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jjreslau kann sich riihmen, die erste vollstfindige Ausgabe und Obersetzung

r des arabischen M&rchenschatzes von „Tausend und Eine Nachl" in die

; Welt gesandt zu haben. Herausgeber war der Professor des Arabischen an der

neu errichteten Univcrsitat Maximilian Habicht. Zur Obersetzung liatteer

sich mit seinen Landsleuten, dem Qermanisten Friedrich Heinricb von der

Hagen, und dem Lustspieldichter Karl Schall verbunden. Verleger war

fiir Original wie Obersetzung der in grossem Stile tatige, Gelehrten und

Dichtern befreundete Joseph Max 1

). Die Obersetzung, welche 1825 zu erscheinen anfing,

fand grossen Beifall. Jean Paul konntc sich noch an Ihr erfreuen, und Goethe schrieb an

den auch von ihm geschatzten Verleger: „Sie haben durdi die reidien BUnddien der

Tausendundeinen Nadit mir die angenehmsten Abendunterhaltungen bereitet."*)

Eine neue Auflage vvurde sehr bald notig. Ihr beschloss der Verleger durch Vignetten,

welche die Titelblatter der Bandchen zieren sollten, einen besonderen Schmuck zu verleihen.

Er wandte sich dcshalb an einen jungen Maler, welcher bisher rait Zeichnungen von Neujahrs-

karten, Bildcrbogcn, lllustrationen zu Gedichten nur in cine sehr beschrankte Offentlichkcit

getreten war, eingevveihten Krciscn aber sich schon als gottbegnadeten KQnstler geoffenbarl

hatte — Moritz von Schwind in Wien. Zu dem engereii Freundeskreise, welche den

„Hochzeitszug des Figaro" zu schen bekomnien hatten, gehorle Franz von Schober, der

Dichter der „Palingenesien" '*). Er war cs, welcher nach Breslau iibergesiedelt, den kiinstlcr an

Max empfahl. Dieser nahm den Auftrag ohne weiteres an — mussten ihm doch derartige

Arbciten daszum Leben notwendige bringen - und so gingen die l5Bandchen der „zweilen

vermehrten Auflage, Breslau 1827" heraus, versehen mit den Vignetten, welche nach Schwinds

Zeichnungen von George Watts in Holz geschnitten worden waren. Wiederum liess sich der

Altmeister von Weimar, und dicsmal offentlich, vernehmen, indem er der neuen Auflage

in seiner Zeitschriit „0bcr Kunst und Altertlnim" ') eine besondere Anzeige widmete: „I)cr

Kimstfreund erblidtt hier merkwiirdigc, durdi besondere Aufmerksamkeit ties Ve/iegers

zugefiigte Titelblatter, gezeidinet von llerm von Sdiwind in Merlin, in Holz gesdmitten

von dem Engliinder Watts. Es modite sdiwer sein, die guten Eigensdia/ten dieser Arheiten

in wenig Woric zu fassen. Sie sind als Vignetten zu betradifen, we/die mil einem

gesduehtlidien Bilddien den Titel zieren, dann aber urabeskenartig an beiden Seiten

herauf- und herabgehen, urn ihn anmutig einzufussen. Wie mannigfaltig-buut die Tausend

und Eine Nadit selbst sein mag, so sind audi diese Blatter tiberrasdiend ubwedise/nd,

gedrangt ohne Verwirrung, riithselhaft aber Mar, barock mit Sinn, phantastisdl ohne

Karikatur, wunderlidi mit Gesdimack, durdtaus originell, dass wir wider dem Staff

nodi der Behandlung nadi elwas A/mlidies kenncn."



Das Lob war nicht fibertrieben — dcnn auch durch die sehr bescheidene Wiedcr-

gabe des Holzschnittes hindurch blickt die poetische Erfindung, die marchenhafte Stimmung,

der humorvolle Ton, die sichere Zeichnutig, die, nur hie und da noch etwas gebundene, Qrazie

der Linienfiihrung — , aber fur den Vierimdzwanzigjahrigen war es die erste offentliche An-

erkennung. Und aus welchem Mundel Nur natiirlich, dass er zeitlebens fiir sie dankbar blieb.

Noch in andrer Beziehung fiihlte sich der Kiinstler zu Goethen hingczogen. In

Mtinchen, wohin er noch in demselben Jahre gezogen war, suchte und fand er in den Balladen

des Dichters auch den kiinstlerischen Qehalt, und die Wahl ihrer Stoife erwies sich ihm als

gltickbringend. 1830 vollendete er ,,Ritter Kurts Brautfahrt". Dieses Bild, welches der

Qrossherzog von Baden erwarb, schlug die Briicke nach Karlsruhe, wo der Kiinstler zurn

ersten Male zu monumentalen Auftragen grossen Stils gelangte.

Hier hatte sich init der im Jahre 1827 eriolgten Berufung von Heinrich Hiibsch

eine rcge Tatigkeit auf dem Gebiete des Bauwesens entfaltet. "')

1836 wurde unter seiner Leitung der Neubau der Akademie, jetzigen Kunsthalle,

begonnen. Fiir die Ausschmuckung des Innern mit Wandgemalden wurde Schwind von ihm

ausersehen und berufen. Wie natiirlich, wurde besonders der Hauptraum, das Treppenhaus,

fiir die Verherrlichung der bildenden Kiinste in Aussicht genommen. Der Architektur wurde

das Mittelbild, die Einweihung des Freiburger Munsters darstellend, gewidmet, der Malerei

und Plastik die zwei Seitenbilder: Hans Baldung Grien das Bild des Markgrafen Christoph

malend und Sabine, die Tochfer Erwins von Steinbach, die Statue der Synagoge am

Strassburger Minister meisselnd. Aber audi die vier im Erdgeschossc gelegcnen Sale

sollten bildlichen Schmuckes nicht entbehren. Ja, sie sollten zuerst an die Reihe kommen.

Da sic fiir die Aufnahme von Nachbildungen plastischer Werke bestimmt, niithin vorzugs-

weise der Antike gewidmet waren, ergab sich die Wahl der Stoffe aus der letzteren von

selbst. Anfangs war, wie sich sowohl aus dem ersten von Hiibsch an das vorgesetzte

Finanzniinisterium crstatteten Bericht vom 4. Januar 1 842 '0 als auch aus einer erlialtenen

Farbenskizze Schwinds 7
) ergibt, auch an die Bemalung der Wande selbst gedacht, doch wurde

dies — wohl als zu kostspielig — aufgegeben und der bildliche Schinuck auf Decken-

gcmalde und Friese beschrankt. Hiibsch selbst schlug in jenem Bericht „Scenen aus

den olympischen Spielen und aus der llias" vor. Und in dem mit dem Kiinstler

geschlossenen Vertrage vom 5. Fcbruar desselben Jahres heisst es: ,,,/M. v. Sdiwind

wire/ zunachst mit Darsteilung der olympischen Spiele — cinem jedenfalls sehr passenden

Sujct -- beginnen; jedodi hinsiditlidi der iibrigen Sujets collegialisdie Berathung mit

Galeriedirektor Frommel und Oberbaurath Hiibsdi pftegen, woriiber alsdann die R,esultaie

libdisten Oris zur Genehmigung vorzn/egen sind."") Die Scenen aus den olympischen

Wettkampfen finden sich als Wandfries in Saal II; Scenen aus der llias fehlen. Saal 111 hat

in Bronzeton auf hellgrauem Grunde an der Wand Scenen aus der altromischen Gcschichtc,

Saal IV die Darstellung der fiir die Entwicklung der Kunst wichtigsten Stadte erhalten.



Was aber wurde fiir den ersten, also wichtigsten Saul gewfihlt? Ein auf den ersten

Blick iiberrascliendes, vollig eigenartiges und docli durchaus passendes Thcina: die

Philostratische Gemaldegallerie, d. h.: die von den beiden Philostraten gegebene

Scliilderung von Gemalden, deren Hauptbestandtei! den Schmuck einer Gallcrie in Ncapel

uni den Anfang des dritten Jahrhunderts n. Chr. gebildet haben sollte. Wohl batten in der Zeit

der hochsten Bliite der Renaissance Kiinstler wie Tizian und Raffacl das eine oder andere

jener Qemalde ganz Oder teilweis in freier Nachbildung wiederzubeleben versucht, wohl liatte

Giulio Romano in Villa Madama das Gleiche fiir eine grdsserc Zahl dcrsclben untemommen, 9
)

wohl waren samtliche Qemalde in der 1615 zu Paris erschienenen franzosischen Ober-

setzung von Blaise de Vigenere im Stile der Schule von Pontainebleau in liolz-

schnitten vorgefiihrt worden 10
) aber das alios war in Vergessenheit geralen. Goethe

war es, der zuerst wieder die Aufmerksamkeit weitcrcr Kreise auf diese Qemalde lenkte

und die Kiinstler geradezu zu Hirer Rekonstruktion, als einem Mittel zur Wiederbelebung

der Kunst, aufrief.") Aber keincr war ihrn gefolgt. Jetzt zum ersten Male land seine

Mahnung Gehor. Dass sein Wort es war, welches die Anregung gab, unterliegt nlcht

dcm geringstcn Zweifel, denn es handelt sich nicht uni die Wiederbelebung der ganzen

philostratischcn Gemaldegallerie, sondern um die Auswahl, welche von ihrn getroffen war.

Dass von Schwind der Gedanke an die Ausfuhrung dieses Planes ausgegangen isl,

lasst sich zwar aus den Akten nicht beweisen, hat aber sowohl in Anbetracht des Zeugnisses

seines Freundes Ernst Forster 12
) als audi namentlich im Hinbliek auf das Verhaltnis,

in welches er zu Goethe getrcten war, grosse Wahrschcinlichkeif fiir sicii. Stand doch

auch der Aufsatz und Aufruf Goethes in derselben Zeitschrifl, welche das Urteil fiber

Schwinds Erstlings-Arbeit gebracht hatte.

Jedenfalls hat er dcm Meister seinen Dank in einer Weise abgestattet, die dessen

Ancrkennung noch in viel hoherem Masse gefunden haben wurde, wenn es ihrn vergonnt

gewesen ware das Werk zu schauen.

Nachdem der Grossherzog Leopold auf den Bericht des Finanzministerium am

31. Januar 1842 den Antrag von Hiibsch genehmigt hatte und der Verirag mit dcm Kiinstler

am 5. Februar abgeschlosscn war, ging dieser ungesauint an das Werk, d. h. er entwarf

die Zeichnungen der Compositioncn. Alsdann wurden diese unter seiner Leitung von zwei

jungen Malern, welche er von Miinchen gerufen hatte, Lucian Reich aus Hofing und

Anton Geek aus Offenburg, ins Grosse gezeichnet und auf die Wand iibertragen. Letzteres

geschah in einfachster Weise so, dass die Figuren, wic auf den danials massenweise in

Italien ausgegrabenen Vasen, rot auf schwarzem Grunde gemalt wurden. Schon im Juni

desselben Jahres konnte mit der Obertragung begonnen werden. Und am 10. November 1843

durfte Hiibsch an das Ministeriuin berichten, „dass Schwind mit den drei unteren Salen

fertig sei und fiir den vierten Compositionen projektirl habe," mithin nun an die

Couipositionen fiir das Treppenhaus gehen ki'inne.
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Wir mogen bezweifeln, dass das ungiinstige Urteil, welches von der inassgebenden

Stelle fiber Arbeiten des Kiinstlers in Karlsruhe gefallt wurde, .sich auch auf die „Philostra-

tische Gallerie" bezog, und mogen annehmen, dass das Lob, welches von berufenster

Seite, namlich von der Kiinstlerschaft, gespendet wurde, nicht zum wenigsten auch diesem

Werke galt l:
'). Wohl begreiflich aber ware es, wenn beiin Kiinstler selbst untcr dem

Drucke der schrnerzlichen Erfahrungen, welche er machen musste, auch auf dieses Werk

ein tiefer Schatten gefallen ware. Schrieb er doch kurz vor seinem Scheiden von Karlsruhe

am 24. Marz 1844"), dass er an den dortigen Verhaltnissen nichts gut finde, als dass sie fiir

ihn selbst in der Erinnerung nicht mehr existierten.

Es giebt kaum ein Werk des Kiinstlers, dessen Ruf so wenig in die Offentlichkeit

gedrungen ist, als die Wandgeinalde dieser vicr Sale. Sind solche Deckengeinalde und

hohe Wandfriese schon an sich schlecht zu sehen, so besonders in Salen, in welchen Gips-

abgiisse in grosserer Zahl aufgestellt sind. Zu einer Reproduktion kam es uberhaupt nicht.

Aber das Werk wurde auch nur einuial in der grossen Offentlichkeit besprochen von dem

schon genannten Freunde Ernst Forster, zwar mit Beniitzung von Angaben des Kiinstlers,

aber gewiss nicht nach gehoriger cigner Anschauung. Denn sonst hatte er sich nicht so

starke Verslosse gegcn den Sachverhalt, insbesondere gegen die Verteilung der Bilder,

zu Schulden konnnen lasscn. Es ist uberhaupt uninoglich, aus seinem Bericht sich

eine klare Vorstellung von der Anordnung der Gemalde zu machen. Tatsachlich ist er uber

eine blosse Aufzahlung der einzelnen Bilder am Faden der Goetheschen „Rubriken" nicht

hinausgekommen und zu einer Erfassung des leitenden Gedankens nicht durchgedrungen ,5
).

Die Biographen aber 1 ") fussen ebenso, wie die Beschreibung der Gemalde im Katalog der

Grossherzoglichen Kunsthalle zu Karlsruhe 17
) ganz auf ihm. Die Geschichtsschreiber der

neueren Kunst nennen das Werk iiberhaupt nicht. Und so ist es nicht ubertrieben, sondern

durchaus bercchtigt, wenn es in dem von Hyacinth Holland fur die Deutsche Biographie

verfasstcn Artikel fiber Moritz von Schwind heisst: „In den Kuppeln und Liinetien sollte

Qocthcs Projckt von der „Pliilostratisdien Gemdlde-Galerie" in einer Rcihe von Motiven

aus der Uassisdien Mytlwlogie verwirklidit werden — eine se/ir sdio/ie Idee, welche trotz

Sdiwinds genialer Durdidiehtung dodi eine ,,Love's labour's lost, vollig unpopular and

bis zum heutigen Tage vergesscn blieb."

Und doch hatte ein besonderer Gesichtspunkt zur Beschaftigung gerade mit diesem

Werke fiihren sollen. Es ist bekannt, dass die Philostratischcn Gemalde nur fur rhetorische

Fiktionen crkla.it, ja als nicht malbar bczcichnet worden sind. Alussten nun nicht, wenn sogar

dem deutschen Romantiker Moritz von Schwind cine Rekonstruktion gelungcn war, dies

zu einer Revision jencr Ansicht fiihrenj? A-lusste nicht also gepriift werden, ob er eine Losung

jener Aufgabe wirklich beabsichtigt, und, bejahendenfalls, inwieweit er sie durchgefiihrt habe?

lch gestehe, dass mich das Interesse, welches ich an der Philostrat-Frage nehine, auf

die Beschaftigung mit dem Karlsruher Gemaldezyklus gefirhrt hat, dass ich aber, nachdem



ich mit-ihm bekannt geworden, auch so ticf in seinen Zauberbann gcratcn bin, class icli

mit einer Reproduktion desselben nicht nur den Fachgenossen, sondern audi den Verehrern

derSchwindschen Muse, ja alien FreundenkiinstlerischerGrazieeinenSchatz zuzufiihrenglaube.

Und so bin ich von einem Qefuhl aufrichtigen Dankes alien denen gegeniiber

beseelt, welche die Ausfiihrung dieses Vorhabens ermoglicht odei gefordert haben: In

erster Linie Sr. Koniglichen Hoheit dem Qrossherzoge Friedrich von Baden, der

die Gnade hatte, die photographische Aufnahme und VerSffentlichung der Bilder huldvollst zu

genehmigen; sodann dem Grossherzoglichen Minister des Innern, Sr. Excellenz Flerrn

Dr. Scire nkel, der mir die Beniitzungder Akten des Finanzministeriums erwirkte; der jiingsten

Tochter Schwinds Helene und ihreni Gemahl, ineineni lieben ehemaligen Schiller am Maria-

Magdalenen-Gymnasium in Breslau, Herrn Professor Paul von Ravenstei n, welche mir in

zuvorkomniend.sterWei.se die Vergleichung des Skizzenbuches des Krinstlers mil den uus-

gefiilirteii Gemalden sowie Veroffentlichungen aus demselben gestatteten; der Direktion

und Inspektion der Grossherzoglichen Kunsthalle, welche ineine Arbeit soviel als

nioglich erleichterten; dem Vorstande des Vereins fur Gcschichte der bildenden

Kiinste in Breslau, welcher meinen Antrag auf Vcroffentlichung des Bilderzyklus bereit-

willigst zum Beschluss erhob; endlich und zumeist dem Mitgliede dieses Vorstandes und

hochherzigen Kunstfreunde, Herrn Fabrikbesitzer Dr. Promnitz, welcher den gesamten

Betrag der Kosten der Verfiffentlichung dem Vereine zur Verfiigung stellte.

Auch Herrn Photograph Ernst Hardock in Karlsruhe und der Kunstanstalt von

C. T. Wiskott in Breslau habc ich fiir die Sorgfalt, mil welcher sie sich der Losung der

ihnen gestellten Aufgabe der photographischen Aufnahme und l.ichtdruckrcproduktion der

Gemalde unterzogen haben, besten Dank zu sagen.

Moge die Veroffentlichung als Spende fiir die Vorfeier des hundertjahiigen Geburts-

tages des grossen Kiinstlers vvillkommen geheissen werden.



[(ass Schwind nicht von der Philostratischen Qallerie selbst, sondern von Qoethes

Bearbeitung derselben ausgegangen ist, kann als sicher gelten. Nicht bios

die Auswahl der einzelnen Bilder, sondern auch ihre Vertcilung und Gliederung

beruht auf dicser. Ja er hat auch Bilder gewahlt, welche sich nur bei Goethe, nicht bei

den Philostraien finden: so Kephalos und Prokris, den schmausenden Herakles. Und in

diesen folgt er nicht den Originalen, d. h. Bildern von Giulio Romano und Heinrich Meyer,

sondern Goethes Beschreibung. Aber ebenso sicher ist, dass er durch Goethes Arbeit auch

aui die Philostratischen Gemaide selbst, wenn auch nur in einer Obersetzung 15
) geiiihrt

worden ist. Denn er hat zwar keines dieser Gemalde aufgenommen, welches sich nicht auch

bei Goethe findet, aber mehrere hat er nach Philostrat gemalt, welche in Goethes unvollendet

gebliebener Abhandlung nur eneahnt, nicht beschrieben sind. So, um nur einige Beispielc

zu nennen, Arrhichion, Meleager und Atalante. Wie aber Goethe, urn die von ihm auf-

gcstellten Rubriken besser zu fallen, seiner Auswahl mehrere Gemalde einfugte, welche

sich nicht bei Philostrat, sondern unter den herkulanensischen und pompejanischen Wand-

bildcrn oder in romischen Mosaiken oder in Gemalden der Renaissance oder endlich der

neueren Kunst finden, so sah sich Schwind erst recht genotigt, noch iiber die von Goethe

ausgewahlten Gemalde hinausgehen. Kam es bei Goethe nicht darauf an, dass die ein/.elnen

Rubriken von der gleichen Anzahl von Bildern ausgefiillt waren, so war dies infolge eines

gevvissen Gleichmasses der zu schmiickenden Raume fur Schwind eine Notwendigkeit. Die

Rucksichtaufden Rauni war abernichtnurfur seine Erganzung des Goethischen Zyklus, sondern

auch fur die eigene Auswahl aus demselben bestimmend. Er konnte weder allzu figuren-

reiche, noch einfigurige, noch der menschlichen Figuren ganz entbehrende Bilder gebrauchen.

So erklart sich das Fehlen einerseits eines sonsr fur die Kiinstler besonders anziehenden 10
)

Bildes, des Erotenfestes (I 6), andrerseits von Bildern wie Euadne (II 30), Philoktet (Jun. 17),

Palastra (II 33), oder der Stillleben (Spinnengewebe II 29; Xenia I 31 ;
II 26). Mit letzteren

wurde eine der von Goethe autgestellten Rubriken ganz wegfallig. Die ubrigen 8 behielt



Schwind bei, aber er gab ihnen eine verschiedenartige Bedeutung. Weiin man die 9 von

Goethe aufgestellten Rubriken ilberblickt:

I. Bilder hoch-heroischen, tragischen Inhalts,

11. Liebesannaherung,

III. Qeburt und Erziehung,

IV. Hercules,

V. Kampfen und Ringen,

VI. Jager und Jagden,

VII. Poesie, Gesang und Tanz,

VIII. See- und Wasserstiicke; Landschatten,

IX. Stillleben,

so sieht man, dass sie, wie er selbst bezeugt, nur urn „die Verworrenheit, in weldter die Bilder

von den Philostraten hinter einander aufgefilhrt werden" zu beseitigen, also zum Zwecke

der Obersichtlichke.it aufgestellt worden sind und dass sich in ihnen 2 Prinzipien, ein enl-

wicklungsgeschichtliches und ein eidographiscb.es, kreuzen. Schwind hat das letztere zu

Gunsten des ersteren ausztischalten gesucht, urn im Ganzen ein einheitliches Bild niensch-

lichen Lebens von der Entstehung jbis zur Starre des Todes zu geben. Dass dem so isl,

wird die folgende Betrachtung lehren.

Dem Kiinstler stand ein rechteckiger Saal mit 6 flachen Kuppclwolbungen zur

Verfiigung. Von den 4 Wanden kam die eine Kurzwand, weil

Fensterwand,

fast ganz in Wegfall. Wenigstens fur brcite Priese. Sie but izwischen den Ecken und

Fenstern nur schmale Flachen iiir die Bernalung dar. Doch liess der Kiinstler audi sie

nicht leer, sondern gab ihnen einen im Einklang mit dem Ganzen stehenden sinn-

bildlichen Schmuck. Wie der alterc Philostrat die Neapolitaner Gallerie mil dem Bilde der

Horai, der 4 Jahreszeiten, abschliesst (II 34), so bekraftigt auch Schwind den Gedanken,

welchen er an den drei Hauptwanden durchzuiiihren unternoinmen hat, mit den Figuren

der 4 Jahreszeiten. Wahrend diese bei Philostrat samtlich weiblich sind und einen

Reigentanz mit Gesang aufftihren, sind sie bei Schwind in verschiedenem Geschlechl

gehalten und von einander gesondcrt. Der Fruhling (ver) wird an der an die Eingangs-

wand anstossenden Seire durch einen einen Zweig hallcnden Knaben verkorperl; der

Sornrner (aestas) durch ein tanzendes Madchen; der Herbst (autumnus) durch einen ein

Ftillhorn haltenden Knaben; der Winter (hiems) durch ein eine Lampe und einen Holz-

spahn iiber einer Flamme haltendes Madchen.

Fur die eigentliche Durchiuhrung der „Philostratischen Gallerie" standen also ausser

der Decke nur 3 Wande zur Vertiigung. Diese boten in Friesen von 10 Fuss l.ange und

3 Fuss Hohe Raum fur grossere figurenreiche Compositionen, Die Decken erhielten kleinere



Bilder, naralich je 2 einander gegenuber befindliche Langbilder (von 5 Puss Breite, 2>/s Fuss

Hohe), desgleichen 2 Hochbilder (von 3 Fuss Hohe und 2 J
/2 Fuss Breite) und ein rundes

Mittelbild von noch kleineren Dimensioned welches nur die Aufnahme Einer Figur, hochstens

mit einer Nebenfigur, ermoglichte, mithin wohl Motive oder Akkorde geben konnte, fiir

Reproduktion philostratischer Gemalde aber ungeeignct war.

Und wo ist der Anfang? Wenn wir Ernst Forster- ) und dem Kataloge der Kunst-

halle folgen, in dem Bilde des Antilochos. Allerdings gehort dieses zur ersten der

Goethischen Rubriken. Aber dies ist fur den Kunstler nicht ausschlaggcbend. Befindet

sich doch neben jenem das weder der zweiten noch der achten, sondern der funften Rubrik

angchorigc Bild des Arrhichion, zuin Beweise, dass Schwind sich nicht an die Qoethische

Reihenfolge gebunden, sondern sie zum Zwecke der Durchfiihrung eines cinheitlichen

Grundgcdankens verandert hat. Auch sind das Antilochos- und das Arrhichion-Biid an der

Ausgangswand, weil oberhaib der Thur, welche in den zweiten Saal fflhrt. Den Anfang

aber suchen wir naturgemass an der Eingangswand. Das ist die Wand, durch deren Thiir

man vom Korridor aus den Saal betritt. Und wirklich finden wir hier in dem Friese rechts

oberhaib der Thur dasjenige, was auch dem Gedanken nach in dem einheitlichen Zyklus

das erste ist, die Geburt der Gottin der Liebe, also derjenigen, von welcher das an

der zugehorigen Decke Geinalte, „Liebesannaherung und Bewerbung" ausgeht. An

sie schliesst sich links von der Thiir an: 2.) „Geburt und Erziehung" mit dem Haupt-

bilde: „Geburt der Minerva", also Kindheit und Jiinglingsaller; es folgt das Mannes-

alter, dargestellt durch 3.) Herakles mit dem Haupfbilde des schmausenden Hems. Auf

der Hohe des Lebens halten sich auch die zu seiner Verschonerung dienenden Beschiiftigungen

der Jagd 4.) mit dem vom Kunstler erfundenen Hauptbilde der Jagdgfittin Artemis und

des Aktaon; des See- und Landlebens 5.) mil dem Hauptbilde des Dionysos und der

Vervvandlung tyrrhenischer Seerauber in Delphine; der Poesic, des Gesanges und

Tanzes 6.) mit dem ebenfalls von Schwind erfundenen Hauptbilde eines Tanzes von

Satyrn und Bacchantinnen. Diese 3 Bilder nehmen die der tiingangswand gegeniiber be-

findliche Langswand mit der zugehoTtgen Dccke em, doch ist auch hier die Reihcnfolee

m 5 und 6 gegenuber der Goethcschen veranden. Fiir die Ausgangswand bleiben nur
zwei der funtten und ersten Rubrik Qoethes emmmunene Friesbilder iibrig den Tod des
Tapfern auf dem Felde der Ehre verherrlichcnd: links oberhaib der Thur 7 ) ArrhichlJ
In. Augenblicke des hdchsten Sieges in Olympia verschcidend und^ ^ ^ de
Le.chnam des Antilochos von seinem Freunde Achill beweint

Damlt schliesst der Zyklus und zugleich wird ein passender Obergang zu den
Darstellungen des anstossenden Saales, der Verherrtichung der olympischen Wettspiele
gewonnen. Dass dies die richtigc Anordnung set, wird auch durch das Skiz/cnbuch
des kunstlers erwiesen, in welchem die beiden letzten Compositions den Schluss die
(Jeburten der Minerva und der Venus den Anfang machen.

- 8
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Holland nannte Schwinds Werk cine geniale .Durchdichtung' der Ooetheschen Idee.

Noch passender wird man von einer Umdichtung reden. VViirde Goethe ihn urn einer

solchen willen gcscholten haben? Schwerlich. Er wiirde nicht nur dcin holien Stilgefiihl,

der unvergleichlichen Feinheit und Sicherheit der Zeichnung, der reizvollen Linienfuhrung,

der annnits- und humorvollen Auffassung, sondern audi dem staunenswerten Compositions-

talent des Kiinstlers lebhafte Anerkennung erwiesen haben.

Durch sein Ziel war audi das Verhaltnis bestimmt, in welches sich der Kiinstler

zii den philostratischen Gemalden selbst setzte. Nicht ihre Rekonstruktion war seine

Absicht, sondern eine sinn- und reizvolle Ausschmiickung des gegebenen Raumes. Dieser

liess iiberhaupt nur bei wenigen an eine wirkliche Rekonstruktion denken. Und so ist

die Zahl der Bilder, wclche auf eine solche melir oder weniger hinauslaufen, klein; in der

Mehrzahl sind es Friesbilder: Arrhichion, Antilochos, Dionysos und die Tyrrhener, von

dencn jedoch das dritte vie] frcier behandelt ist, als das crsie und zweite; auf sie folgen

die Langbilder der Decke: Meles und Krirheis, Perseus und Andromeda, Pindar, welclie

von den Originalen weniger abweichen als Dionysos und Ariadne, der Schlangen vviirgende

Herakles; sodann 4 Hochbilder: lason und Medea, Herakles und Antaios, Hermes die Kiihe

des Apollon wegtreibend und scinen Bogen stehlend. Von diesen konmien besonders

das crstc und zweite dem Originale nahe. Im iibrigen nimmt er sich die Freiheit, nach

Bedurfnis Figuren sowohl hinzuzusetzen als wegzulassen, also was besonders haufig -

nur Ausschnitte zu gcben, oder den Sinn dues Bildcs wie Herakles mil den Pygmaen von

Qrund aus zu ibidem und aus ihui den mil seinen Kindern scherzenden Vater Herakles

zu machen oder ein Bild, wie das der ,,(ieburt des Hermes" in zwei (1.) Hermes den

Rinderdieb, 2.) Hermes den Bogendieb) zu zerlegen.

mitnerhin genugen audi jene wenigen Falle, urn die Behauptung, die philostratischen

Gemalde seien unmalbar, zu widerlegcn. Einzelheiten werden bei der Beschreibung der

Bilder zu behandeln sein.

Ihrwcnden wiruns nuninehrzu. Vorher noch zwei Bemerkungen. Es war notwendig,

die Decken-Compositionen nach den ausgefuhrten Bildern zu reproduzieren; dagegen babe

ich es fur richtig gehalten, die Friese in der Regel nach Schwinds eigenhandigen Zeichnungen,

wie sie im Skizzenbuche erhalten sind, zu geben. Demi bei aller Anerkennung der Sorgfalt,

mitwelcher Reich und deck die Zeichnungen des Meisters auf dieWand iibertragen haben, ist

doch nicht zu verkennen, dass dabei so inanche Feinheit der Zeichnung veiloien gegangen isl.

Das gewahlte Format diirfte dem Charakter der Schwindsclien Darstellungen

angemessen sein.

Diese bieten der Besprechung cincn unendlicheii Sioff dar.

Es war aber fur den Zweck dieser Veroffentlicliung angezeigt, sich Beschrankimg auf

das Unerlassliche anfzuerlegen. Die Bilder sollen und werden die Betrachter zu eignen

Beobachtungen anregen.



I. Eingangswand. (Tafel I)

1. Rechts iiber der Thiir:

A. Fries: Die Mehrfahrt der Aphrodite. So wird richtiger das Bild genannt

als „Geburt der Aphrodite". Allerdings cntwarf Schwind zuerst — ein philostratisches

Bild fehlt - im Anschluss an das erste Wort Goethes: (J8* Venus; dem Meer entsteigend")

die „Geburt" der Aphrodite. So zeigt sie auf der Muschel stehend denr Mcere entsteigend,

begriisst vom Herrscher und andern Gottheiten des Meeres, die Federzeichnung des

Skizzenbuches Blatt 4, hier auf Tafel II 2 abgebildet. Aber wie Goethe fortfahrt: „auf der

Muschel ruhend, mit der Muschel sdujjend", so findet sich auf deinselben Biatte unter der

Federzeichnung der Bleistift-Entwurf zu eincr veranderten Composition, wie sie in der

Federzeichnung von Blatt 5 vorliegt. Diese ist hier abgebildet auf Tafel I, da das Wandbild

in Obereinstimmung mit ihr uusgeftthrt ist. Man wird Schwinds Entschliessung nur gut

heissen konnen. Denn der erste Entwurf passf m'ehr fur eine Giebel- als eine Fries-

Composition. Auch deckt sich der in der linken Seite zum Ausdruck gebrachte Gedanke

stark mit dem Shine, in welchem die „Geburt der Athena" gehalten ist. Endlich ist die

auf der Muschel stehende Aphrodite doch gar zu sehr eine Wiederholung der mediceischen

Statue. Was ist aus ihr in der veranderten Composition geworden! Diese gibt eine

wirkliche Fahrt der Mecresgottin, ahnlich der im Psychemarchen bei Apulejus (IV ,31).

Auf dem Muschelwagen sitzend lenkt sie selbst das Zwiegespann der Delphine, auf

denen, ihr zugewandt und die Kithara spielend ein Eros, nicht wie ein Knabe, sondem wie

ein lungling gebildct, steht. Dem Delphinengespann zur Seite rudert, in eine Muschel

blasend, ein Seekentaur, auf dessen Rucken eine Nereide knict, welche sich zur Gottin, Kranz

mid Perlenschnur reichend, umwendet. Das hinter dieser befindliche Gefolge wurde un-

verandert aus dem ersten Entwurf heriibergenommen, nur der Citherspielende Kentaur

weggelassen. Zunachst folgt ein zur Gottin aufblickendes, sich umschlungen haltendes

Paar von Nereiden, deren eine einen Korallcnzweig darbringt, die andere ein Paar Fische

an einen Stab gebunden halt. Daran schliesst sich ein zweiter Seekentaur, mit beiden

Armen eine Nereide fassend, die sich von seinem Rucken zu erheben sucht, urn der Gottin

einen Kranz zu reichen. Ein schwebender Eros fasst nach diesetn, urn ihn der Gottin aufs

Haupt zu setzen.

B. Deckenbilder:

1. (r.) Langbild: Dionysos und Ariadne. Skizze (Bl. 7) und Ausfiihrung

stimmen uberein. Schwind hat sich nicht so sehr an die von Goethe (S. 93—94) ausfuhrlich

wiedergegebene Beschreibung des philostratischen Gemaldes 1 15 als an das von jenem

im vorausgeschickten „Verzeichnis" unter Nr. 20 gewahlte Motiv: „Ariadne; sddafende

Schonheit, vom Uebcnden und seinem Gefolge bewundert" gehalten. Das Meer mit dem

absegelnden Schiff des Theseus hat er weggelassen. Er gibt nur die Landscene. Dionysos

naht sich nicht erst, wie im philostratischen Gemalde, der Ariadne, sondem ist bereits in



ihren Anbllck versunken, fasst sugar ihre linke Hand. Nennt Philostrat nacli Anakreon

ihn „tninken von Liebe", (Goethe Jiebetrunken"), so macht Schwind den Eros gleichsam

zum Fiihrer. Er weist den Gott auf die Schonheit ihres Gesichtes hin. Das philostratische

Gefolge des Gottes, bestehend aus Bacchantinnen, Satyrn, Pan isl hier auf einen Satyr,

auf vvelchen der Gott sich stiitzt, und eine Bacchantin, welche dem Panther eine Traube

hinhalt, eingeschrankt. Doch wendet auch diese sich nach der schonen Schlaferin urn,

ebenso wie der Satyr sich der Bewunderung ihrer Reize hingibt. Fur die Bacchantin war

ein Gegengewicht auf der linkcn Scire erforderlich. Als solches wahlte Schwind untci dem

Eindrucke der philostratischen Beschreibung „Sdiauc Ariadne oder vielmehr den Sdilaf"

(Goethe: „sie sdilaft, ja sie selbst ist der Sdilaf") den Schlafgott. Ihm legte er die schone

Schlaferin in den Schoss.

2. (I.) Laugbild: Mcles und Kritheis. Skizze (Blattb) und Ausfiihrung stimmen

Libercin. Schwind hat sich hier ziemheh genau an die von Philostrat II 8 und danach von

Goethe S. 107— 100 gegebene Beschreibung gehalten.

Der Flussgott Mcles liegt, den rcchten Arm auf die Unie, welcher Wasscr entstromt,

stutzend und den linken Ann an die Schulter der Kritheis legend. Denn er crwiedert die

Liebc der schonen Nymphe, welche Wasser zu schopfen gekommen isl. Nur von den „auf

etwas Poetisdies sinnenden Augen" des Originals ist hier bei Mcles nichts zu sehen;

Schwind zog cs vor ihn fast ganz von hinten sehen zu lassen und so aus ihm und der

Geliebten eine, allerdings wunderschone, Gruppe zu bilden. Bei Kritheis hat er sich sowohl

in der Bildung des Einzelnen als auch im schwermiitigen Gcsichtsausdruck — Philostrat

redet von Tlirancn, als dem Geschenk ihrer Liebe an den Flussgott — an das Original

gehalten. Diesem gehoren auch an die schwebenden Musen „deni Homer seine von den

MSren beschlossene Entstehung aus dem Liebesbunde jener bciden weissagend". In ahnlicher

Bildung und Beurteilung hatle er sie bereits auf dem ersten Entwurt del Gebun der Athena

angebracht. Glucklich aber ist die Zutat des Kiinstlers: der von Eros fiber das Liebespaar

herabgebogene Baumzweig, der Ersatz einer Laube, wie verschieden von deni „Wellen-

Gemach", auf welches Philostrat den Meles sinnen lasst, und welches Goethe als Erfullung

susser Traunie der Kritheis prophezeit: „bald werden sidi die Wellen biiumen und unter

ihrem griinparpumen Gewolbe didi und den Gott liebebegiinstigend verbergen"!")

1. Hochbild (oben): Perseus und Andromeda. Die Skizze (Blatt 9, mit der Feder

gezeichnet und dann blassrot getuscht) stimmt mit det Ausfuhrung, nur dass der Felsen

den Hintergrund ganz einnirnmt. Das Bild selbst aber schliesst sich zur Halfte an die

philostratische, von Goethe S. 102 -104 frei rcproduzierte, Beschreibung (I 29) an, zur

Halite weicht es ab. Wie dort liegt das Ungeheuer erschlagen am Boden, Andromeda ist

noch an den Felsen geschmiedet und wird erst von Eros, „welcher, wie gewohnlich, ge-

flugelt, aber — me in I1A- als Jiingiing gebildet ist", von den Fesseln befreit. Perseus

aber liegt nicht auf den Ellenbogen gestiitzt im Grase, den Brustharniseh luftend und nach



Andromeda blickend, sondern — was viel natiiriicher — er naht sich ihr und fasst sie am

rechten Unterarm, liebevoll zu ihr aufblickend. Pur die dem Perseus Milch und Weill

reichenden Aethiopen war kein Platz.

2. Hochbild (unten): las on und Medea. Skizze (Blatt 8) und Ausfuhrung stimmen

Qberein. Auch hier hielt Schwind sich an das von Goethe im „Verzeichnis" miter Nr. 26

gegebene Motiv: „miiditig farditbares Paar", aber zugleich durchaus im Einklang mit der

von ihm S. 99—100 ausfuhrlich wiederholten Beschreibung des jungeren Philostrat (7).

Nicht sind Iason und Medea zu einem Paar verbunden, sondern stehen fur sich, Eros zwar

zwischen ihnen, aber die Fackel ist gesenkt und ihre Flamnie beriih'rt den Boden. Wohl

erscheint Medea in reichem und festlicheni Qewande, und tragi wie cine Priesterin einen

Kranz im Haar, aber sie blickt mit „unsagbar" tiefem Ernst zu Boden. Iason, („mit Barl-

flaam und in die Stirn fallendem Haupthaar") blickt mit einem aus Mut und Beklommen-

heit gemischten Qesichtsausdruck zu ihr heriiber. In der Rechten halt er die Lanze; iiber

den linken Arm fallt das Widderfell. Philostrat nennt an Stelle des letzteren eine Lowen-

haut. Dies und dass der Eros sich nicht mit libereinander geschlagenen Beinen aui den

Bogen stiitzt, sind die einzigen Abwcichungen des Gemaldes vom Original.

Rundbild: Eros sucht den Bogen zu ergrcifen, welchen Aphrodite, mit dem

rechten Pjeine auf einen Polstersessel knieend, hoch halt. Skizze ( B 1 . 26 v
) und Aus-

fuhrung stimmen iiberein.

2. Uber der Thflr: (Tafel II und 111).

Wie Schwind zuerst die Anordnung dieses Teiles und damit des Qanzen geplant

hat, zeigt das mit Fcder gezeichnete, dann bunt getuschte Blatt 1 des Skizzenbuches, auf

Tafel II 1 abgebildet.

Mit der Veranderung des Qesamtplanes wurden auch Anderungen in den Einzel-

heiten notwendig, am meisten im

A. Pries: Geburt der Athena.

Den veranderten mit der Ausfiihrung iibereinstimmenden Entwurf zeigt in Bleistift

gezeichnet Blatt 2 des Skizzenbuches (abgebildet auf Tafel 111 2). Zunachst ist es interessant

zu sehen, wie Schwind von vornherein nicht nur die Verbindung des Opfers der Rhodiei

und Athener mit der Geburt der Athena, wie sie die philostratische Beschreibung (11 27)

aufweist, aufgeben rausste, sondern auch von derjenigen Auffassung des Vorganges der

Qeburt selbst absah, welcher Goethe in der Vorbemerkung („Verzeichnis" Nr. 32) Ausdruck

gab: „Mincrva's Geburt, sie entwindet sich aus dem Haupte des Zeus". Zu dieser Auf-

fassung hat die philostratische Beschreibung keinen Anlass geboten, wenn sie die

Worte gebraucht: „ Athena, welche soeben aus dem Haupte des Zeus in Waffen heraus-

gebrochen ist". Wie Goethe selbst in der spateren Beschreibung S. 109 diese Worte richtig

verstanden hat, so ist auch bei Schwind, in Ubereinstimmung mit den Kunstlem der

klassischen Kunst im engeren Sinne 83
), die erste Erscheiiuing der vollig gewappneten



r.^ir,^,^,.-™....!..:.......^!...............
| |||||||||||||||||lini1||l|inm|fBlMMMBMl

Jungfrau unter den Gottern des Olympes zur Darstellung gebracht. Von den ubrigen

Qottern neunt Philostrat nur die bedeutendsten: Zeus, der freudig aufafmef und die Tochtei

mustert, Hera, die auch vergnugt ist, vvie wenn audi etwas von ihr ausgegangen sei,

Hephaistos, der in Verlegenheit ist, womit er die Qottin sich gewinnen koime, die Nymphen

mit ihren Fliissen. Schwind bot den ganzen Olymp auf und behandelte sclion im ersten

Entwurf das Cianze in der Weise einer Giebelcomposition. In der Mitte und etwas zuriiek

sitzt Zeus auf einem Throne, in der Rechten das Zepier haltend, die Linke in die Seite ge-

stennnt, ernst auf Athena blickend. Hiuter seinem an die Maske von Otrikoli erinnernden

Kopfe ist das Sternbild der Wage in dem sich wolbenden Zodiakus. Athena stehf rechts

von ihm in ganzer Figur, mit Helm, Lanze in der Rechten, Schild am linken Arm; Hera

sitzt links, nach Athena vergnugt hiniiberblickend. Neben ihr sieht der I'fau. Im Vorder-

grunde kniet Qanymed den auf dem Donnerkeil stehenden Adler trankend, Zn beiden

Seiten des Zodiakus schwebt der Clior der Musen. Hinter Athena sitzt eine Moira; es

folgen ebenfalls sitzend Amphitrite und Poseidon, ein Ruder haltend; hinter Ihnen steht

Arcs; in der Ecke sitzen Hephaistos mit Hammer, Aphrodite und Eros. Auf der entgegen-

gesctzten Scitc schiiessen sich an Hera an: sitzend Apollon, die Lyra haltend, und Hermes;

stehend Dionysos, den Thyrsos fiber die Schultern legend und auf 2 Satvrn gestiitzi; in

der Ecke sitzen Demcter und Artemis.

Der veninderte Entwurf musste, weil auf einen Fries bercchnet, samtliche Figuren

auf dasselbe Niveau bringen, hielt aber an dent Qrundschema der Composition test. Aus

ersterem folgtc, dass die Zahl der sitzenden Figuren an den Seiien vermindert wurde.

Sowohl Aphrodite und Eros als audi Demeter und Artemis stehen. Aber da der Raum

des Frieses etwas kiirzcr war als der fiir die urspriingliche Composition in Aussicht gc-

nommene, mussten einige Figuren ganz wegfallen, audcre umgestcllt werden. Der Zodiakus

blieb — er ist in der Bleistiftskizze (Tafel 111 2) nur ganz schwach angedeutet -, aber der

Musenchor fiel weg, desglcichcn die Moira und Dionysos mit den Satyrn. Den Platz der

Moira erhielt Hermes, den der Demeter und Artemis niclit Hephaistos, sondcrn ob unlet dem

Einflusse des raffaelischen Deckengemaldes in der Psycheloggia der Farnesina? - Herakles.

Bei einem Verglcich der beiden Entwurfe will es mir scheinen, als ob der erstere

nicht nur reicher, sondern auch in linearer Bezielnmg reizvoller war als der unter dent

Druck der Verhaltnisse zur Ausfiihrung gelangte.

B. Deckenbilder (Tafel 111 1).

1. (r.) Langbild: Erziehung des Dionysos, stimmt mit dem ersten Entwurfe

(Tafel II 1) Liberein, ist daher, ebenso vvie die zwei folgenden Bilder dieser Decke, im Skizzen-

buche nicht mehr wiederholt. Zu Qrunde liegt nicht ein philostratisches Gemjilde, sondern das

von Goethe im Vorwort (S. 71) unter Nr. 33a (Jiacdius Erziehung, dunii Faunen und

Nymphen in Gegenwart des Mercur. Hereul. Altcrth. T. II Tub. 12") herangezogene

herkulanensische Wandgemalde (Helbig, Campan. Wandgem. N. 370; hier nach den Pitture



di Ercolano I1 12 wicderholt). Wie dort der Silen, so halt hier Pan mit beiden Armen das Dion) sos-

knablein, welches nach dem Zweige mit Trauben fasst, den ein jttgendlicher Satyr, dort eine

sitzende Bacchantin, tanzend ihin hinhalt, wahrend von hinten eine Bacchantin, eine spitze

Kanne haltend, herantanzt. Schwind hat die Zahl der Figuren beschrankt, dafiir aber die

Scene viel bewegter gestaltet, als der Maler des herkulanensischen Bildes.

2. (1.) Langbild: Erziehung des Achili durch Cheiron. Goethe bot zwar

mit den Worten des vorangeschickten „Verzeichnisses" N. 32 „Adiills Kindheit, von Chiron

erzogen" den Anlass, aber keine Beschreibung des philostratischen Qemaldes II 2. Auch

Schwind hielt sich nicht an dasselbe. Denn er stellte Achili weder dar vor der Hohle von

Cheiron Aepiel und Honigwaben als Lohn seiner Jagdleistung empfangend noch in der

Ebene auf dem Riicken desselben reitend, sondern Unterweisung im Bogenschiessen von ihnt



empfangend. An diese wild sich der Unterricht in der Musik anschliessen. Die Lyra hangt

an dem Baumstamm neben dem Kentauren.

1. Hochbild (oben): Hermes treibt die Rinder des Apollon in eine Hohle.

Hier liegt Qoethes ausfiihrliche Wiedergabe der pliilostralischen Beschreibung eines Ge-

maldes (I 26) zu Grande. Hermes ist eben geboren, die Mutter Maia ist neben der Wiege

in Schlumraer gesunken, da macht er sich aus den Windeln mid treibt, urn Apollon

einen Schabernack zu spielen, seine weissen goldgehfirnten Kiihe in eine Hohle. Folgte

Schwind hierin der Beschreibung, so diirfte es nicht ausgeschlosscn sein, auf Grand dcr-

selbcn auch die Figur des im Vordergrunde Schiafenden als Berggott Olympos zu benennen.

Freilich freut er sich im philostratischen Gemalde, dass Hermes auf ihni geboren ist; hier

schiaft er. Und so ist es auch recht wol moglich, dass in ihni der Hirt der Rinder vergleichbar

dem „Alten" von Onchestos im homerischen Hymnus auf Hermes V. 87 l und 187 f
—

zu erkennen ist.

Fur die Ausfiihrung brauchte Schwind noch ein Oegenbild. Uni die Walil des

Stories brauchte er nicht in Sorge zu sein, Das philostratische Gemalde war mehrteilig s»)

mid hot ihni ohne Weiteres auch das Oegenbild:

2. Hochbild (unlen): Hermes entwendet dem Apollon den Bogen. Skizze

(Blatt3) und Ausfiihrung stiirimen iiberein. Die Scene ist wic im philostratischen, von Goethe

S.I12ausfuhrlich\vicdergegebenen Gemalde: Apollon istvorMaiagetreten.um sich ttber Hermes

zu beschweren. Diese will es nicht glauben, dass der Neugeborene die Kiihe weggetrieben

habe. Wahrend sie noch zu Apoll aufblickt, bemerkt dieser, dass Hermes sich soeben an

seinem Riickcn hinaufgesehwungen und den Bogen aus dem Kocher gezogen habe und

dreht sich nach ihrn urn. Letzteres weicht vom philostratischen Gemalde ab. Demi an

diesein bewundert der Rhetor gerade den aus Zorn und Heiierkcit gemiscliien Gesichts-

ausdruck des Gottes. Abcr schon beim Meles (s. oben S. 11) haben wir bemerkt, wie

wenig Gewicht Schwind auf cine derartig genaue Wiedergabe des UcsicMsaiisdruckes

legte. Audi hier ist die Haltung des Gottes durchaus natiirlich und passend.

Im

Mittelbild,

welches mit der Skizze (Bl. 27. 4) bis auf das Fehlen des Regenbogens stimmt, ist Iris

dargestellt, — ob nur als weiblicher Gotterbote, oder urn auszudriicken, dass auch in der

Flrziehung das Beste ein Geschenk der Gdtter, ein Segen von oben ist, oder in welchem

andern Sinne, lasse ich dahingestellt.

3. Links iiber der Thtir: Herakles (Tafel IV).

A. Fries: Herakles schmausend.

Die Skizze (Blatt 10, eine Federzeichnung) stimmt mit der Ausfiihrung, ist abcr

sehr klein und nicht so deutlich, weshalb hier die letzlere zur Reproduktion gelangt



Goethe hatte seine sehr ausfiilirliche Schilderung der Bilder des Herakles, fur welchen

auch cr eine grosse Vorliebe hatte, mit einem Bilde geschlossen, dem er die Uberschrift

gab: ,,/iercuies bei Admet".

„Ein trculiiii mitwirkender Kunstfreand", sagt er, „ent\varj es vor Jahren, ziim

Versudi, in me fern man sidi der antiken Behandlungsweise soldier Gegenstande

einigermassen nlihern konne." Dieser war H e i n r i c h M e y e r. Seine aquarellierte Zeichnung

war irn September 1807 entstanden, vvie die Aufschrift auf der in Goethes Bcsitz, jctzt

ins Goethe-Nationalinuseum iibergegangencn und hier veroffentlichten Zeichnung

beweist. 21
) Goethe hatte sie veroffentlichen wollen, wie er cbcnda in Aussicht stellt: „Da

jedodi weder die wo/ildurdidadite Composition, nodi die Anmuth der Einzelheiten, nodi

weniger das Glikk, womit Lidit und Sdiatten, von Farbe begleitet, einander entgegen-

gesetzt sind, sidi keineswegs durdi Worte ausspredien lassen, so wiinsdien wir gedadites

Blatt den K,unstfreunden gelegentlidi nadigebiidet mitzuiheilen, um die frliheren Absiditen

durdi ein Beispiel auszuspredien und wo moglidi zu rechtfertigen." Aber es ist bei der

Absicht geblieben. Auch Schwind hat das Blatt nicht gekannt. Wohl aber niusste ihn

die Darstellung zu einer Friescomposition reizen. Denn sie war figurenreich und „dcr

Rfliun wold das Doppelte so breii ais Iwdi". Freilich die dritte Gruppe, den Tod der

Alkestis, konnte er hier, wo es gait das Leben des Helden zu verherrlichen, nicht ge-

brauchen, mithin auch nicht die Figur ihres Gemahls Admetos, wohl aber das Schmausen

des Herakles selbst. In freier Weise reproduziert cr Goethes Schilderung. „In der Mitte

ruht Herakles riesenhafl, auf Roister gelehnt." „Zu seiner Redden sind drei Diener

besdidftigt." Einer giesst ihm Wein aus einem Kruge in die atisgestreckte Trinkschale;

ein zweiter bringt eine riesige mit Friichten beladene Schale; ein dritter giesst Wein in

einen am Boden stehendcn Krug. Von der andern Seite schleppen zwci Diener ein ganzes

gebratenes Schwein auf einer machtigen Schtissel heran. Flinter dem Tische steht ein

tlammender Kandclaber.

Ich habe schon an anderer Stelle 26
) bemerkt, dass die Zeichnung Meyers das ihr

von Goethe gespendete Lob nicht zu verdienen scheint. Ich erschrack, als ich sie zuerst

zu Gesicht bekam. Hier will ich nur als interessante Tatsache betonen, dass die

Zeichnung Schwinds, obwohl nur nach einer Beschreibung gemacht, das Original sowohl



hinsichtlich der Gesamtcomposition als in Bezug auf die Linienfiihrung unci Zeichnung

bei weitem iibertriift.

B. Deckenbilder.

1. (1.) Langbild: Herakles als Kind ein Paar Sell langen wiirgend. Skizze

(Blatt 11) und Ausfuhrung stitnmen iiberein. Hier sein Bestes zu tun, musste sich ein

Kiinstler wie Schwind durch Qoethes Wort: „Mdge ein krSftfger junger Kfinstler einige

Jahre seine Bemtthungen diesem Gcgenstande sdienken" besonders gedrungen fiihlcii.

Zunachst folgte er der von Goethe S. 112 f wiederholten Beschreibung des jiingeren

Philostrat (5). Hera hat in der Nacht 2 Schlangen auf das in der Wiege liegende Kind

gesandt: rasch entschlossen hat sich der Knabe von den lastigen Banden befreit, hat mit

jeder Hand eine Sehlange gepackt und gewiirgt, aber sie haben ihn aus der Wiege mit

herausgezogen und jetzt entscheidet sich der Kanipf am Boden. Er kniet auf den

mit herausgezogenen Windeln, halt sich aber aufrecht und bezwingt wie ein Athlel die

Tiere, welche er unmittelbar hinter dem Kopf presst, dutch die Kraft seines Druckes:

sie sind dem Ersticken nahe, reissen daher den Rachen auf und zeigen Zahne und Zunge.

Er kummert sich gar nicht urn seine Umgebung, sondern blickt scharf auf den mit der

Linken hochgehaltenen Kopf der einen Sehlange. Die Qruppe, besonders der Herakles, ist

prachtvoll. Am nachsten kommt ihr die von Goethe zum Vergleich herangezogene

kleine Silbetmiinze von Tarent. !
«) Doch sind auch Unterschiede, und man kann zum

mindesten nicht sicher behaupten, dass Schwind sie benutzt habe. Was Goethe an dem

entsprechenden herkulanensischen Bilde (Hcrcul. Alterth. T, I Tab. 7. Helbig N. 112,5) tadelt,

dass der Knabe die Schlangen ungeschickt, weil vie! zu weit abwarts, angefassi habe"),

das gilt auch von der dutch den Stich des Agostino Veneziano (1532) bekannl gewordenen

Zeichnung des Giulio Romano 28
). Doch stehen beide Compositionen auch in andrer Hin-

sicht hinter der Schwinds zuriick.

Auch in der Pigur der Alkmene schloss er sich an Philostrat an: sie ist, wie sie

war, mit ungeordnetent Haar, im blossen Untergewand und ohne Fussbekleidung, aus dem
Bett gesprungen und neigf sich, die Anne ausbreitend, fiber den Knaben. Doch traut sie

ihren Augen nicht, als sie beim Lichte der Lampe, welche sie in der Rechten halt, gewahrt,

was er vollbringt. Bei Philostrat halt nicht Alkmene, sondern die Gottin der Nacht die

Lampe, „damit der Kanipf des Knaben nicht unbezeugt sei". Diese Figur ha! Schwind

ganz beseitigt, durchaus passend aber die Lampe aus Hirer Hand in die der Alkmene

gegeben, passendcr als Giulio Romano in die des Amphitryon. Und wie sleif nininit sich

die Alkmene des Giulio neben der prachtig bewegten Schwinds aus. L-etzteres Lob kommt
auch seinem Amphitryon zu. Bei Philostrat ist dieser auf die erste Bolschafi mil ge-

ziicktem Schwert an der Spitze seiner Getrcuen herbeigeeilt, aber auch er halt inne mit

der zum Schlage ausgeholten Hand, als er mit eigenen Augen gewahr wild, was sich begiebt.

Bei Schwind ist er, auch wie er war, in fliegender Hast herbeigeeilt; er stiitzt beinahe fiber die



Wiege, und doch halt die Rechte mit dem Schwerte inne, als er den „Halbgott Sieger"

bei der Arbeit sieht. Auch diese Oestalt ist viel bewegter als die des herkulanensischen

Gemaldes, und naturlicher als die des Lenchtenden bci Qiulio Romano.

Die Qetreuen fehlen; die Dienerinnen sind durch eine hinter Alkmene entsetzt

fliehende vertreten, Jedenfalls auch naturlicher als die steife Figur des ein Kind haltenden

Padagogen auf dem herkulanensischen Gemalde.

2. (r.) Langbild: Herakles mit seinen Kindern scherzend.

Dem Herakles-Kinde diente als passendes Qegenbild der Herakles-Vater. Und

dieser findet sich auch in Goethes Auswahl unter N. 44a: „Hereules als Voter; unendlidi

zart unci zierlidi. Hercul. Alterth. T. I Tab. 6." Es ist dies das bekannte Wandgemalde

„Herakles und Telephos", dessen Beschreibung Goethe S. 131 so schliesst: „An diesem

Bilde sollte sicfi jeder K,iinstler in seinem Leben einmal versudit haben, er sollte sidi

priifen, urn zu erfahren, me feme es mbglidi sei, das was dieses Bild durch Uberlieferung

verloren haben mag, wieder herzustellen, ohne dass dem Hauptbegriff der in sidi

vollendeten Composition gesdiadet werde. Sodann ware die Frage, me die Charaktere

zu erhalten und zu erhbhen seln moditen. Ferner kbnnte dieses Bild, in alien seinen

Theilen vollkommen ausgefuhrt, die Fertigkeit und Gesdiicklidikeit des Kunstlers auf das

unwiderspredilidiste bewdhren.

"

Eine solche Arbeit war nicht nach dem Sinne Schwinds. Er sah auch von der

Wiederholung des Thcma, wie mir scheint, mit Recht ab. Auffallig kann sein, dass ihn

auch das andere von Goethe Nr. 47 genannte und um des „kbstlichen Gegensatzes" willen

gertihmte Thema, das philostratische Gemalde (1122) Herakles und die PygmSen, nicht

zur Reproduktion reiztc. Aber es cnthielt doch nicht ganz das was in der Seele des

Kunstlers lebte. Den kostlidien Gegensatz /war machte er sich in kostlicher Weise zu

Nutze, aber aus der Tiefe seines deutschen Kiinstlergemutes schuf er den Vater mit seinen

Kindern scherzend. Das Bild bedarf zu seiner Erklarung keines Wortes. Die Skizze

(Blatt 12), der er bcischrieb: „Hercules mit den Kindern", stimmt mit der Ausfiihrung,

ausser dass in ihr unterhalb des obenstehenden Knaben nocli ein vierter, eine Traube iiber

sich haltend, liegt, was als aus dem eigentlichen Thema etwas herausfallend in der Ausfiihrung

wegblieb. Dagegcn fehlen in der Skizze die Baumchen zu bciden Seiten.

1. Hochbild(oben): Herakles, das Himmelsgewolbe tragend. Skizze (Blatt 13,

Eederzeichming auf rotem Grunde) und Ausfiihrung stimmen. Schwind wich von der

philostratischen von Goethe S. 122-123 wicderholten Beschreibung II 20 vollstandig ab.

Denn in dieser tragt Atlas noch schweisstrietend die Last des Himmels und droht ihr zu

unterliegen; Herakles ist erst voller Verlangen sie ihm abzunehmen und hat cben die

Kculc niedergelegt. Bei Schwind tragt er bereits die Last, indem er sich auf die Keule

stiitzt. Atlas ruht am Boden und erquickt sich durch einen Trunk aus einem Horn -•'). Der

Grund der Abweichung ist klar. Schwind wollte nicht bios den Mut, sondern audi die
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Kraft und Hilfsbereitschaft des Helden augenscheinlich niachen, ahnlich wie der Kiinstler

der A'Vetope des Zeustempels zu Olympia.

2. Hochbild(unten): Herakles und Antaios. Skizze(Blatt 14, Federzeichnung) und

Ausfiihrung stimmen. Es ist fast ganz der philostratischen von Goethe S. 120-122 wieder-

holten Beschreibung (II 21) nachgebildet. Herakles hat den Antaios an seinem vorgesetzten

linken Oberschenkel in die Hohe gehoben, umfasst mit beiden Arinen selnen Leib in der

Hohe der Rippen und driickt ihn so stark gegen seine Brust, dass ihm der Atein ausgeht.

Die Lowenhaut hat er von seiner rechten Schulter zuriickgeschlagen. Antaios blickt hilflos

nacli der Mutter Erde, den einen (rechten) Arm senkend, den andeni an den Kopf pressend.

Seine Gesichtsziige haben etwas Tierisches, doch - darin vveicht Schvvind von Philostrat

ab — er ist ebenso schlank, wie Herakles, nicht beinahe ebenso breif wie lang.

Philostrat schliesst die Beschreibung des Antaios mit der Prophezeiung: „Herakl&s,

bald wirst da im Himmel leben, trinkend und Hebe als Gollin umarmend." Dem entnahin

Schvvind das

Mittelfaild:

Herakles streckt die Linke aus, urn die Trinkschalc zu fassen, in welclie Hebe ihm eingiesst.

Die Skizze (Blatt 27, 2) stinimt mit der Ausfiihrung, zeigt aber neben den beiden Figuren

noch die Beischriften HBH und HRAKAES.

II. Die der Eingangsseite gegeniiberliegende Langswand. (Tafel V— VII).

Fur

1. die an die Fen ster wand anstossendc Seitc (Tafel V)

waren Jagd-Scenen bestimmt. Indessen hot Philostrat deren nicht genug und nicht von

hinreichender Abwechselung. Denn die „Schweinsjagd" (I 2.S), welclie Goethe iiu Ver-

zeichnis N. 52 „von anendlidier Sdionheit" nennt, deckle sicli mit del von ilmi an ersler

Stelle genannten kalydonischcn Eberjagd zu schr; und „die Jager" (Jun. ,3), welclie Goethe

richtig als „Gastmahl nadi derjagd; hodist liebensv/iirdig" charakterisiert, war wieder von

dem gegenuber befindlichen „Schmatise des Herakles" zu wenig verschieden. So blieb von

den fiinf Bildern, welclie Goethe im „Verzeichnis" S. 5.3 auffuhrl, ausscr der kalydonischen

Eberjagd nichs ubrig als Narciss. Denn das zweite war nur eine Wiederholung der

kalydonischen Jagd nach Giulio Romano. Und der Nachtrag (S. 142—145) gewalirl audi

nur mit Einem Bilde, Kephalos und Prokris, welches Goethe in der Rubrik „hochtragischen

Inhalts" unter N. 13a aufgefuhrt hatte und welches noch dazu audi nicht „pIiiloslratisch", sondern

von Giulio Romano war, unzureichenden Ersatz. Mithin imisste Schwind sicli selbsf umsehen,

urn die Sechszahl voll zu niachen. So beruht sogleich auf seiner Erfindung das Bild des



A. Friescs: Artemis den Aktaon verfolgend. (Taf. V).

Schon ist dieser mit dera Kopf eines Hirsches von den Hunden der Gottin erreicht und

durch deren Pfeil bedroht, wahrend zur Linken ihre drei im Weiher badendcn Nymphen nach

den Gewandern — die eine auch nach eincm Pfeil — greifen. Besonders diese Gruppe, aber

auch das Ganze, ist dem Kiinstler trefflich gelungen. Die Skizze (Blatt 15, unten) stimmt mit

der Ausfuhrung, ist aber klein, weshalb unsre Abbildung nach der letzteren gemacht ist.

B. Deckenbilder.

1. (I.) Langbild: Meleager und Atalante. Die Skizze (Blatt 17, Feder-

zeichming; klein auch Bl. 15 rechts oben) stimmt mit der Ausfuhrung-, nur dass die Lanze in

den Handen des Meleager, das Jagdhorn der aussersten Figur rechts und der Baum fehlt.

Goethe hat die philostratische Schilderung (Jun. 15) nicht mehr tibersetzt, Schwind

aber hat sich ziemlich treu an dieselbe gehalten. Meleager, cine sehnige Jiinglingsgestalt,

nur mit flatterndem Mantelchen — nicht, wic bei Philostrat, auch mit einem fiber die

Kniee reichenden Rock und Stiefeln — bekleidet, nimmt sicheren Blickes in fester Stellung

mit vorgestreckter Lanze den schon ermattelen Eber an. Neben ihm steht Atalante, eine

Jungfrau von mannlicher Schone, das Gewand auf der Schulter mit Spange befestigt; auch

ihr Auge blickt ganz, wie es die Grosse des Werkes erfordert. Sie hat den Pfeil auf den

Bogen gelegt und zieht die Sehne zum Schusse an. So diirftc auch in dem Jiingling auf

der andern Seite von ihr, der eine kurze Waffe gegen den Eber halt, der von Philostrat

auf Grund der Beischrift Pel eu s Genannte zu erkennen sein. Fiir den vom Eber am

Schenkel verwundeten, am Boden liegenden Ankaios war kein Platz mehr; statt seiner

erscheint, teilweis durch den Eber gedeckt, ein Jager, der ein Horn blast.

Als Gegcnbild wahlte Schwind eine Jagd-Scene, an der ebenfalls eine weibliche

Figur, wenn auch als Opfer, beteiligt ist:

2. (r.) Langbild: Kephalos und Prokris. (Im Skizzenbuch nur klein auf Blatl 15

links oben erhalten.) Goethe hat die figurenreiche von Giulio Romano nach Ovids Meta-

morphosen VII 839 f geschaffene Composition nach einem Stich von Giorgio Ghisi 3 ") aus-

ffihrlich beschrieben (S. 142--145) 3
'). Schwind musste sich auf die Hauptsache beschranken.

Es spricht nichts dafiir, dass er neben der Beschreibung auch den Stich bentitzt hat. Aber

seine, wenn auch beschrankte, Composition kann sich recht vvohl neben der des Originals

sehen lassen. Letztere wird hier auf Seite 21 mit abgebildet.

Kephalos halt die durch seinen Fehlschuss entseelte Prokris in seinen Armen:

eine Gruppe im Ausdruck vie] gehaltcner, als die des Giulio, aber auch im Linienfluss ihr

uberlegen. Erst recht gilt dies, wie leicht begreiflich, von der das Ungluck beklagendcu

Drvade. Wahrend diese bei Giulio auf den Baurnen sitzt und sich an den Zweigen halt,

wachst sie bei Schwind aus dem Stamme heraus und hebt ihre Anne, wie die Zweige eines

Baumes sich heben und senken. Der Chor der Klagenden \xird nur durch einen Kentauren



und einen bockbeinigen Satyr gebildet. Atich sie bektinden in Maltung unci Gesichtsausdruck

mchr Massigung als bei Qiulio.

1. Hochbild (oben): Narkissos sich im Wasset spiegelnd. Skizze {Blatl 16* und

klein B1.15 in der Mitte unten init Beischrift NARC1S) und Ausfiihrung stimmen. Der Urn-

stand, dass im philostratischen Bilde (I 23) nur cine Kigur vorhanden ist, fflhrte Schwind zu

grosseren Abweichungen. Um den Rauin zu fiillen, war es nolig, Narciss nicht, wie im

philostratischen Gemalde, stehen, sondern sitzen und sich fiber das Wasser beugen zn

lassen. Im Einklang damit steht, dass er nicht einen Jagdspiess hah, sondern sich einen

Kranz aids Haupt setzt. Zur Andeutung des .lagers geniigt der an dem Baumstamme auf-

gehangte Kocher mit Pfeilen. Von einer Qrotte nahni der Kunstler Abstand. Den Rauin

iiber Narciss aber fiillte er durch den Sonnengott aus, passenderWei.se, denn seine Strahlen

machen erst das Wasser der Quelle recht dazu geeignet sich in ihm zn spiegeln.**)

Und damit war zugleich das passende Qegenbild gefunden fur das

2. Hochbild (unten): Derschrjne SchlaferEndymion besuchi von derauf einem

Zwiegespann von Hirschen fahrenden Qottin des Mondes und der.lagd. Audi

hier stimmen Skizze (Blatt 16' und klein Bl. 15 in der Mine oben) und Ausfiihrung.

Das
Mittelbild

endlicll zeigt noch einnial die Qottin der Jagd, den 1'feil auf die Sehne legend, unigeben

von 2 Rehen. Die Skizze (Blatt 27, .3, Federzeichiuing) stimmt bis auf das Fehlen von Bogen

und Rehen mil der Ausfiihrung.



Fur
2. die Mitte der Wand (Tafel VI)

sianden zvvar in Gocthes Auswahl (S. 75, Verzeichnis Nr. 66 76) genug

,,See-, Wasser- und Landstiicke"

zur Verffigung, aber sie waren grossenteils fur die kleinen Bilder zu umfangreich. Schwind

war daher auch hier auf eigene Erfindung angewiesen. Ini Skizzenbuch (Blatt IS)

hat er der Gesamtcomposition die Auischrift „Landschaftliches" gegeben und sie in „Meer"

und „Erde" geteilt.

Das Meer versinnbildlicht zunachst

A. der Fries:

Kampi des Dionysos gcgen die tyrrhenischen Seerauber (im Skizzenbuch

Blatt 18 unten klein, jedoch ist im Schiffe des Dionysos eine Figur mehr als in der eigentlichcn

Federzeichnung, Blatt 19', vvelche mil der Ausfuhrungslimmt, daher hier zur Abbildunggelangt).

Schwind hat sich nicht an die philostratische Beschreibung (1 19) selbst, sondern

nur an Goethes kurzen Auszug aus derselben gehalten und Irei componiert. Weder zcigt

sein Bild einen Unterschied in der Bildung der Schiffe dahin, dass das des Dionysos eta Parade-,

das der Tyrrhener ein Piraten-Schiff ist, noch im Schiffe des Dionysos einen Thyrsos als

Mastbaum und Segel mit eingewebten Figuren oder einen Panther, sondern nur was Goethe

sagt: „Bacduis und die Bacdiantinnen in ZtiversicM und Behagen". Selbst dass Dionysos

im Vorderteil des Schiffes steht und mit dem linken Anne eine Bewegung nach den

Gegneru hin maclit, braucht nicht auf Entlehnung von Philostrat ziiriickgefiihrt werden,

sondern kann, wcil durchaus natiirlich, auf eigener Erfindung beruhen. Dass er, wie bei

Philostrat, uber die komische Scene lache, ist nicht wahrzunehmen. Irn Gegenteil: er

scheint emst und durch seine Handbewegung die Verwandlung der Tyrrhener in Seerauber

hervorzurufen. Auch vollzieht sich die Verwandlung dieser in Delphine nicht, wie bei

Philostrat, an den verschiedenen Gliedern, sondern — wie am Denkmal des Lysikrates, an

den Kopfen. Fur die Stellungen dieser aber versagle die philostratische Beschreibung

ganzlich. Hier war der Kiinstler auf sich angewiesen, befand sich aber ganz in seinem

Elemente, hatte daher auch nicht notig, bei dem Fries des Lysikrates-Denknial Anleihen zu

machen. Auch die Figur des den Vorgang von oben beobachtenden Sonnengoltes ist hier,

wie beini Narcissbilde, seine eigne Zutat.

B. Die Deck en bilder:

Dasselbe Verhaltnis grosster Freiheit gegeniiber der philostratischen Beschreibung

zeigen die beiden Langbilder.

1. (r.) Langbild: die Ins el Andros.

Die Skizze, Blatt 20, vom Kiinstler mit der Auischrift ,,lnsel Naxos?" versehen,

eine rot getuschte Federzeichnung, stimmt mit der Ausfiihrung. Blatt 19 * unten giebt in

Federzeichnung eine Vorstudie zu der Composition, enthallend den liegenden Flussgott,



links 2 trinkende weibliche Figuren und rechts Pan mit Horn kauernd und den vom Riicken

Gesehenen, am Boden Liegenden und aus einem Horn Trinkenden.

Schwind hat sich nicht so, wie Tizian"), an die, von Goethe im Nachtrag S. 147—148

vviederholte, philostratische Beschreibung 1 25, ja selbst nicht so genau, wie in den Tyrrhene™,

an Goethes Auszug aus derseiben (Verzeichnis Nr. 67) gehaltcn, sondern sich grosste

Freiheit gestattet. Sein Flussgotl iiegt nicht auf einem Lager von Trauben, sondern auf

dem rait einem Gewandstuck bedeckten Boden, audi nicht unter Thyrsosstauden,

sondern (Weiden-?) Bitumen. Den Wein, den cr statt des Wassers einer Urne

entstromen lasst, trinken nicht Tritonen, sondern Pan, Satyrn, Seekentauren und die

von diesen getragenen Nyrnphen. Dionysos erscheint auch nicht zu Schiif mit grossem

Gefolgc, sondern schwebt heran nur von einem kieinen Satyrn gestiitzt. Freie Zutat des

Kiinstlers sind die auf Delphinen oder Seeloweu reiteuden Putten mit Lyra, Drcizack,

Geissel. Dagegen fehlen die singenden und tanzenden Andrier ganz. Unzweifelhaft sollte

das ieuchte Element die Hauptsache bilden.

In noch hoherem Masse gilt das von dem

2. (I.) Langbilde: Dodona.

Die Bleistift-Skizze auf Blatt 18 mit der Beischrift „Don doner Ha in", ist klein,

auch sehr verwischt und entbehrt der unteren Gruppe der Blaser. Schwind hat sich nur

an Goethes „Verzeichnis Nr. 75: „Dodona; Oottcrhain mit alien heiligen OerSthsdiaften,

Bewohnern und Angestellten", nicht an die philostratische Beschreibung (II ,).?) gehaltcn.

Denn nicht hat er die heiiige Eiche mit der goldnen Tanbe zum Mittelpunkte der aus

orakelsuchenden Thebanern, Priestern und Priesterinnen des Zeus bestehenden Uiiigebung

gemacht, sondern einen Rundtempel in die Mitte gesetzt, umgeben auf der einen Seite von

einem Batinie, an dem die Trompetc und das Becken — beide sprichwortlich geworden —
hangen, umtanzt von drei Figuren, auf der andern Seite von zwei Bitumen, unter denen ein t )pfer-

zug, gefahrt von zwei Blasern, einherschreitet. Auch im Vordergrunde sitzen zu beiden Seiten

eiucs flammmenden Dreifusses zwei Blaser; neben ihnen zwei Gruppen von llasen und Rehen.

Die beiden Hochbilder beruhen ganz auf freier Erfindung. Sie versinnbildichen

die Fruchtbarkeit von Meer und Erde.

1. Hochbild (unten): Eine Gottin des Meeres, Amphitrite, Galatea oder wie

man sie nemien will, fahrt auf einem Delphin durch die Wellen, in der erhobenen

Rechten ein Biindel Fische und einen Korallenzweig haltend, an wclchem zugleich das

Segel befestigt ist. Eine Skizze fehlt.

2. Hochbild (oben): Kybele reitet in der Rechten ein Fullhorn, in der Linken ein

Ahrenbundel und eine Weinrebe haltend, auf ihrcm Lowen. Die Federzeichmmg des

Skizzenbuches Blatt 19" stimmt mit der Ausfiihrung.

Das Mittelbild
zeigt Pan in sanftcn Schlaf gesunken, wie inn Philostratos II II schilden. Die
Skizze Blatt 27,5 stimmt, ist aber sehr verblasst.



3. Die an die Ausgangswand stossende Seite (Tafel VII).

Eine reichere Auswahl und mehr Anlass sich an sie zu haltcn bot Goethe S. 74

mit den fur das letzte Drittel dieser Wand vorbehaltenen Scenen, welche Poesie, Gesang

U n d Tan?: vcrherrlichen sollten. Nur fiir die Hauptdarstcllung, den Fries, schien Schwind keine

die hinreichende Zahl von Figurcn zu enthalten und auch sonst passend zu sein. So er-

fand er sie wieder selbst, vielleicht angeregt durch das Wort der philostratischen Beschreibung

I 22 „siiss ist an den Satyrn die Heftigkeit, wenn sie tanzen," und erreichte in ihr den

hochstcn Zauber lebensvoller Artrnut.

A. Fries:

Tanz von Satyrn und Bacchantinnen uni die Hernie des Dionysos. Die

Bleistiftskizzc auf rotem Qrunde, Blatt 21, vom Kunstler selbst mit der Aufschrift: „Poesie,

Gesang und Tanz" versehen, stimmt mit der Ausfiihrting, ist ihr aber an Feinheit der

Zeichnung uberlegen und gelangt daher hier zur Abbildung. Finer Erlauterung bedari das

entziickende Blatt nicht.

B. Deckenbilder:

Mit dem

1. (r.) Langbild:

Pan von den Nymphen gefesselt schloss er sich unmittelbar an das Mittel-

bild der eben bettachteten Seite an. Dort schlief Pan, wie Philostrat II 1 1 sagt, ruhig

zur Mittagszeit untcr eineni Baume; jetzt aber haben ihn die Nymphen iiberfallen und

mit den Armen an eineu Baum gebtinden. Bei Philostrat fiirchiet er, dass sie auch seine

Beine binden mochten, hier gebraucht cr das rechte Bein als Stosswaffe gegen die vordcrste

Nymphe, welche ihn am Barte zieht, vvahrend die hinter ilnn stehende mit alien Kraften

den Strick festzieht. Eine dritte hat ihni die Syrinx genommen und blast ihm zum Hohnc

auf derselben; eine vierte springt an dem Baume in die Hohc, inn einen Zweig zu seiner

Ziichtigimg abzubrechen. 1m einzelnen ist Schwind vollig unabhangig von Philostrat, denn

dieser gefallt sich seiner Art gemass viel utehr in der Ausmalung dessen, was die Nymphen

dem Pan sagen und in der Schilderung ihrer Haare als in der Bcschreibung dessen, was sie tun.

Die Bleistift-Skizze, Blatt 2,5
v

, stimmt mit der Ausfiihrung.

War das Panbild das erste in der Aufzahlung Qoethes (Nr. 55), so wahlte Schwind

fiir das Gegenstiick,

das 2. (I.) Langbild,

die Hauptfigur des zweiten in der Reihe (Nr. 56), Konig Midas, aber nicht in der auf dem

philostratischen Bilde 1 22 dargestellten Scene, sich weidend am Anblick des von ihm berauschten

und gefangenen, in tiefen Schlaf gesunkencn Satyrs, sondern als torichten Richtet. Denn

er reicht den Kranz dem Pan, welcher die Syrinx halt und noch zu singen scheint. vvahrend

Apollon auf die Lyra gestiitzt dem schon mit Eselsohren vcrsehenen 31
) Midas einen vcr-

achttingsvollen Blick zuwirft. Als Lokal ist Phrygien durch die zwei mil phrygischen



Miitzen bekleideten Junglinge bezeichnet, tin deten einen sich ein Madchen schmiegt,

wahrend der andere Gefliigel an einem Jagdspiesse tragt. Im Wesentlichen ist hier

Schwind selbstandig. Denn das von Goethe unter Nr. 59 genannte zwcite Genialde des

jiingeren Philostrat zeigt zwar audi den Wettstreit des Apollon und Marsyas, aber mit

entgegengesetztem Ausgange. Marsyas blickt Sngstlich auf den Skythen, der das Messer

wetzt, Apollon lasst die Seiten ausklingen. Uem entsprechend sind hier atich Pan — so,

nicht Marsyas ist die Figur zu benennen — und Apollon anders dargestellt, und als Zuschauer

dienen Satyrn. Schwind folgt der von Ovid Metam. XI 140 f und Hygin fab. 191 gegebenen

Version. Dass er damit eine satirischc Absicht verfolgte, liegt sehr nahe.

Die Blcistift-Skizze, Blatt 22, stiinmt mit der Ausfiihrung.

Das 1. Hochbild (oben): Pindar

ist wieder nicht nach der philostratischen Beschreibung (II 12), sondern nach Goethes

Auszug S. 75 Nr. 63 entworfen. Denn es stinmit im Wesentlichen mit dieser: „Der Neu-

geborne liegt auf Lorbeer- und Myrfenzweigen unter dan Schutz der Rhea, die Nymphen

sind gegenwiirtig, Pan tanzt, ein Bienensiliwarm umsdiwebt den KflCtben." Nur statr der

Nymphen hat Schwind eine Muse gewahlt. Und von dem Originale weicht es in einem

wichtigen Punkte ab: Rhea ist, wie in Goethes Auszug, als lebendige Gottin, nicht, wie

im Original, als Marmor-Statue dargestellt. Audi iehlt das Geburishaus. Die Skizze,

Blatt 23 \ mit der Beischrift „Pindar" versehen, stlmmt mil der Ausfiihrung.

Auch im Gegenstiick, dem

2. Hochbild (unten): Orpheus unter den Tier en

hielt Schwind sich nicht an die philostratische Beschreibung (Jun. 6), welche Goethe erst im

Nachtrag S. 146 ausfiihrlich wiedergegeben hat. Aber auch der Auszug Goethes im „Ver-

zeichnis" S. 74 Nr. 62: ,,Orp/ieus, Thiere, ja Wcilder und Felsen heranziehend", hot ihm

fast nur Namcn und so ging er wieder ziemlich selbstandig vor. Er sah von der Heran-

ziehung der verschiedenen Bauine ganz ab und legte die Scene unlet die Zweige Eines

Baumes. Auf diesem fanden der Affe, das Eichhornchen und Vogel ihren Platz 3 "'). Audi

die Tiere sind nur teilweis dieselben. Der Keiler und der Adler fehlen, dafiir finden sich

Pfetd und Ziegenbock. Auch sitzl Orpheus nicht 80
), sondern steht, ist unbattig und tragi

nicht Tiara, sondern Kranz. Dass Schwind die Scene humotistisch auffasste und gliicklich

durchfiihrte, verstand sich von selbst.

Die Skizze, Blatt 24, mit „Orphcus" bezeichnet, stinmit mil der Ausfiihrung.

Das Mittelbild

zeigt Apollon 1 ei c rsp i el end.

Die Skizze, Blatt 27, 1, stiinmt, zeigt nur neben dem Gottenoch die Beischrift AIIOAAON



III. Die Ausgangswand (Tafel VIII)

zeigt in ihren zwei Friesen Abscheiden und Tod des Held en.

1

.

links ii b e r der Thiir: D e r R i n gkam pf e r A rr h i c h i o n s t i r bt (Taf. Vlll 1 ).

Hier bot Goethe run die vvenigen Worte im Verzeichnis unter Nr. 49: „ArrhiMo;

der Athlete, im dritten Siege versdieidend," Schwind griff zur philostratischen Beschreibung 116

und entlehnte ihr wcscntliche Ziige, ohne auf eine genauc Rekonstrukrion Bedacht zu nehnien.

Eiitlehnt ist, dass der Hellanodike dem Sieger sterbend den Kranz tints Haupt setzt, dass

die Zuschauer von den Sitzen aufgesprungen — nur einer ist sitzen geblieben — ihre

aufgehobenen Anne dem Sieger entgegenstrecken. Aber verandert ist die Haltung des

Gegners. Er stirbt nicht von Arrhichion niedergerungcn, sondcrn giebt sclbst noch in der

Stellung des Kampfes verharrend dem Sterbendcn die Palme in die rechle Hand. Eine Zutat

sind ausser der Statue der Siegesgottiii die zwei Jiinglinge, vvelche sich beugen, inn den

Arrhichion aufzuheben. Die Composition hat etwas Reliefartiges. Die Skizze, Blatt 25, als

„Ringen. Arrichio" bezeichnet, eine Federzeichntmg rot getuscht auf dunkelbraunem

Grunde, stimmt mit der Ausfiihrung und gelangt hier zur Abbildung.

Auf dieses Bild folgt, wie bei Philostrat, Antilochos.

2. rechts ii b er der Thiir: Achill den Leichnain des Antilochos be-

weinend (Taf. Vlll 2).

Es ist dasjenige Bild, welches sich an die philostratische, von Goethe S. 77—79 an

erster Stelle ausfuhrlich wicdergegebene, Beschreibung (II 7) verhultnismassig ant meisten

anschliesst.

Achill beugt sich auf die Brust des Leichnams des Antilochos herab. Er schaut in

das von lcichtein Bartflaum uuisaumte Antlitz des Todten; die Rechte ist zuiii Schwur ge-

hoben, dass er seinen Tod, wie den des Patroklos, am Morder rachen werde. Zu beiden

Seiten dieser Hauptgruppe befinden sich je 3 trauernde Heerftihrer, dieselben, vvelche Philo-

strat nennt, wenn auch nicht in dcrsclben Reihenfolge: auf der einen Seite der milde

Menelaos, der gottliche Agamemnon, der freimiitige Diomedes; auf der andcren Seite die

beiden Aias, der allzeit bercite Lokrer und der wilde Sohn des Telamon, endlich — an der

Kappe kenntlich — Odysseus, mit einem Ausdruck, in dem Triibsinn und Munterkeit sich

mischen. Auch zwei Vertreter des Heeres sind anwesend, stiitzen sich aber nicht mit iiber-

schlagenen Beinen auf ihre Lanzcn, sondern singen hintcr den Katafalk aufgestellt

den Trauergesang. Nur fiir Memnon, der im Original von feme stent und hohnisch auf

Achill blickt, war kein Platz mehr :i;
). Auch hier ist die Composition reliefartig, wenn

auch weniger als in der vorangehenden.

Auch hier gelangt die Skizze, Blatt 26', eine Federzeichntmg auf rotem Grunde,

mit: „Heroisches. Achill" bezeichnet, da sie mit der Ausfiihrung stimmt, zur Abbildung.

Damit schliesst der Zyklus.



An merkungen.

') Ei' suelito naeh Lord Byrons Tode Goetheu, wie spatcr liook, zu einei' Sohvift tlbor dioson zu

bestiminen. Book lehntc Goethe im Briefs vom 1 r>. Dezomber 1824 ab („ljieriiber nttr diirdi dusstre

Veranlassung laid zu werden, darf sidi wain tiefer Sdwierz nidi/ erlauben; imr weirn die Muse scibst

miiii drttngte, miissf idi ilir gehordieii.'
,

J Bald darauf suelito Mux den Vei'lag dor Ausgabo dor Work,'

Gocthes Ietzter Hand zu gewinnen. inilcm er oin Gebot von 100000 Tlialern raachte, douh blieb it uueb mil

diosem hintor dciii vim Cotto switch. K. Aug. Geyder, Deutsohcs Museum, U. Jalng. ilsiil. I) s. 8KB f,

der ausser obigem Briefe die vorlihtfige Ant wort Gootlies voni 10. Mai 1825 mul don endgiiltigon Dosclioid

seines Sohnes August vom IS. September desselben Jakvcs mill, 'ill. Irrtflmlieh gibl StrolJko, Goothcs

Bviefe 1 433, den SI. Dezomber 1817 als Datum <los oben an water Stelle zitierten Bricfeaan. Am 20. Oktnbor 1825

ei-hiolt G-oetbe (Tagobuch, Werke, Weimarer Ausgabe, Abtb. 3. lid. 10, S. 1 I !l liineii nouon Bricd von Max,

- - Ancli lloinr. Laube gedeiilrt in seinea ..Ei-inneruiigen" (Gos, Selu-iflon I 107) des Buolihlindlere Max als

ehior Auioi'itiit in litterarisckeii Angelegenlioiten und als ,,emes Verlegers hiikeren Styles".

2
) Dev Verleger lint das Urteil 'lean I, mis and die briefliche Ausscrung Goetbes mitgolcill im

jLilei-arisolieu Bericht fiber seine Voi'lagsunteniekmungen im .lakre 1824' im Anhang des 14. Biindchons (H. 18)

dor i'bersetzung, weJeke don Titol fuhtt : ..Tausond und Kino X.-mlit. Arubisc.lic Erzakhingcn z irston

Male alls eincr Tuivesiselien llnndsekrift crganzl und vollst&iidig iibersetal von Max Habielit, If. II. v. d, llagen

und Karl Sckall, Breslau 1825." Goetbes Ausscrung findet sioli in jonom Briefa vom 15. December 1824

(l)outechee Museum a. a. 0. S. 890). Vgl. audi Goetlies Tiigebueli z. 10. -15. und 18.—21. Dezombur 182-1

(Werke, Abili. 3. Bd. 9, S. 305—31 I.

1
) Audi diese waren 1820 im Verlag'o von Max erschieiien, Bass der Auftrag von Mux dumb

Sobobers Veriiiittlung an Scliwind golangte, bezeugt ilerjenigo, dein wir die boston Mittcilungen tlbor den

k'iinstlor verdanken, Hyacinth Holland in der Biographic Morilz von Solvwinds (Sliitlgnrl 1878); abor wonn

or S. 15 (nacb ilun Hnitolt, it. von Sekwind, Biol, 'fold und Leipzig 1898 S. 20) sagt, dass ,,dio Vijjiiottcin

jodoni'alls sekon 1823 gezeieknet soin mussten, da die ganzo Ausgabo liolorungswoiso im Jakrc 1824 bogannu
,

so irri or. Die orsfo Auflage, welche 1824 zu orsohoinen anting, ontbolut dor Vignotten; oral die zwoite

von wolelior s&mtliclie 15 Biindolion 1827 znr Ausgabo gelangten, onlliiolt sio. Die Yigaulton werdou inithin

1820 onstnndon sein. Sio blieben nutfirlioli auok in don I'olgondoii Allflagen, llereil ft'uifto 1840 orsoliion.

Yon don Zeicluiungen Sebwinds befanden sieb die ersten 12 im luni des .lalu-os 1828 in dor \*o„

dor Soblosisobon Gescllsehaft fur vatcrlaiidisehe Cult nr veraastaltcten Ktinst-Ausstollung. Vgl. Vcrzeiobnis

dor luinstsiu'hon, woloho in don Siiion dor Soblosisobon Gosollsolialt fur vatorliindisi'lio Cnltltr vom 1. bis 25. .luni

1S2S ausgestellt vordon, 4. Auflage 8. 13.

'I i'lber Kunst und Altorlbum. Seobslor Baud, 2. Holt 182S S. 113—111 Woiko, Hand 111.

orsfo Abteilung 8. 355. Die Anerkcnnung xvinde ancli in der Vorrede zu Soliwinds
, 1
Badior-Alinanacbu

,

Ziirioli 1844 wiodor abgedruekt.

5
) Vgl. Ilistorisoll-iiulitisobo Hliillor lid. 33 8. 253 1; 34 11. Alii'. Wollniann in liailisob,

Biograpbion 1. Toil S. 394 f.



'•) Der Beriolit liratet:

Oberbaurath Iliibsdi beridltet an dasFinanz-Mhiisterium belreffend die innere Decorinmg des

Akademiebaus.
Karlsruhe, den 4. Januar ,843.

Diese grossen Wandfldchen bios mi! Arabesken allein zu verzieren. wiirde sehr arm mid

niidilern aussehen. lis miissen mthwendiger Weise hier grbssere — zwar alkrdings durdi Arabesken

nmgebene — Felder und Frie.se angebradil werden. wehhe passende hislorisdie Cvmfosilionen enthalten,

z. B. Scene,, aus den Ofymfisdien Spielen. aus der Ilias pp. in 3 bis 4 Fuss grossen Figure,,, weldie

iibrigens gleidl den Darsleliungen auf den helrurischen Vasen und in mehrereu Siiien des Kbnigsbaus

in Miinchen nur contour, rt an- oder zweifarbig auf dunklem Grund oder and, umgekehrl aus-

zufiiliren warm. .

Die Haupiarbeil bestehi natiirlidier Weise in der Composition dieser - - walil die /.aid von

,00 erreidiendeu — Darsleliungen und in der Anfertigung der Cartons, weldie alsdann von einigeu

jungen sid, mil einer massigen Tagesgebiihr begniigenden Anfdngern unler der Direction des Compositeurs

sdmell auf die Wande gepaussi und augelegt sind. Sold,e Compositional kbnnen nun nidit liberal/

werden, und cs ware Jiir die Sadie wiinsdunswerth, dass damit jetzt sc/ion begonuen wiirde.

Id, sprad, desswegen schon after mil dent Maler M. v. Schwnid, desseu Talent und Leidilighcit

in, Componiren nach meiner Ansidit am erslen eine. sdtnelle Fiirdernng bei wohlfeiler Honortrung

uwglidi machen. lir erkliirle mir, dass er diese Arbeit zwar redd genie iibemehmen walk, dock miisse

er wiinsdmi. der Veraccordirung jedes einzehten StitAes iiberhoben zu sein; dagegcn wolle er sn/i

(was fiir ill), ehreuvollcr und fiir die Sache vortheilhafler ware) verbindlidl inac/ieu, die gauze Suite

von Darsleliungen hitmen 2 Jaliren von jelzt an gcrechnel zu liefer,,, wenu dm, fiir jedes Jahr ein

Aversalbetrag von 1000 Fl. ausgesefzl wiirde.

Idi halte diese Forderung fiir ausserordentlidl billig mid so sehr in, Interesse der Baucasse,

dass ic/i micli beetle, auf dhdigcfdllige baldige Geuehmigtmg gehorsamsi aiizutragen.

Die Antvort des lfinanzministerimns limtet:

p. Januar 1S42 Mitusteriunt der 1-manzen.

Se. K. Holieil der Grossherzog hat die vom Oberbaurath Iliibsdi in seineni Beridite von, 4. d. M.

nmadden Vorsehldge gnadigst genehmigt. Oberbaurath Hiibsch w,rd liiervon mit dent Aitftrag in

Kenntniss i^eselzt, liber die von den, Maler Moritz v. Schwind zu ferligenden Arbeiten eine Vereinbarung

mit demselben zu treffen mid dariiber Vorlage zu machen.

Der Aldcord isnirda von Hiibsch redigiert: es kani tiber ilvn znm Streitc (im Marz 1844).

7
) Im Skisssonbuoh Blatt 1, ztierst mit dor Feder gezaiehnet, dann bunt getuscht, auf Tafel II abgebildet

S) Iter Vertrag sclbst lantet:

Infolge Holien Fr/asses Grossh. Finanzminisleriums von, JI. v. Mis. No. 104S in Belief/ der

Aiissdimudinig des neuen Academie-Gebdudes, wird mil dem Distorien-Maler M. von Sdrwind

folgender I 'ertrag abgesdilosseil :

1.) F.s sind die Felder und Friese, -weldie sic/i nach ndherer Angabe des Oberbauraths Iliibsdi —

der die architeclonisdie Decorirung der Gewblb- und Waildjldchen in genannlen Ban ausfiihrt —

dazu eigne,,, mit passenden historischen Darsleliungen in ditrdisdiniillieh drei Fuss grossen Figure,! in

der Art auszufiilleu, dass die letztereu nur conlourirt und elm oder zweifarbig, iheils hell auf dunklem

Grmid, Iheils duukel auf belle,,, Grund ausgefiihrl -werden. Und liierzu liefcrt

2.) M. v. Sdrwind die Compositions in der Gestall, dass hiernadi durch angeheude Maler die

Aufzeichnung im Grossen und die Obertragung auf die Wand ausgefiihrl werden kann.

,../ Es sol/en in Balde einige laugliche angehende Maler, weldie diese Arbeiten in eine,,, Zimmer

des neuen Academic-Roues gegen einen massigen Monatsgehalt beginnen, durdi M. v. Sihwiud namhaf!

ganacht werden. Und der lelzterc hat dieselbcn gehorig zu unlerriditen und sowohl die Aufzenhnung

seiner Compositions im Grossen zu corngiren als die spd/ere Obertragung auf die Wand fortwdhrend

zu diri^ircn.



4-) Die Zakl dieser im Liditen durdisdmittlidt swansig Quadratfiss grossea Felder wird sidi an/

tuo beiaufen. M. v. Sdiwind wird sunitdist mil Darstcllung der olympisdien Spiete ciuem jedenfails

sehr passenden Siijet — beginnen; jedodi hinsiditlidi dcr iibrigen Snjets collegialisdie Berathmtg mil

Galeriedireklor Frommel und Oberbanratk Hiibsdi pftegen, woriiber alsdann die liesultaie Hiidisten Oris

sur Genehmigitng vorzulegen sind.

S-j M. v. Sdiwind. we/eher sidi vcrbindet. mil den belreffenJen I 'orarbeifen baldigst zu beginnen.

und die cr/orderlidie Amah} von Compositional in der Art at /order,,, dass sdmtlidie Arbeilen

langslens zu Elide des ndehslen Jahres voliendet seyn warden, erha/l in regelmiissigeii Ouarlalrateil

zahlbar - fiir das laufende Jahr einen Gelia/I von Einlausend Gulden, und die gleiehe Sumnie fiir

das nadisle Jahr.

6.) Es sind obige Beslimmungen in dup/ei aiiszuferligeu, durdi M. v. Sdiwind zu unlerzeiehneii,

mid wird demselben nadi beigefiigler holier Ratification ein Exemplar zugeslelll.

Carlsruhe, den -f. Februar 1S42, „,,-. j\i 7K Sdiwind.

!1

)
Vgl. meine Abhandlung; ,,1'liilosfcrats Gemillde in der Kenaissance", Tahrb. der Kiinigl. PreunB.

Kunstsamml, Band 25 ''1904; Heft I.

»°) Vgl. meincn Aufsatz: „6oethes Abhandlung Fiber dip Philostratisclien Gemaide" im Goethe-Jahrbuch

lid. 24 (1903) Seito Ifii).

") ,,1'liilostmts Gemiilikle" in „Uber Kunst und Alterflium" 2. Band, I. Heft iIHIn) H. 27 ff, 140 if.

Werke, Weinmror Ausgabe 49, I S. 01 ff. Drei Stellon verdienen liier besonden rvorhebung: ..Jiingere

talenlvolle Kiinslier der neueren Zeit, die sidi mil diesem Sinne vertraut madlten, Iriigen zur Wieder-

herslellung der Kmist ins kraflvolle antmithige Lebeu, worin sie gam alleiu gedeibeu kanii, gewiss
sehr vieles bei.- und: ,,Mbge das, was wir hier vorgetragen liabcn, nidil bios gelesen, in der Einbildungs-

kraft liervorgeru/eil werden, sondern in die Thalkrafl /lingerer Manner ubergehen. A/ellr als alle

Maximal, die doeh jeder am Ende audi Ilelieben auslegt. kouiien suldie lleispiele wirken: deiiu sie

tragen den Sinn mil sidi, worauf alles ankomml, und beleben, wo nodi zu beleben is/.- und: ..Miitv

ein krii/iiger junger Kiinslier einige Jalue seine Bemiiliuiigen diesem Gegenslande sdienken." , Werlte

a. a. 0. S. tit,, 135, 11G. Vgl. audi S. 131).

") Ernst Ffirster schrieb in dam von ihm und Kugler lierausgegebenen Kunstblatte, dera Beiblatte

das Morgenblattes fiir gebildeto Loser, den 27. Mai 1845 No. 42 einen auf Naclirichten doe ICunstlors

fnssenden AufsaU: ,,Die GemaJdesannuiung der PMlostrate nnd einige andere Arbeiten von M. v. Sdiwind in

Karlsruhe", nils welebem ieli foigendo Ausserungen bervorbebe: „Um so erfreulidier isl es. dass ein

talentvoiler und mil Geist und Phanlasie reieh ausgestalleler Kiinslier in misern 7'ageu bei emeu,

vorkommeiiden Falle sidi bei dem Ailmeister deulsdier Pidilkuusl Ralhs erholl and einen von Goethe
augereglen Plan zur Ausfiihrung wenigstens sidi vorgeselzl hair Jis is! mis llldll bekaiml. dass
irgend Enter unserer nainhajien Kiinslier dcr Aufforderiing gefolgt sey; und so glaitben wir es als

ein aditungswertlies Verdienst des Ma/ers Morilz von Sdiwind hervor/iebeu zu iniisseu, dass er bei der
ihm (zinii Tkeil) uberlrageueii inneren Ausschmiidaing der neuerbaulen Kunstsdlule den Goethe'sdletl

Gedanken erfasste und (weilll audi durdl die I'erliallnisse besdirank// zur A us/til,rung bradl/er

..Diesen uns von Goethe inilgelheilleii Plan der Philoslralisdien Gemaldegallerie hat Morilz van Sdiwind
aufgenommen, als ihm der Auflrag ward, zur Verziermig der Anlikensale der nrueu Kunstsdlule
Zeidinungen zu entwerfenr Andrerseiis fiat sieli mir wader bei Hiibsch nodi bei Frommel eine besondero

Iiezielmng y.u Goethe oder Philostrat ergeben.

IS
)
Am 20. August 1843 sehroibt Sdiwind an Iiauernfold: „Se. lloheil sind sehr unzu/rledeu mil

mir.
. . . Dir zitiu Troste erwdhne idl. dass sdmmllidie Kiinsllcrsdiafl mir alle Komplimenie madil

mid meine Arbeit liber den griinen K/ee lob/.- iJalirb. der Grillparzer Gesollsehait lid. VI (AVien ISOfi)

S. 2451. Vie] drastiscber ist cine Ausserung in dem liriefe v 25. Mai 1843 an (ienolli (Zeitacltr. F, d

bild. Kunst XI !1S7(i) S. 13).



H) Uer Brief ist an W. Kaulbach gerichtet uiifl von 11. Holler, W. Kaultach, Band I (Berlin IflflC)

S. 171 vcr&ffentlioht.

15) Gams kurz fasst or rich i" seiner Geschichte tier Dentechen Kunsl V (Leipzig 18 H. 133 If.

i6) Uikas Ritter v. Fillirioh, "Merit/, v. Sclwind. Hue Lebensskizze nacli Mitteiltmgon ven Angehorigen

„„d KremHlen des reratortenen Meisters smsamroengetragen, Leipzig 1871 S. 34; Hyacinth Holland, Moritz

v. Sehwind, Stuttgart 1873. S. 99 H.; llaaek. Moritz v. Holiwmd, Biolofeld luid Leipzig 1898 S. 05.

") Karl Koelitz, (Catalog der Sammlnng der Gypsabgiiese, 3. Anil. Karlsruhe 1900 S. iff.

i«) Sei es dieselbe, welche Goethe benuut hatte, die von Seybold, fiber welclie vB l. Ooetho-

Jalirb. a. a. 0. S. 169, sei cs die ven la.ilau. Professor am Gymnasium in Ols, welclie inzwiechen (Stuttgart 1832)

ersrhienen war.

i") Vgl. .lahrb. il. K. Pr. Kunsts. a. a. 0.

20) Pfirster a. a. 0. S. 17 1.

si) Vgl, Mate, Brnnns jweite Vorteidigung der Pliilostr. Gemalde. Philol. 31, 003 I.

-'-•) Vgl. Keknle v. Stradonitz, Areli. Jalirh. V 186 f.

2«) Vgl. Ilrunn, die Pliilostr. Gemalde, Jahrli. f. l'hil. u. Pad. Snppl. IV 249.

si) Die Atifsehrifl i'j br. rSoj) befindel sich in tier Bcke links unterhalli dos eigontliehon Iffldos.

Kino wenig verSnderte Zeiolmung ist aus Meyers Naehlass ins Grossherzogliohe Museum zu Weimar gelangt,

=•) Goethe-Jatob. XX1Y 183.

2«) (loethe-.lal.il.. a. ». 0. Talel I 1 S. 17-1.

27) UoBner ist in dieser llinsieht das pompajaniseue Bild (Arch. Keit, 1808 Tal. 4.

28) Biu-tsoll I'eilltre Giaveur .XV 315. Vgl. Dell, nay,', .lahrb. d. Kunslhist. Bainml. d Ul.-rhechslen

Kaiscrhausus Bd. 22 Heft -1 S. 180.

2») Un.-ichtig bezeiehnet E. FOnster die Grappa als .Xberlistung des Atlas.-'

«0) Bartseb XV n. 01 p. 400. (Vgl. XVI n. 78 p. 406).

3') Vgl. Goethes Tagehueh veni 20. Mfirz 1822 ;\Yerke. Attn. 3. Bd. S S. ISO.

32) [n Qiulio Romanos Kephalos und Prokris orseheint fihnlieh ..hen die Eos.

« :

<) Vgl. .lahrb. d. K. Pr. Kunsts. a. a. O.

"i| Vgl. Brtinn, die Phil, .sir. Gemalde. iahrh. f. Phil. it. Pad. Suppl. IV 209 f.

Ml) Vgl. lirumi. zwuito Vorteidigung der Pliilostr. Gemalde. Jahrli. f. Phil, u, Padag. 1871, 19 f.

3«) Die Stoschische Glaspaste Berlin (So. 9853), welelre lleetl.es Entziiuken erregte (Gootho-Jahrb.

a a. i). S. 175 Tnlel I 2), ist, worairf mieh Una Eoberl Eisler brierflicli aufmorksam zu macben die Giite

hatte. niehl antik, sender., ein Work des 10. .lal.rlumderts. Sie gold zuriirk auf einen der Rklavei. veil

Michel Ajigelo an der Decke der sixtiiiiselien Kapollo. llerr Eisler teilt inir zugleich mit, dnss siol. ein

zweiles Exemplar in der K. Sammlung in VTien befindel.

<>) Vgl. Brim n. die I'hilestr. Gemalde ... a. 0. S. 2601
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