, unb bie Hamen ©rethe, Qaug, Iföl»

J*l» Canbenberger einerfeits unb Weife unb
Ciffarj anberfeits bebeuten jeber ein Pro-
gramm. Sabei bürfen wir nicht überfehen, bag

bies nur eine ©ruppe ber Stuttgarter Küng»
ler ig, unb bag mandje anberen ZTTaler, bie an
Cüditigfeit feineswegs nachgeben, augerbalb
ber Ufabemie geben, wie bie trefflichen Canb»

fdjafter pleuer unb Beiniger, ober gar in

einer gewiffen ©ppofition fich befinben, wie 3. B.
ber gewanbte Canbfdjafter unb Habierer Gol-
lenberg. Ullerbings betrifft biefer ©egenfag
weniger fungtechnifcbe ober äghetifche Ungele-

genheiten, fonbern oor allem Derfdpebene ©e»
fidjtspunfte in bet grogjügigen Kunftpflege.

3m Docbetgrunbe ganb bie Berufung bes

prof. Sr. Bl. Bies jum Dorftanb ber ©emälbe»
galcrie, bie unter Konrab oon tange einen

fehr bebeutenben Uuffd;wung genommen hot,

ja eigentlich erg in bie Heihe ber wirtlich nach

mobernen, mufcal-tecbnifcben ©eficbtspunften

geleiteten Ungalten oorrüdtc. Don bem neuen
Dorganb, bet ber Kungafabcmie fehr nabegeht,

lägt fich beute nod} nidjt Diel berichten, ba bie

©emätbe-Unfäufe noch feinen grogen Umfang
angenommen hoben; wenn er fernen (taten-

btang rorläufig noch einbämmt, um ben oor»

jüglidjen Katalog, bie Ubfdpebsgabe Canges,

nicht aus äugeren ©rünben auger Kurs ju fet»

jen, fo ig bös gewig ju billigen. IDenn ber

ffaupein-Saal oon ber Sresbner Uusgellung
3urücfgefommen unb in bie alten Bäume einge-

baut fein wirb — eine Jortfegung bes febon oon
tange mp bem panfoffaal gemadpen Unfangs
— bann werben ohnehin allerlei Umgellungen
unoermeiblid) werben.

,§ahiiteichc Blalet Stuttgarts finb sugleicb

befannte Kunggewerbter, unb biefe Bereini-

gung wirb ohne Zweifel noch inniger werben,

wenn erg bas fehr su begrügenbe Kombinations»
projeft ber Ufabemie mit ber Kunggewerbefchule,

an ber auch febon gans mobeme Kröge, wie paul
tang würfen, unb mit ben „lehr- unb Der»
fuchs werfftätten" 3ur Surcbführung gelangt

fein whrb. Hamentlidj panfof unb £}. oon
fjeiber bewähren fich immer mehr als Hlaler,

ber ergere als porträiig, ber legiere als Canb»

fchafter, währenb Baupein unb Hodjga gans
hn Kunpgewerbe unb ihrer Cehrtätigfeit auf-

gehen; Bäupcm würbe fogar auch febon jroeimal

3ur Ceitung funpgewerblicber Kurfe nach Hüm»
berg berufen.

Su ben Cehr» unb Derfuchswerfpätten, beten

Schüler oon ber Praxis gerne aufgenommen
werben unb bei Wettbewerben erfolgreich auf»

treten, treten noch wehere perfönlidifeiten, bie

auch für bie angewanbte Kung parf in Unfprud}
genommen finb, 3. 8. ber neue profeffor ber

Cechnifcben fjocbfchule Schmoll oon fiifen«

werth, ber aus BTünchen berufen würbe. Don
ben im Uuffcbwung begnMidjen Ungalten fei nur

noch bie gäbtifebe ©ewerbefchule für Stauen unb
Bläbcben genannt, bie unter ihrer energifchen
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Dorfteherin, Kl. Sd)meijer, ausgejeichnete Sort«

(diritlc madjt.

tDährenb bas Kapitel ber Kunftpfiege in bas
Keffort bes Kultusmmifteriums gehört, beffen

beibe KTinijler, u. IDeijfäcfer unb d. «jleifch«

hauer nachetnanber ftctj als grogjügige unb
mobem benfenbe förberer alles Schönen mehr»
fad} entliefen haben unb aud) für bie pflege
alter Kunjl, j. 33. ber Denfmälermoentarifierung
burdj prof. Pr. €. «grabmann, beftens ju for«

gen wiffen, gehörte bas Kunflgewctbe in IDürt«
temberg in bie Sphäre ber fgt. ,§enttaiflelle für
«Bewerbe unb paubel, beren präfibent, oon
ZTIoftfjaf, ebenfalls mit ooller Kraft für jeben

5ortfd]ritt, aud} in äfthetifcher fjinjicht eintritt

unb u. a. bie Beorganifierung bes Canbesge«
werbemufeums anorbnete, bas fid) immer
mel)r jum ZTlittelpunfte aller tunflgewerblichen

Bedrohungen bes Canbes Ijerausarbeitet. gwei»
fellos wirb aud} ber neugegrünbete IPertbunb
unter Cheobor Stfcher unb ffofrat peter Brucf«
mann-tjeilbronn halb «ßelegenheit nehmen,
aftio einjugreifen unb überall für bie Hebung
bes «ßefchmacfes einjutreten.

Pas 33ilb, bas [idi uns oon Stuttgarts Kunfl«
leben entrollt unb beffen fjauptlmien Ijier nur
fürs ffijjiert werben fonnten, ift gewig ein feljr

erfreuliches, unb wenn erft unter ber Kegibe bes

Königs, ber an allen Kunftfragcn perfönlidi

ben fdiönften Knteil nimmt, alle Keime aufge*
gangen fein werben unb wenn bas publiium
ju ber Kunfl in bas erwünfd}te, richtige Ber«
hältnis getreten fein wirb, bann wirb Stuttgart

als Kunftflabt gewifj eine Igerrlidje Entfaltung
erleben.

<ß. E. pajauref.

ZTTannfjwm

Per raufchenbe Sortiffimoeinfag an fünflleri«

fd;en Unternehmungen, mit bem bas Stabtjubi«

läum 190? burdj bie „internationale Kunfl« unb
grofje «Sartenbauausflellung" gefeiert würbe, ifl

ocrflungen. IDenn §al}*fn beweifen, fo bat

Mannheims Jubilöumsausflellung 190? glän-

jenbe Erfolge gejeitigt. Pie amtliche Statiftil

ergab, bag für 1317(2 Zllarf Kunfhoerfc oer«

lauft würben. 21n biefer Summe ifl bie beutfdje

Kunft mit 336532 Klart (251918 für «Semälbe

unb 81621 für plafüf) beteiligt, wäbrenb auf
«Öflerreich 263U (19050 unb 7261), auf Sranf«

reid} 19890 (18 120 unb 1770), auf Englanb
361(80, auf Belgien 10900 (7700 unb 3200),

auf liollanb 3600 unb auf 3talien (000 Klart

entfallen. Pen etnjclnen Kunflorten fielen ju:

Karlsruhe (23715 Klart ((008(0 unb 22935),
3Kündjen (0769? Klart (75953 unb 3(711),
Berlin <12182 Klart (25870 unb (63(2), Stutt-

gart 11600 Klart unb fonfl 3H1? Klart. (Don

öffentlichen Sammlungen würben erworben für

81960 Klart (78900 unb 3600), oon Klannhei-
mer Kunftfreunben für 280185 Klart (2(8260
unb 6(925), oon auswärtigen Kunflfreunben für

58(32 Klar! (36058 unb 22071); eine beträcht-

liche Tlnjaht IDerle ging nad) Kmertla Sooiel

oon bem in fahlen ausbrüefbaren Ergebnis.

Pie ffoffnung funflfreunblicher Kreife,

Klannheims Bürgerfchaft, beren fommenlelle
unb inbufbcielle Cüchtigfeit anerlannt ifl, werbe
nun aud} jur lünfllerifdien Kultur bas Derf)ältnis

aufrecht 3u erhalten fuefjen, hat fid) nicht, nod)

nicht erfüllt, 3m «Segenteil, eine flarfe firfchöp«

fung unb Ernüchterung ifl eingetreten, bie fid)

in einet faft eiligen Ablehnung lünfllerifcher

fragen funbgibt. Konnte beid) eine Dieloerbrei«

tete Klannheimer Eagesjeiiung oor furjem un«

miberfprodjen berichten, baff man „nicht fdinell

genug alles, was an bie Kusflellung erinnerte,

oemidjten tonnte, unb wenn jemanb wagte,

Zweifel anfjuwerfen, ob biefer üanbalismus be-

rechtigt fei, tonnte er eines mitleibigen Cädjelns

fidjer fein". Kn Klonumentalard’itettur ifl nidjts

Keues entflanben, unb gegen ben architeftonifd)

notwenbigen Kbfdjiug ber Kuguftaaniage ifl h«f«

tig getämpft worben. 3u ber prioatarebiteftur

herrfdjt lieblicher IDedjfel jwifdjen mittelalter«

licfiem Diilenflil unb Canbhausbauart. Eine

tvpifdie Stilemheitlichteit wirb oermigt. Pie Bil»

Imgfdje Kunflhalle ifl feit Enbe «Dftober (90?
in bem tläglichen gujtanbe ber Unbenugbarfeit
geblieben, ben fie nad} bem Kusräumen unb bem
IDegnehmen ber 3nnenausflattung nach Schlug
ber Kusflellung hatte. Ein jlügetanbau iß 5. S-
als Euberfulofe-Klufeum oerwenbet.

3flur in ber plaftif finb jwei Iteufd)öpfungen

ju oerjeidjnen: bas Klarmorbenfmal ber «Brog»

herjogin Stephanie (oon £, (Taucher) im Schlog-

garten, gelüftet com (Sei). Kommerjicnrat Hcig,

unb bas «Brogherjogsflanbbilb im neuen Stabt»

ratsfaal, beffen Urheber unb Stifter oorerfl

nod) geheim gehalten werben. 3roeif*'l°s flarf

hat bie jubiläumsfunftausflellung nad) ber tom*
merjiellen Seite gewirtt. mehrfach werben jegt

Silber aus prioatbefig jum Derfaufe angeboten.

Ceiber hat bie Stabt ben Knfauf oon fehr fdjönen

unb intereffanten Silbern bes unter Earl Cheo«
bor lebenben fjofmalers Serb. Kobell abgelehnt.
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eines HTannheimer Künftlers, ber mit feinem
Bruber Jrartj unb feinem Sohn EüilEjeEm ber

Begrünber ber mit beit pfäljern 5otjr, Hottmann,
Sries, Sffel unb Crübner fo bodigefdiägten pfäl»

jifchen Canbfdtaftsmalerei ift, rnie bie Berliner

3ahrhunbertausftellung seigte. Mus einem Saal
ber furpfäljifchcn Künftler bes f8 . 3aEjrE}unberts,

ber einen cßrunbftocf ber ftäbtifdjen Sammlungen
bilben müfjtc, fdjeint oorerft nichts 3U merben.
Dagegen ift ein „Blicf auf bie Xhemfe" oon
prof. H. ifclltxxig, einem liroler, ermorben
morben. —

§ur iOabtung unb Sörberung ihrer Jnter«
effen haben bie bilbenben Künftler unb Kunft«
freunbe Htannheims fidj $u einer Bereinigung

jufammengefchloffen unb unter Mnfchlufj bes Ejei«

bclberger SchmefTeroeretns gemeinfame Musftel«

lungen oeranftaltet, bie Sntereffantes boten. Die

3been bes Dereins bilbenber Künftler unb feine

Darbietungen, bie alljährlich in gefchloffener

5orm erfolgen follen, bebürfen aber nod) ber

Musreifung. Don ben HTannheimer Kunftoer«
einsleiftungen ift nennenswertes j. nichts

ju berichten. Dagegen macht ber 3ntenbant bes

tjoftheaters, Dr. tfagemann, intereffante Der«

fuche, burch bie fog. „3&ealbühne" bas Sühnen«
bilb ju oereinfachen unb ftimmungsooller ju ge«

fialten.

Dr. 3- IL Beringet.

^ranffurt a. 2Tt.

IDie überall hot fich infolge ber cßclbfnapp«

heit bes 3abres 1907/08 auch in Stanffurt an«

(teile bes fonft lebhaften Dortoärtsbrängens eine

ftärfere gurücfhaltung bemerfbar gemacht.

3mmerhin finb bie amtlichen Unternehmungen,
wie ber Sau bes ftattlichen ©fenbahnbireftions»

©ebäubes am ffohenjollemplafs unb bie im Hof}«

bau erfolgte ^ertigftellung ber „Sefthalle", beren

Hiefenraum burch bas beutfehe CCumfeft im 3uü
b. 3 . eingemeiht mürbe, ju £nbe geführt morben.
Mud} im prioatbau finb einige bemerlensmerte

Ceiftungcn gefchaffen morben. Do<h fehlt es hier,

roie faft überall, an einer aus fulturellen Ccbens»

bebingungen herausroachfenben fimheillidifeit.

So reijooll einzelne cßejtaltungen fein mögen, fo

fehr bas Seftreben nach größerer Einfachheit

unb arduteltonifcher ©efeglichfeit erfichtlkh ift,

fo menig finb hoch bie legten Spuren bes Mma*
teurftiles fchon übermunben. Es ift unoerfenn-

bar, ba§, menn bie offijielle Saumeife faft aus«

fchliefjlich oon ber Stilardjiteftur Dcrgangener

Epochen beherrfcht ift, bet heutigen prioatarchi«

teftur noch bas Unausgereifte, um nicht ju fagen

Paroenühafte, anflebt. IDohl ift bie Mbfidjt,

Dom HTotio unb feinen fpielerifchcn Musgejtal«

tungen lossufommen, erfichtiich- Mber eine eble

harmonifche (Slieberung ber HTaffen, eine logifche

unb organifche bjerausgeftaltung bes fonftruftio

ttotmenbigen, bie harmonifche Derfchmeljung bes

Saues oon innen heraus auf cßrunb einer ge»

fieberten unb gefejHgtcn Kultur unb oon aufjen

her infolge fein ermogener Durchbilbung unb
3nbc3iehungfegung ber HTaffen fehlt noch oiel»

fach- ®as gilt nicht blo§ für 5ranffurt. £roei«

fellos mirft bie lenbenj bes HTalerifchen, bie fich

ht Mrchiteftur unb plaftif eingefchlichen bat, unb

auch bie gegenwärtig fich oolljiehenbe IDanb«
lung unb Umbilbung ber Stäbte in tßefdjäfts«

unb cßartenquartiere einer ftrengen unb fonfe«

quenten Berausbilbung eines aus bem §eit« unb
Kulturempfinben berausflicfjenben Stiles ent-

gegen.

Das Schmanfen jmifchen malerifcher IDir«

fung unb ftarfer Haumbilbung ift auch crfühtlich

an bem jüngft aufgejtellten Sismarefbenfmai
oor bem Schaufpielhaus- Das oon H. Siemering
(Berlin) mobellierte unb oon <0. Knobt ($rant-

furt) in Kupfer getriebene cßruppenbilb, bas fich

aus bem bekannten Sismarcfmort
:
„Segen mir

Deutfchlanb nur einmal in ben Sattel, reiten mirb
es fchon fönnen" entmicfelt hat, geht mehr auf
Helief» als auf plaftifche Haummürfung aus.

Daju mirft allerdings bie Orientierung ber

Sceitfeite bes Denfmals auf eine helle Baus«
faffabe unb ber burch bie umftehenben Baum-
gruppen gejroungen geführte Blicf fehr ftarf mit.

Die plaftifche Mbteilung bes Stäbelfchen 3n«
ftituts hat im taufe bes Berichtsjahres fehr bebeu-

tenbe Erwerbungen }u oerjeichnen. Durch ben

Mnfauf ber HTarmor« unb Bronjemerfc enthal«

tenben Sammlung bes t HTünchener Mrchäologen

M. 5«rtrodngler ift ber Mnfang ju einer aus

mertoollen Originalen beftehenben Mntifen-

Sammlung gemacht. Daju famen noch Stucf«

HTabonnen oon tuca unb Mnbrea bella Hobbia,
ein profilbruflbilb bes St. 3ohannes oon Bug«
giano, foroie bemalte Balsffulpturen in ber Mrt

bes 3örg Syrlin unb eine Sanbftoinmabonna
oon lilman Hiemenfchneiber, bie urfprüng«

lieh in ber Stiftsfurie ju IDürjburg geftanben

hatte. Mn cSefchenfen unb Stiftungen fielen ber

©emdlbtfammlung TDerfe oon ®. B. Cttpolo
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(Porträt), oon p. Aertscn (iffjriflus unb bie

£l;ebrcct|crtn) unb Sol (porträt) unb p. p.
Hubens (porträt) ju. Kitt einem Aufwanb oon
70000 Hfarf würbe für bie neuangelegte Samm-
lung jranffurter Hleiftec eine große Kolleftion

®Igemälbe öes in jranffurt lebenben Hlalers

unb Habierers jrife Soeijle ertsorben, beffen

erfle große «Sefamtausßellung and) literarifd)

oiel Huffeben unb Debatten tjrroorgerufen bat.

Unbeeinflußt oon bem Kampf um bie fünft-

Icrifchcn Kloben unb Hleti)oben, ber and) in ber

Kunßßabi jranffurt, wo bie Knnfl aller Kationen

freie Sahn genießt, feine Derfedßer l)at, reift

ein monumentales malerifdjes IDerf feiner Doi*
(enbung entgegen. Aus ben Klitteln einer An*
jal)l funßfrcubiger Sürger er!)alt ber ,„Sfirger-
faal" im Hörner, in bem fünftig bie ftäbtifd)en

Cmpfänge unb 5«ietlict)foÜcn abgehalten toerben

fallen, neun große jresfen, bie TPiebererrid)tung

bes bentfdgen Heidfes barfietlenb unb bie Seit

oon ber Kücffeht ©oethes aus 3>olien bis jum
Cobe Kaifer TPilhelms I. umfaffenb. Der An*
teil jranffurts an bem gefd)id)t[id|en «Bang ber

Dinge wirb befonbers betont. Die eine Sdjmal-
feite bes Saales enthält als HTittelbilb „Die gei-

zige TPiebergeburt Dentfd)lanbs" mit (Boetbe als

Dominante. Um ibn ifi bas ftaffifdje Deutfd)-

lanb in poefie, pI)ilofopl}ie unb ber TDeimarer

HTufenhof gruppiert. Das linfe Seitenbilb jeigt

bie ©hebung Preußens 18(3, bas red)te ben
Hbeinübergang bei Kaub (8^. Die ben jenßern
gegenüberliegenbe fängsmanb enti)ält (mfs bas
Dolfsparlamcnt in ber panlsfirdie

(Diefe ^ großen Sresfen (mb bereits fertig ge-

pellt.) Darauf folgt in ber Hlitte: König IDil»

beim toirb oon ben beutfehen dürften auf bem
Sd)(ad|tfelb oon Seban beglüdwünfdtt, währenb
bas rechte Seitenbilb bas geifHge unb fünßlerifdte

Deutfd)(anb „im neuen Heid)" ]ur Darfiellung

bringt. Die poeite Schmalwanb weiß eine große

Anfidß Sranffurts anf, ber fid) (Ihtfs) ber Sür»
ßeniag (883 unb (redjts) ber 5riebensfd)Iuß

(1871) anfdjließen. prof. 5erb. Srütt, bem
ber große Auftrag jur Ansgcßaltung unb Aus»

fübrung jugefallen iß, arbeitet feit Auguß 1906
an ben Sresfen unb hofft in brei 3al)ren bamit

fertig ju »erben. Seine Hbfidjt gebt babin, ein-

mal nid)t fo fef)r nur bie realen ©reigniffc als

Dielmei)r ibeal jnfammengefaßte Dorgänge jn

geben unb bamit bas Anefbotifche burd) eine

typifd)e (Beßaltnng ju erfaßen; bann aber <rad)

ben ard)iteftonif«ben ©nbruef bes S«iales burd)

ben feierlichen HMlimus ber ©nippen unb bnrd)

eine gehaltene jorbenßimmung ju Domebmer
TDürbe ju (teigem. Had) ben bis jeßt oollenbe»

ten Silbern $u urteilen, wirb nicht nur biefes

£iet erreicht werben. Der Siirgerfaat wirb mit

feinen Sresfen ebenfowohl Zeugnis oon bem
eblen unb groß]ügigen ©emeinftnn hmßtiebenber

Sürger Sranffurts oblegen, als er fpätem ©e-
fdjlechtetn oon ber firrichtung bes bentfehen

Heid)« unb feinen «Brunblagen erjählen wirb.

©n Sli«f auf bie Husftellungsprogramme
bes Kunßoerems unb ber widjtigßm Kunßhanb»
lungen jeigt bas ungewöhnlich lebhaft pulßt-

renbe fünßlerifche Ceben Sranffurts. Jn feinen

Hlauern ftrömt bie Kunß ber ganjen TDelt ja-

fammen. €s iß fraglos, baß bie große ffinß«

lerifd)e Crabition unb bie heroorragenbe Samm-
lertätigfeit, bie fid) oon alters her in ber Stabt

bes großen (Selboerfehts neben allen gefd)äft«

liehen Iransaftionen funbgibt, eine Zentrale für
Kunßprobuftion unb -fonfum gefchaffen hat.

An intereffanten großen Kusftellungen hat

ber Kunßoerein im Caufe bes Seridpjahres

fehr bebentfame unb große Darbietungen arran-

giert unb ;war eine große HT. fiebermann-Kol«
leftion, anf welche bie jahresausßellungen ber

jranffurter Künßlcr unb bes ©ronberger Künft-

lerbunbes folgten, 3u Anfang bes 3ahres
würben gleichseitig 21usßellungen bes Karlsruher
Kfinßlerbunbes unb ber oom Derbanb ber Kunß-
freunbe in ben Cänbem am Ht)ein etngelabenen

Schweiler Künßler geboten, worauf eine ß. o.

Scndels-Ausftcllung folgte. 3nt 21pril brachten

bie Künfllergenoffengchaften ilrti unb Amicitia

(Amßerbam) unb pulchri Stubio (ßaag) reich-

haltige Kolleftionen jur Schau, ©ne intereffante

ßanbjeidmungsausßetlung, namentlich t. Hid)ter,

folgte. Hadilaß-AusftcIIungen waren oeranßal-

tet oon p. 3anfen, K. Spißweg unb oan (Sogt),

wät)rcnü juejeit eine Klinger-Ausßeltung, be*

ßehenb in Habierungen, ßanbjeithnungen, <61-

gemälben, Aquarellen, fowie pfaßifen bie Auf*
merffamfeit weiter Kreife auf fid) jieht. — Sei
H. Sange! haben größere Kolleftionen ausge-

ftellt H. Säumer unb H. Sreilmann (Karlsruhe),

(ß. Kampmann (Durlach), 1). Difdtler (Sreiburg),

©)• Süd)c ler (Stuttgart), fibus, HT. 5leifd)er-

TPiemann, Sanbfuhl & Sd)(fiter (Berlin), ©
t. Kirchner (Dresben), j. iSräß & $. ©. ^hal-
berer (5ranffurt), 3- «• 21. oon Sßlow, 3- D-

HaffaeUi (paris) u. a., fowie eine An|ai|( rufft-

fd|er HTeißer mit einer «uisgewählten Sammlung.
Der Kunßfalon ßermes hat Öle ßJmterfai«

fon im September mit einer reichhaltigen Serie

alter beutfeher, italienifdjer unb I)oUönbifd)er

TlTeißer eröffnet, auf bie im ©ftoher mit größe-

ren Kolleftionen ber ©iglänber <£!) Hartfett

unb ber Selgier Sarafyn folgten. Die XDeth-

nachtsjeit war mit £)emt. Oumler, C. oon Sen-

get, ß. Dogeler unb ß. ßenbrid), £. Sdjmuß-
ler, <ß. parin unb $. Ihaulot» ausgefüllt. D«»s

neue 3ahr begann mit enter großen £h- tottet«

Ausßellung, bem ßd) j. ©sswalb nnb ß. ©ß*

hoff anfchloffen. Der fehr erfolgreichen Ausßel»

Inng bes Ztachlaffes oon TD. o. Dies UI>Ö ferner

Schul* reihten ftd) größere Kolleftionen oon
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5at>cc bu iaur unb p. ZUatJjicn an, benen ja

Beginn bes Sommers eine IVorpswcberaus*
ftellung mit £). Cappcrt (ich anfügte. Die beiben

Zustellungen oon jahlreidjen IVcrfen oon $.

d. Uijbe unb ®. c. ©ebharbt, ju €t;ren ber

3ubilare, waren gut befdjicft unb befudtt.

Der Kun(t(aton C. Sdiamcs bradjte im Be-
richtjahre neben einer großen Znjahl bebeutenber

©injelwcrfe größere Kollettionen oon f). ©ott*

felig unb 2?. ©ubben (5ranffurt), H. Schramm*
Zittau unb 8. 8ecfer, 21. tVciggcrbcr & £.

Kirchner, <0. r>. 2TTaffei, £. Cgeob. ZTiever-

23afel, 8. Sied (ZfTünchen), ferner <8. JVolff

(Karlsruhe), ff. 5ranj (ffeibelberg) unb Zlb.

ffaueifen (Uodgrrm). Die 3uliausflel(ung

brachte bie .franjofen £amoin, Duft, Jlanbrin,

Serbin, ZHarquet mit figurenbilbem, Canbfdjaf«
ten unb Stiileben.

3. p. Schneibers Kunfifalon hat feine

UTinterausfieliungen mit tVerfen oon £ Spiro

(Paris) eröffnet unb ihr eine augerorbenllich

erfolgreiche 5antin*Catour*2lusteUung folgen laf*

fen, um ju 3<Jhresbeginn mit bem irantfucter

Canbfchafter $. IVucheret, bem Zmerifaner ZT.

Simons unb bem Berliner £. ©ppter berDor-

jutreten. gu Frühjahr folgten groge Kolleftir-

Zustellungen oon 2t Deuffer (Düffelborf),

£ügel (Zllünchen), 21. fflppenheim (Jranffurt)

unb ben Zlonat ZTai füllte £. piffaro mit einer

fehr intereffanten liberficht über fein ganjes

Schaffen aus. 3un ' unb 3U I* brachten ©injel-

werfe oerfdiiebener heroorragenber Künjiler.

Diefe Hb erficht jeigt genügenb, wie bas
Kunftlcben 5ranffurts oon lebenbigen Strömen
getragen wirb. £s wäre national-öfonomifch

intereffant, wenn man feftftellen fönnte, auf
welche fjölje fidi ber Umfag an Silbern jtei*

gert. 3« !>enfalls gäbe es wertvolle Zuffchlüffe

über bas Verhältnis oon Kunflprobuftion unb
Kunflfonfum.

Dr. 3. Z. Seringer.

Düffelborf

Das firgebnis ber Deutfd;nationalen Zus-
tellung (907 fonnte für bie Düffelborfer Kunfl
glüeflid) ober Derberblich werben. Das ftanb

fefl: wenn biefe Schau eine treue Spiegelung
bes beutfehen Kunftfchaffens geboten hätte, bann
war es um bie altfränfifdjen Düffelborfer nicht

fo fdilintm befiellt, als man in ben legten 3ahren
oft hären fonnte. 5®ar holte man ber Bra*
Dourmalerei bet jungen ZTündjener nichts glei-

ches an frifdjer 3“genb unb Draufgängerei an
bie Seite ju fegen. Dafür waren Samen wie

Ciebermann, Crübner unb Sleoogt nur wie ju»

fällig in ben Berliner Sälen $n frnben gewefen,

unb gegenüber bem, was Drcsben, Ceipjig unb
biesmal auch Karlsruhe gefanbt hotten, fianb

ber Düffelborfer Durdjfdjnitt hoch merflich hoch
an fünfilerifchem ©efehmaef unb technifchem Zn*
ftemb. Damit fam jwar ber groge teil bes

©rfolges auf bas Konto ber Sorglofigfeit bet

ZTttausfteller, bie ficb noch nicht baran gewöh-
nen wollten, Düffelborf ernft 3U nehmen.
3mmethin aber blieb ein Stficf bes guten Zus-
ganges, wenn auch nur ein befdjeibenes, als

Jrudit unb Cohn eines jungen Kunftfchaffens,

bas hier feit unferer erflen grogen Zustellung
(902 aus afabemifcher Beoormunbung unb
rheinifchem Schienbrian lebenbig geworben ijt

unb rüftig um feinen plag an ber Sonne fämpft.

Zuf bie 5®lgen biefes Zusgcmges, wie fie

[ich nad) ber guten unb ber fchtedften Sehe
in Creigniffe unb Sdietbungen umfegen würben.

burfte man neugierig fein unb erwartete bie

fünfilerifdjen Dinge bes IVinters nicht ohne
Spannung. Ste begannen um bie Hooembet»
mitte mit einer hoppelten Zustellung bei ber

ffauptoerfammlung bes Verbanbes ber Kunft«

freunbe in ben Cänbem am Bljein, jenes oor

oier 3ahr<n in Düffelborf begrünbeten Ver-
eines rheinifdjer Künfller unb Ciebhober, ber

fehbem fchon unenblidj riel für bie rheinifdie,

namentlich bie Düffelborfer Kunfl gewirft hot

unb ben man nirgenbs mehr als in feiner ©e«
burtsflabt mit Diel Kiatfch unb ffag perfolgte.

Der Zusftellungsoerbanb, im Vergleich mit

ber KünfHcroereinignng 1899 bie erftc bewugte

Düffelborfer Sejeffion, fammelte feine Jreunbe
im Schultefchen Kunfifalon, jeigte aber, merfwür-
big genug, ein jafjmes unb jufriebenes ©eftcht.

Kaum bafj bie ©Ibilber oon ZTaj Stern unb
bie tieffarbigen Zquarelle oon Schönenbecf,

meifl Bauernföpfe unb bäuerliche 3ntcrtcurs,
ein merfbares Kämpfen unb eine Steigerung

fdjon befannter Jähigfeiten oerraten fonnlen.

Die gleichseitige, auf birefte Veranflaltung

bes Verbanbes ber Kunflfreunbe jurüefgehenbe

Zustellung non bfanbjeichnungen aus bem gan«

jen ©ebiet bes Verbanbes, alfo auch aus Süb«
beutfd)(anb unb ber Schweij, war für Düffel«

borf, wo man bei ber befannten ©infeitigleh

ber hier maggebenben Verantalter, ber Kunt«
holle unb ber Zfabemie, feiten etwas anberes
als ©Ibilber ausgeftellt fieht, ein riel beacht«*
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tes unb befprodjenes ©eignis, beffen IBtr*

hing auf Heigung unb 3ntereffe bes faufenben

publtfmns nicht ausbletben formte, £s bewies

auch beutlidj genug, baß trog einigen Derhei*

gungsoollen jüngeren Künftlern, wie ©tto

Soyet nnb Julius Steg urtb ber reifen S^djcn»

fünft oon Claus Hlever unb ©erhärt) 3anffen

unfer nur malenbcs Düfielborf jurilofftefjt bin*

ter ber ftarfen unb fortnfidjeren Kunft ber beut*

[d;en Sdjweijer, bes altmeijterlidjen $ranf*

furters IDilbelm Jütfjeijn, bes Ijirr — unb an»

bersroo in Deutfehlartb — feiner nnbefamtfen

Catbar o. Seebad] ober, um nodj ein paar
Hamen ju nennen, hinter ZUbert ffaueifen unb
Cubtcig Dill.

©ne neue Bereinigung „Hieberrljem"

{teilte fid] im 3«nuar mit einer gut gehängten
Uusjtellung in ber Kunftballe not, brachte aber

neben bem ungejtümen, fd]roer mit ber Sorm
ringenben jungen Canbfdiafter Hlebarb Kr ui*

fen unb Sen Jigurenbilbem unb Silbniffen

3ofef fjanfens nichts, was aus bem Hafjmen

fonfitger Düffelborfer Husjtellungen heraus»

fam. Dafür gah es genug teufe, bie [ich fefjt

wunberten, Sag unter ben Hamen ber Jlus»

(teller chen bie fehlten, bie man als ©tag«
einet nieberrhemifchcn Canbfchaftsfunjl ju aller*

erft nennen mügte, Hamen wie Ejelmuth €iefc»

gang, Htar ©larenbach, £mjt ffarbt, fjeinridj

Otto.

Das einrflefenbe Frühjahr brachte bann bie

regelmägigen Husftellungen all unferer Ber*

einigungen, bie oor bem Hitsmarfcf; auf bie

heurigen großen Husftellungen in Htündjen,

Dresben ober Berlin tjeerfdjau IjtcltcTt. 3wei
Jlusftettungen in ber Kunftballe : bie ber freien

Bereinigung Düffelborfer Künjtler unb bie bes

Bercms Düffelborfer Künftler hjCH, über bie

faum ju berichten wäre, hätttn nidjt in ber gra*

phifchcn Abteilung Habierungen unb Stemjeich*

nungen t>on fjeinrid) ©tto laut genug auf

btefen emjigen hebeutenben graphifd?en Künft»

ler bes malfrohen Düffelborf bmgewiefen, ber

mit etgenfhtniger 8cfcheibcnh«it feiner füllen

Kunft lebt, aber leiber nidjt bie Beachtung unb
Hadjetfenmg finbet, bie ihm an jebem anbem
©rte gewig wäre. Hod] finb bie Düffelborfer

Künftler ju wenig beweglich unb ju flatf he*

fangen in ber afabemifdjen Crabition t>on ber

atteinfetigmadjenben ©Imalerei, um einen Künft*

ler oon ber eminenten Kraft unb fhrengen Stil*

jucht ©ttos recht ju wflrbigen. IBeil es bajn

an einem eigentlichen Kunflhanbet fehlt nnb bas
Bebürfnis bes Bürgertums mit bet ausgebotenen

hemalten Ceinwanb genugfam gebeeft wirb, auch

unfere öffentliche Sammlung feine gebrachte

Kunft erwirbt unb bie Hfabemie bie fparfamen

Schäle ihres Kabinette* ängjtlidj »or profanen

Hugen hütet, fo finb unfere Düffelborfer ©rtffel»

fünftler auf einige wenige Sammler oon ©e»
fdjmact unb auswärtige Cichljaber angewiefen.

Das ift traurig, um fo trauriger, als es faum
eine Stabt gibt, wo ber Kitfdjmaler goringften

Kalibers einen fo guten Hiarft finbet, unb wo
mehr Quadratmeter fleinbürgerltdjer IBohnun*
gen mit goibgerabmier Cemmanb preßen.

Zugleich mit ben obengenannten ©ruppen
jetgte fidj bie Düffelborfer Künftleroereinigung

(899 tu* etwa fünfjig, meijt guten Silbern bei

Schulte. £s ift ein Bercin, bem oon ber Ufa*
bemie Künftler wie Klaus Hieiper, ©»gen Kampf
unb 3unghans angeboren, bann ber gcfdjmadf*

fid]ere Bübnismaier JBatter peterfen, Canbfdjaf*
ter oon ber füllen, nobelri, fpejififch Düffelborfer

Jlrt wie Jlcfermann, Ijambüdien unb Cafd;.

Unb als neue Ceute 3cffe ©oofens unb IBal*
ter fjeimig. Diefer legte, faum ber Kfabemie
entwachfcn, erfreute burd] eine überrafd]enb

forfdje primatedinif unb brachte in bie Seljanb*

lung oon 5igur unb 5arbe eine fo ftifdje ©gen*
art, baß inan fidj feinen Hamen als ein gutes

Besprechen für jufünftige Silber wirb mer»
fen müffen. 3 o i f e ©oofens fällt mit feiner

breiten pmfclfüljrung unb heller <jarbigfeit aus
aller Düffelborfer Crabition. tDer feinem jaudi»

jenb frohen „Sommertag" auf ber Dresbener
Jlusjtellung begegnet, wirb fdion etnfeben müf*
fen, bag bie geruhfame ©enügfamfeil ber Düf*
felborfer bodj ins Sdjwanfen gefommen ift.

IDas freilich aus biefem heftigen Kolorifien

unb breiten Cedjnifer werben will, bas ift wefenl*

lieh eine 5rage ber Seibfterjiehung.

5ür ben Upril rüfteten wir uns, bie in 5ranf»

furt fo erfolgreiche Husfteltung ber Sdjweijet

in unferer Kuttßballe ju begrüßen Da flopfte

unerwartet ber 3ünalina mit ber gefenften fjacfel

an bie Pforte einer hoben Düffelborfer Jlfabe*

mie unb rief einen ©ünftling bes Sd’icfjals in

bie bunfele Unterwelt- Hm 19- Februar ift

Peter 3anffen, ber langjährige ©ewalthaber ber

nleberrbeinifcben Kunft gefiorben Bor ber ®e*
bädjtnisausftcllung, weiche bie I'fabetnie jum
blnbenfcn unb Huhme ihres Hleifters oeran*
jtalfete, muhten bie fdjon angefagten Sdjweijer

brangenbieiben Statt eines grogen €reigniffes

erlebten bie Düffelborfer nur eine gute Be»
ftätigung ber alten Cehre, bag niemanb »or fei*

nem Cobe glücflid; ju greifen fei. Denn, ab*

gefehen oon billigem Coh in ber Cofalpreffe unb
nodj htlligerm ©efdjwäß müßiger jungen, oer*

lief bie Husfteilung mit einem Hägiidjen Hlig*

erfolg, ob man fie gleich mtt Corheerbeforationen

unb hohen IBorten, als wie eines ftofjen Erfolges

ficher, eröffnet hätte. JBeber in ber frittfdjen

Kunfiwelt nodj bei ben Hlufeen unb Sammlern

femb fie 3ntereffe, unb rerfauft würbe fo oiel

wie nichts. Hlan fam nicht mtt grogen fitwat*

hingen unb fanb auch bie befdjeibenften noch
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getäufcfjt burd} bie toafjl- unb gefdjmadlofe
Gängerei, mit bet bie Derwaltung ber Jlfabemie

bcn Hadjlag ihres Ceiters jufammengegoppelt
hatte. Knbänglichfcit unb blinbe Begeigerung
mögen fdjöne Cugenben fein, fie reichen auch

für Eraucrfege unb Heben, bie wie ein fdjneller

Hegen oorüberraufcben, aber nidjt für bie fhtn«

rolle Dargellung eines Sehenswertes, befon-

ber* bann nicht, wenn man ficf) über bas ZDe»

fentlidje biefes IDerfes gan 3 im unflaren fietjt.

Unter bem Husgeftellten fanb fidi mandje male»

rifdje Sfisje oon fcböner, farbiger Erfinbung
unb gewanbter ledjnif, aber in bcn Kartons
unb Entwürfen ju ben großen IDanbbilbem
faum etwas mehr als fulturhigorifdjcs IDiffen,

fleißiges Kläubeln unb ein magerer Iropfen
Cemperament. Die Sofjl bercr, bie barin bas
Kriterium bes grogen HTalers feiten, ifb wie

überall, fo auet) l)ier feljr gefcbmcljen.

Darum war es wie eine harte Cßraufamfcit

bes Sdjidfals, bas feinem ocrwöljntcn (Säug-
ling erfl im tobe bie (Befäge jerfdjlug, als

gleich nach ber Janffcn-Kusgellnng bas junge,

reoolutionäre Düffelborf mit bem Ijier ocrfehm»
ten Kuguft Deufjer als überragenbcr Jührer
in bie Kunghalle einrüdte unb feinen ergcn
Dollen triumpf) feierte. Da waren riefe, bie

in ber Hufeinanberfclge biefer jwei Husgellun«

gen fo etwas wie ein Symptom faljen rom tob
unb Eeben alabemifdjer unb freier Kunft

Sdjöner unb ftärfer, als einer erwartet

hätte, ift bies längfi erwartete (Ereignis gefom*
men. Unb was in bem fonferratiren Düffel«

borf riel feigen will, faft unbeftritten unb un«
befrittelt. U>enn bie rbeinifchen Spötter ein«

mal über ein füngterifdjes Ereignis bas lofe

HTaut galten, bann müffen bie IDerte unb
Kräfte, bie bahmtergeljen, wirtlich überjeugenb

fein.

2ln ber Sonbcrausgcllung waren fieben

Künftler beteiligt, aber mit Ausnahme non Hiap
tlarcnbadi war feiner barunter, ben man bis-

her fonberlidj ernfl genommen hätte. Deuger
war burcfj Kritif unb Klatfdj fo rerärgert war»
ben, bag er hier feit brei Jahren nicht mehr aus*

geftellt hatte. Darum bcbeutet es oiel, bag fid)

nod) Künftler fanben, bie ben Hlnt hatten, mit

ihm ausjugellen. Jm Jullljeft ber Hfjoinlanbe

hat tDilljelm Schäfer bie heften IDorte ge«

funben, um bas IDefentliehe an Deugers Hlalerei

ju (ennjeichnen, unb bie Stellung, bie er ihm
in ber beutfehen Hlaterei neben Eeibl unb Irüb«
ner juweig unb was et über bie beiben hinaus
als typifdj für feine Kunft barlegt: bie IDieber*

gäbe ber freien Bewegung burch bas Heinmale»
rifdie, bas wirb bie beutfdje Kunftgefchichte nur
begütigen fönnen. JDenn feine Küraffierbitber
unb Canbfchaften 'mal hinausreifen in bie

beutfdjen Kunftftäbte, bann wirb feiner mehr

ben Hlut haben, über bie Düffelborfer mit ben
Hdjfeln ju juefen.

Heben ber impulfioen Kunft Deugers ganb
(Clarenbach mit einer Heih« rbytmifch unb tedj»

nifd) gleid; oollenbet ausgeformter Eanbfdjaf»

ten oon intimem (Behalt. Ulan weig, wie grog
bie malerifdje Eeidjtigfcit unb Breite feines pin»

fels fleh fong ]U geben pflegte unb wunberte
(ich, wie ftreng unb unerbittlich er fich in bie

Sucht nahm unb auf alle Braoour unb Dir«

tuofität bes Dortrages perjidjtete. £s ift faft,

als fei ein Iropfen Blutes jwifchen ihm unb
Julius 8 reg getaufdjt worben, ber in fei»

nen erften Bilbcrn, bie wir auf ber Deutfch«

nationalen Husgellung 190? faljen, bei einer

peinlich, faft ängftlich forgfältigen Durdjbilbung

ber Etnjelform in altmeigerlidjer Kleinarbeit

bodj feine Eanbfdjaftcn m grogen Sladjen unb
5arben jufammentjält. Breg fdjilbert bie Jjügel

unb IDälbet ber oorbergifchen Eanbfdjaft mit

ihren Baumreihen unb Bauernhöfen, Clären*
badj malt in IDitlaer bei Kaiferswerth bie beli»

taten Stimmungen über bcn HItwäffcrn bes

Hhetnes, Deuger figt als Einfamer in Hlon»
heim am Btjein jwifchen Düffelborf unb Köln.
IDäljtenö bie ältere Düffelborfer Eanbfdjafts»

fdjule, bie Eiefegang, Kampf, fjehnes gemäg
ben Irabitiontn ihrer Kunft auf ben IDegen
ber alten unb neuen fjollänber noch hinunter ms
Hieberlanb weifen, barf man oon biefen breien,

ju benen man noch fjarbt, ®tto, Sdjmurr unb
©pfjey rechnen wirb, enblidj bie malerifdje Dar»
gettung ber hetmifchen Eanbfdjaft erwarten,

eine Eanbfdjaft, für bie HJilljelm Schäfers rei*

fes Buch „Der Hieberrljein unb bas Bergifdje

Eanb" im oorigen Jahre fcfjöne unb fluge IDorte

gefunben hat
2ln bcn Hamen biefer Künftler hängt bie

Sufunft bet Düffelborfer Hlalerei, burch fie ift

es gewig geworben, bag man enblidj mit Be«
wugtfein non ber afabemifdjen (Bängelei abge»

rüdt ig. Es fdjeint mir wenig Kusficht für eine

neue Binbung. Die Direftorftelle an ber Hfa»
bemie fjext burdj profeffor 5rig Höher eine

Befegung gefunben, bie mehr 5reihcit unb Klug*
heit rorausfeljen lägt. Hun mng fich jeigen, oh
es ber Kung gelingen wirb, ihren IDeg frei 3U
machen unb auf bie fjölje ju fommen. Sänger
als anberswo haben bie Düffelborfer Hlaler nur
gemalt — unb Kegel gefdjohen, wie mal eine

höfe 5eber gefdjriehen hol- H3as hier ju tun ig,

bag lehrt ein Blid auf bie Softänbc unferer

gäbtifdjen Sammlung, für bie man alle Hrheit

ben IDobltatcn bes Zufalles überlägt, auf bie

gäbtifdje Baufung, bie unter Eeitung eines Heig«

brettoirtuofen, ber fich für gewöhnlich als ein

begnabetes eßenie oerhimmeln lägt, Hlonftra wie
ben pompöfen Stahlhof unb feine Hachborn ent»

gehen lieg unb mit einem Hathausneubau oom
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gleiten Kaliber auftuarten möcfete. ZTIan fptaefe

lefetfein meferfaefe uon ber Erünbung eines mober»
nen KunPfalons in bem Heubau bes Ciefefcfeen

IDarenfeaufes, bas nad) ben planen unb unter

ber Ceitung ©Ibricfes als erper moberner Heubau
feinen Holojj an ber fcfeönPen Stelle unferes

Stabtbübes empotreeft. Da fommt bie graufige

Leitung Dom Cobe ©Ibricfes, ber ifem unerwartet

bie gitfel aus ber fjanb nahm. Docfe bleibt

uns fein IDerf, mit bem bie 2lftiengefe!lfcfeaft liefe

ber Stabt ein Beifpiet oorfefet, »ie burefe öffent*

liefern IDettbemtrb bie Kräfte ficfe prüfen laffen.

Es finb genug Kiinftler am Hfeein unb in Düffel»

borf, um unfere Stabt, bie burefe eine glüefliefee

Entoicfelung ber örennpunft bes nieberrfeeini»

fefeen Erogge»erbes gecoorbeii ip, auefe ju einem

Kulturjentrum 3U macfeen. Möge man niefet fäu*

men, fie ans IDerf ju rufen.

Senerin Hüttgers.

Drüben

3n ber Sefcfeung ber leitenben Stellen mefe«

rerer wichtiger Kunpfammlungen feat ein IDecfe«

fei Pattgefunben, ber für beren pflege unb 5ort*

füferung Don Scbeutung ip. Die Derroattung bes

König!. KupferPicfefabinetts feat beffen früherer

Derbienftoolier Direftor prof. Cefers »ieber über»
nommen, ber oor brei 3aferen als Direftor an
bie Königl. Kupferjticfefammlung naefe Berlin be»

rufen roorben war. Die Derwaltung breier

Sammlungen, bes feiporifefeen Hlufeums, bes

Erünen Ee»ölbes unb bes Hlünjfabinetts rourbc

bi einer fjanb Bereinigt unb bie Ceitung bem bis«

fertigen Direftor bes KupferPicfefabinetts prof.

Sponfel übertragen. HTan barf nun hoffen, baj
bie jaferjefentelang fap unjugängliefee ITiünj»

fammlung bem publifum »ieber nufebringenb

jugänglid; gemacht »erben »irb.

mancherlei oon Bebeutung boten im rer*

floffenen jafere bie pänbigen Kunpauspellungen.
mit ficfetlicfeem «Eifer unb Erfolg roat ber Säefe*

fifefee Kunftrerein um Darbietung guter 21us*

Peilungen bemüfet. Er oeranpaltete im ©ftober

190? eine KusPellung moberner Kunp»erfe aus
prioatbefife, ju ber uerfefeiebene bebeutenbe feie«

fige prioatfammlungen feeroorragenbe IDerfe

beigepeuert batten, barunter bie Sammlung
Hotfeermunb eine oorjüglicfee Eruppe moberner
5ranjofen. Die 2luspellung nerfudjte eine un»

gefäfere Dorftellung oon bem, was in reicfelicfe

20 3aferen an Kunp»erfen in Dresben ermorben
»urbe, ju geben. 3m Hooember folgte an glei«

efeer Stelle eine umfangreiche 2luspellung ber

engüfefeen Abteilung ber internationalen Eefell*

fefeaft non Bilbfeauem, ITlalem unb Ha»
bierern. Dertreten »aren faP ausfcfelieglicfe

ITlaler (Cauery, E. 21. IDalton, E. 5auter,

3 - 3 - Shannon, 2Iloira, Er. Cfeomas u. a.)

mit IDerfen Don feinem Jarbengefcfemacf. Eine
gro§e Sammlung ron IDerfen moberner 5tan*
jofen, »ie Klonet, Pffarro, Sisley, Eottet, Denis,

Cuce, Signac unb Hyffelbergbe, »urbe im Sep«

tember bei 2lrnolb gejeigt. Hach enbgültiger

Doltenbung iferer hnpofanten Häume, bie noefe

um einen grogen oerne fernen Saal im Erbge»

fefeofe unb bas Pattlidie DePibül bereichert »ur«
ben, nafem bie Ealerie 2lmoIb im ©ftober eine

groge Sammlung non IDerfen IDiener Künpler

auf. Dertreter »aren u. a. Hub. Bacfeer, 3°f-
Engelfearb, Hub. 3ettmar, E. Stöfer, 5erb. 2Jn»

brf unb bie mobemPen Klimt, CiP, K. ItToll,

baju fam eine reijoolle Eruppe alhpiener ITlei«

Per, »ie IDalbmüller, pettenfofen, 2llt. Das
Enbe bes 3ofcc*s 190“’ brachte im Hicfeterfcfecn

Kunpfalon noefe mehrere Sonberauspellungen
Dresbener Künpler, unb j»ar im September
bet Künplergruppe „bie Brücfe" (2lmiet, E.

Holbe, K. Scfemitt'Hotluft, Kirchner, peefeftem,

E. fjeefel, Eallen, Bleyl) bie ficfe noefe eng an
bie franjdpfcfeen unb belgifcfeen Hcointprcfpo-

niften anlefencn, im ©ftober ber neu feeroor«

tretenben Eruppe „HTappe" (bie IHaler Ebm.
Körner, 5r. Kunj, ©. popp, K. Quart, bie

Bilbbauet Cfe. Eicfeler unb ©. petrenj), ferner

im Hooember oon p. Eröber, fj. d. töfefe, ID.

ITT. Sacfege, fj. ©tto, 3- IDalter-Kurau unb

$rfe. c. Scfelippenbaefe, fowie bes plapifers

Selij Pfeifer im KunPoerein.
Heicfe an Darbietungen roar auefe bie erpe

fjülfte bes 3aferes 1908. Bemerfens»ertes boten

bie «luspellungcn Don IDerfen bes oerPorbenen

Horwegers 5rife Cfeaulo», bes Sranjofen 3- $c -

Haffaelli, bes Berliners pfe. 5ranf im 3anuar,
bes oerPorbenen farbenfrohen Hlüncfeeners pfe.

Klein, bes ruffifefeen plapifers Eroubefefoi, bes

IDieners Efearlemont im Hlärj bei Hiefetcr. Ee«
fefeiefte arbeiten 3eigte bafelbp bie Eefellfcfeaft

belgifcfecr KqnarelliPen. Umfaffenb »ar eine

KusPellung non IDerfen D. oan Eogfes im ITTai.

3m 3“ü fafe man bort neuere IDerfe bes Bel»

giers Hyffelbergfee. Bei 2lrnolb Pellte im

5ebruar ber alte Hlüncfener IDenglein fcfeöne

Canbfcfeaften unb Cierbilber aus, tm Sebruar
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bie 3mpreffioni|fcn paul 13aum nnb Carl ffer»

mann Canbfdfaflen unb Stillcben. «Bemählte
Arbeiten bot eine Rusfteilung beutfeher Rabie*
rangen nnb fjanbjeicbuungen im Rlai, ber fid>

eine Bruppe portrcfflicher neuerer Schöpfungen
bes Dresbener Rabierers ®tto Sifdjer unb fpäter

ber nachgetaffcncn Arbeiten feine* Schülerin

(Bey-ffeinje anfdjioß.

Don befonberem Intereffe waren wieber bie

Kusftellungcn einheitmfehet Kiinftler, bie neben
befannten Hamen einige neue, barunter mehrere
fräftige Calente brachten. Iferoorragenbes ent»

hielt eine große Uusflellung oon Ifans llnger,

bei Urnolb im ITTdtj, bie u. a. eine Reiße fchöner

Silbniffe, ein großes ftilftrenges (Semäibe Rlutter

unb Kinb unb mehrere farbenglülpmbe Bin»
menftücfe barbot. Der Koiorismus Ungcrs er»

wies fidj um oieles oerfeinert. Rlalerifch tem*

peramentoolt jeigten fid) in ihren (Semälbcn
Rief?. Dreier (im 3anuar bei Kmolb) unb E. R.
Dieße (im HTärj bei Richter), Des weiteren fiel!»

ten ans (Söllner, Surmefter, K. Brofe, £. Seine*

mann bei Richter, o. iSerlicjy, £t) R. Stiller,

Rleycr-cBräfe, S. Sernbt, ZTiölIer bei lirnolb.

Die jlärfjlc Unregung holt* ber Kunftoerein
im 3°tuar mit ber umfangreichen KusjteUung
bes Rlündjners Sriß firler ju bieten, bie neben
SUbniffen unb beforatioen (Scmätben (Sonnen«
wenbe, Roah, pefi) auch bie (Entwürfe ju ben
oier 3ohresjeiten für bie Jresfen bes IDies»

babeuer Kurhaufes enthielt. gu einer lirt

Hachlefe ber Berliner gahrtjunbertausfiel»

iung geflaltete ficht an gleicher Sielte im Itlai

bie mit <jlei§ jufammengebrachte Rusfiellung

Dresbener Ittafer unb Zeichner oon 1800 bis

(850, bie jeboch tm ganjen nichts erheblich Heues
jutage förberte. Scmerfensroert war ferner im
3unt eine bis llugiift bauernbe Bübttisausfte!»

Iung. gur felben gelt feffette bei Rmolb bie

fogen. Diej-Schulc mit IDerfen oon IDill}. o.

Diej unb $ahlrekber Künftlcr, bie mehr ober

weniger feinen Einfluß erfahren hatten, bie

Kufmerffamfeit, 3m Kunfloeretn fah man fo-

bann noch VDctti oon Spiro, Rlobrbutter, Cei«

polb, ber oetfiorbenen Kutowsfy unb neuerer

fchweblfdier Münfller.

Das fünftlcrifdje Ereignis bes 3°hres bilbeie

naturgemäß bie große Kunftausftellung (<)08.

gur Erhöhung bes 3«tereffes waren ihr swei

eigenartige Beigaben in ber Sonbcrausßeüung
Kunft unb Kultur unter ben fächfifchen Kur*
fütjlen tm fächfifchen Saufe unb eine Mitteilung

lttt»3apan im ßemptgebäube binjuaefügt wor»
ben. Die linorbnung bes (Bansen lag in ben £>5n»

ben bes Stabtbaurats Ertwein, ber mit Erfolg be»

müht war, ber Knsftelinng ein einheitliches ®e»
präge $u geben. Ein neuer gug seigte (ich in

bem Beftreben, anftatt bloßer Bilbermagajine
mehr unb mehr behagliche Räume ju fefjaffen.

inbem 5tühle unb Cifche, Sänle, Iruhen unb
mancherlei (Berat m geeigneter IDeife angeorbnet
würben, fo baß in fo ausgefiatteten Sälen bie

Kunfhoerie wert mehr ihrer Eigenart entfpre»

djenb angebracht unb betrachtet werben formten.

Ms befonbers gelungene Räume erwiefen fief}

bie gimtner mit ben Sonberausflellungen oon
cßottb. Kueßl, E. Bracht, 5r. 3. o. Kaulbach,

bie Säle bes fDtener Ifagenbunbes, ber Stuit*

garter KünfHer unb ber Rlünchner Künßlcrfchoft
Getrennt (teilten bie Rlitgtieber bes beuifchen

Künfllerbunbes unb bie ber Kunflgenoffenfchaf*

ten aus. llußer Kuehl unb Bracht waren oon
Dresbnern Robert Sterl, Karl Baußer unb <8.

ID. Ritter, CDsfar gmintfeher, Rieh- Htüilcr, ber

(Tiermaler ffcgenbartß unb ID. Claubius mit

jum Ceil ausgejeichneten Sonberausflellungen

rertreten. Manches Heue brachten bie Eibier

Benbrat, Becfcr, Dorfch, EDilfens, bie gefdjloffen

auftraten. Bei ihnen war als ißaji ffans Unger
mit feinem großen (Bemälbe Schönheit su fehen.

Don ben Künfllem ber Blappc wirften befonbers

Ebm. Körner unb $ran3 Kun;, oon anberen

pietfehmann, Jifeher-cBurig, Eüßrig, Roffow, p.

poeßfeh, Rlogf. Ritt oorjüglidien Sonberaus»
Teilungen, bie im ganjen reichlicher auftraten, als

im 3ntereffe bes plaßes geboten gewefen wäre,

waren ferner Eubm. o. ßofmann, Eeijltfow, ZTCar

Eiebermann (nabeju alles aus prioatbefiß),

Crttbner, Steoogt, <8raf Katfreuth bebacht wor-
ben. Bei ber Rlündßner Sejeffion boten (Dppler,

Phil. Klein, Stucf (gweifampf), ffabermann unb
Samberger (Bilbniffe) unb Schramm-gittau fehr

Bemerfenswertes, beim Rlünchner Künftlerbunb

(Beorg unb Raffael Sdiufler-IDolban, E. Bios,

o Bartels, Kunj-RTeyer, bei ber Rlünchncr

Scholle friß Erler unb Cco puß. Berlin jeid?»

nete fidi burch eine farbenprächtige (ßruppc

Stranbbifber oon Bamacher, ferner burch IDerfe

oon K. Kampf (Konjertpaufe), Doujette, fjans

^ermann, Schutte tm Bofe aus. Stuttgart, bas
jugletch einen fehr gebiegenen unb aparten Rlu»

feumsfaal ausfietfte, mar burch Carlos Eretfje,

Eaibtin, Canbenberger, panfol; Karlsruhe burch

Schönleber, Chotna, DUI, prophetcr, ff. 11.

Buhlet (Hlbelnngen)
; Düffclborf burch E. o.

(Bebharbt, Claus Rleyer, Eooffens : Ceipjig burch

Sefftter, Bilber oon iDuftmann, Bränbel, B°rfl*

Schulje; IDeimar burch Cb ffagen; Königsberg

burch 3**»tbetg unb feiert gut, jum Ceil oor«

trefflich oertreten. Sein waren 3nterieurs oon
Stremel unb Eanbfchaften oon ff. Dogeter, mehr
intereffant als gelungen fülflrenge IDanibilber

oon ffobler. Bei ber Erapbif hoben fleh bie oon
prof. Singer angeorbneten Kbteilungen burch

noble Knorbnurtg unb Öberfichtlidifeit fehr ange-

nehm heroor. ffier waren u. a. Ktinger, Klimt,

®rlif, ®. Sifcfer, 5r. Eang, Sr. Enbell oertreten.

3m Saat ber piafHf (teilte ber an Stelle bes in
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Sen Buhejianb getretenen Schilling als profeffor

an bie Afabemie berufen? (Seorg IDrba
«me gro§e ünjafjt feinet IDerfe aus, bar-

nntet bie liergruppen bes Brunnens ju

Kempten unb bas mächtige Heiterbilb ©tto o.

IDittelsbach als Krönung eines Srüdenpfeilers.

Sebeutenb waren ferner plaftifcbe IDerfe oon
S. IDerner, Dolfmann, fjubter, B. König, Pfei-

fer, A. Cange (Brunnengruppe) unb ein pracfjt«

poU gearbeiteter Knabenalt oon Safdja
Sdjneiber.

Bidjts oerblüffenb Benes ftadj irgenbrpo in

ber Ausfüllung auf, narb ben aufregenben

3at;ren jaMlofer Anregungen unb neuer An»

fäße fdfjeint cieimebr eine geil ruhigeren Heifens

ibijafiieit.

3brer Dollenbung gehen bas neue Hathaus
unb bas KönjUerhaus entgegen. ZTlrt IDebmut

fah man bie alte berühmte Auguftusbrücfe per*

fdjtpinben. 3n mächtigen Bogen wächft bie neue

Brüde heran.

Bicharb Stiller.

icipjig

£m bebeutenbes £reignis brachte bas per»

floffenc 3ahr für bie Ceipjiger Kunftroelt nicht.

£s fei benn, baß man Sie IDieberoereiniaung

ber beiben feit mehreren 3ahren getrennt

unb beinah fremb nebeneinanber beftehenben
©nippen ber Ceipjiger Künftlerfchaft in bem nun-
mehr feit 50 3»hren beftehenben Ceipjiger

Künftleroerein, einer Schöpfung bes Baurat
©tto BTothes, als folches betrachten toolle. Auf
ber großen Dresbcner Kunftausftellung (908
(teilten jtpar beibe Derbänbe, bet Künftleroerein

unb ber Künfilerbunb, noch getrennt aus, boch

lehrte gcrabe biefes Bilb jtoeier Heiner neben»
einanberliegenber Bäume mit oielen Cüren, bie

feine ausbrudsoollc Anorbnung ber IDerfe ja»

ließen, toie ungünftig biefe (Trennung gcrabe für

bie Bepräfentation ber Ceipjiger Künftlerfchaft

auf auswärtigen Ausftellungen war. Unter ben
Ceipjiger Ausstellern waren bit Blaler Bränbel,
fröhlich, ©runer, Cjeilanb, ffentfdjel,

fforß Sdtulje, Bub. Btüllcr, Bentfch, Ur«
ban unb IDuftmann, oon BUbhauem fjart»

mann, Seffncr unb beißig nertreten, Don
(ßraphifern rour. Die IDerfe Hlaj- Klin*
gers befanben fiaj außerhalb ber Ceipjiger

firuppe in ben £fjrenfälen bes beutfehen

Künfilerbunbes. €in Heiner (Teil ber Ceipjiger

Künftlerfchaft beteiligte (ich außerbem als Der*
tretung bes ©rtsoerein Ceipjig an ber 3“hi*
läumsausftellung ber A. D. Kunftgenoffenfchaft

im BTündjener ©laspalaft.

Ceiber muß im oergangenen 3aSre einiger

Derlufte gebadjt werben, bie bie Beihen ber

Ceipjiger Künftlerfchaft trafen. Daoon finb jwei

burch ben Cob bereitet worben. Bach furjer

Kranfheit oerfchieb im jrühjahr (90? in ber Sülle

fünftlerifcher Schaffensfra ft ber hodibegabie

junge Architeft paul BTöbius. Sein feierlich

emßer Kunftftil, ben er bisher faft nur an IDohn*
häufem unb flehten Dillen betätigen fonnte,

hätte ihm bie Büttel ju bebeutenben Schöpfungen

auf bem ©ebiete ber BTonumentalarchiteftur ge*

währt. 3m Auguft (908 perftarb auf einer Stu»

bienreife im Orient ber langjährige Blitarbeiter

ber „jlluftr. Leitung" BTaler ©tto ©erlacfj.

Der in weiteren Krcifen befannte Bilbhauer
paul Sturm perließ Ceipjig auf einen Buf an
bie Berliner BTünje, wo er für feine fpejiell auf

feine beforicrenbe Kleinplaftif gerichtete Beanla-
gung ein banfbares Arbeitsfelb gefunben hat.

Don Schöpfungen, bie für bas Ceipjiger

Stabtbilb non mefentlichcr Bebeutung wären, ift

in biefem 3ah« nichts ju berichten. Die mit oiel

©efehmad ausgeführte Bcftauration . ber alten

Kaufmannsbörfe, biefes reijenben Barodbaus im
fjintergrunbe bes alten Bafdjmarfts, wirb erfi

im rechten Cichte erfdjeinen, wenn ber große

Beubau bes jweiten BTeßhaufes oon IDeibcn-
badj unb Cfchammer, bas mit feiner IDefl»

front bie bem alten Hathaus gegenüberliegenSe

Seife bes BafchmarHes entnehmen wirb, empor*
gewachfen ift. £inige bemerfenswerte Heubau»
ten finb auf bem ©ebiete bes mobemen ©e»
fdjäftshaufes entfianben, an ber ©jlfeite bes Boß*
plaßes unb am mejilichen £ingang bes Brühls.

£ine Deränberung wirb ber Befucher Ceipjigs

auf bem Chomasfirchh°f wahrnehmen, wo an
ber Sübfeite ber Kirche am (7. Hlai bas feit

reichlich jehn 3ahren erwartete Bronjefianbbilb

3oh. Seb. Bachs oon <£arl Seffner enthüllt

worben ift, währenb fjähnels fehiiehtes Ceibnij-

benfmal, bas biefen plaß oorh*r innehatte, in

ben Unioerfitätshof oerfeßt würbe.

Don ben regelmäßigen Kunflausflellungen in

unferer Stabt nahmen bie bes Kunftoereins im

ftäbtifdjen Blufeum auch im oergangenen 3a

h

r

wieber bie erfte Stelle ein. 3m September \^07

würben fie burd) eine große Ausheilung bes

Cebenswerfes oon Bleunier eröffnet, bie außer

jafjlreidjen befannteren Sfulpturcn auch bie £nt-

würfe ju bem großen Blonument „bas Ceben"

unb eine Blenge bebeutenber ©emälbe enthielt.
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Ber Hooember brodle ein befonberes Ereignis
burd) bie Husftcllung ber Originattartons non
Srig Erlers IPanbbilbern im neuen Kurhaus
ju IPiesbaben. Eine groge Hnjahl oon öitb»

niffen unb allegorifchen Kompofitionen biefes ge*

maltigen malerifchen Calents trugen mefentlid)

baju bei, feinen monumentalen Schöpfungen ben
IPeg sum Derftänbnis bei publifums 3U ebnen,

Erfreulichermcife u>urbe bas groge ©emälbe
„Sonnemocnbfeier" für bas ftübtifd;e Hlufcum
ermorben. Befonbers intereffant geftaltete fid|

bie Boppelausficllung Ciebcnnann unb Ceiflifom

burd) bie JTIögIid;feit eines eingehenben unmittel*

baren Dergleichs biefer beiben (Brogen ber Ser*
liner Sejeffion, oon benen ber jüngere injroifdicn

mitten aus feinem reichen Schaffen abberufen
troeben ijt. g'neier bebeutenber Hachlagausjlcl»

fungen ift noch ju gebenfen, bie im frühjafjr $08
flattfanbeu. Bie eine mar bem greifen HTünchener
IPilhelm 0 Biej geroibmet unb brachte audj

eine Hnjahl bebeutenber Arbeiten oon feinen

Schülern, bie anbere bem feinerjeit fehr beliebten

HTobeporträtifien (Earl (Buffom. Hugerbcm fann

erfreulichertoeife ermähnt roerben, bag auch bie

Ceipjiger Künjtlerfchaft im oergangenen Jahre
in ben Säumen bes Kunftoereins reichlich ju

EPortc gefommen ift. ZTTit Kolleftioausflellungen

roaren oertreten ber oor einigen Jahren ocr*

fiorbene porträtijl IPalter Quecf, ber Babierer

Ijörour, bie Hlaler Eifengräber, Schulge*
Hofe, IPuftmann, mit einer oormiegenb gra*

phifchen Husftcllung unter Beigabe oon plaftif

bie (Bruppe bes „Ceipjiger Künfllerbunbs", oon
Bilbijaucrn fjartmann, Ccljnert, fange,
ZTlolitor, prof. Seffner, teigig u. a. $rei*

lid) mug anbererfeits auch beflagt roerben, bag
man fidj bei Hnfäufcn für bas fläbtifdfe bisher

noch nicht hat entfchliegen fönnen auch bie (tätig*

feit ber jüngeren einheimifchen ZTIaler burch
Stichproben ju belegen, toährenb bie (ßraphif
unb bie Kleinplaftif fchon feit mehreren Jahren
(ich biefes Porjugs erfreuen. Pon Klingers
fjanb roaren im legten Jahre ein fanbfd’afts*

gemälbe aus ber Haumburger (Segenb unb bie

groge Bronjefigur feines fnienben Athleten ju

fehen.

Bas Hunftgeioerbe betätigte fich hauptfächlich

in ber Hlöbclarchitcftur. So faf) man auf ber

(ßrhnmaet (Seroetbcausfiellung bes legten Som»
mers eine oolljtänbige ZPohnungseinridjtung oon
Hrchiteft (Quint, im Kunftgeroerbemufeum ein

Porjimmer oon liorfi-Scbulje. Huch auf ber

Hofenausftellung bes feipjiger (Bärtneroerbanbs

im palmengarten roar ber erftgenannte burch

fjotjarchileftur unb (Bartenmöbel, ber obener»

mahnte Silbhauer Jeigig burch euren Brunnen
inHunjtftein oertreten.

Jm grogen (Banjen ijt bas Cos ber bilbenben

Künftler Ceipjigs nicht eben bencibensmert. Sinb

fie fchon bei grogen öffentlichen Hufgaben oft

genötigt, fich burch gemeinfames Porgehen
oor gänjlicher Jgnorierung ju fchügen, fo fehlt

es auch prioaten Huftraggebern oft fdjon bei

befcheibenen Hufgaben an bem nötigen Per»

trauen. Jteilidi fann bies nicht rounber nehmen,
menn perfönlidifeiten, beren Hufgabe es fein

mügte burch Unterftügung ber einheimifchen

Künfilerfchaft jur fjebung ihrer Ceiftungen bei*

jutragen, oielmehr biefe bei jeber (ßclegenheit

herabjufegen fuchen. Ber IPunfd) aber, bem
Hnfegen Ceipjigs als Kunftflabt burch hieran*

jieljung namhafter ausmärtiger Künftler auf3U*

helfen, h“t fchon bcsfjalb roenig Husfidjt auf

Erfolg, roeil folche Künftler entmeber in menigen

Jahren aus HTangel an Hufträgen unb Hner»

fennung Ccipjig mieber ben Hücfen fehren, mie

bies ja auch einheimifche in ben legten Jahren
mehrfach getan haben, ober aber in unerquief»

lictjer Brobarbeit ihr Beftes einbügen mürben.

Pie! gutes fönnte ja freilich bie preffe tun. Hber

biefe liegt teilmeife in hjemben, j>j( jn t>cr Oec**

folgnng eines einfeitigen programmes befangen

fmb, teilmeife jeigt fie fich auch oft burch ge»

fellfchaftliche Hücffid»ten gebunben. Jebe Stabt

hat eben fchlieglid) bie bilbenbe Kunfi, bie fie

oerbient.

(S. tPuftmann.

2Ttagi>eburg

HTagbeburg befinnt fich mehr unb mehr bar»

auf, mas es fich felbjt fdgulbig ift, ber fultu*

teilen Bebeutung feiner Pergangenheit unb
feiner heutigen mirtfchaftlichen Kraft. Hn allen

Enben ift bas ju fpüren, audj auf bem (Bebiete

ber fünfilerifchen Kultur. Unb hier bofumen»
tierte (ich bas im legten Jahre nach brei Seiten

hin unb jmar nach ben brei Seiten, bie fich

mie 6ie Seiten eines gIcid)fch«ufHgen Breiecfs

ju einer Einheit jufammenfchliegen : nad) ber

Seite einer lieboootlen Erhaltung ber 3*“9*n
rergangener Kultur, nad) ber Seite einer leben»

bigen 5örberung neuer Kultur unb nach 6«
Seite ber Erjiehung jum Perftänbnis unb jum
(Benuffe alter unb neuer Kunfi.

5ür bie Erhaltung ber §eugen bet alten
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Kultur Blagbeburgs fämpfte mit großer Ener»
gif &er Kunftgemerbe - Herein, angeregt burdj

einen Dortrag bes Ardjiteften Cange über „Klag*
beburget Baufunft am Beginn bes 20. 3ohr-
fjunberts", ber mit großer Schärfe alle Sünben
roiber bie Erhaltung bes alten Stabtbilbes gei-

ßelte unb gleichseitig für eine fünftlerifdje

Cöfung ber neuen Probleme fämpfte.

®leidj}eitig (ub bie ftäbtifche Baupolijei alle

mtereffierten Kreife ein, fid; ju bem Chema
eines „©rtsftatuts gegen bie Derunflaltung ber
Stabt ITTagbeburg" ju äußern. So hart auch

junächft bie Anfidjten aufeinanberprallten : es
mürbe hoch in ben emgcljenben Debatten eine

Klärung bes Urteils toeiter Kreife ersielt, unb
es mürbe ber IDille jur (Erhaltung bes guten
Ulten unb jur Hücffidjtuahme auf biefes Ulte,

menn es fid; um Neubauten in feiner Umgebung
banbeite, bei Ardjiteften unb Bauherren ge*

flärft.

Ulit befonberer 5reubc aber muß cs begrüßt
merben, baß bie ffanbijabung ber Baupolijei«

Derorbnung — bereu Erneuerung oor ber (Cür

fleht — unb bes ©rtsflatuts in ben fjänben eines

DerflänbnisDoIIen unb energifchen Blannes, bes

Stabtrats Schul}, liegt, bem ein fünflterifdjer

Beirat beratenb }ur Seite fleht. So ifl }u hof-

fen, baß bas Stabtbilb Blagbeburgs fünftig

meniger Don feinen fünftlerifdjen .Beijen Der»

lieren mirb als in ben leßten 3ahcj'hnten unb
baß es neue Beije ijinjugcnnnnen mirb.

Uuch nach einer anberen Seite h*u mürbe
mit frifdjefler Kampflufi für bie Erhaltung mert»

ooller alter Schüße gefämpft

:

Die Kgl. Bibliothef ju Berlin mar bei ber

mtffenfchaftlichen Suche nach 3nfunabeln auch

auf bie reiche Bibliothef bes Domgymnafiums
gefloßen unb hatte $u ihrer jreube über 500
3nfunabeln aus bem ehemaligen Ktofter ber

magbeburger Dommifanermöndje unb jhrfa 200
Bänbe mit fjanbfdjriften gefunben, bie ihr als

eine millfommene Ergänjung ber Beflänbc ber

Kgl. Bibliothef erfd)ienen. 3hc* Bemühungen
aber, bas (Symnafium }u einem Derfauf 5U be-

megen, fließen nicht nur auf ben XDiberflanb bes

Domgymnafiums, fonbem auch auf ben ber

magbeburger im allgemeinen, man mar ber

meinung, baß eine Bibliothef, bie non mag-
beburger BTöndjen im unb 15. 3abrhunbcrt
mit Eifer gefammelt morben, bann }ur Seit

ber Heformation in bie tfänbe bes Domfapi-
tels übergegangen unb enblieh burdj DTmifte»

rialreffript rom 3ahre I82f bem Domgymnafium
}um bleibenben Eigentum überlaffen morben
mar, baß eine foldje Bibliothef unter allen Um»
ftänben m magbebnrg Derbleiben müffe unb man
erhoffte oon ben rounberDolIen alten Druden
unb ljol}fchnitten, ben föftlidjen mtniaturen unb

Einbänben noch mannigfache fünfllerifche An-
regung.

Die Bemegung }ur Erhaltung ber Biblio-

thef, bie bem Direftor ber Kunftgemerbefchule,

profeffor (Ehermählen, bie flärfflen 3mpulfe

oerbanfte, mirb hoffentlich auch bas cßute haben,
baß bie großen Sdjäße biefer alten Ktofterbiblio»

thef ber Dffentlichfeit }ugänglidjer gemacht mer-
ben als es bisher gefdjehen fonnte.

Der Kunftgemerbefchule unb ihrem unwich-

tigen Ceiter muß noch ein smeites Derbienfl }u-

gefdjrieben merben, bas nämlidj, ber Stabt her-

oorragenbe fünfllerifche Kräfte }u}uführen.

IDenn auch burch bie JDaijl ber Celjrfräftc in

erfler Cinie ben Bebflrfniffen ber Schule feibft

gebient mirb, fo bodj mittelbar auch ben fünft»

lerifdjen 3ntereffen ber gan}en Stabt, man
fieht bas in ber augenfälligen XDeifc, menn man
beobachtet, mie non allen Seiten her bet Bat
unb bie (Cat ber (eljrenbon Künftler für öffent»

lidje unb prioate Smede erbeten mirb.

An bie breitere ©ffentlidjfeit traten oon ihnen

im nerfloffenen 3ahre — burdj größere Aus-
heilungen, bie ber Kunfloerein t>on ihren Arbei-

ten im Kaifer-Sriebridj-mufeurn oeranflaltete —
bie maler IDilhelm cßiefe, profeffor Abolf Bet»

telbnfch, map Köppen unb bet Ardjiteft paul
Dobert. IDiltjclm (Biefe seigte fid; als trefflidjer

Babicrer unb als mtpreffioniftifdjer maler h*>»

mifdjer Canbfdjaftcn unb bemegien Dolfslebens,

Abolf Bettelbufd; bemäijrie feinen alten Buf als

beforatioer Künftler unb BTap Köppen über-

rafdjte bas pubtifum burdj bie Kühnheit feines

Jarbenfmns unb bie fede Sicherheit feiner Zeich-

nung, oor allem aber burdj bie Dielfeitigfeit

feines (Temperaments, bas ihm geftattete, mit

gleicher öraoour porträts unb Karifaturen,

heroifdje Kompofitioncn unb flüchtige Cona-
nen ausjuflellen. paul Dobert enbtidj seigte

in ber Ausftellung einer oollflänbigen Ü>oh»
nungseinridjtung — beflehenb aus brei IDohn»
jimmern, einem Sdjlafjimmer, Küdje unb Korri»

bor — einen ungeroöhnlidj feinen 5utbenfinn

mit einer erfreulichen Schlichtheit bes ardjitef»

tonifdjen Empfinbens oergefdjmiflert.

Bebenft man, baß biefe Künftler nnr einen

(Teil bes roertoollen Beftanbes an fdjaffenben

Kräften bilben, ben bie Kunftgemerbefchule be»

ftßt — idj nenne ron ben Übrigen nur einige

ber Beueren, ben (ßrapbtfer IDmdel, ben Buch»

unb Certilfünftler pTofeffor Bigg unb ben Ardji»

teften Bütfdji — bann erfennt man erfl redjt

bie Bcbeutung biefer Anflalt für bie pflege einer

fünfllerifdjen cßegenroartsfultur.

3hrem IDtrfen ben Boben }U bereiten, mie

überhaupt ben Sinn für bie Kunjl $u mehren,

mühte fidj ber KunflDerem auf bas eifrigfle. Unb
jmar ging er babei oon bem prinjip aus, ohne
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Doreingcnommenheit jebe gute unä charafter-

ooilc Kunft m feinen Räumen ju IDorte tom»
men ju Iajfen.

f>ber ZTlonat brachte eine nach Rlöglichfcit

in fict) gefdjloffene Kasftellung, bie itjr RTatrrial

halb aus btcfcm, halb au* jenem Kunfitagcr
nahm unb bie Sefudjer ju eigenem Sehen unb
Urteilen, oor allem aber ju fetbftänbigem (Be-

niesen anjuregen fuchte. SonberausfUUungcn
einjelner martanter KünftlererfMeinungen mür-
ben beoorjugt. So mürben in einer ilusfiellung

bie Reo-jmpreffiontjlen paul Saum unb Curt
Herrmann porgcfüljrt, in einer anberen prof.

5rife Kallmorgen, in einer britten £bmunb Step-

pe»; fo mürbe einmal bie graphifdie Kunft jrifs

Soetjles, ein anberes Rial bie ber Käthe Koll»

»if) gejeigt; fo mürbe neben mehreren Hus»
ftellungen beutfcher Rilbhauer and) eine fold)e

oon ZDerten fieorgc H7mnes gebracht.

£s mar bas offenfid)tIid)e Seftreben ber

Kunftoereins-JJusfteliungen, fid) oon jeber £in«
fcitigteit frei ju hotten unb burd) bie üarfen

(Begenfäfee ber einjebten Rlonatsausfiellungen

bas 3ntereffe ber Üiitglieber an ber Dielgefcal-

tigfeit ber bilbenben Kunft nnfercr (Lage mach
ju hotten.

Ser Knnficerein hegt bie Kbficht, feine (Tätig-

(eit in biefer Rejichung nod) 3u fteigern unb
nach umfangreicheren KusfteUungsräumen Kus-
fchau ju hotten, als fie ihm bas Kaifer-jriebrich«

ZTlufeum gemähten (ann. <2s märe für bas
Kunftleben 2T?agbeburgs oon größter Sebeutung,
menn ein geplanter 3ufammenfd)Iu§ jmifchen

bem Kunfioerein unb bem Kunfigcmerbe-Uerem
jnflanbe (äme unb fid). bie Hoffnungen auf ein

permanentes KusfieUnngsgebäube für Itlagbe-

burg oermirflichten. Um fo mehr, ba bas Kaifer-

jriebridg-UTnfeum angefidjts bes fiarfen ISadts-

tums feiner Sammlungen (anm mehr lange m
ber tage fein mirb, ben Kusfiellungen <Bap-

freunbfdjaft ju ermeifen.

Sic Sammlungen bes UTufenms muchfen im

oerfloffenen 3ahre nach allen Sichtungen hin.

Saju trug neben ben Summen, bie oon ben

fiäbtifchen Sehärben freigiebig jur DerfÜgung
geftellt »erben, in befonberem Ütage bie nicht

genug ju rühmenbe (Beberfreube ber Slagbe*
burger Kunflfreunbe bei Sie machte es bem
Ulufeum möglich, auf bem einmal cingefchlage-

nen Wege mit ruhiger Sicherheit meiterjufdtrei-

ten unb burd) feine firmerbungen ben UTagbe-
bürgern ben ttberblicf über bie Cntmicfelungs«

gcfchicbtc ber Kultur ju erleichtern unb jugleidi

ihr Serfiänbnis für bie fünftlerifd)en Rcftrcbun«

gen ber eigenen <§eit ju mehren.

So fotutten für bie ftabtgefchichtliche Samm-
lung bes Utagbeburger Saals unb für bie um-
fangreiche Abteilung ber „Kultur bes bfaufes"

mannigfache Snfäufe gemacht »erben, fo tonn-
ten — um cocnigftens bie rsid)tigflen Cnoer-
bungen namhaft ju machen — ber große „Kaf-
feler Karton" 2lbolf Ulenjels oom 3ahre |tH8,

ber ben <£injng Heinrich bes Kinbes in Utarburg
jur Sarftellung bringt, in ben Cntmicfelungs-

gang ber beutfchen Ulalerei eingeführt »erben,

fo (onnte jur 3ttnftration bes (ünftterifdgen

Hingens unferer Seit neben bem breileiligen

tUerfc bes beutfchen (Träumers Hon» Choma,
bas er „bie (Quelle" benannt hot, bie impreffio-

nifHfdte, oon burchfichtigfier Cuft erfüllte

„3ubcngaffe in Kmftecbam" oon ber bjanb

ITiar Ciebermanns enoorben »erben unb neben
bem (raftoollen 8ronje»erf „Ser Sieger" oon
Hugo Ccberer, ber tief innerliche „Sdjmerjens-
mann" Zlugufi Hoblers unb bas geifireid) ge-

arbeitete Utarmonoerf Kugufte Hobins, ber

„Kopf 3°hannis bes (Täufers".

ÜJenn es gelingt, bie Sammlungen bes Kai-

fer-5ricbrii)-Hiufcums auch »eiter in ber gleichen

(Seife, ohne ängftliche Hücffichtnahme auf irgenb

einen Kunftpartci-Stanbpuntt, lebiglid) im Hm-
blicf auf bas iBanje ber Kultur- unb Hunftent-

»icflung 3a reroollftänbigen, bann »irb ber gute

Ruf, ben bas Hiufeum fid) überrafd)enb fchnell

errungen hot, ficherlid; noch »eiter »achfen.

(Theobor Solbehr.

tDeimar

Sa» »ichtigfie Creignis bes oeraangenen

3ahres »ar bie jertigflellung unb Cröffnung
bes (Btogherjoglidjen Hoftheaters, Ser Crbauer
besfelben, profeffor tittmann in Hlündion, hat

mit richtigem Serfiänbnis für bas, »as ZSeimar
nottut, einen Rau gefchaffen, ber fid; bem Stabt-

hübe harmonifch anfchließt £s fann gar nicht

oft genug betont merben, ba§ »ir Prachtbauten

unb hochmoberne Rcubauicn in ISehnar nicht

gebrauchen (önnen; biefe »erben immer bepla-

jiert erlcheinen müffen, mögen fie an unb für

(ich auch nod) fo oortrefflid) »irfen. Sie fünji«

lerifd)e Kusfdjmücfung bes Hoftheoters »ar in

bie Hünbe ISehnarer KünfUer gelegt. Sie Por-

träts ber oier <ßrofjh«rjöge : Karl Jlugufi, Karl

5riebrid), Karl Jllejanber unb IDilhelm £rnft
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malten Srithjof Smith, Bans ID Scfjmibt, Htay

tttje&Y unb Ijans ffilbe. 5wei Heine Canbfdjaf*

ten {tammen oon ID. practorius. Sefonbers

heroorjutjeben ifl bie Ausmalung bes joyers
bureb Cubwig oon fjofmann unb Safdja Sdjnei*

ber. Erfierer, ber bie Sdjaufpielfunfl m figuren*

reidjen, lebensoollen Silbern barftelitc, wirft

foloriftifch gebämpfter im Eon als mir es fonft

bei iijm gewohnt |mb. Safdja Sdjneiber gibt

in feinen IDerfen bas Ceben : Kampf, Ciebe unb
lob. Das fjerbe feiner grogjügigen Kunft jieift

in ftarfem (ßegenfag ju ber Ciebettsroürbigfeit

unb feffelnben Unmut ber fjofmannfdjen <Se»

mäibe. ZT!an mürbe eine einheitliche iSefamt-

wirfung ber Ausmalung um fo mehr oermiffen,

als bie Figuren beiber IDerfe gar ju oerfdjiebene

(Srögenoerljältniffe aufmeifen, trenn bie Silber

nicht burdj bie bebeutenbe tänge bes 5oyers oon*
emanber getrennt mären.

©er bisherige <BeneraI»3ntenbant o. Dignau
wirb aus (ßefunbheitsrücffiditen fein oerantwor»

tungsreidjes Hmt nieberlegen. Kn feine Stelle

tritt ber (S5arbefüraffier*Ceutnant oon Sdjtradj,

ber unter profeffor Kitmann feine mufifalifcben

Stubien machte unb bei ©ireftor ZTlarterflcig in

Köln a. Hi)- bie Hegiegefdiäftc einer grogen

Bühne praftifdj ausübte.

Sür bas neue Unioerfitätsgebäube in 3ena
malte fjans ©lbe*IDeimar bie porträts bes (Brog*

herjogs IDilbelm Emfl oon IDeimar unb ber

ßerjögc oon HTeiningen unb Sachfen»HItenburg.

©as porträt bes eierten (Erbalters ber Hnioerfi-

tät, bes ßerjogs oon (Sotlja, lieferte Emanuel
(ßrofjer-Berlin. ©ie Husfdjmücfung ber Ein-

gangsroanb jur Kula würbe Safdja Sdjneiber

übertragen. <5u beiben Seiten bes fjauptein»

ganges flehen „Die Corwädjter" : ein ausgereif«

ter Hlann unb ein haftooller 3üngling, bem ber

etpere bie btennenbe Jacfel reid)t, an welcher

ber 3än<ding bie feine entjünbet. Klle übrigen

für bas Unioerfitätsgebäube bejiimmten <ßc»

mäibe finb noch nidjt oollenbet. Cubwig oon
fjofmann wirb für bie Bauptmanb bes Sifeungs»

faales einen „Hlufenreigen" malen; 5erbinanb

fjobler arbeitet an einem grögeren Silbe; „©er
Kusjug 3enenfer Stubenten in ben 5reiheits»

friegen". IDeitere ©arftellunaen aus ber <ße»

jdjidjte ber 3*«enfer Unioerfität werben fjans

ID. Sdjmibt«IDeimar, Kuitl)an-3ena u. a. fdjaf»

fen. Klle biefe Silber, mit Husnabme ber por*
träts, finb Stiftungen ehemaliger 3enenfer Stu*

benten.

©er Ceiter ber IDeimarer Hlufeen, ©r. Köt»
fchau, erhielt einen Huf nad) Berlin, bod) fleht

ju hoffen, ba§ cs gelingen wirb, biefe heroor»

ragenbe Kraft ber alten 3lmfiabt ju erhalten.

Sebeutfame Deränberungen haben in ber

(Broghcrjogtid; S. Kunftfdjnle ftattgefunben.

Cubwig oon fjofmann hat bie Korreftur in ber

Kftjcichenriaffc niebergelegt unb wirb bie Ceitung

oon ZTleiflerfchülem ber Knftalt übernehmen.
Sein mehrfach gemelbeter Fortgang oon hier be»

ruht auf müffiger Erfinbung eines übereifrigen

Heporters. Safdja Sdjneiber ijt aus bem Celjrer»

oerbanbe ausgetreten, moburd] bie Kunjifdjule

eine ihrer heroorragenbfien Kräfte oerliert.

HTaggebenb für Sdjneiber war lebiglid) ber

IDunfdj unb bas brmgenbe Bebürfnis, feine oolle

Kraft bem eigenen Schaffen wibmen ju fönnen.

So bebauerlid; auch fein Jortgang für IDeimar

ifi, mug es bodj begreiflich erfcheinen, wenn ein

Künfiler oon ber Eigenart Sdjneibers bie 5effeln

eines jeitraubenben unb müheoollen Cehramtes
abjufdjütteln wünfdjt, um ganj feiner eigenen

IDeiterentwidlung ju leben. Huch barf nidjt

überfehen werben, bag Sdineiber fidj in einem
fünftlcrifdjen Übergangsftabium befinbet unb bie

Hlalerei mit ber Silbljauerei oertaufdjen wirb,

weil er ju ber Uberjeugung gelangte, bag er nur
als Silbhauer imflanbe fei, fidj fünftlerifdj ganj
austeben ju fönnen. Kn jeine Stelle tritt ber

befannte JDorpsweber 5rig Hlacfenfen, ber mit

Beginn bes IDintcrfemefters fein Celjtamt über*

nehmen wirb.

Knfang 3anuar beging Hlay (Ehebv, ber fein»

finnige Künfiler, fein 25jäljriges Kmtsjubüäum
als Cehrer ber (ßrogherjoglidjen Kunflfdjule.

©ie profefforen unb bie Stubierenbcn ber Kn»
galt brachten ihm als hbdjfie afabemifche Kus»
jeidjnung einen Jacfcljug.

©ie Kusgellungen im (Brogljerjoglidjen Hlu»

feum für Kunft unb Kunflgewerbe, fowie bes

Ebüringer Kusgellungsoereins brachten manches
3ntereffante. (Benannt feien hier nur bie Kol*
leftio-Husflellungcn oon Cijeobor fjagen, Earl
Kleranber Srenbel, $ranj Sunfe, Earl Krp,

Ebmunb Steppes unb ber mecHenburgifdjen

Künflleroereinigung. Kbolf Srütt brachte fein

heroorragenbes IDerf, bas ZTTomfen*©enfmal,

jur Kusftellung.

Sertholb paul 5örfier.



36 Stättefchau

Hamburg

3m oergangcnen 3ot)r« iß Hamburgs crficr

regierender Bürgermeifter, Pr. JTlönd eherg,
geworben. Rid)t nur l)öflii;feitshalber gejicmt es

fidi, tiefes größten Perluftes, oon tem die Statt

fett 6er legten Jlusgabe tes „3at}rbud)es" be«

troffen inorten ift, an einleitenter Stelle 3U ge-

benfen, es ergiebt firfj tiefe ©rtnungsfolge and)

fd)on im (jinblid darauf, baß ter Pereinigte, coie

nor ihm nod) (einer, bas Perljältnis Hamburgs
als Kunßßatt gefennjeichnet l)at. Cs gefdiai)

ties in Jorm einer Rete, tie Sürgermeifter Pr.
Rlöncfeberg gelegentlid) tes (Empfanges ter Pc«
legierten jum dritten Kunftcrjiebungstage in

Hamburg im Rathaufe im ©ftober if)Oö ge«

galten hat. Cr fagte bei tiefer Celegenheit u.

a. : ... „fjamburg iß niefit eine Kunßßatt in

tem Sinne wie Preston unt IPcimar. ZTIan

(ann nicht fagen, tag tie Kunß hier im RTittel«

punft tes Cebcns ßetß unt gewiffermaßen tas
ganje leben bef)errfd)L (Pollen wir (fjamburg

mit einer fur}en Bcjeid)nung djarafterifieren,

fo werten wir (jamburg eine Statt ter Arbeit

nennen müffen, nicht in tem Sinne, als ob hier

mehr gearbeitet wirte als anterswo, fontern

in jenem Sinne, baß hier bei allen, bei oor«

nefjm unt gering, bei alt unt jung, tie rege!«

mäßige anhaltende Arbeit tes prattifchen Cebens
oor allem antem in erßer Cmie in Betracht

fommt, 2tber gerate teshalb (önnen Sic mit

Sicherheit darauf rechnen, daß alle tas Unter«

richts» unt Crjtehungsroefen betreffenden fra-

gen h<«e bas lebhafteße jntcrcffe finden, denn
ein arbeitendes Polf weiß am beßen, was
es tem 3ugentunterricht unt ter Erstehung oer«

banft, unb daß jeder (Setanfe, durch welchen tie

Crjiehung tes PoUes erweitert oder oertieft

und dadurch geßärft wird, tem Potfe neue

Kräfte jnführt, deren es im (Oettfampf tes

Cebens bedarf. Cs iß daher fehr begreiflich,

taß ter (Setanfe ter (finßlerifchen Erjiebutig

gerate hier m Ejamburg auf fruchtbaren Boten
gefallen iß . .

."

(Per tas hier (Befagte prüfend übertenft,

wird (eicht erfennen, baß, was in Hamburg
im Barnen ter Kunß unt für tie Kunß ge«

fchieht, gewichtiger eingewertet fein will, als

ähnliche Ceißungen in anderen, fosial, geogra«

phifch und fulturell günßiger gelegenen Stäb«

ten, unt andererfeits ebenfo alle Untertaffungen

und felbß gegen den (Beiß ter Kunß geridße-

ten Perfüntigungen auch wieder eine um fo

oiel nachficfßtgerc Beurteilung heifchen, als fie

ihnen antermärts suteil werben würde.
Pie ßärfße Bewegung innerhalb tes leßten

3ahres auf tünfUerifchem (Sebiete iß in ter

21rchite(tur oor (ich gegangen. Pa find weite

Straßenfluchten, Heßteile tes alten (jamburgs,
gefallen, mit ten für tie hamburgifche Bauart
oon ehedem fo cbaraftcrißifchen Spißgiebel« unt
Jachwerfbauten, um Raum su fdjaffen für tie

Reuanlage oon breiten Straßenjügen, tie ju tem
neugefdaffenen Statt «Zentrum, tem (janpt«

bahntjof, hinführen follen. So lange tiefe alten

Straßenjüge aufrecht ßanben, hotten tie £janv>

burger freilich fo wenig Kuge für deren fchöne

Eigenart oder eigenartige Schönheit, daß ®e«
mälte, tie tas alte (famburg oeranfchaulichten,

auch wenn fünßlerifch dagegen nichts einjnwen«

ten war, nur feiten Abnehmer fanden. „IPoju,

was oor ter Cüre ju fchen iß, auch noch ge«

malt in tie Stube hereinbäugen", pflegten tie

Ceute ju fagen. Kaum aber hotten tie Pemo«
lierer tas ^jerßörungswerf begonnen, als (Def)-

mut einjog m tie fjerjen ter Söhne unt Päch-
ter ter (janfeßabt, und (Bemalte, mehr aber nod)

Prüde, Jeterjeichnungen unt Radierungen, tie

tiefe alten Stadtteile wiebergaben, im Kunß»
hantel eifrig gefuchte (Porte wurden.

Pas äufammenfebrumpfen tes alten Stadt-

bildes bis auf einige wenige (eßte Reße, oon
tenen anjunehmen ift, taß, weil fie niemandem
im IPcgc ßeljen, fie and; fo lange an ihrem
plage belaßen werten, als ihr ZHatcrial nicht

oerfagt, und tas 21ufjd)ießen oon taßenartigen

Perpußbauten hot die Anhänger tes hißorßd)

Berechtigten mit ter Sorge erfüllt, tie moderne
Stilwirrnis, tie leider in unterer Statt fchon

oiel Unheil angerid)tet hot, fönnte aud) bei

ter jeßt notwendig gewordenen Cegung oon
neuen Straßenjügen jur (Seltung fommen.
Pem oorjubeugen, würde tie 3nftallierung oon
Kunßfommiffionen jweefs Ausübung einer 21rt

(ünßlerifcher polijeiaufficht oerlangt, wobei be«

fonterer Radjtrucf auf tie Jorterung tes Bau«
ens mit tem altnieterfächfifchen Baumateriale,

tem Bad« unt ©lanjßein, gelegt werten foltte.

Pie gute Jlbfidß der alfo (jcifd)cntcn fand jwar

tie oertiente Jlnerfenmmg, doch das war and)

alles, was fie erreichten — und iogifcherweife

erreichen fönnen, fo lange die Stadt (die Iß«*

jngleid) ter Staat iß) etwaige Jorberungen

nicht and) burd) entfprediente (Segenleißungen

ju fontpenfieren oermag. (Denn ter prioate

Unternehmer fonß nur tie allgemein in (Seltung

flehenden Bauoorfdiriften refpeftiert, iß er König

auf feinem (Stunde, unt ta tiefer Ejamburgifdje

(Sruntherr oor allem Kaufmann iß, läßt er fleh

oon Hüdfidßen auf tas fünßlerifche StaWganje
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gerade nur fomeit bcftimmcn, als feine faufmän-
nifcgen Jnittcffcn damit jufammen «eben. Übri-

gens fehlt es nicht an Augerungen, nad) denen
das „Zurficf $u der Däter Baumeife!" felbft im
Cagcr der alten Hamburger durchaus nicht auf
unbedingte Angängcrfdiaft jätjlen fann, und das
mit Becht. Als die Ijamburgifcitcn 5ad;« und
®iebelgäufer florierten, gab es noch feine Dampf-
fdiiffe und feine ®rogindugrie, die die £jäu«

(er mit einem Uaudjmantei Übertogen, der um
fo dufterer wirft, je dunfelfarbiger der Unter*

grund ifi, auf dem er ficf) abfegt. Die parole

des „Zurücf tu den alten Stilformen 1" hat alfo

jum mindegen swei Seiten, die gar fetjr gegen*

einander abgewogen fein wollen, ©itmütigcr

als den alten Ziegel» und ^aegwerfbauien ifi

übrigens die Ciebe, auch 6er bewugtegen An-
hänger des Alten, der nad] dem Erbauer unferer

grogen St. UTicgaelisfirche, Sonnin, benannten

leicht italienifierenden Barocfform jugemandt,

die oon der jweiten hälfte des acgtjegnteu 3agr»
hunderts ab, im Hamburger Stadtbild fidi ein-

gebürgert hol- Dag die Ciebe ju diefer fchönen

Stilform bei uns unoermindert fort begeht, gat

gerade die jüngjle Zeit wiederholt in €rinrtcrung

gebracht, leicht nur dag die bereits erwähnte,

oor jwei 3ahc*n niedergebrannte Uüdjaelis-

firche, in genau denfelben Dergältniffen wieder

aufgeführt wird (nur was früher fjolj war,

ig jegt durch ©fen erfegt), auch beim Wettbe-

werb für ein monumental geplantes Dorlefungs»

gebäude, ju deffen ©richtung ein angefegener

Kaufmann, tferr Ed. ß. Siemers, die Büttel

gegiftet, fiel die Entfcgeidung des Preisgerichtes

jugungen eines im Sonningil gearbeiteten Ent-

wurfes aus. Diefe m unferer Ardjiteftur durch

bie UToderne eher geförderte als unterbräche Zu-
neigung jum Batodfen fand im legten 3agre

übrigens auch noch in einem anderen UTonu*
mentalbau beredten Ausötucf, einer Btufifgatle,

3U der der Schiffsrheder 5- Caeisj die Büttel

gegiftet und die der Ardjiteft H aller aufgeführt

hat. Sdjade, dag die darmartig geftredie und
etwas niedere .form des fjauptgebäudes hier

der IDirfung diefes fchönen Saugilcs, der feiner»

3eit in den beiden fifcher o. ©lach beredtege

Apogel gefunden, einigen Eintrag tut.

3m Uahmen der eigentlichen Ausgellungs-

tätigfeit hat das abgelaufene 3ahr im £}am»

bürget Kungleben infoweit einige des Derjeich-

nens werte Bewegung gebradg, als der erg

ein 3aht rorger als „®. m. b. £)." ins Ccben
gerufene Ausgellungsfalon Clematis feine

Pforten hat wieder fcglicgen muffen, während
die altrenommierte Kunggändlung Commeter,
die bisher jwei Ausftellungsfalons unterhalten,
Handlung und Salons in einem grogen Eigen-
bau jufammcnlegte, den fie an beoorjugter Stelle
tm Zentrum der Stabt hat aufführen (offen. Die

allgemeine Hot der Z«it, die ja auch an den
älteren Hamburger Kungfirmen, dem Kung-
oerein, Commeter, C. Bocf u. Sohn, ®. fjulbe

nicht fpurlos oorübergegangen, inugte naturge-
mäß diefem jungen Unternehmen gegenüber (ich

ganj befonders fühlbar machen, jn der Haupt«
fache den Ausfchlag gegeben hat jedod) bie ein-

teilig moderne Propaganda, den der Salon Cle-

matis betrieben und dem der maggebende Ceif

der fjamburgifchen ®efellfcgaft nun einmal fei-

nen (Sefchmadf abjugeroinnen oermag. Schon
die Dependance Cafgrer, die oor einigen 3agten
non Berlin aus nach gier oerlegt worden mar,
hat trog der gebrachten grogen Opfer aus ge-

nau denfelben Urfachen daran glauben mü||cn
und nun hat fich die Sache wiederholt. Die
Ciebe ig eben auch hier nicht su erjwingcn. Unter
den im legten jagre gattgefundenen Ausgel*
lungen oiel bemerft wurde eine graphifche Aus*
gcllung des ®rafen Kalfreuth jr., die diefen

hier faft nur als Blaler gefannten Künftler, der

durch ferne bleibende Hiederiaffung in dem be-

nachbarten 5lecfen fjitfeld ju tjamburg in nahe
Beäiehung getreten ig, als geigoollen ®riffel»

fünftler cgaraftcrifiert, der in feinen Schwarjweig»
blättern juweilen fag farbiger wirft als in feinen

®emälden, die mitunter etwas hart anmuten.
prägnanter als durch irgend ein anderes

wird das im Eingang angejogene fDort des
oerewigten Sürgcrmeifters Dr. Blöncfeberg, dag
Hamburg, trogdem es in erger Beige „eine Stadt

der Arbeit" ig, alles mit werftätigem 3«tereffe

aufnimmt, was Einflug gat auf die Förderung
feiner fünglerifchen ©jiegung, durch die anfegn-

liche Zagl der gier lebenden Sammler charaf-

terifiert, deren Sammeleifer unter Aufwand oon
grogen Bütteln fich auf fag alle ®ebietc der

alten und neuen Kunft ergreeft. Unter den Ham-
burger prioaten ®entäldefammlungen (und nicht

unter diefen allem) nimmt eine geroorragende
Stelle die in einem 3U diefem Ztoecfe ganj be-

fonders aufgcfügrten ®cbäude untergebrachte

Sammlung des Konfuls Ed. IDeber ein, deren

Anfegen norncgmlid’ auf der Anlage oon sufam»
mengängenden Schulforen aus der Slütejeit der

älteren deutfdien und niederländifcgen Kung be-

ruht, woran einjelne gerrorragende EDerfe be-

deutender romanifeger u. a, älterer Küngler
fcgliegen. 3n dem Katalog ju diefer ®alerie,

den der Direftor der fgl. Dresdener ®alerie,

®eg. Bat prof. Dr. tDoermann, oerfagte, geigt

cs ausdrüeflich, dag „trog der feitens der Kunft»

wiffenfegaft in den legten f5 3agren gemadgen
5ortfegritte, die eine dem gegenwärtigen Stand
der Sorfcgung entfpreegende Umgegaltung der

Künglerbiogtapgien und Bilderbeghnmungen
oerlangte, Diele der oergältnismägig wenigen
Umläufen, die Dorgenommen werden mugten,
den U?ert der Bilder nur ergögt gaben." Als
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nun ber feinfinnige Begrünier unb Hefiger bie-

fer fchönen Sammlung, fjerr Konful <£b. S-

VOtber, im fjerbg ». j. bie 31ugcn fchtog unb
oon ber bieju berufengen Stelle, ber Ceitung

unferer Kunjlhalfe, nichts gefdjah, was barauf
hätte fchliegen laffen, bag biefe auf tjamburgi«

fdjem Hoben enraebfene Sammlung burefj 3In-

fauf audi für liamburg erhalten bleiben werbe,

anberfeits aber burdj ben jur tebensjeit bes
Ijerrn Konfuls IDcbcr swifchen biefem unb
fjerrn prof, Br. 31. Cidjtwarf, bem Bircftor

ber Kunfthalle, als einen ber ffihrenben Riän*
ner in ber moberniflifchen Bewegung beganbene
prin jipiell fchroffc (Segenfag bie Befürchtung,

bafj ber wert»olle Hefig aufjer Canbes gehen
fönnte, nur weitere Rahrung erhielt, »eröffent*

lichten bie „fjamburger Hachrichten" in ihrem
funjtfeuilletoniftifchen ©eil einen Üuffag, ber bie

5rage über bie §ufunft ber (Salerie IDcbcr Wipp
unb flar jur Bisfuffion brachte. 3« ihrem wei*

terem Derlaufe führte biefe Deröffcntlichung ju

einer »on bem jweiten regierenben fjerrnBfir*

germcifter Br. Hurchharb in beffen IDohnung
in bie tDcge geleiteten 3tusfpracbe jwifchen bem
Bireftor ber Kunfthalle unb bem Derfaffer jenes

31uffages, als beten erfreulichfies ©gebnis bie

Herficherung ju »erseicfjnen ifi, bag non ber hie*

3U berufenen Seite nichts unterlaffen werben
wirb, um bie iSalerie IDeber gofchloffen für
bjamburg ju erhalten.

£). © tüallfee.

Bremen

Hach oielem fruchttofen Bemühen hat bas
»ergangene Jahr nun enblich bie erfehnte Cöfung
in ben bremifchen Stäbtebaufragen gebracht:

Bie fünfllerifche Umgeftaltung ber Rathausum-
gebung. ^wei getrennte 31ufgaben lagen oor

:

ber Heubau bes alten, im Horben bes Rathaufes
gelegenen Stabtljaufcs, unb bie Heugejtaltung

bes bjäuferblocfs am Kaifer-lDilhelm'plag. —
Bas jegige Stabthaus, ein flaffisigifdjer befchei*

bener Hau, beffen Räume bem wachfenben He*
triebe nicht mehr genügen, hat feinen wefent*

liehen Dorjug auf ber negatioen Seile: <2s macht
bem herrlichen Rathaus feine Konfurrenj. Unb
bas wirb man nun auch »an bem neuen Hau
fagen fönnen, ben (Sabriel ». Seibl, ber Sieger

im engeren IDettbemerb, errichten wirb. Sein

©ttrourf jeigt bei aller Klarheit bes «Charafters

eine feine ^urücfhaltung in ber äugeren ©*
fdjeinung, baneben eine malerifche (Begattung

ber Jnnenräume, mit fjöfen, fiallen unb gnt

»erteilten (Sängen, bie »orteilhaft »on ber

üblichen fafernenmägigen 3lnorbnung ber mei*

ften Bcrwaltungsgcbäube abfticht. £s war
naturgemäg fehr firner, bas Stabthaus ju er*

fegen. £in tDettgreif mit bem Reichtum bes

Rathaufes war ausgcfchloffen; anberfeits ging

es bei einem Hau biefer Bebeutung nicht gut

an, gar ju phyfiognomielos ju fein — unb fo

barf man fagen, bag bie gefunbene Cöfung bas
Richtige treffen wirb. — Hei ber Heugegal*
tung bes auf ber lüejtfeitc bes Rathaufes ge*

legenen fjäufcrblocfs war gleichfalls bie fjaupt-

gefahr bie einer IPieberholung unb Überbietung

bet Rathausrcnaiffancc, €inen Barocfpalaft

burfte man nicht hierher fegen. 3tbcr einen

mobernen IDarenljausbau ebenfowenig. Ba hat

nun ber 31r<hiteft Jacobs ben glücflichen ©nfall
gehabt, ben Hlocf m bret (Siebelhäufer auftu*

löfen, bie »erfchiebenen altbremifchcn Stil jei»

gen, mit Kusfchlug bes Rathausfiiles. Rege
alter 31rchitefturcn follen babei »erwenbet wer*
ben, unb in eines bet fjäufer wirb eine altbremcr

Biele eingebaut, fo bag hier bei ber möglich*
feit peaftifetjer Herwenbbarfeit hoch alte bürget*

liehe 5ormen wieber aufleben, befcheiben unb
anfpruchslos, unb hoch eigentümlich genug, um
ben Reichtum bes unoergleichlichen Rathaufes
als etwas gan; prachtmägiges empfinben ju

laffen.

Hicht immer hat ber bremifche 5taat fo glücf«

liehe fiänbe wie in biefen Karbinalfragon. Bas
nun fertiggegellte polijeibaus am alten ©gertor,

gegenüber bem fo »omehmen (Silbemeigerfchen

Kunghallenbau, ig gänslirf] migglüeft. €m nieb*

riges Baas in Renaiffanceftil mit riefigem, gei-

len Bach, bie Sront mit jwei fchmalen, unenb*

lieh hohen phantagifchen (Siebein, cm Curm
baju, fo wirft biefe Schöpfung bes Konfurren*

3cnsiegers Hornstein burdjaus bepiajiert. Sine

Schaufeite mit wenig ober nichts bahinter. Unb
wenn man fcfion fo baut, bann wäre bie einjig

mögliche ©ttfdiulbigung bie, bag ein beforati»

bebeutenbes lemperament oorhanben wäre.

IDir haben in Bremen ben 31rcbiteften J. (S.

poppe, einen grogen faffabenbeforateur im Stil

bes Harocf. IDcnn man alles, was »om heu-

tigen Stanbpunft gegen ihn 3U fagen ig, einge*

wenbet hat, fo mug man hoch bas ©ne ju-

geben, bag er Cemperament unb 5eggefd)macf

hat unb einen fchwungDoIIen Sug. Ber fehlt

bem Krchiteften bes potfteihaufcs oollfommen,

unb barum wirb in feiner 3lrt poppes Cloyb*
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StäbtefchaaV>

gebäube, an bem noch gearbeitet wirb, bod;

beffer fein, trog aller Sdieineffefte.

Sie gaf)l ber auf öffentlichen plagen errich-

teten Seufmäler, bisher erfreulidjerwetfe gering,

nsäcfffi- langfam. Bas Jransiusmonument, 5U

beffen Ausführung (ich ber Bremer Mrdiiteft

friß Schumacher (Sresben) unb ber Bremer
Bilbhauer ©eorg Boetner (Blünchen) sufammen-
getan hohen, geht feiner Eollcn&ung entgegen.

An ber IDefer, nahe ber Biüingfchcn Brüche,

erhebt (ich ein fteinernes, mehr als 2 Bieter

hohes fjalbrunb, in beffen Bütte auf einer Ejerme

bie bronjene porträtbüjle bes oerfiorbenen ©ber-
baubirettors fleht, bem bie IDefer bas ©eblet

feiner Arbeit unb feines mehr als lofalen

Buhmes war. Sie Sonnen bes Bionuments finb

etnfad? unb würbig, bas Enfemble glücflid; unb
bie Bifbhauerarbeit, auch abgefehen oon ber

Büjle, fehr ftitooU. — Auch bie Angelegenheit

bes Bismardfbenfmals ifl einen guten Sdjritt

weitet gebiehen. Abolf ffilbebranb wirb es

machen, Er hatte im Srühting ü)08 ein Biobell

in oerfleinertem BTaßftab gefanbt, an bem man
bie Derhältniswirfung flubieren fonnte. Sas
Senfmal gibt ben Monster $u pferbe, auf einem

ganj hohen fdjmalen Socfel, biefit por ber IDanb
bes einen Somturmes aufgeftellt. Seltfam unb
ungewöhnlich gewiß, aber ficher fehr großartig;

unb baß es in feiner ©efamtfonjeption bem
©attamelata oon Sonatello ähnlich fein wirb,

empfinden wir nicht als Schwäche. Oenn bie

Senfmatsplajlif tn Seutfdjlanb fich rechtseitiger

auf ihre Crabitionen befonnen hätte, wären wir

ja um manches öffentliche Ärgernis ärmer. Sag
auch fjermann fjaljns Btoltfebenfmai, beffen

bereinftige IDirfung uor einiger &eit im lebens-

großen BTobell an ©rt unb Stelle oeranfehau-

lid;t würbe, Erinnerungen an ein Kunjtwerf
früherer Seiten wachruft, fcheint auf benfelben

planoolien EDillen, bet hinter ben bremifchen

Senfmalsfragen fleht, jurüefsuführen su fein.

Es wirb, ähnlich wie ber Bamberger Beiter,

an eine Mirdjenwanb angelebnt, allerbings nicht

im Jnuern ber Ciebenfraucnfirche, fonbem an
ber 5affabe. 3m preisausfehreiben, bas, wie jeßt

fo oft in Bremen, bie 5®rm einer engen Kon»
furrens hotte, war austrücflid) betont, man
wünfebe hier nicht bie übliche Art uon freifteheu*

bem Blonument, unb biefe Befchränfung mag
ben Künfiler su ber fehr engen Anlehnung an
bie Architeftur Dcranlajjt haben. So wirb benn
aifo BTottfe ju pferb, barhäuptig, in einem pele«

rinenartigen Blantel an einer Kirchenwanb oer*

ewigt, trog mannigfachen anfänglichen protejlen.

Bähe bem Senfmal, unter ben alten Cinbcn bes
Ktrcbplages, fall bann auch ein Sietbruntwn oon
ber ijanb besfelben Künfilcrs aufgeftellt werben,
— Ser erfte öffentliche bremifche Auftrag an
Ifah» war, wie man fich erinnern wirb, bie

Derbienft-BIebaille bes bremifchcn Senates, 0°%
bie ungeteilte Bewunberung fanb. Auf bem»
felben (gebiet erhielt ber Künfiler bann weitete

Aufträge, inbem er im nötigen 3ahre bie filbetne

Senfmünje sum fünfsigjährigen Befichen bes
norbbeutfdten Cloyb fchuf, bie in ihrer Art ebenfo

bebeutenb ifl, unb jegt Entwürfe eingereicht hot

für bie Ejerftctlung einer bremifchen Bettungs-
mebaille. Sie „IDieberetwecfung ber Ulebalüe",

feinerseit oon tichtwarf geforbert, beginnt

iangfam $ur Cat su werben,

Ser Borbbcutfdie Cloyb, ber auf Betreiben

bes ©eneraibireftor Sr, IDiegcmb feit einer Beihe
oon 3ahren fchon in enger Fühlung mit ben
fünftlcrifchen Bewegungen unferer Seit lebt, hat

auf bem ©ebicte ber angewanbten Kunji im
»ergangenen 3“h« ein epodicmachenbes Unter-

nehmen begonnen. Sie Einrichtung bes großen
Amerifa-Sdrnellbampfers „Kronprin$ef(in Ce»
cilie" foilte nicht m ber bisherigen IDeife mit

prunfoolfer Bcurenaiffance beftrttten werben,

fonbem matt münfehte fich ben Sieg bes mober»
nen Kunjtgewerbes, ber 006 auf ber Sresbener
Ausheilung offenbar geworben war, junuge su

machen unb fo würbe eine Mnsaijl oon Cuptis»

fabinen — je jwei ober brei Kabinen plus Bab
— ben 10 bejlen 3nnenard;iteften anoertraut. Sit

Aufgabe war einfichtsooii gefiellt unb bie Er-
folge waten sum Ceü ausgeseidinet Beben
©ibridj unb Bruno paul scigten fich einige junge

Bremer Ardjitcften (ehr tüchtig, oor allen Abbe-
hufen unb Btenbermann. Sie großen ©efell»

fdjaftsräume hatte man noch in ben fjänben bes
lange 3®h*e hinburch atleinherrfchenben 3- ©•
poppe beiaffen, in ber Annahme, baß unfere

heutige 3»menarchite{tur fürs erfte noch mit ben
praftifdjen Aufgaben bes Kabinenftils, bei benen

Künfiler unb 3n8fnieur fjanb in Ejanb arbei-

ten, beffer fertig werbe, als mit großen Beprä»
fentationsräumen. Socb wirb im nächften 3ahte
oon neuen Erfolgen bes mobemen Kunfthanb»
werfs aud auf biefem ©ebiete su berichten fein.

3n einem gewiffen, wenn auch lofen Sufam-
menhang tnu biefem Cloybunternebmcn fleht

bann ferner bie ©rünbuttg einer Filiale bet

Blünchcner „Bereinigten ZDcrfftättcn für Kunft
im fjanbwerl", bie eine BTöbel»5abrif unb ein

Ausficllungsgebäube umfaßt, trog ber relatio

fursen Seit ihres Bejtehens h®1 fie fihon erheb-

liche Erfolge su oerseiebnen, befonbers auf bem
©ebiete ber ftoybbampfcrcinrichtungcn, unb bie

Konfurrens, bie bem übrigens an fid) oorsüg«

lidien bremifchen Ejanbwerf cntjlanben tft, fcheint

für beibe leite sum ©uten ausjufchlagen. —
IDenn bie furse „Kunftfchau bes 3®bres

008/09" fich nun erjt sum Schluß ben Btufeen
unb ihrer Cätigfeit suwenbet, fo gefchieht bies

in ber gewiß berechtigten Auffaffung, baß einer

Stabt ein Blufeum, unb fei es bas befte, nichts
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nüpcn fönne, wenn m itjr bie übrige Kunft«

pfleg* barnieberliegt ^osifctfen biefen beiben

Safloren mu§ ein unterirbifcher .^ufammenhang
auf bi* Sauer irgenbwie befieijcn

;
wenn in einem

fort gute Silber gefauft nnb baneben immer
jchledjte Senfmäler gefegt unb mißratene fiäufcr

gebaut werben, bann ift irgenbwo ein Jehler in

ber ©rganifation. Sies ift in Bremen nicht ber

5ali, unb bas erfreuliche Bilb, bas bie Betrach-

tung bes allgemeinen Kunjtlebens bietet, finbet

fein penbant in ben Suftänben ber HTufeen unb
Bilbungsanftalteu. Einen Jortfchritt auf biefem

(gebiete bejeichnet ber im lefjten 3abre }uftanbe

gefommene (ilerarifcfje 3ufammen[cblu§ ber bre*

mifcfien Sammlungen, ber ficfj in einem jefet im
2. fjalbjahrsbanb oorliegenben 3 a hrbud)
bohrmentiert. Sic bremifdien Htufeen (Kunft*

halle, (Bewerbe-Hlufeum, fjijtorifchcs Hlufeum
unb Sthnographifchcs JTlufeum) geben Jufam-
men mit bem Archio unb ber Stabtbibliotbef

ein ©rgan heraus, in bem in ber Jorm oon
wiffenfdjaftlidjen Effais wertoolle publifationen

aus bem Beftanbe ber Sammlungen fiattfinben,

neben Sefpredjung ber Neuerwerbungen unb
Abhanblungen oon fragen, bie allgemeineres

3ntereffe beanfpruchen, ohne jebodj bes 3u-

[ammenhanges mit Bremen ganä 5U entbehren.

Sie Neuerwerbungen ber Kunfi halle, auf bie

es in unferem 3“f<lmm{11 ^tan9* hier ja wefent»

lieh anfommt, waren im ©ergangenen 3abr be»

fonbers reichlich unb erfreulich- €in bfauptge-

wicht würbe babei auf bie beuifche STalerci um
1870 gelegt, jene -Epoche, bie allmählich als

eine flaffifche 5U erfdjeinen anfängt. Don IDil»

heim Crübner würben poei Arbeiten non 1873
erworben, bas Bilb feiner Koufine mit bem
japanifcben Jacher unb eine Anficht aus ben

Humen bes fjeibelberger Schloffes; non Albert

Cang, ber bamals bem Ceibl-Crübner-Kreife

naheftanb, ein Stilleben, non Karl Schuch gleich-

falls eines unb non fjans Ithoma eine früh*
Schwarjwalblanbfchaft (1867). Auch fjabermann
ift mit feinem Küchenftilleben aus jenem 3ohr-
jehnt in bie (gaieric eingejogen. Don Kaldreuth
fonnte bas grojjc Bilb „Sommer" erworben wer-
ben unb non Ciebermann jrnei bebcutenbe IDerfe,

ein „plaf; in t^aarlem" (1907) unb bie „Kuh-
hirtin", ein fiauptwerf feiner Jrühjeit. — (Blei-

chetweife würbe bie Sammlung non Klein»

ffulpturen mit Arbeiten non Kraus unb Kolbe
glüdflich ergänjt unb bie Heihe ber plafetten unb
HTcbailien burdj fchöne Stüde non bjilbebranb,

£jaf;n unb Hoemer, fowie non einigen Jranjofen,

befonbers ponscarme, bereichert. — 3“ ben Er-
werbungen folcher Art gaben nor allem bie gro-
ßen Ausheilungen (ßelegenheit, bie wähtenb bes

JDmters fiattfinben. Alle jwei 3°hre wirb eine

„(große" neranftaltet, unb 5war abwechfelnb
internationale unb nationale. Sie bes lebten

Jrühüngs umfaßte nur beutfehe Kunfiwerte. —
3m übrigen ift aus ber Ausftcllungstätigfeit

nornehmlich eine grofje Dorführung japanifcher

Kunft $u nennen, in ber eine ausgejeidjnete

Oberficht über bi* Entroidhmg bes Jarben-

holjfdmittes geboten würbe. Sie Beftänbe ber

Kunfthalle unb ber Befife einiger prioatfammler
würben ju biefem ^wede vereinigt. Jür ben fom-
menben tDinter jteht wieber eine grofje Jlusftel-

lung aus prioatbefij) beoor: bie oon btemifdjen

Sammlern im Derlauf* bes lebten 3ahr3ehr>t*

gemachten Erwerbungen an jeitgendffifchen Sil-

bern follen gejeigt werben. Siefe Ausheilung,

ein (gegenftüd ju ber im 3ohre 190^ oeran»

flalteten Dorführung alter Silber aus Bremer
prioatbefifc, wirb jeigen, wie ftarf bie Don ber

Kunfihalle unb ihrer Arbeit im lebten 3ohr»
jeipit ausgegangenen lebenbigen Anregungen
gewefen finb.

£. IDalbmann.

Königsberg

Sas fünftlerifcbe 3»lereffe wirb feit langem
oor allem oon ber ZTIufif in Anfprucfi genom-
men unb bafj unfere ultima (Chule „ATufifftabt"

m febem unb bem bejten Sinne fei, wagen nur
gelegentlich Ceute 00m Jach ju bejwcifeln, benen
man bann fteilich nicht glaubt. 3ebenfalls aber

hat man hier feit geraumer §eit fo enthufiaftifch

ZTIufif gebärt nnb gemacht, bafj für bie bilbenbe

Kunft nie allju oiel übrig geblieben ift. An
biefer Catfache oermoebte früher auch bie Ala»
bemie, bie hier ihren Sifo hat, nichts 3U änbem.
HTan war gewohnt, fie nicht ju beachten; man

wufjte faum mehr oon ihr, als bafj fie eben ba

war. Sas lag freilich nicht nur an bem fehlen»

ben Kunftintereffe, fonbern jur guten gälfte auch

an ber Afabemie felber. Cangfam ift in ben

lebten fieben 3ohren ein erfreulicher IDanbel

eingetreten. Ein frifdjerer gug ift in bas lange

fiagnierenbe hiefige Kunftleben gefommen. Er
ift oor allem ber organifatorifchen Hührigfeit

Cubwig Settmanns }u banfen, bes je^igen

Sireftors ber Afabemie, unb ber ungewöhnlich

tüchtigen Künftterfchar, bie mit unb neben ihm
hier feit wenigen 3ahr<n wirft: ben Htalem
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3ernberg, ffeid?ert, Albredtt, Storch, Sem Sabie*

rer Ijeinrich IDolff unb bem Bilbiiauer Stanis»

laus Xouer. Sie haben Anregung unb Ceben
hierher gebracht

;
jie haben anfangs fräftige

®ppofttion gewecft, manchen anmafjlichen Päch-
ter bes „guten ©efd>macfs", bet in fieberet Ur»
teilslofigfeit alles „mobetn" ausfebauenbe in ben

fejeffiomhifdjen ©opf warf, gtünMiS verärgert

unb fid? fdilicglidj fo weit burchgefämpft, bag

man jegt oon ihnen unb ihrem Schaffen Hotij

nimmt. Tteuerbings fogar bei ben ftäbtiftheti

Behörben, bie fich früher ctfT recht nicht um bie

hiefigen KünjMer gefilmmert haben, obgteidt ge«

roi§ manche Perfdjanbelung bes StabtbUbs bättc

oermieben »erben fömten, txiemt ju rechter Seit

fünfMerifdj gefchutte Augen um Kat gefragt »er-
ben träten, gegenwärtig geht jebenfaiis ein gut

Ceil ber Anregungen, beren wir uns hier jn er-

freuen haben, oon ben Afabemifcm aus.

Bas fjauptereignis bes Sommers 190? trat

eine in bem Billenart Amaltenau neranfialtete

Kunftgew erbeau sftellung. €m 3«hr uorher,

in ©resben, hatte Königsberg banf bet rücffichts*

lofen unb beshalb hier fehr unbequemen S*nfnr
bes Jlns^ellungsfomtniffars (Eubwtg ©ettmann)

nicht übel abgefchnitten. ©as bort Porgcfütjrte,

brei 3mtenräume unb ein Arbeiterhaus, hatte

bejeugt, ba§ bie mobernen funftgemerblid;en An-
regungen aud> hier auf guten Soben gefallen

waren, ba§ man fich mit Srfolg um 3wccfmä(jige

sgmfadtheit unb Solibität bemühte unb bie fo

lange gebanfenlos gefertigten unb gebanfenlos

getauften Jmitations- unb Surrogatprobufte

ftberwunben ja haben fehlen. So lag es nahe,

einmal in umfaftenber IDeifc ©rjeugniffc bes

hettnifchcn fnnhhanbroerHichcn Schaffens oorju»

führen. bie Ausfüllung hatte bie 3mmo»
bilien«Bau*©efcllfchaft Amalieuau ein Eanbhaus
mit 19 Säumen jur Verfügung geftellt. Sdjon
ber Bau felbft lie| in manchen Bingen ben praf»

tifchen ©efiebtspunft, bie rücffidjtslofe Beantwor-
tung ber Smerffragcn oermiffen; unb was bar*

innen ju fetjen war, bot minbejlens fo siel Der*

fefjltcs wie ©efungenes. ®hne gefchmacffichere

fritifchc Sichtung hatte man ©Tufietbeifpiele bes

©uten unb Schlechten nebenemanber geftellt.

©as Befte war jume ift fchott oon ©resben her

befannt: fjeinricb Caffens ©iele, Iföhnborfs 3im«
mer eines Kunfifrettnbes, ©Tar ©auths pradjtooll

fchlichte portierwobnung. IDenig angenehm be-

merfbar machten (ich eine Sethe funftgewerblidjer

Kleinarbeiten, probufte jenes typtfehen 5abti»

fantenungefrf’macfs, ben bie für bie gegenwärtige

Bewegung 3niereffterten fett längerem mühfam
befämpfen Jlnb ebenfo unangenehm fiel ber

©iefjtanb bet ©Talerarbeiten auf, bie noch unbe-
fümmcct auf 3mitationsfflnjte ausgeben unb un-
finnige Kringel an IDänbe unb ©eefen jaubern,

wo bas Auge ruhige Cinien unb Cöne finben

möchte. So hat bie Ausheilung bargetan, ba|
bie gefunbe moberne Bewegung hier swar IDur-
jel gejagt hat, bag man aber noch burdjaus in

unficheren Anfängen jteeft. ©Tan brängt nach
bem Seuen, greift aher oft genug noch fehl- Auch
bort, wo es längjt nicht mehr nötig wäre, weil

bas ©ute fdjort oorgemacht ift. ©Tan ficht es
nur nicht, weil hier ber lofale ©nthufiasmus
ben fünftUrifdjen IBeitblicf oft recht erheblich

trübt.

©Tonatlicb weebfefnbe Kunftausftetlungen
bietet hier feit 3<>hren ber Keine, aber gut be-

ratene unb rührige Kunftfalon Ccicbert, ju bem
fich im Berichtsjahr ein jweiter Salon bet lierren

Hiefemann unb Eintalcr gefeilt bat. Bei ©ei*

chert erregte befonberes 3ntcreffe bie Ausheilung
ber Afabemifer, bie alljährlich im ©ejember ihre

3ahresernte jeigen. ©ettmann, ®tof 3«rnberg,
®tto fjeichert, Karl Albredrt, Karl Stord3 waren
ba oorjüglich oertreten unb nad> ihnen oor allem
©buarb Anberfon, ber AquareUift ©fenblätier,
ber jngleid; ber Schöpfer einiger fdiöner Königs-
berger ©heaterbeforationen ih, ©T tDebel, B.
Sogalli unb einige anbere fleinere ©alente. Kol*
leftio-Aushellungen führten oor bie Königsber-
ger ©oerjlling unb ©aegling, ber erflaunlich otel*

fettige ©rapijifcr ffeinrich IDolff, ber in fernen

porträtrabierungen ein lebenfprütjcnber ©haraf*
teriftifer erhen Sanges tfi, Süfahetb lt>olff-ghn»

mermann, eine cncrgifd?-frifdte pahetlmalerin,
ber gleichfalls hier anfäffige gefchmaefoolle por»
frätih Arweb Setg. Don Auswärtigen waten
mit größeren Sammlungen oertreten bet Bracht«
fchüler Sans Eicht, ber ©Tttnchener Sadimann,
Alice plehn, ©aniel Stafdjus, Käte Koüwig,
Srig Bohle. Bei Hiefemann unb Eintaler fam
neben einem erperimentierenben jungen Böhmen,
IDenjel pabüf, oor allem bie jüngere ©eneration
Königsberger ©Taler 311 IDort unb fonnte jeigen,

bag bie beutfehen Kunfijeitfehriftett es noch nicht

fertig gebracht b“&rt>< unfern Tflachwuchs iitera*

rifd? oölfig ju oerfeudten — obwohl and; fjter

jeber britte Kunftfchüler am tiehjten oon ©au»
guin unb oan ©ogfj „ansgehen" mödhe. Artur

©runenberg, fjugo TDatjer, beffen nicht nur bem
Jormat nach groge „©reibler" Don ber Afa-

bemie angefauft würben, Subi Pommer nnb
Cmil ©rau fielen hi« oerfprechenbe unb

gefunbe ©alente auf, beren Hamen man fid; für

bie cSuhmft wirb mcrfen müffen IDeiter trat

ber Eanbfcbafter S. Krausfoff mit ftavf öetoia-

tioen paftellbilbem ju fehen unb eine wertoolle

Keine Kolteftion ©Tenjelfcher fjoljfchnitte unb

©abierungen. Augcr ben flänbigen Ausheilun-

gen gab es gelegentliche inhrufttoe Dorführun»

gen, bureh bie fich ber funjthihorifche Apparat

ber Hnioerfität (Eettung prof. ©r. Pacnbcfe unb
Afhhent ©Taler Anberfon) oerbient machte unb

m paar mit ©efebief unb ©efdpnacf mfjenierte
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Peranflaltungen ber Aberjahnfchen Buchhanb»
lung. Sie ekelte flarfen Erfolg burdi eine erfle

umfangreiche Porführung japanifcher Farben«

holsfchnitte unb bann oor allem bucdi eine Aus-
heilung oon Silhouetten. Heben Proben älterer

Schaltenriffe aus prioatbefig mar bjicr ein teil

bes prächtigen Sadjlaffes oon paul Konemfa
$u feljen (aus bem Befig feines Sdjmagers Jo»
Cannes (Erojan) unb bann eine Seihe mobemer,
fünfUerifdi bebculfamet Arbeiten, oon benen oor

allem bie freihänbig gefcfjnittenen, auf Kaum*
illufion, Körperlichfeit unb perfpeftioifche IPir»

fung ausgehenben Schattenfchnitte Bemricfi

ZPolffs eine gan$ neue, eigenartig impreffioni*

jlifche Sdjerenfprache reben. Eine Auslefe aus
itjnen ift injtoifcben unter bem (Eitel „Er3äh*
lungen einer Meinen Schere" (Königsberg, paul

Abcrjahn’s Herlag) 511 einem entjüdenben KTap*
penmerf jufammengefagt roorben.

3roei Ausheilungen bes legten Jahres hatten

eine befonberc Scbeutung für bas Kunftleben

Königsbergs unb beibe u>aren jugleid) Don mehr
als lofalem Jntereffe. ©nrnal bie groge ©ett»
mann» 2(usftellung in ben Säumen bes Stabt»

mufeums, beren (ejufianbefommen bem hiefigen

Kunjtoerein unb bem ausftcflenben Künftler ju

banfen mar. (3 ( ©rigtnalmotfe jum Ceil aus
bem Befig oon «Salerien unb prioatfainmlern,

43 illufiratioe Blätter unb 40 Heprobuftioncn

ermöglichten einen grogen Überblicf über bas
IDerben bes Klaters. Auch bem, ber feit Jahren
auf Ausheilungen hier unb im Seich bas Schaf-

fen ©ettmanns mit Anteil oerfolgt hat, bol fich

manche flberrafchung. Konnte man hoch jum
erftenmal bie energifch in bie Breite unb liöhe

ftrebenbe EnlmicMung bes Kfinfllers oerfotgen

unb bie Fülle unb Pielfeitigfcit überfehen, bie

biefem fo unbefümmert leicht, frifefj unb unoer»

bilbet fcfiaffenben (Talent eignet. Aquarelle unb
pajtelle aus ben 80er Jahren, auf benen er bem
oibrierenben Spiel bes Cichtes unb ber Cuft um
bie ©inge ber IPirMichfcit nachgeht, Dertraten

feine impreffioniftifchen Anfänge, aus benen et

bann mählich 5“ einer Kunft fortfehritt, bie auch

bem Jiusbrucf feelifcher unb geiftiger Empfm»
bungen gemachten mar, bie (ich an Auge unb
Seele jugleich manbte. Er bot bas Bobelieb

ber Arbeit gemalt unb marb oor allem nicht

mübe, bie Freuben unb Ceiben bes Küftenoolfes

feiner fchlesroig-holfieinifdjen fjeimat ju fchilbem.

Xhnrafteriflifch für ihn ift bie Perbinbung male*

rifcher Qualitäten mit einem frifchen Fabulier«

latent, einer Seigung ju erjäblen. Als „Cicht*

maler" hat er angefangen unb Cichtmaler ift er

auch in ben Bilbem geblieben, bie ben 00m
Jmpreffionismus tont pur oerpönten Jnhalt fo»
mie etmas oon fehr unmobern gerootbenem ,,<Be»

müt" aufroeifen, ja in ihnen follte fich bie jym»

43

bolifche Kraft, bie bem Cicht innemohnt, erft

recht offenbaren.

©ie anbere bebeutfame Ausheilung gab einen

Begriff oon ber mertoollen Ermcrbung, bie

unfere Afabemie mit bem (90? hierher berufenen
BUbhauer Stanislaus Cauer gemacht hat.

Bauers Kunft bemeift, bag er fich bes IPerts

einer guten oomchmen Überlieferung bemugt
ift. Er hat lange im Süben gelebt, hier oon ber

grieehifchen Kunft unb ber Jrührenaiffance ©n»
brüefe empfangen unb oor allem oon jenem lang

an Jtalien gefeffetten Kreife beutfefjer Bilbljauer,

in bem bjans oon Slarees’ Jbeen fruchtbar nach»
mirften. tPas Cauer lofe mit ben fjilbebranbt,

Holtmann u. a. oerbinbet, ift ber teftonifche <3ug,

ber feine Sfulptur beherrfdh, bie Seigung 3U

gebunbenen tinien unb gefcfjloffencn Formen.

Jn ber Slehrjahl feiner Arbeiten geht er auf
plaftifche Suhe, auf Einfachheit, auf eble ge»

fchloffene .Formgebung aus, oljne ftreng an bem
fefijuhalten, mas ffilbebranbt ben reliefartigen

Xljaratter einer förperlichen Figur nennt. Sine
allerliebfie einfache Brunnenanlage, beren Klo*
bell auf biefer Ausheilung }u fepen mar, mirb
bas erfte XDerf bes Künftlers fein, bas hier

Aufhellung finbet. ©n Kunflfreunb hat es ber

Stabt, bie an guter Sfulptur recht arm ift, 311m

(ßefchenf gemacht Sach mancherlei IDirmiffcn

ift bem Künftler auch bie Ausführung bes Schit*
lerbenfmals übertragen morben, bas man ju

bes ©ichters (50 . (Seburtstag hier auffiellen mill.

Unb barnit ift eine Angelegenheit hoch noch in

gute Bahnen geleitet morben, bie fchon 3U aller»

lei Befürchtungen Anlag gegeben hatte. Um
biefcs ©enfmal mar nämlich, noch beoor man bie

5U feiner Errichtung nötige Summe gans bei»

fammen hatte, ein reichlich frähminfelbaftcr

philifterfrieg entbrannt, ber für ben (Eiefftanb

bes UAffens um fünftlerifche Fragen in ber Stabt

ber reinen Pemunft beseichnenb ift. ©as Komi»
tee, bas mit braoer Begeiferung (Selb gcfammelt

hat, hielt fich auch für berufen, über bie Art

bes ©cnfmals su entfefjeiben, ja es hätte am
liebftcn bem fünftigen Schöpfer ©nselijeitcn oor»

gefchriebcn bis in bie ibeale Armhaltung unb
bie trabitionellen begeijterungroecfenbcn Hcliefs

hinein. tErog fcharfer ©ppofition hielt es an
ber Forberung einer porträtftatue in ganser

Figur fejt unb machte fo oon oorne herein

anbere oon ber Schablone abftrebenbe Cöfungen
unmöglich. Jmmerhin barf man 3U Cauer bas

Zutrauen haben, bag er trog ber einengenben

Bebingungen etmas über ben ©urchfehnttt Bin«

ausragenbes fchaffen mirb.

fjat ficb bei biefem ©enfmalsfireit ein unge»

roöhnlicher UTangel an füniilerifcher Kultur oer-

roten, fo haben anbere Meine lofate Ereigniffe

geseigt, bag es, menn auch mit oftpreugifcher

Cangfamfeit, hoch sum Befferen hier oorroärts»
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geht. tDäljrenb man fich fonfi Ijicr im Heflame«

toefen jumcift noch mit Öen geringften Kitfch«

plafalcn begnügt — bie größten ®tabliffements

gehen ba mit fchledjtem Beifpiel Doran — tfat

bas Königsberg naheliegenbe ©jtfeebab Heu*
fuhren ben erfreulichen üerfuch gemad;t, burdi

ein öffentliches preisausfdjreiben ein gutes

plafat ju erlangen unb bamit fdiönen (Erfolg

gehabt. Symptomatifch in biefem Sinne ijt auch

bie erft vor furjem erfolgte Beugeftaltung unfe>

res Keinen, aber an guten Stüden reichen, ftäbti«

fdjen ZTlufeums, bas ber Dertoaltung bes t)ie-

figen Kunjtoereins unterteilt ijt- profeffor Karl
Klbrechts feinfühliger unb fidlerer ®efchmad hat

mit gans einfachen Utitteln aus einer Silberpacf»

tammer eine Beihe non Bäumen gefdjaffen, bie

im ®egenfaf) ju ben früheren jum Kunjtgenug
einlaben unb nun «oohl ju einer häufigeren 8e-
fichtigung ber fdiönen Sammlung oerloden roer-

ben. Unb jioar nicht blojj bie Sremben!

Jrans Deibel.
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Dor ben erftaunten Augen entfallet fich eine

ungeheure Betriebfamfeit wirtfchaftlichen, fo$ia»

len, tjYgienifdien unb fulturcllen Cebens. UTan
erhält ©nbiief in bie Ateliers unb IDcrfflätten,

in Schulen unb Ämter, man fieijt ben ganjen
fomplijiedeti Organismus mit feinen trei»

benben Kräften, bie fonft hinter ben ©fdjei*
nungen (teljen unb teirfen. 3ebe biefer Suffe*

rungen wirft (ich in fafi inbioibuelt geftalteten

formen aus; jebes Ding ijat feinen eigenen

Charaftcr unb eine beftimmte (ofafe färbung.

£s ift alfo in erfier Cinie ehre ftäbtifche Aus»
ftelfung. Sie wirft burchaus einheitlich, weil alle

Dinge jueinanber in natürlichen Besiegungen fle»

hen, weil fie probuft ein unb berfelben Kultur

finb — Augerungen bes non fünftlcrifchem (Be*

fehmaef unb fünfllcrifchem (Reifte burchbrunge*

nen UTündjener febens. Die rein fünftterifche

Bewertung ber Dinge brachte es fertig, auch

bie hetcregenften Bcfianbtcilc su einem einfjeit*

liehen (Banjen ;ufammcn jufd'ftcgen. <£s ift oiel*

leicht bie erflc Ausftcllung, bie einen rein

äfthetifehen £inbrucf oermittelt.

UToberne Architeften, bie im Dienfte ber

Stabt tätig finb, bas unoergleichlid] fdiöne

Stäbtebilb immer weiter aussubauen unb aus*

Sugefialtcn, hcroorragenbe Organifatoren, wie

Kühles unb Ztiemerfchmieb, waren cs, welchem

es gelungen ift, ber oergänglidjften alter

£rfdieinungen, ber Ausftcllung, ben
Stempel einer bobenfiänbigen architefto*

nifcb gcglieberten unb geftalteten Sdjöp»
fung aufjuprägen.

Die Architeftur nimmt auf biefer ZTTünch*

ner Ausftcllung eine gans eigenartige Stellung

ein, fie tritt in einer gans neuen form auf. Sic

hat nichts gemein mit ben fonft üblichen Aus»
ftellungsbauten, bie gricdjifchc (Cempel unb ita*

lienifche paläftc nachahmen. £s ift feine impro*

oifierte, fonbern eine aus folibem BTaterial her»

geftellte Ausftcllungs » Architeftur. Don bem
burchaus architcftonifchcn (Seifte bes mobenten
Stäbtebaues seugt auch bie Anorbnung, (Slie*

berung unb ©nteilung bes (Sansen. Stabtbau«
amtmann tDilhelm Bertfch hot mit ficherem Blicf

für bie Situierung ber Ausftcllung bas aus ber

£bcnc anfteigenbe plateau (Cherefienhähe ge*

nannti, gewählt, ©n weithin fichtbares IDahr»

seichen, bie fünftlerifche Dominante biefer fföhe,

ift ber ©3foIog ber Baoaria.

Der bahinter.liegenbe parf mit feiner Um»
gebung bot als Ausftcllungsplag alle Dorteile

einer fchönen tage in freier Dafür, eines bi»

reffen Anfdiluffes an bie fjauptoerfehrswege

Sur Stabt, überaus günftige Situationen sur Aus-
führung non großen unb Meinen Bauten. Utit

biefer Situierung bec Bauten war auch f<hon

ein beflimmter Ulafjftab für bie Ausführung ge-

geben. Die Bauten mufften fid) an bie Um»
gebung anpaffen unb in einem gemütlich anhei*

melnben unb hoch rcpräfentablen Stil gehalten

fein. Sie fallen aus ihrer Umgebung nicht her»

aus unb übcrfchrciten in ihrer fföhenentwief*

lung nicht bas burch bie natürliche Umgebung
beftimmte Klag. Die auf ber IDiefe breit hin*

gelagerten ffallcnbauicn mit ihren roten Dä»
ehern, muten an fchönen Sommertagen gan3 ge»

mütlich an, obwohl Öie rationelle Bauweife,
©fenbeton, 3U möglichft einfachen faft nüchternen

5ormcn swang. ^5cigt fich aber in ber überwinbung
biefer Düchtemheit nicht auch fdjon ber ©n*
flug ber altbewährten UTünchener (Scfchmacfs»

fultur? Am beutlichften offenbart fidj biefes 8c»
ftreben in ber IDciterbilbung fünftlerifdicr ©e»
mente aus bem fübbeutfehen Barof ins UTobeme.
Statt bes etwas flarren geometrifchen Cinien»

fyftems in ben Dugbautcn gelangt hier bie

Kurrcnlinie sur fjerrfdiaft unb eine oiel weiter»

gefjenbe Deigung 3ur Anwenbung oon archi»

teftonifchcn Schmucfformen. £in bcseichnenbes

Beifpiel biefer Art ift bas oon ©nanucl Seibl

erbaute Beftaurationsgebäube. (Brunbrig unb
Situierung finb oon ähnlichen (ßefichtspunften

eingegeben, wie fie bie UTeifier bes Barofftils

bei Anlage oon Cuftfchlöffem im Auge batten.

Auch Seibl wollte oor allem ein glänsenbes

architeftonifches Schaubilb fdjaffen, baljer pla»

3ierte er bas ffauptgebäube mit feinen beiben

Slügeln (offene fjallcngänge unb Kiosf) auf

einem ffügel unb entfaltete bie ganse Anlage

in einer fühn gefchwungcnen Kuroe, bie er bet

ber gegenüberliegenben 5cmtänc wieber holte.

Diefer paraltelismus ift oon ansgeseichneter

IDirfung. €s ergeben fich oerfchiebene Stanb»

punfte für ben Befchaucr, oon benen er immer

eine prächtige Anficht, ein reisoolles Bilb geniegt.
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BTalerei und plaftif unterfliegen bie 3-lrci; itoftur,

(teigem nnb erhöhen noch bie betoratioe IDir«

Fung, oerleihen ifjr einen fefttid) heiteren <Ztyx>

roher.

€in onberer intereffanter punh ifi bas Cije*

ater, bas and) fd)on rein äußerlich im architetto«

nifebcn Bahnten ber Kusftellung burch feine ge*

fdimacfoolle Situierung bebeutjam ijeroortriit.

ZHetjr aber als biefes duftere mirft bas Innere

biefes (Sebäubes auf ben Befchauer ein. Die

Kbfidjt bes ^Erbauers prof. Cittmcmn ift be»

tarnt. £r toill bas ausführen, mas fd>on Sdun-
fel unb Semper gemellt haben, bie antife Bühne
im gefdtloffenen Baum — ober mie er es aus«

brüeft — bas beutfdje Kmphitheater. Kn Stelle

ber üblichen 3(Iufionsbai)ne folt bie Schau«
bühne treten; baqer bie flache Bühne mit ge«

ringer t£iefcnausbet)nung unb ber amphithea«
Iraüfche ^ufdjanerranm. Die Jnnenausjiat»

tung mit fd)ön geglieberter bfoljardiiteftur mirft

gebiegen unb oornehm. £s ifi gelungen, mit

einfachen Bütteln ben Baum ]u gefialten, im
Befudjcr Stimmung }u ermeefen, iljn mürbig
oorjubereiten jum Empfang ber poetifchen H)ei«

ben. Das funfilerifdte Problem (Cheaterbau hat

batnit eine cntfdjiebene Bereicherung erfahren;

es ifi feiner Cöfung einen Schritt näher gerüeft.

IDas BTündjen an fünfilerifchen Kräften bietet,

hat fid; baran beteiligt; bas Problem Cijeater

jieht mächtig an. £s gibt aud) für ben mober«
nen KrchitcHcn nur jmei BTöglidjfeilen, mit rem
fünfilerifchen Bütteln ju toirfen — entmeber
Cbeater« ober Kirchenbau.

BTan fann nicht fagen, baft bas Problem
„Kirchenbau" burd) bie auf ber Kusftellung er«

baute Kirche eine Bereicherung erfahren höbe,

bagegen hot bie Kufgabe ber fünjilerifdien Kus*
gejtaltung eines Sriebhofcs burd) bie oon Kr*
diiteft ffermann Bcftelmeycr geschaffene Kn*
läge eine oortrefflidje Cöfung gefunben. Brand)«
bare £rgebniffe unb Cöfungen haben auch me!)«

rere praftifi' geftclltc Bauaufgaben, Krbeiter»

häufer oon Bidjarb Bicmerfdjmicb, länblidier

(Safthof oon §ell unb ein Bahmoärterhäuschen
oon Blöftner gefunben. Der Dergnügungsparf,
eine Knlage bes BTünchner Bauamtmanns
Schadjner, enthält eine Beihe hn oolfstümlichen

Choraher gehaltener Bauten, toie j. 8. bie oon
ben Krchitehen ©tho ©rlanbo, Kurt, Sieli unb
©anjer erbaute grofte Bierhalle, bas geiloner

Ceebäusd'en, Kaffeefchenfe ufto. Knheimelnb
unb gemütlich foll man fid) hier fühlen; toie

auf ben alten BTündjner Bierfeilem unb Canj»
pläften entfaltet fid) fröhliches Ceben.

Den hjöbepunft erreicht biefe gefchmacfoolle

Kunfl in ber Knsflattung oon Jnnenräumen in
bem groften oon £manuel Seibl ausgeführten
Bejtanrationsfaal, ben Cubtoig fjertcridi mit
einem herrlichen Decfenbilbe gefchmücft hat.

Die groftjügige archüettonifdie Baumtoirfung
toirb burd) bie Jarbe toirffam unlerfiüftt, ge«

fieigert unb erhöht. Kud) bie architeftonifche

Kusgefialtung ber £hrenräume in fjallc I, burd)
Bid'. Bernbl, beruht toefentKd) auf ber fünft«

lerifchen COedifeboirfung oon Krchileftur, pla»

ftif unb BTalerei. BTaler unb Krchitett reichten

fid) bie £)änbe bei ber Kusgefialtung bes £hren«
raumes für bas BTÜnchener Kunftgemerbe.
£me Beihe oon Barnen toäre ju nennen, bie

auf fold)C glücfliche £rgänjungen himoeifen:

Krchitett ©tho ©rlanbo, Kurj unb BTaler Stift

£r(er, BTaler BTünjer unb Krchitett Beil, Kbct»

bert Biemeyer unb Bertfd), Biemerfdjmieb unb
bie Gereinigten IDcrtftätten, bieKrchiteften Birfen*

holj, Bieber, pfann unb nod) oiele anbere haben
fid) jufammengetan unb Bäume gefchaffen, bie

alle Dorjüge fold;er gemeinfamer Krbeit, bei ber

fid) BTaler, Krchitett unb Bilbhauer beteiligen,

aufroeifen. £in £harafteriftifum biefer „BTünch*
ner angemanbten Kunfl" ifi bie Reinheit bes De«
tails bei ben BTöbeln, bie TBeid)h*it nnb an«

genehme Bunbung ber Sannen, ber Stuft ber

Cinien unb ihre ansgejeichnete prattifd)e Der*
menbbarfeit. Daju tommt bann immer noch
bie feine Kustoahl unb gufammenftellung ber

Sorben, moburd) nicht jum menigfien eine

anjiehenbe, behagliche Baumftimmung erjeugt

toirb. Die eigentliche Stärfe ber BTÜnchener
Baumfunft liegt nicht fo ganj auf bem (Sebiete

bes BTonumental« ober bes rationellen Buft«
baues, als oielmehr in ber 3ntimität biefer fünft«

lerifchen TDirfmtgen hn Jaararaum. IDelche

breit oolfstümlichen IDtrfungen biefe Kunft er«

reicht, erficht man aus ber Knorbnung unb
Kusgefialtung bes fchon ermähnten Bergnü«
gungsparfes, unb oerfpürt man in bem ge»

fehmaefDollen Krrangement ber Dinge in ber

3nbuftrie» unb fjanbclsabteilung. IDir genieften

Kunft in allen möglichen Sormen unb Kufte«

rangen, fie burdjbrmgt unb oerfeinert alles,

bas (ßemöhnliche unb Klltäglid)e mie bas Be«
fonbere unb £rl)abene. Croftbem erfcheinen bie

reinen Kufterangen fünfilerifchen (ßeifles nur in

befd)ränfter Knjahl unb in befchränftem Um*
fange auf biefer Kusfleilung oorbanben. Die
angemanbte Kunft oerfchüngt alles. £me BTün«
ebener Kusftellnng märe aber unoollftänbig ohne
eine Bertretung gerabe jener Künfie, oon benen

urfprünglidi bie ftärffien Knregungen ausge«

gangen finb. Die moberne fünftlerifche €nt«

mieftung fdieint ja alte bie bisherigen Doraus*

feftungen ju negieren unb m ihr gegenteiliges

Berhältnis umjufchren. Bisher mar ber Künft«

ler immer aus bem Kunfihanbmerfer heroor«

gegangen, jeftt ermächft ber Kunfihanbmerfer
aus bem Känfller. Den fruchtbarfien Boben
gibt bie Krchiteftur. Kn bas IDirfen nnb Schaf«

fen heroorragenber BTÜnchener Krd)itetten fnüp«
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fen fich bi« erjlen Anfänge bes ZTTimchener Kunfl«

gewerbes unb ber mobernen Sadtfunjl. Sic

Husjlcllung tfat baher für bic heroorragenbjlen,

um biefe Bntwicflung hochoerbienten ZTCünchner

Saufünfller (Babricl oon Seibl, 5ricbrich oon
Chierfdi, fjodjeber, (Bräffel unb Cheobor 5ifdier,

£!jrenräum« gefchaffen, in benen ihr Schaffen

unb IDirfen m jatjllofen planen, fintwürfen,

Sfigen unb ZtTobellen ausgebreitet liegt.

Sie ZITalerei ifl auf ber Zlusfiellung nur

in einer Zluswaljt non IDcrfen befamtter ZTTünch»

ner ZTTeijler, tenbach, .gügcl, Stucf, Uhbe, Kel-

ler, Stabler, Sumbufd) oertreten. Das Cafel»

bilb erfcheinl faft nur noch als IDanbfchmucf

in ben einjelnen IDobnräumen. ZTfalerei als

angcruanbtc K u n ft ifl es, rneldie bas ganje

3ntcreffe in Zlnfprudi nimmt. Eubroig fjerte»

rief) gibt in bem Secfenbilb bes Zlejlaurations»

faales fein beftes. Sie aus bem 3mpreffionis»

mus gewonnenen «Erfahrungen uerbinben fich

mit einem burd) bas Stubium ber Crabition ge*

bilbeten reifen (Befchmacf für bie beforatioe

Kunftform ber ZTTalerci. 21us biefer frucht-

baren Derbinbung erfleht bie oöllig neue unb
originelle Zlusbrucfsweife eines ZtTünchener Dero»

nefe. ZTTit Jjerterich wetteifert 5riß <£r!cr. Seine

Störte liegt in ber poetifcfien Konjeption feiner

Silber unb in ber Reinheit bes foloriflifchen <ße»

febmaefs. Heichtum unb Originalität ber pban»
tafle Heben 3ul<ui Sie; ju iSebote. Sei ber

Zlusmalung ber beiben IDanbelballen am
Seftaurationsgebäube fdjeint er unerfchöpflid)

an Unfällen unb (Erfinbungen. Ser fünfllerifchc

iljarafter ber Siej'fchen IDanbbilbcc wirb woljl

am beften mit ©rnamentalität in 5arbe unb
Cmie gefcnnjcichnet.

Sic ZTTalerei hat im Sicnfte ber 21rd]itettur

eine fdiönc gufunft
; fie fann wteber ihre alte unb

urfprüngliche Sebeutung als eine raumfdjmüf-
fenbe Kunfl jurüefgewinnen. Sann erft wirb

auch wieber oon monumentaler ZTTalerei bie

Hebe fein fönnen.

Sie plafiit bat in ZTTündjen fdjon längfl

biefen tDeg befchrittcn. So intereffemt es »fl,

auf ber Zlusfiellung einjelnen Süfien, 5iguren,

Heticfs unb ZTlebaillen anerfannter ZTleijler ber

Silbhauerfunft anjutreffen unb fie 3U flubieren,

fo ift es hoch nicht biefe 21rt oon plafiif, welche

nnfere Zlufmerffamfeit erregt unb feffelt, fonbem
jene plafiif, welche entweber hn ZTahmcn ber

Krchiteftur ober in harmonifcher fiinglieberung

in freier Hatur in ber 5°rm oon Srunnen, ober

als plaftif hn (Barten unb im parf auftritt. gwi»

fchen hohen Säumen fleht ein prächtiger Srun-
nen

; auf hohen» Steinfocfel flehen jrnei fich bäu-
menbe Sronjcpferbe unb fpiegeln fich hn Srun«
nenbaffm. Hm bie große Fontäne gegenüber
ber fkmptreflauration, beten (Bcunb-ZTlotio bem
IDittelsbacher Srunnen nachgebilbet erfdjemt,

fleht eine Heihe oon plaflifen, barunter €injel»

fchöpfungen oon hohem fünfllerifchen IDcrt,

Steinfiguren unb (Srtippen oon <2. Kurj, Sleefer,

fjahn, Sehn, €bbmghaus. Ein reijenbes 3byll

hn (Brünen würbe mit ber Zlufftellung jweier

Cierfigurcn oon (Beorgii gefdjaffen. 3mmer ifl

es biefe ftuge Situierung, burd; welche ber fünft«

lerifdje Cljarafter ber Singe ganj ohne jebe

präienfion betont unb jur rollen tDirfung unb
(Bettung gebracht wirb.

Sie Zlusfiellung ber Steinfdjute (fjilbebranb)

an ber ZTTündiner Jlfabemie jeigt in fchr mftruf*

tioer IDcife, wo bie (Quellen ber fünfllerifchen

Kraft in ber Hlünchencr plafiit liegen. Siefe

oorjüglidjc Schule ermöglicht unb befähigt fchon

jüngere Künfiler ju fo ausgejeidjncten Ceifhtn»

gen, wie fie gerabe bic plafiif auf ber 2lus»

(Teilung aufwcijl. €s finb bie Hlünchner Kunjl»

fd;ulen, wetd'e alle biefe Kräfte entwicfelt, ge*

bilbet unb gefärbert haben. Sic gcrabeju glän»

3enbc Dertretung ber ZTTüncbner gewerblichen

5adjfdtulen auf ber Kusflellung bilbet einen

Criumph bes Syflems Kerfchenfteiner, welches

auch nur in biefer 5orm auf bem ZTTÜncbener

Kunflboben erflehen tonnte. Siefe gewerbliche

Scrjiehung bilbet bas wertoolle 5“nbament für

ben Heubau bes mobemen Kunjlgewerbes. £s
barf nur baran fleißig weiter gebaut ju wer-

ben. ZDir fdnnen bann hoffen, baß fchon bie

nächfle (Beneration wteber in eine oon fünflleri»

fdjem (Beifle burchbrungene Kultur hmehtwädtfl,

weldte auch einmal in ber fünfilerifchen unb ge»

werblichen probuftion ju Hefuttatcn fommen
wirb, bie fich mit ben probuften ber alten Kultur

werben meffen fönnen. 3n biefem Cidtte be*

trachtet, gewinnt bie große ZTTünchner Zlusflel»

lung eine erjieherifchc Sebeutung
;
benn fte jeigt

auf 5war total begrenjten unb fpejiellen (Bebie»

ten hoch ben unleugbaren Jortfdjritt in biefer

auffleigcnben (Entwicflungslmie. Sie gibt uns

ben (Blauben unb bie hjoffnnng, baß biefer rei»

dien Zlusfaat eine gute (Ernte folgen wirb.

21. fjeilmeyer.
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2llt:<£nglanb in ber XtTalerei

3m 3ahre 1620 mürbe oan Dycf oon
3afob I. nach «Englanb berufen. Der junge
Warne folgte bem Huf, ber für fein ganjes toben
entfdjeibenb roerben follte. Unb nicht nur für
bas feine. IDar Cnglanb ber ®lücfsfal( für bas
Ceben bes Kflnftlers oan Dycf, fo mar van Dy cf

ber ®Iücfsfall für bie gefamte englifdje Kunft.

Cine englifdye Kunft, bie hatte es oor oan Dycf
nicf?t gegeben, ßof unb 5lbel butten rool)l ihre

fürtftlerifdjen paffioncn, aber eine eigene Kunft
mollte im Canbe nicht gebeiijen. Zttan fam nod]

nicht über bas itinmeg, mas mir ijeute fünftleri«

fdjen Kmcrifanismus nennen, Berühmte Kunft*

merfe mürben aufgefauft unb Künftler oon Hang
5U Hofmalern ernannt, Ffeinrid) VIII. machte

ben 5Infang mit feiner Berufung fjolbeins (nad)»

bem er — ein Berneis, mie unfidjer fein ®c»
fdjmacf mar — fid) Dergeblid) um Haffael, Cijian

unb primaticcio bemüht hatte). Dann mar
Kneder brüben gemefen, tely, Higaub, Danloo,
HTytcns unb anbere. Kber allen biefen Künftlern

mar Cnglanb fein Crlebnis, unb fo fonnte itjrc

HTalerei aud) im Dolfe nichts erroccfen. Der
2(jäl|rigc Dan Dycf erft empfing einen entfchei»

benben Cinbrucf. Sein Blicf meitele fid) für bie

Schönheit ber Haffe, bie in ihrer 3nfel-2tbgc'

fdjloffenljeit fid) fo tjerrlid) rein Iterausgcftaltet

hatte. Kein fpätcres Erlebnis, aud) Denebig
nidjt, fonnte ben Einbruch mehr oermifchen, ber

oan Dycfs ganjes teben befreite.

Unb fo erft mar jene mächtige Hücfmirfung
mög(id). Cnglanb mar ber ®lücfsfall für van
Dycf, aber oan Dycf mar aud) ber (Stficfsfall

für bie englifdje Kunft.

• *
•

Die typifdten Bilbniffe bes Hubens unb bie

bes oan Dycf jeigen uns, mas man auf bem
Scftlanb, unb mas man in Englanb unter oor»

nehmen JTtcnfdien oerftanb. IDollen mir bie

Untcrfd)iebc ganj für) jufammenfaffen, fo fönnen
mir oielleicbt fagen: Hubens gibt bie Domeijm»
I)eit bes Sd)loffes, oan Dycf bie Dornehmheit
bes abgefd)icbenen Canbebelfifces.

Die Dornehmheit bes Sdjloffes. Oir meinen
biefen gefellfdjaftlichen Cypus merben ju fetten,

menn mir bie ®efd)id)te bes 5d)Ioffes felbjt oer*

folgen. Um bie IDenbe bes (6 . 3ahrhunberts,

bamals, als alle IDege mieber einmal nad) Hom
führten, fing es an. 2lus ber jierlidjen Baufunft
ber früljen Henaiffance mit ihrer 5ülle oon
Hlotioen mirb bie gemcffene Sormenfprache ber

tlaffifdjen Seit. Der Barocf fteigert bas ge»

meffen Seierliche 511 einem fajt büfteren Crnjl.

Es mar bie Kunft ber ®egenreformation, unb
Spanien, bas flaffifdtc tanb biefer ®eiftesrid)»

tung, t)at benn aud) ben neuen Sd]lofjherren bas
eigentliche ®epräge gegeben. Delasque) hat fie

als erftcr bargeftellt, biefe Dornehmheit nad)

fpanifd)em Hlufter mit ihrer fühl abmartenben

Huhe, ihrem läffigen Seitenblicf, jenen immer
mieberfetjrenben Hlotioen, bie ben Sürften bes

(7. 3<>hrhunberts eine gemiffe Samilienähnlich»

feit oerleihen.

Die nod) unoerbraud)te Kraft bes europäi»

fchen Horbens mochte pon fpanifdjer Steifheit

nichts miffen. Die gan)e fdjmellenbe Kraftfülle

bes Barocf brängt in ben ®eftalten bes Hubens.
Cr hat ber Dornehm heit bes Sdtloffes ben präch-

tig ften, ftärfftcn, floljcften Kusbrud ocrliehen.

IDie ein Blicf in eine anbere IDclt ifi es,

menn mir oon biefem Cypus megfehen 511 jenem
anberen, ben Dan Dycf ber Kunft erfdjloffen hat.

Eine ftillere unb feinere 51rt mit nachbcnflichen

5Iugen unb langen, fdimalen Fjänben. Hod) lebt

bie ganje pradjt ber alten Sei*, aber bie Ebel«

leutc ber 3nfet prunten nicht mit ihr mie bie

®ranbfeigneurs bes Seftlanbes. IDie gefagt: ber

einfame Canbfiß unb bas pomphafte Schloß, bas
bas Bilb ber Stabte betjerrfcht — bie beiben

Silber fünben alles.

IDas Hubens gab, mar einer IDciterentmicf»

lung auf bem Seftlanbe fähig. Durchaus orga»

nifd) bilbet fid) fein Cypus ju jenem anberen

mehr militärifchcn ,
bem ber IDallcnjtein-Dor»

nehmheit, ber nad) bem großen Kriege fid) all-

gemein burdifeßte. Dan Dycfs hefte, eigentlidifie

Kunft blieb für bas Scftlanb ein hplbes IDunber.

Sortpflanjen fonnte fie fid) hier nicht. 3" ®ng-
lanb mar fie gemorben, unb nur Cnglanb fonnte

meiterbilben, mas ber olämifche Seher unb Deu-
ter ihm gegeben.

fange hat es gebauert, ehe bie Seit jur

(Ernte reif mar. 5ln bie hunberi 3ahre. Dann
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50 JUt-€ngIanb in bet HTalerei

aber follte ©tglanb audg eine Kunf) erleben, fo

reif unb fo roiienbet, wie fie nur irgenbcinem

Dolfe je warb.

• •

•

Heynolbs unb (Sainsborouglg finb bie

beiben grögten unter ben HTalcm Jlltenglanbs.

3n iijren Silbntffen (gaben fie ilgr Heftes gegeben.

3tgnen erft gelang, was ben englifdgen Münfilem
jwifdgcn itgnen unb t>an Byd nidgt möglidg ge«

wefen mar. Jln Hadgalgmcrn Igat es ran Byd
im (7. unb (8. 3*»firtgunbert nidgt gefehlt. €s
fonnte nidgt batan fclglcn, benn bcr Jluslänber

tgatte einen ju guten Süd für bie Haffe brübeit

bewtefen. Über biefe Caufenbe oon Silbniffen

waren metgr ober minber Igüflofe Hadgalgmungen.
Heynolbs als erfter gab eine IDeiterentwidlung.

3n feiner Jlrt ein IDeltmann wie Hubens, eine

repräfentatioe perfönüdgfcit, unb als HTater in

feinem engeren Sejirf cbenfo fidger unb barum
oon einer gleidg fabellgaften Sdgaffensleidgtig*

teil u>ie oan Byds grogcr Cefgrer. Zltit einer

pradgtoollen ©eganj unb bodg nidgt maniriert

finb biefe Silbniffe igeruntergemalt. Jln bie jroei*

taufenb follens im ganjen fein. IDeite Seifen

auf bem Jeftlanb madgten Heynolbs mit ben
heften Überlieferungen ber Hlalerei befannt.

Seme pradgtliebe jeigte ein befonberes Ucrflänb«

nis für bie fdgteeren, raufdgenben Sarben ber

fpäten Denejianer. Jlns purpurnen ober tief

gelben (Tönen lägt er befonbers gern feine Silb«

niffe fidg Igerausfgeben. Silbniffe oon perfön«

lidgjlem (Sepräge, aber bodg alle artoerwanbt
baburdg, bag Heynolbs Cebenswerf eine einjige

Jlpotfgefe ber Haffe ift, bie oan Byd einjl fünf!«

lerifdg entbeeft.

IDie (Sainsborouglg gegen Heynolbs fielgt, ift

oft genug gefdgilbert toorben. Ser toeniger ge*

roanbte, immer Heues oerfudgenbe unb balget

audg unfrudgtbarere, aber ber tiefere KünfHer.

Sein genialftes UJerf, „the blue boy“, toar audg

in ber Serliner Jlusficllung. <2s wirb crjälglt,

(Sainsborouglg igabe mit biefem tPerf bie für

Heynolbs fo bejeidgnenbe Selgauptung toiber«

legen wollen, Stau bürfe man nidgt jum tßrunb«

ton eines Silbes madgen. Das ift fidger eine

(Srfmbung, bemt bie grogen ZDerfe ber Kunfl

fdgafft nidgt ber TOberfprudg. Biefe fulgleren

(Töne, bie (Samsborougfg gern ln ben Dorber«

grunb (teilt (in ben fgintergrünben liebt er meift

bie näntlidge fdgwere pradgt, wie audg Heynolbs)

finb oielmelgr bem EDefen ber Bargcftellten ge«

mag. £ine ®efdgidgte bes englifdgen Fgaufes

würbe ferner ergeben, wie man melgr unb melgr

Cidgt in bie Zimmer einlieg. Bie engüfdge HIalerei

Igat immer oiel Caft barin bewiefen, fidg ber ge«

gebenen Umwelt anjupaffen.

Hodg oier groge Silbnismaler ©tglanbs aus

ber streiten ßälfte bes (8. unb bem erften Brittel

bes 19- 3a i?r flunberts jeigte bie Jlfabemie*Jlus«

ftetlung: Homney, bjoppner, Cawrence unb
ben Sdgotten Haeburn. Jln Sebeutung ftetgen

fie Heynolbs unb (Sainsborouglg nadg, aber bie

Derfelbflänbigung ber englifdgen Kmtji rnadgt

unter ilgnen weitere 5ortfdgritte. Htan geige aus

oon ©njellgeiten wie ber Selganblung ber He«

flere. (Sainsborouglg ift hier nodg oon einer

Ceblgaftigfeit, ja bisweilen Unrulge, bie bem <£iga«

rafter bes (Sanjen unb bem ftreng burdggcfülgr«

ten iSrunbfag ber (Tonmalerei wiberfpridgt. <£s

wirft wie ein £dgo bes Hofofo, bas in ben tan«
bem brüben alte Kunfianfdgauungen betgerrfdgte.

Bas glättet fidg nun aus. 3n tidgt unb 5arbe,
Con unb Cinie werben bie Silber einlgcitlidg.

<£s ift fdgrner oft, bie einjelnen Künfiler ausein«

anberjuigalten. Bie Crabition ift jn mädgtig.

Jlber eine Crabition oon foldger (Scroalt Igeraus«

jubilben, bie bcr perfönüdgfcit nur enge (Srenjen

lägt, war nodi immer bie Dorbebingung einer

lebensfräftigen nationalen Kunfl.

IDilly pafior.
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Don ber Baufunft tm lebten 3afyre

Unbeeinflußt Dem Huf unb Bieber bes all-

gemeinen nationalen Cebens fließt bet Born ber

Dichtung; nur: fjell unb Ijolb in feiten ber <Se-

funbljeit, bitter unb äßenb in feiten bes Bieber»

ganges; aber er fließt. Der (Quell jeboch, ber

bie (ßefilbe ber öaufunft fruchtbar burcbriefeln

muß, bamit fie Blüten tjerDorbringen fönnen,

ber entfpringt in unferen tpunberlidjen feiten

ben fjvpotfjefenbanfen unb Staats- ober Stabt»

anleihen. Hur ber §af)lenbe hat recht; nur bas
Kapital biftiert leßtcn finbes bie Entroicfelung

ber Baufunft. Denn was nüßt bie „Hrchiteftur

ber Klappen", biefes unterirbifcfie ZTleer con
Jbeen, ebenfo breit unb ibeenreichet wie bas
ungebruefter (Sebichte? £r{i was in bie Cüftc

ragt als tüerf con taufenb t'iänben, bas wirft

auf bas (eben.

Da nun heuer, teie jebem con uns fühlbar
geworben, bas mobeme tDirtfchaftsleben bie fol-

gen feiner Unoernunft rcieber einmal bitterlich

ausjufchöpfen hatte, fo gabs auch ein gar trübes

Baujahr. Bur große Herren mit collcm Säcfel

genoffen wieber bas (ßlücf ber niebrigen Bau*
preife infolge ber „fchlechten Konjunftur", benn
wer ba hat, bem wirb gegeben; unb bie großen

Körperhaften — Dom Heidi his sur Hlittel-

(tabt — tonnten ihre mehr ober weniger ibealen

Baubebärfniffe einmal recht billig beliebigen.

Schabe nur, baß hier noch nicht immer ber Didjtcr

mit bem Könige geht. Der Beauftragte ift ba
meiftens ein Beamter, unb ein Beamter i|t feiten

ein Künftler, ein Künfiler mag feltener noch

Beamter fein. Hud) fann wohl ein gefehlter

Hlann bie rechte IDitterung für bas (ßenie eines

noch unbefannten Künjtlers unb neben Heidt-

tum ben IDagemut haben, biefem eine große

Hufgabe anjucertrauen : wo aber oiele Stimmen
fich ju einer Hlajorität jufammenfdiließen follen,

m Hliniftcrien wie in Stabtocrorbncten» ober

Huffichtsrat-Sißungcn, ba fiegt bie gute bewährte
Hlittelmäßigfeit, benn menfchlidje jjntelligenj in

Klaffen abbiert fidj nicht wie Hlarfftücfe; cs

geht ba etwas cor wie bei ben Eleftrijitäten

ber Ceybener 51afche : fie binben fid) gegenfeitig.

So fommts benn, baß con ben „reffortmäßigen"

öffentlichen Bauten immer noch fo feiten ein

Hnftoß ju wirtlicher IDcitcrcntwicfclung ber Bau»
funft ausgeht. Es ijt cielmehr faft jebe folche

Bereicherung auf bas glüctlidierweife immer häu-
figer eingcfdilagene Verfahren jurüefjuführen,

für befonbers wichtige Hufgaben prioatardjitef»

ten heranjU}ict|en, ein Verfahren bas fid) ja erjl

türjlich wieber beim neuen fjauptbahnfjof in

tjamburg corjüglich bewährt hat, wo Heinharbt
unb Süßenguth, bie (Erbauer bes Charlotten-

burger Hathaufes, eine höchjt rühmliche probe
ihres reichen unb urfprünglidien Könnens ab-

legten. ferner würbe con Bürgen Kröger im
Huftrage bes Heidies ein ftattlicher Bau für

ben neuen Sentralbahnhof jn Kleß fürjlidi be«

enbet. Huch ber große unb burch feinen eigen-

artigen fjauptgiebel hödlft wirffame Beubau bes

Kaffeier Hathaufes, bas tur3 cor feiner Dollen*

bung fleht, oerbanfi feine (Seftaltung einem pri»

catardiiteften
;
biefer, Karl Hoth, war als Sieger

aus einem IDettbewerb heroorgegangen unb
erhielt auch bie Husführung. Derfelbe Hrchi*

tett hat auch iw IDettbewerb um bas Dresbener
Hathaus bie palme bacongetragen unb führt
augenblicflich mit bem Stabtbaurat Bräter bie*

fen gewaltigen Beubau ber Dollenbung entgegen.

IDenngleidj bie fdion fertigen fronten biefes

Baues nicht recht bie (Erwartungen erfüllen, bie

man gcrabe für Dresben mit feiner lebhaften

lenbenj ju neuen unb aus ganj mobernem
(Seift gefchaffenen formen hegen mochte, fo hat

fich boch wenigflens ber (Curm mit feinem eigen-

artigen Umriß — ber entfdiieben wertcollfte Heil

bes (Entwurfes — bem gleichenlos fdjönen Stabt»

bilb unenblich ciel beffer eingefügt als cor eini-

gen Jahren ber fdiwere unb jteife Kloß bes

IDallotfdjen Stänbchaufes. (gelegentlich cer-

fagt benn boch eben auch ein berühmter prioat-

fünftler. So wirb man benn auch bas neue Kur-
haus in IDicsbabcn, bas cor 3ahresfri[t fertig

geworben unb bas im leßten. 3ahrhuche noch

nicht gewürbigt worben, nur mit gemachten (Be-

fühlen betrachten fönnen. friebtidi o. (Chierfdi

ifi (chon bei feinem erften Siege — in ber großen

Hlufeumsfonfurrcn$ für Berlin — als eine

Diaifo



2lMf Wljcl, «£iiir juttae mutter

Digitized by Google



*£. ,fr. 20ifl&, Urunnfiifujur

Digitized by Goch

BMI



Digitized by Google

lijcpunm

ui

’|

«/f'iaiQiij

iiiurtuaiuißl

tu£



I

Digitized by Goo
k



X>on ber Saufund im Ickten ^aljtc 53

aufjerorbentlipe Begabung mit Hept gefeiert

XDorben. Ceiber hat er ftp feltfamerroeife feine

Dolle fündlerifpe Überzeugung }u erringen oer*

mopt, roie aus bem fpier unglaublichen ®egcn«

f

afc feiner beiben benachbarten unb fo fich gegen«
eilig gerabeju fünftlerifp aufhebenben 3ufti]*

gebäube ht Wünpen nur alljubeutlip heroor«

geht. 21up beim Wiesbabener Kurhaus fühlt

man überall etmas roie ein „3P fann auch
anbers"; unb fo fein bie plajjfronl (ich in bie

alten Kolonnaben einfügt, fo prächtig bie Saum«
roirfung ber Witteltuppel ifi, fo oerfKmmenb ifl

bie übertriebene unb nicht einmal burchaus ge«

biegene pracht ber Säle ober gar ber Spiel»

höllencharafter bet ,,Könne cfationsräume".

Schabe! — Jluch hier ein für unfere Seit be«

jeidjnenber (ßcgcnfafj jroifpen Jnhalt unb Er»

öffnungsfeierreben

!

Um fo glücflicher mar bie Segierung bes

STufenhof'Staates bei ber Wahl ihres 21rpÖeften

für bas neue eben oollenbete poftljcater in Wei»
mar. Ser bemährte STünchener Upeaterfpöpfer
Saural Cittmann hat t}ier ein glänjcnbes

Seifpiel für bie echt Weimarer Wahrheit ge«

{paffen: „3n ber Befchränfung zeigt (ich erfl

ber Zneifltr". Wie jurücfhaltenb in ben formen
unb Kbmeffungen bas paus in bie Umgebung
hmemgefefet ifl, bleibt gerabeju mufterhaft Such
bas 3nnere mit feiner roanbclbaren profje*

niumsöffnung mirb für (Cheater folcher 21b»

meffungen Dorbilblich mirfen, menngleich es mit

feiner Sanganlage natürlich bie Einljeitlipfeit

bes ©nbruefes nicht erreicht mie besfelben Künfi«

lers (Charlottenburger Schillertheater.

Slit feinem Sozius peilmann jufammen hat

Cittmann ferner in ber neuen 21natomie für Slün«
eben eine Sauanlage gefpaffen, bie, ganz aus
bem Sebürfnis heroorgegangen, biefes Sebürf»
nis berart ibealifiert unb in burchaus mobernen
formen zum 21usbrucf gebracht hat, bajj hier

eine ber originellften unb erfreulichen Spöp»
fungen neuerer Seit entftanben ijt.

Stünchen hat ferner ju ben Dielen tödlichen

Schulhausneubauten feines genialen Stabtbaurat

popeber aus ber panb oon Sertfch unb paul
Ihierfch ein neues Volfsfpulhaus in ber flur»

unb Coignvftrajje erhalten, bas fich mürbig ben

muderhaften, ebenfo monumental mie anbei«

melnb roirfenben Schöpfungen biefer Stabt an»

fpliefjt. Wertooll unb fad oöllig ebenbürtig ben

genannten Schöpfungen id enblich auf) bie neue
panbelshopfpule ln Köln a. Sh- 00n prof.

Vetterlein»Sarmdabt.

Erblicfen mir hier fad überall ben ©folg
ron prioatarchiteftcn, bie für größere ®emein«
mefen als freie Kündlcr, nicht als Beamte fchu»

fen, fo foll hoch auch feinesmegs überfeinen mer»
ben, ba§ auch bie behörblichen Krpiteften in

ihren Ccifhmgen auf Dielen ®ebieten entfehieben

fehr maefer fortgefchritten fmb unb bajj j. 8.
gerabe auf bem, für oolfstümlipe Kundentroicfe«

lung michtigden ®ebiete, bem Sau Don tleinen

Stabt« unb Sorffirpen, feitens bes preufjifpen

Staates ganz Vorzügliches immer mieber ge«

fipaffen mirb. Unb meiter mirb man ben ®e«
richtsbauten bes preufjifpen Staates unb ben
Heffort»Bauten ber großen däötifpen ®emcin«
mefen nipt abfprepen fönnen, bafe aup biefe

allmählip bem Hange epochaler Werfe nähet«
fommen. Sie Heipshauptftabt id hier mit auf
bem erden plane. Befijjt fie in Cubmig poff«
mann aup fein fpöpferifpes ®enie roie es etroa

Iheobor fifper ober popeber id, fo oermag bie»

fer feinfritifpe unb nimmer mübe, gefpmaef*
oolle unb biplomatifp unübertreffliche Wann
bop allen feinen Werfen eine innere 21brunbung
unb hoptultioiertc ®efploffenheit zu geben, bie

bei einer Cätigfeit folpen Umfanges roertooller

finb als genialifpe Experimente. Sie großen

fürzlip Dollcnbeten 21ntagen ber 3rrenandalt bei

Sup unb bes Virporo«Kranfenhaufes finb fünd«

lerifp erden Hanges; ber Wangel an roirfliper

Eigenart bes 2Iusbrncfes fommt gegenüber ber

21bgeflärtheit ber Schöpfung gar nipt zum Se»
roujjtfcin. Winber uneingefpränft lägt fip bas

fürzlip nap erftaunlip langer Sauzeit eröffnete

Wärfifpe proDinzial'Wufeum loben. Was Seibl

in Wünpen beim Hationalmufeum fo genial er«

reipt hat: bie 5ufammenfpmeljung oon Stil»

Heminisjenzen aus allen Zeitläuften germani«
[per Kultur ju einer neuroirfenben ©nheit, bas

d in Berlin bop nipt oöllig gelungen; ber ge«

brungene unb überflüffig oerroicfelte Bau be»

hält etmas oon ber 2itrappe, unb bie 3nnen«
räume laffen eher auf bie Hnpaffung alter feiler«

artiger Kloderräume an heterogene Zroecfe als

auf ein neues Wufeum fpliefcen. 3mmerhin aber

mirb man aup hier bie liebeoolle Vertiefung

unb Zufammenarbeitung berounbern unb es geü
ten laffen fönnen, bajj ber Sau, ber ja als ein

Weltereignis gar nipt angefehen roerben mill,

fo etmas in u»um Delpliini ben Berlinern oon
alter märfifper — eind fo fulturgetragener Sau«
fund erzählt.

Ein Weltereignis nun aber mar nap ber

©öffnungsoeranftaltung bie 5ertigd«llung ber

pohfönigsburg. 3nnerlip mar es — roohl meni»

ger. 2!up hier eigentlip nur eine Veranftaltung

in usum Delphini, ein lehrhaftes Experiment,

bei bem oielleipt etmas zu oiel ein „Sipter"
mit bem Könige gegangen id- Ser Deränberte

Wajjftab bebmgt aber hier eine fehr anbere

Stellungnahme als beim fleinen märfifpen pro«
oinzialmufeum. pier hat bie Hation burp ben
Heipstag für eine epte unb repte Zeiltranf«

heit, bie Hedaurierungsfupt, Willionen ausge«
geben.



Don ber Baufunft tm tyten Jahre5*

<£i ift fraglich, oh fich bie Bachmelt ju fol-

cf)tn (ßaloanifierungen ber Dergangenheit anbers

(teilen roirb als ju ber entgegengefegten Cieb-

haberei btt Sürfien btt Hofofoject, bit Huinen

nicht ansbauen, fonbttn neu IjtrftcUen liegen.

Bod) rounberlicber freilich wirb bit Bachmelt bit

im Bau begriffene neue Hheinbrüde bei Köln
empfinben, bei bet eine 3»fammenfoppelung
eines Megatheriums mit einer riefigen Libelle

uerfud)t fcheint. ©ne ärgere Blöge hat fich bie

Schule ber „Stilgerechten" noch niemals gegeben,

als bei biefem Oerie aufroänbigfter Burgfpie»
lerei, beten „trogige" romanifdje Befeftigungs-

türme ju ben fchöneit leichten ©fenbögen in ein'

fach lächerlichem (ßegenfag flehen. Schon jegt

mag bies gefagi fein. Man roirbs nicht oft ge'

nug fagen fönnen, bis bie Sormenblinben fcljenb

getoorben finb! Unb man roirb mit CCrauer baran
benten muffen, bag fo noch heut einmal offrjtalte

Kunft (hofft!

Bag bie prioate nicht oft oiel beffer ift, roirb

man jugeben müffen. 2lber fie hat fhlieglich

geringere Dercmtroortung. Unb man barf fagen,

bag benn hoch bas Bioeau im allgemeinen ein

höheres getoorben. Bas jeigen bie bebeutenbe»

ren prioatbauien bes legten Jahres. Sieht man
oorfichtshalber oon ben pricatroohngebäuben ab,

benn fonfi mürbe bie Betrachtung ins Ufer'

lofe fich Derbreitern müffen, fo ergibt fich, bag
bie meifien (Tempel in biefem Jahre bem Der»
gnügen unb — ben Sremben gebaut [mb. Ba»
neben eine einjige, aber auch flolje unb mächtige

Sroirtgburg bes Königs unferer Seit, bes (Selbes

:

ber Bcubau ber Beutfchen Banl in Berlin. Cei-

ber menbet ber aufmänbige Bau feine, burch gro-

ge Hüd- unb Borfprünge roirfungsooll gegücbcr-
te fjouptfror.t ber füllen Mauerftrage 5u ; an anbe«
rer Stelle mürbe bas Oerl längft grögeres Huf-
fehen erregt hoben. 2lu<h ber Kaffenraum ift

oon fehr acbtunggebictenber Oirtung; ift bas
(Sanje auch lein Oerl irgenbroie „genialen" <Be»

präges, fo bleibt es hoch eine recht bebeutfame
Ceijtung unb fchliegt bie lange Seihe oon Bant'
gebänben bes beroäijrten Ürchiteften OilheIm
Martens mit einem befonbers cinbrudsoollen

Irumpf, roie es gleichseitig bie Macht bes Kapi-
tales beutlich, hoch einmal ohne progigfeit aus-
fpridjt.

Berfetben Mäht oerbanlen legten <£nbes

auch bie grogen ffotelbauten bes legten Jahres
ihre ©ttfleljung: fisplanabe in hfamburg unb
Surften bof fomie fjotel Jlblon in Berlin. ©ne
eigene Bote unter bicfcn hot ber 5*>rftenhof,

ein Oerl ber jungen Jlrchiteften Bielenberg unb
Mofer, bas trog eines leifen Suoiel in ben 5°r'

men bo<h einen bebeutenben Ourf unb echte

Monumentalität jeigt. Bas Unglüd für bie

Künftter, bas fich Don Jahr $u Jahr beutlicher

unb unter ber peitfche bes Kapitals immer un-
abrocnbbarer heroorlehrt, ifi bie ©le, mit ber

alle Aufgaben gelöft roerben müffen unb bie ein

oolles Kusreifen oerhinbert. Oas fragt ber mo-
beme Bauherr nach einer abgeglichenen Ceifhing,

menn er nur eine auffällige erhält unb Sinfen

fpart!

Unter biefem Botftanbe hot auch eine fonft

oieloerfprechenbe Krbeit ©Star Kaufmanns ge-

litten, ber im Berliner „£jebbelth«®ter" ben fehr

beachtensroerten Berfuch gemacht hot, einem
Hangtheater burch Kusgeftaltung oöllig in fyoly

fumitur einen intimen Choralter ju geben. So
ungelöfi ba noch manches geblieben, auch in bem
etwas gejroungen „mobernen" fiugeren : bei ber

Jugenb bes Künftlers unb ber trübfeligen äuge-

ren (Sebunbenheit feiner Ceifhing mirb man hoch

auf ihn grögere Hoffnungen fegen lönnen.

©n jmeiter neuer Berliner Cheaterbau, bas
©perettentheater, bient bem genannten eigent-

lich nur als Solle unb jeigt im (Brunbe blog, mos
fich ber Berliner in Stud, Bergolbung unb roten

Brapierungen noch alles ruhig oorfegen lägt.

2ln äußerlicher Jlufroänbigfeit ungleich auf'

fälliger unb burch bie entfchiebene Cenbenj auf
altrömifche Hiefenfchauhäufer für bie „Kultur"
unferer Seit bejeichnenb, mürbe in Sranffurt

am UTain beim Sentralbahnhof ein Schauhaus,
jugleich Sirius unb Spejialitätenhaus, lürjlich

Dolicnbet, bas in technifcher Bejahung oiel Jn-
tercffantes unb auch Jlnfäge ju fünftlerifcher ®e-
ftaltung enthält, burch bas Suoiel aber hoch

mehr „Seitmonument" als Baubenfmal geroor-

ben ift.

©mähnensmert ift enblich noch bie oon Ijerr-

mann (Boerle-Büffelborf errichtete Sefihallc für

Canbau in ber pfalj. Kein oöllig abgeflärtes

Kunftmerl, aber hoch eine hoch0 anjiehenbe, oon

frifcher ©genart erfüllte grogjügige Krbeit, bie

mancher oiel grögeren Stabt ju roünfchen märe.

Unb — ein Ounber: biefer Bau ifi burch bie

Spenbe eines Unbelannten juftanbe gelommen!
©n Unbelannter ftiftete 600000 Mart — fedjs-

hunberttaufenb Mart —, bamit Canbau ein Baus
für mürbige Theater- unb Seftaufführungen

habe! So gefdjehen im Jaffrljunbert bes Möbe-
lten, brutaljien Jntercffenlampfes. Bas ift benn

bod] ein Seitmoment, bas uns nicht entgehen

[oll. „Unb fröhlich löfch* er bie Cateme", heigts

in ber brollig jopfigen ffiftoria oom menfd|en-

fuchenben Biogenes. Schliegen auch mir unfer

Suchen. lOhc lönnen leinen befferen Bachholl

für unfere Betrachtung finben: Unb es mug
bodj aufmärts gehen!

fjans Schliepmann.



Biß unfc Büfyne

Dt« „Derwirrung ber Knnflbegriffe" (um «in

IDort HHÜjelm (Crübners I}i«r ju gebrauchen),

bi« auf Busflellungen unb in feuilletons, in

Stragenbilbern unb in parlamentsoerhanblun»
g«n fo buntfcbedig-fröhlich fid) ausbreitet, bat

in neuerer geit mit befonberem Elan auch auf
bi« 8üf)ne fid) erflredt. Bis t>or wenigen 3ah»
r«n lebte man tfier m oerf)ältnismägiger Un»
fd]ulb babin. Entweber man begnügte fid) mit

bem b*rfämmlid]en Ungefdjmad, ober man
fdjwor auf ben feligmachenben Baturalismus.

Die legteres taten, hielten (ich für bie Eingeweih-
ten. für fie tt>ar bas Bätfel ber Bühnenaus-
ftattung, im prinjip jebenfalts, gelöft. Da fdio§

auf einmal ein unangenehmer fjedjt in ben frieb»

lieben Karpfenteich, ein bürrer, fpigiger, (tägiger

Kerl, unb nannte (ich „Stil". Der wollte jegt auch
was mitjureben hoben. Der wollte am lieb-

ften gleich alle Karpfen freffen. Diefe taten fid)

jeboch jufammen unb — engagierten ben f)ed)t.

hierauf erflärten fie ihn für talentlos unb liegen

ihn wieber fchwimmen. Das glaubten fie recht

fchlau gemacht ju hoben. Der Ifecht, objwar
anfangs ein wenig betrübt, lebt jeboch noch unb
tft injwifdjen fogar fetter geworben, Er flögt

jegt jiemlid) oiel im Schlamm herum, fjierburd)

trübt fid) bas XDaffer unb — oerwirren fid) bie

Kunftbegriffe. 3«benfal(s rneig heute niemanb
red)t, was er machen, unb nod) weniger, was
er bewunbern foll. ZTian fann fid) fo ober fo

blamieren.

Das etwa, im munteren Silbe, ift bie heu«
tige Situation. Buf ber einen Seite Beinfiarbis

„ed)te" Bäume, auf ber anberen (Borbon draigs
flilooll wallenbe Dorbänge. ,gwifd)en biefen bei»

ben Extremen fdieint es (einerlei Blittelweg ju

geben. Unb beibe wenbet man auf Sljafe»

fpeare an.

Shatefpeare ifl gebulbig. Sr (ann biefes per»

tragen unb (ann aud) nod) fetpr oiel mehr ner«
tragen. Unb ifl berweil nicht unt5ubringen.

3mmerhin wirb man bem Problem allmäh-
lich näherrüden müffen. So einfach in ber
Schwebe laffen (ann man bie Dinge nicht. Ulan
wirb nicht umhin (önnen, fie ein wenig ab*

juflopfen unb fie 5U befragen, welcherlei Berech-

tigung fie fid) eigentlich julrauen.

Die naturaliftifcbe Brt ber Sühnenausflat-
tung fdiiebt uns junächfl bi« frag« ju: wieweit

ifl eine bilbhafte 3Uufion auf ber Bühn« mög-
lich? Unb inwieweit ifl fie wünfdjenswert? Be-
antworten wir junächfl bie erfle frage.

Die Ulöglidjteit, bag burd) gemalte pro*

fpefte, plaflifdje Dcrfagftüde unb bergleid)en eine

illufionäre Baumwirfung erjielt werbe, ifl ab-

hängig non bem Derhältnis, in bem bas Spiel

ber Schaufpieler ju biefen Dingen fleht. Die

Schaufpieler müffen fid) jwifdien biefen Dingen
hin- unb herbewegen. Sie finb lebenbe Ulen»

fd)en unb follen mit ben toten Dingen jufammen
für ben Sinn unferes Buges (juweilen aud)

nod) für ein paar anbere Sinne) eine fühlbare,

harmonifche (Einheit bilben. Das unoeränberlid)

(Begebene finb in biefem falle bie (cbenben Blen-

fd)en. Ulan (ann pon ihnen nicht forbem, bag

fie, währenb fie mit allen Kräften ber fchweren

Bufgabe ihrer Kunfl nachgehen, fid) bem un«
oolltommenen £uftanbe ber fie umgebenben
toten Dinge anpaffen follen. Das hiege bie

ganje Schaufpieltunfl pon pornherein lahm-
legen. Soll alfo eine naturaliftifcbe Baumillu-

fion auf ber Bühne erjielt werben, fo mug (on-

fequenterweife burd) Btalerei, plaflif, Dyna-
mit, Beleuchtung, BTafchinerie ufw. barauf hin-

gearbeitet werben, bag ber Baum gerabe fo «d)t

wir(t wie bie BTenfdien. Schon ber (leinfle Bb-
fhrid) an Echtheit mug bas 8ilb jerflören unb
bie Distrepanj jwifdjen lebenben B(teur«n unb
toter Busfiattung fdionungslos aufbeden. Da-
her alfo bie unfägliche, müheoolle unb (oftfpie-

lige Brbeit, bie man auf fid) genommen hot, um
bas 3beal biefer Echtheit ju erreichen.

3ch möchte nicht behaupten, bag es an fid)

unerreichbar wäre. IDenigflens mug man Unter»

fchiebe machen. Die 3Uuflon eines gefdjloffenen

Simmerraumes beifpielswcife ifl auf ber Bühne
feljr wohl ju erjielen. Die Bühne felbjl ifl ja

nichts anberes als ein Zimmer. Diefes (ann alfo

nach Bebarf beliebig umgebaut werben unb per-

mag aufs getreuefle bas barjuflelten, was es

Digitized by Google



56 Sili uni Büfjnc

fein foü — roobei unfere vom Hampenlidtt fee»

einflugte 3Wuflonsfähigfeil für ben ©inbrucf ber

®d)li)cit burchaus nicht glcicf} „echtes UTaterial"

erforbert. 2llfo Stücf ftatt Ularmot, lacfierten

©ips ftatt ©olb, gemalte Deträucherungen ftatt

ed)t*ftarrenben Sdimuges, bas nehmen mir mittig

bafjm. Dom Königspalajt bis jur Köhlerhütte,

com mobernen prunffalon bis jur Deftille ift auf
biefem ©ebicte einem gefdjicftcn Deforations*

fünftlec nichts unerreichbar.

Zlnbers wirb es, «nenn ber gefchloffene Baum
oertaffen unb ftatt beffen bas 5reie ber Batur
jur Darftellung gebracht ererben folt. IDill man
auch hier bie Jüufion echter Baumausbreitung
beroirfen, fo gerät man in ein i)ö<hjl bebenflichcs

Dilemma §roar finb tanbfchafttiche profpette

benfbar, bie einen jiemlich hohen ©rab oon
Baumillufion geftatten. bjierju gehören Stabt«

bilber, rote ZTIarftpläge, bjallengänge unb ber«

gleichen; ober auch umgekehrt, iceite 2lusblicfe

in ferne bforijonte, ohne oiel einseine itah-Be«
tebung. 3m allgemeinen aber gilt oon ben

naturaliftifchen Bühnenfjenerien, bag, je naher

fie bem IDirflichfeitscinbrucf burch Jlnhäufung
realiftifd)er Büttel ju fommen ftreben, fie (ich

um fo toeiter oon ihm entfernen. tDenigftens

für feinere Sinne mug bies gelten — unb bie

Kunji foll (ich hoch überall an bie feinften Sinne
roenben! 2ll(ein fdjon ber ftiefige Dunft eines

Sühnenhaufes fegt fich in unüberbrüefbaren

©egenfag ju ber Dorfteilung freier unb buften*

ber Batur, etroa einer Srühlmgslanbfchaft, bie

oem täglichen ®bem erroachenber Cüfte burch»

roeht ift. Doch bas fpielt fich mehr im Unterbe«

rougtfein ab. fjingegen reijen Säume unb Süfche,

in benen Dögel fingen unb bie Sonne fpielt,

ober in bie ein betregenber Sturmroinb fährt,

unftr toaches 23e»ugt[ein 50 fritifchftcn Derglei*

chen an. Unb erfl recht gilt bas oon ausgeftreef«

ten blumigen IDiefenplanen , auf benen bas
©ras bebt ober Don einer roeiten IDufferfläche,

über bie IDinb unb IDoIfen bahinjiehen unb
auf ber fich 5<>hräc“9* fchaufeln. fjier oerlägt

uns faum je bas Serouglfem, bag es fich um
Kompromiß- unb Surrogatprobufte hanbelt.

Btan oerfucht alfo, möglichft oieles „echt" su

geben. £d)te Säume (ober roeniggens plaftifch

nachgebilbete) merben jroifdjen bie Sretter ge«

pflanjt, echtes IDaffer fd)äumt in bet eteFtcifch

beleuchteten Kastabe, echtes 5cuer jüngelt aus
gut oerborgenen fjähnen hinter nicht ganj echten

Derfagftücfen empor unb hüllt fich in echten

Dampf. (Bur barf bes Dampfes nicht gar ju

oiel fein, unb er mufj auch fehr fungreid) ab«

gelenft »erben, »eil fonft bie Herren (Jufdiauec

erftiefen mürben.) Batürlich bilben alle biefe

Ceil*<£ehtheiten in ihrer unharmonifchen Der*
binbuna nichts anberes als eine einjige groge

Unechtheit Cebenbiges UTaffer, bas jroifchen ge«

malten 5elsblöcfen rinnt unb oon auf Begen
aufgejogenen Caubgeroinben umgaufelt toirb,

mug auch beim Baioften ein tritifches Kopffchüt«

teln heroorrnfen unb hierburch eine Desiilufio»

nierung beioirfen. Bugerbem aber fieljt man
fich herumbemegenbe Blenfchen bajtoifchen hin-

unb hergehen, bie jegliche perfpeftioifche Di»

flan3 unaufhörlich oerfchieben unb bie fich ba*

bei fo (teilen muffen, als ob fie oon all bem
faulen Räuber nicht bas minbefie merften. IDäh»
renb fie fich eben noch mit unjmeifelhaftem IDaf»

ferleitungsroaffer, als mit Sachtoellen, benegt

haben, tnüjfen fie gleich bahinter bie jmeifelhaf«

teften Saumftämme anrennen unb pathetifch um«
armen.

£)ier finb alfo natürliche ©renjen gesogen,

bie man, fehr }um Unheil ber fünftlerifchen IDir«

fung, geglaubt hot, leichtfertig auger acht taffen

ju bürfen. Der Harbinalfeljler biefer gansen

Uusftattungstoeife ift, bag fie fid), ftatt an bie

gutmütig mitgehenbe phantafie, an ben allemal

fritifdjen, nie su befriebigenben Derftanb unb an
bie bireftefte Sinnesroahmehmung toenbet, bie

fich auf fo naiD«plumpe IDeije (auch bas 2111er«

raffiniertefte bleibt h<er ftets naio unb plump)
nimmermehr hiuters Cidg führen lägt.

hiermit hoben mir fdjon unfere smeite 5rage
geftreift: inmiemeit eine reaiiftifch - natürliche

Baumillufion münfehensmert fei Ulan roirb

auch hier unterfdjeiben müffen, je nach bem £ho«
rafter bes bargeftellten Stücfes. ©troas für

alle 5ölle ©ültiges lägt fid) nicht aufjtellen.

3mmerhin roirb fid) 00m ibealen ©efichtspunfte

aus fagen laffen: bag, je reiner bie angeftrebte

Kunfhoirfung fein foll, befto bringenber bie Blit»

roirfung ber fchöpferifd) bemegten §ufd)auer»

phantafie oonnöten ift; bag alfo jebe fehr roeit

getriebene realiftifdte Haumbarftellung hart «ns
©ebiet ber Unfunjt greift. Doch bas ift nur eine

prin|ipielle ©inficht. 3" ber prajis roirb man
fid) naturgemäg affommobieren müffen. <2s
roäre unfinnig, etroa einen „Suljrmann fjenfchel"

anbers als ftreng naturaligifd) infjenieren 3U
roollen. 3n Dramen biefer 21rt fprid)t bie ®e»
famtheit ber Umgebung berart mit, bag fie ein

Stücf oom Seelenleben ber hanbelnben UTenfchen

ausmacht. Unb trenn bahee hier im IDirflid)»

feitsbetail etroas oernadilälfigt roirb, fo leibet

bas ganse Stücf, unb es leibet felbft bie Dar*

ftettung. 3Uufion unb Stimmung mürben fefj»

len. Doch ber Stücfe, bie su einer berartigen

bis auf ben legten Knopf (ober fehlenben Knopf)
echten 3nfsenierung gebieterifd) herausforbern,

finb nur roenige — roeit roeniger als man benft.

Schon 3bfen unb 21n3engruber oerlangen nicht

biefe peinliche Ufribie. Unb bei unferen Klaf*

fitem roäre fie bireft unangebracht.

Somit fommen mir su einem erften, fehr em*

fachen Befuttat unferer Unterfuchung. Unb bie«
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fes lautet ganj im allgemeinen: Sie jeweilig«

Bühnenausjlattung hat fictj, bem ©eifle nad),

getreu bem Charafter bes bargeflcUtcn Bühnen«
ftüdes anjupaffen. 3ji alfo bas Bühnenftücf
„naturaliftifdt", fo hat aud] bie bilbliche Jnfje-
nierung naturaliftifd) ju (ein; ifl es flaffifch, fo

fei fie flaffifch; ifl es (tilifiert, fo fei fie {tilifiert.

Klan oerjeibe, baß id) mit fo bummen, abgeleb-

ten IPorten rote „naturalijlrfch", „flaffifch", „ftiit*

pfd}" operiere. Sie haben natürlich nur einen

generell-orienticrenben B?ert unb »erlieren im
©njelfall jebe Bebeutung. Bicfet fletlt oielmebt

bem feinfühligen praftiler febesmal als eine ganj
neue Aufgabe bar, bie mit {einerlei Schlagroort

ju umfehreiben ifl, unb bie eben barnm an fein

fchöpferifches 3ngenium fid) roenbet. ©ber ift

es etroa möglich, mit irgenb einem TTlerfwort

ausjubrüefen, roie „liebba (Säblet" ober „(ßyges
unb fein Hing" ober „penthefilea" ober ber

„Sauft" in bilbmäßige Bühnenroirfung umju«
roanbeln feien? Bas Schöne unb Cocfenbe ift

hier, baß ber HTöglidjfeiten gar oiele finb. (Huch
ber BWglicbfeiten bes Dorbeilreffens übrigens.)

Crwägt man'* genau, fo ift m jebem einjelnen

Salle jwar bie tinie fehr fchmal, bie jum fünft*

lerifcben Siele führt — troßbem ift fie für bie

wahre Sdidpferpbantafie fo reich an umgebenber
Htmofphäre, ba| fie llnenblidjfciten oon Braum»
erfüllungen bietet. Unumgänglich bleibt ftets

nur, baß im feinften Sinne eine (tilooile Über-

einfiimmung jroifchen bem Btditrocrf unb ber

Bühncnausftattung bleibe ;
baß alfo geifiige

Säben fpürbar roerben, bie als innerlich notroen-

bige Berbinbung roirfen (unb nicht etroa als

mobifch-theoretifhe Übertragung). 2llfo beifpiels-

roeife : es ift falfdi, Schillers „tPallenjlein" ber-

art ausjuftatten, wie man etroa ben „Slorian

©eyer" ausjuftatten hat IBas im einen Salle

unerläßlich ift wirb im anberen Satte Pcrgcroal»

tigung. Barum halte id) bas meiningifche prin-

jip, bas auf ftrenge hiftorifche Creue geht, nur
bei foldjen Stücfen für jutäffi«, bie als fultur»

gefchichtliche Sdiilberungen eine gleiche Creue
fid) jum Siele fegen, tjierju gehört ber „IPalien-

jiein" nur fehr bebingtermaßen, „3ulius Caefar"
aber beifpielsroeife gar nicht. IBie foll man
Stüde roie einen „3ulius Caefar" bilbmäßig-

finnooll ausftatten? Scheinbar gehört blefe

Srage ju ben fdiroierigften. 3n ber praris wirb

fie baburdt lösbar, baß man, außer mit ber ge*

fhichtlich tebroartfenben Porftellungsroelt Shafe*
fpeares, auch mit unferer gefeftigten, in mancher
Binficht bereits ttaio gcroorbenen Kenntnis ju

rechnen hat. Cs ifl ber Jlusftattung hier alfo

ein geroiffer Spielraum jroifchen Shafcfpeare unb
bet mobernen XDiffenfd'aft gegönnt. 3« feiner

bie Hnnäherung an Shafefpeare gelingt, ohne
baß untere beffere ©ejebtebtsanfehauung unb anti*

guarifche ©elchrfamleit heleibigt roirb, befto h«n*

nehmharer bie Cöfung. Bielleicht wirb man fleh

fünftig noch einmal barüber rounbem, roie er»

ftaunlid) oiel Sdjulroeisheit man mit Hecht Der*

geffen barf, wenn man (ich in ben Seelenbann
einer 5hafefpearefd)en Bichtung begibt. 3h
meine nicht, baß man bie Hörner ohne Coga
»nb oor fäulenlofen Cempeln fpielen laffen foll

— ich glaube aber, baß alle btef« Sußerlidifeiten

auf ein becartiges ZTTinimum herabgebrüeft roer-

ben tonnen, baß htetburd) ber fectifdje ©ehalt
ber Cragöbie einen ungeahnten Ccbensrcichtum
unb eine faft unheimliche 3ntenfität erlangt

IPir fommen alfo ju einer jroeiten Ccit-Jln*

fd;auung unb bie heißt: bie Bühnenausjlattung,
weit entfernt baooit, für fid) felbcr roirfen ju

bürfen, hat fte fi<h bem geiftigen ©«halte ber Didb*

hing unterjuorbnen. ©egen biefen ©efid)tspuntt
roirb hentjutage am meiften oerftoßen. Berat bie

Btreftoren fudien mit (Entfaltung tx>n Schauge-
pränge gute ©efdjäfte ju machen. Bei Balletts,

Jlusjtattungspoffen unb Senfationsjtücfen mag
ihnen biefes unbenommen fein ;

roo ein Bihtroert
ber Bühnenbarjlelfung jugeführt werben foll,

ifl biefe Hlethobe unanftänbig. 2l(s fraffefles Sei»

fpiel einer berartigen Pergreifung ift allerorten

„Sauft II. Ceil" befannt. tücnn biefes Brama
bisher auf ber Bühne allemal entlauf# hat, fo

liegt bies oorroiegenb baran, baß man es auf bas
Hieran einer Jlrt Don Seerie herabgebrüeft hat.

©ewiffe Petführungen Ijierju finb ja oorhanben.
Bod) wenn man fih bamit begnügen wirb,

©oetbes Bühnenanrocifungen fdjlicht ja befol-

gen, ftatt fie phantaftifd) ju übertrumpfen, roirb

man ben IPeg jum Hechten fhon flnben. ^eben-
falls ift bie (eelifd)e Cntroirfelung bes ans tiefer

finnlicher Perftricfung ju höcbfter geiziger Cäu»
tcrung fleh burdjringenbcn Hlenfhen in biefem

Brama berart bie fjauptfadje, baß cs jum Sreoel

wirb, beren Ware geijtige Cinien hinter oerroir»

renbem Beforationshumbug ju oerjiedcn, nichts

ift in ber Don ©orbon Cratg emgeieiteten, roenn

auch junächft allju feibfiberoußt-theoretifeh ge-

führten Bewegung mit folchcm Banf ju begrü-

ßen, ats ber gebicterifchc Huf nach «Einfachheit.

IPenn rotr fünjtlertfdie IPtrtungen wollen, fo

wirb uns tatfäehlich auf biefem ©ebiete gar nichts

anberes mehr übrig bleiben. €s wirb barum
nicht nötig fein, baß man alles oor fahlen Por*

hängen fpielen läßt. Bies möchte fich wohl nur

für Pantomimen in offenen ©artentheatern emp-

fehlen. Jlber bas hiermit angefchlagene prin*

jip (bewegte Hcliefroirfungen oor gobclinartigem

riintergrimb) ifl gefunb unb [ehr oieler Ufcroanb-

lungen unb Hbjtufungen fähig. IPofcrn man
nicht ju pebantifch perfährt, laffen fid] hä«, 5“*

mal im flafftfdjcn unb nadflaffifchen Brama, bie

erfreulichem unb ftimmungsoolieen IPirfungen

erjielen. So fah ich in ber „IPiener Kunftfdjcm

1908" brei Sühnenmobelfe ju „fjamlrt" (non
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£buarb 3. IDimmer), bie augerorbentlich fug*

geflio irirtten. Der Krönwtgsfaal beifpiristDeife

Seigt nichts als jnxi hol)* rot* Ibronfeffel oor

einer golbingolbgerrirkten (Tapete; bie ([erraffe

rechnet mit einer um irenig erhöhten hinter*

bühne, bie ;u jtrei Dritteln Don einer glatten

grauen CDanb, im übrigen Don einem buntlen

Sternenhimmel begrenjt wirb
; für fjamlets 2Tlo*

nologe unb Spielfjenen ifl ein Baum ausgebacht,

n>o auf abermals erhöhter £}interbühne eine

groge, hinter gitterartigen Pfeilern haibrerbor«

gene Hiefentrcppe an ber fjintermanb empor»

läuft. So einfach biefe Dekorationen erbacht finb,

fo phantafieooll toirfen fie. Unb jebenfalls ifl

bies am trenigflen meine Bleinung, bag bie

phantafie bes Bühnenmalers jur Untätigfoit rer«

urteilt treiben foll. 3h* bleibt ein unenblicher

Spielraum, felbfl trenn fi* auf allen falfchen

Schtrulft unb fiörenben prunk fotrie auf unan»

gebrachte „£chth*it" gefchmacfroll oerjichtet.

Doch es lägt fich nicht blog negatir, es lägt

(ich auch pofitio fagcn, tras als Ceifhmg bes

fommenben Bühnenbilbners ju errrarten ifl: er

foll, im Dienfie ber Dichtung, als ein mächtiger

Stimmungserreger rrirken. Dies ifl jegt bereits

bie treibenbe Kraft in ben oft feljr ju rühmenben
Ceiftungen 2llfreb Boilers für bie fjofoper in

IDien. Dicht bie grobmateriellen Porgänge finb

es in erfler tinie, bie Boiler infpirieren (ob«

gleich bercn pragmatifche Bohrenbigkeiten ge«

roig nicht }u fürs kommen), [onbem ber (Befühls*

inljalt ber Jlkte unb Sjenen. £r fucht burch bas

malerifche Bilb, bas er ben ^ufchauem bietet,

biefe in eine folch* Seelenoerfaffung }u rerfegen,

bag fie }ur Aufnahme ber fich lhn«n barbietenben

(ßefühlserregungen in befonberer IPeife geflimmt
rrerben. <£s ifl alfo eine 21rt malerifcher Sym-
bolismus, ber hi<* in* Spiel kommt, beifpiels«

»eife trenn ber erfte Jlkt oon „Criflan unb
3folbe" burch einen flammenbroten Baibachin

feine Signatur erhält, ber tri* eine Porausbeu«
hing unb £rfüllung leibenfchaftlicher tiebes«

ekftafen roirft. £s ifl getrig, bag bas (Bebiet,

bas h'*rmit betreten tnirb, fehr fchtrankenber

Batur ifl, unb bag es hier unenblich riele £nt«
gleifungen geben kann (toie etu>a bie fchtrarj«

rote „fjebba (8abler"«Dekoration ber Berliner

Kammerfpiele). £benfo ficher aber ifl, bag hier

reiche £ntoickelungsmöglichkeiten unb höchfi po*

fitire künfllerifch* 2lnregungen fchlummem.
3ebenfalls a>irb ber Blaler, ber auf biefe ZPeife

fich eines Dicht« ober Torurerkes ju bemächtigen

fucht, nicht länger ber ftörenbe unb gefürchtete

Konkurrent bes Dichters bleiben, fonbem beffen

liebeooller unb hilfsbereiter Bruber rrerben. £r
ntirb fich mit bem Dichter unb Komponiften ju

gemeinfamem IPerke, sirar fich unterorbnenb,

boch felbflfchöpferifch rerbinben. Unb inbern

hiermit feine künfilerifchen £igentrerte aufs

fchönfle geirahrt trerben, ifl jugletd) bem ®e«
famtfunfttrerfe bes Theaters gebient, bas auf
biefem ZPege einer harmonifchen £rhöhung unb
Bereicherung entgegengeht.

jranj Serraes.



Das (Einfamilienhaus
ZDege unb giete fein« ©itroicfelung

(Einfamilienhaus — bies neue, recht

fdiwerfällig gebilbete IDort ecjäi)It oon einem

merfwürbigen Stanbe unferer fulturellen <Ent-

wicflung. £s fonnic erß entfielen, als bie Be-
griffe Familie, Q7of)nung unb fjaus fid] nicht

nicht mehr beeften, als es nicht mehr felbß-

oerßänblicb war, baß jebe jamilie itjr ijaus

für fid] ifatte unb als anbererfeits bie Rlängel
biefes neuen ^uflanbes ben Rlenfdjen jum Be-
wußtfein gefoinmen waren.

Unb fomeit finb wir gerabe jeßt in Beutfd]-

lanb. Bas gufammenwoljnen oieler 5amilien

in großen fjäufern hat fid] oon ben (Broßßäbten

t)er infolge bes Knwahfens ber Beoölferung,

bes Steigens ber Bobenpreife, ber oeränberten

Erwerbs» unb Bienßbotenoerhältniffe unb oiel-

leicht aud] in beabfidiligter Rahahmung aroß-

ßäbtifdier .gußänbe auf mittlere unb fleine

Stabte ausgedehnt. (ßleidijeitig ift bie (Segen-

bewegung in Sluß gefommen: Ber Brang ge-

rabe ber (ßroßßäbter, bie unter ber £7errf<fjäft

ber RTietfafeme am meifien leiben, wieber fjaus

unb (Barten für fid; allein ju haben, Ijat in ben
Dororten Sinfamilienhäufer in großer §at)I unb
faft ebenfo großer KTannigfaltigfcit entßeljen

laffen. Unb, ob fie einem nun gefallen ober

nicht, ob aud] unter tfunbert fjäufern faum
eines fünfUerifdjen IDert haben mag: man
muß geßehen, baß hier eine Sülle fcföpferifdier,

nur oft ungefchulte phantafie ju (Tage tritt, bie

3U guten fjoffnungen für bie weitere (Entwicfe-

lung berechtigt.

Bie oortjerrfdienbe 5«rm bes Einfamilien»

faufes iß bei uns immer nod| bas freißehenbe
Baus, wäljrenb bas Reihenhaus wenig
Sreunbe ftnbet, troßbem es burd] geringere Bau*
foßen unb beffere fjeijbarfeit bedeutende Dor-

teile bietet. Biefen flehen freilich manche Bor-
stige bes freifleljrnben fjaufes gegenüber: Dor
allem feine beffere Umfpülung mit Eicht unb
Cuft unb feine größere Kbgefhloffenheit gegen
bie Rachbarn, Uber gerabe bas legiere iß oft nur
fdjeinbar ber Sali. fDenn bie Swifdjenräume
fo fdpnal fittb, wie es in ben einfacheren Dillen*

Dororten mit fdjmaler parjellierung bas üb-

liche iß, ßören fid) bie Bachham burd) bie

einanber gegenüberliegenden 5«nßer mehr, als

wenn fie, bidß aneinandergerüeft, burch eine

feße IDanb getrennt werben; außerbem bieten

bie fchmalen Schlige jroifdien ben fjäufern für
(Bartenanlagen feinen Raum unb führen nur
bem hinter bem fjaufe (iegenben (Barten Staub
unb Eärm ber Straße ju, wäljrenb eine gefdßof»

fene IDanb oon Reihcnhäufem ben (Bärten jene

Ruhe unb Ubgefdßoffenheit geben fann, ohne
bie ein fjausgarten feinen 3wed oerfeblt.

Es wäre baf)er wünfehenswert, baß fid] für

einfachere Bebürfniffe bas Reihenhaus aud]

bei uns mehr einbürgerte. Derfuche baju finb

hie unb ba gemacht worben, aber bie baupoli»

jeilichen Beßimmungen unb bie Dorurteile bes

publifums ßeh«n feiner Derbreitung im tDege.

Ratürlich dürften bie parjellen für Sie

Reihenhäufer nicht su fd]mal gefchnitten werben

;

benn fonß fommen wir auf ben Cypus bes

englifchen ßäbtifchen fjaufes, mit jwei 5«nftem

Sront unb je jwei ghnmern in jebem Stocf-

werf, bei bem beifpielsweife eine IDohnung oon
acht Zimmern burd] fünf Stocfwerfe geht, ein*

fchließlid] bes Kellers, in bem Küche unb IDirt-

fchaftsräume liegen. Biefer (Typus fcheint mir
burchaus nicht empfehlenswert, benn bie Un-
bequemlichfeiten ber Bewirtfdjaftung eines fol-

djen fjaufes heben feine Dorteile oällig auf,

unb bie gegenfeitige Störung burch Eärm, Rin*

fif ufw. iß oon fjaus ju fjaus ebenfo groß,

wie bei uns oon Stocfwerf ju Stocfwerf. Sür
großßäbtifche Derhältniffe dürfte unfer Etagen»

wohnfyflem, alfo bie Dbereinanberfchich»
tung ber fDohnungcn biefer Rebeneinan»
berreihung hoch wohl oorjujiehen fein.

Somit hat fid) bie Entwicklung bes ©n»
familienhaufes im IDefentlichen auf bas frei in

ben (Barten gefegte Canbhaus befchränft, unb
baher fann fid] auch bi* folgende Betrachtung

mit biefem allein befaffen. 3n ber (Seßaltung

biefer fjäufer laffen fid] in leßter Seit mehrere
erfreuliche Handlungen feßßeltm.

Digitized by Google
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^unödift fommt man oon bem ZPahne ju-

riicf, bie IDirtfchaftsräume müßten beim Cin«

familienhaufe in einem unter Crbgleidje oerfenf«

ten Untergefdtog liegen, ©eroifj fann bet net«

fugbare Kaum unb anbete Umfiänbe bisweilen

aud) beim länblidjen IDohnhaufe ju biefem

Botbebelf brängen; jebod) bie Jahre lang,

namentlich m ben Serlinec Pororten, geübte

prafis beruhte tootjl meiftens auf gebanfen»

lofer Übertragung ftübtifdjer HotroertSigfeiten,

bie für bas Canbljaus (d;teere Sad)teile brach»

ten. Sei ber oon bet Saupolijei — bereditigter

IPeife — für Küdjen oerlangten f}5 f)e unb be»

fdiränften ffiefenlage fomml bas Crbgefdjog,

trenn bie IPirtfchaftsräume barunter gelegt finb,

fo Ijod; über bem (ßelänbe unb fomit bem (Bar-

ten ju liegen, bag oon enter innigen Perbinbung

jroifchen IDobnräumen unb ©arten nidrt mehr
bie Bebe fein fann

;
baju fommt bie ©rfdraerung

ber Seroirtfdiaftung, bie bei ber h»rrfd?enben

Dienfibotennot mehr als früher in bie IDag»

fcbale füllt. ZPcrben bagegen bie fjauptroirt»

|d;aftsrüume (Küche, Anrichte, pußräume unb
Speifefammern) in gleidier fjüljenlage wie bas
Crbgefchog etroa in einen niebrigen Anbau Der«

roiefen, fo oermeibet man bie angeführten Büg«
(iänbe unb hat augerbem nod) bie Blöglichfeit, alle

jenfler biefer Säume na<h ben Seiten ju legen,

an benen fie nicht burd) ©nblicf ht ben Baus-
garten beffen Abgefchloffenheit fiören. Sei ber

Cage unter bem fjaufe ifi bics feiten möglich-

ste Blehrfogen fönnen burd) Sortfall bes fonfi

nötigen Speifenaufjuges unb, bei trodenem Sau»
grunb, eines Ceiles ber Unterfellerung bei-

nahe roieber aufgehoben toerben. Senn aud)

bas ifl eine falfche, aber fefjr oerbreitete Bor»
fiellung, ba§ unbebingt jebes fjaus ganj unter-

federt toerben mügte; bei gutem Saugrunbe unb
forgfültiger Ausführung finb aud) nicht unter-

kellerte Säume gefunbheitlid) einroanbfrei her«
jngellen; unb fooiel Kcllerraum, «oie fid) bei

Petlegung ber IDirtfd;aftsräume ins Crbge»
fd)o| ergibt, toirb meifiens gar nicht gebraudit.

Sie jroeite ISanblung, bie fid) bemerfbar
macht, betrifft mehr bie (Begattung bes Auge»
ren, toirft aber erheblich auf ©runbrig unb
Baumanorbnung jurüd. IPährenb man nod)
oor einigen Jahren alles „Kafienartige" fcheute

unb eine malerifche IDirhing nur burd) bas
Oor» unb §ncücffpringen einjelner Sauteile,

burd) Crftr, bie nicht nach bem Sebarf ber

Seroohner, fonbern nad) bem ber 5affabe an-
gelegt toaren unb burd) ein mannigfach
jerfchnittenes unb burdibrochenes Bad] errei-

chen $u fönnen glaubte, bemüht man fid) heute,

ben ©runbrifj mögliche als gefdjloffenes Biet-

er? 5U bilben, um ihn unter ein großes, befchüt»

jenbes Bad) ju bringen. An unfern alten Säu-
ern« unb Porfiabthäufern hohen mir gelernt.

bag ein oieredtges ifaus mit einfachem Sattel»

bad) bei richtiger Sehanblung ht 5orm unb
jarbe burd) feine grogen, ruhigen jiödjen ge*
rabe Dom malerifchen Stanbpunfte aus bem
unruhigen (Sebilbe oor}u;iehen ifi. — über bie

bauted)nifd)en unb roirtfchaftlichen Dorjüge fol»

eher Sauart braucht man fein ZOort ju per»

deren.

Aber bas Cemen oon ben Alten, bas ZPieber»

anfnüpfen an bie fd)lid]ten, freunblidjen Bürger»
häufer, bie um (800 in Beutfd)lanb gebaut roor«

ben finb unb beten Stubium mehrere bebculfame

neuere Peröffentlichungen erleichtern, hot m
unferer nachaljmungsfrohen geil bie (Befahr,

bag aud) nn Hausbau — toie es m ber IPoh*
nungseinrichtuna leiber fchon ber 5aU ifi

—
„Siebermcier" Blobe roirb unb nun ohne Sinn
unb Perftänbnis für unfere neuartigen Sebürf»
niffe bie alten fjäufet mit allen ihren Betails,

©efimfen, deinen 5enfterfd)eibd)en ufto. ge-

treulich nachgemacht toerben. Bas ifi natür-

lich nicht ber £Peg, auf bem toir oortoärts unb
ju einem IDohnbaustyp fommen fönnen, bet

unfer Ceben coieberfpiegelt. So ehtfad) in

(Brunbrig unb Aufbau toie bie Urgrogoüter fön-
nen tohr nicht mehr bauen, toeil unfere IPohn-
bebürfniffe nicht mehr fo ehtfad) finb. Cm
längliches Sechtcd, ht ber Bütte fenfredrt jur

Cängsacbfe oon einem breiten fjausflur burd)«

fdjnittcn, ber Dom ben Cingang Don ber Strage,

hinten ben Ausgang nach bem fjofe erhielt unb
bie Creppe jum Bach- ober ©bergefdjog auf-

nahm; ju beiben Seiten bes Slures je jroei

ober oier Zimmer ohne Perbinbungsgänge ein-

fad) aneinanbergereiht, bas toar in Borbbeutfdi»

lanb toohl bis in bie Btittc bes neunjehnten

Jahrhunberts bie übliche Sorm. Bie Senget

toaren fymrnetrifd) jtt beiben Seiten ber Baus-

tür angeorbnet. Bag bie tPohnung burd) ben

falten fymsflur burchfdtnitten mürbe, bag

oiele Bäume nur burd) anbere gimmer ju»

gänglid) toaren, bag ben befonberen Seftim-

rnungen bes einjelnen Zimmers gar nicht Sed)-

nung getragen toar, bas alles gärte bamals
niemanb.

Beute foll jebes 3immer feiner befonberen

Seftimmung als Cg-, Arbeits», ZPohn- ober

Sdjlafjintmer gemäg ausgebilbet toerben unb

mit feinen fenftern nad) ber ffimmelsrichtung

liegen, bie für feine gmede am güngiggen lg.

Bie IPohnräume follen fid) um eine EjolI« ober

Biele gruppieren, fo bag möglichg jeber oon ihr

aus betreten toerben fann. Bie Küche foll fo-

toohf oom ffaupt» unb Bebeneingange als com
©gjimmer bequem 3U erreichen fein, ohne bag

jebod) (ßerüdie ht bie bfalle unb bie IPohn-

räume bringen fönnen; nahe beim Cingang
roirb ein Ablegeraum mit IPafcbsimmer oer-

langt. Bann bie gefunbhehfichen Cinrichtungen 1
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Sic müffen leid?) auffinbbar fein, ohne porbring-

fielt ins 21uge ju fallen; feer Brehiteft wirb fidj

aufjerbem bemühen, alle mil ber lOafferlcitung

jnfammenljängenben Bäume mögltchft neben»

einanber ju legen, nm Hofiert ju fparen Da»
pi fontmen Baifons unb oerbeefte Peranben,

firfer, Kammnifcbert, unb ähnliche Bereiche*

ntngen unferes IPobmtngsmbalts, ben jene

^eit nicht fannte. H!u§ hei fo oeränberlen 2ln»

fprücben nicht auch bie duffere ©rfdteinung an»

bers, fompfijierter Beerben, wenn fte ein Hits-

brurf bes Jnneren fein roilf ? ZDo man ein

neues Baus finbet, bas getreulich bie alten

BSrgerhäufer nachahmt, fann man ficher fein,

ba§ jugunften einer ruhigen — unb goeifeUos

pornehm roirfenben — Jaffabc bem (Brunbriffe

Strang angetan worben ifl ober wichtige Cr*
forberniffe unbcrücffichtigt gehlieben finb.

Cs wäre alfo ein Jlhtreg, coenn bie Cnt»
wicflung uns bahin führen foSte, Käufer hauen
$u wollen, bie wie jene aus bem Anfang bes

ooriaen Jahrbunbcrts ausfebtn. Ilher was wir
oon ben bürgerlichen Bauten jener Seit ler»

nen fönnen unb lernen müffen, bas ift bet

fchlichfe, gefunbe Sinn, ber nichts anbe»
res unb nichts befferes fcheinen will, als
er ift ? Der ben Bachhar nicht burch neue über*

rafchenbe EDirfungen lotjufchreien fucht. ItVnn
ber alte Baumcifter ein oorfläbtifches IPohn-
haus haute, bann haute er es fchlieht unb recht,

wie es bem ffielbbeuief bes Bauherrn, ben Srtli*

chen Baumaterialien unb ffiewohnhetten unb
ben gcflellten Jorberungen enifpracb; es fiel

ihm nicht ein. Satt beffen ein Schloff ober ein

Bauernhaus, ein Schroetterhaus ober juc 2lb*

wechfelung mal ein norroegifches Baus oor*

täufchen ;u »ollen. Ja, in biefer Begehung
haben roir noch fiel 5U lernen!

Doch hauen roir ju oiel aufbrtngliche Jaffa*
ben, hinter benen fid) nicht bas birgt, roas bas
Süßere oerfpriebt: noch legen roir juoiel IPert

auf ben Cinbrncf, ben bas ^aus anf ben Se*
fchauer macht unb benfen ju wenig an bas Be*
hagen bes Bewohners. Unb im Jrniern bes
Boufes ehenfo: Huch hier ift jwar manches ge»
heffert worben, aber noch werben Schlafjimmer
unb tDirtfchaftsräume in Husbefjnung unb 2lus*

flattung jugunflen ber Bäume bcfchränW, bie bem
fremben Befucher junächfl jugänglich finb.

Überhaupt fehlt uns noch bie rechte IDÜrbi»

gung bes CSrunbriffes; mit gan3 oerfchwin»

benben Ausnahmen haften bie (Brunbriffe unfe»

rer Cinjclhäufer an ber Schablone; es fehlt

hier bie Jdhigfeit unb oft jebes Beflreben, fich

ben hefonberen Bedingungen bes Celdnbes, ber

Cage bes hjanfes unb ber Cebensführung bes

Bauherrn anjupaffen; es fehlt auch oielen 8r»
cfjiteften, unb bem hauenben puhlifum erft

recht, an einer Dorfieifung oon bem, was für

ein gutes, bequemes Jfaus nötig ifl, was bas
Cchen barm behaglich unb bie Beroirtfchaftung

leicht macht. Statt beffen geht man ju feht oon
beforatipen (Sefiddspunften aus: hejeidjnenb

hierfür ifl bie beherrfchenbe Stellung, bie fich

bie burch jwei Stocfwerfe reichenbe „Diele" er*

rungen hat. Solch Prunfraum pa§t nur in ein

gan; großes Baus, wo er felhfl auch grojje 2h*
meffungen haben fann unb bie Schlafjimmer an
einem hefonberen (Bang für fich abgefdtloffen

liegen Jin Weinen unb mittleren ffaufe ifl eme
Sweigefchoffige Diele unpraftifch, weil fie fchwer

ju hetje« weil fie jebes cBeräufh bem ganjen
Baus permittelt unb »et! fie eine gtofje Baum»
pcrfdurenbimg hebeutet, ohne bed? einen ein»

3igen IPohnraum wirftich ju erfefcen. Jlher —
„fie fieht nach was aus" unb barum muff fefbfl

bas hefcheibenfle Bäuschen feine Diele haben.

Iln folcher Öherichähung bes Deforatioen

ifl oft weniger ber Bauherr als ber Hrcbiteft

febutb; er will, wenn auch nicht im gefchäft»

liehen Sinn Beflame für (ich machen, fo boch

feine fünfllcrtfihe perfönlichfeit jum 2lusbrucf

bringen unb ins redete Cicbt (eben Jür ben bflr*

gerlidfen Baiisbau — cm Jürflenfehlof hat

anbere Porausfebuitg« — halte ich bas für
Berfefjrt IDcr gute IDohnhäufer hauen
will, mu§ refignieren fönnen. Seine 2luf*

gäbe ifl es, bes Bauherrn fehensgewohnh«tten

ju jhibieren, feine IDünfche in gemeinfamer Be*
fpreehung pt Wären, wobei feine gröflere €r»
fahrung manche Mnfcbe werfen, anbere he»

fettigen wirb, unb bem fo gewonnenen Saupro»
grarrnn m teehnifch gelegener unb gefchmarf»

notier Jorm Cchen unb SDhrWicbfett ju gehen.

Die fünfllerifche dfrfcheinung barf nicht Selhfl»

jwerf werben, bem bet tDobnjmccf ^ugeflänb-

niffe macht; auch ntnfj gerabe ein IDoljnhaus

fich »or Wusfchroeifungen einer Knnfllertaune

hüten, bie hei manchen anberen ®ehäubegai»

tungen noch flatthaft erfcheinen : benn im IDohn*

haus gehen biefclheit Ceute täglich jahrelang

au* unb ein. Jür einen feiner organifierten

Btenfchen mufj es halb unerträglich fern, immer
unb immer biefelhen, anfangs übcrrafchcnben,

helufligenben ober pricfelnben ©nfätle porge»

führt 311 hefommen. Bur bas ©nfadje, aus
bem ^werf ®rwachfene, in jebem Sinne Solibe

fieht man fich nicht über. Selhflsucbt unb Selhfl»

nerleugnung aber fehlen ben meiflen unferer

BflohnljausarehiteWen, fonfl fähe man nicht fo

oielc auf ben erflen Blirf heflriefenbe Schöp»

fungen, bie aber fchon bem, ber täglich an ihnen

porühersugehen genötigt ifl, halb auf bie Bet*

pen fallen.

Sine 21hart bes ©nfamilienbaufes, bie erfl

neuerbings hei uns ©ngang gefunben hat, ober

boch erfl neuerbings in ben Breis fünftlerifcher

Bearbeitung gesogen würbe, ifl bas Sommer*
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unb Serienbaus. Seine Bebingungen fmb
naturgemäß anbere, als bie eines Dauerwohn»
häufes: bie länblidhe tage u>irb eine fiärfere

Betonung feines länblichen Eharafters, ber hier

bis jum Bäurifdjen gefteigert werben fann, rer«

langen; bie Benußung »orwiegenb im Sommer
unb nur roätfrenb ber Badil unb ju ben 2TTatjt-

jeiten geflattct Heinere Abmeffungen unb leich-

tere Bauart; bas länblich-einfadie Ceben, bas
bie Bewohner hier führen wollen, uereinfaebt

ben Organismus bes fjaufes. Der uom Der»
läge ber „IDoche" ausgefdjriebene ZDettbewerb
um plane für folcbe fjäufer unb bie nachfolgenbc

Ausführung einiger preisgefrönter Entwürfe,
haben weitere Kreife auf ihre Bcbeutung auf»
merffam gemacht. Das Unternehmen war in

nerfchiebener Bejahung lehrreich- Erftens hat
es gejeigt, baß ju fo niebrigen Säßen, wie fie

bem Wettbewerb ju ®runbe gelegt waren, bie

fjäufer nicht ausgeführt werben fönnen. Smei»
tens hat es mit ganj befonberer Deutlichfeit

bargetan, was unfere jüngeren Architeften fön*
nen unb was fie nicht fönnen: Sie fönnen
alte, hruuifth* Ulotioe gefchicft cerwerten unb
neu beleben; fie fönnen bas Außere eines

Rauschens mit einfachen UTitteln malerifch unb
anfprechenb geftallen unb bem Eharafter ber

tanbfehaft anpaffen; fie fönnen famos jeidjnen,

manche fo gut, baß eine nicht geringe (Befahr

für fie barin liegt. Aber fie fönnen faft burd>*

weg nicht einen einfachen, fachlichen, gefunben
®rnnbriß machen, ber troßbem alle neujeitlkhen

Anforberungen erfüllt. Unb bie ausgeführten
Bauten, bie ich nicht felbfl gefeh«n habe, (ollen

in technifcher unb hanbwerflichet Bejichung oiel

jn wünfehen übrig taffen. Doch wer für bie

UTängel ber Ausführung cerantwortlich ju

machen ifl, entjieht fich meiner Kenntnis. 3m
®anjen beflätigt bas Ergebnis bes tDettbewerbs
bie allgemeine Beobachtung: fiberfd)äßung
bes Deforatioen.

Hoch bliebe einiges über Arbeiterwohn»
häufet ju fagen: Soweit ich unterrichtet bin,

finb in leßter Seit feine bebeuifamen Beuerfchei*
nungen auf biefem eßebiete heroorgetreten, unb
bas ifl bei ber fchlechten wirtfchaftlichen tage
unferer 3nbuftrie wohl erflärlich. Einfamilien«

häufer für Arbeiter werben nach wie cor feiten

bleiben. Uleifl wirb man, wit es bi» Sechen»
unb Eifenbahncerwaltungen großenteils tun,

auf Sa>ei» unb Dierfamilienhäufer abfommen.

Auf biefem eßebiete ifl noch fiel ju tun, eh« wir

einfache billige, praftifdje unb gefäUige Cöfun*

gen befommen werben. Die corhanbenen (typen

penbeln jwifchen freublofer Nüchternheit einer»

feits unb einem S»uiel an fünfllerifcher Auf»
machung, bie mit ihrem S“>ecf unb ihren Be*
wohnern im IDiberfpruche fleht, anbererfeits.

fjier fönnen bie Meinen Dorftabthäufer oon

1800 wahrhaft oorbilblich fein; benn ber

Organismus eines Arbciterhaufes ifl noch nicht

fo fomplijiert, baß er nicht in ein ganj einfaches

Aufbaufchema gebracht werben fönnte.

Den Arbeilerljäufcm nah» flehen bie ®e»
höfte fleiner Befißer, wie fie bie preußi»

f che Anfieblungsfommiffion in pofen unb
IDeflpreußen in großer Ulenge errichtet hat. Bach
ben erfien, nicht ganj geglichen unb, teils aus

falfcher Sparfamfeit, teils aus Blangel an ge»

fchulten hjanbwerfem, fchlecht ausgeführten Der»

fuchen hat biefe Behörbe neuerbings naheju

Bluflergültiges gefdjaffen. Dielleicht bisweilen

noch nicht fchlicht genug, noch juciel architefto*

nifcher Aufrcanb — aber im ganjen finb bie

Dörfer ber Anfieblungsfommiffion erfreuliche unb

für bie Entwicflung einer gefunben, länblichen

Baufunft bebeutfame Ceiftungen.

Unb wie flehts mit ber Entwicflung bes Ein*

familienhaufes im (ßanjen? ®eht fie nicht nur

ber 3af)l ber erbauten fjäufer nach corwärts,

fonbern machen wir auch fortfehritte auf bas

Siel eines colfstümlichen, brauchbaren unb

fünfllerifch burchgebiibeten beutfehen

Ejaustypus hi". tr>ie ihn j. 8. bie Engländer

fdhon für ihre befonberen Bebürfniffe ausgebil»

bet haben? 3<h glaube, biefe frage bejahen $u

fönnen: benn wenn wir auch mannigfach uom
IDege abirren, manch fraufes, ungereiftes fDerf

ju Stanbe fommt— wo fo riet ehrliches Bemühen
unb emfte Arbeit auf eine Sach» oerwanbt wirb,

wie heute auf ben Bau con Einfamilienhäufem,

fann ber Erfolg nicht ausbteiben.

IDalter tehweß.
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3n alten Cragöbien hatten bie fjelben bie

Kngeroohnheit, fobalb es ans Sterben ging, einen

großen ZTTonolog ju halten, unb bunij bie 3am»
ben biefes STonologes rollte unb bonnerte bann
bas fchroerfie patbos. 21ucb tDithelm Bufd] bat

einmal in einer Cobesahnung monologifiert.

Uber er rourbe in biefer Stimmung roeber büfter

noch patbetifd).

„DTir felbft fo, ab mfijjt i* bald oerteifen —
Z>ie 8acftnjlt|ne f*enft’ i* f*on dm Dtäabn —
ab maßt i* rndti* mal dm Ort ptrbnbmt
Unb »rilrr jiebn na* unbrfannten (ändern.

”

Diefe unbcf&mmcrte IDanberftimmung, bie

fidl immer nur unterroegs fübtt, unb bie barum
ben Cob nicht fürchten fann, mar bejeiebnenb

für IDilhelm Sufch. 3n ben Süchern biefes

lacfienben pbilofophen wirb fehr oiel geflorben,

unb mcijl auf eine recht fatale ZDeife. Sufch
lacht barüber, unb roie er (acht, lachen mir mit.

iPas gefchiebt ben fjucfebein-Saturen eigentlich?

Sie haben ein Heines ZTTalheur, bas fich fchon
halb ausgleichen rotrb.

2Us im Slittetalter „bumpfe pfaffenchriflen"
bem Dolf gar ju arg jufeßten mit ber Jlllgeroalt

bes Pöllenfürften, ba erfanb fich bas Dolf bie

(Beflalt bes bummen (Teufels. IDas irgenb ein

ganjer Kerl mar, fonnte nun ben (Teufel nach
fjerjenslufi prellen, unb fo fam es, baß ber

burnrne ben bdfen (teufe! um feinen beflcn Kre»
bit brachte. Such Sufch bat bas Klappergeflell

mit ber Senfe geprellt mit jener Denfungsart,
ber bas ganje Ceben ju einer Seife mürbe unb
(Seburt unb Cob ju gleichgültigen Stationen, roo

bie pferbe gemechfelt merben. IDo mar man
boeb gefiern? IDobin gehts morgen? Die Stirb»

unb IDerbe»Ceute benfen nicht lange barüber

nach, haben auch feine geit ju rübrfamen Se»
trachtungen; ber IDeg jmifchen ber leßten unb
ber nächflen Station ifl oft höHif<h unangenehm
unb man muß bie eßebanfen jufammennebmen.

Der Cob, bas ifi nichts anbers als bas <8e»

borenmerben. llnb bas cBeborenroerben?

Her UPtife, »tl*er ftt»t unb benft

Unb tief fl* in fl* felbft nerfenft

pbilofophiert (im ,,fjaarbeutel"«Such) alfo über
bas Problem:

„£tl nutn auf biefe HPelt gefommm
llnb ne* fo (HD oorlieb genommen,
Do bat man no* bei ni*u IPaj bei;

Ulan f*n>ebt herum, if) f*ulbenfrei,

fiat (eine Uhr nnb feine Sit«

llnb bußerft feiten fangemtiie.
allein man nimmt ft* ni*t in a*t,
Unb f*tnpp! if) man jnr UPeit gebra*t*

<£s liegt eine ganje pbilofopbie in ben paar
Derfen. ©n lyrifcfjes cSemüt fSnnle fichs meiter

ausmalen unb con ber nerirrten Seele flagen,

bie auf einen falfdjen eßlobus fam, in frembe
Derbältniffe unb jmifchen feltfame IDefen. Sufch
gab nichts t>on foldjen meljen Deutungen, er

mar fein ffans fjeiling, unb feine Seele mar
feine Unbine. „Schlupp! ifi man jnr IDelt ge»

bracht.'' Sa, ba ifi man eben ba! IDas liegt

fchließlicf) bran, roenn mans mal fchlecht trifft 1

^ur nächfien Station ifl’s auch nicht enblos, unb
bann fommt’s rielleicbt auch mal beffer.

5ür Künfiler fann eine gemiffe (Sefabr barin

liegen, roenn bie Unterroegs»Deutung bes Cebens
ihnen in Jleifch unb Slut überging. Huf ber Seife

finb mir fcharfe, fehr febarfe Beobachter, ©n
ITlienenfpiel, eine einjige Seroegung oerrdt uns

oft bas innerfte IDefen eines BTilreifenben, mir
fennen ihn unter Umfiänben nachmenigen Jlugen*

bliefen genauer als feine ndchfien 5reunbe unb
Derroanbten, bie mit ihm aufrouchfen. über bie

inneren Bejahungen fehlen. Unb biefe merf»

mürbige STifchung oon falter cSlcichgüItigfeit unb
fchärfflcr Seobachtung ifl oft ein Slerfmal für

bie IDerfe ber Unterroegsfünfiler. IDir molien

uns nur an ben größten unter allen erinnern,

an Kbolf Itlenjel. Der batte bie Slenfchen»

fenntnis bes IDartefaals unb ber Kurpromenabe,
mar prachtooll flar, aber auch unerbittlich hart

in ber Beobachtung.

Sufch ifi frei oon biefer frofiig teilnabmlofen

Jlrt. Diefer überlegen flare Seobachter, ber in

brei, oier Strichen einen Cbarafter gibt, ber bie

Slenfchen, man fann fagen: auf mathematifche

Jormeln bringt, bat bie Sfenfdjen, bie er burch»

febaute, hoch nicht oeracbtet, ja er bat fie, bie
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6« Ber fjumor IPilhelm Sufcbs

®pfer feiner Beobachtung gerabeju geliebt. Alle

IDelt fennt jene bärbetfjigen alten fjerm, bie

bann am meiften gerührt finb, wenn fie am un-

angenehmflen brauflospoltem. <2s gibt oer»

roanbte cfharaftere non mehr jynifchem Anftrich.

IDer mit ihnen nicht nertraut ifl, mag entfegt

fein, wie jynifch fie bei fireigniffen werben, bie

anbem feelifch nah« gehen. Aber bet Zynismus
hier ifl nicht weniger Sdjuganpaffung als bie

Särbeigigteit bort. nicht eine rohe, fonbern eine

übet]arte Seele, bie fich ihr«' <£mpfinbfamfeit

fchämt, lebt in ihrem Zynismus.
Bas enthüllt uns IDilhelm Sufch tieffie unb

eigenfle ,3üge. Ulan hat non bem nieberbeutfeh

traulichen Chorafter bes Ulannes gefprochen,

beffen Schilberungen fcheinbar jerfegen, hot ge-

fügt, bag er nur beshalb laut lachte, um nicht

laut weinen jn müffen. Bas trifft bas IDefen

ber Sache. Sufch hot nie falt unb teilnahmslos

abfeits gefianben, er hot immer Partei genom-
men, unb feine Partei war bie bes guten unb
anftänbigen (Teils, nicht nur bei ben grogen

fragen ber 3«it, bi* ihn fcharf machten gegen

pfäffifdje eßememheit unb Ähnliches, fonbern auch

bei unfeheinbaren unb unfheinbarfien Bingen.

€r hot bie fleinen Ceute, beten Schwächen er

uerfpottete, geliebt, mehr als bie fentimentalen

Künfller, bie nicht aufbringlich genug uon ihrer

Ciebe fprechen fönnen.

Unb noch eins mug ausgefprochen werben.

IDelche unfagbare Selbflüberljebung liegt in ber

Ulenfchenoerachtung fafi aller Satirifer heute!

UJie grog unb ebel unb gut fommen biefe Ceute

fich felbfl oor! Biefen pharifäismus hot Sufch
flar burchfchout, unb unerbittlich war er gegen

fleh felbfl, wo er ihm fich irgenb nahe fühlte.

3n einer fleinen Selbflbiographie fpricht er eon
einem Borftrobbel, bem er als Knabe einen

Schabemacf fpielte. €r befam prügel bafür,

aber, meint er, „es macht nichts, fiin Irobbel

ifl immer eine fchmeichelijafte ^Erinnerung." 3n
„plifch unb plum" finben fich bie Derfe:

Km] bie Soft, lang Sn Hocf,

Krumm Sie Ztafe unS ixr Stocf

,

Kngnt fc^mar] nnS Seel» graa,

t
at nadt hinten, ZITiene fdtlau —
D tfl 5<hmul(h<n Sdjifixlbtmer

(SdfSnet ift So dt an(ertinnl)

„Schöner ifl hoch unferemer!" Bas ifl ber
unausgefprochene eßebanfe ber Cagesfatirifer

unb ihrer Perehrer, unb biefen Reinlichen cßeifl

hat IDilhelm Sufch nie bei fich gebulbet. Ulan
lefe feine „Kritif bes fjerjens" ober „<3u guter

Cegt"
: fie jeigen, wie ablig im Kern biefer Ulann

war, ber fcheinbar nur poffen im Kopfe hatte.

Bie „Kritif bes fjerjens" follte jeber mit be-

fonbeter Aufmerffamfeit lefen, bem Sufch ein

guter freunb geworben ifl. Bie Ulfflimmung

herrfcht hier nicht fo abfolut, einige ber (ßebichte,

gegen €nbe namentlich, finb fogar oon einem
erfchüttemben tßrnfl. Bas hot manchen unge-
recht gemacht, ber nun einmal oon einem be»

fiimmten Autor auch immer wieber eine beflimmte
Bote cerlangt. IPer mbeffen ben fjumoriften

Sufch tiefer erfagte, ber wirb auch feinen fomfl

begreifen. Ber leife fjmweis bes befcheibenen

Büchleins, bag es nicht nur eine Kritif ber reinen

unb ber praftifchen Demunft, fonbern auch eine

folcfje bes fjerjens gibt, fann einen fünftigen

Benfer uielleicht noch einmal ju einem fioljen

Cebenswerf anregen.

IDilly paftor.
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Die Kunft bes (Badens

2Xe 3ohresereigniffe ber iBartenFunfi hoben

fid) in ber Literatur unö auf Uusftellungen ab

*

gefpielt. Heibe (Bebiete finb ungeeignet, um
(ßerrtenfehöpfungen ju jeigen: in ber Citeratur

(heilen nur Öie prtnjipien unö Cijeorien unö
auf Uusfiellungen »irb bet (Barten projHtuiert,

»ie alle*, tcas auf perfönliche QTirFung, ja »ie
im Solle bes (Barten* auf perfönlidien Hefif)

abgeftimmt fein und. Soll nun bod) ein furjer

Bericht gegeben »erben, fo fann biefer nur lie-

ber m einer Kritif ber prinjipien, bes oerfd)ie-

Jenen IDctlens befteljen!

Das oerfdjiebene lüollen charaFterificrt, »ie
unfere ganje Seit, fo bie Kunfi unb bas Kunft-
geroerbe in itjr. Saft fdjeint, als folle es gerabe

geitausbruef fein, ju Feinem beftimmten Stil ju

gelangen. OTan fud)te ihn »ot)l, »eil frühere

Seiten ihren Stil Ratten, fie aber »aren ein heit-

lieb), unfere Seit i|t oielijeitlid;. Soll bas fd)led)t«

hin „ITloberne" als ein abgctlärter ^eitftil gel-

ten? IDobl l)at fid) ein £t»as l)erausgebilbet,

bas man oon Spanien bis Honoegen als „ZTlo*

bern" anfpridit, aber biefes £t»as finbet feine

rafche Derbreitung bod) nur burd) bie grofje Be-
»eglidjfeit aller ZTlenfdjen unb Dinge, burd) ben
leidsten gegenteiligen Uustaufd). £s ift febmerj-

lid), ju feilen, »ie oon Spanien bis Hor»egen,
t>on iranFreid) bis Bufjlanb bie 5rau burd) bie

gleiche Stirnhaarperrüde international mobem
fid) trägt, »ie fjausrat unb ffausbau, »enn fie

„mobern" finb, aus einem Cager ju flammen
fdteinen. Das nationale, bie perfönliaie phy-
fiognomie »irb oenoifcht burd) bie mobeme
3ntemationale

! Srüher bauerte es 3ohrhun*
berte, bis ein Stil (Sefamtbefif) ber Kulturerbe

»urbe, ba Fonnte Hlles reifen unb bie Stile unte-

res heutigen KnnflFated)ismus behielten überall

ihren nationalen (Brunbton unb baburd) ihre

nationale £ntroidlungsfähigteil, ja ihre Seu-
gnngsFraft für neue (Seflaltungen. Soweit bie

(Bartengeftaltung als mobemes Kunflge»erbe be-

hanbelt »irb, jeigt aud) fie überall europäifd;c

Uniform. Das SdilagtDort, bajj ber (Barten als
erweiterte IDohnung in feiner Haumglieberung
»ie biefe ju geflalten fei, t)ot einen oollen Sieg
errungen. lüas biefem Sd)iagwort hulbigt, »irb
prämiiert, für „mobern" gepriefen, alles anbere
gilt als rüdftänbig. U?er bie (Semütsroerte bes

lebenbigen (Bartens betont, »er aus bem <Se«

noffenfdiaftsleben ber pflanjen bie (Seftaltungs-

motire (d)öpfen »iü, gilt als 5reoler gegen ben

Sad}» unb 5»edftil. IDem eine (Tür- ober eine

Sd)ranFfläd)e auf grünem (Brunb mit ein paar
roten ober gelben Klecffen h'nreidjenb unb
„fdjlidjt" gefchmüdt fchemt, ber glaubt aud) ein

Hechtect grünen Hafens mit gleichen ZTlitteln

betoratio behanbelt ju hoben. Jln Stelle oon
nüchternheil unb £rfinbungsarmut fagt man
„Schlichtheit" unb ift auf ber £jöi)e „mobemer
Kultur". Unb bod| ift bas alles nur ein £g»
perimentieren auf beutfehem, nein auf internatio-

nalem Hoben, mit Dingen, bie »o anbers boben-

ftänbig unb barum bort national gut finb, oer»

pflanjt aber einen IDiberfprud) bilben gegen
bie eigenften papiertheorien bes Kunflge»erbes.

§. B. : bie pergole; glatte oierFantige Säulen,

horijontal abgefchnitten, leuchtenb gips»eifj!

3m Süben, in Spanien finb fie ju Banfe als

Stil ber 5aulheit unb bes (üblichen Klimas; ber

$ault)eit, »eil fie ben <3»ecF mit bem benFbar

geringflen Stoff- unb Kraftaufroanb erfüllen;

bes Klimas, »eil biefes troefne, froflfreie ben

horijontalcn Hbfchlufc geftattet. Unb »ie »ir«

Fungsooll bort! (Begen blauen fjimmel, neben

bunFler «Bypreffe auf rötlichem Hoben, oon IDein*

laub mit Schatten ornamentiert! ja trofj bet

£infochheit Fräftig »irfenb hn Cidjte bes Sübens,

fid) als „Urdjiteftur" in allem Sümmern unb
feuchten burdifefeenö ! Uber eben im Cichte bes

Sübens, bes trägen Sübens. Jm bämmemben
Horben fchreienb aufbringlid), fo recht für bie

„Kusflellung" nie aber für hormonifche (Barten-

fümmung. Schon einmal betamen »ir ben Süben
m ben norbifchen (Barten, mit ben (Tempeln unb
fallen bie ganje antife Dorflellungs»elt in 21rd)i>

teFtur, plaftiF, SymboliF! Das »ar aber, »enn
uns aud) »efensfremb, fo bod) reich unb bes

Hnfchauens »ert, unb gebitbet fein, hk§ bamals
in antiFen Dorftellungen leben, fid) ln ihnen aus

bem beutfd) genannten Kleingeijl erheben. Uber
jener Stil ber (Trägheit, »ie er im oerFommenen
lateinifchen Süben heute feine IDurjel hot, ifl

ftatt fd)lid)t; erbärmlich, »enn er nach Horben
fommt. £fier ein (Original im Hilb oon lena»

riffa ;
ein fjof (patio) jeigt eine Umfaffung oon

(Quaberfäulen. 3ebe (ßartenausftellung gibt
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heute Sl}nlid?es als Offenbarung bes Schlich-

ten, ht taufen!) Zlbbilbungen jebem befannt aus

Süffelborf, Ztlannheim. aber nicht einmal neu

emgeführt ifi bas für unfec Seutjdilanö
; unfer

jmeites Bilb betocift es, benn es jeigt ein „mober-

nes" (Behübe fd;on im alten Wintergarten Cub»

toigs I, ht ZTlündien. Warum follte man fid)

aber nicht bet Dielfeitigfeit freuen? „ZTlärfifche

Hübchen fchmecfen gut, am beften gemifcht mit

Kaftanien", meint cßocti)«; unb er märe bem»
nach toof)l ber erfie Derteibiger bes ©lefticismus

als „Styl". 3a, trenn bie ehrliche Schlichtheit

auch bie <SEt)rIichfeit ber (Quellenangabe befigtll

Unfere (Sartenmöbcl unb all bie (Sebilbe aus
JEfolj fmb längfl im Horben, in Schweben in ber

„Schlichtheit" ber formen burch (ßenerationen

hinburd) gleidrfam hodtgejüchtet ! Unb in ber

färbe, mit ber bie Ulobemen mit Hupfen unb
Kringeln experimentieren, hat man burch (Bene-

rationen bort fünftlerifche guchtroahl getrieben

unb man fleht heute als Seutfdjer ftaunenb oor

alt fchroebifchem balernifdiem öauerngefdimad.
Wie toeig fich bort bas Silbergrau ber (Sebäube

anjufchmiegen an bie flechtenbetoachfene, rauhe

fels» unb Walbnatur
;
wie toirb fjaus unb Canb-

fchaft hier jur ctinheit! Unb toie toirb burch jmei

Soeben: faluner Kupferrot unb u>ei§ ein (Be*

bäube jum öefjertfcher ber Canbfchaft, bort n>o

ber Hefiger burch Urbarmachung unb «Betreibe»

bau fid) als fjerr fühlt. Wie toeig bas Hot fid)

hier im (Brün ber Canbfchaft }u behaupten, in

fjeufdjober unb Saun, unb Stall unb ijaus, in

allem, toas ber ZlTenfd) gemacht hat Sa toirb

bie färbe jur Selbftoerflänblichfeit, ein biologi»

fdjes pigment bes Hlenfdhenhaufes, toie bie färbe
am fjäuslem ber Schnede. Siel ift noch 5« 1er»

nen, um im mobemen (Barten mit ber färbe lein

Unheil anjurichten.

Sas ftnb Sinei Kugerlidjfeiten : Sie flima»

frembe, (übliche (Sartcnarchiteftur unb bie 5ar»

benfünben, bie ich ber fieghaften tunflgetoerb»
liehen (Bartengeflaltung oor hatte. Unb bennodj

ifl fit fieghaft burch HlaffenfuggefHon, burch bas
mangelnbe Derflänbnis bes publifums für pfy»
diologifche Segrünbung bes Künfllerifchen.

Unb toorht liegt ber (ßrunb für bas Unterlie*

gen bes prm$ips ber biologifdien Cßartengeftal»

tung, toeld’e oom Ceben ber Pflanje unb aus
(Bernüt unb poefie ihre Hlotioe herleitet, patt aus
ber formalen flächen» unb Haumglieberung?
Sas Unterliegen ift nur oorübergehenb I ©ne
geiftige (Sberftrömung über ber (unflgeu>erblid]en

Hlaffenfuggejtion will im (Barten nicht nur for*

maläfthetifche, oerjlanbsmägige, burch Wieber*
holung abfiumpfenbe Heqe, fonbem biefe fflber»

ftrömung roill auch bie anbere Seite bes menfdt-
lidjen XDefens: (Bemüt, innere Sertiefung unb
Begehung sur Zlatur befriebigt fehen. Sie toill

ein Stüd Zlatur (ich unb bem ffaufe näher»
bringen. Uber bas ifl jegt bie Hlinberheit, benn
ber biologifche Unterricht in ben höheren Schu-
len fmbet ja eben jegt erjl einen befcheibenen

plag im Cehrplan. Unb in unftrer geit, in

welcher bie $u bilbenbe gugenb in ber Stabt

alle Bejahungen jur Zlatur oerliert, will alles

erfl müheooll anerjogen fein. Wenigen fdjeint

bie Cicbe jur Zlatur fo eingeboren, bag fie felbft»

ftänbig bie gufammenhänge, bie Cebensgemein»
fdjaften ju erforfchen fid) bemühen. Wer aber
einmal ein Zlhnen empfangen, ber fann nichts

mehr trennen, toas Zlatur oeremt hat unb tann
nie fünftlerifch eine Kompofition nennen, bie oer»

eint, toas Zlatur trennen tooflte banf ihren (Be»

fegen. Sie geiftige ©berftrömung, junddifl bie

Wenigen, haben aber immer bie fommenbe Seit

in Ceben unb Kunft eingeleitet.

Jlus biefer h'florifchen Überjeugung lägt

fidj bie (ßewigheit fdjöpfen, bag ber fünftlerifche

(Barten ber nächften gufunft ber biologifche fein

toirb, im (Begenfag jum ard)iteftonifd)en, toohl

als Übergang in Kompofition mit ihm. Wie
oiele jebod) bie „Wenigen" finb, fdjon jegt,

bas jeigte ber (Erfolg bes ZDerfes „(Barten»

geftaltung ber Zlcujeit", in (ßemeinfehaft mit

©tto Stahn oom Derfaffer biefer geilen bei 3-

3- Weber, Ceipjig, herausgegeben, ©nige Bil»

ber mögen am (Barten bes Derfaffers jeigen,

toie fid) auch im biologifd} geftalteten (Barten

bie Wohnung erweitern lägt, toie fid) mit bem
Pflanjenleben ein (Bartenleben oereint.

Willy Cange.
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Di« angeroanbte Kun(t geht weiter barauf
aus, fruchtbar roirffame Eebensfaftoren unb
Cebensroerte ju fdjaffen. Sie gibt fid) nicht mit

Cheorie ab, fonbern (hebt oor allem nach ber

Erfüllung ihres präbifats, nach bem 21 nmen«
ben. Betätigung fudjt fie unb möglich (i fiel«

feitig in allen Bereichen menfchticher Ejijlenj.

Die(cr mtenfice IDitflichfertsjug, biefc Cen«
benj 5um Cebensjufammenhang fpricht (ich cha«

rafteriftifch fchon in ber Art aus, roie bie 5rüchte

biefer Bewegung, bie in lefeten ißraben eine

Kulturreform bebeuiet, heute 5ur Schau gebracht

toerben.

©b es fich nun um ein mobemes Schau«
fenjter ober um eine Ausfüllung hanbelt, immer
tfl es bas gleich« Siel: bie ©bjefte roerben nidjt,

roie in ber Surrogat« unb Scheinepoche ju At»

trappen, 5U Deforationsjroeden, bie ihrem eigent«

liehen UJefen fernjichen, benufet, (onbetn immer
probujieren fie (ich funftionell in ihrer Derrocn»

bungsmöglichfeit, im Klima, bas ihnen ange«
meffen.

Di« Konfequen} baoon ifi, bafj mir jefet (ogar

Jreiluftausficllungen gehabt haben, eine Aus»
(tcllung ber Cebens» unb eine ber Cobesfultur.

3n ber Höh« oon Berlin, in Beu«5infenfrug
unb am tüanblifcfee finb beifpiclhafte Eanbljaus»
folonien aufgebaut roorben unb im (Sorten bes

Kunfigeroerbemufeums hat man mit feinem gärt«

nerifdten Caft eine Keine jriebhofsanlage fom*
poniert, um bie Betrachtung fünftlerifcher (Stab-

(leine finnooller unb gefühlsfräftiger $u machen.

Die (Sebäubeausflellung ber Canbhäufer
bietet bas Befultat ber oon ber „IDoche" aus»
gefchriebenen Konfurrenj, bie burch bie beratenbe

(Teilnahme eines Uiannes, roie fjermann Mluthc«

sius, fünfllerifch «m(le (Barantierung erhielt. 3ht
Dorfpicl en miniature fah man cor einem 3ahc
in ber im Kunflgeroerbemufeum aufgebauten
Kolleftion ber Blobelle.

3efet ift nun ein (Teil bacon tcirflich im
(Brünen errichtet roorben. (Belungener «rfdteint
babei bie Kolonie am IDanblifjfee. Bei ber
Sinfenfruganlage ftört etroas, roas urfprünglid)
bei Crteilung ber Aufgabe ein fruchtbarer <ße«

banfe roar. £s follten, fo roar bie parote, bie

cerfdjiebenen bobenjtänbigen Bauroeifen, roie fie

fich aus ber 2lrt bes Cerrains, aus ben heimifdten

Bobenjloffen ergeben, jum Ausbrud gebracht

roerben, alfo (Scbirgshäufer, fjäufer in ber

£bene, am 5lujj, fjäufer an ber Bleeresfüfte.

€in guter (Bebanfc. 3«fet aber ijl er cerjerrt jur

Ausführung gefommen. Denn in Jinfenfrug hat

man roie ju einer Ulasferabe auf bem märfifdjen

Sanb» unb Kieferboben, mit Draljtjauntcilung,

bas Hiefengebirgshaus, bas 3nfelhaus am Hleer,

ben „Craum com Bobcnfee", bas fjaus am 5lu§

ausgeführt, ein Potpourri. BTehr (Banjheh hot

bie fDanblifcfolonie mit ihren gut aufeinanber

geftimmten (Biebelhäufern coli roechfelnber unb
im (Brunbjug hoch cerroanbten phyfiognomie.

Doch bie Architefturbetrachtung geht rootjl über

ben Böhmen biefer Cljronif hinaus ©n Anrecht

auf bie Blufterung biefer fjeimftätten h<tt fie aber

trohbem, benn h<ec gibt es nicht nur £jrterieure,

fonbern auch Interieure pi prüfen. Unb bief« fmb
oon Bruno paul unb ben bereinigten IDerf»

ftätten. Echt aus IDefens» unb §roecferfenntnis

finb fie entworfen, fchlidjt unb fachlich: bie

Schränfe unb Kommoben faflenmäjig, in guten

Proportionen mit roeidigerunbeten Kanten. Die

Krebenjen jeigen über bem breiteren Unter»

gefchofj «inen ©berteil, aus ben gefdjrounge«

nen Seitenroangen entroicfelt, mit Derglafung

unb Sproffenteilung, ber (chmucfhaft unb leben-

big burch bi« hinter biefem (Blas unb Böhmen
fidjtbaren (Berate, bie Caffen, ginnfdjalen,

Becher, roirft. Die Stühle finb tief unb breit

austabenb im Sifc unb hoben Eehnen mit Sprof»

fenroerf. Die 5lächcn con Sdjranf unb Kom-
mobe erhalten noch eine geroiffe Sdjmucfroirfung

burch bi« nuanciert betonte (Einteilung in Schübe
unb Rächer. tDie bei ben Bauernmöbeln ifl baju

farbiger Anftridi cerroenbet, auf blauem ober

grünem (Brunbe roerben bie Banblinien ber

Käften weif) punftiert unb bas (ßebrauchsglieb

bes Bleffinghanbgriffs, eines Knopfes auf einer

polierten Bunbplatte, fifyt als ein Sierra! in ber

BTitte. IDeniger gut finb bie cioletten unb hin*»

beerfarbenen ZTlöbelfoloriftifen.

j
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Die fdjmucfhafte IDirfung biefes an fich fo

einfachen ZTTabiliars fommt aujjer bet jaibe unb
ber Jigut noch aus ihrer glücflicben Zufammen«
ftimmung. Sie finb immer auf finfemblefunftion,

auf Baumbilbung fomponiert. Darauf ifl hier

ber fjauptroert gelegt. ©ft roirb bie Hreppe in

ben Saum mit einbejogen, fie fcbneibet einen ge-

borgenen Sifcplafj heraus. fir toirb non einer

ringsumgeführten Sifcbanf ausgefüllt, ein ge-

mütlicher Saum im Saum entfloht fo. ®ber
bie IDanb bcfommt eine jufammenljängenbe, als

paneel toirfenbe Slöbelarchiteftur aus bem holj«

umfleibeten Kamin mit Kachelfütterung unb ge-

hämmertem Jjetm unb ber baran angebauten
Krebenj, bie bann in bas gleich h°h« Sahnten«
roerf ber Hür überführt, ©ber Kaminfojen »er-
ben angelegt, niebriger gebecft als bas Zimmer,
mit feillidjen via-k-vis- Bänfen, unb bie Kamin»
tnanb tcirb linfs unb rechts flanfiert oon einge-

bauten Ditrinen mit oerglaftem 5achertoerf.

Die anbere Jreiluftausftetlung forgte nach

ber Schönheit bes Eebens für bie Schönheit bes

Hobes. £s ijt eine Kusftellung für angeroanbte

Kunft auf bem Sriebijof
;
burdj bas Dorbilb toür-

biger (Srabmäler foll nach ber fjäjjlichfeit in»

buftrieller ©ufeenbtoare, tsieber eine eblere Kul-
tur ber lebten fjeimftätte piatj gerrinnen.

Jlnregenb »irfte bafür t>or allem bie IDies-

babener ©efellfdjaft für bilbenbe Kunft
unter ihrem 5ührer ©r. oon ©rolmann. Unfer
©ireftor peter 3effen nahm (ich ber Sache an,

unb fo entjtanb, oon Sranj Seecf angelegt, biefer

fdiöne frieboolle ©artenplaf).

fiin Heil bes prmj Jltbredjtfchen patais»

parfs ifl er. tjmter ber aus fdjledjter Berliner

(Sefchmacfsjeii ftammenben nüchternen Bacfftem-

mauer liegt er. 3*nfeits oon hier jiehen fich nun
abgrenjenb Hannenljecfen. fiin »eijjfproffiges

(Satter leudjtet im (ßrünen neben einem paoillon

mit pyramibcnbadj, bem pförtnerhausdjen, toeifj

fchimmern auch bte Bänfe mit ihren Catten«

leiften, unb im fjintergrunb ftrecft fich als 21b-

fdjluS ein umgrünter Caubengang. Dom breitet

fidj etn Safenrunb mit einem toafferüberfloffenen

Brunnenftein, einer Hränfe für bie Dögel. Unb
in fipheunifdjen bergen ficht bie bcblüinten nieb»

rigen fjügel mit ihren Stülem.

Stein, ffols unb S7etall finb oerwenbet.

Seim Stein ifl jene, im fonoentionellen <Se-

braud; übliche, glatte djarafterlofc fpiegelnbe

polierung ocrtrorfen »orten. Sur folch State»

rial fam in Betracht, bas toirflidj »oll Jlnpaffung
unb lebenbiger Struttur ifl, bas fidj roillig unb
leicht oon ber Cuft patinieren lägt, ©er Btufdjel-

falfjtein mit feiner roittrig porigen ©berftädje
enoeijt fich hierju befonbers geeignet. Unb er,

bas Cieblingsbaumateria! unferer Seit, ifl auch

hier reichlich herangejogen.

Die Sorm trirb immer aus bem Hhorafter bes
Steines möglidtft fehlicht entoicfelt. Keine fünft»

liehen, fpielerigen Zierformen unb nicht ber bar»

ftellerifdje panoptifum-Saturalismus herrfchen,

meifl finbet fich bie roudjtig aufgeftellte Stein-

platte. ©ie Schmiuftoirfung fommt aus ber

Proportion, ber bisfreten ardiiteftonifdten <Blie»

berung, bem fparfamen Seliefomament, ber

energifd; fomponierten Schrifttafel.

©iefe Steine roirfen nicht als hingeftettt, fon-

bern als toirflich aus bem Boben ertoachfen.

3hre Heilungen in Socfel, Ulittclfelb unb ab»

fdjliefjenben (Siebei jeigt lebenbig jufatmnen«
hangsoolle Cinienführung, unb oon fraftooller

(Sanjheit ift bann eine einfache (teil aufragenbe
(Sebädjtnistafel roie bie oon Srans Seecf mit

ihren ausgeroölbten Seitenlinien, bem »eich im
(Srunbe liegenben Banfenrelief, bas bie Schrift«

oignette umfpielt.

jluch (Srajienfunfl fehmüeft bie (Sraber. ©a
fleht ein fdjlanfooaler Sanbjiem (oon IDalter

Schmarje) mit jierlidjem Blütengepoeig als

Slädienmujterung unb barin fdjnäbelnbe Dögel.

3m UTittelmebaillon oerfünben gefdjroungene

Schrift3Üge ben Samen Uioe 3ens Comfen ;
roie

ein Biotin für eine 3acobfenfd)e ober Stormfdje

Sooelle roirft bas. Kls ©marnent erfcheinen

noch Srudjt* unb Kranjgeljänge, Schmetterlinge,

ein finge! mit ber (Seige, bas Camm mit ber

Jahne, ©odj finb biefe Z*id|m nie ftofftidj»

barftellerifch angeroenbet, fonbem immer als

Slädienjierrat, aus bem förnigen Boben bes
Slaterials entoicfelt ©Tan fühlt ben Steinmefc-

Sdjlag.

3n einer jlärfer empfunbenen fimheit oer-

toachfen bie Steine mit bem (Srahe, «nenn fie

nicht nur bie Sara loquuntur-HoIle übernehmen,
fonbem noch toeitere bem ffügel bienenbe Sunf»
tionen.

So lägt IDilhelm Kreis feinen Stein fich 5“
einer Don roeichgefchroungenen pfoften flanficr-

ten Sifdje austoölben unb baut in ihr eine ftei»

neme Blumemoanne auf, beren lebenbige Blu*
menfülfung nun über ben Hotcnhügel btieft.

Zum Stein gefeilt fich oft bie Bronje, meift

als eingelaffene piafette ober UTebaillon mit ge-

perltem ober gehämmerten Banb.
(Sute ©tujter finben fidj auch unter ben

fchmiebeeifernen Zeichen. Sie finb aufjerorbent»

lidj materialgerecht Kreujförmig unb bie Jlrme

mit Spiralmerf ausgefüllt; als Sunbplatte mit

burdjbrodjencm Banb unb bem Schriftfaf) als

Jiligranomament; häufig auch in farbiger Be»
hanblung ber oerflodjtenen fiinseibänber unb
ber hoüenben Klammem unb Sägel. Steift

bauen fidj biefe ©mamente langfdjaftig auf unb

ihr Stiel bient als Kranjträger.

IDcniger gelungen fdjeinen bie Ijöljemen ©e»
bäditnisseidjen. 3” ihrer flotten 5arbenftim»
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mung buben fl« oft eine all$u plafattoigige

Huance für Öen ernjten firntd.

Diefe Ausfüllung ift übrigens nicfrt nur
theoretifcf) jufunftstoeifenb. Sie jeigt and) oor*

angegangenes gutes Beifpiel. So fiei)t man ben
©rabfiein ber JTiulter Clara Diebigs non £jer»

mann Engel harbt mit fteinemen Kranjgeijängen
um bie Schrifttafel unb einer ©iebelbebachung.
Unb m ber Ecgänjungs-Abteilung ju biefer 5rei*

(uftausftellung, im tidjtijof ift anfchaulid; ein

reiches photographifches HTaterial angeorbnet,
bas bie ernjie Schönheit ber neuen lanbfchaft»

liehen Jriebhöfe fjamburgs unb oor allem HTün*
djens unb feines IDalbfriebhofs im Silbe jeigt

unb eine Oberficht gibt über bas ZDirfen ber

angeioanbten Kunfi für ben Mult ber loten.

Die Cenbenj, bie Dinge in ihrem IDefens»

jufammenijang, in bem ihnen eigentümlichen

Klima oorjufüijren, betätigte fid) auch auf ber

Hlünchener Ausheilung, bie, toenigflens in ihren

Anfangslagen, mtereffanter burd) bie Art bes

Ausfallens, als burd) bie ©bjcfte felbft toar.

Der Hei} beftanb Ijier in ber Cat in ber An»
toenbung. Sportartifel m einem Berghütten»
HTilieu, Damenfonfeftion in einem Souboir,
Habrungsmiltel in einem länbliehen IVirtfhafts»

i)of, ben Hiemerfcbmib mit feinem Caft aus

ben gegebenen HIotioen bes ©elänbes entroicfelte.

Unb bann bie ganje Unlage ber Anstellung
nicht in ber falfdjen Monumentalität unb ben

phantaftifdjen Hlifchlingsftil früheren HTigge*

fcbmaefs, fonbem als eine fübbeuffdje (Barten»

fiabt im Canbfjausdjarafter.

3n biefen Beftrebungen fpridjt fidi mehr aus
als ehoas äftfjetifdjes. (Ein richtigeres ehrlicheres

Sehen ber Dinge, gefünbere Erfenntnis oom
IDefentlidjen unb eine frifchere leibhaftigere

hreube am tDirflidjen unb feinet möglich ft dja»

rafterifiifd! jum Ausbrucf gebrachten Darfiellung.

Diefe $reube am Cebenbig-HTadjen fommt
nun auch her Vergangenheit ju gut unb bem
Htufeumsioefen. Statt ber Ard)ioe unb ZTlagajine

bet Altertümer toünfcht man ftd) oon echter

Atmofpbäre erfüllte Vergegemoärtigungsjiätten,

in ber man bas Echo ber temps pusö finnfällig

fühlt. Das 5reiluftmufeum bei Stocfljolm er»

füllt folch IDünfcben tDoijl am fiärfften. 5ür
Berlin aber ift je|t auch ein augerorbentlid)

lebensoolles HTufeum, ein HTeifterftüef ange»
manbter Munft gefdjaffen toorben, bas HTürfifche

ZUufeum oon Cubioig fjoffmann. 5ür ben fo

oielgeftaltigen Beftanb biefer Sammlung aus ber

IDenbenjeit, ben (Quigoto»Baubritterperioben, ber
3ettd)en ©ebert » Biebermeierei bis }u ben
£onianetagen ift hier, in Conoädjterhallen, Mir«
djenfchiffen, Kapellen, Hüjtfammem, Burgge»
laffen unb ftillen Stuben mit HTuffetinoorhängen
für jebes fein Klima gejtbnmt toorben. Unb bas
febenbigmadjen, unb bie hier angetoanbte Kunfi

enoeifi fid) oor allem barin, toie bie KusfieQungs*

objefte nidjt feelen» unb roefentos baftehen, fon»

bem toie fie toechfeltoirfenb bienenb teilhaben,

toie fie Swiftionen in biefen Häumen übernei)»

men, toie alte Cüren, Schlufffieine, Konfolföpfe,

Ceudhter unb Kronen, an ben ihnen gemäßen
plagen oertoenbet toerben, toie alte ©rabfteine

unb 3''fd!riftplatten im Hlauenoerf eingelaffen

finb unb toie auf bem materifchen ffof fjanb»

toerfs» unb ©etoerfesjeichen fid) aus ber IVanb
firecfen.

Das fann man nicht ein theatralifdjes Aus»
ftattungsftüd nennen, bas ift alles feijr echt unb
rein empfunben, fo echt toie ber erlebte Ar*
djaismus in ben ^ierftücfen 3ofeph Sattlers ift

Unb betounberungsioürbig ift, toie bas Heue,
toie bie Bequifiten bes Ausfallens hier finnootl

erfunben finb. 3n ber IVaffenhalle gibt es Stän»
ber aus gebogenen Sdimiebeeifenfpeichen, Vitrie»

nen im Hahmen oon (Eifenbanbtoerf, bas mit

feinen Bieten, feinen Ed-Derfdiioeigungsftücfen,

bem ' fjammtrfhlag feinet ^läd)enmufierung, bem
ZVaffcnjeug, bas es barbietet, oenoanbt ift

aus feinem ZVefen heraus gebilbet, ohne erft

Stilalluren anjunehmen.
Unb biefe Sdjmiebefunft, bie fid; auch hei ben

©iltertücen mit ihren energifdten Staboerfled)»

hingen beroährt, jieljt alle ihre IVirfungen rein

fachlich unb fonftruftio aus ber Cedjnif bes ge»

bogenen unb gefd)lagenen Eifens in Banb» unb
Stabform. Sem Ornament ift bas ©epräge
ber Bearbeitung, bas auf ihm entftanben ift,

unb bas nicht burd; oerflachenbe ©lättung ent»

femt ift. Die Hlaale ber Hrbeit oon toerftätiger

ffanb geben ihm ben Heij.

Das fbtb anperorbentliche Beifpiele beffen,

roas unfere fachliche unb logifdje ifthetif unter

HTateriailftil begreift.

Unb fo fann man fagen, bag bies retrofpef»

tioe HTufeum bem ©eift nach, her fid) m ihm
ausfpricht unb ber fid) biefen Körper gebaut, eine

herDorragcnb mobeme Schöpfung ift.

Ein fehr inftruftioes ©egenbeifpiel oon
2iusftel(ungs»3nf}cnierung fotmle man bagegen

auf ber Sd)iffsbau*2lusfiel[ung am joofogifch*«

©arten fehen. Sehn märfifchen HTufeum toar

bie gotifdje Kirchenarchiteftur feines einen Sau»
feiles feine fimtlofe auf äufjere JDirfung bered)*

nete Ktrappe, fie toar Husbruef ber inneren

5orm unb ihres Inhalts, nämlich ber fird)!id)en

Altertümer.

Sinnlos auf äufjere IDirfung berechnete At»

rappe aber toctrs, toenn peter Behrens, ber roma»

nifchen Kirchen - Had)barfd)aft juliebe, einen

rontanifchen Kapellen-^entralbau errichtet, ber

als Ummantelung für bie tedtnifdjen HTafd)inen

ber Eleftrijiiäts .©cfeDfchaft bient Unb ber Aus-

bau, ber nach äugen als ber Chor ber Kapelle

»irtt, entpuppt fid) im 3nn*Mn a's her Hla*
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fchmenbauch eines Corpebos mit (einem Häber*
eingemeibe.

£s ift traurig, baß man foldje Schiefheiten

noch erleben muß, noch 6a ju an einem Künfller,

ber uns einmal roert mar.

Die Sdjiffsbauausftdlung bot aber fonft

manch Hnregenbes. £in großer Cängsfdjnittplan

bes Cloybriefenfchiffes „Kronprinjeffin £äcilie"

erinnerte baran, baß ber Cloyb bie moberne an*

geroanbte Kunft für feine 3nterieure berange»

Sogen bat. £r erinnerte an Sruno pauls
mächtigen aus HTahagoni gejimmerten Hauch*
falon, an Hiemerfchmibs Scblaffabinen mit

ihren Schmucfmirfungen, bie ganj fachlich aus
ber £in|timmung ber gefelberten fjoijroänbe mit

ben HTetalUeilen ber hfafen, Klinten, Seleuch*

tungsförper fommen.

Der Cloyb roirb bei biefen erfien Derfuchen

nicht liehen bleiben. 3« Sternen ift bereits eine

Filiale ber Gereinigten IDerfftätten begrünbet
morben, bie rermutlich cor allem ben Hufgaben
ber neuen 5<hiffsinterieure bienen foll.

So fann man ermarten, baß Dielleicht

burch folche Sejlrebungen nach bem früher auf
unferen Schiffen mißoerftanben angemanbtem
Königsfchlöfferprunf fich in ber gufunft ent

mefensechterer, aus ber Struftur unb Hnatomie
ber Schiffe, aus ber eigentümlichen tebensbe»
bingung ber fehrointmenben fchmanfenben H>oh*
nungen abgeleiteter „Steamer*StiI" entmicfeln

mirb.

5elij poppenberg.
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©n tragifches Sdjicffal ift es, bem am 23.

HTärj biefes jfafjres em Siel gefcfet mürbe,

©nilie ZTTcbij-pclifan, bie an biefem (Tag in

Dresben jiarb, fjat erfahren müffen, mie fchtoer

es felbfi bem treueften Streben unb ber jähften

TIrbeil ift, fich gegen HTobe*21nfchauungen burch»

jufefcen. Die ruhige Klarbeit, mit ber fich m
ben Tlugen biefer Canbfchafterin bie IDelt miber»

fpiegelte, mar ju oerfebieben oon ber Tlrt ber

anbem. 5ie fab ZTatur wie einer, ber bie ©n»
famfeit fennt unb liebt, unb bie Ceute mollen

fie beute feben, roie fie fiefj bem Tluge bietet

im gefdjäftigen, jagenben (treiben bes Cags.

Dor ein Kunfhuerf, fagt Schopenhauer, foll mau
hintreten mie oor einen dürften, bei bem man
märtet, bis er einem anfpricht. nicht anbers

follte ber KflnfUer es halten mit ber Ztatur. nun,
bie (Sebulb bis jum erflen IDort ber Tlnfpradje

haben fie roohl alle, bie überhaupt ju nennen

mären. Tiber fie haben nicht bie Hube abju»

märten, bis bie OTajeftät ber Hatur ftcb auch

ausgefproeben bat. JDer, mie Srau Utebij»

peiifan, biefe Hube bat unb getreulich mieber*

gibt, mas er oernahm, an bem brauft bie ge*

fchäftige IDelt Dorüber. 3ebocb auch ihre Seit

mu§ fommen. Ejoffen mir nur, bafj es nicht ju

lange mährt. Karl UTebij, bem 5rau ZTtebij»

pelifan ein tapferer Kamcrab gemefen ift, unb

beffen fünftlerifdhe 21rt mit ber ihren fo gut bar*

monierte, lebt noch- £ebt noch unb fämpft ben

Kampf, in bem fie fiel.

5ür ben (Befchichtsfchreiber ber Kultur

feffelnber als für ben ber Kunfl ifi bas
Cebensmerf 5rifj IDetners, ber am (6. 21pril als

©nunbaebtjigjähriger in Berlin flarb. Berlin

hätte alle llrfache gehabt, biefen Hlann ju feiern,

ber freilich fein ftarfer Hlaler mar, aber ein

ausgejeiebneter Beobachter unb Schiiberer 8er*
lins in ber Seit IDilbelms bes Schlichten. 3n*
beffen, bie grofje 21usftel(ung, mit ber bie 21fa*

bemie ben Uchtjigjährigen beehrte, mar — mir

ermähnten es fdjon — für IDemer eine bittere

©ittäufchung. 3« Berlin mirb eben nichts tjifto*

rifch, unb nicht einmal erinnern mögen fich bie

Ceute in biefer uferlofen Stabt, bie, ganj mie
ju feines Seiten, nur ein 21ufentf>alt ift, aber

feine ffeimat. Srife IDemer fchilberte, auch ln

feinen Silbern nach 1870, nur bie Efauptftaöt

preu§ens. nicht bie Deutfcfclanbs. ©r hatte mie

menige Sinn für ihre IDinfel unb Derftecfe unb

für bie munberlichen HTenfchen, bie h<neinpa§»

ten m 211tberlin. IDtr haben grünblich aufge*

räumt mit 2iltberlin, bis mett in bie Umgebung
hinaus, unb bie Berliner HTenfchheit hat fich

faft fo ftarf amerifanifiert mie bas Berliner

Stabtbilb. Tiber ift bas alles ein (ßrunb, fich

bes Dcrgangenen ju fchämen? S» tun, als

fennte man einen Künftler nicht, ber ganj auf*

ging in biefer Dergangenfjeit ?

Dann ift ju berichten oom tobe jmeier Sitb*

hauer, eines DIamen unb eines Deutfchen, bie

bejeichnenb maren für ganje Künftlergruppen

hüben unb brfiben. Der DIame ift 3°fef Cant»

beaur (geflorben am 6. 3uni), ber Deutfche Kuno
oon flehtritj (geflorben am 29 - 3uli). Bemun*
bemsroert mirb bei .Cambeaup immer bleiben,

mit melcher technifcben Sicherheit er mobellierte.

21n feinen grofjen Canbsmann Hubens ift oft

erinnert roorben, menn man oon ber Dorliebe

Cambeaur’ für meibliche 21fte fprach- Tiber es

fehlt ihm bie milbe, elementare Sinnlichfeit bes
Hubens, bas Deforatioe herrfcht oor. Ulan
empfinbet ben cSegenfa(j fefjr ftarf, menn man
bas berühmte Holoffatretief oon Cambeaur, „bie

menfdjtichen Ceibenfchaften", mit bem fföllcnfturj

pan Hubens oerglcicht (ober auch bem Satanas»
relief bes Horroegers Digelanb). Dann fcheint

bie Ticbeit bes Cambeaup nur angemanbte Defo*
ration. Tluf biefem engeren (Sebiet freilich mar
er ein HTeifler mie faum einer heute, unb fein

©nflufj auf bie belgifdjen unb franjöfifchen

Künftler ähnlicher (Beiftesrichtung ift faum ju

überfchäfjen. — Kuno oon Üditrif) fleht für ben

Kunfthiftorifer auf einer meniger hohen 5tufe

als Cambeaup, aber ein (Typus mar auch er,

unb jmar ber Cyp bes Bilbffauers, ben bas offi*

jielle Horbbeutfchlanb ber (ßegenmart heraus*

gebilbet hat- natürlich hatte auch flehtrife fei*

nen SiegcsaIlee»Tluftrag (bas cBeorg*lDilhelm*

benfmal), unb mit bem Schlagmort Siegesadee

tut man ihn gern ab. Das ift Unrecht, unb ein

gerechteres Urteil mirb fleh lieber baran erin*

nem, bafj berfelbe Qchtrifi einmal ben feinerjeit

fo berühmten „piferaro" bet Berliner national»

galerie gebilbet hatte, ©n liebensmürbiges

latent, bas Tlnfprechenbes fchuf, folange es an*

fprnchtos bleiben burfte.

Tlus ber Dollfraft ihres Schaffens heraus»

aeriffen mürben hn Sommer brei Künftler, beren

Hamen in ber beutfehen Kunftgefchichte immer
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16 Oie (Toten

in Ehren genannt (ein roerben : Sartöfius, Ceifh*

foro unb (Dlbridi.

(Seorg Sarlöfius — im lebten Sanbe bes

3aijrbudjs fudjten mir ausjufpredjen, tt>as er

als Ulonumentalmaler leiflete. Kls ben Hlaler

alter beutfdjer Stabte djarafterifierten mir itjn,

ber Stabte mit (Siebein nnb Erfem, ZSinteln

unb türmen. Er mar es nicht nur als UTonu»
mentalmaler, fonbem oor allem aud; auf bem
(gebiet, auf bem feine ZTTeifierfdjaft Don allen

Seiten unumfdjränft anerfannt mürbe : bem <ße*

biet bes Sudjgeroerbes. Sarlöfius bat fidj für

feine Südjet eine eigene Schrift gejeidjnet (im

„(Till Eulenfpiegel" unb ben „Sdjübbürgern"

bat fie Serroenbung gefunben). für bie ©rüde»
reien jeidjnete er ein (Titelblatt für biefe Sdjrift

:

ein (Tor Kli'Rotljenburgs, aus bem bie Sud}'
(laben betausfpajieren. <£s ifl eine freube ju

(eben, mie ber (Tharafter ber Sudjftaben mit

bem CboraFter Rothenburgs fhliftifdj jufammen»
gebt. Oiefes feine unb jugieidj fidlere Stilge«

fühl für altbeutfdje 2lrt bcjeidjnet ben ganjen

Sartöfius. Sur aus biefer 21rt heraus ifl cs

ibm möglidj gemefen, ein fo rounbcrnoll einbeit'

lidjes IDerf mie bie „ZTTeijierfinger" ju fdjaffen

unb in feinen (ßemälben einen fo föftlidjen Spiß<

megbumor (nur berber, fojufagen famerabfdjaft*

lieber als ber Sonberling Spifemcg ifl er ge*

mefen) ju entfalten.

Setlagen STitlel' unb S&bbeutfcblanb ben
(Tob bes Sarlöfius als ben eines Künjtlcrs, ber

ihrem IDefcn einen lebhaften Jlusbrucf 5U geben
oermodjte, fo trifft ber (Tob Ceifliforos oor allem

Rorbbeutfdjlanb. Er bat bie Schönheit enlbecft

im „bilberlofen (Teile Oeutfdjlanbs", ja im nücb«
temjlen IDtnfel ber norbifdjen Ebene, ber fie-

fembefianbenen Klart, bie nidjt mehr fjeibc unb
nod) nicht lüalb ju nennen mar. Wenn bas
Semeis ifl für bie Kraft eines Kfinfilers, baß
er uns jroingt, bie Ratur fo $u feben, mie er fie

fab, bann mirb man teiftifom bie überlegene

fünftlerifdjc Kraft nidjt abfpredjen fönnen. Klit

feinen Kugen feben mir beute Klart Sranben«
bürg in all feiner Kfdjenbröbelfdjönbeit. Unb
bas ifl mabrlidj gut fo, benn grog unb fdjlidjt

unb rein bat teiftifom bie Ratur gefehen. Unb
fo flar mie bie Kunfl biefes Klanncs auf ihrer

ßöbe, ifl audj fein Entroidlungsgang gemefen.
3um ffanbinaoifdjen Sorbett jog cs ihn

immer mieber bin. Oie ruhige (ßröge ber Ratur
bort half ihm heraus aus ben 3rrungen unb
RHrrungcn bes Raturalismus, ber in feinen

3ugcnbjabren bie Kunflmelt beberrfdjtc. Rodj
gut in ber Erinnerung ifi es ben meiflen uon uns,
mie Eeiftiforo eine Seitlang ber eigentlichen
Klaterei fidj ju entfremben fdjien. Er entmarf

Klöbel unb (Semebe, Tapeten unb Ceppidje,

unb menn er Silber gab, bann maren fie feltfam

fülifiert. (Blcidjmägige farbflädjen in bider Um»
ranbung hart nebeneinanber, mie eine Radj»
ahmung uon bunten, bleigefagten (Blasftücfen

gotifdjer Seniler fab es aus. Uber teiftifom mar
burdjaus nicht, mie man annabm, gleich fo uie-

len anbern ins Kunflgemerbe oerfdjlagen mor«
ben. Kltnorbifdj, nidjt jungbetgifdj maren feine

tunfigeroerblidjen Entmürfe, unb feine Silber,

biefe IDifingerbradjen nnb übers Kleer bbtjlrei'

djenben Sogelflüge, jeigten mie ftarf bie groge

Ratur bes Rorbens in ihm nadjmirfte. 3«n fe>(s

aller Ulobe mar, mas teiftifom Kunfigemerblidjes

fdjuf. fjier lernte er färbe unb Sorm rerein»

fadjen, liier fanb er ben fdjlidjten unb überlege'

nen Stil, ben mir bt feiner reifen Kunfl be»

munbem.
lüar teiftifom eine einfame, metlabgemanbte

Ratur, ben ein fdjleidjenbes förperlidjes Ceiben

nie bas oolle (Slücf genießen lieg, fo mar 3°fef
©Ibridj ein ©rganifator uon (Beblüt, gefunb bis

jum Übermut, einer ber fidj mobl fühlte, menn
bas Ceben ihn mit feinem ganjen tärm um»
branbete. Eine fjoffnung ifl in ihm erlofdjen.

Oie Sollenbung bes erflen Ulonumentalbaus,
ben er ausjufübren batte (ein Oüffelborfer

IDarenbaus), follte er nidjt mehr erleben. 3tn

3abre (898 mürbe man jum erftenmal auf ihn

aufmerffam. Et halte bas £jaus ber IStener

Sejcffton errichtet. Ein Saumcrf, bas uerblüf«

fen follte unb bas bies rcblidj tat. Über nidjt

aus falter Seredjnung heraus gab ©Ibridj bas
Kbfonberlidje, fonbem aus bem Übermut ber

3ugenb, ber feine belle freube barin finbet,

bas gejamte philiftertum m [«inen Sa(jungen
]u ärgern; auf gut beutfdj: ju rempeln. Se-
tannt ifl, mie ber ©rogberjog Ernjl tubmig
oon fjeffen ihn bann nach Oarmflabt berief unb
mie er (9<H bie erfte Oamtfläbter Kusftcllung

organifierte. Kudj fie mar ein IDerf eigenfmni'

gcr, aber fonniger, niemals uerbiffener 3“0*n&-

Oes Unausgeglichenen blieb in ©Ibridjs fapri'

jiöfer Kunfl oiel, fehr oiel. Es ifl ihm nidjt oer»

gönnt gemefen, fein Cebensmerf ju (teigem, es

ju monumentalifieren, inbem er eine ftrenge

Sudjtroaljl hielt in ber fülle ber ihm unabläffig

juflrömcnben Einfälle. 211s ©rganifator aber

bat er eine augerorbentlidje (Bemalt gehabt über

bas jungbeutfdje Kunflgemerbe. Unb menn ge«

fagt roerben fann, ba§ unfer Kunflgemerbe heute

traft feiner ©rganifation bem Kunftgeroerbe aller

anberen Eänber überlegen ifl, fo mirb auch gc>

fagt roerben fönnen, ba§ biefer Sieg nidjt jum

fegten bem 3mPonberabiIe ber ©Ibridjfdjen

perfönlidjfeit ju banfen ifl.



Infdufe öer (Balerieti.

Barmen, Huljmeslplle (Kunjfoerein).

(ßemälbe:

5ri(j trler: Itläbdjen in tDcig. — £ubu>ia

Beuljoff: £e(jter Sonnenftral)!. — Hubolf
Sd)ramm»Sittau: Pfauen im Sdjnee. — Oar*
les Sd)ud): Stilleben (äpfel unb Crauben).
— fjans tljoma: tDiefe mit pappein. — 5ri(j

oon Ui)be: plauberei. — (Dsfar Stfinffdier:
Blclobie.

Bronjen:

Klar Klinget: Salome. — Bie Babenbe.

Berlin, Kaifer=5riei>ridj=21Tufeum.

3talienifd)e BTalerei: Ugolino ba Siena.

2 prebellenbilber com bjocbaltar in S. troce
5u Slorenj. — Hnbrea bi tSiuflo: prebcllen»

bilb. — Francesco bi (Siorgio: „fjeilnng ber

tabtta biird; petrus unb 3obannes". — pe»
feliino: tljrijtus am Kteuj. — 3acopo tin»
toretto: Sruftbilb eines älteren ijerm. — Sal<

oator H o ja : tanbfdtaft. — tiepolo: Binal*

bo unb 5Ioreiba. — Beutfd;e Blalerei: Kon*
rab iDi(j: Kreujigung. — niebcrlänbifdje
Blalerei: petrus Cristus: Jlltarflögel. —
Hoger nan ber IDciben: IDeiblidjes Bilbnis.

— Hieronymus Bofdj: 3ol)annes auf patmos.
— San nan Scorel: Stifterporträt. — 2lrit*

merpener Bleifier oon (5(8: thrifti Kbfdjieb

oon feiner Hlutter. — Hembranbt: tbriftus

unb bie Samariterin am Brunnen. — Bflänn»

lidjer Stubienfopf. — 3acob Huisbael: Bie

IDinbmüljle am IDaffer. — Kart oan ber Heer:
IDinterfjene. — Philips IDouroerman: fjolj*

fteg über bem gefrorenen Bad). — 3an 5V*

:

tote Dögel neben einer Hlelone. — (Bon jates
toej: Familie auf ber Deranba. — paulus
potter: Hinber auf ber IDcibe. — Slingelanb:
Sifdjenber Bauernjunge. — tnglifdje Sdjule:
Sir fjenry Hacburn: Siibnis bes Sir 3ames
Blontgomery. — 3o^ ann <§offany :

porträt
eines älteren £jerrn. — Beutfdje plaftif:
Bayerifdie Sdjule, (6. 3al)rl)unbert : (ßcorg unb
petrus. Statuen, fjotj Ber Ciebesbrunnen.
Belief, finbenlfolj. Sdiroäbifdjer Hltar d. 3.

(5(2. — tiroler Kltar um 1500. — tlfäffifd;
Knfang bes 16. 3aljrl)unberts : tljriftus am (bl*

berg. — 3ol)annes fdjlafenb in Canbfdjaft. —
5riebrid) Ijagcnauer: Bilbnis bes Bifdjofs

Philipp oon 5reifing. Belief, tjolj. — Blittel»

rljcinifd), erfie tjälfte bes (5. 3af)rl)unbertS

:

Blabonna auf Blonbfidjcl. ton. — 5ran*
Söfifdje plaftit: Sübfranjdfifd), ärocite

bjälfie bes (3. 3aljrl)unberts : tlironcnbe Bla*
bonna mit bem Kiitbe. — Borbfranjöfifd)
um (260: (Engel. — Statue, fjolj. — 3talie*

nifdje plaftif :
5rancesco ba Sant’ Hgata:

Klagender 3üngling. Bronjeftatuette. — 3*a '

lienifd), (6. 3al)rbunbert
:

jlötcnfpielerin. —
Bronjeftatuette.

Berlin, Königliche Bationalgalerie.

(Semälbe.

£). Sd)ilbad): IDetterljorn. — ff. o. Blarees:
Stubienfopf. — S • » Cenbadj: Boppelbilbnis

Sd)t»mbs unb Sempers. — ID. o. Biej: St.

(Seorg. — £. o. pettenfofen: Sumpf. — tl).

(ßrofje: Bamenbilbnis. — tl). Sdjudj: bjäufer

am ^lufj, Stilleben (Käfeglode, Kebljüljner),

Stillebcn (franj. Spargel). — Bl. o. Scfiminb

:

Ber türmer. — 2t d. Btenjel: tjerr im Kupee
(paftcll), Barne im Kupee (pafteli), Blond) im
Kloftergarten, (ßuafd;. — S Boclfle: Blänn*
lid)es Bilbnis. — 5• firbl: 3unges Bläbdjen.

— C. IDillroiber: lüeibenbe Siegen. — K.

Seibels: Sdjäfer mit Sd)afen. — K. Sal(j*

mann: 3d) fortt’ einen Kameraben. — Bl.

tlarenbadj: Kbenbftem. — 2lb. fjengeler:

Eanbfdjaft. — K, Benneraif) o. Coefen jr.

:

Bilbnis meines Daters. — <£b. d. (ßebljarbt:

Bilbnis bes Bürgermeifters IDortmann. —
K. Spiftroeg: Ber arme poet, Bradjenfteigen.

— Bl. o. Sdjroinb: Kfdjenbröbel. — <£. Sim*
mermann: Blännlidjes Bilbnis. — 21. Spring:
Simmer mit großem tifd). — £. tibi: Hlte

5rau. — £j. IDeber: Bciljerftilleben. — 21.

d. Keller: Blännlid)es Bilbnis, Ber porträt»

maler. — B. pigelljein, Hlännlid)cs Bilbnis.

— 21. (Staff: Bilbnis 211. t. Blocks. — ID.

t. Ban na t: Bilbnis ber fferjogin paul ju
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ETTecflcnburg. — 3. Chr. Beinhart: 21d)t

römifcbe Eandfdjaften. — S. Eepfius: Bildnis

des EDirfl. ©eh- Hals Br. Curtius.

Sildtrerfe:

©. Kolbe: Krieget mii ©enius (Bron3e).— 21. ©aul: Bubende Schafe (Kaifftein). — ©.

Sreefe: porträtbüfte des EDirM, ©eh- Bois

prof. Br. Efinjpetcr (ETIarmor). — ®hr. B.
Baud]: 3ungfrau Eorensen non Cangermünde
(Bronjc). — Kug. Ejudler: Cräumcr (Bronse).
— BT. 0. ETTüller: 2lngorafage (©ranit). —
5. Sdjapcr : Eiegendes Blödelten (Blarmor). —
BT. ®. Klauet: ©oethe*8ü|ie (Cerrafotta),

Efanbjeichnungen:

Cb. Efildebrandt: Sdjoltifdter Ejafen. —
C. Beureuther: Efermann und Dorothea. —
Kd. Sdjrööter: 13 Blatt tolerierte Zeichnungen.
— Jr. Krüger: Königin Clifabcth, Baron d.

©lobt. — B. 211t: Sinei Stauen. — p. n. Cor«
nclius: ©laubensfcbild. — Ej. Baefe: 1 Blatt

figürliche Segnungen. — €ine Sammlung non
30 Blattern non S- Dreher, K. S obr, E). ®ärt«
ner, 5^ E}orny, 3. 21. Carftens, 3- 21. Kocb,
p. Sangen, Ej. Baefe, S- n. ©linier, 3- ©•

Beinbardt, K. o. Bumobr, 3. Sdinorr o.

Carolsfeld und 8 . ®enelli. — ED. Seid«
mann: Kreujtragung, 2lbendmabl, Cntmürfe für
die paulusfirdje in Ejalle a.S. — ©. n. Kamefe:
5 Blatt Eanbfdjaftsjtubien (Blei). — £. o. Ejaug

:

Sefundant. — 3. Bergmann: Beralte Schäfer.— ED. fjambüdten: Bacb Sonnenuntergang.
— 21d. 0 . ZITenjel: Kirdjeninnercs. — 21.

Kampf: Bildnis des EDitfl. ®eb- Bats Br.
Ejinjpcter. — 96 Blatt in oerfebiedenen (Cedi*

nifen non JTT. EEiebere, Ej. n. ETlarEes, 2TI.

o. Scbroind, ED. o. Kaulbach, 5- t>. Bayffi
und ED. n. Die}.

Sremctt, KuttfHjaHe.

®emö(de:

3an Coorop : Kartoffelernte. — Ejugo non
Ejabermann: Stilleben. — paula BToder«
(obn«Bccfer: Silleben. — EHay Cieber«
mann: Kubhhdin. — Charles Scbuch: Still*

leben. — 21lbert fang: Stilleben. — EDilbclm

Crübner: EDendeltreppe i. Ejeidelberger Schlofj.

Bamcnbildnis. — Bans Sdiroeder: EDinler*

landfebaft. — Ejans Choma: SdjtoarjrpalOland»

(dtaft. — Eeopold n. Kalcfreutbj Sommer. —
Karl Ejofer: §mei Stauen. — Ejans 5rcdericf
®ude: Bortnegifdje Kü|te. — Karl Bottmann:
3talienifcbe Cand(d>aft.

Sfulpturen:
Ejugo Eeberer: EBay 3ordan (plafette). —

Elterandrc Cbarpcntier: Zwei plafetten. —

Ejerm. Cang
:
plafette auf Eldolpb Bayersdorfer.

— 21uguft Kraus: Bömifchtr Ejirte. — Cbeodor
®eorgii: ETebbocf. — Ejeinrich EDilfens: pla«

fette. — ®eorg Kolbe: 3unges EDeib, Schrei*

tender 3üngling, — 2ldolf Ejildebrandt : Bild«

nismedaillon des Ejerrn Sran} Schütte (©riginal«

gipsmodell). — paul ®auguin: EDeiblicbe

ETlasfe.

Crefelb, Kaifer-n>ili)dm=inufeum.

C. non ®ebbardt, ETlädcben aus dem Dolfe,

(Ölgemälde n. 3- (861. — ®raf £. Don Kalcf«
rcutb, porträt des Hommerjienrats 2E. ©elfer,
Dorfijjender des Crefelder ETTufeumsnereins, ©1»
gemälde. — t. Bill, Bitten im ETloor (©efchenf),

Cemperagemälde.
Cin £ouis « XVI « ©etäfel mit nergoldeten

(Trophäen in hohem Belief auf grünem ®rund.

Dresden, Königliche (Semälöegaletie.

A. Bilder älterer ETTeifier: Ejenbrif ®er*
rits; pot: Beim Kartenfpiel. (21us Staatsmit*

teln getauft.) — B. Bilder neuerer deutfdjer
ETTeifter: I. 21us Staatsmitteln getauft. Serd.

non Baysfi: Bildnis eines ftebendcu nomebmen
Ejerm. — II. 21ls ©efebenfe oder Dermädjtniffe.

Eeon poble: Bildnis des Ejerrn Cd. ©idjorius.
— 3of. Kriehuber: Bildnis der Scbaufpielerin

Sabie ETettidj. — 21. £. Hidjter: Böbmifdie
Eandfcbaft. — 3ob- K. Bö sie r: Bildnis des
©ei}. Sinanjrats oon ETojtig. — III. 21us den
Zinfcn der pröU«Keuer«Stiftung durch den ata«

demifdjen Eiat. Ellar Klinger: Bie (Quelle. —
©raf Kalcf rcutb: Stau ©räfin in der Or. —
Cug. Bracht: IDinterabenÖ. — Eeo pu(j:
EDeiblidjes Bildnis. — Cm. Ejegenbarth:
Pferde mit Kncdjt, — EBay Steoogt: Ber Bit*

ter und die Stauen. — Bob. Stoll: Quartett.

— S- 21- Sif<ber»©urig: 2lus Cmden. — 21.

EDilcfens: ©rauer. — Sranj Stucf : Zmeifampf.

Düffdborf, Stäbtifcbe KunfHwDe.

Elnfauf: (. Bildnis prof. Bir. petcr 3anfjen

non Eudm. Keller — 2!n Stiftungen für die

ftädt, ©alerie: ( ETTondfcbein (Ejocbmaffcr bei

Büffeldorf) pon 21. 2ldjenbad). ©efchenf des

Ejerrn Ejerm. Krüger. — 2. Kronprinjefftn

Caecilie pon Cafp. Bitter, ©efchenf pon Cd.

Schulte.

^ranffurt, Stäbd’fd?« Kun|l«3nfHtut.

(. Sür das 3n(titut
: p. p. Bubens: porträt

eines alten ETtannes. 21us ber Sammlung Snbolf

Kamt. — ©. Courbet: Bie IDeUc. 2lus der

Smtg. oan Cgben«21m(lerdam. — Dincent oan

©ogb: le ehaumidre. — EDilbelm Bufdi: OTäd*

eben mit Kind. — 2. S&t die neue ftäbtifrfx-
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©alerte: Kollettionen oon ©emälben Sranf»

furter ITieifter bes ff). 3ahrhunberts: Dictor

IHüller, ®tto Scholbercr, Anton Bürger,
Hans Ci;oma, IDilh- ©rübner, Srife Bohle-
— 3. 5ür bie neue ftäbtifchc Stulpturenfamm-
lang: Sammlung Surttoängler (antite Klein'

funji), ferner: beutfdje, nieberlänbifche, franjö-

fifdje, ilalienifdje Bilöroerfe bes ZKittelalters unb
ber Benaiffance,

f)anttocer, Kefhter^KTufeum.

Anläufe: ©emälbe non Srife oon Uhbc«
München: Die prebigt ©hrifti- — 3talienifche

Bant, 16. 3afjrh. — ©röfjere Anjahl non ©olb«
unb Silbergeräten. Sürjtenberger porjellan,

Delfter Sayencen ufro.

Köln, ZTIufeum tDaüraf-Kidjartj.

Altchrifitidjes ©las mit prophetenbarftellung

(Ausgrabung in Köln). ITloberne Stulpturcn:

Schreiner, Büjte Albenhooen. ©emälbe:
Canbfd;aften oon in Köln geborener Künfiler.

Ceipjig, JHufeum ber bilbenben KünjJe.

£. Ijarburger: Bei ber ©emüfehänblerin.
— ID. Ceijtifoio: 3m pari t>on Sriebrichsrul).

— Cubroig Dill: IDeiben im 2Tloor. — Ifans

Krell ((6. 3ahrhunbert): Bilbnis einet fürft-

lid;en Dame. — IDalter ©eorgi: Bäuerin in

Dadjauor ©rächt. — Srife €rler: Sonntoenb»

feier. — paul bjoeefer: 3unge Brieffdjreiberin.

— Cubroig oon bjofmann: Abam unb £oa. —
Blap ©hebv: 3nterieurfhibie. — §u biefen ©e«
tnälben tommen noch »ier ©emälbe alter ZTtcijter

:

3roei oon Cubolf Bacfljuyfen, ein toeiblidies

Bilbnis non einem ftänfifchen ZTteiftcr um (5(0

unb ein Ecce homo oon €rcole bi ZTTaria, einem

Schüler ©uibo Benis, biefe oier als Dermädjt«
nis bcs bjetrn Stabtrat Alphon* Dürr, fotuie

bie Blarmorftatuc eines ZTläbdjens oon Arthur
Dolfmann, biefe als ein ©efdjenf Ceipjiger

Kunftfreunbe.

KTagbeburg, Kaifer=5riebrid)=2Tlufeuni.

Augufle Bobin: Das bjaupt Johannes bes

Cäufers (ZlTarmorroerf). — Klar Ctebcrmann:
Die 3ubengaffe in Amfterbam (©Igemälbe). —
Hans Choma: Die Quelle (©riptydjon). —
Zahlreiche Aquarelle unb bfanbjeichnungen oon
Cubroig Bicfiter, Bonaoentura ©enelli,
Alfreb Bethel ttnb 3ul. Schnorr oon ©arols»
felb.

ZTTanntjeim, Stäbtifdje Kunfifammlung.

©emälbe:

3ohn Caoery: Hängematte. — Bubotf
Helltoag: Blorgen auf ber ©hemfe. —

Stulpturen:

£ipri Abolf Bermann: Cefjnbachhüfte. —
3ules Cagac: BTutter unb Kinb.

ZHllndfen, fgl. neue pinafotbef.

©efehenfe: Ccgat bes oerftorhenen t. Käm»
merers Srbr. Klar oon I1T e 1 1 i n g b Bilber oon
3oh- 3ac. Dorner, Karl o. ©nbuber, Cich*
tenhelb, Schcloer, Dermcerfch, IDagen«
bauer. — ©efchenf bes Sri. Krigaflften«
jel: H Stücf teils Silber teils Stubien oon Ab.
oon ZTlcnjel. — Don ber Sdjroefter ber oerftor«

benen Künfilerin BTargarcte oon Kurotosfi
ein Bilb berfelben: IHäbdjen in einer Caube
am ©eetifch. — Sdjenfung bes Beichsrats,

£mfi ©raf oon ZTCoy: 6 ©Igemälbc oon EOüh-
Bufdj. — Anläufe oom t. bayr. Staate:
Alb. o. Keller: Zuc Aubienj, Sauftina im
3unotempeI, ©artenbant ans einer römifchen
Dilla, jtoei Damen beim Cee. — Karl Spiferoeg:
Das 3rrlidit, Der Sdjreiber, Mönch mit Kafee,

Der Babe, Ammerfee, Baturflubie. — Seife o.

Uhbe: Ca ©honteufe, — Anläufe aus ber
Dicj'Schule'Ausftellung, Mündjen: 3u-
lius Abam: Illännl. Bruflbilb. — Map £oreg>
gio: Der Aas-Kabe. — Sranf Duoenecf:
Männl. Bilbnis. — Ab. £djtler: Stubie au*
ber Bretagne. — Mar ©rönroolb: 3ntericur.

— Herrn. Ifarttoig: ©Uoen-Stubie. — IDilh-

Herter: Mäbchen-porträts. — Cubto. £j*rte*

rieh: 3ohanna oon Stegen. — paul £)öcfer:

Batterie an Sorb. — ©otth- Kühl: H°f in

Cüneburg. — Cub. Coefftj: Cannentoalö. —
Karl ZTlayr'©raä: Alte Srau. — Karl Schult-
heiß: BTäbdjenfopf. — ©mil Squinbo: Kuh
im Stall. — H**”! ID eher: Auerhahn. — ©rnft

öimmermann: Alte Bauernfrau. — 3of.

IDeifer: Alter ZTlann.

Nürnberg, (Bermanifcbes ITationalmufeum.

Bauteile:

©ehäufe für ben ©Ibcrg an ber Sanft Co«

renjtirdje ju Bürnberg, Sanbfiein: um 1500.
— 3rbener graphitierter ®fen ; (8. 3ahrhunbert
aus Steinadi bei Dach (Sürth)-

©emälbe:

8 ©emälbe, auf Holj, Slügel eines Altars

mit Darfiellung aus ber Cegenbe eines unbe»

tannten Heiligen
;
Begensburger Schule um (530.

Sigürlidje plaftif:

Bemaltes Holjrelief, Domenfrönung ©hri*

fü, Itlünchncr Sd;ule, um (500. — Büjte ber

ITlaria mit bem Kinb, HollRulptnr oon (Eil-

mann Biemenfdjneiber. — Slilgelaltar mit

Schnifeeteten unb ©emälben : Bayerifch um 1530.

Hl. 3ohann Baptifta unb hl- Anbreas, lebens«

Digitized by Google



80 Zlnfäufe bei ©alerien

große poljfiguren, fränfifdj, aus Ejödjftebt a. t>.

Aifd); (Enbc bes (5. 3abrbunberts. — Belief

m K«!)lbcimcr Stein, Kreujjdileppung
;
Zlnfang

bes 16. 3abrbunberts. Augsburger Zlrbeü. —
Krusifij, m Ejots gefdinigt, lebensgroß, angebl.

Arbeit oon IDagnet'ZDürjburg.

ZTTebaillen:

Siibermeb, auf 5erbmanb I. 153*1 (oon Efie-

ronymes ZlTagbeburger). — Desgl. auf fiecjog

Anton I. oon tottjringen unb Zlenata o. Bour-
bon o. 3. — öleimcb. auf ZDilhelm III. ©raf
o. Ejobenftein, Sifdjof oon Straßburg. — Desgl.

auf 3ofjann Ülftat auf Bömberg.

(Setoebe:

Uafel mit Seitenteilen aus italienifdicm bop-

peltgefdjorenem ©olbfammetbrofat. (5.—(6.

3abrbunbert. — Aus ber Sammlung Spengel

ZTIündjen (Zluftion ((—(3/VI. 07) würben 33
nummern erworben. — porträt eines Kirdjen*

fflrften, Bilbweberei aus ber HTanufaftur pop»
pelsborf bei Bonn; (8. Satjrljunbert.

Kirdtlidie (gerate:

Bifdjofsmüta mit ©olbftiderei, um (700. —
projeffionsftange, reidj gefdjnißt, 18. 3abrl)un-

bert aus bem Kapujinerflofier Cienj im pufler»

tat.

IDaffen:

(Eifeme Kanone. (5. 3abrbunbert. — patro-

nentafdte mit puloerborn jum Zlnbängen am
©ürtel. Anf. bes (7. 3abrl)unberts.

Budieinbänbe.
Budjeinbanb, rot Ceber mit (Bolb, mit Bilb«

nis bes pfaljgrafen Otto fjeinrid) 1588.

Ejausgeräte:

Silberner, teiloergolbeter XDeinfrug, E}um-

pen mit getriebenen Darftellungen, Zlnf. bes (8.

3abrbunberts. — 2 Silberfd)üffeln, getrieben

oon pfjilipp Stenglin, Zlugsburg 18. 3abrb- —
prunffdreibfcfjranf, mabrfdieinticb für Kurfürfl

ZKaf Emanuel gearbeitet. Zlnf, bes 18. 3ai)rfj.

bayerifdjc Zlrbeü. — meißener Bisquitgruppe,

Badtbilbung bes (Brabmals bes Didjters (geliert,

€nbc bes 18. 3abrb- — Ceudjter porjellan,

bemalt, Buboljtäbter 5abrifat, 18. 3abrb- —
«große, toeiße porjellanoafe mit Dedel, Berliner

ZTTannfaftur, um 1800.

<Erad)t unb Schmud

:

Bomanifcbe gierfdietbe, Kupfer mit teilioeifer

Dergolbung.

Bäuerliche Altertümer:

tiroler Bauemfcbmucf (mittelalterliche type)

17. 3abrbunbert.

Stuttaart, K. EDfirtt. Kunflfatnmluttgen

bes Staates.

Sdimib-Beute: Bubenbe 51üd)tlmge. —
fiobler: Selbjlporträt. — Serufier: Die 5e!»

fen oon ©relport. — W. trübner: Bepadtes
Küraffierpferb. — Ceo Samberger: Selbft»

porträt. — peter Quaft: Bätferfhrbe.

Dom (Salerieperein getauft: (Bobler: (Sen»

fer See.

(ßefdjenft oom KünfHer D. Bauer, Srüb»
morgens. — ©efd;. oon Direftor Scbraber, Ei.

pleuer: Babnbof. — ©efd). oon profeffor

ZtToud; £j. o. Ejayd: Dämmrige Sonne.

IDidjtigfic Crtocrbung bes Kupferftid)*
tabinetts:

Hembranbt: D. b- Sranjisfus.

tPicn, ©emalbegaferie.

©emälbe:

©abriel ZTtetfu: tbriftus als ©ärtner unb
ZITagbalena. — E)ans oon Kulmbad): ZTTariä

Derfünbigung. — ©illis b’fjonbeconter: ©ebirgs-

lanbfdjaft. — Ant. palamebesi: ©efcllfcbaftfjene.— Sd)ule bes £. trän ad): ZTlartin Cutber. —
Bucdelaer 3 0a£b>m: Küd)eninterieur. — ©Ulis
oon Cilbordt: Baucmflube. — Karl Cribler:
Bilbnis bes Dr. KuJ. — ©eorg Saab: Selbft-

bilbnis. — frans tT^l: Ejoffcbaufpiclcrin ZDU>
bauer als „Banbl". — Knton Sdjrdbl: ©äßd)en
in fiallftabt. — frieörid) Amerling: Bilbnis. —
A. H. Eiein: Zltelierfjene. — Blid)acl Bebet:

f
mei ©rinjinger IDeinbauer. — ferbinanb Bello:
ine IDabnfmnigc. — Stani Suf : Das Jeft 5.

Zrtaria in Denebig. — £)ermann ©icfel: Jn ©e-
banfen. — £ntU Streder: Der f)alter fommt —
ZInton lianfd): ©ebirgs(anbfd)aft — Siegmunb
Kjbufictoie$: Die Cegcnbe bes heiligen IDoIfgang

(Cciptycbon). — Ceopolb Ejetotoiß: Kaifer d'rans

Jofef. — Cubtoig paffini: 3ofcf II. ju pferb.

— (. pollaf: Jxt’tib- — ^u9- 1,0,1 petten-

fofen: JItabonna. — ©bmunb Znabifnetbt:
Stier im StalL — ©uftar ©aul: Selbfibilbnis.

— Zlnfelm ^euerbad): SelbftbUbnis. — ftemrid)

jfüger: ©cmablin bes Künftlers.— (Eugen jettel:

Zttoorlanbfdjaft.

l)anb$cid)nungen unb Aquarelle:

Jofepb Hüter oon fintbedung bes

©nabenbilbes ju Caoant. — Peter ^fenbi: Por
bem Derfafcamt. — £ab. <£. Petrooits: t)erbfb

motip. — iDenjel Krauß: Sjibt.
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DIE GROSSEN AUSSTELLUNGEN DES JAHRES
DIE BERLINER „GROSSE“ UND SEZESSION

Ein Wort zuvor. Das „Jahrbuch“ wird von nun an das Kapitel

„Städteschau“ in der bisherigen Form nicht mehr führen. Der Wunsch,

eine möglichst vollständige Kunstchronik des Jahres dadurch zu ge*

winnen, daß man Berichte zusammenstellte aus möglichst vielen großen

Städten, hat sich als undurchführbar erwiesen. Es waren bei diesem

System Wiederholungen unvermeidlich, und ebenso verwirrende Wider*

sprüche, da selbstverständlich jedem Mitarbeiter das freie Wort ge*

währt bleiben mußte. So kam es, daß oft grundverschiedene Urteile

über dieselbe Sache hart beieinander standen. Alles das hat sich noch

verschlimmert, seit die Wanderausstellungen mehr und mehr beliebt

wurden. Aus diesen Erwägungen heraus haben wir uns entschlossen,

nur noch „die großen Ausstellungen des Jahres“ zu berücksichtigen.

Wir werden uns hier natürlich nicht auf einzelne große Städte be<

schränken, sondern, unabhängig von aller Bevölkerungsstatistik, die

Stätten wählen, an denen eben Wesentliches und Neues zur Ausstellung

kam. Die angedeuteten Mängel sind damit behoben, und wir gewinnen

Raum für andere Beiträge.

* e
c

Wieder einmal haben „die Große“ und die Sezession sich gegen*

übergestanden. Bei den ersten Waffengängen sah es übel um die Große
aus. Sie mußte Rücksichten nehmen nach allen Seiten, die Jugend wollte

wenig von ihr wissen, und das Uferlose ihres bunten Kunstjahrmarktes

brachte das Urteil zur Verzweiflung. Demgegenüber standen die vielen

positiven Werte der Sezession in ihren ersten Jahren. Nicht Rang
oder Alter entschieden, sondern die wirkliche Leistung. In kleinen,

behaglichen Räumen, die nicht entfernt an die Moabiter Speicher er*

innerten, wurde das Wertvollste zu bester Wirkung gebracht. Es war
nur natürlich, daß die kleine Truppe aus der Kantstraße fast mühelos

über die schlecht organisierten Massen aus Moabit zu siegen vermochte.

Inzwischen hat sich mancherlei geändert. Die Behauptung, daß
sezessionistische Bewegungen nur so lange stark sein könnten, als sie

noch halb im Werden seien, sollte sich in Berlin nur zu sehr bewähren.

Eine bestimmte, scharf charakterisierbare Art der Malerei (es war die*

selbe, für die der Kunstsalon Cassirer jederzeit Raum hatte) gelangte

zur Herrschaft und wußte diese Herrschaft auch zu nutzen. Die wirk*

lieh freie Jugend, die ihre eigenen Wege ging, wagte sich immer seltener
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in den „exklusiven“ Kreis, der sie so oft zurückwies. Eine ganze Gruppe
bewährter Künstler sah sich aus solchen Gründen veranlaßt zu einer

Sezession aus der Sezession, die sie wieder zurückführte in den „Glas»

EisensKasten" von Moabit.

Dort hatte man bereits aus seinen Niederlagen gelernt. Man war
wählerischer geworden in der Aufnahme, einen Versuch um den andern

wagte man, die starren Allerweltsräume durch Einbauten, tiefer ge*

spannte Decken, Farbenwirkungen usw. persönlicher zu halten und den
Kunstwerken anzupassen. So gestaltete sich denn die Lage immer gün*

stiger für Moabit.

Wir wollen sehen, wie die Dinge hüben und drüben sich verhalten

nach den großen Ausstellungen des Sommers 1909.

Zweimal bereits hat die Sezession uns überrascht durch Sonderaus*

Stellungen im letzten Saal des linken Flügels. Das erstemal war der

Saal für Leibi und dann für den alten Krüger freigehalten. Inmitten

der Sezession mit ihrer wilden Farbenbrandung sahen die Werke
einer ruhig sicheren, gelassenen Kunst mehr als seltsam aus. Wie
riesige Gegenbeispiele nahmen sie sich aus, die den Jungen und Jüngsten

der Sezession zeigen sollten, was Malerei heißt. Nicht viel anders war

es diesmal. Leistikow, der den Saal behauptete, war zwar bis zum
tragischen Schluß seines Lebens Sezessionist, aber wie einsam er in seiner

lauten Umgebung war, zeigte sich auch hier. Inmitten all des wirren

Farbenlärms lag dieser Saal wie eine stille Insel. Das Auge erging

sich in den weiten Wäldern Leistikows, auf denen es ruht wie Dämme*
rung und Erinnern, sah über die friedlichen Seen, in denen die stei*

gende Nacht sich spiegelt. Dieser Mann hat die norddeutsche Land*

schaft für die Kunst erlöst aus ihrem dumpfen Aschenbrödelsein. Er

kannte die Zauberformel der Großen, denen die Kunst nur ein Mittel

ist und niemals eitler Selbstzweck.

Hätte die Sezession diesen Geist gefeiert als die Macht, die ihre

Körperschaft beseelen sollte fortan, so hätte sie mehr geboten als eine

ergreifende Gedächtnisausstellung, die beim Schluß ihrer Ausstellung

für die meisten schon vergessen war. Aber wie es ihr wirklich ums
Herz war, das verkündete sie recht unzweideutig schon im Vorwort

ihres Katalogs. „Dem Vorstande ist es gelungen, eines der interessan*

testen und schönsten Werke C6zannes auszustellen. Cezanne ist der

Vater der neuesten modernen Bewegung in der Malerei.“ Die

Riesenleinwand, um die es sich handelt, hieß „Badende". Ein unge*

heures lateinisches A mit abwärts geknicktem Querbalken (von der Art,

wie man es in frühmittelalterlichen Inschriften findet) bildete das Grund*
6
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motiv der Raumeinteilung. Die beiden Schenkel des A gewann C£*

zanne durch zwei sich tief voreinander verbeugende Baumreihen. Kein

Sturm und keine Gärtnerkunst konnte diese drollige Allee geschaffen

haben. Nur die souveräne Überlegenheit C6zannes, der eben den
spitzen Winkel seines A haben mußte. Und nicht minder herrisch

waren die beiden Dreiecke hergestellt, die der geknickte Querbalken

in das große Dreieck einzeichnete: ein Rudel badender und badebedürf*

tiger nackter Weiber war in die kleinen Räume hineingepfercht Und
mit welchen einfachen Mitteln waren die beiden Weiberpyramiden
zusammenkomponiert 1 Wie man einen Bleistift zuspitzt, so war hier

ein Stück Stirne, dort ein Stück Hinterkopf einfach abgeschnitten. Die

Knochen schienen sorgfältig herauspräpariert, so daß die Weiber zu

kneten und zu modellieren waren wie weiche Wurstmassen. Und es

tat nichts, wenn bei diesem Kneten gelegentlich alle Materie aus einer

Kopfpartie herausgequetscht war: in die Schenkelpartie quoll sie dafür

um so reichlicher, und die Raumfüllung stimmte durchaus.

Nun, es ist dem Vorstand der Sezession nicht gelungen, das lächelnde

oder auch lachende Publikum von der „geschlossenen Formensprache“

und den „starken Farben“ C6zannes zu überzeugen. Leider aber hat

sie dafür in ihrer Auswahl um so nachdrücklicher bewiesen, daß C6*

zanne ihr in der Tat der „Vater der neuesten modernen Bewegung in

der Malerei“ bedeutet. Was marschierte da nicht alles auf von jungen

Franzosen und jungen Deutschen! Le Beau, Vuillard, Frieß, Maurer,

Verhoeven, Vlaminck, Weiß, Dietze, Pechstein usw. usw. Mit allen

Mitteln hat man am Kurfürstendamm (und in der Viktoriastraße) seit

Jahren daran gearbeitet, die Jugend zu Gauguin, van Gogh und Cd»

zanne zu erziehen. Nun hat sie ihren Willen. Ein Pechstein bringt

wahrhaftig das Kunststück fertig, selbst den wilden van Gogh gesund

zu malen. Aber der Erfolg? Die behagliche Heiterkeit aller noch Un*
verbildeten vor den „Badenden" Cezannes gibt die Antwort. Deutsch*

land ist eben nicht so leicht zu überreden wie der Berliner Westen
mit seinen Emporkömmlingen.

Sogar im Gebiete der Skulptur, die bisher noch leidlich in Form
gehalten war, machen die Verbildungsversuche der Viktoriastraße, der

Hochburg Cassirers, sich bemerkbar. Nach einem mißlungenen Ver«

such, Minne zum großen Mann zu machen, scheint nunmehr die müde
Häßlichkeit der Maillolschen „Kunst“ die Parole. Sie triumphiert in

den gipsig hinskizzierten halbreifen Gestalten eines Albicker, in den
breit verzerrten Skulpturen Barlachs, in den Bronzen Oßwalds, in

Gerstel, Schmidt, ja auch Kolbe. Man denke sich alle diese knochen»
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weichen, zum Erbarmen glücklosen Akte in eine Reihe gestellt — es

ist wirklich unmöglich! Mit einem Maillol als Führer ist in der deut*

sehen Kunst ebensowenig anzufangen wie mit miserablen Skizzen C6*
zannes von Überlebensgroße.

Wollte die Sezession aufmerksam hinhören auf den stillen Protest

des Leibl*Krüger*Leistikow*Saales, auf die vollendete Kunst des Stock*

holmer Josephson oder die Bildnerei Klimschs und alles andere nur

nebenher registrieren, so fände sie ihre Macht wohl wieder. Besteht

sie hingegen auf C6zanne und Maillol mit allen Folgerungen, so richtet

sie sich selbst.

In Moabit versteht man sich besser auf die Forderung der Stunde

und wird ihr mehr und mehr gerecht trotz aller Widerstände.

Das erste Wort gebührt hier dem Maler Hans Looschen, dem dies*

mal die verzweifelt schwere Aufgabe zugefallen war, den riesigen Kunst«

Speicher aus Glas und Eisen in einen würdigen Ausstellungsraum zu

verwandeln. Er hat es zunächst verstanden, drei weiteren Riesenhallen

an der Stirn* und Rückseite des Baues architektonische Verhältnisse

zu geben. Die beiden scheunenartigen Räume rechts und links vom
Kuppelsaal bekamen eine Dreiteilung (das Mittelteil wurde auf beiden

Seiten um einige Treppenstufen erhöht). Der große Bildhauersaal im
Hintergrund gewann eine lebhaftere Gliederung durch Nischen und
eine Kolonnade. Einige direkt wohnlich eingerichtete Ausstellungs*

räume boten Ruhepunkte im Labyrinth der 55 Säle usf.

Wichtiger ist es, daß man ausstellungstechnisch in Moabit sehr viel

gelernt hat. Mit dem alten Trödelsystem, die Bilder wahllos neben*

und übereinanderzuhängen, daß so eine Wand schier aussah wie die

Seite eines Briefmarkenalbums, war ja schon früher aufgeräumt worden.

Jetzt ist es gar gelungen, die verworrenste Moabiter Abteilung, die der

Illustrationen, durch streng disponierende Rahmen übersichtlich zu

halten. Andere Säle bekamen mehr Einheit dadurch, daß man mal*

technisch verwandte Bilder zusammenbrachte. Es sei besonders er*

innert an den linken Ecksaal der Frontseite, wo allerlei Sonnenmaler

sich getroffen hatten zu einem stillen Wettbewerb.

Der künstlerische Gesamteindruck der Ausstellung war: es sind nicht

eigentlich Gipfelleistungen, die ihren Charakter bestimmen, sondern

der Durchschnitt, das sog. Niveau; ein Niveau aber, das sich auf einer

sehr achtbaren, ja bedeutenden Höhe hält.

Seit jeher war man gespannt auf die Sammelausstellungen, die den

Maßstab abgaben für alles andere. Zwei Gruppen dieser Kollektionen

traten beherrschend hervor. Die erste zeigte die Dresdner Maler Oskar
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Zwintscher und Hans Unger, die zweite die Niederdeutschen Engel,

Dettmann und Vinnen. Unter den „Malern des Seins", den eigentlich

deutschen Malern, die mit ruhig festem Blick die Dinge beobachten

und wiedergeben, ist Zwintscher von den Jüngeren unstreitig der be*

deutendste. Seine diesjährige Sammlung hat manchen, der seine stille

und selbstverständliche Art nicht begreifen konnte, als er vor zehn

Jahren hier zum ersten Male auftrat, zu einer Revision seines Urteils

veranlaßt. Hans Unger machte immerhin neben Zwintscher eine gute

Figur. Wünschenswert wäre es allerdings gewesen, daß man die ganze

Entwicklung Ungers berücksichtigt hätte, statt sich einzuschränken auf

seine letzten Jahre. Die Bemühung um bestimmte malerische Probleme,

die Unger jetzt beschäftigen, hatte zur Folge eine gewisse Eintönigkeit,

die ganz gewiß vermieden worden wäre, hätte man das Gesamtwerk
berücksichtigt.

Ein besonderes Wort verdienen die Niederdeutschen, besonders Lud*

wig Dettmann und O. H. Engel. Friesland ist ihre Domäne. Ein Ge*
biet also aus dem, mit Goethe zu reden, „bilderlosen Teile Deutsch*

lands". Wie viel gesundester Farbensinn indessen in den Niederdeut*

sehen steckt, wie voll der buntesten Bilder auch dieser Teil unserer

Heimat ist, das wurde man seit Jahren staunend gewahr aus den Ge*
mälden Dettmans und Engels. Sie wurden nicht müde, von den mit

entzückender Volkskunst angefullten Bauernstuben Frieslands zu er*

zählen, von den abwechslungsvollen Bildern ihrer Dörfer, den bunten

Trachten und dem kunstgewerblich so fesselnden Schmuck der Men*
sehen dort. Beide Künstler haben durch ihre aufrichtige, so ganz und
gar nicht angekränkelte Friesenmalerei das Ihre dazu beigetragen, daß
wir heute endlich herausgekommen sind aus der allgemeinen Farben*

bleichsucht, deren Blasiertheit lange Jahre allein als künstlerisch vor*

nehm galt.

Die Worpsweder, die in diesem Jahr den Tod eines ihrer Besten,

des schlicht poetischen und stimmungsvollen Fritz Overbeck, beklagen,

sind auch so ein Beweis, welche Bedeutung gerade Niederdeutschland

für die Malerei der Gegenwart besitzt. Mit vollem Recht wurde auch

Karl Vinnen, der von Worpswede seinen Ausgang nahm, ein eigener

Raum zur Verfügung gestellt. Seine in Farbe und Form gleich groß*

zügige Landschaftskunst hatte es wohl verdient.

Kunstgeographisch (die Geographie ist ja noch immer maßgebend
bei der Verteilung auf die einzelnen Säle) stand in erster Linie Berlin,

was ja bei einer Berliner Ausstellung auch erklärlich ist. Artur Kampf,

Kallmorgen, Skarbina, Stahl, Hans Herrmann (um aufs Geratewohl
9

Digitized by Google



nur einige der Besten zu nennen) waren gut vertreten. Unter den eins

stigen Sezessionisten fielen angenehm auf Looschen, Frenzei und Schlich«

ting. Bei den jungen Landschaftern fesselten wieder stark die um Eugen
Bracht her Großgewordenen: Hartig, Wendel, Licht, Langhammer.

Düsseldorf hatte diesmal von seinen beiden großen Sälen den einen

gegen zwei kleinere eingetauscht. Größeren Raum als sonst nahm
München ein, die Stadt, in der die Kunstvereine so gut gedeihen; in

Sammlungen der Künstlergenossenschaft, der Luitpoldgruppe und der

Gruppe Bayern war sie reichhaltig vertreten. Rene Reinickes Sonder«

Sammlung, die eine sehr gute malerische Kultur aufwies, muß beson«

ders erwähnt werden. Das stille Karlsruhe bestand mit seinem Künstier»

bund wieder in allen Ehren, und in Schönleber, der seinen eigenen

Saal hatte, schickte es einen ausgezeichneten Vertreter seiner Art be«

sonders vor die Front.

Das alles hielt sich, wie gesagt, auf einer mehr als achtbaren Höhe.

Leider blieb die Skulptur zurück. Und hier werden die künftigen

Ausstellungsleiter ganz besonders wählerisch und aufmerksam sein

müssen (denn es wird heute in der Bildnerei sehr vieles Tüchtige ge«

boten), wenn ihnen an der weiteren Besserung ihrer Lage gegenüber

der Sezession gelegen ist. Willy Pastor.

DIE FRANKFURTER THOMA«AUSSTELLUNG
Eine Thoma-Ausstellung, die Werke aus den Jahren 1857 bis 1908

bringt, bedeutet mehr als nur eine der sonst üblichen Künstler «Kol«

lektivausstellungen. Wenn auch der Hauptteil der Ausstellung aus

Privatbesitz stammt, so gibt diese im Frankfurter Kunstverein gebotene

Stichprobe aus dem Schaffen des heute zweifellos geschätztesten und
volkstümlichsten deutschen Meisters nach einigen Seiten hin wichtige

Anhaltspunkte und Anregungen. Thoma, jetzt 70 Jahre alt und 50 volle

Jahre schaffender Künstler, mit 114 Ölbildern vertreten, kann als Künstler,

losgelöst von aller persönlichen Stellungnahme zu seiner Kunst, einer

sozusagen wissenschaftlichen Betrachtung unterzogen werden. Ferner

darf auch der Anteil des Volkes, speziell hier des Frankfurter Bürger«

tums, am Schaffen dieses aus seiner Mitte zum Weltruhm sich bahn«

brechenden Künstlers seine Bewertung erfahren.

Kunstfragen sind vor wenigen Jahrzehnten nur mehr Liebhaberfragen

gewesen. Heute greift die Kunst durch die Verfeinerung und viel«

faltige Modifizierung ihrer Ausdrucksmittel auf technische Gebiete,

durch ihren Inhalt sowohl in rein persönliche, wie auch allgemein gei*
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stige Bezirke hinüber, ja, sie taucht, getragen von den Wellen des Lieb*

habertums und der wirtschaftlichen Bedeutung produktiven Schaffens,

schließlich in die letzten Gründe philosophischer und sozialökonomischer

Betrachtung unter. Die Kunst unserer Tage ist nicht arm an Beispielen

rein technischer, wie auch rein philosophischer oder sozialökonomischer

Gesichtspunkte. An alle diese spezialisierenden Momente denkt man
in der Frankfurter Thoma*Ausstellung gar nicht. Man sieht nur einen

unerschöpflich scheinenden Reichtum an Ausdrucksweise, Form und
Inhalt ausgebreitet, so vielseitig, als ob eines Menschen Kraft nicht

dies alles geschaffen haben könnte. Und doch wird alles wieder zu*

sammengehalten durch die so ganz persönliche Art der Sprache, daß

jedes Einzelwerk als ein unverkennbar zum Ganzen gehörender Teil

sich darbietet. Werke, geschaffen mit einer unglaublichen Schärfe des

Auges und einer ebensolchen Sicherheit der Hand, stehen neben solchen

von einer wundersamen Verträumtheit und Phantastik — und doch der*

selben Seele, demselben Arm entsprungen — , eine untrennbare Einheit

bildend.

Eine spätere, rein stilkritisch verfahrende Betrachtung wird unschwer

entscheiden können: Das ist Thomaisch. Und doch liegt all das nicht

so sehr etwa in der Formgebung, oder im Farbenklang, oder im Stoff*

liehen, oder im Technischen, als vielmehr im Zusammenklang dieser

Faktoren. Thoma hat immer die Technik, die Farbe, die Form, die er

gerade braucht, um bei seinem Werk die beabsichtigte Wirkung zu er*

reichen. Die verschiedenen Ausdrucksmittel werden in der Hand dieses

technischen Meisters die Register, die nach Bedarf gezogen werden,

um eine Harmonie herzustellen. Im Harmonischen des Technischen

und Inhaltlichen liegt ein Wesentliches der Thomaschen Kunst. Das
Fehlen alles Suchens nach Ausdruck und Ausdrucksmitteln — die Frei*

heit von allen artistischen Velleitäten — gibt diesem vielgestaltigen

Werk den Stempel außerordentlicher Klarheit, Gelassenheit, Feierlich*

keit, Würde und Größe. Weil Thoma immer genau wußte, was er

wollte, konnte er es auch. Sein künstlerisches Wollen und Können
befand sich jederzeit im Gleichgewicht.

Aus diesem Grunde ist es verständlich, daß Thoma so rasch sich

selbst fand und daß er in den 50 Schaffensjahren immer er selbst war.

Das vorkunstschulzeitliche Bildchen „Landschaft mit Hirten“ (1857),

das im wesentlichen noch ein Reminiszenzwerkchen ist, wird bereits

durch die „Sonnige Landschaft" (1861), in dem schon der ganze Thoma
steckt, überholt, und in dem „Selbstporträt“ (1871) steht der Meister

auf einer technisch so freien Höhe, wie selbst die bestaunten Techniker
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um 1900 sie nicht hatten. Jene Mythe von der Abstammung Thoma*
scher Kunst aus der Bauemmalerei seiner Heimat und ihrer Zugehörig*

keit kann nur von einem mit Thomas Schaffen kaum teilweise bekannt

Gewordenen erfunden worden sein. Trübner, bekanntlich eines der

hervorragendsten deutschen Malgenies, betont übrigens, daß er die drei

größten deutschen Könner zu Lehrern gehabt habe: Feuerbach, Leibi

und Thoma.
Ebenso klar und bestimmt, wie das rein Handwerklich «Technische,

ist die Raumbildung bei Thoma. Man könnte an der Hekatombe der

Frankfurter Werke ohne Schwierigkeit die ganze Begriffswelt der kolo*

ristischen und linearen Raumbildungsgesetze dartun. Sogar die aus dem
eng — allzu eng — gefaßten Begriff der Raumbildung und Raumeinteilung

entstandene malerische „Raumkunst“, d. h. die koloristisch und linear

dekorative Ausgestaltung der Bildfläche, fehlt in Thomas Frankfurter

Werk mit einzelnen Proben nicht, nur daß Thoma dieser malerischen

Gestaltungsweise den ihr gebührenden Platz im großen Gesamtorga*

nismus der Kunst zuwies und sie nicht zu einer Kardinalsache der

Kunst werden ließ.

Als eine in Thomas künstlerischer Entwicklung nicht so einfache

Sache erweist sich der Kolorist. In dem Komplex der aus 50 Schaffens*

jahren stammenden Werke stehen Stücke von stärkster, scharf aus*

gesprochener Farbigkeit neben Bildern von feinst ausgeglichenen Ton*

werten aus dem gleichen Jahr. Eigenartig bleibt diesen auf so ver*

schiedenen Stimmungsmedien beruhenden Werken ihre eindringliche

Stimmungsgewalt. Man dürfte unschwer einzelne Bilder als Symphonien
in Blau (Lauterbrunner Tal), in Grün (Träumerei am Schwarzwaldsee,

Wiesenbächlein), in Braun (Porträt Steinhausen) etc. bezeichnen, wie

man andere Werke als Drei* und Vierklänge in Farben benennen

könnte. Die Stilleben sind in dieser Hinsicht besonderer Beachtung

wert. Unter den zeitgenössischen Künstlern ist keiner so tief in das Ge*
heimnis der Stimmungsmacht und «fähigkeit eingedrungen wie Thoma.

Alles das aber ohne Prätension und mit einer natürlichen Selbst*

Verständlichkeit, die wir als eine künstlerische Notwendigkeit empfinden.

Thomas technische und malerische Qualitäten sind ebenso, wie sein

Stoffliches, in den allermodemsten kunstästhetischen Büchern unter Vor*

behalten ablehnender Kritik unterzogen worden. Das läßt sich ent*

weder aus dem Unvermögen erklären, Thoma — und damit überhaupt

das Wesen süddeutscher Schaffensweise — zu verstehen, oder aus einer

Vorliebe für die nur*technische Entwicklung der Malerei. Möglich

auch, daß bei solchen Betrachtungen nur die rein artistischen Gesichts*
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punkte vorherrschen. Gerade Thoma, der aus einer vielleicht nicht

ganz auf der Höhe stehenden künstlerischen Tradition mit erstaunlicher

Schnelligkeit und Triebsicherheit zu ganz persönlichem und doch aufs

ganze der Kunst gerichtetem, universalem Schaffen herauswuchs, ist

ein glänzendes Beispiel höchster Kunstübung und Leistung nach Maß«
gäbe der ihm innewohnenden reichen Kräfte. Dürer, Rubens, Rems
brandt sind ähnliche Pfadfinder in älterer Zeit.

Wie hat sich z. B. bei Thoma das Genre — Bauems und Kinder*

malerei — zu einer Freiheit und poetischen Gestaltungskraft erhoben,

in der das Erdenhafte ausgetilgt und das Ewiggftltige herausgeholt ist.

Thomas Bauern und Kinder sind die lautem Helden der Erde, groß

und bedeutend durch ihr Sein.

Im historischen Gebiete hat sich Thoma nur als religiöser Maler

betätigt — im Sinne jener altem, großen Auffassung, die im biblischen

Stoff ein Typisches, menschlich Vollendetes sieht: das Heilige. „Man
braucht nichts hinzuzutun, die Stoffe selbst sind groß", hat der Meister

einmal gesagt, als die Rede auf die Möglichkeit christlicher Kunst

kam. Darin liegt das Bekenntnis, daß unsere Zeit wohl ihr eigenes

Verhältnis zu den christlichen Stoffen haben kann. Die Garderobe

der Zeit spielt bei solcher Auffassung allerdings keine Rolle.

Goethes lyrische Literatur gab einst der bildenden Kunst direkt und
indirekt bedeutsame Anregungen. Ihr Einfluß leitete die Befreiung aus

dem Klassizismus und Akademismus ein. Der literarische Einschlag

drohte der bildenden Kunst später allerdings gefährlich zu werden.

Böcklin und Thoma haben sie dieser Gefahr entrissen; Thoma mit

seiner zarteren, innigeren, umfassenderen Empfindung mehr als der

heroischere Böcklin. Das „Literarische" bei Thoma ist nicht jene Poesie,

die aus literarischen Quellen ins Bildnerische, Poetische und Humori«
stische übersetzt ist, wie es etwa Rethel, Cornelius, Schwind, Lessing,

Spitzweg u. a. eignet. Thomas poetische Uranschauungen sind ursprüng*

lieh, unmittelbar. Thomas Schaffen ist, wie das Goethes, Einfachheit,

Natürlichkeit, Lebensunmittelbarkeit, die große Harmonie des voll»

kommenen Menschen, vom Typ des Goetheschen Normalmenschen, einig

und geschlossen in sich, im Frieden mit der Natur, die ihm weder
Sünde noch Erlösung zu sein braucht, weil sie ihm als Seiendes voll»

kommen ist. Man kann sagen, daß Thoma der literarischen und musi»

kalischen Poesie mehr gegeben als entnommen hat. Eine eingehende

Untersuchung unserer bedeutenderen modernen Literatur und Musik
würde überraschende Resultate aufzuweisen haben und zeigen, wieviel

und wie sehr unsere Zeit durch Thomas Kunst „sehend“ und produktiv
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geworden ist. Thomas landschaftliches Werk ist in diesem Betracht

besonders ergiebig, wie die Frankfurter Ausstellung evident zeigt.

Die Tatsache, daß neun Zehntel der 114 Ölbilder umfassenden, wahr*

haft großartigen Ausstellung aus Frankfurter Privatbesitz geleistet wurden,

ohne daß die unmittelbarsten dortigen Freunde und Sammler Thoma*
scher Kunst (Dr. Eiser, E. Küchler u. a.) in Anspruch genommen und
ohne daß die Kräfte voll ausgeschöpft zu werden brauchten, beweist

untrüglich, daß Frankfurt für die Kenntnis Thomas immer eine der er*

giebigsten Quellen sein wird. Alle Schaffensgebiete, Porträt, Figuren*

bild, Landschaft, Stilleben, religiöse, profane und mythologische Stoffe,

sind mit gleich hervorragenden Typen vertreten. Ein Blick auf die

Leihgeber selbst läßt erkennen, daß Patriziat und Bürgertum Frankfurts

dem Schaffen Thomas mit Verständnis und Willigkeit entgegen*

gekommen sind. Es sei an dieser Stelle nicht untersucht, wie stark

neben der anmutenden Eindringlichkeit Thomascher Kunstweise die

führende und werbende Kraft einzelner Thomabegeisterter maßgebend
und richtungweisend war. Richtig aber ist jedenfalls, daß der Meister '

in Frankfurt breiten Boden in einer großen Kunstgemeinde gewonnen
hat. Die Legende von dem „Einsamen in Frankfurt“ wird also modi*

fiziert werden müssen. Auch ist weiter ersichtlich, daß die Kunst

Thomas einem in seinem Geschmack sichern und geklärten Teil des '

Volkes gemäß ist — Kunstwerke artistischer Art, technisch oder inhalt*

lieh zugespitzte „aparte" Werke wenden sich an den Einzelnen, der

sich gern Kenner nennen hört. Harmonisch vollendete Kunstwerke

richten sich an die Gesamtheit. In diesem Sinne hat Thoma das

bildnerische Schaffen von Jahrhunderten her zusammengefaßt und zu

einem Allgemeingut gemacht. Er hat die Grundlage einer allgemeinen

künstlerischen Kultur geschaffen.

Was in den politisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich speziali*

sierten Kämpfen und zerstreuenden Interessen unserer Zeit kommen
mag, was die Zukunft der Kunst bringen wird, wir wissen es nicht.

Die Kunstliebe, das Bedürfnis nach Kunst, Kunst als Kulturfaktor

wird im wesentlichen beruhen auf der Natürlichkeit, der Harmonie,

der Vollendung und Einheitlichkeit der Kunst, wie sie Hans Thoma
übte. Dr. Jos. Aug. Beringer.

VOM KUNSTLEBEN IN DRESDEN
Ein künstlerisches Ereignis bildete die neue Bühneneinrichtung des

Hamlet von Prof. Fritz Schumacher im Kgl. Schauspielhaus. Unter
14
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Vermeidung aller konventioneller Formen schuf er durchaus eigen»

artige malerische, den poetischen Gehalt ausschöpfende Bilder. Mit
E. Hardts Tantris der Narr fuhr das Hoftheater in seinem Plane, Künsder
für die szenische und dekorative Gestaltung heranzuziehen, mit Erfolg

fort. Die neue Ausstattung nach Entwürfen von Prof. O. Hempel bot

ein paar schöne Bilder, ohne indes im ganzen die schwere Stimmung
der Dichtung ganz völlig zu treffen.

Die ständigen Kunstausstellungen brachten in abwechselungsreicher

Folge Verschiedenes von Bedeutung.

Von einheimischen Künstlern überraschte zunächst Rob. Sterl im
Dezember 1908 in E. Richters Kunstsalon durch frische, kühn er»

faßte Schilderungen des russischen Lebens und Landes in malerischen

Aquarellen und Zeichnungen. An gleicher Stelle bot im März Emanuel
Hegenbarth einen umfassenden Überblick seines Schaffens in lebens»

vollen Tierbildem, namentlich von Hunden und Pferden. Im April

erschienen die Eibier, am besten durch F. Dorsch vertreten, dessen

stark malerisches Lampionfest den einzigen Höhepunkt bildete. Kurios

waren wieder die Ausstellungen der hyperimpressionistischen „Brücke".

Eigenartige plastische Werke zeigte im Februar Erich Stephani im Sächs.

Kunstverein. Er legt den ganzen Nachdruck auf tiefinnerste Beseelung.

Bemerkenswert waren auch plastische Werke von Arnold Kramer

(Büsten bekannter Dresdner) bei Richter und J. v. Bary»Doussin bei

Arnold, sowie Bildnisse von P. v. Blankenburg im Kunstverein.

Die eindruckvollsten Ausstellungen auswärtiger Künstler waren die

von H. Zügel, L. Corinth, M. Klinger (das Brahms»Denkmal) bei Arnold,

der Münchner R. Pietzsch und E. Erler im Kunstverein und W. Georgi

bei Richter.

Außer diesen Einzelausstellungen hat Dresden drei umfassende zu

verzeichnen. Den Anfang machte die Zweite graphische Ausstellung

des deutschen Künstlerbundes in der Galerie Emst Arnold im April

und Mai. Sie enthielt gegen 2000 Blatt von rund 200 Künstlern und
bot in reicher Mannigfaltigkeit einen fesselnden Überblick über die

gegenwärtige graphische Kunst in Deutschland und Österreich. Wohl
die bedeutendste der neuen Erscheinungen war Max Slevogts höchst

lebendige Folge lithographischer Illustrationen zu Coopers' Leder»

Strumpferzählungen in Probedrucken. Gleichfalls sehr lebendig erwies

sich Max Liebermann in Augenblicksbildem aus dem Amsterdamer

Judenviertel. Diesen Schöpfungen eines beredten Impressionismus

standen Otto Greiners virtuose Studien zur Hexenschule und die natur»

getreuen Zeichnungen von Richard Müller gegenüber. Die ausge»
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glichensten Leistungen fanden sich unter den Landschaften. Vor allen

boten Louis Corinth (Eichenallee), Rieh. Kaiser und Rieh. Pietzsch

kraftvolle Blätter. Malerische Gesamtwirkungen erzielten Peter Halm
(Weidenstudie), Otto Fischer (Hochmoor), Heinrich Otto (Vorfrühling),

Herrn. Gattiker, G. W. Ritter. Zartere Stimmungen gaben Hans v.

Volkmann, freundliche Femsichten Walt. Conz, Osk. Graf und Ad.
Schinnerer, lichtschimmemde Frühlingsbilder Paul Baum und kräftige

Tuschzeichnungen Rieh. Dreher. Mannigfaltig war auch das weite Ge*
biet des Figürlichen. Charakteristische Gegensätze ergaben die schlichten

Darstellungen aus dem Leben des jungen Tobias nebst den lebhaften

Szenen zur Simsonfolge von Ad. Schinnerer und die wildlebendigen

Schilderungen spanischer Stierkämpfe sowie die dunkelphantastischen

Bilder zu den Verwandelungen der Venus (nach Rieh. Dehmels Dichtung)

von Willi Geiger. Schinnerer und Geiger waren wie auch P. Baum
durch den Villa*Romana*Preis ausgezeichnet worden. Als entwickelungs*

fähige Talente erwiesen sich H. Wilh. Wulff mit eigenartigen Illustrationen

zu den Grimmschen Märchen, Fritz Mutzenbecher mit malerischen,

märchenhaften Radierungen und Zeichnungen (Spukgeschichten), E. Rud.

Weiß mit teils allegorischen, teils phantastischen Darstellungen und Jos.

Uhl mit phantastischen, teilweise auch nüchternen Satiren. Bemerkens*

wert waren ferner die zarten Exlibris von Heinr. Vogeler, die grimmig
satirischen Blättchen von Markus Behmer und die prächtigen Radierungen

von Ferdin. Schmutzer (die anatomische Szene Prof. Chrolack mit seinen

Assistenten, 1. Druck). Viel Interessantes sah man auch unter den

schwarzen und farbigen Zeichnungen und Holzschnitten: Studien und
Akte von L. v. Hofmann, Schmoll v. Eisenwerth, Stuck, Klinger (auch

ein Bildnis seiner Mutter von 1875), ferner Bilderstudien von Rob. Sterl

(Dräseke, v. Schuch), malerische Hafenbilder von Carlos Grethe, flotte

Musikerkarikaturen von H. Lindloff, von grimmem Humor erfüllte

Bilder des Berliner Kleinlebens von Harry Jäger und Heinr. Zille, ge*

schickt vereinfachte Bilder aus Weimar von Marg. Geibel (Goethehaus).

Am 15. Mai eröffhete der Sächsische Kunstverein auf der Brühlschen

Terrasse die bis Oktober dauernde große internationale Aquarellaus*

Stellung. Sie war die bedeutendste Ausstellung des Jahres. Vertreten

waren insgesamt 322 Künstler mit 745 Werken, wovon rund 80 auf

meist kleine plastische Bildwerke entfielen. Überwiegend und ausschlag*

gebend war Deutschland. Die Säle waren vom Architekten Pietzsch

sehr geschmackvoll ausgestaftet worden (die Wiener hatten sich ihren

Saal selbst eingerichtet). Bedeutend wirkte die im Verhältnis zum Ganzen
etwas zu umfangreiche Gruppe Lenbachscher Bildnisse aus seinem Nach*
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HANS THOMA, Fruhlingsabcnd im Frankfurter Wald.
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laß. Der große Saal überraschte durch die Farbenkraft der Bilder. Auch
Pastell und farbige Zeichnung waren zugelassen worden. Prunkstücke

an Malerei bildeten H. Looschens Chansonette in delikat«farbigem

Stoffgewühl und H. von Bartels bretonische Bäuerin im Bett in pom»
pöser Farbenpracht. Nahe stand ihnen M. Uth mit einer altmodischen

Stube; ruhiger wirkte R. Richters farbiggraues Gastzimmer und H. Oldes

fast landschaftlich gefaßtes Gartenzimmer. Fast fremd stand darin die

exakte kühle Nähschule M. Liebermanns von 1893. Malerisch und
eigenartig zeigte sich J. Ufer besonders mit dem Klassikersaal im Japa»

nischen Palais. Voll koloristischer Stimmung und Schwung der Linien

waren L. v. Hofmanns Hexentanz und die Frauen am Meer, voll

Eigenart wieder Wolfgang Müllers Landschaften Am einsamen Stein

und Frühling im Erzgebirge. Das Figurenbild vertraten vorzüglich

Arth. Kampf (Modell), M. Bernuth (Kinderakt), Hugo Vogel (Arbeiter),

Skarbina, Wilkens, Rossow; das Bildnis vornehmlich Fr. Heyser, Joh.

Mogk. Viel Mannigfaltigkeit herrschte in der Landschaft. Charakte»

ristisches boten Stadler, Dill, Eugen Kampf (Dorfbilder), H. v. Bartels,

Bracht, O. Fischer, Mackowski, Sandrock, K. Wendel, die Eibier mit

meist kleineren Arbeiten. Eine fesselnde Gruppe für sich gab G. Kuehl

mit kleinen Inneren aus Kirchen und Häusern. Bemerkenswertes ent»

hielten zahlreiche kleine Blätter der Münchner: Prätorius, Weisgerber,

Eichler, Th. Heine u. v. a., ferner die koloristisch einander nahestehenden

von P. Baum, Croß, Burmester, Funke nebst H. Vogeler (starkfarbige

Bilder aus Ceylon). Die Wiener waren mehr kapriziös als bedeutend.

Am besten wirkte L. F. Graf mit Tiroler und italienischen Landschaften,

H. Baar mit einigen Winterbildem, auch A. Roth und J. Beyer. Wirk*

lieh Hervorragendes boten die zarten Märchenillustrationen von
Lefler und Urban. Ihnen nahe kamen W. Hampel mit feinen Malereien

und Zeichnungen. Von ausländischen Künstlern zeichneten sich Vereß,

L. Leempoels, R. v. d. Waay, L. Luyten durch wirksame Figurenbilder aus,

durch ein lichtes Kircheninneres Delaunois und Baseler, Marcette,

Reckelbus, Whitelaw*Hamilton und Cameron, Birch und King durch

gute Landschaften.

Am 5. Juni eröffnete die Dresdner Kunstgenossenschaft ihre erste

bis Ende August dauernde Kunstausstellung in den Räumen des eigenen

Heims im neuen Künstlerhause. Dekorative Skulpturen von Rieh. Guhr
und zwei farbige Wandbrunnen von Martin Pietzsch schmückten den

Vorraum. Von den Garderobenräumen war der eine vom Architekten

G. v. Mayenburg in einen Gartensalon in Gelb und Lila, der andere

vom Architekten F. Voretzsch in ein Lesezimmer verwandelt worden,
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beide sehr geschickt. Den Mittelpunkt gab der große Konzertsaal mit

seinem angenehmen gleichmäßigen Oberlichte. Insgesamt waren 321

Werke der Malerei und Graphik, Plastik und Architektur, von rund

100 Künstlern herrührend, vorhanden. Wirklich Bedeutendes zeigte sich

im ganzen wenig. Vorzügliche Bildnisse sah man vor allem von P. Kieß»

ling, A. v. Werner (Ehrenmitglied, Selbstbildnis), Mogk, Heyser, und
ein Stück historischer Kunst in dem fürstlichen Familienbilde des ver«

storbenen L. Pohle: Prinz Friedrich August, der jetzige König von
Sachsen, mit seinen Geschwistern, gemalt 1884. Als virtuoser Zeichner

stach wieder Rieh. Müller hervor. Neue Wege scheint er in der Malerei

einzuschlagen. Am ansprechendsten waren seine Gemälde Die Wahrheit,

ein schöner Mädchenakt, und das Bildnis Heinz, während ein zweites

(Gliese) und besonders seine Danae in Buntheit flammen. Vielseitig,

als Figurenmaler und Landschafter, zeigte sich Walt. Illner. Seine Sirenen

und das dekorative Wandbild für das Justizministerium tragen indes

noch die Merkmale fremder Anregungen. Größe lag in O. Schindlers

Amazone als Entwurf für Fliesenmalerei. Mit Bildern voll Leuchtkraft

und weicher Stimmung fesselte M. Pietschmann, besonders mit dem
Elbebilde am Abend. Dekorative Breite entwickelten in ihren Bildern

Frh. v. Ledebur (Der Denker), Fr. Hörnlein (Junge mit Huhn),

H. Schulze (Gerber). Feinheit des Tons und der Stimmung zeigten

die Innenräume von H. Fritsch und O. Rossow, auch Rieh. Hagen.

Gute Landschaften stellten vor allen B. Schröter (Die Elbe bei Meißen),

Frh. v. Schlippenbach (Tauwetter), Ad. Thamm, Fischer»Gurich (Am
Brunnen), Elisab. Andrä, Aug. Leonhardi (Frühling) aus, ein klares

Bild aus Alt «Dresden W. Witting. Bemerkenswertes unter den graphi«

sehen Arbeiten boten insbesondere R. Müller und Lührig (vorzügliche

Aktstudien), ferner Jahn, Rossow, Schindler, Pietschmann, Hentschel,

Prell (Aquarelle), Köpping u. v. a.; architektonische Entwürfe nament*

lieh Bitzan, v. Mayenburg, M. Pietzsch, Voretzsch, Schleinitz, Tandler,

H. Otto. Die Plastik war am besten durch vortreffliche Bildnisbüsten

von Seffner (Geheimrat Wach), Hörnlein, Kramer, Moye, Stephany, eine

seelisch ungemein feinerfaßte, geschmeidigeJünglingsstatuevon klassischer

Schönheit von Rieh. König, ein weiches Marmorrelief(Sehnen) von Schreit«

müller, eine wirkungsvolle Christusstatue von Wedemeyer und ein ernstes

Grabrelief von Hartmann*Maclean vertreten. Richard Stiller.

MÜNCHENS X. INTERNATIONALE KUNSTAUSSTELLUNG
Gegen das Ausstellungswesen erheben sich in neuerer Zeit starke

Bedenken. Die alte Form der Kunstausstellungen kann, so sagt man,
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weder den wirtschaftlichen noch den ästhetischen Anforderungen ge*

nügen. Sie stammt aus der Zeit des aufblühenden Industrialismus,

Gemäldeausstellungen wurden mit Industriewarenausstellungen ver*

bunden. Daher die Klage Feuerbachs, die er in seinem Vermächtnis

anläßlich der Münchner Ausstellung im Jahre 1862 äußert: „Was würden
Raffael und Tizian, Rubens und Van Dyk gesagt haben, wenn man
ihnen zugemutet hätte, ihre Werke einer mit Verlosung verbundenen

Gewerbeausstellung zu übergeben". Wie oft wiederholte sich seitdem

diese Klage. Das Übelbefinden wird bei feiner organisierten Naturen

chronisch, und doch müssen sie ihre Werke in die Ausstellungen schicken,

es ist ihre einzige wirtschaftliche Möglichkeit. Welche Bedeutung kommt
nun den Ausstellungen im Kunstleben zu? Namhafte Künstler haben

ausgesagt, daß sie auf Ausstellungen Anregungen empfangen haben,

welche bestimmend auf die Richtung ihrer künstlerischen Tätigkeit ein*

gewirkt haben. Wird dieser Gedanke als der treibende Faktor im Aus*

stellungswesen angesehen, dann müßten die Ausstellungen allerdings

ungeheuer vervollkommnet werden. Behält man aber die Wirtschaft*

liehe Seite im Auge, wird man mehr der Ansicht zuneigen, daß die

Ausstellungen jeder Art von künstlerischer Produktion Raum gewähren
müssen. Man müßte daran denken, allgemeine Gemäldeausstellungen

zu schaffen, die von Laien organisiert, von Kunsthändlern geleitet, dem
Publikum Gelegenheit bieten, auszuwählen, was ihm beliebt.

Daneben könnten immer noch die Ausstellungen existieren, welche

durch Künstler unter Wahrung rein künstlerischer Gesichtspunkte ver*

anstaltct würden. Genau besehen, enthält ja heute jede große Kunst*

ausstellung in der Absonderung der einzelnen Gruppen und Bünde,

diese Gliederung; eine reinliche Scheidung der Elemente würde die

Sache nur noch deutlicher zum Ausdruck bringen.

Die internationalen Ausstellungen finden ihre Bedeutung darin, daß

sie wertvolle Überblicke über den Stand der gesamten Produktion in

der Gegenwart geben. Der Künstler hat Gelegenheit, neue Techniken

und Ausdrucksmittel kennen zu lernen. Der Kunstfreund und das

Publikum können Beobachtungen und Vergleiche anstellen, ein wohl*

tätiger Ausgleich in den Schwankungen der Urteile kann stattfinden und
ein oft im verborgenen blühendes heimisches Kunstreis entdeckt werden.

Die heurige Internationale im Glaspalast zeigt ein buntgemischtes

Bild. Außer Deutschland sind daran beteiligt: Belgien, Bulgarien,

Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, Rußland,

Schweden, Schweiz, Spanien, Türkei, Ungarn. Die geographischen

Grenzen haben zwar im Reich der Kunst keine Geltung. Dieselben
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malerischen Bestrebungen findet man in oft weit von einander entfernt

liegenden Ländern. Ein Maler in Petersburg kann dieselben Farben

auf seiner Palette mischen wie sein Kollege in Paris, und der Türke

in Konstantinopel malt nach gleichem Rezept wie der Däne in Kopen»

hagen. Und doch treten bestimmte Eigentümlichkeiten in der Auf»

fassung und in der Stellung der verschiedenen Künstler zur Natur

hervor. Wer in den künstlerischen Äußerungen verschiedener Völker

Einflüsse der Rasse und der Kultur sucht, wird überraschende Zu«
sammenhänge gewahr werden. Doch soll uns bei der Betrachtung dieser

Internationalen weniger ein Wissen von diesen Dingen leiten, vielmehr

sollen nur die ästhetischen Eindrücke die Richtung angeben. Auch
die Beurteilung von Kunstwerken gründet sich in letzter Linie auf

das ästhetische Empfinden.

Wir brauchen, um ein Bild von dieser Ausstellung zu geben, nicht

allzuviele Werke aufzuführen. Wer wissen will, was sie alles enthält,

der nehme den Katalog zur Hand, jedes Bild ist darin gebucht. Es

genügt, an einigen Werken zu zeigen, wo die Malerei gegenwärtig steht

und wohin sie strebt.

Das fundamentale Prinzip der modernen Malerei: „Natur gesehen

durch ein malerisch gebildetes Auge" hat allgemeine Geltung erlangt.

Besonders befleißigen wir Deutsche als geborene Lehr» und Drillmeister

uns der Ausbreitung solider malerischer Grundsätze. Die Malschulen

schießen jetzt nach den fruchtbaren Evolutionen der neunziger Jahre

wie Pilze in die Höhe, das Handwerk hat wieder goldenen Boden.

Glänzende Einzelleistungen malerischer Technik und Bravour sind

nicht selten; die malerische Malerei feiert Triumphe, Dachau hat Barbi»

zon überwunden, und Corinth feiert mit den Münchner Paletten»Athleten

ein Verbrüderungsfest. Corinth malt das Fleisch und die Münchner die

Epidermis. Die Berliner und Münchner Aktmodelle kommen zu Ehren,

jede Atelierstudie ist ausstellungsreif und wird prämiiert — die Haupt»

Sache in der modernen Kunst ist eben malen können.
Wie eine Erfrischung unter dieser Ateliermalerei wirkt eine Erschei»

nung wie Erlers Dame in Rot. Der malerische Wurf dieses Bildes

ist kühn, die Ausführung virtuos. Auch dieses Gemälde will zunächst

nichts anderes als rote Farbe in all ihren Reizen darbieten, und trotz»

dem verspürt man das Walten einer malerischen Phantasie, die kühn
bis zu den äußersten Möglichkeiten vordringt. Vergleicht man dieses

Bild mit Slevogts „Salome“ nur vom Standpunkte des Malers, so be«

deutet es auch als reine Malerei eine Höchstleistung. Slevogts

Bild „Salome“ bleibt ganz im Materiellen der Farbe stecken. Die Farbe
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J. M. OLBRICH, Warenhaus Tictr in Düsseldorf.

(Aus dem 3. Sonderheit der „Architektur des 20. Jahrhunderts".)
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ist hart, spröd und trocken, wie gefroren haftet sie auf der Leinwand.

Das Auge blickt darauf starr und unbeweglich, während das Rot auf

Erlers Bild das Auge auf das lebhafteste anregt und fesselt. Die Ab*
Stufungen des Rot wirken wie ein Rhythmus von Tönen und bewirken

die lebhaftesten Empfindungen, eine wahre Eurhythmie. Angelo Jank
erfreut mit seinem Bilde „Aufbruch zur Jagd“ durch die Frische seiner

starken Naturempfindung, durch das Temperament seines Pinsels; das

Auge empfindet die lebendige Wirkung des malerischen Eindruckes

unmittelbar. Die Muskelkraft der Münchner Malerei erscheint hier aufs

feinste trainiert und kultiviert. Welche Reife diese malerische Kultur zu*

weilen in einzelnen Vertretern erreicht, ersieht man aus den Schöpfungen

Hugo Freiherr von Habermanns und Albert von Kellers. Bei diesen

findet man doch auch malerischen Witz, Phantasie und Einfalle, Dinge,

welche in den Ausstellungen recht selten geworden sind.

Dürfte man die Ausstellungen als zuverlässigen Gradmesser des je*

weiligen Standes der künstlerischen Produktion betrachten, so würde
man leicht zu kühnen Urteilen und Schlüssen verführt. Die franzö*

sische Malerei, nach dem Eindruck auf der Münchner Internationalen

bemessen, erschiene darin müde und unfruchtbar. Man würde mehr
Zugeständnisse an den alltäglichen Geschmack als das Streben nach

künstlerischem Ausdruck malerischer Probleme finden. Auffallend ist

immerhin die Tatsache des Auftretens eklektischer Versuche im Im*

pressionismus. Aber während sich bei den Franzosen eine gewisse Er*

müdung zeigt, treten schon wieder neue Truppen auf den Schauplatz;

Schweden und Rußland schicken ihre jungen Kräfte in die Arena der

Internationalen Ausstellung. In ihren Bildern pulsiert frisches, ur*

kräftiges Leben; es weht darin die Luft vom Meere, aus den Wäldern
und den ungeheuren Steppen. Fjaestas hat einen Zyklus von Winter*

bildern geschaffen, die man als Wintermärchen bezeichnen könnte.

Neben Fjaestas sind Kallstenius und Svelund zu nennen, die präch*

tige Landschaftsbilder mit wunderbaren Licht* und Luftstimmungen

gemalt haben. Luft, Licht und Wasser sind die eigentliche Domäne
der nordischen Maler, aus der sie erstaunliche Phänomene herauszu*

holen wissen. Sie sind wie die Jäger und Fischer genaue Beobachter

der Natur, sie kennen die Veränderungen der Atmosphäre, beobachten

die Strömungen in der Luft unter den Einflüssen des Windes, und vor

allem kennen sie das Wasser in seinem fortwährenden Wechsel und
mannigfaltigem Farbenspiel. Sie sind aber nicht nur scharfe Be*

obachter der Natur, sondern auch gemütvolle Schilderer des Lebens im
Hause.
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Carl Larsson, ein Meister der Aquarellmalerei, hat in mehr als 30 Bil«

dem das Leben in seinem eigenen Hause in blühenden Farben dar«

gestellt. Er gewährt uns Einblick in sein Heim und zeigt, wie künst«

lerisches Empfinden und künstlerischer Wille alles und jedes in der

Umgebung einfach, zweckmäßig und schön zu gestalten weiß. Weil

alles aus einem künstlerischen Prinzip heraus gestaltet ist, schließt sich

alles zu einer Einheit zusammen und bildet in seiner Gesamtheit den

harmonischen Ausdruck einer hohen Kultur im Hause und in der

Familie, das beste Beispiel „angewandter Kunst“.

Von ursprünglicher Kraft und Frische zeugen die Werke der russi«

sehen Maler. Auch sie stehen der Natur sehr nahe, und sie geben

Geschautes in Farbe und Zeichnung mit einer Realität wieder, die ver«

blüffend wirkt. Ihre Augen haben noch eine außerordentliche Kraft,

und schauen können sie wie die Adlerl Es sind einige Freilichtbilder

von Archipow auf der Ausstellung, von einer außerordentlichen Heilig«

keit und Intensität in der Wirkung von Licht« und Lufttönen. Diese

Realität der Wirkung hat auch ein Schneebild, das die blendende

Helligkeit des Schnees und die feine Tönung der Luft wiedergibt

Kolesnikow schildert die Melancholie des russischen Frühlings. Es ist

aber nicht dieses gefühlsmäßige Erfassen der Natur, die Stimmung,

welche den starken Eindruck schafft, sondern die Kraft und Klarheit,

mit der hier ein Stück russischer Erde geschaut und bildmäßig gestaltet

ist. Dieselbe Kraft des Schauens und Gestaltens hat auch in der Bildnis«

malerei individuelle Porträts von lebendig beseeltem Ausdruck ge«

schaffen. Auch in den russischen Historienbildern und im Genre steckt

viel Originalität der Anschauung und Empfindung.

Von der dänischen Malerei läßt sich nicht dasselbe sagen; sie trägt hier

ziemlich konventionelle Züge und Gartenlaubestimmung. Einzelnes je«

doch, wie z. B. Darstellungen malerischer Interieurs, sind außerordentlich

fein gesehen, und diese Malerei ist so stimmungsvoll belebt wie Ge«

schichten von Jens Peter Jacobsen.

Von den Südländern ist Italien konservativ geblieben, dagegen zieht

uns Spanien durch seine Originalität mächtig an. Vor allem sind es

die Schilderungen von Bauemtypen in den Bildern von Zubiaurre, Ortitz

Echagiie, Benedito Vives, die uns diesen Menschenschlag näher bringen.

Zubiaurres Bild der frugalen Mahlzeit einer Bauemfamilie ist ein kultur«

historisches Dokument. Das Charakteristische der Rasse ist zu fast

typischer Größe herausgearbeitet. So lange diese Kunst so viel gesunde

Anschauung besitzt, ist eine Entartung nicht zu befürchten.
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Im österreichischen Bildersaal wird man das Gefühl nicht ledig, daß
hier bereits eine überreife Geschmackskultur vorhanden ist. Geistreiche

Künstler wie G. Klimt werden aus Malern zu Dekorateuren, statt

Bilder glaubt man Entwürfe zu Gobelins und zu musivischen Gemälden
vor sich zu sehen. Ähnlich steht es bei Metzner, der beim Suchen

nach Stil eine Manier gefunden hat. Assyrische, gotische, archaistische

und barocke Stilelemente werden gebraucht, um Neues zu schaffen.

Was aber dabei herauskommt, ist ein recht merkwürdiges Gemisch —
eine Art Esperanto moderner Formensprache.

Viel frischer und gesünder äußert sich der Zug ins Dekorative und
Monumentale in den Bildern von EggertLienz „Totentanz von anno 9“

und Karl Hucks „Erwachen". Wiederum von dem Streben nach „Stil“

bestimmt wird Hodler bei seinem Schaffen. Sein Bild „Heilige Stunde“

ist wieder eine Etappe auf dem Wege, mit bewußten Mitteln ganz be«

stimmte dekorative Wirkungen zu erreichen. Man muß unwillkürlich an

alte kolorierte Holzschnitte denken und an altdeutsche Freskomalereien.

An alte Bauernmalerei, wie sie sich auf dem Lande an Kästen und
Truhen noch häufig findet, erinnern die Schweizer in ihrer färben«

fröhlichen Buntheit und Derbheit. Sie zeigen viel weniger Kultur und
Raffinement wie die Österreicher, aber desto mehr Ursprünglichkeit

und Frische der Empfindung.

Im ganzen verspürt man in der Malerei wenig Konsequenz und
Fortschritt, es gibt keine festen Werte, keine Gradmesser. Die Pro«

duktion erscheint der Laune, der Willkür einzelner preisgegeben, alles

scheint zu schwanken, es herrscht große Unsicherheit im Ausdruck,

und daher ist auch nirgends eine Einheit zu verspüren.

Im Gegensatz dazu steht die Plastik auf einer viel gefestigteren Basis.

Sie zeigt etwas wie den Beginn einer Weiterbildung der Tradition, die

seit Schadow immer wieder unterbrochen worden ist. Und wenn diese

„plastische Plastik" heute vorwiegend das Formale betont, so steht

nicht zu befürchten, daß dabei der Phantasie ihr Recht geschmälert

wird. Im Gegenteil, sie äußert sich in den Werken auf der Ausstellung

kräftig genug in den dekorativen Figuren H. Lederers zum Hamburger
Bismarck«Denkmal, in Opplers Gruppe, „Der trunkene Herkules“, und
in Glicensteins „Messias", einem ausgezeichneten Werke von monumen»
taler Einheitlichkeit und Größe. Und welcher Reichtum der Phantasie

offenbart sich in Grabmälem von Wadere, im Brunnen von Beyrer,

welche Fülle von Erfindung und Einfallen in der Kleinplastik, in den

Tiergruppen von Behn, Georgi, in den Plaketten und Münzen von
Römer, Schwegerle, in den Figürchen von Erwin Kurz und Floßmann.
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Am besten aber zeigt sich das Können der Münchner Bildhauer in

den Bildnisbüsten. Das plastische Bildnis ist der Prüfstein für die

Kunst des Bildhauers. Hier muß er sich in der Darstellung zu ab*

soluter Treue bekennen — Ehrlichkeit der Naturbeobachtung geht Hand
in Hand mit strengem Formstudium. Auch hiervon enthält die Aus»
Stellung treffliche Arbeiten von Blecker, Kurz. Jansen, Bermann, Hahn
u. a. m. Die Werke der Monumentalplastik lernt man am besten

bei einer Wanderung durch die Stadt kennen, ebenso die der Archi»

tektur. Wenn nun einmal auch die Malerei „angewandte Kunst“ ge*

worden ist, dann haben wir auch Ausstellungen nicht mehr nötig —
Kunst und Leben haben sich gefunden, sie sind eins geworden.

A. Heilmeyer.

AUSSTELLUNG FÜR CHRISTLICHE KUNST IN DÜSSEL*
DORF 1909

Über kein künstlerisches Unternehmen dürften so widersprechende

Urteile zu Recht bestehen können als über diese Ausstellung. Einen

halben Tag oder noch länger kann man sich in den mehr als fünfzig

Sälen — ohne die Nebenräume und Durchgänge — aufhalten und
die nach Tausenden zählenden Bilder, Skulpturen, Zeichnungen,

Modelle und Gebrauchsgegenstände durchmustem, ohne einen ande*

ren Eindruck zu gewinnen, als den eines unentwirrbaren Chaos
von Altem und Neuem, Gutem und Schlechtem. Vieles langweilt,

oft fragt man sich, was all die gemalten, gemeißelten und gebosselten

Bildnisse von Prälaten und Bischöfen, die Kircheninterieurs und Pro*

Zessionen bei einer Ausstellung „füs christliche Kunst“ sonderlich zu

tun haben. Nirgend klingt das erlösende Wort aus diesem Gewirr
von Räumen und Bildwerken, ein Wort, das etwas wie ein Programm
bedeutete. Die Menge bleibt stumm, sie hat kein Bekenntnis. Auch
die räumliche Disposition der Ausstellungsleitung, die sich wie das

Register irgendeines Sammelwerkes nach oft zufälligen örtlichen und
zeitlichen Zusammenhängen ergeben mußte, hilft zu wenig Klarheit.

Wohl ist bald zu finden, daß hier im Grunde zwei Ausstellungen

nebeneinander vereinigt sind, die gar nichts miteinander zu tun haben,

eine historische und eine moderne. Die historische Abteilung — in sich

wieder aus ganz zufälligen, wesensfremden Stücken zusammengestellt
— weist in keiner Art auf die moderne hin. Ja, sie ist kaum imstande,

für sich allein über das Gegenständliche hinaus auch ein künstlerisches

Interesse zu erwecken. Sie bringt kunstgewerbliche Dinge zum gottes*
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dienstlichen und Privatgebrauch aus der Zeit seit 1600 bis ins 19. Jahr«

hundert aus rheinischen, westfalischen und österreichischen Kirchen,

Klöstern und Schlössern. Darunter manches Schau« und Prachtstück,

Monstranzen, Kelche, Reliquiarien von unschätzbarem Materialwert und
bewundernswerter Arbeit. Wer ein Schlagwort sucht, um den Eigen«

ton des Gebotenen zu kennzeichnen, wird kaum anders denken können
als: Gegenreformation und Jesuitenkunst, volksfremd und prunkvoll.

Die Malerei der Wagenschön, Donner, Maulpertsch, Troger, Mengs
gibt den rechten farbigen Akkord dazu.

Die österreichische Abteilung wiegt diese Sünden vollständig auf

durch die Ausstellung von Handzeichnungen, Drucken und Gemälden
Josef von Führigs, in denen das Lebenswerk und die künstlerische

Entwickelung dieses trotz seines Nazarenertums eigenstarken und geist»

vollen Zeichners klar veranschaulicht wird. Wer die kleine, gut«

geordnete Führig«Sammlung studiert hat, der findet beim Weitergehen

in drei oder vier Sälen voll Gemälden und Zeichnungen seiner Ge«
sinnungsgenossen, der religiösen Romantiker oder Nazarener, die man
aus dem Ausstellungsgebiet zusammengebracht hat, kaum ein Stück,

das Interesse erregen könnte. Man fragt sich nur, ob es noch lohnend

war, einen so großen Apparat aufzubieten, um die ganze Hohlheit

und Nichtigkeit dieser Kunsttendenz — die gerade hier in Düsseldorf

bis in die letzte Gegenwart herumgeistert — so vor aller Augen zu

demonstrieren

Die nächste Abteilung — neuere christliche Kunst — beginnt mit

einer Ausstellung von Modellen und Entwürfen der Beuroner Kunst«

schule, einer Kunst, die nur unter hermetischem Abschluß von allem

wirklichen Leben entstehen und bestehen konnte. Ihre formalen

Wirkungen und ihren äußern Stilschein zieht sie aus einer gesetzstrengen

Anwendung kanonischer Regeln und retrospektiven Beziehungen zu

vergangenen Kunstepochen von strenger Stilzucht, so zu byzantinischer

und gar ägyptischer Malerei. Aus dem engen Bereich einer Kloster«

und Ordenskunst wird sie niemals herausdringen.

Dann die Kunst unserer modernen Maler und Bildhauer, d. h. die

Großen des 19. Jahrhunderts. Hier ist alles problematisch und traditions*

los. Böcklins Kreuzabnahme, Trübners toter Christus, Piglheims Moritur

in Deo und so viele andere Bilder, jedes einzelne wohl bedeutend und
absonderlich, im Gemeinklange nichts als zufällige Erscheinungen, Töne,

die keine Musik werden. In diesem Stimmengewirr und Kleinkram

drei sichere Inseln: Kollektionen von Gebhardt, Uhde und Steinhausen.

Nicht gut ist Uhde vertreten, trotzdem die Nationalgalerie das be«
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rühmte „Komm’, Herr Jesu", hergeliehen hat. Auch die wenigen
Proben Gebhardtscher Kunst, von seinen schönen ruhigen und ton?

starken Anfängen als Schüler alter flämischer Maler bis zu seinen ab*

geblaßten und verzwungenen psychologischen Bildern der letzten Jahre,

geben kein geschlossenes Werk. Sicher und geschlossen in Ton und
Stimmung steht diesen beiden das Werk Steinhausens gegenüber, trotz

seiner malerischen Schwächen ein unwidersprechliches Erlebnis, wenn
auch ein wenig wehmütig, undeutsch, exotisch.

Die skizzierten Sammlungen stehen vor dem nun folgenden Teil, der

eigentlichen Ausstellung, wie eine schlechte, unverständliche Ouvertüre

vor dem ganzen Spiel. Sie brachten aus der Vergangenheit keine Lehre,

keine neue Weisheit kunsthistorischer Art — es sei denn die, daß die

Malprofessuren für christliche Kunst an unseren Akademien nicht ein»

mal ein Körnlein Staub befruchtet haben. Denn was in den nun
folgenden Gruppenausstellungen der Kunstschulen und Künstlervereine

Gutes und Schlechtes dargeboten wird, charakterisiert sich entweder

als kunstgewerbliche Stilmache im Übeln Sinne oder als künstlerisches

Neuschaffen, auch zwar im Geiste der Alten, aber aus der ernst und
streng gefaßten Aufgabe des Tages und dem Bedürfnis und der Zweck*
mäßigkeit heraus. Es sind zusammen etwa sechs Gruppenausstellungen,

die hier Charakteristisches darbieten. Ordnen wir sie nicht etwa nach

Folge und Umfang, sondern nach ihrer Bedeutung, so gehört an die

erste Stelle die Sammelausstellung des Deutschen Werkbundes. In

ihren Räumen, die der Architekt Lauwericks von der Düsseldorfer

Kunstgewerbeschule schlicht und stimmungsvoll ineinander gebaut

hat, begegnet uns an kirchlichen Gebrauchsgegenständen in jeder Art
kunstgewerblicher Arbeit nur Gutes und Musterhaftes: Schmiede* und
Webearbeiten, Bild* und Buchdrucke, Bildwerke und Dekorations*

entwürfe, die keinen Vergleich mit den besten Arbeiten der alten Stil*

künstler zu scheuen brauchen. Hier ist der Beweis, daß die christ*

liehe Kunst kein Sonderdasein außer Beziehung zur Gegenwart führen

kann und darf. Nehmen wir diese Erkenntnis ganz ernst und sagen:

Nur das hat ein Recht, sich moderne christliche Kunst zu nennen,

was einen innem Zusammenhang, ein Verwandtsein in Geist und Form
mit den Arbeiten des Deutschen Werkbundes verrät, so haben wir die

große und wertvolle Lehre dieser Ausstellung für christliche Kunst.

Eine Einsicht, die mit dem zehnten Teil des ausgestellten Materials

klarer und unwiderleglicher hätte vorgeführt werden können. Was
nämlich an den Sammelausstellungen der Dresdener Genossenschaft
Zunft, der Sonderausstellung Aachen, der Deutschen Gesell*
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schaft für christliche Kunst in München Gutes und Persönliches

auszufinden ist, das fügt sich in den Rahmen jener Arbeiten unge*

zwungen und natürlich ein.

Es geht nicht an, aus dem Gesamtumfang viel Einzelwerk herauszu*

heben. Aber die architektonischen Entwürfe von Peter Behrens

müssen doch genannt werden, ebenso wie die Bildhauerarbeiten von
Minne und Bosselt, dekorative Bildentwürfe von Koloman Moser,

dem seltsamen Jan Thom*Prikker und Adolf Hölzel. Da ist kein

Stück unter dem Genannten, das nicht ein Versprechen für die Zukunft

wäre. Freilich ist noch kein Grund zum Übermütigwerden. Die alten

Stile haben ihre Geschlossenheit durch ihr Abhängigsein von der einen

Baukunst; hier sieht es so aus, daß die Einzelkünste nach einem starken

Rahmen suchen, der sie zum Gesamtkunstwerk zusammenzwänge.
Was haben wir, das zu einer solchen Hoffnung Grund geben könnte?

Der Direktor der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule Wilhelm Kreis

hat da ein Werk versucht, an dem die Aussichten auf ein Gesamtwerk
geprüft werden könnten ; Kreis hat die Raumeinteilung und die Aufbauten

zu einem kleinen Friedhof mit architektonischer Umgebung, mit Kapelle,

Umenhalle, Wandelgängen und einem Erbbegräbnis geschaffen und mit

bildkünstlerischen Arbeiten, Urnen und Grabsteinen, teils von sich, teils

von seinen Schülern, besetzt. Das Ganze ist gewiß eine geschmackvolle

und achtenswerte Leistung mit viel schönem und gutem Einzelwerk.

Aber gerade in der Gesamtstimmung der Architekturteile fehlt durch*

aus das Zwingende, Überzeugende, das an den Anlagen der Alten in

seinen Bann zwingt. Es bleibt ein durch und durch persönlicher Ver*

such, der an der Eigenart und den Unausgeglichenheiten der Kunst

von Wilhelm Kreis seine Grenzen fand. Kreis konstruiert den Raum
ganz frei und persönlich, aber er umkleidet ihn nicht aus dem eigenen

Wesen des neuen Raumes, sondern mit willkürlich genommenen Eie*

menten der überlieferten Formenwelt. Noch viel weniger gelingt es

ihm, Form und Ornament in eins zu bringen. So wirkt seine Schöpfung

nicht glücklich. Sie wird vor manchen Augen sogar hinter den Virtuosen*

stücken mancher rheinischen Kirchenbaumeister zurückstehen, die in

romanischen oder gotischen Formen darauf los komponieren und so

blendende Kopistenstücke in ungezählter Fülle und Varianten dahin

stellen. In Spätromanik macht der am Niederrhein so populäre Professor

Kleesattel, in mit modernen Elementen durchsetzter Romanik sein Ge*

fährte Carl Moritz, in jedem beliebigen Stil der Düsseldorfer Semper*
bund, Verein für Handwerkskunst. Ihre Kollektionen zeigen deutlich

genug, wie hier am Rhein die Kräfte verteilt sind, und daß diese Art
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Kunstgewerbe über die modernen Bestrebungen noch vollständig domi*

niert. Man fragt: Wie lange noch? Der erfreuliche moralische Erfolg,

den die Arbeit des Deutschen Werkbundes dieses Jahr hier in Düsseh

dorf errungen hat, läßt immerhin einen schmalen Lichtblick in bessere

Zeiten. Das ist dann der — sicher ungewollte — Erfolg der christlichen

Ausstellung Düsseldorf 1909.

Der deutschen Abteilung der Ausstellung sind noch umfangreiche

Kollektionen ausländischer Kunst angegliedert, Sammlungen aus Frank*

reich, Belgien, Holland und England. Die französische Malerei ist

imponierend vertreten mit Kartons zu monumentalen Wandbildern von

Puvis de Chavannes und Albert Besnard, mit Tafelbildern von Puvis,

Maurice Denis, Carrifere, mit einem kleinen Kabinette voll Photographien

nach Gemälden von Gauguin, C6zanne, Denis, Delacroix, die noch

in der Wiedergabe die kraftvolle malerische Schönheit der Originale

verkünden. Ist diese christliche Kunst nicht darum so stark, weil sie

ganz ohne Bedenken modern ist? Auch die Räume mit belgischer

Malerei, mit Bildern von Mellery, Smits und Leemputten — Max Schmid*

Aachen hat diese schöne Sammlung zusammengestellt — scheinen diese

Wahrnehmung zu bestätigen. Und noch einmal bestätigt sie das ganze

Lebenswerk des seltsamen Java* Holländers Jan Toorop, das irgend*

wo in einem Nebenraum des letzten großen Saales untergebracht ist.

Vielleicht bringt Toorop die größte Überraschung der Ausstellung:

Eine so eigenartige Persönlichkeit wie er mußte sich doch mit allen

Tendenzen der modernen Kunst, mit Kunstgewerbetum und Neo*

impressionismus auseinandersetzen, um sicher zu gehen. Die englische

Abteilung illustriert die kirchliche kunstgewerbliche Seite der in Deutsch*

land genugsam bekannten präraffaelitischen Renaissance. Henry Wilson,

Holiday, Walker, Woodroffe, Crane sind mit Entwürfen und kunst*

gewerblichen Arbeiten etwas überreich vertreten. Seit wir ein eigenes

Kunstgewerbe haben, lassen uns die früher so verehrten Engländer

merkwürdig kalt.
* •

*

Eine Beobachtung darf zum Schluß nicht unterdrückt werden: Unter

den freien Kunstwerken der deutschen Abteilung sind gegenüber den

vielen schlechten oder gleichgültigen Malereien auffällig viele gute

Skulpturen. Grabplatten von Bosselt wurden schon genannt, aus Dresden

Arbeiten von Aug. Hudler, vollendet und ergreifend, auch von Wrba,

aus München von Netzer, G. Busch und V. Kraus, aus Köln von

G. Grasegger und polychrome Holzschnitzereien von J. Moest. Ob
das auch zu den Lehren dieser Ausstellung zähltl Severin Rüttgers.
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HANS THOMAS LEBENSWERK
Am 2. Oktober 1909 ist Hans Thoma siebzig Jahre alt geworden.

In unserer schnellebenden Zeit scheint bei den meisten Schaffenden

bereits der 60. Geburtstag wie der Abschluß des eigentlichen Arbeits*

lebens, ein Datum, das allerlei beschauliche Gedanken retrospektiver

Art hervorzurufen geeignet ist. Anders bei Hans Thoma. Für diesen

langsam Reifenden, der wie ein gesunder Baum bedächtig einen Jahres*

ring um den andern ansetzte, ist der 70. Geburtstag nicht ein müder
Abschluß, sondern die höchste Steigerung des auf breitester Grund*
läge aufgebauten Lebenswerkes. Eine Arbeit, die seine Gedanken
von frühester Jugend an beschäftigte, hat er im letzten Lustrum erst

zu Ende geführt. Am 2. Oktober 1909 ist das Gebäude, das diese

Arbeit enthält, in feierlicher Weise in Karlsruhe eröffnet worden.

Über dieses Werk nun ist lange, bevor es der Öffentlichkeit über*

geben wurde, hin und her gesprochen worden. In Thomas Werkstatt

mochte mancher Einzelheiten gesehen haben, über die dann Urteile ab*

gegeben wurden. Es schien indessen dem Herausgeber des „Jahrbuchs"

unziemlich, auch nur den Versuch zu machen, über ein so aus dem
Vollen gearbeitetes Werk ein Einzelurteil zu formulieren. So wandte

er sich denn an den einzigen, der lange vor dem 2. Oktober 1909 ab*

solut genau wissen konnte, welche Geschichte und welche künstlerischen

Absichten Thomas Hauptwerk haben mochte: an Hans Thoma selber.

Der Meister war so gütig, seiner Bitte in dem folgenden zur Veröffent*

lichung bestimmten Briefe zu entsprechen. Es ist mir eine besondere

Freude, den Lesern des „Jahrbuchs“ dieses Dokument vorlegen zu

können, das den Beweis erbringt, in welche Tiefen urgermanischer Ge*

danken und Empfindungen die Kunst Thomas ihre Wurzeln herab*

senkt W. P.

Karlsruhe, den 4. Juli 1909.

Hochgeehrtester Herr!

Sie haben mich freundlich aufgefordert einen Beitrag zu geben für

das Jahrbuch der bildenden Kunst. — So will ich nun versuchen in

diesem Briefe darüber zu berichten was seit einigen Jahren meine

künstlerische Tätigkeit in Anspruch genommen hat. — Das Werk das

dadurch entstanden wird voraussichtlich im Herbste dieses Jahres zum
Abschluß kommen.

Es möge hier eine kurze Uebersicht sein, welches Zusammentreffen

von Umständen und vielleicht von Zufällen es bewirkt hat, daß ich
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einen Plan der mich aus frühester Anfangerzeit begleitet hat, endlich

nicht mehr weit von meinem siebenzigsten Jahre zur Ausführung
bringen konnte.

Es war dies der Plan einen Zyklus von Bildern aus dem Christus*

leben in größerem Format zu malen, sodaß dieselben als Wandbilder
in einem Raume vereinigt zur Anschauung gebracht werden könnten.
— Auf Grund dieses Planes entstanden auch immer die langen Jahre

her einzelne meist kleinere Bilder — die sich aber zerstreuten und nie

zu einer Einheitlichkeit gebracht wurden — das lag eben so in meinen
Verhältnissen mit denen ich mich abfinden mußte. Besteller für so

etwas gibt es ja nicht — es sind keine Räume dafür vorhanden; an

kirchliche Kreise durfte ich mich auch nicht wenden, wenn ich nicht

alle Freiheit in der Ausgestaltung meiner Idee hätte aufgeben wollen.

Das wäre bei meiner Art zu schaffen gerade so gewesen wie wenn
ich den Plan selber aufgegeben hätte. Mein eigener Besteller konnte

ich in diesem Fall nicht sein weil dieser Besteller gar zu zahlungs*

unfähig gewesen wäre. So schlief der Plan wie so manche Pläne die

man im Leben hat, ein und als ich älter wurde, dachte ich nicht mehr
daran, daß er jemals wieder aufwachen könnte.

Im Jahr 1900 berief mein hoher Landesherr Großherzog Friedrich

mich in die alte Heimat zurück und ich betrachte es als ein Glück
meines Lebensabends, daß dieser edle Fürst und Mensch mir sein

Vertrauen schenkte.

Einst sprach ich mit ihm auch von mancherlei was ich schon ge*

malt habe und auch von Plänen die ich nicht hätte verwirklichen

können, und so kam auch die Idee vom Christuscyklus zur Sprache,

wozu mir die Wände gefehlt hätten; da sagte der Fürst in seiner so

liebenswürdig milden Art, die so oft einen Anflug von gutmütiger

Schalkheit hatte: „Na, dann bauen wir halt einmal etwas!“

Aber der Plan war doch bei mir schon so in den Hintergrund ge*

treten daß ich mich zwar sehr an diesem fürstlichen Entgegenkommen
freute aber doch zweifelte ob ich jetzt noch die nötige Spannkraft be*

sitze um ein solches Werk zu unternehmen — ich blieb also still, oder

vielmehr ich erwog die Sache im Stillen.

Im Jahre 1901 starb meine Frau, die, selbst eine Künstlernatur, 25 Jahre

hindurch lebhaftesten Anteil an allen meinem Schaffen genommen
hatte. Die Zertrümmerung eines solch glücklichen Zustandes bringt

ja jeden Menschen in eine Art von Vernichtung hinein — das Ge*

fühl des Alters kam über mich und ich gab alle Zukunftspläne auf.

Die Zeit aber erwies sich auch bei mir heilend, und langsam, fast mit
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einem Gefühl als ob ich damit Unrecht täte, erwachte die Freude an

meiner Arbeit wieder, und so empfand ich stark daß dies die einzige

Freude sein solle die mich noch durch den Rest des Lebens begleiten

würde.

Die so überaus gnädige Teilnahme die mein hohes Fürstenpaar mir
in dieser so schweren Zeit erzeigte war auch eine rechte Stärkung für

mich. Als ich im Jahre 1904 als Gast Ihrer Königlichen Hoheit in

S. Moritz weilen durfte kam auch der Plan der Wandbilder wieder

zur Sprache und so sagte der Großherzog einmal scherzend: „Wenn
wir Weißbärte noch etwas unternehmen wollen so wäre es jetzt Zeit.“

Diese so feinfühlige Ermunterung verfehlte ihre Absicht nicht, ich

faßte den Entschluß die Bilder ohne alle weiteren Bedenken nun gleich

in Angriff zu nehmen — aber erst dann wenn ich meiner Sache sicher

sei, daß ich die Aufgabe auch noch bewältigen könne darauf einzu«

gehen, daß ein Bau dafür errichtet werden sollte.

So ging ich nun ans Werk und zwar ging ich von einem kleineren

dreiteiligen Weihnachtsbild aus, welches ich als Vorlage für ein Weih»
nachtstransparent das groß gemalt wurde entworfen hatte, da diese

Arbeit sehr den Beifall der hohen Herrschaften gefunden hatte so

malte ich es nun in der Größe wie ich mir etwa die Cyklusbilder ge»

dacht hatte als Anfang desselben. Die Luftwirkung des Transparentes

suchte ich auch in diesem Wandbild festzuhalten. — Damit stand nun
der ganze Plan fest — es wurden elf Bilder, jedes drei Meter hoch
und ein Meter 60 breit, diese füllen fünf Flächen des als Achteck ge»

dachten Raumes. An die Eingangswand, an die anderen drei Flächen

über und um die Tür herum machte ich die zwölf Monatsbilder in

allegorischen Figuren'und acht Planetenbilder in Köpfen — die sieben

Planeten nach alten Kalenderregeln abwechselnd als Jahresregenten

gedacht, zugleich auch als Repräsentanten der sieben Wochentage. —
Der Raumeinteilung wegen brauchte ich acht Bilder und so machte

ich noch die Erde dazu. Jedes dieser zwanzig Bilder circa 80 Centimeter

hoch und 70 breit. — Diese Kalenderbilder habe ich gleich nach der

Fertigstellung des Weihnachtsstriptychons zuerst gemalt. Ueber jedes

der Monatsbilder kommt das entsprechende Tierkreisbild in Eichenholz

geschnitzt als friesartiger Abschluß.

Darauf da ich meiner Sache sicher war unternahm ich die großen

Bilder und sah beruhigt dem Bau entgegen — die Platzfrage machte

freilich noch allerlei Ueberlegungen notwendig aber ich sah es nicht

ungern daß der Anfang des Baues sich etwas verzögerte damit ich

womöglich alle Bilder schon fertig hätte ehe angefangen würde.
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Dem Großherzog konnte ich nur noch einige Entwürfe zu den Bildern

zeigen. Leider konnte er die Ausführung nicht mehr erleben. Aber
das Werk ist unter seinem starken Schutz entstanden und so möge es

für ihn ein Denkmal seiner ächten Kunstliebe sein.

Die elf Wandbilder sind folgendermaßen geordnet. Zuerst links

von der Eingangswand die drei Weihnachtsbilder zuerst die Verkün»

digung bei den Hirten, dann das Kind in der Krippe über dem Stalle

Gottvater in weißer Wolke, als drittes die heiligen drei Könige durch

die Nacht reitend.

Sollte es mir gelungen sein das Weihnachtswunder wie es frommes
Volksgefühl mit schaffender Phantasie zu einem Märchenzauber ge*

staltet hat ein wenig zum Ausdruck zu bringen, vielleicht etwas von
der Volkspoesie die namentlich in Süddeutschland Weihnachtskrippen

aufgebaut hat, in mein Weihnachtsbild hinein zu retten so ist der

Zweck desselben erfüllt. — Dann folgt in einer der kleineren abge*

schrägten Ecken des Raumes ein Bild mit der heiligen Familie in einem

frühlingsgrünen Tälchen — oben im Blau ein Engelsreigen. Dann
kommt die Versuchung Christi auf dem Berge die Gegend alpenartig

mit aufwallenden Nebeln; dann das Bild: „Christus im Lehramt“ so

etwa an den Ausspruch erinnernd: „Kommet her zu mir alle die ihr

mühselig und beladen seid!“ Auch die Mütter mit Kindern sind bei

der Zuhörerschaar, Magdalena kniet zu des Erlösers Füßen. Den
Hintergrund bildet eine Stadt auf dem Berge mit großer Wolke darüber.

— Daran schließt sich das Nachtbild: Christus am Oelberg und die

schlafenden Jünger. An der zweiten abgeschrägten kürzeren Fläche

befindet sich die Kreuzigung mit Maria Johannes und Magdalena —
das matte fahle Licht einer Sonnenfinstemiß liegt über Himmel und
Gegend.

Auf der folgenden längeren Wand dem Weihnachtstriptychon gegen*

über ist ein Ostertriptychon. Das erste Bild desselben ist eine Hölle,

ein Bild des Unfriedens und Kampfes, — Feuer und Rauch, aus der

Höhe stürzende Menschenkörper, Amor kämpft mit dem Tod, dem er

die Krone vom Kopf reißen will, indem dieser mit einer blinkenden

Sichel nach ihm haut — unten kämpfende Brüder und Höllenthiere

— durch diese Hölle wollte ich das Gefühl der Zerstörung symboli*

sieren, die Trostlosigkeit die nach dem Kreuzestode eingetreten ist. —
Auf dem Mittelbild schwebt der Auferstandene in heller Luft mit der

Siegesfahne über einem mit Schlüsselblumen bewachsenen Hügel; unten

liegt wagerecht ausgestreckt ein Totengerippe. — Der Schlüsselblumen*

hügel zieht sich auch noch ins dritte Bild hinüber und verbindet es

32

Digitized by Google



Digitized by Google

ERNST

KREIDOLF,

Interieur.



.

OLBRICH.

WarenhAUs

Tictr

in

Düsseldorf.

Digitized by Google



mit den beiden anderen. Das Bild ist etwa so daß man es das Land
der Erlösten nennen könnte, vom am Grabeshügel singende Engel

wie auch die Jungfrauen im Hintergrund in weißen Gewändern, rechts

bringen Kinder ein schönes Eidechse gewordenes Höllentier heran,

Schaaren weißgekleideter Menschen wandeln auf Pfaden durch Oel*

bäume zu einem auf dem Berge liegenden Tempel hinauf.

Man kann nun vielleicht sagen: wie kann man eine Kalenderwand

mit teilweise heidnischen Vorstellungen in den gleichen Raum bringen,

in dem als Hauptsache Bildnisse aus dem Christusleben sich befinden?

Darauf möchte ich bitten man möge alle diese vielgestaltigen Vor«

Stellungen und Darstellungen unter dem Begriff des Jahres zusammen«
fassen, das als Maßstab alles Wachsens in der Zeit zum Symbol ge«

wordenen Jahres, in welchem alle unsre Freuden und Leiden zum Aus«

druck kommen, in welchem wir auch unsere geistigen Freuden und
Trauerfeste feiern, unsere Jahrestage abhalten unsere Geburtstage und
Gedenktage für die Verstorbenen. So hat dieser Maaßstab der Zeit

wie er durch den Kalender sich darstellt von jeher die Phantasie der

Menschheit erregt.

Sonne Mond und Sterne zeigen ordnen regieren die Zeit. Sie ordnen

auch das in der Zeit verlaufende Menschenleben. Ihr Einfluß auf das

Dasein ist gewiß, aber er ist unerforschlich und wie um alles Geheimnis«

volle webt die Phantasie mit ihren Ahnungen und spricht sie in Zeichen

und Bildern aus. Die uralte Phantasiebelebung die von dem ewigen

Wandel der Sternbilder, welche die Monate heraufführen, ausging —
personifizierte diese Vorgänge und wollte ihre Götter, Helden und
Heiligen im Laufe des Jahres immer wieder sich vergegenwärtigen: sie

brachte sie in Verbindung mit dem Wetter mit Kälte und Wärme, sie

schuf die Eisheiligen, Reif« und Schneemänner.

Es ist das Kalendermaß an dem sich das etwa 70 Jahre währende

Menschenleben abspielt, sein Entwickeln, sein Keimen, sein Kindheits«

frühling, das Blühen, die Vollkraft des Sommers, die Früchte des stillen

Herbstes und die Entsagung und das Absterben im Winter — aus dessen

Ruhe die Hoffnung ewigen Lebens und der Auferstehung zu demselben

hervorwächst, die Hoffnung auf ein neues Leben zu geistigem Wachs«

tum des Menschengeschlechtes.

Wenn man nun eine Erklärung verlangt die diese Malereien in eine

gewisse Einheit ordnen will so möge man immerhin sich etwas vor*

stellen wie ein Bilderkalender, ein Festkalender in welchem eine Reihen«

folge des menschlichen Daseins dargestellt ist an altehrwürdige Sym«
bolik treu sich anlehnend. So folgen sich auch die christlichen Feste:
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Verkündigung, Weihnachten, Drei Könige der Lebensgang durch Fasten

und Entsagung zur Passion, Auferstehung, — Pfingsten — Gemeinschaft

der Heiligen und ordnen sich dem Kalenderjahre ein.

Nun muß ich aber freilich gestehen, daß es nicht mein Programm
war einen Festkalender zu gestalten, ja daß der Kalendergedanke sich

erst später in den Plan hereingefunden hat — aber ich denke daß ich

weder durch das sich einstellende Auseinanderherauswachsen der Bilder«

cyklusse, noch durch diese nachträgliche Erklärung gegen das Wesen
der Kunst gesündigt habe. Es liegt ja gewissermaßen im Wesen eines

jeden Cyklusses, daß er als in der Zeit verlaufend mit dem Kalender«

maß gemessen werden kann.

Wir geben uns oft rechte Mühe daß wir ganz Fremdes, z. B. indi«

sches und japanisches Geistesleben in seinen Aeußerungen verstehen

und schätzen — wir sehen da gar viel Krauses, folgen aber auch den

wunderlichen Gängen gerne die tief graben und versuchen ewige Schätze

für den Menschengeist zu gewinnen. Ich denke aber auch daß auch

unser europäisches Geistesleben noch nicht so weit ist, daß man es in

die Formel daß 2 und 2 gleich 4 ist zurückführen kann. Die Kunst

wenigstens muß andere Wege gehen wenn sie ihre Blumen finden will. —
Die Umrahmung der Bilder in diesem Achteckraum ist Eichenholz«

vertäfelung. Ueber den Bildern laufen friesartige Holzschnitzereien mit

allerlei symbolischen Zügen.

Der Vorraum vor diesem Bildersaal ist reich mit Majolikamalerei

geschmückt — die gleichsam als Schmuck auf der weißen Wand ver*

teilt, ja zerstreut ist. — Die Majolikamalerei hat — infolge ihrer Technik —
ihres Materials etwas Edles an sich und ich kann mir kaum einen

schöneren Schmuck für Architektur denken als solche Malerei wenn
sie mit künstlerischem Sinne angewendet wird; — es ist dabei jeden*

falls auch nicht nötig, ganze Wände damit zu verdecken da man sie

so gestalten kann daß sie nur als Schmuck erscheint.

Die Majoliken sind in der Großh. Manufaktur, welche Großherzog

Friedrich 1901 ins Leben gerufen hat, nach meinen Entwürfen aus«

geführt. Diese Anstalt hat unter der Leitung von Herrn Prof. Süs und
in Mitarbeit verschiedener Karlsruher Künstler schon recht viel künst*

lerisch Erfreuliches hervorgebracht. Süs ist meines Wissens der erste

Keramiker der in Deutschland die altitaliänische Majolikatechnik wieder

angewendet hat. Die Majoliken in meinem Bau sind von Prof. Süs

und Herrn Maler Gebhardt ausgeführt, zwei Fenster die in dieser Majo*

likawand sich befinden wurden durch Glasmalerei abgetönt um sie
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mit der Wand in Harmonie zu bringen. Herr Glasmaler Drinneberg

führt diese Fenster aus.

Die Holzschnitzereien hat Herr Oskar Schill so ausgeführt wie ich

sie selber ausgeführt hätte wenn ich der Technik der Holzbildhauerei

mächtig wäre. Herr Oberhofbaurat Amersbach hat den Bau errichtet

und ich möchte ihm hier meinen Dank aussprechen. — Ich möchte

noch gar vielen die durch ihre Teilnahme am Entstehen des Werkes
mitgewirkt haben meinen Dank sagen, ich kann es nur im Stillen tun,

denn teilnehmende Geister die im Stillen wirken, wollen nicht „be*

rufen" sein. —
Dies ist ein Versuch zur Erklärung einer Arbeit die in Verhältnis*

mäßig kurzer Zeit ausgeführt, aber doch wohl als Endresultat einer

langen Lebensarbeit zu betrachten sein dürfte.

Diese Erklärung gebe ich Ihnen, obgleich ich weiß, daß wohl jeder,

der die Bilder sieht, keine Erklärung dafür brauchen wird. — Der gegen*

ständliche Gedankengang ist der denkbar einfachste und was etwa an

Empfindungswert durch das Mittel der Malerei darin liegt, das muß
ja doch jeder, je nach seinem guten Willen herausholen. —

Kunstgenuß hat doch nur der welcher das Stück Empfindung, das

in der Kunst steckt herauszuholen versteht. — Das ist eine alte Sache. —

Hochachtungsvoll

Ihr ergebener

Hans Thoma.

ERWANDERTER KUNSTGENUSS
Wenn ich nach längerer Pause in der Sommerfrische einmal wieder

mit meinem Malgerät ausziehen kann, um allerlei Schönheit in Gottes

schöner Natur im Bilde festzuhalten, so sind’s zwei Arten von Motiven,

die sich mir darbieten.

Die einen könnte man die „Donnerwetter!« Motive" nennen — das

sind die, die durch auffallende lineare oder farbige Erscheinung, durch

auffallend schöne oder groteske Form oder Farbe oder auch durch

drastische Symbolik, durch überschäumende Lustigkeit oder ergreifendste

Tragik mit einem Schlage sich dem Auge förmlich aufdrängen — ein

prunkender Sonnenuntergang, eine Sturmszene auf der Heide oder am
Meer, ein wirkungsvolles, verwittertes altes Stadttor, eine bunte Markt*

szene, ein verfallener alter Friedhof u. dgl. m. — kurz allerlei Motive,

bei deren Erblicken man unwillkürlich stehen bleibt, wie angedonnert
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stehen bleiben muß! und ebenso unwillkürlich sagt: Donnerwetterl

ist das großartig! —
Es gibt aber noch eine zweite Art von Motiven, die sich einem nicht

aufdrängen, die man suchen mußl Suchen muß — das klingt so, als

wenn diese besonders selten 1 — in Wirklichkeit sind sie aber in viel

größerer Anzahl da als jene! — Feine, keusche, kleine Motive am
Wegrand, auf freiem Felde, in Höfen und Winkeln des Dorfes oder

der Stadt — eine kleine stille, farbenfeine Blumengruppe am Knick, ein

stilles Haferfeld in abendlichem Grau, darüber sich ein stiller wolkiger

Abendhimmel spannt, der nur in einem schmalen Spalt das Abend«
rot durchschimmem läßt, zwei Entchen am grünen Teich, die sich putzen,

eine blumige Waldwiese, die zwischen den Stämmen eines Waldes hin«

durchlugt, eine feingeschwungene Wegbiegung, eine Laube, durch deren

Zweige die Sonne auf den Tisch mit der rosa Decke und dem ein«

ladenden Kaffeegeschirr fallt. — Bei oberflächlichem Vergleich mit obigen

„DonnerwetterUMotiven“ möchte es scheinen, als ständen sie an Schön«

heit weit hinter denen zurück — das ist aber durchaus nicht der Fall!

Sowie man sie erst einmal erwischt hat, entpuppen sie sich als genau

so große Schönheitswunder, als genau so lustig oder ergreifend — ja,

nicht selten sogar als viel schöner, namentlich im Sinne vornehm schöner,

als noch viel lustiger, liebenswürdig lustiger, als noch viel ergreifender

in dem Sinne, wie eine stillgetragene Trauer uns doch noch tiefer er*

greift als alles Schwarz der zur Schau getragenen. Und wie gesagt,

ist man ihnen erst einmal auf der Spur, so reiht sich überall, sei’s wo
es wolle, eins solcher feinen, liebenswürdigen Motive ans anderel Auf
eine Strecke von wenigen Minuten findet das Auge des Malers ihrer

eine ganz erstaunlich große Anzahl und Auswahl!

Ich denke insbesondere an einen kleinen verschwiegenen „Redder“

(d. i. auf gut Holsteinisch ein von Hecken oder besser gesagt Knicks

eingefaßter breiterer Weg zwischen zwei Feldern), der sich in der

Sommerfrische, wo ich in den letzten Wochen saß, gegenüber unserem

Hause hinzog — und während ich dort entlang schlenderte und fast

Schritt für Schritt stehen blieb und tausendfältige Schönheit in größter

Abwechslung fand, radelte, autelte, galoppierte und kariolte auf der

parallel zu meinem Schwertlilienweg, wie die Kinder ihn getauft hatten,

verlaufenden Chaussee die angeblich in der Sommerfrische die Natur

genießenwollende Menschheit dahin! — dem einen berühmten „Donner«

wetter! «Motiv", der einen berühmten Schönheit des Ortes, dem Strande,

zu! Ich habe manchmal, wenn mein Blick die Chaussee einmal streifte

und ich mir vorstellte, daß die guten Leute nun nach ein paar Minuten
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ausstiegen, sich am Strand umguckten, ihr Ah! und Donnerwetter! usw.

ausriefen, ihn eine kleine halbe Stunde pflichtschuldigst bewunderten

und sich dann „getaner Arbeit froh“ ins Wirtshaus setzten, halb be«

lustigt, halb bedauernd lächeln müssen. — An unzähligen Schönheiten

waren sie vorübergehuscht, um eine einzige zu finden — und die ward
ihnen bald schal, weil sie wiederum nicht imstande waren oder sich

nicht die Mühe gaben, sie in ihrer Abwechslung, in ihren Einzelheiten

so zu genießen, wie ich meinen Schwertlilienweg. Ihr Auge war eben

nur auf „Donnerwetterls Motive“ eingestellt, für andere war’s blind!

— ob von Haus aus, ob blind geworden?

Ich habe in dem entzückenden kleinen Städtel Stolberg im Harz

einmal eine ähnliche Szene erlebt. Kamen da zwei Radler vom Auers

berg herab angesurrt, sprangen auf dem Marktplatze ab, guckten zu

dem ob seiner merkwürdigen Treppe berühmten alten Rathause empor,

schauten, aufs Rad gelehnt, flüchtig einmal rechts und links hin, kauften

dem Händler ein paar Ansichtskarten ab, sprangen wieder auf — fertig

mit Stolberg, der entzückenden Domröschenstadt voll reizvollster archis

tektonischer und malerischer Schönheiten, mit deren flüchtigem Fests

halten ich schon über 14 Tage beschäftigt war! — und schnurrdiburr

waren sie wieder draußen! — Was sollten sie noch da, die berühmte

„Donnerwetter !s Schönheit", den Marktplatz, hatten sie ja gesehen!

Im ersteren Falle handelte es sich um das Sehen des Schönen in der

Natur, im zweiten um das Sehen von Kunstwerken auf Reisen —
täusche ich mich in der Befürchtung, daß die meisten von uns unter*

wegs auf der Suche nach packenden „DonnerwetterlsMotiven“ an einer

Unzahl ebenso oder weit schöneren Sachen auch so vorübereilen?

Man möchte annehmen, die schnellen modernen Verkehrsmittel trügen

die Schuld daran — dem ist aber nicht so, man kann z. B. am Eisen«

bahnfenster sitzend in ähnlicher Weise, wie ich am Schwertlilienweg

es machte, eine ganze Menge reizvoller kleiner Bildchen genießen,

nicht gerade solche Kleinigkeiten, wie ich sie oben nannte, aber im
Charakter doch ähnliche, nur räumlich umfangreichere Delikatessen,

die Höhe des Standpunktes in der Eisenbahn ist eine für landschaft«

liehe Blicke äußerst günstige. Und man beobachte einmal die Leute

am Eisenbahnfenster, ob deren Gebaren zeigt, daß für ihr Auge sich

solch ein Genuß an den andern reiht — meist, wenn sich's nicht um
eine Fahrt z. B. im Gebirg handelt, wo ein packendes Bild dem andern
folgt, gucken sie recht gelangweilt hinaus und geben’s mit der Zeit ganz
auf. — „Durch diese gottsträfliche Gegend muß ich Unglückswurm
nun alle Wochen zwei« oder dreimal fahren!" hörte ich einmal, während

J J7

Digitized by Google



einer Eisenbahnfahrt im herrlichen Moseltal jemand klagen! Nein,

die schnellen Verkehrsmittel sind's nicht, an denen die Schuld liegt,

wohl aber haben sie dazu beigetragen, die Neigung zum Auffallenden

zu verstärken, so weit, bis die meisten von uns zum Schauen des Intimen,

Stillen, Feinen überhaupt unfähig geworden sind! Mühelos können
wir ja auf Reisen vermittels unserer Verkehrsmittel eine ganze Menge
von auffallenden und deshalb berühmten Naturschönheiten und Kunst*

werken „pro Tag“ aneinander reihen — ich sage eigens „pro" Tag!,

um mich damit dem gedankenlosen, rein geschäftsmäßig die Einzel*

nummern des Programms im Reisehandbuch herunterleiemden Sehen

unserer meisten Reisenden anzupassen! — Eine ganze Reihe von Städten,

die einen Künstler jede für sich lange, lange Zeit beschäftigen: Goslar,

Wernigerode, Quedlinburg, Halberstadt, Ballenstedt, lassen sich so,

namentlich für den glücklichen Besitzer eines Autos, in einem Tage

„bequem abmachen", wie's manchmal im Reisehandbuch heißt. — Der
Eisenbahnreisende wird durch den Fahrplan ja „leider" manchmal ge*

zwungen, sich hier und da in einer alten Stadt länger, als er zum An*
schauen nötig hat, aufzuhalten! — ich kenne jemand, der sich in Heidel*

berg, in Heidelbergl bei 2‘/«*stündigcm Aufenthalt und schönstem

Wetter zwischen zwei Zügen die letzten 1’/* Stunden im Bahnhof
aufhielt!

Und wie die modernen Verkehrsmittel unzweifelhaft ein Stück zur

Förderung des oberflächlichen Sehens, des Sensationshaschens beim
Kunstgenuß (ich rechne hier das Anschauen der Schönheit in der Natur

als Übungsmittel für das Betrachten von Gemälden mit zum Kunst*

genuß) beigetragen haben, so ist ebenso unzweifelhaft umgekehrt das

Verzichtleisten auf diese Verkehrsmittel ein gutes Mittel, um sich wieder

ein vertieftes Sehen und Schauen zu erobern!

Wir sehen in unsern Tagen den Wandertrieb in noch nie dagewesener

Kraft, allen Verkehrsmitteln zum Trotz scheinbar, in Wirklichkeit sie

sehr wohl vernünftig benutzend, Wiedererstehen, und ich glaube, daß

uns darin ein nicht nur nicht übler, sondern sehr wertvoller Bundes*

genösse in unsern Bestrebungen für Vertiefung und Gesundung der

künstlerischen Kultur unseres Volkes erwächst! Ich halte das Wandern
geradezu für eins der ausgezeichnetsten Mittel zur Anbahnung eigenen,

selbstgewonnenen, gesunden, festwurzelnden vertieften Schauens — eines

Schauens, das nicht nach irgendwelchen Theorien oder Rezepten ledig*

lieh angelernt ist und mit diesen Theorien der Mode folgend wechselt!

— und damit zur Anbahnung gesunden, herzlichen Kunstsinnes!

Gewiß, wir kommen nicht so schnell auf der Landstraße vorwärts
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wie mit dem Auto! Aber einmal sind wir nicht an die Landstraße

gebunden, sondern können den kaum sichtbaren Waldweg, den schmalen

Pfad durchs Kornfeld gehen, können jeden Augenblick abschweifen,

wenn uns links oder rechts etwas Schönes zu winken scheint. Und zum
andern ist gerade das langsame Voranschreiten das richtige Tempo,
um unser Auge in zweckmäßiger Ruhe umherzuschicken und Eindrücke

pflücken zu lassen!

Und was reiht sich nicht unterwegs alles aneinander an natürlicher

Schönheit und menschlicher Kunst!

Farbenstimmungen, Farbenverbindungen aller Art — Farbeneinfach*

heit, Farbenzweiklang, sdreiklang bis zur fröhlichsten Farbenpracht!,

zarte Farben, kraftvolle Farben, leuchtende und gebrochene Töne, lachende

und düstere Töne, vornehme feine und packende gewaltige Farben*

Wirkungen, — die feinen Farben des Morgens und die weichen des

Abends, die frischen Farben des Frühlings, die leuchtenden Farben des

Sommers, die feurigen des Herbstes, die gebrochenen des beginnenden

Winters, das WeißsDunkel des Schneewinters, — in immer sich erneu*

emder Abwechslung schaffen Tages* und Jahreszeiten, Morgen*, Mittags*

und Abendsonne, helle und verschleierte Sonne, Abend, Mondnacht,

Nebel, Gewitterstimmung usw. im großen Landschaffsbilde, wie im

kleinen Blumenstilleben am Wegrand, am Meeresufer, wie im Gebirg,

im Dorf oder Städtlein, in jeder Gegend, die unser Fuß durchschreitet,

andere wundersame Farbenbilder. —
Linienschönheiten, seien’s die gewaltigen oder feinen Linien eines Ge*

birgs, seien’s die malerischen Umrisse eines turmgeschmückten Städtchens,

seien’s die vom Westwind zugestutzten charakteristischen Umrisse eines

baumgeschützten Örtchens oder Gehöftes an der Nordseeküste oder

seien’s die schönen Linien eines sich windenden Weges, eines Buchen*

waldes, auf den wir von oben her blicken, oder seine stolzen weißen

Stämme zur Seite unseres Weges, die Wellenlinien des Meeres oder

irgendwelches Linienspiel der Pflanzenwelt im Umriß des Baumes
wie in der pflanzlichen Kleinwelt. —

Linien* und Farbenschönheiten zusammen, sich hebend oder sich

durchkreuzend, in tausenderlei Gesamtstimmungen zwischen Stille und
Jubel, zwischen Anmut und Erhabenheit, zwischen Größe und einer

Fülle prickelnder Reize — bald die Farben nur die Begleiter kraftvoll

sprechender Linien, bald diese kaum zum Bewußtsein kommend vor

den überwältigenden Schönheiten der Farbe. —
Der Gegensatz von Licht und Schatten in seiner energischen Plastik,

im einzelnen wie im großen — denken wir an ein Landschaftsbild,
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dessen Vordergrund im tiefen Schatten liegt, während im Hintergründe

die Sonne eine Bergwand, einen hochgelegenen Ort, eine ferne Ebene,

eine ferne Insel bestrahltl — oder in seinem Spiel — denken wir an

die Wolkenschatten, die über eine sonnige Ebene huschen.

Das Leben in der Natur, von solcher Jagd gigantischer Wolken am
Himmel an bis zum Leben der uns über den Weg huschenden, um
uns gaukelnden Tierwelt, vom Dahinfegen des Sturmes über die Lande

an, der die Bäume im Kampfe sich biegen läßt, der das Kornfeld wie

ein Meer in wundersamen Wellen sich wiegen macht, bis zu all den

farbig malerischen oder sonstwie uns fesselnden, uns belustigenden oder

ergreifenden Szenen des menschlichen Lebens neben und auf unseren

Wegen usw. — Gewiß, vieles davon können wir sehr wohl auch sehen,

wenn wir in der Eisenbahn oder im Auto durch das Land rasen, aber

vieles, sehr vieles auch nicht, das erschließt sich uns erst, wenn wir

beschaulich durch das Land wandern — genau so, wie wir sehr wohl,

wenn uns ein Cicerone durch eine Gemäldegalerie jagt, einige be*

rühmte „Donnerwetter!* Motive" zu sehen bekommen, aber alles Da*

zwischenliegende, d. h. die große, große Mehrzahl des zur Schau Ge*
gestellten, und darunter vielleicht viel größere Perlen, nicht!

Ganz insbesondere ist das Wandern für das Sehen, Verstehen und
Genießen menschlicher Kunst in Stadt und Land der beste Weg.
Der Wanderer geht, indem er aus der freien Natur, an Zaun, Holz*

fällerhütten, einsamen Gehöften u. dgl. vorüberschreitend, allmählich

schrittweise in Dorf und Stadt gelangt, gewissermaßen selbst den Weg
nach, den die Kunst einst gegangen ist, und kommt so dazu, eine ganze

Anzahl von Gegenständen schon als zur Kunstbetrachtung gehörig,

wenn auch noch nicht als Kunstwerke selbst, mit zu betrachten, die

wir in unserer gewöhnlichen Anschauung, die die Kunst erst beim

reichgeschmückten Patrizierhaus oder der „garantiert“ gotischen Kirche

beginnen läßt, als völlig unwichtig, ja lächerlich, über die Achsel an*

sehen, trotzdem in ihnen die Anfänge unserer Kunst stecken: z. B.

die Erdgruben mit primitivem Dach drüber, die man in der Lüneburger

Heide noch heute als Rübenkeller u. dgl. benutzt, und die in ihrer

Anlage und Konstruktion den Beschreibungen Tacitus von derzeitigen

germanischen Wohnungen völlig entsprechen, die nur aus einem hohen

Dach bestehenden Schafställe der Heide, den Flechtzaun, der unseren

Alten das Mittel gab, Wände zu bilden, als sich ihr Haus aus der

Erde heraushob u. dgl. m. Wenn der Wanderer recht zuschaut, wird sich

ihm z. B. in der Lüneburger Heide der ganze Entwicklungsgang des

niedersächsischen Bauernhauses aus solch einer Erdhütte enthüllen,

40

Digitized by



Digitized by Google

HANS

THOMA,

Schwarzwaldlandschaft.





und anderswo wird’s ähnlich sein. Das Bauernhaus, das uns primitiv

erscheint, wird ihm schon als Endpunkt einer ganzen Entwicklungs«

reihe erscheinen, und er wird es natürlich mit ganz anderen Augen
anschauen.

Indem er die charakteristische Art des Landes während derWanderung
in sich aufnimmt, die Wurten, die riesigen Deiche, die vom Wind
erzeugte charakteristische schräge Umrißlinie allen Bauwerks z. B. an der

Nordseeküste oder charakteristische Züge anderer Landschaften kennen

lernt, während er vielleicht diese oder jene Wetterunbill am eigenen

Leibe erfahrt, wird er das einzelne Haus oder das ganze Dorf in erster

Linie als das verstehen und empfinden, was es in der Tat in erster

Linie ist, als ein schützendes „Obdach 1

*, dessen Gestalt innig mit der

Natur des Landes zusammenhängt — mit der Natur des Landes in

bezug auf Wetter, als auch auf die von ihr den Bewohnern aufge«

nötigte Betriebsart.

Es wird ihm einen ganz besonderen Genuß gewähren, wenn sich

ihm nunmehr mit einem Male die monumentale Sprache dieser ein*

fachen Architektur enthüllt, wenn da, wo er vielleicht sonst nur triviale

Alltäglichkeit sah, plötzlich die einfachen Umrisse der Häuser oder

des Dorfes anfangen , von grauer Vorzeit, von jahrhundertelangen

Kämpfen mit Wind und Wetter zu erzählen! Er wird keinen Augen«
blick im Zweifel sein, daß er dieses oder jenes einsame Gehöft in

seiner charakteristischen Lage, mit seinen Schutzbäumen usw. — mir

stehen gerade solche kürzlich geschaute Eiderstedter Hauberge vor

der Erinnerung! — daß er diese charaktervolle Dorfanlage mit ihren

sprechenden Umriß schon zur Kunst mitzuzählen hat!

Und wenn er nun eintritt und an allerlei kleinen Zügen sieht, wie

der menschliche Schönheitstrieb mit allerlei kleinen Mitteln, mit etwas

einfachem Schnitzwerk am Gebälk, an Tür und Fenster, mit Farbe, mit

natürlichem Grün oder Blumenschmuck außen, mit praktischer, netter

Einteilung und Einrichtung innen verstand, aus dem schützenden und
bergenden Obdach ein wohnliches schmuckes Heim zu machen, wenn
er in allerlei altem Gerät sieht, wie überall praktische Zweckmäßigkeit

in drolliger Erfindung mit fröhlicher Schmuckliebe sich einte, wird er

Genuß über Genuß finden! Ganz einfache Sachen schon, eine Tür«

lösung vielleicht, die so oder so sich ergab, eine Eckabschrägung an der

Straße, ein Anbau eines Hauses, ein nettes kleines blumiges Gärtchen,

die stille weiße, alte Kirche, die primitiven Kreuze des Dorftischlers

u. a. m. werden jetzt zu ihm sprechen, werden ihn fesseln, ihn lustig

überraschen, ihn ergreifen, ihn rühren — er hat auf seiner Wanderung
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den Schlüssel gefunden, der ihm die einem andern verschlossene Pforte

zum Verständnis der Eigenart des Ortes in seiner Kunst öffnete.

Es wird gar nicht selten sein, daß ihm solch einfache Schönheiten,

die er sich zuerst nur freut, jetzt auch sehen zu können, mit der Zeit

als besondere Delikatessen erscheinen werden, — wenn man während
des Wandems erst sehen gelernt hat, kann man im einfachsten, schmuck*

losen Hause, allein in seinen Verhältnissen, seinem Umriß, seiner Lage

im Grün u. dgl., im einfachen schmucklosen Dorfkirchlein, das keinerlei

historischen Stil aufweist, in der weihevollen Anlage des Dorf*

friedhofs wahre Wunder finden I Es sind gerade darin in unserem

Deutschland noch allerlei Entdeckungen zu machen, die in ihrer

Monumentalität, ihrer Weihe, ihrer Feinheit dem Wanderer lieber

werden, als hin und wieder gefundene berühmte, reichgeschmückte

Kunstwerke, die im Reisehandbuch mit drei Ausrufungszeichen ver*

zeichnet sind!

Von Ort zu Ort führt den Wanderer sein Weg. Er beobachtet,

wie die Grundzüge dieser einfachen Kunst in gleicher Landschaffsart

sich gleich bleiben, wie aber überall individuelle Sonderzüge im einzelnen

hinzutreten — eine andere Bemalung der Häuser, andere Gestalten

des Friedhofschmucks. — Er beobachtet, wie eine alte Volksgrenze

trotz gleicher Landschaftsform bedeutsame Änderungen hervorruft,

andere Ortsanlage, andere Hausart, anderer Hausschmuck, anderen

Kirchentypus. — Er beobachtet, wie die Form der Landschaft sich

ändert und darum derselbe Volksstamm dementsprechend seine Kunst

abgeändert hat. — Er kommt in ein landschaftlich wie volklich anderes

Gebiet und steht wie in einer neuen Welt!

Gerade das Beobachten der leisen, allmählichen, auf große elementare

Grundursachen zurückführbaren Veränderungen solch volkstümlicher

Kunst ist für den Wanderer ein ganz erlesener Genuß — es treten

als solche Ursachen zu den landschaftlichen und volklichen Bedingungen

noch alte politische Zusammenhänge, konfessionelle Verhältnisse, so*

ziale Zustände, die Nähe einer alten größeren Stadt oder einer alten

Handelsstraße u. a. hinzu. Nicht nur sind die einzelnen Beobachtungen

interessant, wichtiger, noch genußreicher ist der Einblick, den ihre Zu*

sammenstellung in eine vielfach übersehene Seite des Lebens der Kunst

gewährt! Man sieht damit, daß die Kunst eines Landes nicht be*

liebig sich gestaltet, sondern denselben ganz bestimmten Naturgesetzen

unterworfen ist, wie alle andern Lebewesen — die Kunst erscheint

einem hier geradezu als ein lebendes Wesen, das genau wie eine Pflanze

sich den natürlichen Grundbedingungen seiner Heimat anpaßt und ihnen
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gemäß seine Blüten entwickelt. Und man genießt nunmehr, dessen

bewußt, das wundersame feine Zusammenpassen unserer alten volks*

tümlichen Kunst im Bauernhaus und Dorfanlage mit der umgebenden
Landschaft doppelt!

Und wenn nun der Wanderer einer alten Stadt sich nähert, ist’s

ebenso. Er erkennt, wie auch sie in ihrer Lage, ihrem Grundriß, ihrer

Art, ihrem Umriß einer natürlichen, aus dem Heimatsboden heraus*

gewachsenen Blume gleicht, wie auch sie in ihren einfachsten Grund*
zügen schon ein interessantes Kunstwerk ist. Es wird ihm schon

Genuß bereiten, ihre aus den Bedingungen der Lage, der Volksart und
Hauptbetriebsart u. dgl. sich ergebende Anlage, ihre alten mit der des

benachbarten Bauernhauses grundgleichen, nur infolge der städtischen

andern Betriebsweisen, sowie der in der Stadt größeren fremden Ein*

flüsse so oder so abgeänderten Bauweisen zu beobachten. Auch in

der Stadt werden ihm vielfach gerade solche einfachen Sachen,

die man sonst vielfach übersieht, die nette Art einer den natürlichen

Verhältnissen fein entsprechenden oder sie kühn unterjochenden Platz*

bildung und «ausgestaltung, einfache, aber für Gegend und Volks*

art charakteristische Häuser, urwüchsige, drollige Techniken und
Schmuckgedanken u. dgl. als Delikatessen erscheinen.

Er wird, indem er von solch grundlegenden einfacheren Gegenständen

ausgeht und von da auf die reicheren Bauten u. dgl. übergeht, den

richtigen Maßstab für diese gewinnen. Er wird die einfachen natür*

liehen Grundzüge in ihnen wiederfinden oder sich klar werden, daß
es sich bei diesem oder jenem Gedanken dagegen um Fremdimport

handelt. Er wird den Kampf des Alteignen und Fremden in der

Bauweise der Stadt empfinden. Er wird in mancherlei, was man ge*

wohnlich leichthin für eine sonderbare, wohl gar unschöne „Entstellung“

eines „stilrichtigen“ Motivs, z. B. der Renaissance ansieht, das Streben

des Eigenen sehen, sich mit dem Fremdling auseinanderzusetzen. Er

wird manchmal zu genau dem entgegengesetzten Urteil kommen: er

wird statt der Entstellung ein kraftvolles, schätzenswertes Neueigenes

darin empfinden! Ja, Entstellungen wird es überhaupt für ihn nicht

geben, — nur interessantes Leben, Spiel und Ringen zwischen alt und
neu, heimisch und fremd, Notwendigkeit und Schmucklust: Keimen,

Entwickeln, Aufblühen, Fruchtbringen und neues Keimen, Entwickeln

usw. in steter Aufeinanderfolge durch die Zeiten! Die ganze Ent*

wicklung der Baukunst der Stadt durch alle Zeiten ihres Bestehens wird

sich ihm — oft lückenlos — in stufenweiser allmählicher Reihe offen*

baren, und sieht er erst Lücken, so wird das Spüren nach Resten der
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alten Architektur, die Anhaltspunkte für die Ausfüllung dieser Lücken

bieten, eine ganz besondere Freude gewähren! Es ist ein ganz anderes

Verstehen und Genießen der Stadt, als wenn jemand etwa mit der

Eisenbahn im Mittelpunkt angekommen, erst die paar berühmten Prunks

bauten beschaut und dann nach noch sonst vorhandenem Interessantem

Umschau hält — der fangt da mit der letzten Seite des Buches an

und hat damit das Auge und Verständnis für die ersten verloren! Was
dem Wanderer, der allmählich hineingekommen ist, mit Recht sehr

interessant erschien, wird diesem sozusagen mitten hinein Geflogenen

leicht völlig reizlos erscheinen — was dem letzteren als Sehenswertestes

oder allein Beachtenswertes erscheint, wird der Wanderer infolge seiner

gewonnenen Fähigkeit verständnisvollen, natürlichen Sehens oft durch

etwas anderes weit übertroffen finden, es wird ihm nicht selten nur

als eine fremdartige Kuriosität erscheinen. Nur als Kuriosität, aber damit

nicht uninteressant, sondern sogar im Gegenteil noch weit interessanter

als jenem Eisenbahnfremden — ihre Schönheit an sich wird ja auch

er sehen, aber ein zweites Interessantes wird er in ihrer Fremdartig«

keit finden, die Erwägung: wieso kommt diese Merkwürdigkeit an

diesen Platz? Und damit werden interessante historische Verhältnisse,

Handelsbeziehungen u. dgl., auf die ein anderer gar nicht verfällt, sich

ihm eröffnen, die Gestalt eines einzelnen merkwürdigen Mannes, die

mit dieser „Kuriosität“ verknüpft ist, wird vor ihm auftauchen u. a. m.

Unbefangenes eigenes, verständnisvoll gerechtes, nach allen Seiten

hin bereichertes und vertieftes und sich stetig weiter bereicherndes

und vertiefendes Sehen und damit unendlich vermehrtes und ver«

tieftes, insbesondere noch herzlicher, inniger gewordenes Genießen, das

sind die Früchte des Kunststudiums auf der Wanderungl
Auch gegenüber neuer Kunst, die dem Wanderer unterwegs vor

Augen kommt, oder die ihm, ist er daheim, auf der Straße, auf der

Ausstellung oder sonstwie entgegentritt! Wie ihm sein intimes Kennen«

lernen der Schönheit in der Natur und im Menschenleben die Mittel zu

vertieftem Verständnis und Genuß in moderner Malerei und Skulptur

gewährt — mancherlei monumentale Szenerien und Szenen werden ihm
in bezug auf letztere insbesondere unterwegs die Augen öffnen! —
so gibt ihm das Verständnis für natürliche, gesunde alte Architektur

als Ergebnis natürlicher Verhältnisse und die gewonnene Wertschätzung

auch einfachster, aber sprechender und die Merkmale gesunden Wesens
an der Stirn tragender Bauformen die Mittel an die Hand, auch die

Bestrebungen der modernen Baukunst einsichtsvoll zu beobachten und
sich des gottlob sich mehrenden Guten in ihr herzlichst zu freuen!

44 O. Sch windragheim>Altona.
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MEISTER WILHELM VON HERLE
Die Geschichte hat uns einige Namen überliefert, die durch die

geistige Übermacht der sie tragenden Persönlichkeiten viele andere,

vielleicht glanzvolle Namen im Laufe der Zeiten vergewaltigten, aus*

wischten und die Taten ihrer Träger mit sich verknüpften — denn die

Nachfahren, denen die Namen der unbedeutenderen Epigonen des

Großen entfielen, häuften auf den seinigen, der wie ein Leuchtfeuer,

all die kleinen Lichter in der Nacht des Vergessens überstrahlend, stets

in die Gegenwart herüberlohte, alles was seiner Wesensart harmonisch

war, und so kristallisierten sich die Taten der Zeitgenossen sowohl

wie der Nachfolger, ja, nicht selten die Großtaten der Vorfahren an

seine Person. Namen wie Homer, Moses und andere — und auch

der eines Till Eulenspiegel, des genialischen Narren, gehören hierher.

Daß aber eine Persönlichkeit nur überaus wenig, vielleicht gar nichts

von dem geschaffen hat, was die Nachwelt begeistert unter schmetternden

Lobesfanfaren ihr zueignete, klingt hiernach nicht recht glaubhaft —
und doch muß man, nachdem im vergangenen Jahr von mehreren

Werken jenes altkölnischen Meisters Wilhelm von Herle, unter dessen

Namen aller Wahrscheinlichkeit nach die Werke einer ganzen Reihe

von Künstlern zusammengefaßt werden, der schöne Nimbus der Echt*

heit gefallen ist, sich darauf gefaßt machen, daß vielleicht in Zukunft

anstatt der vielen Ausrufungszeichen ein großes Fragezeichen hinter

die Taten des dunklen Meisters Wilhelm zu malen ist. — Seine Person*

lichkeit selbst wenigstens ist ja nicht so ganz dunkel. In dem Buch
„Columbae" des Schreins „Scabinorum“ zu Köln wird seiner und seines

ehelichen Weibes Jutte in Urkunden über den Erwerb von Erb* und
Leibrenten zu mehreren Malen Erwähnung getan, ebenso in einigen

Stadtrechnungen, und besonders in den „Fasti Limpurgenses“, einer

wohlbeschriebenen „Chronick von der Stadt und den Herren zu Limpurg
auff der Lahn“ gedenkt seiner Tilman Elhen von Wolfshagen mit

höchstem Lobpreis in der bekannten Stelle: „1380. In diser zit was ein

meler zu Collen, der hiß Wilhelm. Der was der beste meler in Duschen
landen, als er wart geachtet von den meistern, want he malte einen

iglichen menschen von aller gestalt als hette ez gelebet“. Aber dieser

ganze Superlativ kann für uns nichts besagen, da sich der Chronist

allzugern in überschwenglichen Ausdrücken ergeht, was bei seinem

engen Gesichtskreis, von dem seine Chronik überall zeugt, nur natür*

lieh ist. Auch daß Meister Wilhelm einigemal in Stadtrechnungen

von Köln genannt wird, während gewöhnlich kurzweg ohne besondere
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Namensnennung darin vom „Mahler“, also vom Maler des Magistrats

gesprochen wird, läßt nur darauf schließen, daß man Meister Wilhelm
ausnahmsweise mal beschäftigt hat, weshalb sein Name besonders, der

Unterscheidung halber erwähnt wurde, was bei dem bekannten regel*

mäßigen Stadtmaler überflüssig war.

Im Laufe der Zeiten schrieb man ihm, bald mit einem respektablen

Aufwand von Gelehrsamkeit, bald ex consensu omnium gentium, wie

Clemen treffend sagt, eine große Reihe von Werken zu, wie die hl.

Veronika mit dem Schweißtuch, einen kleinen Hausaltar, der sich

früher in einem Nonnenkloster zu Andernach befand, eine Kreuzigung

Christi mit dem Donator Heinrich von Ryn, eine Folge von fünf«

unddreißig kleinen Bildern mit Darstellungen aus dem Leben Christi

nebst dem Jüngsten Gericht, die Madonna mit der Erbsenblüte, einige

Wandgemälde in St. Severin zu Köln, ferner die Wandmalereien im

Hansesaale des Kölner Rathauses und endlich unter manch anderen

Werken noch zwei, die im letzten Jahr so viel von sich reden machten,

den Clarenaltar und die Madonna mit der Wickenblüte. — Von dem
ersteren, der auf der alten Mensa im Kölner Dom als Hochaltar auf*

gerichtet stand, sollten vor einiger Zeit Kopien für die Marienburg

angefertigt werden. Man nahm erstmal nur die Flügel von ihrem

hohen Platz herab — bemerkte hier aber gleich, daß sie sich in einem

überaus verkommenen, wüsten Zustand befanden und eine Reinigung

unumgänglich notwendig sein würde.

Diese ging im Atelier des tüchtigen Restaurators Fridt vor sich, und
was dabei zum Vorschein kam, sei mit den eigenen Worten Professor

Clemens, dem wir die folgenden Entdeckungen hauptsächlich zu ver«

danken haben, wiedergegeben: „Zuerst kamen die Außenflügel an die

Reihe, nachdem die obere deckende Schmutzschicht abgewaschen war,

traten hier die ganz groben, derben, neueren Übermalungen zutage

(verschiedene übereinander). Der ganze Fond, die Architektur: die

feine Finalenzeichnung war in barbarischer Weise und total mißvers

standen überschmiert, eine Art Baluster war hier eingefügt, die Krabben

waren durch etwas wie Krautköpfe ersetzt. Die großen einzelnen

Heiligenfiguren von den Außenseiten waren weiter total übermalt, es

kamen zum Teil ganz andere Umrisse zum Vorschein, einige Gewänder
hatten ein verspätetes Rokokomuster erhalten, darunter saß das echte

gotische Dessin, manche Hände saßen an ganz anderer Stelle, und
zuletzt durfte man sich auch hier an die Köpfe wagen, an die wir

zuerst nicht heran wollten — und auch hier verschwand die obere

Schicht sehr rasch, und darunter tauchten die alten Köpfe auf. Ganz
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andere Gestalten standen zuletzt da, strenger, von einem großartig

bewegten Duktus der Umrißführung, die Köpfe mit der charakteristischen

Zeichnung, den scharf umränderten geschlitzten Augen, den von deut*

liehen Konturen umgebenen Haarmassen“. So kommt eine Über*

raschung nach der andern, zumal die Übermalungen ganz lose auf

den alten Farbschichten saßen, was zugleich darauf schließen ließ,

daß sie noch jung waren — da sie, kurz nach Fertigstellung des Urs

bildes aufgetragen, mit dessen Farbschicht zweifellos eine untrennbare

Verbindung eingegangen wären. So springt denn plötzlich die größte

Überraschung herein. „Man konnte sich winden, wie man wollte —
hier gab es keinen anderen Ausweg: hier lagen Übermalungen einer

ganz neuen Zeit des 19. Jahrhunderts vor. Das Kreuzigungsbild auf

der Tür des Mittelstücks sah am stärksten übermalt aus. Bei der

Reinigung des Gemäldes fanden sich zwei andere Gekreuzigte unter

diesem Bild, so daß nun auf einmal sechs Arme in ganz verschiedenen

Höhenlagen erschienen. Und auf der Rückseite dieser Tafel hatte der

Restaurator, um den Grund zu füllen, Papier verwendet, und unter

dem gleichen Muster wie auf der Vorderseite erschien hier aufgeklebt

ein quartgroßes Stück Zeitung vom Jahr 1861!"

Man kann sich eines Lächelns schlecht erwehren, wenn man nun
an die Lobeshymnen denkt, die ein Kugler, Schnaase, Förster usw.

vor dem Clarenaltar angestimmt haben, denn was da bona mente zum
größeren Ruhme Meister Wilhelms gesungen war, galt lustigerweise

einem ganz modernen Werke — einer Fälschung! Was uns da aber jetzt

aus den Bildern anschaut, wäre eher würdig, gepriesen zu werden,

denn ein großartig harmonisches, einheitliches Werk im strengen Stil

der reifen Kölner Gotik hat uns die Hand des Restaurators aufgedeckt,

und besonders „die gereinigten unteren Darstellungen auf den Innen*

seiten der Außenflügel stellen in ihrer delikaten Grazie und ihrer fein

empfundenen Führung der Umrisse der Qualität nach wohl das Beste

und Köstlichste dar, was die damalige Malerei in Westdeutschland

zu schaffen imstande war . . . .“ Wenn ich nun betone, daß zwischen

den hier freigelegten Köpfen und denen des Hansesaales eine auf*

fällige Verwandtschaft besteht, wird mancher aufhorchen — und das

Ergebnis der raschen, stillen Kombination wird sein: also hat Meister

Wilhelm doch den Clarenaltar gemalt! — Bei weitem nicht — darum
nicht; denn dann müßte wenigstens erst erwiesen sein, daß er den

Hansesaal ausgemalt hat. Wie er aber zu dem Ruf gekommen ist,

das ist ebenso wunderlich wie einfach zugegangen. Auf Grund mancher

Forschungen und Entdeckungen war man zu dem Resultat gelangt,
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daß im Jahr 1370 die Summe von 220 mr (was nach unserem Gelds

wert za. 8000 Mk. sind) pictori pro pictura domus civium von der

Stadt ausgezahlt worden war. Bei dieser auf die Ausmalung des

Hansesaales bezüglichen Stelle war eben der Maler wiederum nicht

mit Namen angegeben, in einigen anderen Rechnungen aber kam der

Meister Wilhelm vor: ergo hatte er den Rathaussaal ausgemalt! —
Man wird also wohl von neuem die Worte FirmenichsRichartz’ würdigen

müssen, daß man auch nach eingehender Erwägung und Prüfung des

uns erhaltenen wissenschaftlichen Materials davon absehen muß, irgend»

welche altkölnische Gemälde als Werke des berühmten Meisters Wilhelm
anzusprechen.

Dies gilt auch für das zweite — oder vielmehr das eigentliche Streits

objekt, für die Madonna mit der Wickenblüte aus dem WallrafsRichartzs

Museum zu Köln. Hier jedoch ist die Frage, ob man es mit einer

Fälschung zu tun hat, nicht so leicht zu entscheiden, da das reizende

Triptychon im Gegensatz zum Clarenaltar, der sich eben in einem

ganz desolaten Zustand befand, vorzüglich erhalten ist, — nur die

Blüte hat einen verdächtigen, bis auf den Grund gehenden Riß. Die

Meinungen bezüglich der Echtheit haben sich in zwei Lager gespalten;

besonders seitdem auch Wilhelm Bode im „Cicerone“ Stellung zu der

Frage genommen hat und unter die um Hagelstange, den Direktor

des WallrafsRichartzsMuseums, versammelten Getreuen getreten ist,

der dafür plädiert, man solle die Madonna nicht in die Wäsche tun.

Aber auch eine Autorität wie Bode wird den Zweifel an der Echt»

heit nicht beheben können, nachdem dieser so riesige Dimensionen

angenommen hat — was ja auch allzu natürlich und begründet ist,

wo Kustos Dr. Braune und Prof. Dr. Karl Voll sowohl dies Werk,
wie die an selbiges lebhaft erinnernde, ähnliche Madonna mit der

Erbsenblüte — hier trägt zur Abwechselung nicht die Madonna, sondern

das Kind die Blume! — nach mehrtägiger Untersuchung als Fälschung

aus dem Anfang des neunzehnten Jahrhunderts bezeichnet haben, und
letzterer sogar ankündigte, die Liste der Fälschungen altdeutscher,

speziell altkölnischer Bilder habe erst begonnen. Auch die Begründung
Bodes, daß die ganze Komposition, Empfindung, Zeichnung, Färbung,

Malweise usw. das vielberufene Altärchen als ein völlig echtes Werk
charakterisiere, kann heute nicht mehr als durchschlagender Beweis

gelten, da wir Maler besessen haben und besitzen, die mit einer

unglaublichen technischen und seelischen Anpassungsfähigkeit in der

Mals und Empfindungsweise einer längst versunkenen Zeit aufges

gangen sind und da heraus geschaffen haben, was uns augenblicklich
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wiederum trefflich durch die Stahlschen Werke aus dem Venedig

des Quattrocento (in der Großen Berliner Kunstausstellung) dargetan

wird. Bode selbst gibt dies auch zu, wo er von zwei anderen, eben»

falls im Wallraf»Richartz»Museum befindlichen „entzückenden kleinen

Tafeln mit einzelnen Heiligen auf Goldgrund“ spricht, die gleichfalls

als Falsifikate jener neukölnischen Romantikerschule aus dem Anfang
des 19. Jahrhunderts erkannt wurden und „beweisen, wie vielseitig

diese neu erwachende deutsche Kunst in Köln im Anfang des vorigen

Jahrhunderts war, und wie sehr sie es verstand, sich in die so

schwärmerisch von ihr verehrte alte kölnische Kunst hineinzuleben.“

Endlich kann der von Bode als Beweis für die Echtheit zuletzt ange»

zogene Umstand, daß diese neukölnischen Bilder keine Risse aufweisen,

während dies bei der Madonna mit der Wickenblüte der Fall ist,

nicht als stichhaltig angesehen werden, wenn man nur bedenkt, welche

verschiedenen Zusätze und Bindemittel die einzelnen Maler im Laufe

ihrer Praxis bei Herstellung des Farbmaterials verwenden.

Trotz alledem wage ich nicht dafür zu stimmen, sich mit einer

„Restauration“ an dies Werk heranzumachen. Es steht bei seinem

Publikum in höchster Gunst — mit Recht, denn nicht nur das Antlitz

der Madonna, die voll verhaltener inniger Mutterfreude auf ihr Kind

blickt, sondern auch das des Krausköpfchens auf ihrem Arm, das in

der Linken einen mächtigen Rosenkranz mit dicken goldenen Kugel»

perlen trägt, während es mit dem anderen Patschhändchen das feine

Kinn der Mutter zu streicheln sucht, ist von überaus hohem Liebreiz.

Sein Gesicht ist allerdings glücklich fast bis in den Nacken verdreht

worden, damit es nur gar mit seinem lieblich»naiven Ausdruck und
seinen großen schönen Augen recht von der Kunst des Malers erzählen

könne. Die Färbung und Zeichnung des Bildes zeugt von einer außer»

ordentlichen maltechnischen Virtuosität. Die Temperafarben, deren

unübertreffliche Behandlung man nicht genug bewundern kann, sind

von großer Zartheit und doch von einer Leuchtkraft und Glut, wie

sie sonst nur mit öl erreicht wird, so besonders der Purpur und das

Blau der Gewänder mit ihren tiefen satten Tönen. Dazu kommt noch,

daß die Farben in ihren Übergängen von einer wunderbaren Weich»

heit sind, weshalb sie wie ineinandergeschmolzen erscheinen. — Sollte

nun dies Gemälde auch eine Fälschung sein, es ist tatsächlich so köst»

lieh, daß wir uns lieber ein schönes Idol erhalten sehen wollen, als

vielleicht nach der Wäsche vor einer traurigen, kläglichen Leere zu

stehen. Die Restaurationswut hat schon so manches Stück Schönheit

und Poesie aus dem Land hinaus — restauriert. Was beim Clarenaltar
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geglückt ist, braucht hier noch lange nicht zu glücken. Und wenn
wirklich was darunter stäke, über den bekannten Meister Wilhelm
würde es uns gewißlich auch nichts Neues mehr erzählen können und
zur Auffrischung seiner Ruhmesgloriole kaum noch nötig sein.

Alwin Rath.

VON DER BAUKUNST DES LETZTEN JAHRES
Nicht jedes Jahr kann einen deutlich wahrnehmbaren Fortschritt,

eine weithin sichtbare Richtungsänderung in der Baukunst bringen.

Auf Zeiten ungestümen Werdens, in denen neue Gedanken flammend
hervorbrechen, folgen naturgemäß ruhigere Zeiten, in denen das Auge
der Mitlebenden nur schwer ein Fortschreiten der Entwicklung wahr*

nehmen kann. Spätere Geschlechter erst werden beurteilen, ob ein

Fortschritt überhaupt vorhanden war, und erst aus einer größeren

Reihe von Jahren entnehmen können, in welcher Richtung sich die

Entwicklung bewegt hat.

Solch ein ruhiges Baujahr liegt hinter uns. Eine Erscheinung, die

— wie beispielsweise die Darmstädter Ausstellung 1901 — einen Wende*
punkt oder den Anfang einer neuen Ara bedeutete, ist nicht zu ver*

zeichnen. Die Umkehr in der Baukunst, die in den letzten Jahren

des vorigen Jahrhunderts begann — d. h. die Abkehr von der Nach*
empfindung früherer Baustile und Rückkehr zu naturgemäßem bau*

künstlerischem Schaffen — hat sich im allgemeinen auf der ganzen

Linie vollzogen. Selbst Behörden, die naturgemäß immer etwas schwer*

fällig im Verlassen altgewohnter Geleise sind, haben von der neuen

Richtung gelernt und arbeiten, bald bewußt, bald unbewußt in ihrem

Sinne. Wenn hie und da noch ein Bau entsteht, der nach der alten

Weise in genauer Anlehnung an einen historischen Stil ausgefiührt

ist, wirkt er auf weitere Kreise heute schon unwahr und befremdend.

Die neue — oder vielmehr uralte, nur wieder neu entdeckte — Art

baukünstlerischen Schaffens aus dem Zweck und dem Material heraus ohne
kunstgeschichtliche Nebenabsichten und rückschauende Maskierungs*

versuche ist so ziemlich Allgemeingut geworden und steht jetzt im

Begriff, sich ohne Hast und ohne Sprünge weiter zu entwickeln und
sich den neuen Anforderungen der Zeit immer mehr anzupassen. Vor
Stillstand und Versumpfung bleibt sie dabei ganz von selbst bewahrt

durch die große Zahl neuartiger Aufgaben, die fast täglich an den

Baukünstler herantreten.
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Zu der hier skizzierten Ruhe in der Entwicklung der Baukunst hat

natürlich auch die schlechte wirtschaftliche Lage, haben vor allem die

unsicheren politischen Verhältnisse unseres Vaterlandes ihr Teil beb

getragen. Denn infolge dieser Verhältnisse ist auch im letzten Jahre,

wie schon für das Jahr vorher an dieser Stelle festgestellt werden
mußte, sehr wenig gebaut worden; viele führende Ateliers lagen brach

oder mußten sich an aussichtslosen Wettbewerben beteiligen, um ihre

Hilfskräfte zu beschäftigen. Die Baukunst aber braucht zu ihrer Ent*

wicklung den lebendigen Ansporn, den nur die wirkliche Ausführung

in Stein und Eisen geben kann. Auf dem Papiere kann sie sich nicht

entwickeln.

Die im verflossenen Jahr ausgeschriebenen Wettbewerbe wiesen unter

diesen Umständen auch allgemein eine starke Beteiligung auf, und
viele gute Baugedanken sind in den Entwürfen niedergelegt, die, von
der Glücksgöttin nicht begünstigt, unausgeführt in den Mappen ihrer

Erschaffer ruhen; man darf nicht achtlos an ihnen vorübergehen, da

sie einen erheblichen Teil der architektonischen Gesamtleistung des

Jahres darstellen.

Zwei Wettbewerbe besonders haben lebhaftes Interesse hervorgerufen,

der eine, weil es sich um ein altehrwürdiges und bei Einheimischen

und Fremden berühmtes Stadtbild handelte, der andere, weil eine

durchaus neue und in hohem Maße zeitgemäße Aufgabe zu lösen war.

In München sollte ein Geschäftsgebäude für das Polizeipräsidium
auf dem Gelände des sogenannten Augustiner*Stockes errichtet werden,

wobei das eigenartige Stadtbild, das durch die Michaelskirche, die

alte Mauthalle (früher Augustinerkirche) und die Türme der Frauen*

kirche charakterisiert wird und den Münchnern sehr ans Herz ge*

wachsen ist, tunlichst in seiner Gesamtstimmung erhalten werden sollte.

Es war dabei freigestellt, die Mauthalle selbst abzubrechen oder in

irgendeiner Weise wieder zu verwenden. Nun — ein Entwurf, der

die Wünsche aller vollkommen befriedigt hätte, ist wohl nicht ein*

gegangen. Immerhin sind reife und interessante Lösungen genug ge*

funden worden, daß man aut ein gutes Gelingen des Bauprojektes

hoffen darf. Charakteristisch für unsere pietätvolle, vor rücksichtslosen

Neuerungen zurückschreckende Zeit ist es, daß fast alle Bewerber für

die volle Erhaltung der Augustiner*Kirche eintreten und auch unter

den preisgekrönten Entwürfen nur ein einziger einen Neubau an ihrer

Stelle vorsieht.

Auf ein ganz anderes Gebiet führt der Wettbewerb für eine Luft*

schiffbauhalle für den Grafen Zeppelin. Wenn etwas zeitgemäß
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ist, dann ist es diese Aufgabe, die für den rechnenden Konstrukteur

wie für den bildenden Künstler gleiches Interesse bietet. Es handelt

sich darum, eine Halle zu schaffen, in der der Bau von Riesenluft*

schiffen des Zeppelinschen starren Systems, gegen Witterungseinflüsse

geschützt, vorgenommen werden kann und die auch fertigen Luft«

schiffen als Unterkunft dienen soll. Die besonderen Anforderungen

gegenüber anderen Hallen von ähnlicher Größe waren: große Feuer*

Sicherheit, gute Isolierung, vor allem gegen Sonnenstrahlen, und die

Anlage einer Torkonstruktion, die rasch ein ganzes oder teilweises

öffnen der etwa 40 m breiten und 20 m hohen Austrittsöffnung er*

möglicht. Im Innern waren Laufkräne und Arbeitsgalerien anzuordnen.

Von der großen Zahl der eingegangenen Entwürfe sind etliche in

Eisen mit ausgemauerten oder verschalten Wänden, etliche in Eisen«

beton konstruiert. Es erscheint bemerkenswert, daß das Preisgericht

sich entschieden für die Eisenkonstruktion ausgesprochen hat, denn
kein einziger Eisenbetonentwurf ist eines Preises würdig befunden

worden. Den ersten Preis und die Ausführung errang die Maschinen-

bauanstalt Flender, was ihr architektonisch leider recht nüchterner

Entwurf wohl konstruktiven Vorzügen, besonders der glücklichen

Lösung der Torkonstruktion, verdankt. Künstlerisch stand der mit

dem zweiten Preise ausgezeichnete Entwurf zweifellos höher, den Bruno
Möhring, mit der Gutehoffnungs*Hütte in Oberhausen zusammen, ge*

schaffen hat (siehe Abbildung). Der neuen Aufgabe geht dieser Ent*

wurf in durchaus neuzeitlicher Auffassung zu Leibe und schafft aus

einem Granitsockel, ausgemauertem Eisenfachwerk und den großen

achtteiligen Toren mit den seitlichen Türmen, in die sie beim öffnen

hineingeschoben werden, ein prachtvoll einheitliches Ganzes von be*

zwingender Größe und ruhiger Eleganz. Es ist sehr zu bedauern,

daß dieser Entwurf nicht zur Ausführung gelangt; es wäre der würdige

künstlerische Ausdruck für Deutschlands ruhmreichen Luftschiffbau

geworden.

Aber nicht nur „Mappenarchitektur" hat der Chronist des verflossenen

Jahres zu verzeichnen. Wir haben auch einen Bau fertig werden sehen,

der — ganz ein Kind unserer Zeit — sich wohl den besten Werken
aller Zeiten an die Seite stellen kann: Das ist das Tietzsche Waren*
haus in Düsseldorf von Josef Olbrich, der die Vollendung seines

Werkes leider nicht mehr erleben durfte. Also auch eine neuzeitliche

Aufgabe, in der der zukunftsfroheste, phantasievollste und feinsinnigste

zeitgenössische Architekt vielleicht sein reifstes Werk gegeben hat.

Die eine Abbildung gibt die Außenansicht, die andere Abbildung die
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große glasüberdeckte Halle im Innern wieder. Olbrich, der durch seine

eigenartige neue Formenwelt die Zeitgenossen teils bezaubert, teils er«

schreckt hat, hat sich hier zu klassischer Ruhe und großer Straffheit

in Aufbau und Gliederung durchgerungen. In diesem Werke ist kein

Haschen nach blendenden Effekten, die Vertikale beherrscht in wuch«
tigen Granitpfeilem den Gesamteindruck, wie auch bei anderen Waren»
häusem: aber die Detailierung und der schöne Rhythmus der höher

gezogenen Mittelrisalite mit den kugelförmigen Dachabschlüssen geben

ihm etwas ganz Eigenartiges und erheben es über seine Vorgänger.

Daß Olbrich im Innern Hervorragendes schaffen würde, war nicht

zweifelhaft. Hier war er an keine Rücksicht auf die Umgebung ge«

bunden und konnte mit dem reichen Schatz seiner Phantasie frei schalten.

Ganz besonders gerühmt wird die Wirkung des großen Lichthofes,

mit der gewölbten, weißgelben, lichtdurchfluteten Decke aus Prismen»

gläsern.

Den anderen Bauten des Jahres fällt es schwer, sich neben diesem

Meisterwerk Geltung zu verschaffen. Allenfalls wäre noch das Stadt«

theater in Lübeck von Martin Dülfer als ebenbürtig zu nennen,

das in derselben kraftvollen monumentalen Art gehalten ist wie die

früheren Theaterbauten desselben Künstlers; zwar, wie mir scheinen

will, nicht mehr von der Ursprünglichkeit und Frische seiner ersten

Werke, aber doch, wie sie, von durchaus origineller und neuzeitlicher

Prägung.

Mehr Anklänge an alte Vorbilder, wenigstens in den äußeren Formen,

zeigt die große Ausstellungs* und Festhalle in Frankfurt am
Main, die Friedrich von Thiersch gebaut hat. Die Grundrißlösung

ist auch hier durchaus selbständig, und die Konstruktion der großen

Kuppelhalle, die von der Maschinenbauanstalt Nümberg«Augsburg
herrührt, zeichnet sich durch besonders großzügige und kühne Erfindung

aus; daher ist dieser Bau, trotzdem seine Einzelformen den unbedingt

Modernen vielleicht nicht befriedigen werden, seiner Gesamtauffassung

und innerem Wesen nach ein neuzeitliches Werk.
In gewissem Sinne einen Gegensatz zu dieser reifen und ruhigen Ar«

beit bildete das Haus des Berliner Lehrervereins, dessen Architekten

Hans Toebelmann und Henry Groß sind; allzusehr merkt man hier den
Wunsch, eigenartige und neue Formen zu finden, mit denen das Haus
in überreicher Weise beladen ist.

Eine interessante Aufgabe war Heinrich Straumer in einer ein»

gebauten Kirche in Schöneberg gestellt: Wohnhäuser und Kirche

sollten auf einem Grundstück vereinigt werden. Man kann nicht sagen,

4 J3

Digitized by Google



daß es ihm völlig geglückt sei, die beiden so grundverschiedenen Sachen

in künstlerischen Einklang zu bringen: Man behält immer das Gefühl,

als ob Kirchen« und Wohnhausfassaden in verschiedenem Maßstabe

gezeichnet wären.

Wenig glücklich war man in Charlottenburg mit monumentaler

Baukunst. Hier ist nach langjährigen Verhandlungen, Wettbewerben

und der Öffentlichkeit verborgenen Kämpfen endlich die Brücke in

der Berlinerstraße vom Stadtbaurat Brettschneider als Ingenieur

und Bernhard Schaede als Architekt vollendet worden. Sie soll

einen bedeutungsvollen künstlerischen Abschluß der breiten Haupt»

straße der Stadt nach dem Tiergarten zu bilden, ein Gegenstück zum
Brandenburger Tor, das sich am andern Ende der Charlottenburger

Chaussee erhebt. Aber aus einem Gegenstück ist sie zu einem Gegen»

beispiel gewordenl Ohne inneren und mit geringem äußeren Zu»

sammenhange stehen zwei Säulenhallen und zwei große säulenartige

Lichtträger einander gegenüber, die ihrerseits wieder mit der Brücke

gar nichts zu tun haben. Die Architektur ist mit großem Fleiß und
viel Liebe durchgearbeitet, bietet auch manche schöne Einzelheiten —
aber das Ganze wirkt gequält, zusammengetragen, schwunglos. Von
den Skulpturen des Bildhauers Baucke schweigt man lieber ganz.

Es ist traurig, wie immer und immer wieder gerade in der Reichs*

hauptstadt monumentale Bauaufgaben nicht in die rechten Hände
kommen. Und, als ein wirklicher Künstler endlich einmal einen großen

staatlichen Auftrag erhalten hatte, da hat ihn der Tod vorzeitig ab»

berufen: Alfred Messel, der sich trotz Krankheit doch noch mit aller

Kraft und feurigem Eifer auf die Bearbeitung der Pläne für die Museums*
neubauten gestürzt hatte, ist im März ds. Js. gestorben. Ob nun
sein Nachfolger am Museumsbau alles das in Wirklichkeit umsetzen

wird, was Messels inneres Auge in die Entwürfe hineingesehen hat,

wird die Zukunft lehren. Ganz so wird es sicher nicht werden, als

wenn der Meister selber sein Werk hätte durchführen dürfen. Messels

Tod gehört zu den wichtigsten Ereignissen der Baugeschichte des letzten

Jahres. Zu einem Nachruf aber ist hier nicht der Ort; auch sind ihm
schon so zahlreiche Gedenkblätter gewidmet, so viele Kränze gewunden
worden, wie seit langer Zeit keinem Architekten. Er war der einzige

volkstümliche Baukünstler unserer Tage — oder wurde es wenigstens

nach seinem Tode —, und wenn die Lobredner zum Teil wohl allzu»

überschwengliche Lieder angestimmt haben, so hat das doch vielleicht

das Gute, die große Menge überhaupt wieder einmal für die Baukunst

und einen ihrer Träger interessiert zu haben.
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Denn das ist es ja, was uns immer noch hauptsächlich fehlt: reges,

teilnehmendes Verständnis des ganzen Volkes für die Werke
der Baukunst, die schließlich doch am längsten noch späteren Ge«

schlechtem eine lebendige Anschauung vom Wesen unserer Zeit bieten

werden. Wenn wir daher, rückschauend auf das vergangene Jahr,

gerade mit Bezug auf die allgemeine Teilnahme bei Messels Tode sagen

können, daß wir diesem Ziele vielleicht einen Schritt näher gekommen
sind, so können wir das Jahr für die Baukunst nicht als ein verlorenes

bezeichnen. Walter Lehweß.

LANDSIEDELUNGEN UND GARTENDÖRFER
Man hat sich bemüht, einen Landhausstil herauszubilden: naturgemäß

griff man dabei zurück auf die Zeit, in der das Wohnen auf dem Lande,

verwachsen mit diesem als Nährboden, das Selbstverständliche war;

auf die Zeit griff man zurück, welche der Bildung von Großstädten

voraufging, auf den Anfang der achtzehnhunderter Jahre. Das Charakte«

ristische daran ist das naive Gestalten des Äußeren aus dem Inneren;

die Betonung des Daches als dem wichtigsten Teilbegriff des Hauses,

das eben ursprünglich überall nur ein „Dach“ war, als Zelt oder Hütte.

Der Stilausdruck im Anfang der achtzehnhunderter Jahre war einfach

— darum wurde das alte Wort „schlicht“ zum modernen Schlagwort.

Daß Landhäuser heute wieder ruhige, geschlossene Baukörper darstellen,

deren Außenschicht dem Kern entspricht, daß die Dachformen in

ruhigem Rhythmus bei benachbarten Einzelhäusern ineinander klingen,

ist eine Wohltat für das überreizte Auge, und wo heute ganze Kolonien

von Landhäusern zusammentreten, da gibt es bisweilen, bei Sonnen«

Untergang gegen das Abendrot aus der Feme gesehen, sogar gute

Silhouetten, die in dieser Beleuchtung erblickt, an die Geschlossenheit

und künstlerische Ruhe alter Dörfer erinnern. Tritt man aber näher,

gewahrt man die Einzelheiten, so beginnt das Leiden für ein Auge,
das so sieht, wie ein musikalisches Ohr hört: jeder Zaun stößt hart

und unstimmig an den nächsten, eine Musterausstellung von Material

und Formen bietet sich allein in diesem einen Objekt, dem Zaun.

Das gleiche wiederholt sich in Lauben, Gärten, Nebengebäuden; die

einzelnen Grundstücke sind Ausschnitte, tragen ihren Namen „Parzellen“

mit Recht, leider, und schließen sich nicht zur Siedelung als einem

Ganzen zusammen. Der Organismus „Natur", in dem der Mensch
sich niederließ, ist zerpflückt, statt daß man sich ihm eingliederte und
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für ein Ganzes, das man nahm, die Landschaft, nun wieder ein Ganzes

schuf, die Siedelung.

Man steht also heute ohne Zweifel vor Erfolgen der Meister des

Hauses, der Architekten; und doch gibt es keinen Gleichklang, wo so

viele Meister gearbeitet haben. Zwischen dem Wirken des Architekten

und der Umgebung besteht eine Kluft; man sieht reizende Häuser —
und die Umgebung verdirbt den Eindruck. Das haben die Architekten

bitter empfunden, und sie glaubten das Heil darin zu finden, daß sie

die nächste Umgebung, als Garten, selbst im Grundriß gestalteten, indem
sie, wie für das Haus, in die alte Zeit des regelmäßigen „Hausgartens“

zurückgriffen. Das war folgerichtig, brachte aber, wie man heute am
Erfolge sieht, keine Erfüllung dessen, was man ersehnte: Harmonie
von Haus und Umgebung, Zusammenschluß der Häuser zu Siede*

lungen.

Man muß einsehen, daß der Grundriß der Hausumgebung neben*

sächlich ist und die Aufgaben im Raum liegen; nicht im Sinne dessen,

daß die Raumgestaltung der Zimmer gezwungen nach außen getragen

wird und die Gliederung hier durch Pergolen, Laubengänge, Mauern
und Hecken geschaffen wird, sondern im Sinne einer malerischen Ein*

heit von Haus und Umgebung, einer malerischen Einheit vieler Häuser

und Gärten im Zusammenklang der Formen sowohl als des Materials,

des lebendigen sowohl als des toten.

Man kann bei der Gestaltung der nächsten Umgebung vom Hause
ausgehen; aber das ergibt lauter einzelne Häuser mit einzelnen Gärten,

die einander abstoßen, aber nicht miteinander verwachsen, Garten

mit Garten, Haus mit Haus, so wie wir es in unberührten Dörfern

sehen; oder auch bei einzelnen Bauernhäusern in der Natur, die aus dieser

herauswachsen, sie beherrschen und ein Glied in ihr sind, nicht ein

Fremdkörper.

Es gibt Architekten, die das fühlen; aber es fehlen ihnen die Mittel

zur Verwirklichung der Harmonie, denn ihr Denken ist architektonisch

geschult und nicht landschaftlich. Das ist kein Vorwurf, sondern Ent*

Wickelung aus der Überlieferung der Architektur.

Die ergänzende Notwendigkeit für den Architekten ist der Land*

Schaftskünstler — nicht zu verwechseln mit dem Landschaftsgärtner!

Der Landschaftskünstler sieht die Siedelung als Einheit, und jedes

Haus, jeden Zaun, jeden Garten, jede Baumart empfindet er im Ver*

hältnis zu dieser Einheit, in Harmonie oder in Mißklang, jenachdem.

Er kennt die wirkenden Mittel, die zum Zusammenklang führen; der

Architekt könnte sich die Kenntnis der Mittel im Laufe der Zeit er*
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werben! Aber dieses Erkenntnisgebiet ist so groß, daß es richtiger

ist, Architekt und Landschaftskünstler arbeiten selbständig und gleich*

berechtigt miteinander, in gegenseitigem Verständnis, damit ihre Arbeits*

gebiete einander zur Wirkung helfen. Wir verstehen, was Landschafts*

kunst heißt, wenn wir den Blick weiten über Garten und Haus hinweg
und die ländliche Siedelung als Ganzes fassen: wie man die städtische

Baukunst zur Städtebaukunst erweitert hat, indem man sich heute ver*

standesmäßig der Triebkräfte früheren naiven städtebaulichen Schaffens

bewußt wurde.

Die ländlichen Siedelungen müssen den Zusammenklang mit der

Natur, aus der sie erwachsen sind, suchen, wie es einst naiv bei den
Dörfern wurde. Die Aufgabe für den Landschaftskünstler ist also

gegeben, und die Parallele zur Städtebaukunst wird dem Neuen der

Aufgabe die Lösung erleichtern.

Neu? Wir haben ja längst Villenkolonien, Gartenstädte; jede An*
zeige von Terraingesellschaften schmückt sich mit „Garten“ und „Wald".

Ja! Das ist etwas ganz anderes, und was dabei herauskommt, wissen

wir heute: eine stadtartige Anlage, mit „Bauwich“, dem Gartenstreifen

zwischen den Häusern und an Stelle der für die kleinen Häuser über*

flüssig gewordenen Höfe Versuche zu Gärten. Erfüllen sie das Sehnen

des Städters, der aufs Land wollte? Was wollte er dort? Natur!

gewordene und geschaffene, Leben, lebendige Zusammenhänge für

Auge und Gemüt und praktischen Genuß dieser Natur. Denn in der

Stadt war vom Pflaster bis zur eingerosteten Windfahne der Zusammen*
hang mit der Natur zerrissen, alles Menschentum bildete hier eine

erstarrte Isolierschicht zwischen der Natur und sich selbst. Das muß
anders werden, wenn das Leben lebenswert bleiben solll Die Villen*

kolonie bleibt nur ein Surrogat, was alle empfinden, die darin leben.

Das empfundene Ziel liegt vielmehr im wirklichen Landleben, in

der Landsiedelung, und die geht nicht, wie die Kolonie, von der Stadt

aus, sondern folgerichtig vom Dorf. Gartendörfer statt Gartenstädte!

Kein Namensunterschied, sondern eine Wesensverschiedenheit in prak*

tischer und ästhetischer und ethischer Beziehung. Praktisch: die An*
forderungen an die Technik der Siedelung, Straßen, öffentliche Anlagen,

sind gering; neben Hauptstraßen mit durchlässiger, nicht asphaltierter

Decke wird es Gartenstraßen geben; Kanalisation ist nicht erforderlich,

wo die Wasserversorgung unabhängig vom Grundwasser ist; die Bau*

Vorschriften brauchen nicht die städtischen Festigkeits* und Feuer*

sicherheitsformein, die das Bauen in den Villenkolonien so sehr ver*

teuem; kurz, in praktischer Beziehung wird die öffentliche und eigene
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Anlage billiger; die Ästhetik nicht minder, denn die dörfliche ist be*

scheidener als die städtische. Aber sie ist tiefer, verinnerlicht, weil

sie überall vor allem danach fragt, was gehört naturgemäß zusammen,
wie kommt die Lebensgemeinschaft zwischen Mensch und Natur,

zwischen ihrem Werk und seinem Schaffen zum Ausdruck? Eine

biologische Ästhetik ist die Grundlage der Landschaftskunst. Vielen,

den „Künstlern“ schlechthin, ist das zu intellektuell, sie wollen „Aus*
druck innerer künstlerischer Anschauung". Schön I Für den, der sic

hat, kommt beides auf dasselbe heraus, ob Gefühl durch Verstand

reguliert wird — um nicht Phantasterei zu werden — oder ob Ver*

stand ein richtiges und starkes Gefühl auslöst. Da man nun sich

leichter „verständigt", als über Empfindungen einig wird, halte ich

dafür, daß wir die Allgemeinheit zunächst einmal in das biologische

Denken einführen, damit sie dann allmählich richtig fühlt in bezug auf

das Zusammengehörige. Daraus, aus dem Glauben, daß alles Lebendige

in der Natur aufeinander angewiesen ist, aus der Überzeugung, daß
dieser Glaube auch im Menschenwirken zum Ausdruck kommen muß,
wird sich eine ethische Triebkraft ergeben, die Kultur auf dem Lande
wird, im Gegensatz zur Zivilisation in der Stadt und ihren Kolonien.

Ein grundsätzlicher Anfang zur Verwirklichung ist gemacht durch

den Wettbewerb, den Rittergutsbesitzer August Thyssen* Rüdersdorf,

angeregt durch diese leitenden Gedanken, ausschrieb. Die Entwürfe

für Ideen zur Schaffung eines „Gartendorfes“ waren im Kunstgewerbe*

museum zu Berlin ausgestellt, und das beste aus ihnen wird in einem

bei J. J. Weber*Leipzig, im Frühjahr 1910 erscheinenden Werk „Land*

siedelungen und Gartendörfer“ veröffentlicht werden. Ihm sind die

Bildbeilagen dieses Aufsatzes entnommen. Das Preisausschreiben zeigte

eine begeisterte Aufnahme. Sein wichtigstes Ergebnis war die einmütige

Überzeugung des Preisgerichtes, daß solche Aufgaben, die in unserer

Zeit in so viel Jahren vollendet werden wie früher in Jahrhunderten,

nur durch die gemeinsame Arbeit von Bau* und Landschaftskünstler

gelöst werden können. Willy Lange.

VOM DEUTSCHEN KUNSTGEWERBE
Einfachheit — das Wort klingt so klar, so bestimmt, als bedürfe

es gar keiner Auslegung, und ist doch so vieldeutig. Und wie sehr

hat man es denn auch auf der Münchener Ausstellung 1908, wo es

als Richtwort ausgegeben war, mißverstanden. Nüchternheit hat man
daraus gelesen, Kargheit — ja Plumpheit und Grobheit hat sich voll*
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kommenster Unverstand daraus zurecht gemacht. Man glaubte, es sei

gegen schmückendes Beiwerk, gegen verschönernde kunstvolle Formen
gemünzt gewesen; und in der Angst vor dem Ornament hat man fast

jeglichen Schmucktrieb unterdrückt. Gewiß aber hat man sich in

theoretische Schlagworte, wie „Zweckform“, „Wahrheit“, „Logik",

„Konstruktion“ usw., von denen ja in den letzten Jahren jede Aus«
lassung über unser Kunstgewerbe schwirrte, hineinverrannt, hat sein

bißchen Lust am Fabulieren, sein bißchen Laune und Phantasie, deren

bunte Schwinge doch irgendwo unterm Wams zum Trotz mal vorlugte,

ängstlich versteckt, ja, es scheint, man hat sie tot geschlagen.

Ich will gewiß nicht Schwulst und Barock, sicher nicht einer über«

schäumenden Dekorationswut das Wort reden. Aber ein Wörtlein

möchte ich einlegen für die Freiheit der schöpferischen Kraft, für ein

formfrohes Schaffen, das uns mit Werken beschenkt, die uns sinnlich

fesseln, nicht nur mit ihrer kalten „Materialechtheit“ prahlen, und die

endlich wieder etwas vom deutschen Wesen in sich aufgenommen
haben.

Denn daß wir ein deutsches Kunstgewerbe hätten, können wir nicht

behaupten. Einer jedoch ist da — den wir alle kennen —
, dessen

deutsche Eigenart aber immer noch nicht genug betont worden ist:

Richard Riemerschmied, in dessen Werken neben denen Bruno Pauls

die Abteilung Wohnungseinrichtung der Münchener Ausstellung gipfelte.

Er ist der Künstler, bei dem man sich gleich heimisch fühlt; eine

stille Hauspoesie klingt durch seine gemütlichen Räume, ein warmer
wohliger Ton summt aus dem Dämmer alter Ritterstuben herüber,

und über dem Ganzen ruht jener heimlichsinnige Zauber, den unsere

Meister so selten in ihre Gebilde hineinzubannen verstehen. Aber
auch hier ist diese verhaltene Erdenfreudigkeit nicht so von ungefähr

in die Schöpfungen Riemerschmieds hineingeraten. Wie jede große

Künstlerpersönlichkeit zwingt er die Dinge nicht in eine vorher auf«

gestellte Formel, sondern läßt sie organisch aus ihrer Bestimmung
herausreifen. Allerdings ist er dabei jedesmal so von dem Zweck«

gedanken des einzelnen Möbels erfüllt, daß er darüber nicht selten

der übereinstimmenden Linie und Form und der Einheitlichkeit des

Raumganzen nicht mehr achtet. Und doch sind Riemerschmieds

Einrichtungen außerordentlich gesucht; man fühlt sich eben wohl in

solch derber, schlichter, aller Konvention barer Häuslichkeit, in der

jedes Möbel, wenn sie auch alle nicht so glatt Zusammengehen, doch

so wunderbar vollkommen seinen Zweck erfüllt.

Gediegene und ruhige maßvolle Schönheit der Formen, die des
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Ornaments, das Riemerschmied, trotzdem er es sehr liebt, doch nur

sparsam — aber mit seltenem Geschmack verwendet, kaum bedarf,

sind die Vorzüge dieses Mobiliars, die sich hier und dorten noch gem
mit einem leichten Humor paaren. Schon an der Ornamentik der

Türbeschläge blinkt diese Schalksnote auf, zeigt sich an den plumpen
gekrümmten Sockeln, auf denen kurz« und krummbeinig die Kasten*

möbel in ungeschlachter Anmut, wie Bursche, die recht unbeholfen

Krüppel spielen, in ihre Ecken humpeln, an den lustigen Kurven im

Rahmenwerk, an den dicken Steinzeuggefaßen, die an feiste Gnomen
gemahnen, wie auch an der Serie Schutzheiliger über einer Tür. Diese

mächtige Doppeltür, die aus einem Wohnzimmer direkt in den offenen

Garten führt, bot mit ihren großen Flächen schöne Gelegenheit,

eisernes Schmiedewerk anzubringen — das auch auf den Türen des in der

Holzverkleidung steckenden Wandschrankes anklingt und auch rings

mit seinem dort weicher ineinanderschmelzenden Spiel der Spiralen als

reizvolles Schnit2werk um den oberen Fries der Holzvertäfelung durch

das Zimmer und durch die Erker und Plauderecken sich schwingt. — Ja,

die Tür als Eingang zum Garten forderte geradezu ein solch kerniges,

zusammenhaltendes Fügemittel zur Sicherheit gegen Einbruchsgefahr.

Und da die hohe Doppeltür durch dieses kraftvolle eiserne Ranken*

werk nun gar ein kirchliches Gepräge erhalten hatte und es dabei

gegen die Diebe ging, fanden sich auch bald in der Bekrönung mit

den zahlreichen laubübersponnenen Nischen die nötigen Schutzheiligen

ein — allerdings wunderliche, sage ich gleich von vornherein. Der

eine hat die Hände in den Hosentaschen, und der Schlips weht ihm
— er wird im Leben auch ein Künstler gewesen sein — aus der Weste

heraus. Ein anderer im glockenden Paletot mit dünnem Spazier*

stöckchen, Glaces, Lackschuhen und wohlgepflegtem Bülowscheitel

steht gerade in Vorstellungspose da, das Zylinderchen höflich vor

sich haltend. Seine Tugend ist zwischen zwei Frauen gestellt: rechts

ein schmiegsames Dämchen, ganz süße Weiblichkeit, die sich nur mit

Blumen und Kleideraufraffen abgibt, links eine biedere Hausmutter,

die sich nur mit Kindern befaßt, und der zur Seite wieder der Haus*

vater, der sich mit gemächlich ineinandergelegten Armen und leise

lächelnd würdig präsentiert usw. Hierher gehört allerdings noch das

gleich nebenan in den sich kreuzenden Doppelreifen der elektrischen

Hängelampe über dem Tisch sich langweilende dickbackige Engelchen.

Diese Lampe ist noch eine der glücklichsten Lösungen auf dem Ge*
biete der Lichtträger. Die übrigen elektrischen Beleuchtungskörper in

den Riemerschmiedschen Zimmern sind gar zu zierlich, als daß sie
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sich mit der ungeschminkten Einfachheit dieses derb deutschen, be*

haglichen Hausrats vertragen könnten.

Ähnlich war auch in einem Riemerschmiedschen Damenzimmer der

Ausstellung die Rückwand eines Sofas mißglückt. Diese in einzelne

weit auseinander liegende Stücke zerrissene Rückenpolsterung, deren

mächtige Keilstücke sich nicht zu Kissen verkleinern und auch nicht

zu sesselartigen Gebilden abscheiden konnten, kommen ja nun leider

mehr und mehr in Aufnahme. Der „Bequemlichkeit“ hat man hier

die Schönheit der Erscheinung, der sich sonst so von selbst hier er*

gebenden Geschlossenheit der Form geopfert. Wo die Kunst Riemer*

schmieds einem hochkultivierten Luxusbedürfnis Genüge tun will,

wird sie leicht grobschlächtig — die Eleganz ist nicht seine Art.

In dieser Tugend, die uns Deutschen, uns Schwerfälligen, gewiß

not tut, exzelliert die zweite bestimmende Persönlichkeit der Münchner
Ausstellung, Bruno Paul. Seine dort ausgestellten Raumschöpfungen

für den „Norddeutschen Lloyd" bildeten, da hier die Verhältnisse der

Innenräume ganz andere und bei weitem schwierigere waren als beim

fashionablen Hotel der Großstadt — dessen Einrichtungen bisher auch

für die Innenausstattung der Schiffe maßgebend gewesen sind — , etwas

vollkommen Neues. Nachdem Bruno Paul aus der vom Lloyd auf

dem Dampfer „Kronprinzessin Cecilie" 1907 für mehrere Luxuskabinen

veranstalteten Konkurrenz der zehn tüchtigsten Innenarchitekten glänzend

als Sieger hervorgegangen war, äußerte man doch noch immerhin be*

rechtigte Bedenken, ob der Künstler nun auch das Zeug haben werde,

die großen Repräsentationsräume und Speisesäle ebenso zweckent*

sprechend und vornehm auszustatten. Wer heute von den sämtlichen

Räumen des Dampfers „Prinz Friedrich Wilhelm“, den Paul im Verein

mit den „Münchener Werkstätten“ vollständig einrichtete, allein nur

den Speisesaal gesehen hat, für den sind derartige Zweifel erledigt.

Denn wie hier aus dem festlichen kühlen Weiß der Wände die ein*

gebauten Schränke, Sofas, Kredenzen, das Pianino usw. mit ihrem

streifigen gelben Zitronholz, das wiederum von Intarsien in schwarz*

grüner Wassereiche durchperlt ist, sich warm herausheben, so daß man
ihren Einbau kaum empfindet, das zeugt von einem solchen Feingefühl

für Raumeinteilung und Farbe, daß man die Aufgabe einer schiffs*

gemäß stilvollen Ausstattung der Repräsentationsräume als glänzend

gelöst bezeichnen muß. Was unsere Zeit in gutem Geschmack zu

leisten vermag, verkörpert Bruno Paul in sich. Und auch hier in

Berlin, wo er ja seit einem Jahr als Direktor des Kunstgewerbemuseums
lebt und wirkt und wo es „Mode“ werden wird, sich von ihm ein*
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richten zu lassen, wird er von immer größerer Bedeutung werden.

Bruno Paul verdankt seine glänzenden Erfolge nicht nur seiner her*

vorragenden Begabung als Architekt, seinem ausgeprägten Farbemp*

finden — er denkt in Formen und Farben und entwirft sozusagen

im Material —, sondern auch seiner engen Verbindung mit Hand*
werk und Fabrik.

Die Zeiten, da der Künstler glaubte, zugleich Unternehmer sein zu

müssen, sind vorüber, auch die Zeiten, da der Fabrikant und mit ihm
das Kapital sich mißtrauisch dem neuen Kunstgewerbe femhielten.

Neuerdings hat man in „Vermittelungsstellen“ ein passendes Verhältnis

gefunden, in dem sich Großindustrielle und Künstler die Hände reichen

können zu gemeinsamem Wirken. So haben sich auch in der Münchener
Vermittelungsstelle, die natürlich ebenso wie die einzige sonst noch
bestehende ähnliche Einrichtung, die „Sächsische Landesstelle für Kunst*

gewerbe“ in Dresden, ihren Schaffenskreis nicht auf die eine Stadt

ihres Sitzes beschränken, sondern über das ganze Reich ausdehnen

will, fast alle Künstler der letzten Ausstellung dort zusammengetan.

Es hat sein Gutes, wenn wir erst einmal eine vorzügliche Durch*

schnittsware besitzen, an der wir dann einen gewissen Maßstab für

besonders hervorragende Leistungen haben. Die Durchschnittsware

wird für die große Masse noch zu gut sein, die auch für diese ge*

diegenen Dinge kein Verständnis hat und haben wird. Die große

Masse und die Kunst sind eben zwei einander ausscheidende Elemente;

Kunst im ernsten Sinn wird immer nur die Sache einiger Weniger sein.

Darum wird aber auch die von künstlerischem Geist beseelte Hand*
arbeit, wenn die Feinsinnigen des Maschinenmöbels satt sein werden,

ihre Wiedergeburt erleben — eine natürliche Reaktion, die kommen
muß, auch wenn man sie als einen utopistischen Wahn industrie*

feindlicher Hirne bezeichnen mag.

Man kann die Vorteile der Maschine: ihre präzise, rasche Arbeit,

ihre immerhin gute Ausführung und die durch sie gebotene Möglich*

keit, neue fruchtbare Formideen in kürzester Zeit weithin zu verbreiten,

voll würdigen — daß sie es aber je fertig brächte, die unter der ge*

staltenden Hand aufquellenden Feinheiten in ihre schematische Arbeit

hineinzuzaubem, kann niemand behaupten. Für die Masse indessen

ist die Maschine vorzüglich, denn sie ist billig und kann hier wirk*

lieh durch ihre Produkte noch veredelnd, geschmacksbildend wirken.

Und welche Arbeit hat sie noch vor sich! — wenn man nur an die

Auslassungen der Menge in den parodistischen Zimmern der Mün»
chener Ausstellung denkt! Diese Raumkarikaturen, in denen manchem,
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der ohne Verständnis durch die übrige Ausstellung getrödelt war, erst

aufging, was er eigentlich zu Hause hatte, waren von Künstlern ge«

stellt, von Paul Neuenbom, der hier mit dem knalligen „Gegenbeispiel"

manch Gutes gewirkt haben wird.

Anderswo ist auch fast eine parodistische Leistung, ein Gegenbeispiel

herausgekommen, und da war kein Künstler dabei — es sollten keine

dabei sein. Es war eben den Handwerksmeistern, die die „Ausstellung

bemalter Wohnräume“ im Augustinerstock«München veranstalteten,

nicht mehr gut genug, „die Gedanken und Entwürfe des Künstlers

sklavisch auszuführen". So sehr man das Streben anerkennen muß, die

schöpferischen Kräfte im Handwerk, die gottlob noch vorhanden, und
das Selbstvertrauen der Handwerker zu heben: das, was diese Maler«

und Handwerksmeister, die hier ganz unter sich waren, gleichsam als

eine Protestkundgebung gegen Künstlerschaft und Architekten gezeigt

haben, das bewies, daß es hier doch nicht ohne den Künstler geht.

Ein junger Stürmer, aber einer, an dem man Spaß haben kann, ist

der Berliner Architekt Gustav Goerke. Er weiß, daß es mit dem
Eigenheim draußen in einer Gartenstadt für den Berliner Berufs«

menschen noch nichts ist, und so geht er der vielgescholtenen Charakter«

losen Mietswohnung zu Leibe, mit der sich das Gros in den Steinwüsten

der Großstädte nun einmal begnügen muß. Häßlichen, schiefwinkligen,

in ihren Größenverhältnissen schlecht angelegten Räumen weiß er durch

Holzeinbauten eine gefällige Gliederung zu geben und durch Einfügung

von anheimelnden Sitznischen den Fehler in eine Annehmlichkeit zu

verwandeln. Die immer wiederkehrenden Stuckdecken, Öfen, Türen,

Fenster bilden für seinen erfinderischen Geist kein lähmendes Hinder«

nis. Die Decken legt er einfach niedriger — so bieten sie zugleich, wie

im Speisezimmer, Gelegenheit, mattfarbene Lichtträger einzulassen —
die kahlen Öfen reißt er heraus und schafft mollige Kaminecken, die

Oberlichter der furchtbar großen Fenster werden abgedeckt, farbige

Glasfenster mit dazwischen eingebauten Holzpfeilem vor die vorhan«

denen gesetzt, über die nackten mächtigen Scheiben weiße Sprossen*

auflagen gezogen, von den Wänden die Tapeten heruntergerissen, die

Mauern gespritzt, getüncht oder bemalt, und so wird alles getan, um
der Mietswohnung wirklich ein individuelles Gepräge zu verleihen —
um ihr den Hausrat behäbiger und fester eingliedem zu können.

Goerke geht radikal vor mit dem vor nichts zurückscheuendem Mut
der Jugend. Allerdings springt er mit den Farben und mit den Formen
seiner Möbel ab und zu keck um. Gewaltsam wollen sie sich dem
Auge aufdrängen. Eine schrille Dissonanz schreit hier und da auf aus
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der Harmonie des Raumganzen. Im Herrenzimmer jedoch, wo alles

in Braun und sanftem Mattblau zusammenldingt, herrscht gedämpfte

schöne Ruhe, nichts lenkt von der Arbeit ab. Wie die Modelle seiner

Landhäuser zeigen, die für einen Dr. O. im Grunewald und für

Dr. Hoppe in Hohenwauth (Böhmen) von Goerke erbaut wurden,

wird der junge Künstler sich nicht mit Korrekturarbeiten, wie dieser

hier, zufrieden geben — und daß er für Berlin bei seinem gesunden

Geschmack, trefflichem Können und prächtigem Mut von Bedeutung

werden wird, ist ohne Frage.

Eine andere Berliner Ausstellung von Wohnungseinrichtungen, die

in den Hallen am Zoologischen Garten, glich mehr einer riesenhaften

Reklame, in der gräßlicher marktschreierischer Warenplunder in wilder

Anhäufung neben Erzeugnissen von wirklich künstlerischem Wert
zusammengestapelt war. Sie zeigte, daß man auch hier endlich beginnt,

von der neuen Raumkunst und dem neuen Kunstgewerbe Notiz zu

nehmen, daß man von der letzten Großen Münchener gelernt hat —
und das will hier was heißen!

Was man auf dieser Ausstellung trotz ihrer ungeheuren Dimensionen

vermißte — bürgerliche Einrichtungen —
, das brachte die Altherr«

Ausstellung in Elberfeld, von der man rühmend hervorheben muß,
daß sie das schematische Maschinenmöbel beiseite ließ. Auch Bremen
ist aus seinem Dornröschenschlaf aufgewacht. Ein neues tüchtiges

Kunstgewerbe regt sich dort. Alte bewährte Möbelfirmen wie Heinrich

Bremer und Künstler wie Carl Eeg, E. Runge und G. Rohde haben
in dem Ausbau des Bremer Patrizierhauses ein dankbares Arbeitsfeld

gefunden, wie die Inneneinrichtungen der Häuser Leo Biermann und
R. A. Schröder, ferner Vogelers Güldenkammer im alten Rathaus und
die Glasmalereien Rohdes im Ratskeller und noch manches andere

beweisen.

In den Glasgemälden des Ratskellers hat Rohde eine lustige Folge

heiterer, von altdeutscher Lebensfülle und prächtigem Humor lachender

Bilder geschaffen, wie sie eben zu der Atmosphäre dort gehören. Mit
ganz wenigen Tönen hat der Künstler hier Glasgemälde geschaffen,

die in ihren festen, fast starren Bleikonturen, in der glühenden satten

Leuchtkraft ihres sparsamen Farbenmaterials wieder den reinen Stil

dieser durchaus monumentalen architektonischen Kunst zeigen. Was
heutzutage an Glasmalereien gewöhnlich geliefert wird, nimmt gar

keine Rücksicht auf die Raumstimmung, die Färb« und Lichtverhält«

nisse des Zimmers, der Kirche, der Treppe, oder wo immer man ein

buntes prächtiges Stück einfügen will. Da ist es um so mehr zu be«
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grüßen, wenn noch ein zweiter Künstler sich dieses Stiefkindes unserer

Kunst ernstlich annimmt. Alois Balmer*München hat eine betracht*

liehe Reihe Kirchenfenster, Wappenschilder und «scheiben (Schlacht*

kapelle zu Morgarten), Treppenhausverglasungen usw. entworfen. Aber
so sehr seine Trockenheit und eine scheinbare Unbeholfenheit ihm
hier nur zum Vorteil sind, in seinen Köpfen, in dem Fall des Haares,

dem Wurf der Gewandung und der noch zu zierlich durchgeführten

Landschaft stören noch zu viel rein zeichnerische, malerische Werte,

so daß der großen dekorativen Wirkung, die diese strenge Kunst er*

heischt, starker Abbruch geschieht. Ausgezeichnet in jeder Hinsicht

dagegen waren die von Karl Ule ausgeführten Glasgemälde Robert

Engel’s auf der Münchener Ausstellung, die durch ihre innige religiöse

Empfindung und vollendete Schönheit Herz und Sinne bestrickten.

Einer anderen Technik, die in ihren leuchtend prächtigen Wirkungen
mit der Glasmalerei etwas gemeinsam hat, der uralten Mosaikkunst,

hat sich neuerdings der durch seine wundervollen Schmuck* und Ge*
brauchsgegenstände in Metall und Marmor bekannte Jan Eisenlöffel

mit herrlichem Erfolg zugewandt. Er hat seine reichen schimmernden

Kunstwerke in dezenter Weise dem Gesamtorganismus der einzelnen

Räume einzuordnen verstanden, wie der Marmorkamin des Billard*

zimmere von F. A. O. Krüger (Ausstellung München) und andere

hier vorgeführte Stücke bewiesen. Seine wie von einer inneren Glut

durchpulsten Werke füllen wie aus glänzenden Steinen zusammen*
geflochtene Persermatten mit ihrem köstlichen Flachomamentschmuck
den Raum. Einem reizvollen Messingmosaik, wenn man es so nennen
darf — mit ihren durchbrochenen zierlichen Sternchen* und Bandmustem
täuschen die Messingplatten fast den Eindruck von Mosaik vor — be*

gegnet man auch auf den ebenso einfachen wie monumental wirken«

den Gaskaminen, Ofenmänteln und Heizkörperverkleidungen, wie sie

von Hans LinckesMünchen entworfen und ausgeführt wurden. Über*
haupt hat sich Lincke mit seinen trefflichen Arbeiten um eine gute

Lösung der technischen und dekorativen Aufgaben des Ofens und der

übrigen Heizvorrichtungen sehr verdient gemacht. Ebenso die Kunst*

keramische Anstalt C. Weiß in Darmstadt, die Gaskamine, Fliesenöfen

und elektrische Öfen lieferte, die sich nicht nur durch die eigenartige

Färbung der zum Teil wie verräuchert aussehenden Fliesen auszeichnen,

sondern auch durch die zweckentsprechende Sachlichkeit, die eine hohe
formale Schönheit nicht ausschließt.

C. Weiß bringt auch sonst in jeder Hinsicht glänzende Erzeugnisse

auf den keramischen Kunstmarkt. Seine Schalen und Vasen können
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sich an Leuchtkraft der Farben und warmer Schönheit des Scherben

ruhig mit den Kopenhagener Stücken messen. Eine größere wohl*

gelungene Leistung stellte der im Blumenhof der voijährigen hessischen

Landesausstellung aufragende, von Albin Müller für Weiß entworfene

Brunnen dar, der sich in mehreren Staffeln schlank aufbaute und im
schimmernden Kleid seiner von grauen und schwarzen Streifen, Flecken

und Schuppen durchronnenen Scharffeuerglasur wie ein schönes Wunder
der Natur sich aus dem dichten, unentwirrbar verschlungenen Gerank
von sattgrünen Kletterpflanzen erhob. Weiß verfallt nicht in den
naiven Fehler, mit Steinguterzeugnissen Porzellanwirkungen hervor*

bringen zu wollen. Als schäme man sich des niedrigeren Materials,

verläßt man den eigenen kraftvollen Stil, verdirbt die rauhe, derbe

Schönheit des Materials und sucht den feinen Zauber des vornehmen
Porzellans oder auch Fayenceeffekte vorzutäuschen.

Erfreulicheres ist von der Edelmetall* und Schmuckkunst zu melden,

wo man dem dem Metall eigenen Reiz wieder zu seiner natürlichen

Wirkung verhilft, wie man sie wieder an dem schimmernden matten Glanz

des großzügig behandelten Tafelsilbergeräts Jos. Hoffmanns bewundern
konnte, das im Lichthof des Kunstgewerbemuseums ausgestellt war.

Nach solchen aus Zweck und Material organisch hervorgegangenen,

reifen Bildungen strebt man auch heute in den Kunstgewerbeschulen

und in den an einigen Orten, wie zum Beispiel in Nürnberg, einge*

richteten Meisterkursen. Letztere wurden nacheinander von Peter

Behrens, Richard Riemerschmied und Paul Haustein geleitet — und
wie fruchtbar diese ernsten Künstler hier gewirkt haben, zeigte die

Ausstellung der „Nürnberger Handwerkskunst“. Neben den von

Eberlein, Stauch, Scherf, Ziechner, Topf und Semmelroth gefertigten,

durch ihre wohlabgewogenen Verhältnisse, gemütlichen Formen und
ihr frisches liebenswürdiges Ornament ausgezeichneten Metall* und
Schmuckarbeiten fielen hier auch kleine Kunstwerke auf, in jener uns

aus Java überkommenen Technik des Batikens ausgeführt, die Emma
Volck mit einer der staunenswerten Geschicklichkeit der braunen java*

nischen Schönen gleichkommenden Sicherheit beherrscht. Zum Schluß

sei noch auf eine andere, ebenfalls von Frauen, den Damen Clara

Paster und Maria Sturm, wieder zu Ehren gebrachte Kunstübung

aufmerksam gemacht, in der Kolliers und feine künstlerische Hals*

bänder aus alten Venezianer Perlen hergestellt werden. Die in

den Ausstellungsräumen der „Vereinigten Werkstätten" * München
zur Schau gebotenen Stücke zeugen sowohl in ihren milde getönten

Farben wie auch in der lieblichen Zeichnung der Halslinie, überhaupt
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in ihrer ganzen duftig*schönen Gesamtwirkung von solch seltenem

Geschmack, daß sie das Interesse unserer Frauen und Mädchen voll

verdienen. Alwin Rath.

DER ELSÄSSISCHE MALER H. LOUX
Am 19. Januar 1907 verschied, noch nicht 34 Jahre alt, der Maler

des elsässischen Volkslebens, Henri Loux. Ein furchtbares Leiden hatte

ihm die letzten Monate seines Lebens verbittert, und seine Qualen

waren um so größer, als er mit festem Auge das unabwendbare Ende
kommen sah, das ihm nicht Zeit ließ, sein Lebenswerk zu vollenden.

Dieses selbstgewählte und glühend geliebte Lebenswerk aber sollte

nach seinem eigenen Worte die Überschrift tragen: Das elsässische

Bauerndorf.

Henri Eduard Loux war am 20. Februar 1873 in dem unterelsässischen

Fischerdorfe Auenheim geboren. Sein Vater, wie Großvater und
Urgroßvater, Lehrer, stammteausdem Ban«de*la*Roche, dem französischen

oberen Breuschtale, wo die in der Völkerwanderung von den Alemannen
in das Gebirge gedrängte keltische Urbevölkerung sich in frommer
Zähigkeit bei ihren alten Gebräuchen und ihrer Patoissprache erhalten

hat. Seine Mutter stammte aus einer wohlhabenden und angesehenen

Bauemfamilie des alemannischen Unterlandes. Der Vater wurde nach

Sesenheim, dem Goethedorfe, versetzt, und hier wuchs Loux auf; hier,

wo der heilige Forst von Hagenau mit seinen Ausläufern die in das

Ried des Rheines übergehenden Ufermatten der Moder umfangt, wurde
er zum Maler, und hier ist sein Herz allezeit daheim gewesen. Eine

starke Begabung drängte ihn früh zum Zeichnen und Malen, und als

er das protestantische Gymnasium zu Straßburg mit seinem älteren

Bruder bezog, fand er einen trefflichen Lehrer: den „Papa“ Weissandt,

in dem die Überlieferungen der alten Straßburger Malerschule in un*

unterbrochenen Zusammenhängen bis auf die Zeit der Guärins zurück*

greifend weiterlebten. 1890 bezog er als einer der ersten Schüler die

damals gegründete Straßburger Kunstgewerbeschule, und 1893 kam er

auf drei Jahre nach München, wo vornehmlich Nicolaus Gysis sein

Lehrer an der Akademie war. Sein bester Freund war dort der 1905

in Dresden allzufrüh verstorbene Bildhauer August Hudler. Seit 1896

in die Heimat zurückgekehrt, hat Loux im Elternhause zu Sesenheim

und nach seines Vaters Tode in Straßburg gelebt und gearbeitet. Ob*
wohl das große Werk, zu dem alles, was er geschaffen hat, nur Vor*

bereitung sein sollte, „das elsässische Bauerndorf“, nicht zur Ausführung
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gelangt ist, wird Loux doch im Gedächtnisse der Nachwelt der Maler

des elsässischen Bauerndorfes bleiben. Denn alles, was er geschaffen

hat, von dem „Gänselspiel“ an, das er als zehnjähriger Bub entwarf,

bis zu der „Bank der Alten“, die sich unter der Dorflinde an den

letzten Strahlen der Abendsonne laben — einem rührenden Bildchen,

das ihm der Tod halbfertig vom Reißbrette nahm —, läßt sich alles

unter dem Namen „Elsässisches Bauerndorf' begreifen.

Man kennt in Deutschland das Elsaß zu wenig, und die Wandere
fahrer, die jetzt mit Erfolg in unsere Heimat gelenkt werden, be<

schränken sich fast alle auf die wenigen großen Fremdenstraßen, wo
doch das Elsaß ein Land verborgener Überraschungen, die nur dem
eifrigen Fußwanderer kund werden, wie kaum ein zweiter Gau im

Reiche ist. Vom Pfirter Jura im Süden, wo auf den weltfernen Triften

Alpenblumen blühen, über die Hochgebirgskuppen der Belchengegend

und die Granit* und Buntsandsteinmassive der Mittelvogesen bis zu dei i

Burgenrevier im Norden, das in die sanften Hügellinien der pfälzischen

Hardt ausklingt, ein ständiger Wechsel in Leuten und Landschaft,

doch zusammengehalten durch so viel gemeinsam Heimatliches, daß
nirgends die Einheit unterbrochen scheint, nirgends das Gefühl, im
Elsaß zu sein, einen Augenblick verloren geht. Der Sequaner der

Pfirt vom Schweizer Stammesgenossen, der alemannische Hanauer
vom überm Rhein wohnenden Badener, der Franke der Hardt vom
pfälzischen Nachbar in der Sprache kaum zu unterscheiden, und doch
alle als Elsässer zusammengehalten durch eine die Jahrtausende der

Blutes* und Stammeseinheit überwindende geschichtliche Entwicklung

und ein bis zum Eigensinne starkes Heimatsgefühl. Im einzelnen eine

Mannigfaltigkeit, unbeschreiblich wie das Blumenkleid einer wasser*

reichen Berghalde und doch ebensowenig verwirrend in ihrer Bunt*

heit und Vielgestalt. Niemand wird zweifeln, daß das elsässische

Bauernhaus eine Entwickelungsart für sich ist, weit verschieden vom
badischen oder hessischen, und doch hat jedes Dorf seine eigene Aus*
bildung der Bauart, verschieden vom Nachbarorte und dem damit Ver*

trauten ebenso leicht unterscheidbar, wie er die Mundart der Nachbar*

dörfer voneinander kennt. Und im Dorfe wieder ist jedes Haus
ein Ding für sich, keines nach des anderen Muster, jedes nach eigenem

Bedarfe und Kopfe gebaut. Einen Reichtum ohne Prunk, eine Lebens*

freude ohne Übermut verkündet jedes dieser selbstbewußten Fach*

werke, in jedem wohnt ein eigenes Geschlecht und ein eigenes Schick*

sal, so daß man das ganze Geschichtsbuch seiner Bewohner lesen

kann, wenn man in stiller Mondscheinnacht ein elsässisches Bauern*
63

Digitize^P/ Google



HANS HARTIG, Sonniger Herbst.

Digitized by Google



Zum

Aufsatz:

Landsiedclungcn

und

Gartendörfer.

(Aus

der

Prebarbeit

von

Dr.

J.

K.

Sctiul/e,

Dortmund

Darstellung:

Paul

Logclbardl.)



dorf entlang wandelt. Dorf und Kleinstadt gehen ineinander über;

manches Dorf wurde erst durch einen streitbaren Bischof, einen unter*

nehmenden Feudalherren mit starken Mauern umwehrt und wuchs
zur Stadt. Noch stehen, mit Zinnen und Wehrgängen gekrönt die

alten Mauern und durch einen Torturm schreitet noch heute der

Wanderer, unterm hängenden Fallgatter hindurch, in viele elsässische

Kleinstädte ein. Manche ist darunter, wo noch kein neues Haus den

Eindruck der mittelalterlichen Straßenzüge verdirbt. Stelle dich zur

Mittagszeit, wenn der Marktplatz leer ist, an den Laufbrunnen von
Dambach, oder Börsch, oder Kaysersberg, oder vieler anderer Städtchen

des Reblandes, und du kannst in langen Reihen die vorübergehen

lassen, deren Kreuze jetzt hinter der Kirchenmauer verwittern und
die vor hundert und dreihundert Jahren hinter diesen großen ge*

schnitzten Einfahrttoren Freude und Kummer wohnen hatten. Willst

du wissen, wie sie aussahen, so gehe in die Kirche, betrachte dir den

Ritter im Plattenpanzer auf seinem Grabsteine, den Rebmann mit Frau

und einem Dutzend Kinder im steifen Sonntagsstaate auf dem blassen

Exvoto, den Pfarrer im Mühlsteinkragen auf dem Kanzelbilde. Halb
übertünchte Fresken an den Wänden geben in abgebrochenen Lauten

eine sagenhafte Kunde von Kriegszeiten und vom schwarzen Tod,

der als Würger hinter den Soldatenhaufen herzog. Außer der Kirche,

die oft mit ihren meterdicken Burgturmmauem noch einen Gruß aus

den Tagen überbringt, wo Karl der Große im Wasgenwalde den

Wisent und Elch und Bären jagte, oder die gar in einem verwitterten

Steinbilde von der Not erzählt, welche die ersten Christenmönche mit

dem wilden Jäger Wuotan zu bestehen hatten, der immer noch in

der Herbstnacht durch die Bergschluchten zieht, hat irgendwo in der

kleinen Stadt der Bürgersinn sein Größtes und Stolzestes geschaffen:

Das Rathaus. Jeder tat am eigenen Hause, was seiner Art und seinem

Wesen entsprach, sein bestes an Kunst, Lebensfreude und Behäbigkeit.

Das Rathaus aber, mit seinem hohen Staffelgiebel, seinen säulchen* und
figurenverzierten Freitreppen und den breiten offenen Fensterreihen

der großen Saalflucht erhebt sich in stolzem Abstande vom Bürger*

hause und den kleinen burghaften Schlößchen, die sich der Landadel
für friedliche Winterswochen in die Stadtenge gebaut hatte. Suche
dir alles Schöne im Städtchen zusammen, zuletzt wartet deiner doch
noch eine Überraschung, wenn du in das Rathaus trittst.

Das war die Welt des alten Elsasses, die Loux malte. Heute ist sie

noch in reichem Leben offenbar, aber doch auch dem Verderb des

vorwärts dringenden Unrastes ausgeliefert. Schon wächst hier und
5 69

Digitized by Google



dort der rote Fabrikschlot über das moosbeschwerte Dach des alten

Wartturmes. Schon läßt der Bauer vom umherziehenden welschtiroler

Maurergesellen die alte holzgeschnitzte Laube, die schon zu des Römers
Ausonius Zeit ein Wahrzeichen alemannischer und fränkischer Baukunst

war, mit Drahtgeflecht benageln und dann mit Spritzbewurf zuputzen.

„Weil es dann vornehmer aussieht, wie in der Stadt." Schon tragen

nur in wenigen Dörfern mehr die Männer das rote Brusttuch aus der

Zeit des Bauernkrieges und den ehrwürdigen Dreimaster, und die

Mädchen kaufen den Staat im Warenhause in Straßburg und Kolmar,

statt im Selbstgesponnenen zu gehen. Jahraus, jahrein zieht der Händler

über Land und kauft die alten Schränke und Tische und Stühle zu«

sammen; die neuen, die dafür kommen, macht nicht der Dorfschreiner,

sondern die liefert mit gedrechseltem angeleimten Aufputz die Fabrik

im Dutzend. Noch ist der Hort reich, den wir verschleudern können,

aber bald hier, bald dort fühlen wir doch, wie er abnimmt. Es war
Zeit, daß ein Maler alles zusammenfaßte, was noch in unserer Väter

Kinderzeit in ungestörter Reinheit das elsässische Volkstum war.

Loux war dazu berufen. Er liebte sein Heimatland mit einer kind*

liehen Innigkeit und besaß Geist und Bildung genug, immer neue

Anregungen darin zu entdecken. Während seiner ganzen Schaffens«

zeit hat er das Elsaß unermüdlich von einer Grenze bis zur anderen

durchreist, und wir haben einmal an der Karte festgestellt, daß nur wenige

Dörfer darauf von uns nicht zu Fuß durchwandert worden waren.

Drei deutsche Maler waren ihm schon in München die wesensver*

wandtesten erschienen: Ludwig Richter, Moritz von Schwindt und
Karl Spitzweg. An sie schließt er sich mit seiner Welt und unbewußt
auch vielfach in der Arbeitsweise an.

Das elsässische Dorf im Regen und Sonnenschein, im Frühling, wenn
die blauen Syringen aus den Vorgärten leuchten und in der Winters«

nacht, wenn der Mond die weißen Schneekappen auf Schornsteinen

und Kirchturmknopf blau umglänzt; der Säemann, der am kahlen

Hag entlang in die Furchen ausstreut, und die Schnitterinnen, die beim

glühenden Mittagsbrande unterm Nußbaum Essensrast halten; der Reb«

mann, der den Baum der alten Kelter dreht, und die Hopfenzupferinnen,

die im Hofe ihre einförmige Arbeit mit übermütigen Liedern kürzen;

der Hirte, der hoch von den Belchenmatten die Alpen grüßt, und der

junge Bursch, der bändergeschmückt auf selbstgezüchtetem Hengste zum
Schleihtaler Bauernrennen trabt; Mädchen im Sonntagsstaate, die am
Feierabend vor dem Stadttore ihre Liebeslieder singen, und Burschen auf

dem Tanzboden, die der Wein erhitzt hat, eine alte Dorffehde auszu«
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fechten; Hochzeit und Begräbnis, Kindtaufschmaus und einsame, land*

irrende Handwerksburschenfahrt; Zigeuner und Kesselflicker, Scheren*

schieifer und Musikanten, Dorfhausierer aller Art; Kinderreime und
Volkslieder, Sagen von Heinzelmännchen und Unholden; dann Bilder

aus alter Zeit. Der Postillon, der am Marktbrunnen die Pferde tränkt;

die arge Unbill des Bauernkrieges; die Jahrmarktbesucher, die in die

fahnengeschmückte Pfeiferstadt Rappoltsweiler beim frühen Sonnenauf*

gange einfahren (das Bild wurde im vorigen Jahrgange wiedergegeben).

Das Wunder des Hunabrunnens, die Landsknechte von Lichtenberg,

die auf den Spitzen ihrer Hellebarden mit Grausen das fahle St. Elms*

feuer erblicken. Alle diese Bilder sind in Umgebungen gestellt, die

noch heute im Elsaß sichtbar vor aller Augen sind. Die Landschaft

mit ihren reichen, durch zwei benachbarte Gebirge und die tiefe

Rheinebene bedingten Stimmungswechseln ist belebt von Zeugen
menschlicher Arbeit, deren viele mehr als ein halbes Jahrtausend lang

den Wechsel der Geschlechter mit angesehen haben. Da hinein gehören

der Bauer und Kleinbürger von heute ebensogut wie die bärenfeil*

behelmten Gardisten des ersten Kaiserreiches oder der württembergische

Postreiter von 1750. So gibt es kein Bild von Loux, auf dem nicht

der Wirklichkeit entnommene, wesensechte elsässische Vorbilder wieder*

zuerkennen wären, und keines, was nicht ganz elsässisch ist und nur

elsässisch sein kann.

Der Künstler selbst wußte genau, was er durch einen so engen An*
Schluß an die enge Heimat gewann und aufgab. Noch wenige Monate
vor seinem Tode antwortete er auf ein Angebot, nach Berlin zu gehen:

„Ich habe mir es einmal in den Kopf gesetzt, im Elsaß durchzu*

dringen, und ich will doch sehen, ob ich dabei ganz verhungern muß.“
Denn freilich darf man nicht vergessen, daß das Elsaß ein kleines

Land ist, in dem obendrein manche andere Bedürfnisse der sinnlichen

Kultur sich größerer Wertschätzung der Zahlungsfähigen erfreuen als

die bildenden Künste; und daß wir heute in Straßburg über eine

Schar leistungsfähiger und arbeitsfroher junger Künstler verfügen, wie

wohl niemals in den Zeiten höchster reichsstädtischer Blüte, ohne daß

das Bürgertum sich solch breiten Wohlstandes erfreuen, die Reichen

so altgefestigte Vermögen verwenden können, wie in manchem ver*

gangenen Jahrhundert. Loux hat sich niemals über eine allzugroße

Inanspruchnahme seiner Arbeitskraft, über allzueifrige Kauflust für

seine kleinen volkstümlichen Bilder beklagen können. Seine Klagen

gingen nach der entgegengesetzten Seite und waren nur zu be*

rechtigt.
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Die Hoffnung, daß man eines Tages in Alt*Deutschland auf ihn

aufmerksam werden würde und daß mit der wachsenden Wertschätzung

für das Elsaß im Reiche auch für seine Arbeiten Verständnis erwachen

werde, hat er bis zuletzt gehegt, aber ihre Verwirklichung nicht erlebt.

Als er starb, war er in Altdeutschland noch fast völlig unbekannt.

Im Elsaß aber ist nach seinem Tode doch ein Begriff von dem Ver*

luste, den die engere Heimat mit diesem Frühverstorbenen erlitt, er*

wacht, und sein Nachlaß hat rasch Käufer gefunden. Selbst kleine

Skizzenblätter wurden nun zu Preisen verkauft, die der Lebende für

seine Bilder selten erzielen konnte.

Aus dem Nachlasse hat das elsässische Kunsthaus, das die Aus*
Stellung der Werke des Verstorbenen veranstaltete, eine „Loux*Mappe“
mit trefflichen Lichtdrucken von etwa dreißig seiner Bilder herausgegeben.

EineAnzahl weiterer Bilder, darunter mehrere gute Originallithographien,

wurden in den von H. Loux gemeinsam mit dem Verfasser heraus*

gegebenen „Neuen Elsässer Bilderbogen“ veröffentlicht, einem Unter*

nehmen, das volkstümliche elsässische Kunst in weite Kreise tragen

sollte, leider aber geschäftlich nicht einschlug. Ferner hat Loux für

die Saargemünder Fayencerie Utzschneider &. Co. eine Sammlung
von Tellern entworfen, die Szenen aus dem Lustspiel „d’r Herr Maire“

von Stoskopf und damit Darstellungen aus dem elsässischen Bauern*

leben der Gegenwart enthalten. Sein ganzes Kunstgebiet aber hat er

in einem anderen, für die gleiche Fayencefabrik entworfenen Werke
entfaltet, in dem Loux*Service. Dort finden sich alle die Anregungen
aus der Heimat, die sein Auge wie in einem Brennspiegel sammelte,

um sie ausgewählt und verklärt in Bildern Wiedererstehen zu lassen,

die Holzriegelhäuser, die Dorfstraßen und Dorfkirchlein, die arbeiten*

den und Feste feiernden Bauern, die Leute der Straße und der trauliche,

altehrwürdige Hausrat. Länger vielleicht, als in seinen Bildern, die in

den Händen von Sammlern zerstreut sind (und von denen selbst das

Straßburger Museum bis heute keines besitzt!), wird auf diesen Tellern

Loux’ heimatechte und heimatliebe Kunst zur Nachwelt reden, um
eines Tages eine wertvolle, reiche und sichere Quelle für die Kenntnis

elsässischen Volkstumes am Ausgange des 19. Jahrhunderts zu werden.

Straßburg i. E., im Herbst 1909. Wilhelm Scheuermann.

MÜNCHNER MALER*POETEN
Was unsere heutige Malerei in ihren markantesten und anerkanntesten

Leistungen charakterisiert, anders gesagt, was die Modernität dieser
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Leistungen ausmacht: ist der vollständige Sieg des „Malerischen" über

das „Poetische", der Sieg Leibis und Liebermanns über Böcklin und
Feuerbach.

Dieser Triumph des „Malerischen“ in der Malerei ist zunächst zweifei»

los ein Sieg der künstlerischen Sache. Die Gesundung und Erstarkung

der Kunst als solcher hängen damit eng zusammen. Denn wenn etwas

der Malerei wesentlich ist, so ist es das „Malerische“. Und merk»

würdig genug, daß eine solche banale Selbstverständlichkeit durch

lange Zeit (und Zeiten) hindurch so etwas sein konnte, wie eine

esoterische Geheimlehre, ja, es bis zu einem hohen Grad bleiben wird

bis in alle Ewigkeit. Es gehört also nicht viel dazu, ein Mysterium

zu sein unter den Menschen. Das „Malerische“ das Wesentliche der

Malerei, wie simpel; aber die Mehrheit der Menschen wird trotzdem

verdammt sein, wir könnten auch sagen: so glücklich sein, in alten

und neuen Gemälden immer tausend schöne Dinge zu sehen, nur

eben nicht das „Malerische“. Sie sehen es nicht, weil sie es nicht suchen.

Was aber suchen sie?

Das „Poetische“.

Dieses Verhalten des Laientums hat in moderner Zeit zwei extreme

Wirkungen hervorgebracht. Alle Maler mit schwachem malerischen

Können und noch schwächerem Gewissen haben sich aus ihrer Not
eine Tugend, aus ihrer Armut einen Reichtum und aus der Nichts»

Würdigkeit ein Verdienst gemacht. Sie gaben einzig, was das Laien»

tum einzig wollte, und wurden auf diesem Weg allgemach zu Ver»

rätem und Verderbern der Kunst. Sie waren lange die Herrschenden.

Und sie brachten es fertig, selbst bedeutende Talente in ihren Bann
zu ziehen und vom Grund aus zu verderben.

Nur wenige ganz starke widerstanden, diese hatten einen harten

Kampf zu kämpfen. Und sie kämpften ihn mit grimmigem Trotz.

Sie sahen, wie die andern mit dem „Poetischen“ ihr glänzendes Ge»
schäft machten, indem sie die Kunst verrieten und verleugneten ; darum
gebot ihnen ihr Trotz und ihr Stolz, diesem „Poetischen" ängstlich

aus dem Wege zu gehen, und rein und allein damit wirken zu wollen,

was ihrer Kunst Wesen ausmacht, mit dem Malerischen.

Und siehe, diese Trotzigen und Starken blieben in dem schweren

Kampf zuletzt Sieger — ohne natürlich alle Festungen und Ver«

schanzungen der andern zu erobern —
, und ihr Sieg bedeutete (um

mich zu wiederholen:) den Sieg des Malerischen über das „Poetische“.

Es ist, wir alle wissen es, eine ruhmvolle Sache um diesen Sieg.

Großes und Segensreiches hat sich da vollzogen. Und es war un*
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venneidlich, daß das „Poetische“ dabei arg ins Gedränge kam. Der
Fall Böcklin trat ein. Obwohl in dem ganzen Kampf keineswegs gegen

das „Poetische“, sondern eben nur für das Malerische gekämpft wurde,

ist doch das „Poetische" an sich dabei unterlegen und unvermerkt

als das Antimalerische behandelt und eingeschätzt worden.

Das ist es aber nicht, braucht es an sich nicht zu sein. Es kann

niemals das Wesentliche der Malerei sein; aber es braucht als ein

Ingredienz derselben vom Maler nicht notwendig mit Todfeindschaft

behandelt zu werden. Die Malerei der größten Kunstepochen stand

im Gegenteil mit ihm auf bestem Fuß. In der Blütezeit der florentinischen,

wie der venezianischen, wie der holländischen und alten deutschen

Kunst hat die Malerei nur ausnahmsweise auf das „Poetische“ ver*

zichtet. Die Maler, die heute, dem mächtigen Zug der Zeit ent«

gegen, ebenfalls nicht darauf verzichten mögen, befinden sich also,

sofern sie nur das Malerische nicht vernachlässigen, in der besten

Gesellschaft.

Aber sie haben naturgemäß einen harten Stand. Denn sie stehen

heute abseits. Und sie werden nur zu leicht verwechselt mit jenen,

die mit wirklich unwürdigen und unmoralischen Konzessionen an das

Laientum die Kunst auf den Hund gebracht haben. Ich will damit

keineswegs sagen, daß sie nicht von vielen »n ihrer Bedeutung erkannt

werden, nur sind dies gerade nicht die Wortführer des Tages.
* •

*

In diesem Sinn und Zusammenhang möchte ich für diesmal nur

auf einige jüngere Münchner Künstler die Aufmerksamkeit lenken.

Wer kennt Hermann Frobenius? Er ist dennoch nicht mehr ganz

jung, er hat noch in Böcklins Werkstatt gearbeitet. Aber ein Schüler

dieses Meisters im Sinne von Nachahmer — wie Stuck oder Kuschel

gelegentlich — war er nie. Niemand wird seinen Bildern, am wenigsten

seinen figürlichen, Böcklinschen Einfluß anmerken. Diese Tatsache

ist allein schon ein Beweis für ein starkes künstlerisches Rückgrat.

Man wird Frobenius nicht gerade einen Koloristen nennen — so

wenig wie Böcklin. Und doch ist ihm die Farbenzusammenstimmung
die Hauptsache. Auch auf seinen großen Figurenbildem. Er macht
auch in seinen Skizzen nicht zeichnerische Komposition, wie man es

vielleicht voraussetzen möchte. Die Idee seiner Bilder wächst ihm
aus einem bestimmten farbigen Klang heraus. Dieser ist immer das

erste, was er feststellt. Er ist sein eigentliches „Thema". Durch diesen

Farbenrhythmus will er auch vor allem wirken. Nicht durch das

„Poetische" oder bedeutend Stoffliche, was beides, um dies endlich
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auszusprechen, eins und dasselbe sagen will. Nie ist ihm dies das

Wesentliche, wie vielleicht viele ihm heimlich vorwerfen. Mit gutem

Gewissen hat er sich einmal ausdrücklich dagegen verwahrt. „Wenn
es zu aller Zeit“, so schrieb er gelegentlich, „Begabungen gegeben hat

(und er denkt gewiß dabei an sich selber) die dem Beschauer poetische

Stimmungen durch sichtbare Gestaltungen auf der Fläche zu suggerieren

wußten, so waren sie doch nicht dadurch Künstler, so lag doch nicht

darin das Wesen ihrer Kunst; vielmehr lag dieses in der Erfüllung

ganz anderer ,rein formaler* Forderungen, ohne welche jene poetischen

Suggestionen sofort ganz unerträglich werden.“

Der Inhalt dieses Satzes deckt sich mit dem Gedankengang unserer

Einleitung.

Wenn aber das „Malerische“ durchaus das einzige Thema dieses

Malers ist, wie jedes andern auch, der ein Künstler heißen darf, so

hat dies doch einen weniger engen Sinn bei ihm und läuft auf andere

Wirkungen hinaus als bei denen, die ein gewisser Sprachgebrauch

ausschließlich die „Modernen" nennt, und mit deren Leistungen die

seinigen nicht verglichen werden dürfen. Denn seine Stärke liegt in

entgegengesetzter Richtung und befähigt ihn vor allem zu sinnreicher

und feierlicher Dekoration. Das Tafelbild ist ihm fast nur ein Not*

behelf. Auf festlichen Wänden, als dekorativer Schmuck wären denn

auch diese Gestalten, die auf seinen Leinwänden oft allzu Schemen*

haft, allzu unkörperlich, allzu unfleischlich anmuten, besser an ihrem

Platz. Die Einzeldurchbildung, die koloristisch*interessante und reiz*

volle Behandlung jedes noch so kleinen Flecks, die Lebendigkeit der

Epidermis bis in das kleinste Stück Fleisch hinein, was man alles auf

den Tafelbildern oft mit Enttäuschung vermißt, dürfte dort niemand
von ihnen fordern.

Wandflächen aber müssen dem Künstler gegeben werden. Man
kann dazu nur sagen: Wehe dem Künstler, dessen Talent seine Zeit

nicht zu brauchen weiß. Andere auch sagen: So sind einmal die

Bedingungen heut, also: hic Rhodus, hic saltal Nie aber darf man
Unzeitgemäßheit und Impotenz verwechseln.

Wenn Frobenius mit seinen feierlichen Kompositionen immer ein

wenig an die Freske gemahnt, läßt die Art Rudolf Schiestls fast an

den Holzschnitt denken — freilich nur in einem ganz besondem Sinn.

Und in der Tat hat dieser Malerpoet viel für den Holzschnitt ge*

arbeitet, das beste vielleicht in den Heften des „deutschen Spielmann“

(München, Callwey). Die von ihm illustrierten Nummern heißen:

„Gute alte Zeit", „Abenteurer“, „Tod“, „Menschenherzen". Die Titel
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sind bezeichnend für Schiestl. Der ganze Künstler ist schon in diesen

Holzschnitten; doch noch wuchtiger und origineller wirkt er in der

breiten Manier des farbigen Steindrucks. Leider gibt es nur wenige

Blätter von ihm in dieser Technik: „Abendmelodie“, „Schäfer“, „Franken»

wein“, „St. Antonius“, „Sauhandel“ — letzteres farbige Radierung;

sie alle werden einmal sehr gesucht sein.

Von gut künstlerischem Instinkt spricht der Umstand, daß Schiestl

unter allem „Poetischen" und Inhalt aus dem Menschenleben dem
zuständlichen Element vor dem erzählenden ausschließlich den Vorzug
gibt, also demjenigen, das mit malerischen Mitteln verhältnismäßig am
vollkommensten zu fassen, ja besser mit Gestaltung (Zeichnung und
Malerei) als mit Worten zu vergegenwärtigen ist. Immer dominiert

der Maler (oder Zeichner), immer erscheint das Malerische als letztes

Gewollte. An das sogenannte „Genre“ streift er darum nur gelegent*

lieh einmal von weitem. Er erhebt sich fast immer zum Symbolischen.

Die Gebärde eines Baumes und die Gebärde eines Menschen gelten

ihm gleich wenig und gleichviel; eine Geste und eine Farbe sind ihm
zugleich malerische wie geistige Ausdrucksmittel und das eine in so

hohem Grade wie das andere. Darum genügt ihm auch oft schon die

einzelne Gestalt in Verbindung mit der Landschaft.

Zum Teil sind Schiestls Steindrucke Reproduktion (oder richtiger

Reproduktionen) seiner eigenen Bilder. Diese Bilder beweisen, daß

Schiestl neben seinen poetischen doch eben auch ganz spezifisch

malerische Bedürfnisse hat, die befriedigt sein wollen. Inhaltlich sagen

die Bilder nichts anderes und nicht mehr als die Holzschnitte und

Lithographien; aber der Inhalt wird eben zur Nebensache, wo die

Malerei anfängt. Was wir von dieser vor allem verlangen, ist malerische

Schönheit, und Schiestl weiß sehr wohl — und jeder, der seine kost»

baren kleinen Bilder kennt, weiß es: daß er im Temperabild, dessen

Technik er so meisterhaft beherrscht, eine Schönheit zu geben vermag,

die vom Inhalt unabhängig ist, eine malerische und materielle Schön«

heit, die an sich schon den Sinn gefangen nimmt und die Seele be«

zaubert. Der farbige Akkord wird hier die eigentliche Musik, das an

sich Wertvolle, das „Poetische“ klingt nur noch so mit. Die vorzüg*

lichsten dieser Bilder sind: „Frühling“ — Stimmung in Rosa und
Blond; „Auf der Wiese" — mit der Dominante Blau»Grün; „Vor der

Stadt“ — Stadt grau, Landschaft braungrün, Figur RotsSchwarz. Diese

Bilder sind Kleinodien. Und so dürfen wir kecklich den Maler in

Schiestl doch höher stellen als den Illustrator. Auch bin ich fest

überzeugt, daß von diesem heut so Verborgenen noch viel die Rede
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sein wird und noch in Zeiten, da manche der Vergessenheit anheim

gefallen sein werden, die heute von sich Lärm machen.

Mit Rudolf Schiestl zusammen sei Emst Kreidolf genannt, der Künst*

ler des Bilderbuchs, der den Beweis geliefert hat, daß ein Künstler

für die Kleinen ein großer Künstler sein kann — es eigentlich sein

müßte.

Kreidolf ist recht der reine Typus des Malerpoeten. Er ist in höherem
Grad als andere in zwei Damen zugleich verliebt, die streng ge*

nommen — wirklich streng genommen, nicht dieselben Wege haben.

Er läßt sich von der Kunst und der Poesie zugleich führen. Genauer

gesagt, er läßt sich in der Hauptsache von der Kunst führen, aber

doch von der Poesie gelegentlich auf Seitenpfade locken, lustige

Schlängelpfade zwischen Blumenwiesen und schwindelnden Felsen,

durch schauerliche Gründe und über goldene Hügel, ja, läßt sich

tragen, denn die Dame hat Flügel, in Atherhöhen und wandelt mit

ihr auf weißen Sommerwolken und auf Strahlen des Mondscheins.

Und wer ließe sich solche Abschweifungen, solche Poetenaus*

Schweifungen nicht gern gefallen?

Wenn nur der Künstler sich unterwegs nicht selber vergißt?

Daß dieser dabei gelegentlich zu kurz kommt, läßt sich nicht leugnen.

Es gibt im Reich der poetischen Phantasie, von inneren Vorgängen

ganz abgesehen, weite Regionen, wo die sichtbare Darstellung sozu*

sagen nicht hinreicht oder doch auf bedenkliche Schwierigkeiten stößt.

Z. B. kann die poetische Phantasie ohne Unzuträglichkeit alles anthropo*

morphieren: Die Sonne, den Mond, die Erde und alle Kreatur. Gegen
die sichtbare Darstellung aber sträuben sich solche Anthropomorphismen

mehr oder weniger. Ein Widerstreit zwischen der Ungebundenheit

des Poetischen und der gesetzmäßigen Bedingtheit des Plastisch*künst*

lerischen macht sich dann geltend . . . Mit voller Sicherheit des Gefühls

aber vermag man Kreidolf da vollen Beifall zu zollen, wo die rein künst*

lerischen Qualitäten der Darstellung von der poetisierenden Tendenz
nicht beeinträchtigt werden, und das ist bei der großen Mehrheit

seiner Sachen in hohem Grad der Fall. Die lineare Arabeske und
das farbige Ornament sprechen dann eine Sprache für sich, und in

dieser rein künstlerischen Sprache hat er uns so viel und so Bedeutendes

zu sagen, daß wir die Poesie daneben, das Inhaltliche und Sinnreiche,

nur noch als eine Gabe obendrein empfinden. Und das ist, im Griffel*

werk wie im Farbengebild, das richtige Verhältnis zwischen dem
Künstlerischen und dem Poetischen.
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Auf dem Weg zur reinen Malerei zeigt sich Kreidolf mit einem Bild

(Tempera) im heurigen Glaspalast. Er nennt es „Berggruß“. Ein

rechtes „Grüßgott“ ist es aus traumhafter Elfenweit, als Malerei noch

etwas schüchtern und zaghaft, aber nicht schülerhaft, nur eben von der

Unentschlossenheit und Unerschlossenheit der Knospe, die — „Wunder
noch verspricht“.

In lithographischen Blättern hat auch Paul Hey bis jetzt sein Bestes

gegeben. Und auch ihm genügt die malerische Erscheinung, so hohe
Anforderungen er auch an sie stellt, an sich nicht, er muß in ihr und
durch sie das Poetische ausdrücken, die Seele und den Sinn des Lebens,

der Erdenkinder Lust und Leid. Er schildert am liebsten die Feste

des Jahres und der Lebensalter mit Weib, Wein und Gesang, und mit

teils spießbürgerlichem, teils romantischem Anhauch, ein wenig mit

Schwindschen Reminiszenzen, immer etwas altmodisch und doch so,

wie es noch nie da war, das Malerische nie vernachlässigt über dem
Poetischen, das Detail mannigfaltig, die Figuren zahlreich aber bildhaft

zusammengehalten durch einheitlichen Ton und glückliche Lichtführung,

die Landschaft oder Architektur immer im Übergewicht gegen die

Figuren, der Hauptakzent — man denkt wahrhaftig an Rembrandt —
immer ein starkes Licht mit Mittelpunktbedeutung; so in den Blättern:

Heilige Nacht, Sommernacht, Auf der Flucht, Waldschenke, Serenade —
alle, obwohl ohne Lokalfarben, doch sehr farbig wirkend. Die Inhalte

und Töne des alten Volkslieds werden da zu Gestalten, die dann ge<

legentlich auch ironisch gemeint sind. Aber die reine naive Liebe

herrscht vor.

Es sind Blätter fürs Haus — Volkskunst im besten Sinn. Das
Poetische ist nun einmal volkstümlicher als das Künstlerische (Malerische)

;

das Volk kann zur Kunst nur durch das Medium der Poesie gelangen.

Das Volk braucht eine Kunst, die „Sinn“ hat.

Denken wir darüber nicht allzu verächtlich. Aus zweierlei Bedürfnis

ist die Kunst hervorgegangen: aus dem, zu schmücken, und aus dem
andern: einen Sinn in sichtbare Zeichen zu legen. Von beiden kann

sie sich emanzipieren; doch fordert ihre Würde dies nicht unbedingt,

und die letzten Folgerungen dieser Emanzipation zieht überhaupt

nur die sogenannte Liebhaberkunst. Benno Ruttenauer.
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ANKÄUFE DER GALERIEN

BARMEN, RUHMESHALLE. (KUNSTVEREIN)
GEMÄLDE:

J. G. Dreydorff: Stille Mondnacht. — Artur Kampf: Herrenporträt.

— Georg Burmester: Fischerhafen im Winter. — Max Clarenbach:
Frühling am Niederrhein. — Walter Ophey: Am Hittorfer Maar.

BRONZEN:
Bernhard Hoettger: Weiblicher Torso.

BERLIN, KAISER*FRIEDRICH*MUSEUM
GEMÄLDE:
Anton Graff: Weibliches Bildnis. Männliches Bildnis. — Herri met

de Bles: Triptychon mit Kreuzabnahme. — Werkstatt des Masaccio:
Predellenstück, zwei Szenen aus dem Leben des heil. Nikolaus und
des heil. Julian.

BILDWERKE:

Süddeutscher Meister um 1490: Madonna (Ton). — Bayrischer

Meister um 1515: Zwei Holzreliefs mit Heiligen. — Deutsches

17. Jahrhundert: Holzkruzifix. — Deutsches 18. Jahrhundert:
Pieta (Ton). — Deutsches 1 5. Jahrhundert: Madonna (Holz).— Pietro

Tacca: Tonmodell eines gefesselten Sklaven. — Bayrisches 14. Jahr*
hundert: Madonna (Stein). — Schwäbischer Meister um 1500:

Madonna mit Stifter (Holz). — Niederländisches 16. Jahrhundert:
Enthauptung Johannes d. T. (Holzrelief). — Mittelrhein um 1525:

Madonna (Holz). — Süddeutsches 18. Jahrhundert: Maria auf der

Weltkugel (Holz). — Fr. Ignaz Günther: Maria auf Wolken (Holz).

— Süddeutsch um 1700: Heiligenstatuette (Holz). — Holländisches
17. Jahrhundert: Bronzestatuette eines Verwachsenen. — Süddeutsch
um 1300: Steinmadonna. — Bayrisches 15. Jahrhundert: Engel

(Stein). — Süddeutsches 18. Jahrhundert: Nepomuk (Speckstein).

Johannes d. T. und Johannes der Ev- (Holz). — Romanisches 13. Jahr*
hundert: Porträtkopf (Kalk). — Bayrisch um 1420: Hl. Agnes
(Holz). — Bayrisch um 1520: Hl. Katharina (Holz). — Fränkisch
um 1460: Hl. Elisabeth (Holz). — Fränkisch um 1490: Hl. Sebastian.

— Süddeutsches 16. Jahrhundert: Nikodemus am Leichnam Christi

(Holzrelief). — Schlesisch um 1500: Kruzifix (Holz). — Schwäbisch
um 1420: Trauernde Frauen unterm Kreuz (Holz). — Elsässisch

79

Digitized



um 1480: Zwei Bildnisbüsten (Stein). — Deutsch um 1200: Ver*

kündigung (Elfenbein). — Elsässisches 14. Jahrhundert: Madonna
(Stein). — Niederrheinisch um 1380: Madonna mit Kind (Holz).
— Schwäbisch um 1520: Hl. Sippe (Holz). — Ulm um 1510: Hl.

Sippe (Holz).

BERLIN. NATIONALGALERIE
GEMÄLDE:

J. Gruer: Bildnis des Generals der Infanterie K. von Voigt*Rehtz.

— B. Plockhorst: Weinet nicht um mich. — J. H. Tischbein: Selbst*

bildnis. — Fr. Burg: Bildnis des Landschaftsmalers Genelli. — A. v.

Werner: Bildnis des Wirklichen Geheimen Rates Dr. v. Lucanus.

— G. Schönleber: Quinto al mare.

GRIFFELKUNST:

W. Busch: 61 Blatt (Blei, Tusche). — F. Krüger: Bildnis des Ober*

hofgärtners Ferd. Fintelmann (Pastell). — F. Skarbina: Drei Blatt

(Blei). — P. Janssen: Zwei männliche Studienköpfe. — K. Grab:
Vier Blatt (Aquarelle).

BILDWERKE:

O. Aichling: Junges Weib (Bronze). — F. Schäfer: Büste des

Wirklichen Geheimen Rats Prof. Dr. Althoff (Marmor). — Christ.

Rauch: Goethebüste (Bronze).

BREMEN, KUNSTHALLE
GEMÄLDE:

Edouard Manet: Bildnis des Dichters Zacharia Astruc aus dem Jahre

1863. — Konrad v. Kardorff: Französische Landschaft. — Camille

Pissarro: Märzsonne. — Frank Duveneck: Studienkopf. — Kaspar

David Friedrich: Felsental (Harzlandschaft). — Rudolf Friedrich

Carl Suhrlandt: Zwei Bildnisse, darstellend Herrn F. L. Quentell

und dessen Frau.

BILDWERKE:

Emst Barlach: Schäfer im Sturm (Holz). — Theodor von Gosen:
Heinrich Heine (Bronzestatuette). Verschiedene Plaketten von Benno
Elkan, Hermann Hahn, Ddsir6 Ringel und Ignatius Taschner.

DRESDEN, KÖNIGLICHE GEMÄLDEGALERIE
Carl Gustav Carno: Aussicht auf Florenz. Ausblick in Hosterwitz.

— Walther Leistikow: Am kleinen Wannsee. — Claude Monet:
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Seineböschung bei Lavacourt. — Karl Vogel von Vogelstein: Bildnis

des Dresdner Kunstkenners Johann Gotthold von Quandt. Bildnis

der Gattin des J. G. von Quandt. — Friedrich Matthäi: Bildnis des

Leipziger Kaufherrn Johann Gotthold Quandt. — Traugott Leberecht

Pochmann: Bildnis des Vorgenannten. — Anton Graff: Bildnis der

Frau Kötsch, noch als Fräulein Pezold. — Gustav Eduard Seydel:

Selbstbildnis des Künstlers.

DÜSSELDORF, STÄDTISCHE KUNSTHALLE
Gustav Schönleber: Brücke in Viareggio. — Hans von Bartels:

Die Frau des Muschelfischers. — Wilhelm Hambuchen: Kanal an

der flandrischen Küste. — Gerhard Janssen: Freund Bendemann. —
Oskar Zwintscher: Bildnis vor Kacheln. — Max Stern: Hochamt
in den Dünen. — Ad. Bermann: Lenbachbüste (Bronze). — Huth*
steiner: Büste des Kronprinzen.

FRANKFURT, STADELSCHES KUNSTINSTITUT
Giovanni Battista Tiepolo: Die Heiligen der Familie Grotta. —

Giovanni Battista Piazctta: Verkündigung Mariä. — Charles Francois

Daubigny: Le verger.

HANNOVER, KESTNER*MUSEUM
Max Liebermann: Straße in Amsterdam. Strandszene in Nord*

wyk. — Bronzebüste von A. Rodin: Der Kunstschriftsteller Geffroy.

— Schrank aus Schloß Oppershausen bei Celle. — Großer italienischer

Prunkschrank, reich mit Silber beschlagen. — .Große silbervergoldete

Augsburger Schüssel, dazu Kanne. — Kollektion von koptischen Stoffen.

KÖLN, WALLRAF*RICHARTZ*MUSEUM
Kölnische Schule des 15. Jahrhunderts: Krönung Mariä mit den

24 Altesten. — William Beechy: Bildnis eines englischen Offiziers. —
Eugenio Lucas d. A.: Die Verteidigung von Saragossa. — Ober*
deutsche Schule um 1530: St. Nikolaus. — Niederrheinische
Schule des 14. Jahrhunderts: Sitzfigur eines Heiligen. — Julius

Bretz: Korngarben. — Max Clarenbach: Winter. — August Deusser:

Pauker und Trompeter. — Paul Gauguin: Frauenbildnis. — Carl Hart*

mann: Ernte. — Ludwig von Hofmann: Brandung. — Gotthardt

Kuehl: Lachende Köchin. — Alphonse Legros: Die Geographiestunde.
— Emst te Peerdt: Parkszene. Winterlandschaft. — Adolf Schinnerer:

Bergfest. — Max Stern: Kinderwärterinnen. — Wilhelm Trübner:
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Selbstbildnis als Einjähriger. — Emil Rudolf Weiss: Niki. Rosenstilb

leben. — Fritz Westendorp: Beguinenhof in Brügge. — Franz Stuck:

Der Athlet (Plastik).

LEIPZIG, MUSEUM DER BILDENDEN KÜNSTE
GEMÄLDE:
Das Vermächtnis des aus Leipzig gebürtigen Malers Alexander

SchmidtsMichelsen, bestehend aus 29 öl* und Pastellgemälden,

9 Aquarellen und mehreren Griffelkunstblättern, darunter vom
Schenkgeber selbst: Kleines Ölbild (unvollendet) auf Holz: Im
Atelier. Pastell: Marktplatz in Fumes. Größere Ölgemälde: Die

Bäckerei (Motiv aus Kallmünz). Kirschblüte (Motiv aus Zöbigker bei

Leipzig). Im übrigen deutsche und französische Meister der Gegen*

wart, ein Spanier, Ramön Casas: Interieur (kleineres Ölbild), ein

Anders Zorn: Badende Mädchen (kleinere Ölskizze).

Außerdem wurden erworben: Graf Leopold von Kalckreuth: Bildnis

der Gräfin Kalckreuth. Nachtwächter im Schnee. — Wilh. Steinhausen:

Selbstbildnis. — Anton Klamroth: Bildnis des Prof. Dr. Wach. —
Karl Strathmann: Die Anbetung der 3 Könige.

GRIFFELKUNST:

Leo Samberger: Bildnis Lenbachs (Kohlezeichnung). Die Kunst*

blättersammlung wurde durch Handzeichnungsserien von Busch, Spitz*

weg etc. bereichert.

BILDWERKE:

Matthieu Molitor: Der Gürtelbinder (Bronzestatue). — Georg Wrba:
Bronzebüste des Oberbürgermeisters Dr. Tröndlin*Leipzig.

MAGDEBURG, KAISER*FRIEDRICH*MUSEUM
Leopold Graf Kalckreuth: Johannes (Knabenporträt). Der Leucht*

türm von Cuxhaven. — Karl Spitzweg: Der Wachtposten. — Gregor

von Bochmann: Aus dem estländischen Volksleben (Aquarell). —
Max Liebermann: Aus der Judengasse (Kreidezeichnung). — M. O.

Müller: Judith mit dem Haupt des Holofernes (Serpentinstein*

Plastik). — Anton Graff: Porträt des Kabinettssekretärs Horzisky,

Rheinsberg, 1777.

MANNHEIM, STÄDTISCHE KUNSTSAMMLUNG
Anselm Feuerbach: Badende Kinder. Kinder am Springbrunnen. —

R. Gönner: Kartoffelsucherinnen. — Philipp Klein: Töpfe. Hof mit
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Pferd. Beim Frühstück. Dame mit Rosen. — Wilhelm Oertel: Selbst*

bildnis. — Oppenheimer: Henley*Regatta. — Max Klinger: Büste

des Gelehrten Wilhelm Wundt.

MÜNCHEN, NEUE PINAKOTHEK
Alphons Spring: Interieur aus Schleißheim. — Eduard Kurzbauer:

Bäuerin am Spinnrad. — Richard v. Poschinger: Die Sandgrube. —
Karl Schuch: Apfelstilleben. Felsige Waldlandschaft. — Christian

Landenberger: Badende Knaben. — Leo Samberger: Bildnis des

Bildhauers Prof. Jakob Bradl. — Giulo Beda: Sonniger Wintertag im

Dachauer Moos. — Fritz Aug. Kaulbach: Tulpenstilleben. — Matth.

Schnid: Ansicht aus Feldkirch. — Becker* Gundahl: 3 Rötelzeich*

nungen. — Bernhard Blecker: Porträtbüste des Malers Pallenberg

(Bronze). — Albert v. Keller: Saal aus Versailles.

NÜRNBERG, GERMANISCHES NATIONALMUSEUM
Spätmittelalterliches Kastenreliquiarium, kupfervergoldet, mit ge*

preßtem Silberblech. — Holzgeschnitzte Gruppe: Christus und der

ungläubige Thomas, oberbayerisch, um 1515. — Vier Fuldaer Porzellan*

figuren. — Porträtbüste aus Ton von Valentin Sonnenschein (1739

bis 1816). — Zwei große Porträts von Friedrich Amerling, datiert 1832.

— Eine größere Sammlung von Gläsern des 16.— 18. Jahrhunderts, dar*

unter ein von Wenzel Jamnitzer reich montierter Humpen.

STUTTGART, K. WÜRTT. KUNSTSAMMLUNGEN DES STAATS
GEMÄLDE:

F. Hodler: Landschaft. Selbstporträt. — Diez: Waldlichtung. —
Schmid*Reute: Ruhende Flüchtlinge. — S6rusier: Landschaft. —
K. Bäuerle: Frühmorgens. — W. Trübner: Bepacktes Kürassierpferd.

— P. Quast: Niederl. Baderstube. — C. v. Hayeck: Strandbild.

GRIFFELKUNST:

Außer Nachbildungen mehrere graphische Originalarbeiten. Von
älteren Meistern als Haupterwerbung: Rembrandt: Der h. Franziskus

(Bartsch 107). Von neueren Meistern: Arbeiten von Seymour Haden,
Max Klinger, Wilhelm Leibi, Max Liebermann, J. F. Millet,

F^licien Rops, Ferd. Schmutzer, Max Slevogt u. a.
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