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DIE VORBEDINGUNGEN

I

Einmal muCte der zu lange aufgesattelte Schonheitsbetneb, der in den

Bezirken herkommlich professoraler Malerei abgetrabt war, niederbrechen

vor den neuen malens^en Erfahrungen und Erlebmssen die in ererbtes

Schema emzuordnen unmoglich war Es bedeutet die voUige Ennudung des

Klassizismus, daB sich seme Anhanger mcht mehr mit dem Bildganzen be

schaftigten, sondem die Umgnippierung der Teile innerhalb fertig vererbter

Bildanlage suchten Die Ewigkeit stiller GroBe hatte zu lange gelachelt, und
was zumeist von ihr blieb, war das emfaltige Gebaren bequemer, miBver

stehender Philologen

Im Impressionismus ruckte RevoUe heran mcht gegen den groBen Raffael,

vielmehr gegen seme philologischen Nachbeter Man lehnte sich weniger auf

gegen gnecbascheVoUendung als gegen kanonische Ausbeutung und suBUchen

Unverstand Vom Impressionismus aus begmnt der frohliche Aufnihr gegen

das Klassizistische

Natur war als Parole ausgegeben, schon in den Waldem von Fontainebleau

malte man gegen die Obungen der Ecole des Beaux Arts Wirkhchkeit und
atmospbanscheLockerung%vurdenublicherBilderfabnkation entgegengehalten

Das Heroentum aus moralischer Pappe und die staathch geschutzten Zeichen

formeln wurden auf den Theaterspeicher verstaut Man gab dem Objekt nach

durch Anwendung biegsamer, schnuegsamer Mittel, umging die abstrakte

Zeichnung, die kolonstische Erhohung kaum noch zuheB, und begann, ivas

man als gegenw irtige, untheoretische, ungeschichtliche Natur erspurte, m die

Flache zu fangen
^

In der Literatur durchbncht man die Konvention pathetischen Ereignisses,

lost die gipsene Ewigkeitspose desHcldcn in Bewegtheit und mnere Entivick-

lung und drangt uber die Kuhsse des Charakters in ursachhche Seelendeutimg

rationahstische Stoffhchkeit ist abgesetzt, philologischer Lynsraus ward durch

Beobachten erledigt, statt gefrorener Synthese der Charakterzeichnung die

sich m diktiertem Pathos ausdruckte, gibt man begrundete Anal} se, erne Auf
reihung gleichsam seehscher Farbflecke Der Romantiker, der duahstiscli, im

Gegensatz zu subjektiver Dichtung, Einbildungskraft und gesunden burger-

hchen Menschenverstand sentimental oder geist\ oil ironisch gegenemander ab-

w og, wurde vom unpersonlichen Beobachter abgelost In die Philosophic gleiten

Biologisclies, Beziehungen von Atom und Sensation, und die vemunftigen.
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sehr geglaubten Systcme mit dem \orbcschlossencn Apnonsmus schleichen be-

denUich ins Hypothetische

Wiederentdeckung des Lichtesl Man findet erne neue Deutung dcs Sehens

durch das Licht Sehen ist nicht fertig Gegebenes, cm UmnO, cm K6rper

und erne Tonung — Sehen entstcht im Licht, ward lus Teilen und Tcilchen

erregt
,
physiologische Optik wrd Grundlage malenscher Kunst Sehen %vird

auf Ursaclie zuruckgefuhrt, fast naturwasscnschafthch, das Zatmoment cr-

schuttert formelhafte Fcstigkcit Dcr platonisiercndcn Asthetik von ewager,

unabhangiger Form werden Eindnicksmoment und Erregung entgegengestellt

Der Bildtypen uberdnissig woUtc man das Sehen sclbst grelfen und fand

statt einheithch unableitbarer Form Beweghchkeitcn, Zwaschenstufungen,

Schwangungen das Licht Die chnstliche Uberschatzung dcr unkbrperhehen

Lime, vom verganglichen Kdrpcr abstrahicrt, unabhangiger crschien,

die nut freierer Smnlichkeit und Verhcidnischung erst zur Raumhnie und dann

zum halbplastischen ..Models ‘ gedich, \vurde gelost Vorher war die Farbe viel-

leicht platomsch chnstlich zum vcr^\cr^lch Sinnhchcn herabgemindert worden,

um ganzhch in der kombinierten Anckdotc dcs Histonenbddes zu ertnnken Wie

bei jeder kunstlcnschen RevoUe uberranntc man die uberlicfcrtcn Bildmittcl

Die statischen Formcn und MaDe die cwige Geltung behaupteten cignetcn

sich nicht, das erregt FunktioncUc dicscr skcptischcn Zcit auszudruckcn

Die stabile Geometne der Massen wairdc aufgegcben jungcrc Glaubigc, denen

die Skepsis der Vater mcht lag, suchten sic funfzig Jahre spatcr dann weder
hervor Betont ^v^Jrdc die Lehre vom Licht, und dies w ard zunehmend lehr-

hafter zerlegt denn diese skeptischeZcit glaubte positivcr Wisscnschaft Nicht

raehr muht man sich um Volumen und lincare UmrciDung des Volumens
— Lichtstarken werden dargestellt Spatcr dnngcn Farbendivasionisten oder

Neoimpressiomsten zu emer Art Dograatik des Lichtes vor Wig die Japaner

scheidet man die Mechamk der Massen aus, cm Stuck Natur versucht man
auf em farbiges Lichterlebnis zuruckzufuhren — bis zu teppidihafter Flache

Man gibt, um alles auf Licht zu stellcn, chcr Abkurzung und dichte Ver-

schmelzung Gefahr bestand, daB unter dcr Gcivalt der kolonstischen Licht-

formel das Bild verlorengmg Frei von alter Form und Geschichte isoherte

man fast expenmentell das Licht Schon stcckte m solcher Konzentration
em Mittel der Abstraktion Den Verlust an solidem Bildeffekt ghch man durch

Technik aus Statt bewegter Gestalt stellte man atoraistisch optische Bewe-
gimg dar, und der Zuschauer sollte den Mangel an Form durch synthetische

Mischung im Auge, durch eigene Tatigkeit, ersetzen Hier begmnt die Em-
schaltung des weiterbildenden Beschauers die nocli lange nachwu-kt und
bedeutsame Folgen hat denn immer mehr ^vlrd die Forderung an den aktiven

Beschauer gesteigert, bis er ganz wieder in Passivitat gezwangt w^rd und vol

hgere Bildforderung sich neu erhebt

In der Uassischen Malerei war die Landschaft erne Art Statist ^vle der

Chor m der Oper, sie verallgememerte gleichsam die GesetzmaCigkeit, die
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besonders an der Figur aufgezeigt wurde Denn in dem llenschen, dem iitjen-

bdde Gottes, m ]enem Kosmos, der Gott zunachst stand, erschien alles

korpert, was Gesetz und MaB hielt Man ist anthropozentnsch gestimmtf:

und chnstliche Ablehnung der Natur spncbt nut Erst aus dem Heidentum
der Renaissance entstand die Landschaft Jetzt wurde sie der fruher so vor-

dnngbcben Figur beigeordnet Die positive Stellung zur Katur, die Beseitigung

formaler Vorurteile ermoglichte, daB man sicb m der Landschaft genugen

konnte Nun ^vu^de statt der Komposition das anregende Motiv gesutht

In der Zuruckfuhrung der Farbe zum Licht bejaht man die Natur, dem ent-

spncht auch die sclueibende Naturwissenschaft

Die stairen Bildmomente schmelzen unter dem Licht, das die uberlieferten

Formmittel sprengt Valeur imd Lokalfarbe grauen ab unter dem farbig

direkten Licht, der umreiflende Kontur wird bewegungsmaCig gelost Die

falsche Plastik gebundener Korper schnulzt in breite und starke Schwmgungen
der Farbteile bm Unter Tames Analyse war der Menscb ein „Symptom des

Milieus" geworden, unter der Analyse Monets wird der Gegenstand erne farbige

AuQerung des Lichtes, em Ereigms des Lichtes — em S5nnptom

Entscblossene Analytiker entfemten sich von der reahstischen Lokalfarbe

des Ingres imd der romantisch leidenschaftlichen Farbbewegung des erregtea

Delacroix Wie die Physik die bezidiungsreichen Vorgange suchte, statt die

festen Korper selbst zu defimeren, so suchte der Impressionist die Licbt-

beziehung nicht die Lichtform Rembrandts, die, m sich kontrastierend

imd abgegrenzt, m Hell und Dunkel ausgewogen war, sondem die Arbeit

des Lichtes, die naturwissenscbaftlich, jedenfalls vor allem techmscb, zerlegt

wurde Ahnliches fuhrten die Dichter durch sie losten die rhythnuschen t)ber*

emkQnfte und schmiegten das VersmaB dem inneren imd auBeren Vorgang

an Die Form brach meder vor etwas das man im Gegensatz zum Uberheferteu

als Natur verspurte

Vor diesem Temperament, das Bewegimg an sich raffte und nut abkur-

zender Techmk den Moment faBte, zcrfiel zunachst die Form Die fehlende

Totalitat sollte duicfa Analyse des Emdrucks ersetzt werden und sich im Auge
des Betrachters fast physiologisch zusammenbmden
Die Palette ivar veremfacht und die Bildflache vom Konventionahsmus

gereimgt Flache und Farbe waren nackter hervorgeholt Man begnugte

sich mit sensueller Epidermis, die des Konstruktiven ermangelte Doch war
die Lemwand von Philologie und akadenuschem True blank gesaubert Sian

konnte ivieder emmal von vom beginnen

Man hatte erne Techmk gefunden, erne Analyse des Lichts — doch ernes

fehlte die Gestalt, die gnmdliche Durchformung des Bildraumes Man war
einfadi m der ProblemsteUung, die Losung war raffmiert auf Stufung gestellt,

und die Techmk vemet trotz instmktiver und urwuchsiger Pnmaraalerei

delikate Wissenschaftsnahe Die Farbe ^var gerettet, aber das Urmotiv bil-

dender Kunst, die Raumgleichung, war :m Spezialistentum % erlorengegangen
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Hier trat der Konflikt zwischen Malt^mk und rorm, zwischen fragmentan-

sierendem Moment und totaler Gestalt zutage, der KonfUkt, den Spatere zu

losen batten

In der impressionistischen Revolte wixrden stair uberbefertc Form und die

Gegenstande erschuttert, in denen sie verhaftet war Ohne geschichtbche

Voraussetzung ^vlll man beobachten, um das Lichtexpenment durchzufuhren

Kommt etwas anderes zustande als das ge^vohnte Bild, so muC der Betrachter

die notierte Erfahrung die ohneKanon oder gewohnte Formstutze geboten

%vird, optiscb zusammenfassen Was dem impressionistischen Eindnick an Ge-

schlossenheit mangelt, hat der gleichsam mitdichtende Betrachter als Reiz

aufzufangen, um sich an der Erregung durch schnellwirkcnde dekorative An-

tnebe zu begnugen

Mit dieser LichtdarstcUung nahm man Abschied von den stabilen Momenten

der Schau Das falsche Plastisdie zeiging, da man auf Licht malte, die Ge

staltung des statisch Verharrenden aber eignete sich kaum, dem gleitend

Funktionellen dieser Zeitgesmnung^ ihrer Skepsis gegen das platonisch Feste

gerecht zu uerden Gegenuber der nur festgelegten starren Akademie betonte

man das biologisch Bewegtere, das Dynamische und somit fur diese Zcit Wah-
rere das Licht Die Geometne der Massen ivird beiscitegeschoben, erst

spater wendet man sich, von der „Natur ' enttauscht, dem Doktnnaren

vneder zu Lichtstarken werden dargestellt, nicht das umnssene Lokalkolont

fester Korper Die naturwissenschafthche Gesmnung dieser Zeit zwingt nach

der ersten Erregung zu emer fast wissenschafthchen Optik Doch solche Em-
seitigkeit, die Abneigung gegen das Konstruktive, flacht diese Bilder immer
mehr zum rosenroten Optimismus der Dekoration So sehr der Impressionis-

mus die Wirklichkeit bejahte, so sehr verarmte und erschutterte er sie durch

Einseitigkeit In 3eder Revolte steckt eben zunachst Destruktives Kntik
und Auflbsung

Man revoltierte dagegen, daB Kunst Wiedcrholung eiviger Regeln sei Gegen
den lilassizismus, der die Ewigkeit derGesetze legitimieren MoUte, setzte man
die aktuelle Erregung als wechsdreiche Eifahrang Gegen den Kompositions-
kanon setzte man die dynamische Beziehung der Farbteile

Die werdende Sensation ivurde uber das systematisch Fertige gestellt und
sprach sicb m der Pnmamalerei in einer sehr sensiblen Technik aus Tempo
und zeithches Bewegen — im Gegensatz zur vorgefaBten Totahtat, zu dem
Ewigkeitstruc des alten Bildes Die Mechamk wird durch das Dynamische
abgelost, die Struktur durch den ProzeB, die Sensation Und dies gleitende

Rascheste das Licht, ivird als Trager dieser Sensation dargestellt, lucht wie

es am Saum der Gegenstande nebenschaukelnd, virtuose Zutat oder schmuk-
kender Behang ist, sondem wie es sich bildet und Gegenstande als Symptome
hervorzaubert Natur \vird nicht mdir stabd, sondem ProzeB, aus klemsten

Lichtteilen erwoben Und da das Licht aus der Landschaft, die fruher

Staffage war, strahlte, war die Landschaft, uber die kanomsierte Figur
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binatis, Slotiv, d h Erreger des malenschen Prozesses ~ der jenseits vom
alten Kalkul spielte

Die arbeitende Hand des JIalers war neu gefunden, eine aktuelle Tecbnik

Sie soUte dem Kunstler helfen, sich ganzlich aus der philologischen Malerei

herauszuretten

Aus Natur\vissenscha£t und Philosophic war immer mehr das substanzhaft

Stabile ausgeschieden worden An Stdle des Sems setzte man em Warden
an Stelle der gegebenen Ideen, die logisch zwangend mitemander agieren,

setzte man em seehsches Tun Oder Geschehen Das Bleibende, Hetaphj sische

ward durch das immer starker herrschende Zeitmoment gelost So schntt die

Erscbutterung uberheferter Gestalt fort Der Jfensch spurte sich selbst mcht
mehr als emen eivigen, sondem als emen sich verandemden Komplex, der

Reize empfangt, uraarbeitet und weitergibt Begnff und Seele batten sich zur

Funktion gedehnt, und was Gesetz war, wird Hypothese Das Formale der

Wissenschaft besitzt nur noch asthetisdien oder entivicUenschen Wert
So ve^ng gleicherart die klassische Struktur des Bildes vergmgen seme

Plane, der Kalkul derFeme ,
die ewigen MaBe verilogen im impressiomstischen

Moment und in der atomistischen Technik Gerade das unstabil Glcitende

imd die Intensitat des Augenbhcks wurden gescbatzt Sentimentale plaudertcn

von Stimiuvmg

Die geldsten Gegenstande des Malers erbalten eine neue, und zwar fheDende

Emhext. die flimmemd uber der Lemwand nttert das Licht

Das Lichtmedium eilt demokratisch uber die ganze Flache so erhalt diese

Flache nut dem Lummansmus erne neue Deutung Sie ist mcht mehr dra

matisch geteilt, auf ihr spielen kerne geometnschen Rhythmen — uberall

flaniert l^cht Die crsten Betrachter impressionistischer Bilder spurten nch

tig daD hier die alte Ordnung von Zeichnung, Modelheiung und gegenstand

hdier Farbe — also iras konventionell den Gegenstand ausmacht — erschuttert

wurde, und derm seinem Objekt und Besitzsmn beleidigte Burger protestierte

gegen solchen Nihihsmus der Kunst Diese Bilder soUten. ihre Kraft mcht aus

der ivirkhchen Ordnung der Objekte gewinncn, vielmehr lieB man Modelhe-

rung und Tiefe auBcr acht, um aus farbigem Lichtereignis dekorativ em Bild

zu schaffen — wobci die Dramatik der Bildentstehung hoher gewertet wurde

als nachahmcnsche Tiefendarstellung Die Irapressiomsten waren kerne Re-

ahsten sie waren wohl Naturalisten — soweit sie den physiologiscb-optischen

Empfindungen folgtcn In der Bchandlung des Gegenstandhchen waren die

iranzosischen Impressionisten folgcnchtige Artisten so gut wie der Dichter

Mallanne lateransch darf man hier vicUeicht Flaubert entgcgenstellen, der

semen Menschen den pathetischcn Akzent nahm und sie ledighch als kom
positonsche Mittcl benutzte, um emen fast deklaraierten Sprach% erlauf zu

baucn, der seme Menschen gnippiertc gleichsam indifferent, fast mhilistiscli

Eine almhche Gleicbgultigkat batten die Impressionisten dem Gegenstand

liclicn gegenuber, sie bchandcln Menschen wae Stillebcn auf das Dckorati%e
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hin, das einzig Bewegte ist mcht der Mensch, sondem der bchthaltigc Farben-

prozeC Mit diesem gleichsam artistischen Nihilismus gegenuber den Gegen

standen ^vurde eben der Weg fur formalc Versuche geoffnet

Literansch entspncht dem Weglasscn der zeichnenschen Akzente das

„Po^e en Prose", dieses Spaterzeugnis endender Romantik Das Gefuge von

Vers, Zasur und zusamraenfassender Strophe wurde der seelischen Stxmmung

geopfert Man gab das dichtende Schaffen selbst, zeigte den Rh)rthmus des

Entstehens Der Technik der impressiomstischen Malerei entsprach die Folge

bildhafter Metaphem
Man mochte glauben, man sei der Natur nahergekommen Soweit dies

emen Sinn hat, bezeichnet es ledigUch, daO man erne Methode des malenschen

Eindnicks gefunden hatte, die eigcnem Temperament und zeitgemaDer gei-

stiger Gestimmtheit entspncht

Wie die Maler Natur fast expcnmentdl als fiuchtiges Phanomen, als Vor-

gang, analysierten, so hatte man aus Morphologic Biologie gebildet Die ge

samte Wissenschaft Ibste ihre Gegenstande aus starren Dingen zu Funktions

beziehungen, und vor allem geschah dies m der Psychologic

So faOten bereits die Impressionisten den Zusdiauer als den Reizemp-

fanger, in dem cm gesondertcr ProzeO des Bildzusammenschlusses voUzogen

wurde Wie der Maler mit emcr bicgsamcn Sensibihtat, die aus emzelncn

Farbenretzen (Touches) sich auf derLcmwand zusammenfugt, sem Bild formt,

so verarbeitet der Betrachter die atomistischen Farbenanregungen des im-

pressionistischen Bildes, wahrend dcr Betrachter klassischen Bildwerkes durch

den empfangenen Bildeindruck geordnet und zusammengefaDt ward Der Be-

trachter des impressiomstischen Bildes ubenummt produktiv das schone Stuck

Malerei, dessen optische ProzeDhaftigkeit weitergefuhrt wird GeiviB schheDen

sich die Malteile des impressiomstischen Bildes dekorativ ziemhcli zusammen —
doch erne Fortfuhrung des Reizverbindens ist vom Zuschauer aus notwendig,

t allem schon da das Motiv gegenstandhch irgendwae fragmentansch belassen

wurde In diwem fheCenden Dbertragen des Optischen, dem Aufbe^vahren

funktioneller Empfmdung, liegen Kraft imd Grenze des Impressiomsmus
Hier ruhrt seme Fnsche her, doch auch der Mangel an Aufbau und zwmgender
Durchdrmgung Es ist Handwerk we speziahsierte Wissenschaft, das vor-

laufig Stuckhafte emer zu jungen Erfahrung haftet ihm an Galt m der klas

sischen Malerei die Erfahrung als vorlaufige Skizze, fast als etwas durchaus

Unzulanghches, so gew ann sie nun emen neuen Sum, dam ihr das Funktionelle,

dies ]unge Gut, zunachst kraftig und unmittelbar enthalten zu sem schien

Mit der Metaphysik war zunachst die „ewige Form" diskreditiert — bis

diese wieder m wechselbarer bildnenscher Konstruktion versucht \\'ird

‘Dem klassischen Betrachter werden fertige Formen dargeboten, die er an-

mmmt oder verwirft Zu der Arbeit des Sehens tntt nur erne Art verstandes

maOigen Ausemandersetzens hmzu Die Form wrd raumhch Lomplett ge-

boten
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Das impressionistisclie Bild gibt die farbige Anregung Seme Leistung

muB vom Betrachter optisch weiteigetneben ^ve^de^, und so verbleibt der

Betrachter im Bezirk nur techmschen Sehens, Grenze smd das Dekorative

und der Gescbmack Ohne Zweifel tnig der Impressionismus imgemem zur

Erziehung des Farbensinns bei Das impressionistisclie Bild enthalt bereits

gegenstandfemdliche Abstraktion, denn es ist Abstraktion, obzwax nur sen

suelle, wenn von den Dmgen nur das farbig Funktionelle abgelost wird und
die eher pnmaren Eigenschaften raumlicben Lebens ausgeschaltet werden

Diese neue Kimst var eben, \vie jede Kunst, erne neue WiUkur
Ich venveise so nachdruckbcb auf das Funktionelle und gleichzeitig Ab-

strakte impressionistischer Optik, da m ihr bereits bestmimende Momente
beutigen Bildens enthalten smd Denn dieses Funktiondle fubrte spater zu

emer Ausdeutung des Funktionellen m die Gegenstandsform, indem der ab-

strahierte impressionistische Moment in erne umfassendere Folge von Be-

wegung gestreckt \vurde, indem man die aufemanderfolgenden Gegenstands

zeichen formal zu ebvas, vas ich Ennneningsdmiensionen nennen mochte,

weitete und festigte Womit gestattet war, die raumbchen entscheidenden

Gegenstandszeichen umgreifend tmd doth flachig zu bilden

Corot und Courbet batten die Farbe ungeheuer elastisch gemacbt und ge-

dehnt, so daQ sie jegbcber Sensation und Form dienen konnte Sie batten

die Farbe gelockert, und durch diese Leistung \vurde die subjektive Llalerei

ermogbcht denn nun uar die Farbe dermaflen gelost, daB neues Empfmden
aussprechbar imd jegUche Formfrage farbig zu erfullen war Die impressio-

nistische Analyse des Lichts bedeutet nur em weiteres Vordnngen m solcher

Richtung — erne noch unmittelbarere Auflockerung der Bildteile m sensible

Reize Zunachst allerdings foigte unzureichender Zusammenhalt des Bildes,

dock Voraussetzung oder Anreiz zur Erfassung neucr Form war im Impressio

msraus gegeben

Man hatte impressiomstisch Natur zum AnlaB gesetzt, und die klassische ?

Doktnn, die Resignation ms geschichtbch Gegebene, war zergUtten JIan war

vor die Aufgabe gestellt, fur erne neue naturvoUe Sehweise Form zu ge-

winnen

Lichtkraft der Koiper gait imd mcbt ihre gegenstandbcbe Stabibtat Die

artistisch emseitige Sensation ward zunachst dem Gesamtkorpcr entgegcn-

gestellt, der erne entsclilossene Abkutzung forderte Dauerhafte Synthesc

versuchten erst uaeder die Erben
AUerdmgs gab man , nur“ Epidermis, hierdurch wurde jedoch erne Flachen-

teclinik vorberatet, die sich dem Traditionellen entzog In solchem Vorgehen

ist artistisclier Nihihsmus gegenuber den Gegenstanden \crgniben — wobei

nur das optische Erfinden spncht, erne etiN’as technische Artistik, vodurch

Kunstscbaifen beute in viclem fast mit Isolienmg identisdi wurde

Mallarmd, der oft zu uenig mit dem Impressionismus verbunden ward,

setzt die Rcue der aufgcteilten Wortbilder Bczcichnend ist fur Mallarmd,



daB auch er das gegenstandlich Komplexc ausschaltet zugunsten des arti«

stischen Zusammenklangs der Bilder, die stch im Leser funktionell zu emer

Gesamtfolge venveben Rational emander fremde Zeichen ^\ erden einander

imaginativ genahert, und die naturlich differenzierten Funktionen der Smne

werden ganzlich im Gedicht arbstisch verschmolzen Das sentimental Stoil-

liche wrd durch dichte Folge des artistisch Bildhaften weggeschwemmt Das

Bild ist Werkzeug, das orgamsch Beschreibende oder Feststellende zu ver-

meiden zugunsten der funktionellen Erregung und das Tempo der Sensation

Tuclvt xu vetlangsaiaeu

Das Unzulangliche uud Beschrankte jeglichcn Artistentums beweist sich

an den Malem und Literaten m gleicher Art — beide gelangten trotz aller

Versuche mcht zur groBen Komposition, die mehr erfordert als eine Technik,

m der diese nur selbstverstandliches Mittel bleibt

Der Impressiomsmus ist Beispid neuer WiUkur und heutigen Spezialisten-

tums Wichtig ist die Abkurzung, die erne rorro ersetzen soli und trotz allem

kaum uber erne Technik hinausgelangt Mit Recht sagte man damals man

male, um zu malen, und Technik genuge sich selber Sian hatte vielleicht

uber dem Bezaubertsem durch das neue Konnen \ergessen, daB man malt,

um zu gestalten Mit dieser artistischen Spezialisierung konnte jedoch volhge

Gestaltung kaum bewaltigt werden Man hatte erne Flachenteclmik gefunden,

und dies war wichtig genug, jedoch kerne Raumubersetzung

Der Impressiomsmus eroffnet mit semen techmschen Funden trotz allem

Beschreibenden die Moglichkeit zu emer subjektiven Malerei Schnell ver-

zeichnet man die dekorativen Hmweise, um den Seelenzustand festzuhalten,

der aus der Handschnft und deren Tempo spncht Das Drama der Kompo-

sition war m ein Drama der Handschnft und der Farbteile sublimiert worden,

und durch diese techmsche B^enzung crhalten die Motive der Impressio-

nisten immer etwas von der schonen Dekoration gleichgultig, ob Mensch,

I-andschaft oder StiUeben Der Kampf mit dem dreidimensionalen Objekt,

dies Lebendigste, in dem der Dualismus zwschen Bild und Gegenstandsvor-

stelLviwg v'ard, das fehlt dissew BUderu. Dock vcsw •’awgemeiner

Bedeutung imd Folge bleibt, daB diese Meister mit Konsequenz das stoffhch

Dramatische in ein technisches Drama sdimolzcn, so daO hier etwas wie erne

Epoche des techmsch Formalen cmsetzt

Diese techmsche Gestimmtheit bekundet sich dann, daB das Slotiv ohne

Pathos ledighch Vonvand zur Malerei ist , man ist von sentimentaler oder ideo-

logischer Emschatzung des Stoffes entfemt, jedoch auch gleichermaBen von

voUiger Gestaltung Der Stoff im naturalistischen Smne ^vird gegehen, soweit

er techmsch anpaBbar ist, man untersucht eben auf Licht und Farbengehalt

So entsteht die impressiomstische Abkurzung, die zwischen Naturalismus und

Gestaltung steht, woraus falschenveise der Vonvurf der Skizzenhaftigkeit

impressiomstischer Bilder hergeleitet wurde Der Impressiomsmus gewann

daim durch Renoir und Cezanne festere Gestalt Diese Meister verfestigen das
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neue Mittel und verdrangen durch fonnales Bereichem und Verdichten die

Abkurzung Und gerade die spateren Arbeiten der impressiomstischen Maler

bezeugen, daB der Impressionismus wemg mit dem Naturahsmus gemem hat,

dafi er vielmehr erne neue Techrak enthalt, die gerade die Mittel zu bild-

maBiger, abstiakt flachenhalter Gestaltung im Keitne barg

II

Von den impressiomstischen Meistera also selber, zuraal von Renoir und
Cezanne, wurden VolhgungundetuaswieReaktion eingeleitet, damitman aus

Analyse zur Form zuruckfmde Hierbei widen hier und da histonsche Hilfen

benutzt pathetisch wchtendes Barock, Hellenismus und Fragonard

Man war bestrebt, die Festigkeit des Bildes zunickzugewmnen und die neue

Techmk auf stabile Rauragestaltung anzuwenden, wobei. impressionistische

Licht- und Farberfahrung beibehalten ivurde Im fnihen Impressiomsmus,

besonders bei Monet vmd Manet, war em Konflikt zwischen Techmk und Ge
stalt Oder — allgememer — zwischen Techmk und Raum entstanden Erne

abstrakte Techmk, die Kaum gestalteten Raum gewahrte und auf Abbreviatur

verwiesen ^var Der Raum war empfmdsamer Impression, die Gestaltung einer

technischen Emseitigkeit geopfert worden

Renoir und Cezanne nun — und daneben, sehr kultiviert, doch wemger

kraftig, Degas — suchten die neue Techmk einer reicheren, stabileren Gestal-

tung unterzuordnen Ingres heh dem Degas Halt m dem Kontur, trotz alien

Espnts, aller geistvoUen Bewegungsmotive ist Degas der Akademiker Die

Sinnhchkeit laBt Renoir formaleVerwandtschaft zu hellemscher Kunst undvor

allem zu Fragonard geivinnen Wegen solchem Histonsmus wurde seme GroBe

von den Jungeren am spatesten verstanden Renoir paCt den Farbenreiz

mehr dem Orgamsmus der Figur und den Richtungsmomenten semer Bilder

an Er ordnet den Farbenreiz dem Rhythmus der Komposition unter, er

beschrankt sich vielleicht zu sehr, die Figuren m emen impressiomstischen,

aHerdings vereinfachten techmschen Hmtergrund zu rucken, der, flachig und

kaum gestaltet, m dunstigem Schmelz und unentschiedener Farbigkeit wogt

AUerdings ist bei Renoir manchmal etwas wie erne Altertumelei des formalen

Klischees, die mitimter Bruchstucke ernes fruheren Stils m neuer Techmk
gibt

Cezanne wurde von den Jungen vielleicht zu entschieden vom impressio-

mstischen Verbande abgetrennt, da man ihn allzusehr an der aktuellen Wir-

kung bemaB und spatere Methoden zu entschieden m ihn hmeinsah und so

Voraussetzung tmd Folge fast gleidistellte Vielleicht war aus emem Gegen-

satzbedurfms der spateren Generation der Impressiomsmus zu eng und
naturahstisch aufgefaBt worden, man hat Cezanne zum Feldgeschrei erhoben

Cezanne suchte das Rustzeug des Impressiomsmus zu einem geordneten

stabilen Bild zu sammeln, d h die emmal gegebenen Mittel m den Dienst
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emer Gesamtanscliauung zu stellen Renoir, der Gluckliche, fugte das neue

Mittel der Gestaltuberlieferung des Rokoko und Hellenismus em, und so

sport man, \vie an semen Arbeiten altes Gestaltungserbe envacht

Am fruhen Cezanne uberrascht em erregtes Barock, erne Mamer, die remer

Flacbendarstellimg erheblich widerspncht Hier macht sich ungefuges Be-

durfms nach Raum geltend, das sich zunachst im Skulpturalen, also gerade

im Gegensatz zur Fb-chentecbnik, auOert Zugleich ein Zusaramenfassen

kontrastierender Korper, dock die Hmtergrunde schivimmen unbewaltigt

Man mag hier die begmnende Synthese behaupten Es schemt jedochschon

erne gewisse Unzulangbchkeit der Komposition zu sprechen Es geht mcht

an, aus Cezanne den groOen Baumeister der Figur zu machen

In diesen fn&er Bildem steckt erne pnmitive Erregung, die, aus Intensi-

'tat heraus, auf zusammenfassende Ordnung geht Unkultiviert smd diese

Bilder Cezanne suchte erne Ordnung, dodi keiuer loste die Gegenstande

dann dermaBen wie er Em Dualismus wie ihn leidenschafthch bewuBte

Maler erleben, die uber die Spezialisiening, die heute fast jedes Bild aufweist,

durchaus hmauswoUen Er versucht die Gegensatze des Darstellens und ivill

sie zu Figuren einen Ihm schwebt das groDe das totale Bild vor, dargestellt

aus den neuen irapressiomstischen Mitteln Ibm gehngt die Bosung mcht —
er war mcht Kompositionsgeme wie Seurat, vor dessen Erfmdung die spezielle

Techmk fast glei^gultig erschemt

Cdzanne wkt trotz solchen WiUens m den Figurcnbildcm fragmentanscher

als Renoir, wed er vor kemer Erbschaft resignierte Er war Formahst nut

impressiomstischen Mitteln, und daniit war er fast den uragekehrten Weg
gewiesen wie die Alten Man darf sagen Cezanne vermochte die Impression

wie kemer seiner Kameraden an ihrem atmenden Ursprung zu bezaubem,

und solch ahnende Sensibihtat muBte Form suchen, woUte sie mcht ver-

puffen,'vielleicht zwingt gerade jene zur Logik, zur Veremheithchung der

erfahrenen Emdrucke, will man mcht bereten Es gibt emen Grad hochge-

steigerter Sensibilitat, der ganzhch naturfem ist, wo man nur noch das Far-

bige notiert Wdcbe Befreiung vom Gegenstand m Cezannes Aquarellen,

die nur Smn haben als Notizen oder schweifende Studien fur eine Remigung der

Anschauungt Cezanne ist hier mehr Irapressiomst als alle und darum viel-

leicht abstrakter Immer zeigt er, was die Kultur der anderen verbarg die

primitive Haltung des Impressionismus, jede Sentimentahtat oder Gegen-

standsreflexion war ausgeschaltet, m C&annes Aquarellen bleibt nur die Epi-

dermis des Sichtbaren, die letzten farbigen Elemente, die em ungeheuer

reizbarer Fanatiker jagt und fangt Welche Abstraktion bedeutet dies der

tektonischen Gestalt gegenuber! Von hier namlich geht es ebenso gut zu den

gelosten Bildem wie auch zu dai tektomschen, die aus der farbigen Abstrak-

tion gefugt warden Man kann den Emdruck, kann die Sensation m atmenden

Farbflachen losen oder auch Erregung bis zur Tektonik brmgen Von solchera

auBersten Gegensatz woUte Cezanne zum Bddnis gelangen Erne Durchtneben
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heit in der Sensation, ein Erbeben und ein Pnmitives im Bildnis, eine Pruni-

tivitat, die emgeengter und zugleich akademischer bei Derain spurbar ist

Seurat drang wohl zur Komposition, doch seme Sensibilitat war weniger ge~

\\agt, abgelwublter und beschrankt, und die Komposition ^vu^de durcb aktuell

Gegenstandhches erleichtert

C^zaime mied jede Aktuabtat Man hat ihn nut Maries verglichen Doch
dessen Vomehmheit darf uns mcht fiber das Philologische semer Leistung

trugen Maries bleibt im Gegensatz zu den Impressiomsten in klassischer

Bildung Die Emfachheit Marees* wirkt etwas wie Verarmen durcb durre Bil-

dung, allzunahe, alizu deutlich \vink^ dieverehrten Vorbilder EmNeuesbat
Marees dem lOassizismus kamn beigefugt, er scheiterte an der GroCe der

Alten und emem Traum von VoUendung, die von anderen in weit reicherer

Geistigkeit, in passender Umwelt unschwer erreicht war
C&anne geht nicbt von einem ganzen oder geschlossen gegenstandlichen

Koiper aus, sondem von Farbteilen und deren Modulation Er beginnt nut

Farbatomen, die er stuft Diese Farbkorperchen werden um Zentralpimkte

gelagert Von diesen impressionistischen Atomen strebt Cezanne zum Bild-

nis in emem neuklassischen Sinn Cezanne steht diametral zu den alten Mei

stem
, er hat kem Gesamtschauen zur Verfugung, das zu individualisieren,

zu bekorpein ware, das ihm dutch geistige Umwelt vmd Uberiieferung als

Voraussetzung geboten \vurde Cdzanne geht vom Farbteil zur Gesamtheit,

von der Sensation zur Struktur, wahrend ehedem die farbige Empfmdung
als letztes dem Aufbau emgefugt wurde Er ist im Notieren der Sensation grofi,

u ahrend das Ganze, die Komposition der FigurenbiJder, selten hinreichend

verdichtet erscheint Immerhm zeigt sich, gemessen an der femen Irapres

Sion, em primitives Ergebms Vergleicht man seme Arbeiten mit klassischen

Gestaltungen, so wanken sie, ivirken elwa verzweifelt probiert, we von emem,

der mcht mehr das Handwerk Oder em ungeeignetes Handwerk hatte Das

Strukturergebms ist farbig verfemert, doch tektonisch pnmitiv Um diese

fugKunen allgememen Farbkorper zu Gestalten zu zwmgen, bedarf man tren-

nender Plane, Richtungskomponenten, sonst verfhegt die Sensation m all

gememer Empfmdung Die Alten waren von der fertigen Gestalt ausgegangen,

die immer mehr bereichert wurde C&anne geht von hochgesteigerten Sen-

sationen aus, die, um Halt zu geben, auf emfachste Korper bezogen werden

Das Klassische war hier gestorben, um gleich Lazarus aufzuwachen, nachdem
er Tod und Umkehr geschaut Der Weg zur Form war umgestulpt Bei

Cezanne war die Farbe zur Voraussetzung erhoben, woraus das fruher Pnmare
abgeleitet wird Erne Eroberung, we sie ahnhch sich m der Philosophie bil-

dete, da man zueist den WiUen, dann die Empfmdimg zum entscheidenden

Element, zum Ursprung, auszeicbnete — an Stelle bestimmter, transzendent

fester Vemunft Ich betone m diesem so schwer faBhchen Farbteil, eben der

Sensationsspur und deren Aufbau, liegt das Abstrakte Cezannes — mcht m
dem auBeren Kompositionsschema, tigs leichter faBbar ist Von Cdzanne geht
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so der autonome Kolonsmus aus, sobald man ihn bei dcr Sensation, dem Ur-

sprung, faDt, bei Cezanne beginnt nene Raumstniktur, sobald man ihn am
Ende faGt Matisse allerdmgs versuchte aus dem Nuancenreichtum C^zannes

etwas wie den kolonstischen Generalnenner zu gcwinnen, geht summanscher

auf VergegenstandUchung, ualirend die andere Gnippe von ciner Rauman-

sicht ausgeht, die zu Gegenstanden mdividualisiert \vird — soweit es die pn-

miUve Flache der Impressiomsten verstattet So gelangt man \on der Im-

pression zur Ansebauung Die neuc Anschauung war dutch erne uberreiche

Sensation erzwungen worden, die modulierenden Impressionen erzwangen erne

Logik, woUte man mcht zugrande gehen

Man gelangt vom artistischen Impressionismus zum formalen Realismus —
d h man geht von emer Anscliauung aus, die die Gnindeigenschaften vor-

gestellter Korper enthalt

Cezanne also ivill Sensation durchaus zu stabiler Form treiben Seme Farb-

teile und Kontraste smd so fern, farbig dermaCen abgehoben daC sie m gegen-

schimmemder Beruhrung Kontur erzeugen — das Zeichnen Kommt dort vom

Malen —
,
als letztes Ergebms femster tnebhatter Tevle, die Impression ist

farbig so inihren Teilen prazisiert, die Gegensatze smd dermaDen nuanciert, daB

dank farbiger Stufung Abgrenzung und Gestalt entstehen Die Fatbe ver-

raumlicht sich kraft ihrer Kontraste, und die Richtungsgegensatze ergebea sich

aus Farb- und Lichtverlauf

Cdzaime war von emem Minimum gegenstandlicher Eigenscbaften aus-

gegangen, Artist wie seme Kameraden Die Anschauung der Alten gmg
gerade darauf aus, em Maximum an Gegenstandbchkeit zu gewinnen In

diesem Maximum, ob es nun mit perspektivischer Raumeroberung oder dra-

matischem Gestalten und Bewegungsreichtum erzielt wurde, liegt ihre Wir-

kung Sie begannen beim „eivig‘‘ Komplexen, Cezanne beim Abstraktum des

Farbteils Ziel ist auBerste FuUe Cezanne nannte dies Verfahren ..r^aliser''

Die Alten waren von der rhythmischen Gesamtheit des nachahmenswerten
Ebenbildes Gottes ausgegangen, dessen GesetzmaDigkeit in der Harmoiue
der Welt gegnindet war Cezanne ging von abstrakten, lichtfarbigen Teil-

chen aus, die, nach Gegensatz und Modulation kombmiert, eine gleich feste

Figur ergeben sollten, impressiomstische Technik und klassische Gestalt

sollten sich decken Reaktionare sehen das impressiomstische Motiv, Gegen
wartsfanatiker das Methodische Mit beiden Einseitigkeiten verkurzt man
Cezanne um sem Ganzes und Personliches Der Impressionismus soHte ihm
logisch, die Methode nur in umgreifender Realisierung des Motives gerecht-

fertigt werden, man darf vielleicht sagen der uragekehrte IClassiker Mit

solchem Mittel konnte der Ausdruck der Bilder nur beschrankt sem Hier

war die Aufgabe, aus dem Gesetz der Farbteile Form zu sammeln daB reme
Farbe sich zu Formeti begreuze und Gestalt gebe Man bezog die Farbe

auf emfache Gnmdkorper, damit sich die feinen Sensationen zusammen-
scblossen



Der Mensdi ist -wie ein StiUeben Motiv — ^velte^ mchts Artistischer An-
laB zur farbigen Sensataon Hier lauft die Grenze Der heutige Mensch scheint

eber Mittel zu emem Sachzweck zu sem sei es zu koUektvv politiscber oder zu
artistischer WiUkur Denn imt den Impressiomsten begmnt ein subjektiver,

bewuBter Egoismus, \ or dem das Ob]ekt nur als Motiv gilt Die Loslosung

\on der Nacbahmtmg, die Kimdigung des Geborsams gegen die Vorherr-

schaft der „gottbchen Natur", die bei den Jimgen zunachst in Vergegenstand-

bcbimg der Abstraktion und von dort aus Miedenim in einen Gegenstands-

realismus umschlagt Cezanne hat die impressiomstischen Mittel bis zum
Statuanschen gezwungen AUerdings scheiterte bier die impressionistische

Reizbarkeit C&annes Die ,,Badenden'* bheben unvollendet — hierzu waren

die Mittel zu fein, derAtomaufbau zu venvickelt Seuiat besaB leichter organi-

sierbare Mittel — den PointiUismus Von den ..Badenden" tind von Seurat

aus begmnt auch dann die Suche nach dem groBen statuanschen Bild

Irgendwann mochte em brennendes Gemut auffahren — warum nur ver-

einsamte Artistik, stiUebenhafte Menschen^ — warum gmgen Bewegung und
Figurendifferenzienmg verloren’ — faflt das impressionistische Mittel mcht
mebr’ Kann man es mcht m die Dramatik Ddacroix*, in das Lehrhafte ]\IiUets,

in das Ethische Daumiers einordnen und vermenschlichen ? Smd BUder mcht
iur alle da, von irgendemem Anonymus gemacht, dessen Absicht auf koUek-

tive Wirkung ausgeht? Der Impressiomsmus, cm Mittel zu Clmstus zu ge-

langen, Ausdruck starker Sehnsucht nach Aulhebung der artistischen Distanz.

Vmcent van Gogh kannte die Sensation des Moments, der ms Bleibende

gesetzt werden soUte Jene brannte so stark in ihm, daB der Moment ihm
ekstatische Steigerung semes Menschlichen wurde, Zeitausschmtt und hochste

Steigening galten ihm als etwas Identisches, 3ener war ihm Mittel, die Stei-

gerung auf der Hohe des Entbranntsems festzuhalten, war ihm hochste Ex-

pression, erne der Ekstase geoffnete Sensibilitat, die mcht bloB optisch war

Das technisch Abstrakte "wurde zum subjektiv Expressiven gewandelt Erne

vTiteatd AnsiTvicksiOTTn, es. gait zn Tasea, vjcUte. Wizn dea

Moment beschworen, der gleichzeitig ekstatischer Rausch war Es gait, die

Dinge auf Licbt und Farbe rasch zu umreiBen Gerade im ekstatischen Schaifen

wd in lynsch gesteigerter Subjektivitat Oder m objektivierendem AuBersicb

geraten der vom Gegenstand ausgehende Widerstand etwas summansch er-

ledigt Und so begann man, das rascheste, etwas fragwurdige Mittel, das

Ornament, zu benutzen Vmcent will mehr aussagen als die Epidermis des

Moti\s, erne optische Beziehung, — die geisbge Auflosung, die Venvandlung

des Motivs So stellt sich Farbe em, die sichtbare Feststellung uberschreitet,

die emer sub3ektiven Empfmdung entspncht, Lichtfarben, die nach Gegen-

satzen geordnet werden Der Farbenreiz (Touche) fonntsjch zu emem e\'pressiv

kennzeichnenden Mittel, wae der Impressiomsmus vor Vmcents Liebe etwas

Aletaphonsches wird, so ruhrt er mitunter an das Allegonsche der Alten

Er mocbte SjTnbole geben Malerei soli %\neder mehr denn Malerei sem.



darstellen, Erregung und Menschenl Nicht raehr Malerei um des Malens,

Anonymitat und Unterordnung des Metiers um der Menschen, um emer Gesm-

nung iviUen, Humamsmus ernes Ekstatikers Humamsmus — das fuhrt zu

DelacroLx, zu Daumier und dem gefuhlsamen Millet, die in der Malerei noch

darstellten, Reste des komplexen Alten Der Mensch bestimmt die Malerei,

er entscheidet oder der iatumhait sprcng^deKosmos, dessenSterne in menscli-

lichen Geschicken roUen Malerei ist fast gleichgultig vor dem Menschen und

gewinnt nur ihm dienend Smn Man ist Impressionist aus Glauben fast — das

Licht und Chnstus, der es ausgoB — und redet Liebe fast sentimental Die

eiUgen Japaner zeigen Mittd zu rascher Flachenschichtung, zur omamen-

talen Fassung Hier ist man weit von technischer Distanziertheit Hier

drohnt Ekstase — no das Werk zur Identitat nut dem Menschen gezivungen

vverden soil, nicht nur zur Ordnung optischer Emdrucke Malerei, ein Aus-

drucksrmttel der Erregung und somit zur Geivinnung der Ausdnicksidentitat

ubersetzbar, etwas von S5rmbolik der Farbe beginnt, der Farbe, die einem

geistigen Zustand und mcht nur der Optik gehorchen soil

Gestalt , rasch zu umreiQen m der Hemmungslosigkeit entbundenen, auBer

sich geratenen Momentes, eilendes Ornament, ubersetzte Farbflachen, gegen-

einander, ubereinander
,
Farben als zeichenbafte Charaktensvcrung, Kunstge-

werbe das Ergebms ekstatischen Suramierens Ubersetzt man Farbe, so um der

Darstellung des Inneren iviUen Denn Farbe bleibt Grundlage und Ausgang Die

Gestalt ist nut emem Ornament erledigt, das die kontrasticrenden Farbflachen

saumt, dieTeilsuramen der impressiomstjschen Techmk trennt und derschnellen

Qberschau eihg nachfUeBt Auf Empfmdung war es angelegt, Empfmdung
war Ausgang Doch gerat das Ornament leicht zu Kunstgewerbe Die Vor-

manner hefem die Farbgesetze, der Erbe uberrast nut ihrer Techmk, die ihra

Mittel zu Pathos und Gefuhl ist, Mittel fur den raschesten Ausdruck kurz

brennender Ekstase Aus techmscher Berechnung gestuiter Sensibilitat ist

pathetisches Ethos und subjektive Schau geworden Etwas aber fehlt dieser

Raserei Raumstruktur und genugende Dichtheit Man war zu AuBerstem

gesturmt und vergaB daruber die AngcfuUtheit des Auges, das viel fordert

Die subjektive Ekstase hatte Ornament und Dekoration erzeugt , die expressive

Darstellung tneb dahm, ohne Dinge und Raum hinreichend zu durchdrmgen
tJber der subjektiven Ekstase, die nur den Gipfel wertet, vor dem fast alles

zu schwach und zu arm ersdiemt, vergaC man den Reichtum der Gestalt,

das Objekt verarmte Denn der Ekstatiker ist techmscher Monomane So

bielt man sich an Delacroix, Millet und Daumier, an starke Gdander, danut

man Inhalt besitze und gestutzt auf die figurale Erfmdung der Alten mcht

zusammenbreche, doch dem fertigen Bild Gefuhl und neue Techmk zufuge

Die demutige tlbemahme von Vorbildem erweist, wie van Gogh dem anonym
koUektiven Kunstwerk zustrebte und dies als etwas ubergeordnet Sachhches

erfafite, wovor Individuahtat gleidigultig wird Die Nachbildung zeigt auch

die Bedeutung, die man der nur optischen Auffassung beilegte, man kopierte.



um seme Erregung uber die Darstelliing anderer zu geben, sentimcntale Um-
schreibung, Vanante dcnn wert\oll Avar ja nur die Dbcrsetzung, das Ballcn

in eigenen Superlativ Faibe \md Zeichnung batten sicb im Gipldpuni-t ver-

selbstandigt, die Raserei iveitete die optische Berechnung, die Farbenreize

(Touches) zu verbreitem in rascli gcmalten Flachen, UmnB wurde eingefugt

Der Expressionismus konnte beginnen

Doch noch ein anderes spncht hieraus van Gogh spurte, daC man mit der

artistischen, nur metiermaCigen Auffassung das Drama verloren hatte Die

Impressiomsten batten begonnen, das Drama m artistische Dynamik umzu-
bilden — die emen Zatausschmtt von vemngerter Gegenstandlichkeit er-

fuUte Man hatte vom Dramatischen nur die farbige Bezichung erubngt,

bewuCt mied man genrehafte Beschreibung die Bildauffassung der Alien,

die ein Nachbilden ideeller Dauer anstrebten, ihre Bejahung des Gegebcnen,

gestattete em immer umfassenderes Einbeziehen des Gegebcnen eine immcr
reicherc Darstellung, die uberhefertem Formvorrat eingeuebt Averden konnte,

cmem Formvorrat, kraftig genug, die Summe des Dargcstellten, von Genre

und Beschreiben getrennt, m eigenc Welt einzuschheDen Van Gogh ver-

suchte, die artistische Gelassenheit durch Darstellung, durch das Drama zu

durchbrechen Man avtJI hicr auf gcrmanische Bcwcgtheit aacisch doch

DelacroLX Oder Dord Avaren Romanen Die Impressiomsten batten das Lite-

ransche aus dem BUd entfemt, Aan Gogh aber empfand diesc Litcratur als

Menschliches, gleichzcibg auch als Mittcl zum groOen Bild Er bbeb cm
Emzelfall mit solchem Versuch Seine Tcchmk jedocb linden wir als jugend-

licheo Beginn bei den Spateren, die sich dann scbnell dem komplcxcrcn Cdzanne

zusvandten Van Goghs Vcrlahrcn mangdt der planvoUen Fonn
Untcr den Zeichnungen van Goghs fmden vnr Blatter, die im Gegensatz

zu omamentaler LOsung sich aus Ideincn Stnehen lugen, hicr ist ncoirapres-

siomstiscber Emschlag Wie auch van Gogh aon diescr pointillisUschcn Schulc

emc liditrcinere Palette sowie die Tcchmk der koroplcracntaren Erganzung

entheh Die Neoimprcssiomsten brachten den Lununansmus m cm w.isscn-

schafthches Gesetz, verstarkten dasAbstrakte des Farbenrcizcs (Touche) und

luhrten ihn zu beruhigter Dekoration ProzcD und Moment AAiirdcn durch

dekorative Harmonic der Farbteile abgddst, imt der gesteigcrten Tarbcn-

zcrlcgimg Avuchs die Forderung an die optische Mitarbeit des Bctrachtcrs,

die optische Mischung AAird in den Kalkul des gesamten Bildes bcAATiOt cinbe-

zogen Die Impression A\nrd schuhnaOig ausgdSst, statt Erregung cinc noch

oszilherende Hannome, die den jungeren Jfatissc becinfluCt haben mag,

AAie auch das dekorativ Gobdmhaltc die Anbngc der Spateren beemfluOt

Die Grunciflache blcibt geradezu matencU gCAAnhit. Das Optische, sclbst die

LiditlOsung. ist raffmicrt, doch eng gefaflt Raumliche Lasungen land die

Schulc kaura Ihre Malcr hberragt wcit der cinrige Seurat



B E G I N N

HENRI MATISSE

Henn Matisse wurde am 31 Dezember 1869 in Le Cateau, Ddpartement du

Nord, geboren Er besuchte kurze Zcit die „Ecole des Beaux Arts”, die er

bald mit dem Atelier des Gustave Moreau vertauschte Dort lenkte er durcb

seine sicberen Aktzeichnungen die Aufmerksamkeit Moreaus auf sich Er

malt in Clamart bei Pans, stellt 1896 im „Marsfeldsalon” aus, tntt igoi zum
erstenmal m den ..Ind^pendants” hervor, die er die nachsten Jahre regelmaOig

beschickt Er arbeitet dann in der Nahe Signacs m Samt Tropez und Cassis

Kebrt nach Pans zuruck, um dann wieder langere Zeit im Suden in Col*

lioure, zumalen Dort entstehendie ..Teppiche” {„Les tapis bleus , Les tapis

rouges”) und das Portrat ..Marguente” 1908 eroffnet Matisse seine Schule

Angewidert von der schwachhchcn Nach^merei der Schuler schlieBt er sie

nach eimger Zeit

1903 Lebensfreude

1908 „Das Gluck des Lebens
'
(Abb 180)

1910 „Der Tanz” (Abb 181)

1910 „Die Kapuzinerkresse” (Abb 182)

igii „Die Musik”

igii „Das Ateber”

igii „Die Goldfische” der Sammlung Stschukin

igii—12 ,,Das Fenster in Tanger" (Taf I)

1911—12 „Maunsches Caf6”

igi2 Ausstellung der Marokkobdder bei Bemheim
1913 „Rifkabyle”

1914 „Die Goldfische ' der Sammlung Halvorsen (Abb 183)
1916—17 Die Bildnisse der drei Schwestem (Abb 186, 187)
1918 „Toque de Gouro ‘ (Abb 190) und , Selbstportrat”

Matisse arbeitet meist m Nizza

Je votidrais netre jug6 que sur 1 ensemble de mon reuvre,

la conrbe genirale de ma Ugnc Matisse

Bei van Gogh, Gauguin und den Neoimpressionisten drang mit der Absicht

zur Komposition und mit bewuBter farbiger Dbersetzung das Urmotiv des

flachig Dekorativen durch Schndl sumimerte man die Dinge zu farbig
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ubersetztem Klaug, der durch erne etwas kunstgewerbhche Omamentik gestutzt

wurde; von Omamentik ist zu sprechen, da UmnB auftaucht zum Ersatz

fill bildraumliclien Au'^glacb Man war bestrebt, aus der Atomistik zer-

legter Impression heraus zu endgultig geschlossenem Gestaltgefuge zu dnngen
Seit Corot und Monticelli war die Farbe immer Icraftiger gelockert und geteilt

und optiscbe Dynamik durcb. Teilung erreicbt v,orden Nun gmg der Weg
vom analytischen Luminansmus zum Kolorismus, man loste aus dem Licht-

drama den farbigen Trager und verselbstandigte ihn Van Gogh schneb m
ethischer Erregtheit daB Farbe Wahreres ausdnicken konne als tatsachliche

Eigenschaft ernes Modells, er memte damit em wesenthches Aufzeigen des

Menschlichen All diese Jungen um 1905 suchten das groBe Bild, das die

Nuance ausschheBt, die Vordermanner batten es leidenschaftlich versucht

Ich ennnere an die groBen „Badenden“ C&annes Es war erne linse des

Staffeleibildes, ein Ringen um Jlonumentalitat, die mebr gewahren sollte

als emen Geschehmsausschmtt, die von Zeit befreite Farbe GroBe Farb-

flachen werden gegeneinandergestellt, wobei man die Erfahnmg der Komple-

mentarfarben nutzte, die Abgrenzung der Farben bef ornamental Aus der

Lehre der Komplementarfarben schloB man, daB die Farbflachen m sich ge-

nugsame GesetzUchkeit imd somit Form enthalten und das Bild farbig frei

balanaere, die Farbe trage ihr Gesetz m sich, und von bier aus ergebe sich

Komposition, denn der jeweibgen Farbe entspreche erne bestimmte Form
Wit wollen hier kurz aui die Lautsymbobk Rimbauds hinweisen, die er in

semen „Voyelles“ aufstellte, so\vie auf die freieVerknupfung von Wortbildem,

die Mallarmd beispielhaft gelang, sowie auf dessen wertende Kalligraphie des

Gedichts

Die „Fauves“ (so hatte der Dramatiker Pierre V^ber die Gruppe um Matisse

spottend genannt, und die Gruppe hatte den Spitznaraen mit guter Laune an-

genommen) glaubten, daB die Schwmgungen der verschiedenen Farben zu

Gestalt und Form fast genugten Die sozusagen programmatische Wabl der

Farbe ^va^ bereits von den Neounpressiomsten angeregt

Man 1st dem Wandbild greifbar nahe Die Arclutekten beginnen sich \on

neuem zu nihren, doch die Raume bleiben aus, die fabig naren, die Bildflache

durcb dreidimensionales Volumen zu kontraslieren Ironie, daB Matisse und

Marquet, um durchzukommen, erne Decke im ..Grand Palais des Arts" stuk

katieren Die Arcbitektur bleibt den dekorativen Gebilden versagt, und so

leistete man nach emigen Jahren Veracht
Man versuchte etna eine Synthese, jedoch ohne zureichende Mittel, eine

umfassende, ahgemeine Konzeption fdilte Man hatte dier die Sensation \er“

grobert und gelangte zu verarmter Pnmitivitat Es mangelte an emer tat-

sachhchen Durchformung des Bildes Zum groBen Bild kam man geradezu

aus emer brutalen Schlaffheit der Mittd, die dnnl. ihrer fonnalen Undifferen-

ziertheit m veite Flachen schvaminen Ernes ahnte man allerdmgs, und dies

bleibt wichtig daB das Bild als Emhat konzipiert werden musse Nur dis
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Vereinheitlichende enthjelt zu wemg erne farbige, undramatisch starre Sen-

sation Trotz aller pnmitiven Einfadiheit bleiben diese Bilder Fragmente,

denn sie begleichen ieWirklichkeit formal ungenugend, so daO der Betrachter

allzu rasch das Formspiel durchlauft Was solcbe Arbeiten vorlaufig noch

rettet, ist die mehr oder minder gute Auswahl des Farbigen der Geschmack

Man ennnert sich, daC die Deutsdien gleiche Knse durchlebten Pathetisch

hatte man die fleiDig subtilen Farbkbrper der Neoimpressiomsten vergrobert,

denn von ihnen und van Gogh war man ausgegangen Nur erzeugten jetzt

die Flachen einen automatisch starkeren Kontur Etwas biUig leere Harmonie,

zu sehr und zu oft der gleiche Akkord Ahnlich batten wohl die Dichter Claudel

und Suarez die Rimbaudschen Zeichen pathetisch ausgerollt und versanken

m breite Paraphrase, die der Stniktur ermangelte, in rhetonsche Dekla-

mation, hmter der alte Problemahk poetisch wie Ballon schwoU Die simple

Optik dieser Fauves ist zu rasch durchschaut Das Negative forderte viel-

leicht starker, die Vemeinung der das Auge verivirrenden Zivilisation, die

Gaugum schon emmal mit einer berechnenden Archaologie des Kolonialen,

dem exotisch Zweifelhaften, erschlagen wollte Damals spottete Renoir „On

pemt SI bien aux BatignoUes '* Es war schnelles Jugenderlebnis, schmale Auf-

gabe, temperamentvoU aufgeblasen und rasch abgenutzt Wollte man mcht

bankrottieren, so muBte man zu C^zaime kommen, der* den Bildraum ein-

dnnghcher, voUiger gestaltet, der Wahrnehmimg umfassendere Krafte ent-

gegengestellt hatte, damit im Zweidimensionalen cm genugendes Gleicbge-

wichtgewonnen werde Wichtig allerdings bleibt daB man die Voraussetzimg,

die Flache, festgelegt hatte Die Knse war eroffnet, das analytische Stadium

beendet, Folgerungen \varen etwas spaterzuziehen, dennmit plakathaft bil-

ligem Raffmieren des Geleisteten, womit van Donghen emen fragwurdigen Ruf

bestreitet, ist mchts erreicht Die Knse ^vurde akut, nachdem em jeder an

semem groBen Bild gescheitert war Das war um 1906 und 1908, da Matisse

„Das Gluck des Lebens“ (Abb 180), Vlaminckund Derain (Abb 199) ihre groBen

Akte malten und Picasso nut einer machtigen Komposition kampfte Damals
erkannte man resigniert, daB em Monumentales mehr fordert als farbige Meta-

pher, daB sie aus allgememeren Lebensbedingungen wachst, von Kunst, Diskus-

sion und Absicht aus allem nicht geschaffen werden kann Schon Gaugum
hatte ]a Monumentalitat durch kolomales Abenteuer und etwas kunstgewerb

Iiche Exotik zu gewinnen versucht, und van Gogh schreibt mehr und gluhend

vom rehgiosen Bild, als daB er es zu schaffen vermochte Trotz allem Pathos

war man rational und m enger Grenze verhaftet, mitunter mutet diese deko-

nerte Teppichwelt etwas banal an, platte Duncanschule und Freibad Die

Fauves resigmerten vor dem ungenugenden Mittel Ihre Flachen und Oma-
mente waren rasch abgespielt, schn^ war der Bildtypus der Fauves mecham
siert und verbraucht, da man das Monumentale mit groBer Leinwand und
grobem Mittel vervvechselt hatte AUerdmgs da man Tradition und ihre

Techniken weggeraumt hatte, ^var der Wegfrei, dochmit der Zerstorung der
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Oberliefemng hatte man zunacbst sich selbst verarmt Der Konflikt zvvischen

Malerei und Bildraum \\ar erweitert worden, fur jeden sichtbar nnd zwmgend
Matisse hatte mit den Fauves die mindere Erbschaft angetreten, die der

Neoimpressiomsten imd van Goghs Man veremfadite imd liebte alizusehr

dekonerendes Ergebnis, „la sensation directe", wie man es nannte So ^vu^de

Matisse der Techmker der schnellen, etwas biUigen Losung, die kaum Ent-

scheidung war Von der impressiomstischen Abkurzung kam man zu dem
Dekor, dem gesdimackvoUen Mittel zweiten Ranges, wobei das hartnackig

Schwenge ausgelassen •wurde, der Farbe ^vurde der Raum geopfert Maunce
Dems nannte in angstlicher t)bertreibung dies dekorative Vereinfachen „Ia

recherche de rabsolu”

Die Neoimpressiomsten batten die Farbenzerlegung systematisiert, um „der

Farbe hochstmoghchen Glanz zu geben und ihre Leuchtkraft harmomsch zu

steigem" Signac schreibt „Die von ihnen angewandteXechnik ist kemeswegs

impressionistisch So sehr die Techmk der Impressionisten mstmktiv und
momentan ist, so uberlegt imd bestandig ist die ihre Der Neoimpressiomst

beginnt kern BUd, ohne sich vorher uber dessen Anordnung klar zu sem

Tradition und Wissenschaft leiten dm, er harmomsiert die Komposibon, er

paBt lame (Richtung und Wmkei) und Farbe dem Bddcharakter an. Die

Liniendominante ivtrd durch das Sujet bestunmt, bonzontale Limen dnicken

Ruhe aus, aufsteigende Freude, absteigcndeTrauer Em ausdrucksvoUes poly-

chromes Farbenspiel verbmdet sich dem Ausdruck der Lmien Indem er Farbe

und Lime der Gemutsbewegung, die ihn crfullt, imterordnet, \vird der Maler

zum Schopfer Er betont Rhythmus, MaB und Kontrast Wir streben hochste

Steigenmg von Farbe und Harmome an Diese Techmk eignet sich vor allem

fur dekorative Malerei Es smd Beispiele groBer dekorativerEntfaltung, welche

die Analyse der S3mthese, das Fluchtige dem Bestandigen opfert Diese Bil-

der, die etwas vom Reiz von Teppichen und Stickereien haben, smd sie mcht

auch Dekorationen?*' Aus dem Diktat Seurats zitieren vnr „Lart — c'est

1 harmome, 1 harmome — c’est I'analogie des contrastes Ces diverses har-

momes sout combmees en calraes, gaies et tnstes
"

Die Konzeption des Matisse und der Fauves war durch van Gogh geradezu

festgelegt Aus semen Bnefen kann man die Haltung der Fauves heraus

lesen, die franzosische Malerei wirkt beispielhaft, da die Maler ihre Absichten

und Techmken, ohne vor Klaiheit und Enttauschimg zuruckzuschrecken

konsequent durchdachten, emer gut erzogenen, begluckenden Smnhchkeit

entspncht die theoretische Begrundung, imd so lieBe sich die Geschichte der

franzosischen Jlalerei und ihrer Theoreme vollkommen aus den Dokumenten
der Maler darstellen imd erweisra

In den Bnefen van Goghs fmdet man die Theoreme der Fauves imd die

Haltung der deutschen Evpressiomsten geradezu vorbestimmt Von der Farbe

als Ausdrucksmittel sagt er „Maii muB die Ehe zweier Liebenden durch die

Ehe zweier Kompleraentarfarben . . ausdrucken '*

Z7



„Ich versuchte mit dem Rot und dem Grun die schreckliche Leidenschaft

der Menschen zum Ausdnick zu bnngen “

„ln memem Kaffeehausbild versudite ich auszudrucken, daB das Cafe ein

Ort ist, wo man vemickt werden imd Verbrechen begehen kann "

„Das ist eine Farbe, nicht ^vah^ vom Standpimkt des Realismus, der Augen-

tauscher, aber erne suggestive Farbe, die irgendeme Bewegung glubenden Ge-

fuhls ausdruckt

"

„Ich veiB nicht, ob irgendeiner vor mir von suggestiver Farbe gesprochen

hat "

„Das wild nicht der Impressiomsmus sem, der die Lehre fonwibert

'

„Das ahnelt, wenn man will, einem biUigen Farbendnick Das Volk, das

die Farbendnicke bezahlt und sentimentalbarbansche Drehorgelheder hebt,

ist auf dem nchtigen Weg '

„Das groBe Format und die summansche Handschnft haben ihre Berech-

tigung '•

„Keme gestuften Tone die Berge waren blau, macht sie blau und damit

genug “

„Auners Aufsatz ermutigt mich noch mehr von der Wirklicbkeit wegzu-

gehen und eine gewisse Farbenmusik zu schafien “

Zum Schlafzimmerbild „Nur flache Farben, aber es steckt Harmonie

dann “

..Wenn all meine Farben auf einmal zur seiben Zeit aufgehen, ist dies kern

Beweis, daQ ich sie wie ein Soitmambule fuhle ”

„Ich ivill das Bild ernes Kunstlers inalen Um es zu voUenden, werde

ich MoUkurlicher Kolonsf'

„Die genaue Farbe ist nicht das Wesentliche, das man suchen muB “

„Der Maler der Zukunft ist em Farbiger, wie es ihn noch me gab "

„Die Malerei, wie sie jetzt ist, verspncht subtiler— mehr Musik und weniger

Skulptur — zu werden, sie verspncht die Farbe**

„Die Verbmdungen der Farben sprechen durch sich selbst

"

„Im Gemalde mochte ich eine Sache sagen, trosthch wie Musik Ich mochte

Manner oder Frauen inalen in dieserEwigkeit indemBebenunserer Farben
“

Dekoration „Dann werden wir durchaus onginell sem, da will ich einen

Stil hinembnngen "

„Die gemeinsten Farbenholzschnitte mit ihren Farbflachen fmde ich be-

ivunderungswurdig wie einen Rubens oder Veronese '*

.,Das Gemalde komrat mir wie im Traum, erne schreckhche Hellseherei

Ich werde Figuren aus dem Kopf zeichnen “

„Ich arbeite jetzt oft aus dem Kopf Solche Bilder sind immer wemger
Imkisch imd haben em kunstlenscheres Aussehen als die Stucke, die nach

der Natur gearbeitet sind "

„Alles, was ich nach der Natur arbeitete, waren Kastanien, die ich aus dem
Feuer holte Ich beginne aus dem Kopf zu arbeiten “
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„Ich bedauere nicht, daB ich die theoretischen Fragen uberFarbe
beherrschen wollte "

„Tatsacblich fuble icb nuch getneben, einen Stil zu suchen “

„Man muB dasGesamteeinerLandschaft fuhlen, dies miterscheidet Ceza^
von alien andem “

Mit diesen Satzen ist die Kunst des Matisse fast festgelegt Es sei hervorge-

hoben, daB hiennnur einBruchteil desgroBenMenschen van Gogh gegeben \vird

Matisse eignete sich rasch die Tediiuk der Neoimpressionisten an, die von
ihm imd den Fauves veibreitert \viirde Das Doktnnare jener Kunst, das

emen Beginn zum durablen Bild verhieB, locate Gleichzeitig wirkte die Aus-

stellung des Lebenswerkes des Geoi^es Seurat (1859—1891) ungemein, die

1905 neben einer umfassenden Schau der Arbeiten van Goghs (1853—1890)

m den „Ind^pendants" gezeigt \vurde Cezannes wesenthche Wirkung begann

spater, eigentlich nach dem Niederbruch der Fauves Von Seurat sah man
die groBen Kompositionen — sie muBten ungemein beemfiussen Seit langem

stand man vor tatsachlich durchgearbeiteten, bis ms klemste beherrschten

Kompositionen
,
em Meister, der das Tagliche erfolgreich ins groBe, erhabene

Bildms zog Hier schiniinerte BildentschluB, wonn em jedes vorgewuBt war,

unerschutterliche Heiterkeit und bezauberod reme Omamentik, einfach, doch

so geschmeidig, daB man der Flache froh war und weiterdnngender Gestal-

tung vergaB Hier war Bildflache subtil aufgeteilt, die Form ghtt uberzeugend

logisch, ohne daB die Flache von raumlich kontrastierenden Planen durch-

brochen war Emheit und Harmome uberredeten Rasch fanden Matisse und

seme Freunde, daB man unter Vermeidung der farbigen Division die groBe

Form finde Dies war erster Cezannescher EinfluB „I)ie Lebensfreude*' ent*

stand Man hatte groBe Farbflachen — klug geregelt, auf Hauptklange ge-

stimmt — gegeneinandergesetzt. Nuance undEmzelnes schwanden, schwmgen-

des Zusammemvirken der Flachen sollte die groBe Gestalt gewahren Nichtvom
Licht komme das Heil, sondem aus der Farbe, die in sicb Gesetz imd Form
trage, musizierten Form und Haimonie Die Gesetze der Kontrastierung

leicht verstandliches Wissen, waren bekannt Es gait nur, groB zu sehen,

statt dem Motvv zu folgen , es zu verallgememem Statt Lokalfaibe, das farbige

Element, zu geben, sei frei Farbe gegen Farbe zu stimmen mit Hilfe des ver-

trauten Gesetzes der Komplementare So muBte das groBe Bild gehngen,

vielleicht aber nur umfangreiches Plakat 1910 hatte Matisse den „Tanz“
(Abb 181) voUendet Inder„Lebensfreude*‘kampftenhelleundduiikIeFarben,

vertikale und honzontale Koipermassen, die durch farbigen Kontrast UmnB
erhielten Im „Tanz'* em elhptisch rasendes Korperomament, gegen blauen

Grund und halbelliptisches, kughges Hellgrun gesetzt Die Akte starker ge-

teilt — begmnende Suggestion von Volumen
Und doch, es bleibt Omamentik Das Auge gleitet allzu spielend, ohne zu

dichterer Raumempfindung angeregt zu sem Die ornamental ausgesclmit-

tenen Kdrper bmden sich mcht nut den Flachen zu emheithcher Funktion
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Wohl smd Farbe und Gestalt generalisiert, aber die Veremfachung deutet

auf Durftigkeit des Mittels und biUige Abkurzung Man hat weggelassen,

doch nicht erfunden, man gab Stilisierung, das ist em Ersatz, der vom Gegen-

stand heikommt, eher em Kalkul, das imvoUstandige oder vmzurevchende

Anschauung durch die biUige Kraft minderer Mittel verbirgt Lmie und Farbe

smd nicht emem Bestimmendganzen, einem umfassenden Raumbild, einge-

ordnet, sondem bleiben diskrepante Mittel, etwas kunsthch vemietet Hier

steckt Matisse noch im Impressionistischen Trotz aller Farbe steht Zeichnimg

unverbunden da Em etwas sdiemaHscher Kontur, imd das Auge ist ahzu

rasch am Ende des Sehens, die Mittel smd dunn, aber zu deuthch, und diese

..Klarheit” lebt vom Negativen, dem Weglassen Matisse erschemt hier, an

C&anne gemessen, reaktionar Man sieht Primitivitat als Ausflucht vor der

Vielheit der Mittel und Neigung, im EkJektischen zu verharren Das Ergeb

ms waren enge Mamer und die Niederlage der Fauves Van Gogh hat em-

mal den Mamensmus an Gauguin demonstnert „Er vermeidet es eben,

sich die germgste Vorstellung von Formmoglichkeiten und der Realitat

der Dmge zu machen, aber damit gewmnt man kerne Synthese' Von der

modischen Pnraitivitat der Professoralen schneb er „Wenn sie wagen, sich

pnmitiv zu nennen, so ware es gewiB gut, sie lemten em wemg als Menschen

pnmitiv zu sem, ehe sie das Wort pnmitiv wie einen Titel aussprechen, der

Anrechte, ich weiB nicht wozu, geben soli
‘

Der EntschluC zur figuralen Koraposition war von Matisse schon 1907 im

Bild ..Toilette" (Abb 178) angekundigt 1908 gibt er in „Das Abraumen ' erne

Ansammlung von Omamentik, die fast an die Schhngdarme des Jugendstils er-

innert 1911 und 1912 malt er nach derMarokkoreiseBiIder, in denen der ubie

Limendekor von den Farbflachen aufgesogen 1st (Taf I) Der Suden hat ihm

wie so vielen geholfen, der Kolonsmus kommt aus der Provence und Nord*

afnka Landschaft war produktiv geworden Neben und zwischen diesen

Kompositionen stehen Portrats und Stilleben, ungleich m der Technik, einige

Gauguin verwandt (Abb 184), andere Stucke in der Nahe des behaghcheren,

kuUivierten Bonnard (Abb i86> i87» i88^ Gegen. uwl rgtS macht sidi

derEmfluB des Konners Courbet geltend (Abb 190) Matisse beginnt zu model-

Jieren, verschmilzt die Farben, noch immer herrscht die Arabeske, trotz gemil-

derterUbersetzung Matisse, der Chef, hatte als letzter die Schule der Fauves

hquidiert Er spncht nun von Prazision und Reahsmus, er will nun Hande
zeichnen, ..Fmger, die nicht wie Zigarrenstumpen aussehen", und sagt, ,

es ge-

nugt nicht, erne Handnchtig zu zeichnen, sie muB Teil ernes Ganzen sem"
EigentUch kerne sonderhch neue Oder uberraschende EnthuUung Der Virtues

der Pnnutive 1st burgerhch und elegant geworden imd zitiert, ie nachaffende

Horde der „Sous-Matisses" verachtend, das schlimme Wort Forams „Seit die

Deutschen weg smd, konnen unsre Jungen beginnen, Hande zu zeichnen"

Die letzten Zeichnungen des Malcrs weisen dunne Femheit (Abb 194, I95)»

seme Bilder elegante Geschmeidigkeit Das Sujet hat den Stil besiegt.
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Matisse ist wohl der charmante TedmiLer der leichten, eleganten Losung,
die Elemente des Sehens und der Fonn smd mehr \ermieden als be^altigt,

Seine fruhere Pmnitivitat \\-ar em Auswachen, und geistvoU senkt er far-

bige Arabeske m die Flache, ein reizendes Spiel \oii Faxbe und Kur\e, dercn

statischer oder hnearer Rhythmus geistvoll und nut Geschmack airangiert

ist Dies stark Geschmackbche stutzt sich auf einen Eklektizismus des Ak-
tuellen und geistvoUe Benutzung mmderer Mittd Matisse sdialt ziiur ein

mal , die Leute, die vorsatzlich Shi machea" zugunsten empfindsamer Beob-

achtung, dodi mag sein eigenes Sehcn nut i orsichbgem Parhpns begmnen
Zugunsten der Farbe bleibt das raumbchc Aquivalent ehras xmgegliedert Sch-

erlebnis und optisches Vorstellen gleiten zu rasch und etnus arm Es scheint

uns gerade Aufgabe der Malerei zu sein, uber die Farbe als Zweck zur Raum-
bildung vorzustoCen und jene m der Rolle des Mittels zu halten Wenn dies

unterlassen ivard prangen Dekor und Geschmack, und das ..Absolute** wird

leicbt ausge^^alzter Gememplatz

Mahsse schneb einmal
,
Mem Traum ist erne Kunst voU Gleichgeincht,

Ordnung und Ruhe". und er vergleicht sic „emcm guten Lehnstuhl ' Seine

Ordnung und Synthese smd allzu rasch fertig, zu undicht, da die entsdieidcn-

dcn Seherlebnisse, Plane, Bewegungsdimension, Umbildung dcr FiUlc oner

bescheidenen Konzephon geopfert ^^e^den Matisse gibt em KomproraiB

ZMischcn Bcobachtung und farbigem Generalisieren. seme Omamentik kommt
\om Sujet Dcfinierte er doch Komposihon als „die Kunst, m dckorativcr

Weise die \erschiedenen Elemente anzuordnen, uber die ein Maler \erfugt,

um seme Gcfuhle auszudrucken AUcs, Mas keinen Nutzen fur das Gemalde

hat, ist eben schadlich ** Mit letztcrcm begrundet er die gefuhlsam kolo-

nsti«iche Abkurzung, die \on sclbstandiger Gcstaltung durchaus geschieden ish

Man fragt. Mas hier die ..Gesamthannomc** klingen JaDt, imd mus als ,,ubcr-

flussigesDctail‘*vcrMorfenMard Mjtcmer„Kondcnsierung\onEmpfmdungcn *,

einer ..allgemeinen Konzcption" ist Menig erreidit, Mcam die Konzephon ge-

rade die erhebhchen optischen Momcntc auslaBt^ die em autonomes Bild

ermSglichen imd leisten Wir kennen solclie Pscudoklassizitat bereits \on

Gaugmn her, der Komposition 5ftcrs rait dem Talent semer Modelle, dcm
pnmihven Motiv und dcr Isachahmung des Exohschen \erMecliseIte Man
kennt dies rechnendc Sehen eines klugen Eklektizismus, erne aus bereits ge-

leisteter Gestaltung sorgfalhg gewahltc Scliemahsierung, die das Sujet mit

den ubertnebenen Resten fremder Vcrsuche schmuckt, erne Virtuositat der

gesclimackvoU verbundenen Anleihcn und Anthologie foimaler Mittel, also

Manien'^mus mit rasch vcrlaufener ophscher Tncbkraft Gchalten gegen sol-

chen Eklektizismus \ erblufft die gci\ollte Pnmitmtat, einc Folge ubcrmaOigcr

und haltloscr Zu ilisahon , em Reagiercn gegen sich selbst Die Absicht, , daB
ram cm klares Bild \om Ganzen habc**, «cheitcrt an der unzulangliclien Kon-

zcption des Ganzen
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Man erklart Matisse gem zum neuen Klassiker, woM weil er die leichtest

zuganglichen, obenauf liegenden Mitlel benutzt, die in den Werken der Master

vielfach verwoben, gerade verhuUt smd Matisse geht allzu sknipellos auf

Komposition Ans solch. klassmstiscbem Eklektizismus scbneb er v.ohl

„Es gibt kerne neuen Theonen “ Damit schemt gesagt zu sein es gibt keine

neue Malerei, sondem nur Vananten, also ein Trost der schwachen Gemuter

Es ist biologisch notwendig, die geschichtliche Kontmuitat der Menschen

und Dmge herzustellen, damit mcht im eigenen Leben emmal gefahrdende

Leere staxxe, docb Geschichte obne Neu^, obne dessen Gluck und Schreck,

ware nur Wiederholung und gerade die Gesetze geneten an der immer wieder-

kehrenden Schablone zur summanschen Inhaltsangabe, sie wurden kraftlos

und ihres eigentbchen Charakters beraubt Tradition ware dann Wieder-

holung und lebte von irgendeiner metaphysischen Substanz
j
enseits des Lebens

Jede Zeit jedoch schaltt und deutet sich ihre "Cberlieferung vom lebendigen

Schaffen her und dies ist Eixeger emer neuen Deutung der Tradition, und diese

andert sich infolge der Vetleguog des lebendigen Entstehungspunktes Jede

Zeit schafft imd ordnet sich ihre Geschichte und setzt dann sich selbst ans

Ende, wiewohl Gegenwart stets der Begmn des Vergangenen ist Bei anderer

Deutung der Uberlieferung wurde Geschichte nur wie starrer Apnonsmus
wirken, walirend tatsachlich die Tradition bestimmt, wenn sie der Gegen-

wart angepaBt und zugedeutet wird Kunst muC eben abgeanderte, neue

Erfahrungen verarbaten, diese imterzeugen, und es geht nicht an, sie als das

Zwecklose m em heiliges Jenseits zu verschlieBen Ruckblickend mag man erne

vergleichende Morphologic aufbauen, Wiederholung wird vorgefunden, jedoch

auch erne leidenschaftliche wenn auch schmale Neigung zum Neuen Es ist

an anderes, ob man seme Kunst dementaren Seberlebmssen dankt oder einer

Wahl geleisteter Mittel, deren Ausdnicksmoghchkeit man modifiziert Die

starkere Beanspnichung gefuhlsamen Empfmdens traf Renoir mit demWort
„IIs s'lmaginent qu'en mettant du bleu k la place du noir, ils vont changer

la face du monde '' Mit der Verstarkung der Farbe ist wemg getan, wir kennen

Wichtigeres als dies die Inte^ierungder raumhaften Bewegung^vorstellungen,

denn gerade in diesen enreist sich unsere Sehaktivitat Was m solcher Bewe-

gungsvorstellung, in der Tiefenerfahrung, AuCeroptisches mitemgeschlossen

ist, uoUen wir im Bild als nur optisch beghchen fmden, und hieraus entsteht

das reiche kontrapunktische Gespanntsem des Bildes Matisse gibt das Sujet

als passive Spiegelung die emem Schema von Farbe und Arabeske einge-

schient wird Wir keimen emen Fonnahsmus der Skizze, der kaum uber

den omamentalen Emfall hmaustreibt, sondem eben diesen geschmackvoll

iHumimert Raumdarstellung ist wert, wis sie an volhger Gestaltung der ent

scheidenden Sebkrafte enthalt, also kerne Frage arrangierenden Geschmacks,

sondem der aktiven Gleichung des bewegt erfahrenen Volumens Em Matisse

schematisiert oder veremfacht Teile geleisteten Sehens, er zeigt leicht ijber-

sehbare, plakathafte Anordnung Van Gogh besaD wobl Atem und hingenssenes
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Gefuhl, im Aufbau der Farbe den Prozefi des Entdeckens belebend zu erhalten

die Ergnffenheit dauert wahrend der rasenden Bilderzeugung JIatisse be-

ruhigt seme Sensibilitat zu rasch, ohne daB sie hmreichend verdicbtet ist,

das Erlebms wird m akademischer Eile bildmaDig, xmd allzugem ennnert

man sich burgerbch professoraler Moral, des guten Lehnstuhles, diese Bilder

bleiben unfertig, da sie zu flink und um jeden Preis fertig sein woUten,

uoruber man Elementares vemachlassigte So bleiben die etwas doktrmaren

Kompositionen Bruchstucke, Ausschmtte, und kein noch so eleganter Rhyth-

mus von Lime und Farbe verhuUt die unvollstandige Raumubersetzung,

den Mangel erfundener Struktur Zu rasch durchschiefit das Auge die lockera

Maschen der Komposition, deren bequemes Schema sich peinlich aufdrangt

Man berufe hier nicht die viel miBbrauchte Pnmitivitat, hochstens, daB man
solche behaupten kann, die durdi Aimut imd Vergessen bezeichnet \vird,

also Klischee und Gcgensatz von Komposition, erne Pnmitive der Ennudung,
des verzehrenden Erben, den nur die letzten auBeren Mittel aufpeitschen,

ohne die Gnindkrafte beschworen zu konnen Oder zu besitzen, erne Pro

fessur des Luxus (An Hodler besitzt man den protestantischen Fall
)

Renoir

sagte emmal „I1 faut meubler la toUe )usque 9a craque", das fehlt bei

Matisse

Bilder sind, da sie mrken, sich offncnde Totaiitaten, allerdmgs enthalt

die Wirkung die Vorstellung des Bildganzen Vor Matisses Arbeiten wieder-

holt sich verbreitert etiva der Effekt farbendivisionistischer Bilder, der Be-

schauer soli die locker kontrastierenden FarbOachen verbinden, doch selbst

dies wird durch gefallig entgegeneilendes Ornament zu sehr erleichtert der

Lehnstuhl So bleibt geschmackvoll bequerae Wirkung, diese Bilder bean-

spruchen zu gennge Jlitarbeit des Betrachtenden , wie der Vorgang, der zura

Bild verhalf, groBenteils passiv war und nur gennge Sehaktivitat enthalt,

so auch die Wirkung, denn diese entspnngt geradezu der Kraft des optisdien

Erzeugers Die S5Tithese der JIatisseschen Bilder, des neuen Klassizisten,

bleibt neben dem im klassischen Bild verarbeiteten Fonnmatenal arm und
dunn Gleichgultig ob man diese Arbeiten an der Kraft des unmittelbar

vorher Geleisteten miBt, also an impressionistischer Dynamik und Konse-

quenz, odor an den fertig verharrenden. vieles enthaltenden Stucken der

klassischen kleister — diese Dinge verfallen zu Dekor, sie bleiben artistisch

dunn und etwns unreal, das Erlebms ihres Betrachters 1st Geschmack an un-

vcrhullter, eilfertiger Anordnung

ANDRE DERAIN
Demn hat w le Matisse im Schulatcher Cam^es gearbeitet Dann malte cr

zu Hau^e in Chatou Auf semen Malstreifecian der Seine befreundete er sich mit

Vlaminck (\bb 219-223), man sprach damals von derSchule des Pont de

Chatou 1903 stellte cr mit den Faua es bei Wedl, Rue Victor Masse aus Dort
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waren Matisse, Fnesz, Marquet, Dufy, Vlammck, Picasso vertreten Er zeigte

Arbeiten aus Chatou, CoUioure und London

Deram ging wie Matisse von van Gogh aus Er begmnt mit FluCIand-

schaften, schwerer Farbauftrag, erne etwas plumpe Touche Solche Stucke,

diem Chatou, London, Estaque entstanden, hangen m Moskau, in der fruheren

Sammlung Stschukin Das ist 1902—1904 Er tnfft Matisse und die Fauves

Dann begmnt er den Kampf um die grofle figurale Komposition Schon

1905—1906 iivurden diese Themen m kraftig einfachen, doch omamentalen

Holzschnitten versucht 1907 und die folgenden Jahre kampft diese Gene-

ration um das dekorative Figurenbild Matisse zeigt 1906 seme „Lebens

freude", Fnesz malt 1907 die .Schmtter" und die , Akrobaten", Vlaminck

versucht erfolglos das Figurenbild, wie er auch vorher etwas grobe Akte m
Holz geschnitten hat Bei Deram fallt erne gewisse Zunickhaltung m der

Farbe auf, rasch gelangt er zu emer pnrmtiven Aktmodelliening In einer

Komposition bei Stschukm spurt man begmnende Teilung m Plane Volumen

meldet sich zaghaft Viele der Stucke wurden vom Kunstler zerstort Pie

Landschaften fugen sich aus breiten Farbflachen zusammen die Kulisse der

Fauves flacht Man will vom Panneau und biUigen Kunstgewerbe los doch es

fehlen die Wande Erne dekorative Pnmitive war versucht worden , diese war in

vielem negativ gefaOt,* jugendlich unfertigeFormulierungen EinTeilinittelzur

Form wird fur ganze FormmogUchkeit ausgegeben, man findet em Element und

wiUhieraus Ganzheit ableiten strandet aberan der emsevtigen Beschranktheit

des Mittels Matisse verhante am langsten professoral im Dekorativen Man

mied Stufung, zu der durch kontmmerliche Cberheferung die Sinne verfemert

werden
,
man 1st brutal und doch rasch ermudet, unfahig, verschiedene Form-

nuttel koordiniert zu bewaltigen Jene schmale Pnnutmtat war rasch abge-

nutzt, eihg durchroUte Station Wir kennen die snobistische Pnmitive, m der

]edes als bekannt vorausgesetzt wird, Dinge, Begnfle und Vorgange atmen

Tautologie, die man m Langeweile und Ekel abiveist Man fluchtet ms AuDer-

ordentliche, Phantastische oder gibt nur das Interessante m letzter Abkurzung,

stimuherenden Aphonsmus zur Interpolation zu eilen, wobei oft Naturalismen

emgeschaltet werden Bei den Fauves begann erne punstische Pnmitivitat,

von wo aus artistische Formnuttel entdeckt werden konnten, ja muBten Von

der kapnziosen Pnmitive des Snobs gerat man ms Kunstliche oder, ruck-

schlagend zur Wacbsfigur, von der formalen Armut der Fauves, die gegen

den Atomismus der Impressionisten und gleichzeitig gegen die galvamsierte

Leihanstalt der Akademien und das Inventar der Klassizisten reagierte,

muBte man, woUte man nicht zwischen Kuhssen schandhch niederbrechen,

zmn ubersetzten Volumen (d h zu geiormten Massen) kommen Mit Ver-

grobem und Verplatten dgs Malimttels war zu wenig erreicht und bewaltigt

,

woUte man^Form realisieren, so muBte die Imagination, ganzlich andere pro-

duktive und folgereichere Formmittel gewinnen In das Jahr 1907 platzen
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zwei Plastiken Derams hmem — Arbeiten, die Entscheidung beschleurugen

konnten Es hockt der Kauemde ein Block, ein Wurfel (Abb 217) JIan

zwmgt sich zum Raum and glaubt, dieser sei mit JIasse identisch So
hatte man um der Flache \villen die Tiefenubersetzimg gemieden, etwa die

Formflache nut der Le^n^vand gleichgesetzt Jtfasse ist jedocb anderes als

plastischer Formraum Irgendem Dreidimensionales ^vllI man zwschen die

Teppiche der Fauves schleudem Das DreidimensionaJe \vird undifferenzierter

Masse gleichgestellt, Tiefenkontraste sind ausgeschaltet, jede dreidimensionale

Femwirkung bei voUig geschlossener Masse \ ermieden In emen Wurfel ist

em Korper gesenkt Gc^mQ die Geometric des Wurfels ward m emzelne Ted
kdrper getrennt, trotzdem 1st die Tiefenbewegung kaum verformt, die Rachen-

sichten herrschen Em Parallebsmus von Teilkorpem 1st zu beachten, wie

die Fauves auf ihren Bildem Farbfladien gegenemander setzten So kann
man vielleicbt sagen, daB,der Block, dieses wortlichst Dreidimensionale, m
zweidimensional flachig und linear verbundene Tedsichten getrennt 1st, die

kaum erne sch\vache Tiefenvorstellung weeken, diese wird weniger durch

erne plastische Form als durch die pnmitiv gegebene Masse schwach an-

gerufen, die Tiefendimension, die mcht an Masse gebunden ist, \Mirde zu-

gunsten emer ungeschlachten Ganzheit gemieden, denn auch im Plastischen

ivird Dreidimensionales wemger durdi Masse als durch Fonnfunktion gc-

staltet, dichte Masse ^derspneht geradezu der Tiefenfunktion, die nur uber-

tragen gegeben werden kann, denn Tiefe entsteht aus dem funktionellen, vor-

stellungsmaOigen Zusammenkluigca des Ganzen Dreidimensionale Masse 1st

ganzlich anders denn dreidunensionale Form, und das Herausarbeiten dieses

Tatbestandes \vurde Hauptmotxv neuer Skulptur Denn Masse wderspneht

dem Tiefenganzen, das formal begbehen •werden muD, wahrend hier Masse

Tiefenfunktion ersetzen oder suggeneren will, mdem zu jeder Seitenansicht

den Sinnesivahmehmungen zugangbche Massensuggestion emsetzt Gerade

im Verharren m haptischer Suggestion begt das konsequent FauvemaBige

und Pnrmtive dieser Skulptur, wie man m den Bildem kaum uber Koloneren

und Omimentausschnitt innerhalb der unbewaltigten matcnellen Leinw’and

hinauskara Man beschrankt sich auf die Bedingungen einfachster Slatenal

wirkung, Leinewand und Masse Der hemmungslose Tneb zum Form^nzen
wird mnerbalb der Grundmittel befnedigt, man gibt eher Emfaches als funk-

tionelle Emheitbchkeit ernes Vielfaltigen, und das Kompositionelle Icbt \on
emer negativen Aufdnngbchkeit, da ihr zu wenig imter- Oder emgeordnet

wurde In dieser Armut schen ivir gleichennaBen erne Eigenheit der Kunst
der rau\es, gleichzeitig eine Mogbchkeit, aus der Verarmung unabhangiger

und freier vom Motiv zum autonomen Bild zu gelangen

Emige Momente sind an dieser Skulptur we an den fruhen FigurenbUdcm
aufzuMcisen, die spater gestufter, biegsaraer und weniger offensichtbch \er-

arbeitet warden ZunaAst die geschlossene Fuhrung des Kon^urs, Form
\nrd aus den geschlossenen Momenten des Gegenstandes gewonnen, dem



Kontur werden wiederum umnssene Tale emgefugt, die in den folgenden

Bildem zur Staffelung des Volumens genutzt werden Man belegt Innenteile

mit Raumakzenten, von denen aus Flachen zu- und wegstreben Wir er-

innem hier an C^zannes „ZentraIpunkte‘* Em Zweites tntt brat beginnend

hervor Beim Kauemden ist der gesenkte Kopf dermaBen emgelassen, daB

die Oberansicht auch geschlossene Flache bietet Die Rinne der Rucken

initte leitet den Blick zn einer Oboiansicht Dieses Verbmden emer Hoben

sicht, eines Blicks von oben, mit frontal gezeigten Formen deutet auf be-

ginnende Wirkung Cezannes — man benutzt spater solch vielfaltigere Blick-

emstellung, urn Volumina in Flachen von verschiedener Augenemstellimg zu

gliedem, um Form zur Emheit dtfferenzierter Optik zu stagem Der Gegenstand

wird in verschiedene Ansichten gegliedert — er wird ane simultane Gruppe

von EinsteUungsformen, und Bildeinheit erhalt ganzlich anderen Sinn als die

Emfachheit der Fauves, ebenso werden gleichzeitig verschiedene Ansichten

der Gegenstandsteile ohne plastisches Modehieren nebenemandergesetzt, tun

em Gestaltganzes zu gewinnen In dieser Zeit streift Deram die Anfange

des Kubismus und zeigt eine vorubergehende Verwandtschaft zu einem Sta

dium Picassos So nannten emige Deram den Beginner des Kubismus

1908 brachte die beiden Figurenkompositionen „Die Badenden" (Abb 199)

und „To\lette“ Die , .Toilette" 1st statuansch gehalten, ubersetzte Fatbe

wird gemieden, Lokalfarbe soil tektonische Korper geben, farbige Askese

setzt ein, man hat die Grenze des farbigen Mittels erkannt Derain hat da*

mals von den Bildem der Nurkolonsten gesagt „Si on couperait ces toiles

ce serait des couleurs des marchands de couleur " Also, man weist auf die

Unzulanghchkeit des ..morceau de panture" hin Die Akte der ..Toilette",

tektonisch geschlossene Korper, stehen isohert gegeneinander, sparsam-

schhchte Modellierung hebt sie gegenemander ab, Farbe und Licht dienen

nun bescheiden, em m Flachen gebautes Volumen zu deuten, Lokalfarbe

herrscht Eine schone Gegenstandsnaivitat meldet sich, das 1st, man begumt

die Koiperstruktur flachig zu deuten, meidet farbiges Beiwerk, schmale Sen-

sation Mvt solchfin. Bvldfita begumt die. Fragestiilbing, 'xekdift.dm kfiumieaden

Jahre franzosischer Malerei beheixscht Wie stelle ich Dradimensionales total,

d h m Integnening des ihn charaktensierenden Dradimensionalen, auf emer

Flache dar^ Um etwa die ganze Situation zu beleuchten, weisen wir darauf

hin, daB m diesen Jahren Picasso sane tonchterweise negerhaft genannten

Figurenbilder (Abb z66) und Kartons arbeitet, dann den Bronzekopf (Abb 270)

modelhert, daB Braque m 1 Estaque den ..Viadukt" (Abb 297), das „Haus

mit dem Baum", dann (1909) „La Roche Guyon” malt Em Neues wird er

probt, die Fauves smd am Ende, Cezanne hatte endhch gewirkt Man
fangt an, den Konfhkt zwischen Maleta und Raum, Ornament und flachiger

Verformung, der bei den Impressionisten begann, in van Goghs Rhetonk und

dem Kunstgewerbe der Fauves immo' pemlicher klaffte, irgendwie losen zu

wollen Matisse — wir verwasen auf sem StiUeben (Abb 185) — versuchte
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dis Volumen durch die Beziehungen der Farbflachen zu er«etzen, wenneme
Yorstdlung von Volumtai zuslande l.omint, so dnrch erne Assoziation des

Betrachters, der dem Farbomament erne Vorstellung naturalisierenden Volu-

mens verbindet, also die Folge soldi sdiraaler Formbasis und maniaXer Farb-

emseitigkeit ist gerade, dafl der angeblichen Nunnalerei, der artistischen

Zuchtung, infolge ihrer Unzulanglichkeit ein Naturalismus verbunden %nrd

ganz davon zu schweigen, dafi diese angeblich synthetische Kunst mit far

biger Suggestion sich genugend, dera Betrachter die eigentliche Leistung

\on Gestaltform hoffnungslos uberlaBt, und daB so die Wirkung ganzlich

\age wrd, irgendeine Realisierung bleibt dem von der Farbe beemdrucklen

Betrachter Uber^ssen, der die farbtge Sensation zu emer Gestaltrealitat er-

ganzen soli wU er sich mcht schwarmensch nut dem farbigen Kleid begnugen

Hier das Unzulangliche des Chefs der Fauves, ist es doch gerade not-

ucndiger Charakter wirkender Bildtotalitat, die Wirkung durch fertige

Leistung, d h Gestaltung des entsdieidenden Optischen, einigermafien vor

zubestimmen Die Formleistung muB wemgstcns im Bilde liegen, sonst gleitet

sie m den Betrachter, dem schmale Sensation zum Hervorbnngen eines zu

reichenden optischen Komplexes genugen soil Stellen mr nebenher fest,

dafl berats Lautrcc zeichnensch die schmale Abkurzung aJs das mtcressant

SUmuIicrende und Charaktenstische durchaus erfolgreicb bcnutzte Aller

dings — hicr handelt es sich um Graphik, seine Bildcr verraten Kcicheres

Doch in den graphischen Blattem erhob er mcht pathetisch professoral den

Anspruch, das groBe Gemalde gerettet zu baben Man kCnnte gleichcmcise

auf einige Blatter Manets \seisen, die v.ie Lautrccs Lithos oft nur einen lacht

rand geben, der von suggenertem lacht aufgefuUt odcr erganzt ward

Die , Badenden" Derains (Abb 199) smd noch etv.~\s veiche GebUde, doch

der Farbfleck. und das Dbergcivicht der Farbe sind verschivunden In der

..Toilette" meldet sich eine hneare Geometne, Lime grenzt Volurmna ab

die farbig kaum diffeneren sondcra auf emheiUiche Lokalfarben — Fleisch

farbe ueiBes Tuch und schwarzes Haar — gestimmt sind Dcram fmdet

bald Mittel, Volumen aus Flachen zu schaffen

Doch die fonnale Sensation var zu eng und v erknallte in grobem Anhicb

Solche Emfachheit 1st Fragment Derain begann unter dem Emflusse Cdzannes

Volumen flichenhaft zu ubersetzen, jcdodi Mvirdc das Lurmnansti^c aus-

ge<;chaltct "Man ivollte Dauerhaftes geben. und dem cntspnclit Lokalfarbe

dicse isormilisienmg der haufigcrea Erfahningen oder Mitte GleichzeiUg

restattet das Bewahren der Lokalfarbe weiterziclende. autonome Bildgestal

lung da Lokalfarbe figunl sclbstandiger Bildung etua Gegcngewacht gibt,

nut dem Anerkennen des farbigen LokJtones fuhlt man «ich uohl tektomsch

frcicr Die Arbeitcn der Jlaler bis zum Kn^ behandeln \or allera tektomschc

I osungen GleichzciUg entspneht die Lokalfarbe am ehesten dic«:cn \ crsudicn

die ^ on der Sensation zu konstanten Bildformen streben Ahnhehes wrd man
an kubj«tu>chen ^rbeiten feststcllcn
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Flache als Fonn gewinnt reichere Kraft, wexm Mittel gefunden werden

Volumen flachenhaft zu integneren, man rede hier nicht von mamenertem

Naturalismus zugunsten einer nur monologisch ungegliederten Flachenhaftig

keit Oder ernes nachahmenden Naturalismus, der dem Gegenstand folgt, erne

Konzeption wird gefunden, die mehr ms Autonom-Formale zielit erne starkere

Isolierung des Artistischen, da es mehr und Bedeutsameres umzirkt, fester

und entscheidender den sehenden Betrachter halt und ordnend bestimmt

Deiam schafft nun den Bildgegenstand, mdem er die Korper als em Zusammen

flachenhafter Teile faflt, dies ist ihm moglich, da der Korper als Gruppierung

veischiedener, gleichzeitiger Bhckeinstellungen gefaBt wird als Emheit op-

tisch different gesehener Fladien Der Gegenstand wird als Diskontinuum

gegeben zugunsten einer emheithchen Flachenform Volumen enthalt etwa

Ermnerung von verschiedenen Bewegungsvorstellungen, die auf emen Korper

als praktische Handlungsemheit bezogen werden Der Maler gibt Flachen

haftes imd ist nicht emer praktischen oder organischen KdSperemheit ver

pflichtet, denn optisch durchgefuhrte Form hat zimachst nichts mit den

Formen des Handelns oder Erkennens geinem , das Optische ist nicht Station

zum Unbildhaften, und Fremdes darf ihm mcht uber oder emgeordnet werden,

solange es um das Bild geht, vorausgesetzt optische Totahtat und mcht

Doktnn. Oder Sentiment usw soUen das Bild bestimmen Die Gruppe der

Bewegungsvorstellungen wird m flachenhafte, bildmaCjge Teile ubersetzt

deren Ganzes als Bildselbstandiges mcht das orgamsche Korperganze wieder-

holt Volumen entsteht dann als Gruppe verschiedener Emstellung Be-

merken wir, daD Derain aus solchem Beginn kerne weitreichenden Folgerungen

zog, imraer bleiben seme Formen und Formteile Mittel zu geschlossenem

Gegenstandganzen, er meidet die in sich kontrastierenden Sichtbmdungen,

bncht den Gegenstand mcht ab Zu emem Korperganzen werden die ver-

schiedenen optischen Teile geschlossen Man ignonert die Widerstande der

Tiefenbewegimg mcht mehr, sondem bildet erne Anschauung, m der sie gerade

flachenhaftes Bildraittel werden Derain bleibt bei volliger Figur, er bncht

diese Flachen nicht und vermeidet die Entscheidung, die Fulle der aus Be

wegung geschauten Ansichten uber das figural Geschlossene zu stellen Bei

ihm folgen die Ansichtsverbindungen ohne allzu entschiedene Richtungs-

kontraste, zimachst will er einen geschlossenen KorpenimnB, in den das

Mannigfaltige der optischen Emstellung gefugt wird, und dieses bleibt im

Groben identisch rait den konventionell folgenden Tiefervnchtungen, nur daC

diese, da flachenhaft ubersetzt wird, in optisch verschieden gestellte Flachen

uragesetzt werden und die Tauschung ernes plastischen Tiefenkontinuums

im Zweidimensionalen umgangen wird Die Figuren und StiUeben Derains

bis 1914 smd solcher Art gefaDt (Abb 200—203, Taf III)

Hier tntt Neues gegenuber der monotonen optischen Emfalt der Fauves

hervor Das Bild 1st Gruppierung fladienhaft geghederten Volumens, erne

Zusammenfassung verschiedener, optisch kontrastierender Raumnchtungen
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Jetzt Lonnten Farbe und Lime andere, vielbedeutende Funktionen geivirmen

Jetzt bezivingt man em der Flache Fremdes Also reichere, kontrapunktische

Konzeption, da man den Widerstand des Dreidimensionalen dur^ fiachen

haftes Erfassen des Volumens ausschaltet und volbger begleicht Bei Cezanne

folgte das Volumen aus farbigem Kontrast imd emer Vanante, bei den

Jungen ist Urakehr, und Farbe foigt aus den flachenhaften Kontrasten Die

Farbe \vird einem bedeutenderen Fornmuttel, emem pnmaren optischen Ele

ment, eingeordnet Man \erbmdet entscheidende Raumkontraste Ordnimg
und Autonomie des Bildes gewannen nim reicheren Inhalt, und Totahtat ivar

nun zivmgende Leistung, da eine Folge von Tiefenerlebnissen zu flachenhaftem

Simultane von geghedertem Volumen umgeformt ivurde, Bildvorstellung mcht
mehr mechamsch verarmte, sondem em reicheres Gegenbild geboten ivurde

Die Flache bezivmgt das ihr Fremde, ohne wegzulassen und zu verarmen

Eine reichere Gestaltvorstellung war gelungen und somit starkere Trennung

von Naturahsmen voUzogen Die Bildisoherung war verstarkt, da der Be-

trachter von reicherer Bildgestalt gehalten %vird, reichere Ganzheit sich bietet

Das Bildmaflige war auf das Gmnderlebnis, den Raum, ausgedehnt und eine

reichere Hierarchic der Gestalt gewonnen worden UmnB war nun Einheit

raumUch divergenter Fiachen, also mcht mehr Ornament
,
in sie w aren Aktivitat

und Leistung gelegt, und sie vamert nun ihre Raumbedeutung, da sie Volumen

abgrenzt und aus raumlich verschieden lagemden Teilen wachst Das Zu*

sammenspiel raumhch divergenter Fiachen erzeugt erne reichere Fuge von

Richtungszeichen und Wmkeln
Der Kontur der Fauves war herauswachsende Abgrenzung farbiger Be-

ziehungen DerUmnD Derains ist reichcr, bedeutsamer, da er Fiachen verschie-

dener Bhckemstellung aktiv zu einer Einheit zwnngt Nicht mehr fheBt Bild-

einfachheit aus Monotonie des Mittels, sondem Einheit entsteht, da Wider-

strebendes gesammelt ward Die Hannome der Fauves war negativ, Farben

entsprechen emander und bleiben auf sich selbst bezogen, die entscheidenden

Elemente gestaltender Anschauung wurden weggelassen Nun aber ist Malen

mcht mehr selbstgenugsames Farben, sondem flachenhaftes Bewaltigen um-
greifenden Korpererlebmsses, also erne Anschauung, die auch Biologischem

vbihger gerecht wird, die umgreifenderen Sehakt enthalt

Diese Bildbereicherung begann C&anne, der den klassischen Charakter

solcher Anstrengung erkannte, es ist \erstandhch, nenn diese Bemuhung
um em volhgeres und stabileres Bild klassizierend oder revolutionar verlaufen

kann In Picassos dialektischer Natur vereinen sich beide Stromudgen Hier

war doppelnegiger Entscheid, ob das alte Bild waedergefunden oder rugunsten

einer ungehemmten Optik anschemend ganzhch zerstort werde Derain ging

immer starker ms Gberheferte, imd vidleicht kann man neben jede semer

Arten alteFormen vergleichend stellen Auch m Cezanne kreuzt der Klassiker

den Re\olteur, zunachst gelit er \on emer Umkehrung der Mittel aus Man
bcansprucht ihn als Impressiomsten und als Konstrukteur, hieriiber mrd

39



kem Kntiker, sondem weiterer Verlauf des Malens entscheiden, denn hier-

von ist bedmgt, von welch gegenwartiger Leistung er empfunden und gegnffen

wird Tradition bildet sich vom Gegenwartigen aus

Derain verarbeitet das tektonische Erbe C^zannes Diesem Herausheben

des Stabilen entspncht Venvendung von Lokalfarbe Derain bewahrt ge-

schlossenen GestaltumnB, innerhalb dessen die Flachenteile raumlich vanieren,

wobei er sich der Flachenbrechung und tJberschneidung bedient Hier darf

man an die Gotvker nnd Giotto ennnem, das Spiel raumlich divergenter Teile

wrd einem figuralen UmnB emgeordnet, imd somit widersteht man dem

Auflosen der Figur Mit Derain und besonders Henn Rousseau setzt eine

Art Gegenstandsnahe em, gewiB, man gibt das der Flache Entsprechende,

jedoch ist das Stilistische aus emer Seherfahrung gewonnen, die das Gegen-

standhch Stabile zum Bild verarbeitet Hieraus quiUt die gemessene IdyllUc

des , Samstag" {Abb 202) und emigerLandschaften, m derEinheit derdauer-

haften Eigenschaften von Gegenstand und Bdd liegt die Verwandtschaft mit

dem Reabsten Ingres Deram konzipiert Gegenstand und Form in Emem,
und so vermag er, jenen treu bewahrend, dietBildform zu gewinnen, so fugt

er in geschlossenem UmnB vereinheitlicht, die konstituierenden Teile, die

optisch entscheiden und bereichem Bei Deram 1st das Bildgenetiscbe, das

noch bei Cezanne ofters als Mittel benutzt wurde, ganzhch ausgeschaltet,

ebenso meidet er die formale Auflosung, erne konsequente Dynamik Eine

Zeit war Derain etwa emer kubistischen Losung genahert, doch v'ar er zu sehr

gegebener Natur verpfhchtet, als daB er „Zerstorung'' des Gegenstandes ge-

wagt hatte Um solches zu untemdiroen, fuhlte er sich ahzusehr der Ge-

schichte verbunden, und EmfluB von groBeren Vorbddem halt ihn unnihig

befangen

Derains Landschaft von 1910 „Cadaqu^‘' (Sammlung Kramarsch) weist,

was der Kunstler aus Cdzannes Erbe gegnffen hat den tektomschen Aufbau

der Volumma Man halte neben dies Bdd Cezannes ..Gardanne" der Samm-
lung Fabn In Derains Bild herrscht das architektomsche Motiv, und die

Fuge von Wurfel, Rechteck und Diagonale wird gespielt Gleichzeitig beaclitet

man, ivie Derain des 'Vorgangers 1-611X6 vonTla^en, Achsen und Blldzenlren

also das Tektonische, anwendet Das Fluchtige, Atmosphansche wird ge-

opfert In solchen und folgenden Bildem Derains stecken Pnimtives und

gefahrdende Emtomgkeit, gleichzeitig em Instmkt fur Komphzierung des

Optischen Es 1st scHwer, festzustellen ob hier der WiUe zum komplexen Aus-

gleich Oder Angst vor Konsequenz bestunmt Man spurt die Hemmungen
ernes klugen Traditionalismus der imtunter archaisiert Dmge und Formen
MTichsen zusammen, doch will uns schemen, als habe der konventionelle

Gegenstand und Treue zu ihra allzu frub erne Grenze gezogen Stets 1st em
Unterton von Geschichte m diesen Bildem Cezanne, die fruhen Itahener,

Derams Bilder smd etivas deuthch histonsch bedmgt, als suchten diese Bilder

allzu eihg anen Platz m der Geschidite und waren die alten zwar fern, doch

40



konventionell begnffen Derain ist Traditionalist, und nur schwer werden
sich seme Bilder gegen die Grofle der Vordermanner verteidigen konnen
Ein malenscher Humanismus, dem kaum umgebende ICultur entspncht In

Deram schemt das Neue gegen die Erbschaft gekampft zu haben und nnter-

legen zu sem, eine Malerei, die stets auf ihren Vormund hindeutet Gerade

hienn ruht etwas von eklektischer Unnihe, immer fmdet man den Alteren

wieder imd me ganz den Malenden selber Deram war bis 1914 Klassizist

der Pnmitivitat, das war neu und aktuell Man wollte zu emem stabilen

Bildausgleich, aber gleichzeitig bewaltigte oder besafi man kaum eine reichere

Welt Derain steht ubersensitiv zwischen Altem und dem Bruch nut jenem

imd versucht etwa emen KompromiB zwischen einer geschichthch gultigen

Malerei imd subjektivem, noch unbewiesenem Erfinden

So treffen sich in Derains Arbeiten Uberhefening und Begmn Er mied

stets den Sprung ms ungehemmt Subjektive, und immer komgiert er sich

an wechselnd aufgenommener Erbschaft. Fast will es scheinen, als wollte

Deram gegebene Form und Weise des Sdiens gegen die Zerstorung des ge-

schlossenen Gegenstandes verteidigen , so steckt m diesera Schaffen allzusehr

Wiederholung, und zeigte man emmal das Gesamtwerk, so hatte ]ede Epoche

wohl ihr Vorbild Dm dies VorbiVd aber zu b^emchen, muB man seltene

GroDe und Uberlegenheit besitzen

Man mag vor Derain von MaB und Ausgleich sprechen, doch Allru-

gescbiedenes soil gebunden werden, und pemlich ivird das Neue vom Vorbild

absorbiert und ubenvaltigt Man rede hier weniger von Klassik als der Tra-

godie ernes bcdeutenden Eklektikers und eines kunstlenschen Menschen Kein

organischer, sondem niheloser Klassizismus, der die Geschichte suchend

durchzieht Derain betont stets die geschichthche Bmdung, dieser Klassi-

zismus wird oft altertumelnd durch allzufeme Vorbilder, andere Umwelt

bestimmt Der Glaube an Gestaltung wird durch uberkommene Auffassung

eingeschrankt, Werk und Gesicht des suchenden Mannes wirken ivie Summe
von Vergangenem, dem em fremdes Neues vergebhch angepaCt werden soil,

Anachromsmus
Das Jahr 1914 bnngt drei bedeutende *Figurenbilder Die „Sitzende“

(Abb 201, i), den „Samstag" (Abb Z02) und den „Chevaher X" (Abb 201, 2).

Deram hatte die fruhenitahenerstudiert, und seme Kopie der „Kreuztrpgung“

Ghirlandaios zeigt, wie er sie veremfachte, fast gotisierte Gleichzeitig darf

man hier wohl auf den EinfluB Cezannescher FigurenbilcTer hmweisen Kaum
Mieder 1st dieser Meister mit solcher Femheit verarbeitet und mterpretiert

M orden
, allerdings etwas gotisierend Zum ..Samstag" weisenwr auf (Mzannes

Gruppe „La Jeune FiUe au Piano", die der Sammlung Morosow angehort Der

„Chevaher X" schemt mir Derams freiestc Leistung zu sem Von luer aus

hegann Modigham, der em Schema von empfmdsamer Eleganz hieraus bildete

Denun stand mit diesem Bild vor eincr Entscheidung, man spurt drohenden

Kubismus Derain schemt sich hienn mit dem von Picasso imd Braque



fixierten Kubismus auseinanderzusetzen und etwa hinzuweisen, \vie viel ihm

hiervon brauchbar erscheme, soUe die Stetigkeit der Konzeption und Dmge
bewahrt bleiben Am AbscbluQ dieser Penode steht „Das Abendmahl'

(Abb 203), Derain hat immer wieder an der groQen Leinwand gearbeitet

Noch emmal erwachte damn der Fauve, der um das groQe Bild kampft, hier

soli es mit streng tektonischen Mitteln bestntten werden Giotto und die

Alten mogen Deram gelehrt haben, was man an dramatischem Motiv ein-

gebuBt, es reizte den Jungeren, aus einfachen Flachen das Drama zuruckzu-

zaubem Unsere Imagination scheint jedoch zunachst auf elementare Auf-

gaben eingestellt zu sein Zum kontrastreichen, gestuften Drama 1st diese

genihsam tektonische Formsprache kaum geeignet

Der Kneg brach aus, als Soldat arbeitete Derain die beiden Kopfe aus

kupfemen Granathulsen (Abb 218) Diesen beiden bedeutenden Stucken

folgen November igi8 zwei eigentumbche Bildnisse em Frauenkopf im ProW
kantig gezeichnet, aus wemg modellierten Flachen gefugt, und das „Selbst

bildxus** (Abb 205) In diesen beiden Bildem erwacht noch emmal die strenge

pnmitive Mamer des „Samstag“, doch erne neue, zart empfmdsame Modellie-

rung verraumlicht die Linien — man geht dann auf Verschmelzen und Aus

musizieren des Tektonischen, man wiU die Komposition wie die Meister ver-

bergen und so das Doktnnare venneiden Man versteht nun den groBten

Raffael und den geheimnisvoUen, kaum analysierbaren Corot, diese Meister

im Verbergen des Korapositonschen und der unendhch bezogenen Mittel,

wo uber ]ede Erkenntnis und Doktnn hmaus nur Resultat, em Bild, steht,

an denen gemessen Cezanne em verzweifelt Suchender und Pnmitiver er

schemt Der Klassizist steigert sich nun an groBeren Vorbildem, Gescbmack

und Urteil zu verfemem, und man wahlt die bedeutsamsten und gefahrlichsten

Meister, deren Nahe zu erschlagen droht Cezanne war em Lemender gewesen,

sem Schaffen zeigt Lucken, und so stimuherte er produktiv, em Sichbildender

aber kann neben Meistem, denen VoUendung geradezu selbstverstandbch war,

verzweifeln , er kann, auf diese Kunstler schauend, denen VoUendung Natur war,

trotz aUem Eifer leicht zwischen BUdung und restlosem Antneb zusammen
breclien Rallael als "VorbildisttodLch wegen seiner himmbschen VoUendung
und Corot ohne tatsachliches Genie und Takt gerat zum Kitsch Hier lebt man
m gefahrlicher Nachbarschaft, an sokher VoUkommenheit gemessen, irrt man
von Fragment zu Fragment Man bezeichnete den spateren Derain als k
peintre le plus fran9ais“, sich semes Traditionahsmus freuend Zu der An
naherung an die GroBten gehort em burgerhcher Heroismus, der es wagt,

das auQerste Ergebnis der Geschichte und die sublimen Qualitaten seines

Volkes zu bewahren und zu emeuem Die Distanz zu Raffael 1st allzu weit

und Deram mag eher ihn bewundem, daB Corot oder Renoir m ihm neue

bleibende Umdeutung erfiihr, 1st bis heute nicht erwiesen GewiB es beweist

heroische Resignation wenn em Kunstler gegen die Expenmente, gegen das

Neue, erne sublime Uberheferung stellt und selber auf die Wirkung des
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Ongmalen verzichtet, nachdem er darm imtgearbeitet hat , trotz allem, gerade

solch angstliche Treue zur Geschichte be\virkt eben nur den Verzicht auf

Urspninghchkeit

Es verbleibt noch, die Landschaften Derains vor dem Kneg zu charakten

sieren Wie un ganzen Schaffen dieses Kunstlers klang neue Entscheidung

hinein, ohne daB je konventionelle Bmdung mit dera Alten aufgegeben wurde

Erbschaft wurde etu as unfrei gedeutet, spater wendet man sich nervos schwan

kendem IGassizismus zu Wir woUen mcht entscheiden, ob solche Vorsicht

zu groBe Weisheit oder Schwache ^va^, diese Dinge smd noch mcht Geschichte

geworden, doch wenn Reaktion, die enttauschte Talente behermcht, uber

Bleiben imd Versmken der Kunst entscheidet, so mag leicht zugunsten be

quemer Konvention geurteilt werden Bei Deram begmnt die Differenz

zwischen Naturmotiv und Bildfonnung, der Dualismus zwischen konventio

nellem Motiv und reicherer formaler Anschauung Deram ist in semen Land

schaften bis 1914 der Nachkomme Cezannes, er veniendet mnerhalb der

Kompositionsweise Cdzannes die Lokalfarbe Dauerhafte Form ^vlrd gegen

Impression gestellt, von hier aus kam man zur Akademie oder neuer nick-

sichtsloser Konzeption, Frage, ob die Dberemkunft des Objekts oder Will

kur des autonomen Subjekts siegte Derain will auch hier den Ausgleich

keinen Konfhkt z^vlschen Bildform und Motiv Natur 1st heute em durch

die Wissenschaft geformtes Phanomen, die Wissenschaft sucht die Er

fahrung ordnend zu beschreiben, und damit ^vird Natur den %vissenschaft-

lich unvermeidbaren Konventionen genahert In Derains Landschaften

spurt man Idyllik des Stadters imd stadtische Tektomk Noch 1st der

Dualismus zwischen Motiv und Bild mcht ausgefochten, beide machen

emander Konzessionen, em Kunstler, der an einem Begmn steht und glaubt

emseitige Entscheidung vermeiden zu konnen Man opfert emer Haltung

die nur Ergebnis von Epoche 1st, das Schopfensche So uird man Opfer

des Klassischen

Cezanne war von konkreter Impression zu farbiger und tektonischer Ver

allgememerung gedrungen, seme Gegenstande Avachsen aus farhigen Be

ziehungen und allgememeren Flachenkorpern zusammen, so gab er, i\as

lummanstische Verschmelzung und kurze Impression uberragt Cezannes

Methode v'ar notwendig, sollte Gegenstand oder Alotiv Gestaltwert erlangen

Deram ging von dem verallgemememden Mittel Cdzannes aus 1914 %Turde

fur Derain, der gemessene Mitte hidt, die Frage akut, ob Annaherung an

Tradition oder Neuformuliening Denun entschied sich 1918/19 fur die ge-

stufte FuUe der Alten , Ahnhches geschah ja auch imt dem spateren Matisse,

auf den Courbet stark emgewirkt haben mag Deram strebt nim nach \ oUerer

Gcgenstands\er\\irkhchung und 1st bemCiht, die Komposition zu verbergen,

indem sie m malensche und zeicbnensche Eigenschaften des Gegenstandes

gebettet vsird Man spurt in diesen Landschaften (Abb 212/213) den italie

machen Corot, in den Portrats (Abb 206, 207, 20S) mitunter den Corot der
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, Gnechin", der „Algenschen Judm'* Wit kennen leider keine Arbeiten des

spateren Derain, die erheblich uber die Studie hinausgehen Es scheint,

da0 Derain, je verbundenere Einheit und volligere gegenstandliche Komplexe

er anstrebt, um so mehr die Grenzen seiner Kraft beruhrt Derain versucht

]ene Verwirklicbnng der Gcgenstande, in der Renoir den alizu aktuellen

Cezanne weit ubertraf Form um der Form wllen erscheint ihm
3
etzt zwecklos

Es gilt nicht „den Menschen" zu malen — wie van Gogh versuchte, welcher

Formuliening der verallgeraeinemde Kolonsmus entsprach, sondem ivie die

Alton will man ein bestimmtes Individuum geben, mcht mehr lynsches oder

formales Kalligramm Cezanne hat keine Portrate gegeben, er generalisierte

den Menschen zu einem tektonisch farbigen System Eher verstand der naive

Rousseau das Leben einer Pflanze, den emmahgen Ausdiuck ernes Menschen

naiv liervorzuzaubem, er benutzte den Gegenstand mcht nur als Blotiv,

AnlaB „Man soli mcht nur das Objekt, sondem seme Vertu, den Charakter,

wiedergeben em Hinkender hat sicher im Gesicht etwas Hmkendes “

„Wir smd gehalten, durch die Matene zu dnngen, und vielleicht hat sich

Cdzanne, nut dem sich alle Welt beschaftigt, ganzhch getauscht ' Deram

fixiert hier deuthch C^zannes Emseitigkeit aus der nur erne formale subjek-

tive Kunst ableitbar ist Jener vergroDerte oder verkJeinerte die Gegenstande

nach ihrer malenschen und formalen Bedeutung Dagegen stellt Detain

Corot und etwa Renoir Die Absicht zu bedeutender Haltung uberragt bei

Detain das Ergebms, so steckt m ihm trotr allem WiUen zur Meisterschaft

etwas vom Schuler, dessen Talent dem Genie und der Kultur alizu vieler Meister

unterliegt Vergangenheit, Geschichte und Beispiel stacheln an, doch wer sie

mcht vergiQt, wird gehemmt
Em Maler, skeptisch gegen Extreme, dem Auflbsung von Sehen und Dmgen

fremd 1st m dem sich gegebene Welt, ererbte Ansicht und eigene Forni wagen,

em Maler vorsichtigen Taktes Vielleicht erkanntc Deram resigniert, dafi

Kunst von Begum an in voUendeter Intuition stehe ihr nur noch wemges

hmzuzufugen sei und es gelte die uberkommene Erbschaft remlich zu ver

walten Er mag glauben, daB fur Kunst das Typische eihebhch mehr be

deute als individualisierende Vanante
Man spncht oft vom Klassischen Den Schwachen zvvmgt es ms todhch

Anonyme Jener bestreitet klagliches Vegetieren mit schulmaCigen Dberein-

kunften, ertnnkt ehrbar m erstapeltem Gut und verplaudert ihm fremde ge-

schichthche Masse, das Klassiscbe schopfensch zu erreichen, wie Poussin

und Cezanne es vermochten, — hierzu bedarf es kraftigen Ausgleichs viel-

facher Eigenschaften Em Gleichgewicht der sonst ungehemmt emzeln dar-

gestellten Bildkomponenten Zweifel an ubergroQer Bedeutung gesonderter

Bildteile, denn der Klassiker grenzt die sonst emzeln wuchemden Bildteile

gegenemander ab und widersteht leidenschafthch dem isohert hervorgehobenen

Element, um geghchene VoUigkeit der Darstellung zu gewmnen das MaB
Ihm entscheidet mcht das Neue, sondem die Starke der Sammlung Getragen
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ist das Ganze vom Vertrauen m die Bestandigkeit der Natur und die Treue
des geschichtlichen Verlaufs

Ob Klassizismus oder Klassizitat, ist Frage von Aufnchtigkeit und Be
gabtmg Der Klassizist e-^otet zeithcb, verteidigt emen Anachronismus, in-

dem er Geschichtliches zu modischer Sensation verzerrt, der Klassiker hm
gegen bmdet die ihm eigene Zeit an Gesdiichte, mdem er in der Leistung

die stetige GesetzmaUigkeit geschichtlichen Verlaufs zu bekraftigen sucht

Ober Deram stehen Cezanne, die Italiener und spater Corot, Cezanne in

seiner Zwiespaltigkeit, die sich an viden Jungen \viederholte, um m Picasso

in dramatische Gegensatzlichkeit zu zerklaffen

Man spncht viel von der Personlichkeit ernes Kunstlers und begreift hier-

unter eher erne herausgenssene Note seines Schaffens als dies ira Gesamten

Sian ubersiebt oft, daB das theoretisch konstrmerte Kunstw erk, das angeblich

samtiiche Elemente kunstmaBiger Wirkung emschlieCen soil nicht existiert

und das emzelne Bild, gemessen am Gesamtwerk, nur Fragment oder Beispiel

bedeutet

So destiUiert sich jede Zeit den ihr eigenen Corot oder Poussm, und gerade

am klassischen Maler wd sich leicht das unzulanglich Begrenzte des einzelnen

Elides erweisen, da, am Schopfenschen der Gesamtleistung gemessen, es nur

beschrankten Anspruch auf Totalitat erheben kann Gem versucht man die

zerbrechliche Totalitat des einzelnen Bildcs zu schutzen, mdem man sagt,

es bedeute nur sich selbs^, und man verbietet, es auf die Gesamtleistung zu

beziehcn, an der es leicht als Fragment oder Vorlaufiges enthuUt vard

Klassizitat ist Ausgleich, jedoch ist immer zu fragen, welche Elemente

und -vne stark sie weitergebildet und verbunden warden Poussms Matenal

ivar em anderes als Cezannes, und diesem erschien die Natur Poussms museal

Cezanne hat das Matenal der Impressiomslen veiarbeitet, das ibm aktueller

Stoff ivar Er durchbildete erne prachtvoll notierte Sensation und verarbeitete

em Matenal, das noch nicht zu letzter Gcstaltmoglichkeit verfestigt war

B.enDir wie Cfearme ubemalranen keme btendete F ui nroberoTig, Bimdem erne

Techmk, die sie klassischer Anschauung unterordneten

Deram geht von Cezanne aus, und so ist zu fragen, was diesem Werk noch

hmzuzuhigen war, \vie weit es von Deram noch produktiv vorgetneben ivurde

Der Kubismus der m semer Gesamtanschauung erheblich mehr ist als eine

Doktnn zur Malerei, ivurde teilweise aus der Lehre Cezannes gefolgert Bei

Derains Begmn stebt kerne Doktnn, die man mterpretiert oder sprengt, um
artistische tlberemkunfte auszuschalten. ihn beeinflussen ledighch die Bilder

]enes aktuellen Meisters Der Kubisraus ist em Ergebnis, das uber das Bild

hinaus sich auf unmittelbare optische Erfahnmg bezidit damm naiv und
wertvoU ist Deram \erharrte m der Welt der Bilder und was er sah war

im Begmn als Bild gesehen, ohne daD das optische Erlebms am Ursprung

der Raumerfahning immittelbar gepnift wurde Derains Bilder bleiben Ab
leitimgen aus emer Welt der Bilder, Bestatigimg vorgefundener Ergebmsse
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Hier ist zu fragen, was dem Werk Cezannes hmzuzufugen war, das noch

immer besonders aktuell erschemt, wobei ennnert werden mag, daB Aktualitat

nicbt immer starkere Qualitat emschlieBt

Ingres und Delacroix batten noch emmal von verschiedenen Ausgangs-

punkten her und mit verschiedenen Zielen die groBe Tradition bestatigt

Ingres zeigte deutbch das Humamstische semer Kunst, bei Delacroix ist

das Bildungselement unter romantischem Pathos versteckt Beide ver-

suchten das vielfaltige Erbe der Tradition zu retten, gebildete Malerei im

besten Smn Es ist mcht ganz klar, womit man erne Tradition oder erne Ent-

deckung bezahlt Man kann das Sehen selber anfassen und das konventionelle

Bild zerschlagen, wie die Kubisten es taten, es technisch lockem wie Matisse

Oder die Foimen als geschichthch geschaffene ehren und ms Heute ziehen.

Immer wird Uberheferung von der Gefahr des Eklektischen bedroht, wenn

es mcht gelingt, der Bildung zeitgemaOen Ausdruck zu geben Man ist

gefahrdet, stets das fertig vorbestimmte Bild zu sehen, und mitunter

ist die Grenze von VoUendung und gescbickter Ausnutzung verwiscbt

Vor Braque mag man Chardm nennen, doch wird ]eder sehen dafi dies

Rendezvous nur Gluck gleichgestimmter Temperamente ist, doch mcht

Nachahmung, daB beider Bilderreihen durch Technik und Weg ganzhch

gesondeit sind

Manche glauben Geschichte verlaufe, wemgstens in ihren subhmen Teilen,

logisch und ihre Folge werde durch Wirkung und Anwenden gleicher und

dauemder Gesetze verburgt, so daC das Neue immer die Vergangenheit be-

statige. Person und Onginelles nur Nuance sei, die vor Quahtat und nivel-

lierendem Alter verschNvmde Andere suchen die neuen Momente als sei

das WertvoUe emer Handlung gerade WiUkurlichkeit und Distanz zur Ge-

schichte

Fur Deram ist Cezanne da Dann gerat man zu den Itahenem, Mantegna

und Ralfad, und tragt ans Italien die Ermnenmg an die Landschaft Corots

heim Ist solches nun Eklektizismus? Nem oder ja werden von der Quahtat

der Bilder bestimmt Rettete Deram tatsachhch die franzosische Malerei,

mdem er sie m Geschichte zuruckbog, oder verengerte er allzusehr hierdurch

ihre Chance, und ermangelte er hmreichender Kraft, um em Sehen auBef-

halb des BildungsmaBigen zu foimen? Innerhalb der franzosischen Revo-

lution malte man klassuistisch und war vom Pathos emer altertumelnden

Sitthchkeit erfuUt, die ennoghchte. Revolution geschichthchem Theater ein

zufugen Die Kunstler verabreichtra damals geradezu archaisierende Gegen-

gifte gegen das Urspnmgliche emer Revolution

Noch anderes ist, wenn vom Klassiker gesprochen wird, zu befragen On
gmaUtat Gerade vor spateren Aibeiten Derains %viid rngn zum Duichdenken

der Beziehung zwischen Person und Geschichte Einzelleistung und normativer

tlberheferung veranlaBt Em Wiederholen weist auf verzichtendes Erkennen

begrenzter Imagmation hm und pfeift geistvoUen Spott auf Erfmden Kunst

46



mrd imgefahrweWiederliolungangeselieii undderSumvonsogenaimterZeit-
losigkeit des Ktmstwerks erhalt den peinlichen Akzent, dafi der Mensch fast

invanabel und emer zwar elastischen, doch fixierten Form aufgenagelt ist,

die ihm ans Enge oder Angst sei Ber Klassizist mag Geschichte

\vie erne Vanation anhoren, in der gleiches Thema ubertont Barum begt m
den Bildem Berams, die man oft fur Uassisch anspncht, das personbch Gene-

tiscbe verborgen , sie venmtteln erne Art konservativen Glucksgefuhls, man
ist weit von Oberschatzung der Person oder ongmeller Leistung entfemt

Nicht der radikal entdeckensche Sdiakt ^vird dort geschatzt das verwegen

glaubige Suchen ernes Anfangs, nachdem Auge und Smne am gleicben Aus-

druck ermudeten, vielmehr erne Art geschichtbchen Ausgleichs, der das On-
gmelle ablebnt, wenn es mcht bereits durcb geschichtlichen Abstand vom
Aktuellen m die Masse des Traditiomerten verwoben ivurde Bberlieferung

gilt dort als ob]ektiviertes Gedachtms, dessen Teile immer wieder aktuell

warden, bierzu bedarf es des Glaubens an geschicbtbche Stetigkeit und eine

gewisse Konformitat des Menschenmatenals, damit mcht Altertumelei be-

tneben imd ganzhch fremde Ennnerang benutzt werde, mcht Mnemotechmk
mit fremdem Gut, das aus Armut verwendet wird, betneben werde Nah droht

Gefahr, daC man statt Klassiker Eklektiker sei, welcher, der Geschichte passiv

sich ennnemd, unterhegt, und dessen Arbeit wie em bewuOtes Sichnahem

irgendwelchen Vorbildem oder \vie Folge von Epochen erschemt Klassiker

ist man aus Charakter, und die Stetigkeit begluckt, sorveit em G)elcbge^ncht

z\vischen Person und Geschichte he^estellt wird Es bezcichnet den traditio

nellen Sinn der Franzosen, daO ihre Kunstler nach dem Kneg vom Ent-

deckenschen zur Uberheferung drangten, um die bedrohte Stetigkeit ihrer

Kunstbildung zu veriesten

AMEDEO MODIGLIANI

Dieser itahentsche Jude gehcct der Panser MaJerei an, ich weiJS mebt,

ob sein Werk bleiben wird, Modighani wiederholte unablassig den emen Ton

adhg zarter Elcganz Man hebt ihn \or allem in England, vielleicht ist er

etwa der spate Praraffaeht der Fauves und Kubisten Wenn man aber die

kosmetischen AUuren der Laurencm (^bb 340, 341) nennt, soUte dies \er-

pudert schw-atzhafte Geschlecht lemen, den Naraen des adhgen Bettlers

Modighani nut Ehrfurcht nennen zu durfen

Lehnibruck begegnete in der , Ktuenden** (Abb 520 ,
Taf XXXVII)

Modighani, jener fand den allzu teuer bezahlten Erfolg, Modighani, der

Nomade, zog von Armut, Kalte und Blutsturz m einen Tod, machtig genug

um, was ihn hebte, in die Erde mitzureiCen

Erbegannals Bildhauer, man kennt seme schmalen FrauenkSpfe (Abb 225),

die auf die Plastiken dei Elfenbemkuste hmweisen und das Angenehmste

Sind ^Yas neue Zeit an dekorativer Plastik hen orbraebte Hier khngt der
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„afnkanische“ Picasso (Abb 266) ab und die gluckliche Zeit des Deramschen

„Samstag** (Abb 202) und des „ChevalierX“ (Abb 201,2) Modigbam verlaBt

sem todliches Bildhaueratelier, m dem als einzige Farbe seme vor Kalte roten

Hande erstarrt brannten Der Maler begmnt, seme Bilder (Taf IV, Abb 224,

226—229) smd von gleichem zarten Adel gehalten me die Plastiken Die

scbmalen, sparsamen Koiperkontraste warden farbig ubersetzt von schon ge-

zeichneter Kontur umschlossen Er war kein Erfmder, sondem verwandte

das Neue m gemilderter Anmut Mitunter laBt ihn Alkohol farbig wischend

malen, glasem trube Absmthfarbe des Trance Diese Bilder verstarren m
elegant gewahlter Stilisienmg, die nur germg vaniert und gesteigert wird

Empfindsam schmaler Eklektizismus

Modigliani, der immer fremder Semite bbeb, drangte alle Empfmdung m
wemge Jahre (wie der viel machtigere van Gogh) Dann starb er blutspeiend

zwischen den grauen Laken der Chante Das Begrabms des annen Modigham

war das ernes Fursten

MOISE KISLING

Als Kishng (geb den 21 Jai^uar 1891 zu Krakau) blutjung 1910 nach Pans

kam, genet er mitten in leidenschaltliches Kunstgesprach ,
trotz allem be

hauptete er seme emfache Art (Abb 230—233, Taf V) Er vertraute, daO

XatuT bereits emfache konstante Elemente gewahre, er vemchtete auf theo-

retische Formel und mied, sich auf irgendeme Schule festzulegen LxebevoU

beobachtet er — mitunter weich empfmdsam — das Motiv, sucht m ihm die

bleibenden Eigenschaften, etwas me naturliche GesetzmaBigkeit Er steht

neben Slodigliani kraftiger und wemger maiuenert

HENRI ROUSSEAU
Geboren 1844 in Laval (Mayenne), gestorben 2 September 1910 m Pans

Er 1st auBerordentlich, vielleicht auch tragisch Er wagte es, zu zeigen,

Welch feme Kraft im emfachen Menschen steckt, und dieser Arme 1st em merk-

wurdiger Emwand gegen die lacherbcb Pretiosen, die man Kunstler nennt

Rousseau bezweifelte m semer annen Zaghaftigkeit kaum etwas und verachtete

vieles, wed er gegen den Beruf erne Menschlichkeit stellen konnte Der Anne

ermalt sem Gluck
, er muB positiver als die Burger sem, sonst bhebe ihm nichts

,

er bedarf des gefuhlsamen Marchens, das ihm hilft, sich gegen ivurgende

Wirkhchkeit zu verteidigen Rousseau 1st Signal der Vergessenen, die nur aus

Liebe malten, die Blute der annen Ddettanten Zweifellos haben viele Rous-

seaus gelebt, traumende Smraerer, deren Gemahtat fur den Betneb zu emfach

und rem war, der Pnmitive ivird als Mitliebender me komische Fohe oder

peinhche Beschamung verspurt SchmiO, Schnauze, verbluffender Gemein-

platz und diplomatischer Ruckoi entscheiden allzuoft



Rousseau, der gemale Pfortner Er malt Menschen, Landschaften, Blumen
ab, er malt Marchen mit der Prazision des Emfachen denn mchts ist w-ahrer

und praziser als das Jlarchen, das sidi mcht beweisen \viU, die Dinge mcht
um des \SirUichen \sillen liebt, sondem weiB, daB ihr Sem vom beweisbar

Richtigen unabhangig ist (Abb 234—^244)

Rousseau 1st der Maler, der sich mcht mit emer techmsch \en\erteten Im-
pression begnugt, sondem die Dmge lange aus der Nahe betrachtet So sucht

er FuUe deutbch zu malen, und treu gibt er schildemde Lokalfarbe, die Wahr
heit Seme Bilder smd ehrlich zu Ende gemalt, er begibt sicli vor emen Slen

schen, emen Baum um ganz ihn zu sehen und zeigen zu konnen Im Gefuge

des Ganzen vergiBt er mcht den Reichtum des Emzelnen, Z\\ eige und Blatter,

blanke Hufe des Schimmels Schraffur des Haars usw Er gehort zu den

Kunstlem, die uber die Impression bmaus den geschlossenen Gegenstand

gerettet haben Er tat es aus der Liebe emfaltigen Herzens und diese Liebe

lehrte ibn ieme Farben und vielfaltigen UinnB Imden Die Jungen lemten

uber Rousseau Ingres lieben Er gmg nahe zu den Dingen, so wie der Arme
den kleinen Reichtum an sich preOt, und er land \ael in ihnen dank der Liebe

Durch die Annaherung rettete er das Objekt, das er ohne methodische oder

kntische Beschranktheit schilderte Man fmdct wohl Rousseaus EinfluB vor

allem in den fruhen Landschaften Derams, vielleicht in den blasierten Dekors

der Laurencin Rousseau zeigt, daB seelische Emfachheit mcht zur Pnmitivi-

tat, sondem zu fast raffimerter Gestuftheit leiten kann, cr 1st raffiniert und
reich aus demutiger Ehrfurcht und eincr Phantasie, die viel hinemerzahlen

will we liinder jedes Marchen komplizierter und spannender wimschen In

den beschreibend leitenden Details der kubistischen Bilder steckt vielleicht

Rousseau, und der Neureahsmus des Hcrbm 1st ihm ebenso verpflichtet we
der deutsche Vensmus, der allerdmgs das „Wirkliche ‘ als Groteske bewertet,

als Kankatur in sich Bei Rousseau verrat die Fulle des WirUichen die ruhr-

same Utopie des sehnsuchtigen Klembuigers, der die Dinge prazisiert, damit

TO.aa VA guA. uud laage sehe. va dftso. L/ibea ujAht eatschwisvdea

Man sprach modisch ^o^ Rousseau von ,
Schizophreme", als ob Armut

und Einfachheit das Auge mcht bereicherten und steigerten, als ob der Ein-

fache dem Unbegabten gleichzusetzcn sei Wo ware hier vor diesem ge

schlossenen Menschen, der sich konsequent in Bildem entinckelte und Ge-

sehenes wiedergab, \on Spaltung des BewuOtsem zu sprechen^ Gerade

Rousseau besitzt lasuell ursprunghche Krafte seiner Rasse ,
zart biedere, volks-

tumliche Klassik, seine Akte zeigen den groben Stoff, aus dem Ingres und
Derain hervorkam und mchts enicist die neugienge Torheit modischer

Pathognphen besser als die Tatsache, daD rassenhaft Volkstumliches, bei

Baucmschilderci und der emdnngUchen Malerei der Jahrmarkte be^nnend,
in seiner Blutc fur krankhaft angcschen ivird Es 1st hicr mcht zu untcr-

siichen, was solche Pathognphen von Psjchopathologie \erstehcn, doch ihrc

arrogante Ahnungslosigkeit in Kunstdingen sei ihnen gem bezeugt
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Es ist schwer, Rousseau der Kunstg^hichte emzuordnen, auf den ersten

Blick mag man ihn den fruhen Vlamen oder Itahenem nahern, urn dann die

Entfemung zwischen. diesen und Rouss^u hoffnungslos zu begreifen, er ge-

hort der Gruppe der klemburgerlichen Maler an, \vie der Gastwirt von Nar-

bonne, der den „Tanz der Bajaderen" malte, dessen „Korso“ der Sammiung

Aubiy angehort

Die ersten, die offentlich Rousseau anerkannten, waren Gustave Coquiot

und Odilon Redon Dies geschah im Jahre 1888

GEORGES ROUAULT
Der Panser Junge (geb den 27 Mai 1871 zu Pans) begann bei einem Glas-

raaler und studierte eifng die alien Glasfenster, dann besuchte er die „Ecole

Sup^neure des Beaux-Arts", wo Gustave Moreau sem Ldirer war, dessen

bevorzugter Schuler er wurde Mit dreiundzwanzig Jahren gewann er im

Jahre 1894 den Preis Ghanavard mit dem Bild
,,Jesus und die Schnftgelehrten"

Diese Arbeit 1st von Moreau beherrscht Wir kennen von damals noch mehrere

Arbeiten biblischen Inhalts, die traditionell gehalten sind Die Arbeiten von

1894 bis 1903 wurden kaum bdcannt Dann trat ein neuer Rouault hervor,

em uberaus expressiver Maler des Sittenbildes Er selbst hat erzahlt, welch

ungemeinen Eindruck auf den Jungen die Zeichnungen Forains gemacbt

haben Die Haltung des ersten Rouault gmg zu den Spatitalieuem nun halt

er die Lime Daumier-Goya Nicht em Nachahmer, durchaus mcht, aber ein

Mann, der gegenuber der artistischen Emstellung der Malerei Gegenstandlich-

keit, die Moralitat des Sujets, gibt Rouault war der Freund des groBen lauten

L^on Bloys, der die katholisch bittere Kntik des m SpieBerei verluderten

Europa scbneb, der Pamphletist war, well er orthodox glaubte So Rouault,

der die Paraden der Huren, Richter und Qowns malt Unter em Richter-

bild setzt er „Wir heben das Kreuz und wissen es zu tragen”, Frommheit

der Offiziellen, die nur Frechheit gegen Gott 1st Man mag sich des unbedeuten-

deren Ensor ennnem In Rouaults Bildem, hmgehauen oft, losen sich die

Figuren kaum von dunklem Grund, dann schwimmen und sacken schwere

Oder fable Farben des Glasmalers und Keramikers Rouault gibt Farbe zur

Charaktensierung, wenn er auch selber memte „Schwar2e Mutze, rote Robe,

das gibt gute Faxben, der Richter gehe in die Klappe ” Dann malt er Bordell-

straBen in der Melancbohe kundenleeren Vormittags, Versailles, Parks und

Terrassen, der Spnngbrunnen saust vor lacherhchen Phantomen ms Leere,

ailes 1st eitel Kathohsch malt er die Huren, die Veigeblichkeit scbamlosen

Fleisches, es 1st die deutlich emfacbe Predigt, die seit Chnstus mitgeteilt

ivird Auch er malte seme Olympia, erne Hure (Abb 247) , hmten waschen

sich zwei andere an der Butte, infizicrende Schonheit Man hat emmal ge-

sagt, man soUe diese Bilderm Kirchen hangen , m ibnen steckt auBer chnsthcher

Morahtat leidenschafthch glosendes Kolont der alten Scheiben
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Seme Clowns (Abb 246) smd tragisch, die Richter (Abb 252) lacherlich;

hing^et2t neben die alte brautliche Kokotte, wiiken sie noch gemeiner Degas
gab die Dmge umnteressiert, kuhl, Lautrec war an semen Sujets starker be-

teihgt, Rouault 1st voU monchiscben Zorns es lohnt nicht, von solcher Welt
sich versuchen 2u lessen

AUes, was sicb heute m Kankatur veisucht, gerat neben dem wutenden

Prediger zu schmachtigem Format

AIAURICE UTRILLO

Geschichte schemt m Gegensatzen zu verlaufen, und das Leben einer Gene-

ration voUzieht sich m der Spaniiung von gleicher Folge imd gegenprallendem

Kontrast

Ahnlichkeit verburgt Stetigkeit, Reaktion bewegte Maimigfaltigkeit

Nach dem Kneg, der Realitat unversdi^t aufdrangte, wird der Konflikt

zwischen autonomer Form imd Wirklidikeit schmerzhaft deutlich verspurt

Kunst war llittel zur Distanz, Form isolierte, sie wurde dem Buiger pemhch,

die unbildsame Freiheit entfremdet die Bilder wirkhchkeitsgebimdenem Sem
Selbst der Kunstler mag engere Grenzen semer Freiheit wimschen, urn sich

gewohntem Leben und Scbauen wieder genahert zu fuhlen, sich aus artisti-

scher Emsamkeit zu retten Der Wert des Volkstumhchen im guten Sinne

wrd von neuera entdeckt

Ich ver^veise auf Picassos reahstische Portiats (Abb 278), seme fast gewalt-

samen Versuche, durch Klassizisraus das Heute gewaltsam in Geschichte zu ver-

haften Damals begaun Utrillos groBer Erfolg Man ivar entzuckt, das sichere

Motiv stabil portratiert zu finden, war zufrieden, daS freie Formbildung

den vertrauten Motiven und oft genossener Ordnung wich Der bequeme

Betrachter, der imkuhne Maler waren begeistert, da bier kerne allzu groBe

Aktivitat des Verstebens gefordert war und malensche Ordnung mit gegen-

standhcher parallel lief Vertraute Bhckstdlung geuahrten diese Bilder, die,

sohd perspektivisch angelegt, m Geriisten schimmerten, die der Betrachter

taghch nutzte Die optische Verstandhchkeit dieser Arbeiten gewahrte die

lang ge^vunschte Reaktion gegen die subjektive Form der Kubisten man
freute sich, subjektiver AVillkur zu cntnnnen, Kunst und Wirkhchkeit ghchen

sich beruhigend. Vision und Reahtat erschienen identisch Denn Utnllo 1st

der Portratist der StraBen und Kirchen, wie emraal Latour begabter Portratist

emer Gesellschaftsschicht war Hier Iiegen Grenze und Speziahtat Man be-

gegnete m diesen Bildem erfreut bekannten Dmgen, mit denen man lebt,

\ertraut umgebende Motive sprechen an, und das Bild halt genohntes Leben

fest, das taghch ubervaltigt Betrachter und Maler treffen sich m gleich

\ertrautem Erlebms, und kemer verspurt mdir beengende Veremsamung
Durch bekannte Dmge hmdurch i^ard nahes farbiges Gefuhl mitgetolt AUer-

dmgs, nut diesem Betonen des Motivs drohen Abhangigkat von diesem und



Fragment, doch ist man von subtil farbiger Beschreibung bezaubert Die

Dmge smd der schleunigen Impression entzogen, ihre Dauer ist durch das

Abbild gesteigert und verburgt Form wird in kleinsten Tevlen vergegen-

standlicht, ist Fenster, Tur, Lateme Bnickenbogen Zartliche Hausbesitzer

freude sieht Immobilien gefeiert Erne ungememe Sensibilitat fur Motive

fast visionare Ennnerung redet in dieseu Gemalden Der Blick zieht in ver-

traut perspektivischen Geleisen die StraOe, steigt Treppen hinauf, klettert

schauend Pfeiler und Turme aufwarts, gleitet feste Mauem entlang und findet

in wohlgeformter Architektur gewohnte Stutzen, helfende Zentren des Be

trachtens Utnllo ist vor allem Architekturmaler, seme aufnehmende Erop-

fmdsarakeit stutzt sich auf kunstvoU Vorgeformtes, das farbig subtil gedeutet

wird, Oder stellt konstruktive Flachen der Hauser m die Leinwand Utnllo

mag in Frankreich gegenuber dem formalen Subjektivismus als Venst w-
ken, man bedenke die deutsche Reaktion gegen Kandmsky und Klee, die

zum Vensmus fuhrte

AUerdmgs ernes ist vor allem bedeutungsvoU das Ausscheiden des Im

pressionistischen Utnllo arbeitetseme Bilder als Handworker, Maurer, Zimmer

mann, Dachdeckerusw und erreicht bemerkenswerte Stabilitat semer Themen

,

er beschlieBt seme Arbeit, indem er wie em Anstreicher Hauserwande schim

memd bemalt

Maurice Utnllo wurde am 25 Dezember 1883 m Pans geboren Seme Mutter

1st die bekannte Malenn Suzanne Valadon, die von Degas und Renoir dar

gestellt Worden 1st, und deren Portrat Toulouse-Lautrec gemalt hat Er

wohnte bei semer GroDmutter m Pierrefitte in der Bannmeile und besuchte

das , College Rollm“ m Pans Des Abends kehrte er nach Hause zuruck,

meist mit den Kutschem auf einem Stem- oder Gemusewagen Mit diesen

Leuten rastete er zu oft m den Wirtshausem imterwegs, und so ivurde der

zarte Junglmg em Tnnker Er war inzwischen neunzehn Jahre alt geworden,

seme Mutter suchte nut ihm Arzte auf, die ihn von der Trunksucht heilen

soHten, diese schlugen Frau Valadon vor, den Sohn zu irgendwelcher Be

schaftigung zu notigen So kam es, daB Utnllo iqoj zu malen begann

Utnllo malte und trank auf der Butte Montmartre, und die Kneipwirte

verkauften ihm g^en Bilder Alkobol Da diese Bilder ihres Castes allmahlich

gesucht wurden, begannen ste ahnbche zu malen, so gut und schlecht es

gehen woUte Hauptsache die Unterschnft Man unterscheidet bei Utnllo

vier Penoden 1903—1905 arbeitele er nach der Natur (naturalistisch) , 1905

bis 1907 unter dem EmfluB Monetsund Sisleys Indennachsten Jahren Ibst er

siclivonimpressionistischenEmflussenpigii— 1914 dieweiCeZeit (Abb 253!!).

1913 Reise nach Korsika, von wo er bedeutende Arbeiten (Abb 258) zunick-

bnngt
,
und dann kommt die kolonstische Zeit (Abb 260, 261) 1909 stellte er im

„Salon d’Automne" aus, 1912 bei den „Ind^pendants" Seit dieser Ausstellung

1st Utnllo bekannt und geschatzt In geschlossenen Anstalten war er funfmal

zwischen 1910 und 1919 Auf den Panser Polizeibureaus ist er bekannt
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Dies emige Daten aus dem Leben des Landschafters Sein Roman laBt sich

bilhgenveise nach der Melodie des pauvre Lilian schreiben Andere weder
mogen, nacb Abbildungen sich onentierend, emfacb memen ein verspateter

Impressionist Nichts falscher!

Utnllo hat auf seine eigene Art die Veranderungen der franzosischen Malerei

mtbestimmt und erlebt, jedoch untheoretxsch und eben nur im Smne des

Malenschen, so daD dies schwer wahmehmbai ist Wie Lautrec blieb er gem
auf dem Montmartre, aber er saB nicht wie der graflicbe Kruppel in den Bars

und Ballhausem er besah sich StraOen und Hauser und kletterte hoher afs

Lautrec, dem der Weg zur Butte beschwerlich war Was Lautrec die Goulue,

Jane Avnl, Valentin le Desossd und Chocolat waren, das galten Utnllo die

Rue Saint Mane, die Place de Tertre Moulm de la Galette {Abb 255, i) und alle

Ecken, Platze und StraBen des Montmartre (Abb 257, i) Doch es 1st durchaus

falsch, Utnllo als Maler des Montmartre festzulegen Man moge sich seiner

wundervollen Kathedralen (wie Taf VI, Abb 255,2) ennnem, seiner Arbeiten

ausKorsika (Abb 258), dem Jura und so fort Lines 1st ^vunde^ba^ an Utnllo

wie er Hauser und StraOe baut Hienn unterscheidet er sich von jedera

Impressiomsten von Beginn an Utnllo selber nennt sich emen Maurer

Er baut auf der Untermalung die Hauser und StraBen auf, Fenster, Turen

selzt er em ,
von ihnen gebt er aus, um die Wande, das StraBenpflaster zu-

sammenzufugen und die Farbe zu stufen Ehe irgendwelche Merzkunstler

Oder Futunsten sich versuchten wcndete cr 1907 gelcgentbch erne Verbindung

von Gips und anderem Matenal an, die er nicht vemet, dem Bild uoDte er

erne geheimmsvoUe Stofflichkeit geben, aucb verband er die Olfarbe mit

Sand, wie dies bisweilen noch Braque tat, um die Farbe komiger zu machen

Besonders von Sammlem gesucbt smd die Landschaften semer weiBen

Zeit Die weiBen Kathedralen schimmem, und welche Farbigkeit bncht aus

seinem WeiBl Unmoglich, die farbige Abstufung emer Mauer Utnllos zu

beschreiben Diese Hauser und StraBen, getreubch abgebildet, zeigen Plnn-

tasie und emen femen, allerdings kaum neuen Lynsmus
Man hute sich, Utnllo init den Impressiomsten zusammenzmverfen Die

Wirkungen holt er gerade aus der Gleicbung der Lokalfarben hervor, er selbst

weiB sich seit 1907 vom EinfluB der Impressiomsten Pissarro und Sisley vbllig

frex, eine Sache, die dim ein kompetenter Mann, der Utnllo bewunderte,

bestatigt bat, nambch eben Pissarro Nach der rubmreidien weiBen Zeit,

wahrend der Utnllo Erhebhdies an Abstufung und gleichzeitiger Feste der

Farbe gelang, wo er obne irgendwelche Phantasmen verklarte Landschaften

malte, ging Utnllo zu emcm reichen Kolonsmus ubcr In diesen eiBen Bildem

erschimmerte WeiB den ..basso continue bestimmte das MaB der Farben

Spater verbirgt Utnllo den Tenor seiner Farbe, kaum eme Farbe herrscht

vor, veniebt smd sie alle Ich kenne aus dieser Zeit z B eine Darstellung

des Moulm de Sanois (Abb 260), die wie noch andere Bilder Utnllos furcht-

los neben vortreffliche Landschaften alter Meister gcstellt werden darf
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Wir verbergen nicht die Ungleichheit dcs Schaffens Utnllos, die gewissen-

lose Talscher locken konnte, oftcrs besiegt das Motivische die malensche

Deutung , die Fathdecke absorbiert nidit den allzu vorgefonntcn AnlaO, der

die Erfmdung notwcndig begrenzt, man bleibt allzusehr im Motiv stecken,

die formale Aktion des Kunstlers ist dann zu dunn , die BUder zeigen pitto-

reskes Fragment, da nur cm formaler Tcilvorgang durchgcfuhrt ist, die Bdd-

struktur allzusehr dem Motiv uberlasscn bbeb und passives Ermnern eher

lahmt Trotz des geschlossenen Motivs stehen mitunter Fragmente, das

Malensche beghch kaum den Inhalt.

Man darf vieUeicht sagen, daD die Stniktur in Utnllos Bildem allzu ge-

dachtmshait anmutet, das Portiatmafiige die malensche Frfindung beengt, so

daC die Natur dieses Malers wie tragisch uberfallene, vorbestimmte Fatalitat

erscheint Man verspurt kaum den Kampf zwischen Motiv und Imagination,

so ist Folge uberreizter Empfindsamkeit erne Geniahtat des Sachhchen, man

mag sich des wahnsinnigen Meryon ennnem Dieser Mensch, jedem Bhck ge

dffnet, widersteht nicht und laQt sich malend diirch das Motiv besiegen So

sind die Bilder des kranken UtriUo geradezu Niederlagen der menschlichen

Freiheit.undihreGewaltberuht m ehvas ivie Mangel an bestimmender Person

Gerade aus diesem Mangel, der bei Utnllo zur abbildenden Geniahtat wird

mogen ihm volkstumUchcr Ruhm dis breite WohlgefaUen der BOrger er-

wachsen sem An jeder Stelle tntt das Sachbchc hervor, und Form ist niit

gegebenen gegenstandhchen Teilen identisch So bedari es kaum formaler Be*

muhung, dieser Bilder froh zu werden Und doch bcruht diese Sachhchkeit

we bei Meryon auf nachgiebigcr Halluzmation des Kranken der\on den

Dingen ubemmnt ward und ivacSpott will es erscheinen, daB nur der Kranke

das „normale ‘ Bild dem Burger zu rotten vermochte, die vertraute „Wirkhch*

keit" durch den ubenvaltigenden Neuraslhemker weder entdeckt wurde der

das ubhche optische Exempel haltlos anerkennt und es angstlich befolgt Es

xst bezeichnend, daJ3 dieser Malcr kaum Lebendigcs darzustellen 'iv’agte, hier

hatte man den Kampf nut dem Objekt gegen den Anspruch personhcher Form

im wortlichsten Smne kaum vermeiden konnen Platzangstlich vcrschheDt

man sich in die Stadt, halt sich an Wanden und Treppengelandem, Natur

ist ihm, wenn von Architektur beherrscht, mbghch, die ihm den Bhck leitet

und stutzt Pedanterie des Kranken, der die ungesicherte Unordnung der

Natur kaum ertragt und ausKrankheit die gewisseGeometne bezirkterStadte

liebt Man ist prazis aus Schreck vor dem Wandelbaren, dem AUzureichen,

das die verengte Uberempfindsamkeit des Kranken zu sprengen droht Man

fluchtet m einsame StraCe, zu verstorbenen Kirchen, die kaum noch Gehause

gemeinsamen Wimders sind Man spxelt allein im Baukasten der Stadt nut

Wurfel, Rechteck, setzt Fenster ein, deckt Dacher und schheDt die Turen

Dieser Sensitive zeigt das Zweierlei von Kunstler imd Maler, zu diesem

genugt darstellende Sensibihtat, um Kunstler zu sem, muB man innere,

freie Form besitzen, die durch das nur malende Talent me beghchen wird
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So ist m Utnllo die farbige Sensibslitat starker als die von den Dmgen er-

borgte Form
Solcber Mangel an gestaltender Froheit setzt den antomatischen Wider-

stand gegen formale Revolte und freieSelbatheit, man senkt seme geangstjgte

Kraft m sicheres Abbilden, und der Kranke nahert sich dem stupid vvieder-

holenden Burger, der kaum formende Krafte besitzt , tragische Volkstumlich-

Leit Dies macht das Besondere UtnJloschen Ruhmes aus, den der ZoUner
Rousseau kaum gewmnen ^Yl^d

In diesem angstvoU SensiUven produztert Paris, das ihm m die Augen greift

das Objekt ^vird im Schwachen schopfensch Welch bitteren Smn gewinnt

hier das Schlagwort der neuen Sacblichkeit, die den Sauferqualend beheixscht

Hier brullen mcht sachsisch-florentinische Knause von links Dieser halluzi-

native Zwang, die Dmge nach ihrera Willen zu seben und abzubilden, scbafft

das Tragische, Hilflose der Bilder Utnllos, des Gefangenen vorgefoitnter

Schopfung, den die Dinge bestimmen und kopfen Aus bitterer Angst muS
man die Identitat von Person und Dmgen anerkennen, deren Gesicht man
nicht entnnnen kann
Darf ich noch einiges hinzufugen, das spateren Anekdotenschreibem er

wnscbt sein mag Em Teil der Bilder Utnllos ist nach Postkarten gemalt

Oft des Nachts bei einer klemen Petrolemnlampe in emer engen schlauch-

artigen Kammer oder irgendemem Hotelzimmerchen Utnllo verlaBt jetzt

kaum noch seme Wohnung, und so fertigt er l^ndscbaiten, die er me anders

als auf klemen, biUigen Ansichtspostkarten gesehen hat Picasso, der vxel des

Nachts malt, sagte einmal ..Ich brauche nicbt die Sonne, icb stehle nur das

Licht “ So bildet der Realist Utnllo die Landschaften Frankreichs



DER KUBISMUS

Im Schaifen Derams trafen wr andrangende Entscheidung, es erhob sich

die Frage, ob Gegenstande abgebildet werden sollen oder ein freier Bild-

gegenstand zu erfmden sei, ob Geschicbte der Form vanieiendes Wieder-

holen bedeute, wozu der Kunstler fatal venirteilt bleibe, Kunst ein ver-

heUigter Konservatmsmus und das schopfensche Moment von Begmn an

begrenzt sei Stellt Geschichte, als Kontmuum von Wiederholung gefaBt,

nicht die Schopfung m Frage — ist Kostbarkeit der Tradition nicht gerade

Rettimgsgurtel der Unschopfenschen> Wiederholung oder Erfmdung — man

wollte sich entscheiden Wo war eine Kultur, die zu selbstverstandlicher

Gberemkunft hatte verpHicbten konnen? Die Konventionen, die man besaB,

waren techmsche Angelegenheit der Spezialisten Was wollte all dies heiBen —
Gegenstande abbilden, es gab hierzu mcht em Gesetz, sondero, wenn man

genau hinsah, tausend verschiedene Mogbchkeiten Kimstgesetze waren nach-

tragUche Konstruktionen und galten kaum fur den nachsten Fall, sie naren

auf blinde Monotome der Schreiber zugeschmtten Wo fand man die gemhmten

Gesetze begrundet’ — weder im Lionardo noch un Poussm Kunstwerke

smd komplex empfangen, in langwiengem, zwischen Gedachtnis und Emeuen

pendelndem Experiment venvirklicht, das Verbergen der Itlethode gehort

geradezu zum’ Kunstwerk, so daB kaum emdeutige Gesetze auffmdbar smd,

zumal es das Kunstwerk kennzeichnet, daB es als Emzelnes voll gilt und

nicbts tJbergeordnetes semen hochsten Wert konkreter Geltung beruhrt Die

ganze Asthetik war vielleicht em verzweifelter Versuch, emer miBgluckten Art

sparliche Nahrung zu gewahren Ist Tradition der Kimst Wiederholung, so

beNvukt sie gleichzeitig nachahmende Verblodung Ist Kunst so heilig, daB sie

dauemd in ihren anerkannten Bestanden zu erhalten ist Man zuckte nicht, u enn

I^IiUionen getotet wurden, warum also Geschrei, wenn emmal Kunst m Frage

gestellt wirdl DaB Corot, Renoir oder Cezanne gute Bilder malten, weiB jeder

Dienstmann— oder kann eswissen bei notigem Einkommenundgenugend freier

Zeit Dock wie, wenn diese Dinge ernes Tages belanglos waren? Man halt dies

furverbrechensch,idiotischundfurSundeamheiligen GeistsamthcherReporter

Kunst wird von solchen angdmnmelt, die beziehungs- und hilflos frag-

wurdiger Autontat preisgegeben smd, wer sich emsthafter mit ihr beschaftigt,

kennt bei eimger Offenheit ihre oft geradezu kindische Wirkungslosigkeit,

so daB zu verwundem ist, wie erne Anzahl kraftiger Menschen von nicht

exoibitanter Dummheit immer nodi Kunst zu eizeugen versucht Im all-

gememen schatzt man Kunst, da soldie Wertung zu mchts bindet
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ilan ist aus einem t)bermaC von Alexandrmismus heraus der Geschichte

als Stetigkeit und pemiicher \S'iederholtmg mude geworden Geschichte und
Oberliefenmg leben von spninghaften Intervallen, kraft derer sich mdi\'i-

duale Gnippen gegen andere stellen , dieGberheferang ]eht nicht von peinhcher

,Nachahmung, dem Ahnhchen, sondem dem Gespanntsem des Verschiedenen,

das mit wachsendem Abstand verejnheitlicht ivird Anschauimg ist mcht
nur stabiles JIatenal ubergeordneter Krafte und Bezirke, denen sie umwandel-
bar zur \'’erfugung steht, mcht nur Gedachtms des Gegebenen, sondern m
der Kiinst, i\o sie zum Selbstandigen gesteigert ^\•l^d, %ersucht man sie, die

sonst der Reflexion als iviUig Um eranderlidies dienen soli, abzuandem, denn

hier ist jene selbst das produktu e Moment In die Anschauung v.ard schopfe-

n'^he Freiheit gelegt. und ihre kon\ entionelle Bestunmung, die sie zu dienen-

dem MiUel bequemt, ^vlrd durchbrochen Allerdmgs ~ dem Maler oder Bild-

hauer \erbrauchen sich Anschauung imd Fonnen rascher, da er sich hienn

selber zeigt und hienn sich sem schopfensdjes Tun bewegt So wird Malen

Oder Bdden notig zu Kntik an Anschauung, und dies Verbalten ist Reflexion,

ohne daB eigenthcheBegnffe auftreten mussen Smnhchkeit ist eben mcht das

beschiankt gleiche Matenal. das nur von begnfflicher Deutung urogewertet

Wild. Anschauung imd Sehen andem und \erbrauchen sich, und optische

Unzufnedenheit zinngt zur Abanderung, gleichgultig, ob die uberkommene

Anschauung hierbei auDer acht gelassen wud, denn mcht um Abbilden, sondem

Bilden geht es

Hier \md \on Angstlichen die Bamkade des festen, angebhch immer glei-

chen Gegenstandes ^ or das Bild genickt und durch erne Metaphysik des Starren

\erheihgt Was alles gedachtmsmaflig, vital Nutzhches i^ emviolmt, soli

gevrahrt bleiben.und allzn rasch drohtman mitdem Schlagwort ..Deformation",

sich angstigend, da sich die Folge der Nutzlichkeitsmomente im Bilderfassen

verfluchtigt Das peinlich Halbe des naturalisierenden Bildes zeigt iramer

auf den manmgfaltigeren Gegenstand hm, an dem das Abbild zum unzulang-

hchen Fragment verarmt Man ubersieht hierbei die notwendige Diskre-

panz ziviscben Gestalt und Gegenstand, die nur gemildert ist, nenn dem
Gegenstand bereits Bildwerte eingesehen smd und sitdi die Bildform allge-

memer Anschauung meder verbunden hat Die vorhandenen Gegenstands-

formen gelten, da sie im Taghchen als Handlungssignale, Reize und Znecke

dienen und so von alien benutzt werden, fur heihg und xmumganghch, \vie

jedes entschiedene Andersgestalten, so folgenchtig und notig es sem mag,

als fremdartig und unheilvoU abgelehnt ward Formerlebms ist gerade Kntik
am Gegenstand, die bis zu dessen Vermchtimg fuhren Lann Man zerSUt

nut dem Objekt als dem Trager der Kon\ entionen, dem Suggestionszentrum

geschichthch geivordener Form Damit Neues entstehe, ist mehr \onnoten als

mdi\’iduelles Stufen Wir \vissen, daB bewuflt oder geradehm die Frage des

Neuen von den meisten leichtfertig bejaht oder vemernt wird JIan kann

jeden Komplex der Dmge so lange begnffhch \ erallgememem, bis man zu
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emer Art GesetzmaCigkeit gelangt, zu emfachen, allgememen Elementcn

Es ist nut die Frage, ob dann, noch di« Etgenturaliche bewahrt blieb, au£

der anderen Seite krampfen sich unmbgliche Rebellen jeder Stunde an erne

Nuancen- oder Interpretationsverschicbung, die morgen unbeachtet eingeord-

net Oder vergessen ist Die Revolte — und oft die be^vuDte — ist Grundzug

heutiger Kunst gleichzeitig ist sie von Akademismus durchdrungen, der

bald Fanatismus des neuen Empfmdens, bald Reagieren gegen den zu schmalen

Komplex eigenen Erfmdens bezeugt Eine fast ubcrraschend logische Ab-

vandlung der Bildauffassung seit dem Tmpressionismus ist festzustellen

VonMotiv und Sensation geht es uber emVerbmden \onTektomk und Gegen

stand zur frei konzipierten Gestalt und bis zur Ausschaltung des Motivs Em
konsequenter Vorgang der leicht zur Behauptung geschichthcber Gesetz

maQigkeit verlockte Von der Sensation, der passiven Impression, die sich mit

emer Techmk begnugt die allerdmgs voll artistischer Willkur und wirklich

keitsfremder Optik steckt gelangt man zum freien Gestaltungsakt

Im ganzen Tneb ist erne Auflehnung gegen antike Auffassung welche die

Renaissance beherrscht zu spuren Man sucht neue Bindung und da man

rasch zu verbmdiicher Form gelangen will, kehren Verzagende oder Kompli

zierte immer wieder zum Alten zuruck Natur ist fast cm spezielles Phanoroen

geworden m dem immer dichtere RegelmaCigkeit voJlkomraenere Wieder

holung gefunden mrd Hiergcgen straubt man sich, umgeben von stadtisch

konstruktiver Kultur, von gestalteten und erfundenen Dingen Hiergegen

steht Natur konservativ, und die Landschaft ist idyllischer, lassiger Senti

mentabtat genahert Man entdeckt, daO der Gegenstand Knotenstation von

Funktionen ist, Ergebnis auch sub)ektiven Tuns, daB seme Starrheit vor allem

von sprachlicher Gewohnung beivu-kt ivird und von dem Wunsch, recht leichte

— das ist konforme — Handlungen zu ermoglichen
, also erne Angelegenheit

biologischen Gedachtnisses

Doch der Kimstler mil sich nicht im Gegebenen ausdrucken, er fordert

Gestalt, abgetrennt von deu manmgfachen Deutungen uberkommenen Gegen

standes So emchtet er m geschlossenem Bezirk den Bildkorper, abgesondert

vom irgendme deutbaren Gegenstand, gegen Wahmehmen stellt er subjek-

tive Schau Form ist mcht mehr Ausgleich oder Weglassen mderstrebender

Teile aufgenommenen Motivs, Ausgleich zeitlich getrermter Wahmehmungs
teile, sondem. Herrscbaft des sub3ekUven Aktes In ihm liegt, als dem Schop-

fenschen, das Entscheidende des Sehaktes imd so meidet man das Vorbestim

mende des Gegebenen Man venvechsele solch Subjektives mcht m:t anar

chischem Individuabsmus, denn gerade das Subjektive ist Trager von Ge

setzmaBigkeit wenn auch immer das Subjekt zunachst m entdeckender Lei

stung sie umzustoBen schemt Da man vom Subjektiven ausgeht, ist eine

Mehrzahl formalen Ausdrucks moglich ]e nachdem Elements als Ausgangs

punkt benutzt werden Dies subjdctive Schauen \vird zunachst kaum vom
Gegenstand durchbrochen, denn es handelt sich datum den Sebakt einheit
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lich innerhalb der Konzeption und soimt auch total verlaufen zu lassen

Der Vergleich nut dem -ttechselrejchen Gegenstand der WirUichkeit fallt

hier fort, Isobertheit imd somit Totalitat des Bildes werden gewahrt, da der

Vergleich mit dem Motiv unmoghch ist, denn man versucht mehr als farhiges

Deuten und anderes als Ausgleich oder Typisieren des Gegebenen So \vird

auch auf den Betrachter rein formal gewirkt Etwas anderes ist es, oh solches

Sehen allmahlich dem Gegenstand oder dieser subjekti\er Form angepaBt

ivird

Man bezeichnete solche Gestimratheit ofters als em Suchen nach einem

mystischen Absoluten, wahrcnd andere hier erne Leidenschaft abstrakten

Rechnens tadelten Das Seherlebnis, das hier geschildert uird, ist voUer

Prazision des subjektiven Bildens, das oft unkontrolliert erlebt Nvird Der
Weg vom Suhjekt zur Gestalt ist immittdbarer geuorden, da ein IConzep

tionsgegenstand gefunden ist, der vom Motiv kaum durchbrochen ist Man
bleibt lediglich innerhalb der Formbedingungen der Bildflache, der indm
duelle Gegenstand %vird dem Bildkorper geopfert, jedoch bleibt es mcht bei

emer Gegenstandsvemichtung, der Flucht vor der Mnemotedinik der Zisnli-

sation Oder des praktisch Notwendigen, sondem dies so oft voUgeheimniste

Sehen wxd Uargelegt, mdem Subjekt und Bild Konzeption und Venvirk

lichung mcht durch den Vergleich nut cmem bestimmenden Motiv getrennt

nerden Bildraum und ihm emgepaBter Bildkorper werden als Phanomen
fur sich beaibeitet Der Flachenbildkoiper \nrd gegen den konventiondlen

venmschten Gegenstand abgegrenzt Von emem Absoluten oder mystischer

Leere mag hier mcht gespiochen werden, wo gerade das subjektiv funktio-

nelle Sehen hervorgehoben ist und somit der Glaube an starre Ahgemeinheit

des Sebens geleugnet und der gesonderte Wukhchkeitscharakter des sub

jektiv Formalen herausgehoben ^vird Der Weg zieht also \on der Wahr
nehmung des Motxvs und dessen teclmischer Deutung, uberwuchemder Stih

sierung (van Gogh, Gaugum) uber den Ausgleich zwischen Tektonik und ge

schlossenem Gegenstand (Cezanne, Deram) zur unemgeschrankten Diktatur

des isoliert Bildformalen

Vorbedmgung zu diesem ist erne Anschauung die voUig aus dem Sehen

abgeleitet wird — mcht aus dessen Gegenstanden — , das eine normal geschlos

sene Raumauffassung vemuttelt, die allem durch die Bildmittel bedmgt ist

imd somit das vorstellende Sehen und den zweidimensionalen Flachencha-

rakter voraussetzt Man geht mcht von emem uberkommenen Sein aus

zumal 3ede Rekonstruktion vergeblich, die Deformation gerade durch natu

ralistisches Sehen bedmgt ist Man verzichtet auf Rekonstruktionen des

stets Veranderlichen, betont die Gestalhmg subjektiven Vorstellens, deutet

eigene Bewegungsvorstellungen, Verzicht auf Venfikation des Bildes beginnt,

und der Betrachter wird durch die Bildwxrkung gegen seme sonstige Erfah

rung isohert Das Wiedererkennen, also der Vergleich nut dem bekannten

Gegenstand, erhalt anderen Smn Man hat nur einen bildmaBigen Tisch oder
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Menschen vor sich Die Impressiomsten batten trotz ihrer ^vlrkllchkelts-

fremden flachigen Zerlegung die Gegenstandsfonnung stark dem ilotiv uber-

lassen Nun scheidet man zvvischen Gestalt und Gegenstand und sucht erne

Durchlvonstruktion vermittelst zweidimensionaler Anschauung in der die

Tiefenerfahrungen zu emem Nebeneinander flachig abgebrochener Gegenstands-

zeichen gestaltet warden Je starker die subjektive Bildanschauung differen-

ziert und durchgefuhrt wird, um so entschiedener entsteht em Bildkorper,

der die Erbschaft vermischten Sehens ausschliefit, um so starker wachst

iormaleWillkur an Man lehnt sidi gegen ublichesVermischen von Bildkorper

und Gegenstand auf GewiB smd Bildformen irgendwie im Gegenstand an-

gedeutet, dock werden sie verselbstandigt, so daB das Motiv im Bilde leise

mitklingt, denn nicht irgendein Moment, wie Licht Oder farbige Gliederung,

wird versucht, sondem erne umschlieBende Bildraumerfahrung, d h stnktes

Einordnen subjektiver Bewegungsvorstellungen m em Zweidimensionales

Nicht die Erregtheit durch die Bewegung der Dinge entscheidet, sondem

die Richtungsmanmgfaltigkeit des bewegten eigenen Sehens Statt emer

Gruppe bewegter Dinge gibt man die zweidimensionale Simultangruppe

eigener Bewegungsvorstellungen, wobei das Moment des stereometnschen

Tiefenkorpers, der Augentauschung, vermieden wird Das Bild sagt nur so-

viel uber Gegenstande aus, ivie sie zweidimensionale Gestalt enthalten d h

bildlormale Krafte Vielleicht setzt sich diese Konzeption durch, so daS

spater Gegenstand und Gestalt angenahert erscheinen Man begnuge sich,

daB der heutige von stadtischer Konstruktion erfullte Mensch, soweit er ent-

deckt, zunkchst die gegebenen Gebilde ausscheidet und damit die herkomm-

lichen Darstellungsmittel zerstort Die Trennung praktischer Wahmehtnung

von formalem Schauen ist Grundbedmgung der Kunst
Gegen die mannigfaltige Natur- und Gegenstandserfahrung stellt sich trotz

alien Beschreibens die wissenschafthche Forraulierung, d h das Betonen der

wiederkehrenden Momente, die unser Bedurfnis nach Stabihtat befnedigen

Dem entspncht em Hervorheben des subjektiv formalen Sehens, Wissen-

schaft beschrankt sich T,a auch mcht auf Beschreibetu soudem. hebt die sub-

jektiv wichtigen Elemente heraus und andert das Naturbild, indem es dies

den menschlichen Gestaltungskraften anpaGt Nicht die Natur braucht Phy-

sik Oder Geometric, sondem wir schaffen ein uns bequemes Schema, damit

jene uns eigenes Erlebnis sei und wir mit erweiterter Voraussicht handeln

konnen, mdem wir unsere Erfahning, die uns gemaBen Formen, gestalten

Auf der emen Seite wird Natur so zu einem gesetzmaBig vorbestimmten Me-

chamsmus, der kaum Freiheit verstattet, wic werden die Gefangenen der von

uns gefundenen Gesetze, auf der andem Seite mrd sie em subjektives Phano-

men, dessen Stetigkeit von der Tedinik der Gesetze mitbedmgt ist Neben

diese subjektive lionvention wird ein artistisches Phanomen von Bildgestalt

gesetzt, das uns gleichzeitig der Naturbestimmtheit auf Augenbbcke entreiBt,

indem wir das Ereigms subjektiver Schopfung bewuBt erleben Der Kubist
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wahlt aus der Erfahning die tatsachlichen Momente subjektiver, zweidunen-

sionaler Erfahrung er scheidet TastvorsteUungen oder Ennneningen aus und
gewinnt eine rorm die gesondert neben andem Erfahningsphanomenen be

steM War die Natur vor das Bdd gest^t worden so ziebt man sich bier auf

das Bild zuruck Man verzichtet zunachst im Gegensatz zum Wissenschaftler

auf Venfizierung das ist Beziehung zwischen Gestalt und Gegenstand, das

emzelne Bild gilt fur sich Kunst \vird hier nur subjektiv formale Aufgabe

Aufzeicbnen eigener Konzeption, ein asketisches Bekenntnis

Das gegebene Sein, die Natur, wird aus dem BildprozeB geschieden leise

klingt sie am Begmn und Ende, betont wird hingegen das subjektive Er-

lebnis die formale Vorstellung, die das Bild bestimmt Zeigt solcher Vor

gang Differenzieren von Natur und Kunst, von Allgemeinvorstellung und
Bildform^ Docb steckt m soldi subjektiven Prozessen, m denen sich das

spezifisch Menschhche — man mochte es das Lynsche nennen — ausspncht,

dermaGen GuUiges, daB es zu koUektiven Bildungen, zur Gruppe anreizt

Der Weg von Konzeption zur Gestalt wird kaum von Beobachtung durch-

brochen
,
Schilderung und Ahnlichkeit in denen sich der Kunstler der Natur

und ihrer intimen Beobachtung hingibt, fallen weg Erne Durchkonstruktion

wird versucht, in der stch die Teile ohne Rucksicht auf gegenstandliche Asso-

ziation auswagen, wie vorher em sdbstandiges, farbiges Gleichgewicht ge-

futiden war Dodi anderes uird versucht als farbiges Bewegen oder Teilen

der Bildflache erne voUige Gestaltung des dreidimensionalen Erlebens in

erne tektonisch zweidimensionale Konzeption unter Ausschaltung der Tiefen-

nachbildung, denn der Naturalismus folgte aus der Bildung des bildfremden

Tiefenerlebmsses, letzte Konsequenz war die plastische Malerei der Hoch-

renaissance, die fast korperhch Abtastbares wiederzugeben versuchte Der

Impressionist lehnte sich nut seiner techmschen Abkurzung bereits gegen

dies nachahmende Surrogat auf, bei den Kubisten finden wir tektonisches

Ghedein und Abbrechen des Gegenstandes zugunsten reinerer Flachenhaftig-

keit Die formale Konstruktion entfemt sich ganzlich vom Gegenstand als

orgamschem oder nutzbarem Objekt, zweifellos werden zunachst die ubhchen

notwendigen Bedurfnisse, die ]ede Durchbrcchung nachahmender Dberein-

kunft beschwert, enttauscht Jede Raumbildung schemt zunachst die dutch

das Leben bedingte Onentierung zu beunruhigen oder leise zu gefahrden,

die Voraussicht auf em gleiches Morgen wird bedroht und die Debenssicherheit

zunachst vermmdert Hieraus spncht Isoherung von"* Kunstler und Bild,

Folge ernes ]eden formalen Artismus Man liebt das Leben als Wiederholung,

als Tautologie, und wehrt sich gegen gennge Abanderungen Zumal mogen
neue Raumonentierungen, selbst nur zweidimensional — also gedachtnis-

mafiig bequem — ausgedruckt, beunruhigen, man kennt sich im Gewobnten
mcht aus und glaubt sich zunachst vennt Der bekannte Gegenstand ent-

halt die gewobnten Eigenschaften so daB man ihn fur die Kunst zu pn-

marer Geltung erhob, muhsam hatte man ihm Tiefe und lebendig freundliche
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Bewegtheit erarbeitet Mit den Kubisten beginnt die Einsicht, daB der Gegen-

stand, der dank seiner praktischen Anwendbarkeit vererbte Formsuggestionen

enthalt> dem sub3ektiven Seben unterwirfen werden musse und der zwei

diraensionalen Bildflache restlos anzupassen sei

Die Loslosung vom Dberkommenen bildet sich bei den Kubisten allmah-

bcb, je konsequenter das Flachentdctomsche durchgeiuhrt wurde, umsomdir
entfemte man sich vom gewobnten G^enstand, um so leiser klang dieser an

Hier erwies sicb die Grenze zwischen Stilisierung und Stil Die meisten be-

nutzten den Kubismus sentimental, erne empfundene Form (Expression)

wurde kubisch — fast paradox — verstrengt, man wollte kitschender Duselei

Geruste bauen, Literatur und Seelenbetneb soUten quademd monumenten

Solch literansches Vemuschen benihrt mcht die Malerei der Braque und

Picasso und vermag sie mcht zu kompromittieren

Der Sinn des Kubismus Verformung des dradmiensionalen Bewegungs*

erlebmsses in zweidimensionale Form, ohne daB die Tiefe oder die ModelUe-

ning lUusionstechmsch nachgebildet wird, wahrend die Tiefendimension, d h

die Bewegungsvorstellungen, und das Gesanlt des Ermnerungsfunktionalen

durchaus dargestellt werden, an die Stelle der bewegten Tiefenansicht, einer

zeitgedrangten Bewegungsvorstellung, tntt em Nebenemander zweidimensio

naler Formen, die dermaOen geordnet smd daB unter Beibehaltung der Grund

flache die konstniktiven Bildteile im Zweidimensionalen die verschiedenen

Ansichten ernes Korpers.semVolumen.ausgestalten und daB soimtdieEnnne

rungsdimension, die gerade dasVolumen festhalt, verformt wird, ohne daB die

Bildflache illusiomstisch durchbrochen wird Der Kubismus ist also gerade

dekorativer Omamentik entgegengesetzt, Fauves oder Expressiomsten vet-

allgememem oder abbilden die zweidimensionale Farbsensation unter Aus-

schaltung der raum- und korperbildenden Momente, man kommt von zwei-

dimensionaler Sensation zu zweidimensionaJer Darstellung, wahrend die Ku-

bisten gerade das Volumen nut flachenhaftem, jedoch mcht nacbahmendeni

Oder modellierendem Mittel verformen Fauves und Expressiomsten scheiden

lebendi^te Erlebnisse aus, sie stihsieren oder abbilden erne zu enge Sensa-

tion, der Kubist setzt den entscheidenden Raumerlebmssen erne volbge Fonn-

vorstellung entgegen Die schmale unmittelbare Sensation der Fauves weist

auf das volbge Slotiv zunick, der Kubismus gewinnt sich seme VoUigkeit

imd Unabbangigkeit, mdem die Erfahnmg durch umfassende Aquivalente

ausgescbaltet yard, hienn berubt seme bildkonstruktive Freiheit Man %vird

vom Motiv unabhangig, da man das Bestmunende zunachst, die raumbche,

gegenstandbildende Ermnerungsdimension, darstellt, von bier aus gibt man
dann Gegenstandsanweisungen, ohne m Naturabsmus zu geraten, da — das

Raumkonstruktive bleibt Voraussetzung des Gegenstandes — der Gegenstand

aus dem Raumstruktiven sicb bildet imd mcht jenes beherrscht Tiefe

Oder flachenbafte Ermnenmgsdiroension ist eben ein umfassendes Erlebnis,

das ivir derErfahnmg eigener Bewegung entschiedener als der TiefensuggestioA
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des emzelnen Motivs verdanken, diese Bewegungsvorstellung, deren erster

Leiter miser Korper, deren Signale und S3nnptome Gegenstande smd, wird

gemaB unserem Erleben zweidimensKmal gestaltet Da von emem autonomen
Flachenbild und dessen selbstandiger fonnaler Ordnung, jedoch nicht von
vorherrecbendem Motiv ausgegangen wird, setzt man an Stelle der abgebil-

deten Dmge und deren nutzorgamscher Eigenschaftsfolge das Nebeneinander

flacbenhafter Konzeption, das unsere dreidimensionalen Bewegimgsvor-

stellungenbewahrt, d h die Vorstellungen der zeitlicb getrennten Bewegungen
um den Gegenstand herum werden m em Nebenemander verdichtet, das die

Funktion bewahrt, mdem dies „Sunultane“ die verschiedenen entgegenge-

setzten Ansichten in erne freie zweidimeosionale Formfolge verarbeitet

So ist man von der impressiomstischen Vorherrschaft des Lichtes imd
Analyse der Farbe zur Raumdominante gedningen, dies Raumerleben ist

grundlegend Im allgememen wird die Tasterfahnmg zu emer Gegenstands

vorsteDung gesammelt, die erne groBe und verstandliche Zahl von Hand-
lungen gewahrt , letzteres ist mogbch wenn man die konstanten Eigenschaften

des Gegenstandes d h die haufigst angetroffenen Merkmale, verknupft, da

diese am haufigsten Erlebmsse und Handlungen auslosen werden Diese

oft und von vielen angetroffenen Merkmale, die auf verscbiedenartige Hand-

lungs- und Vorstellungsreihen bezogen werden konnen, geben die Vorstellung

ernes unabhangigen Gegenstandes, der, zumal er auch Merkmal der Hand-

lungen* anderer ist, sich von memen Erlebnissen freimacht So gelangt man
zum Glauben, diesen Gegenstand musse man als Unabanderliches abbilden

Scbon die Impressiomsten fuhrten erne Gegenstandsgenetik em und wahlten

geradezu willkurbcb das Licht, ein Funktionelles, als das Gegenstand-

bildende Damit war die Unabhangigkeit des Objekts zerstort, und dies

wurde Merkmal emer Sensation Die Kubisten konkretisieren die volumi-

nosen Bewegungsvorstellungen zu Gegenstanden, als6 die raumstruktiven

Momente werden zur Gegenstandbildung benutzt Das Seben ist somit ak-

tmert zugunsten des Sehenden, indem der Gegenstand zum Symptom des

Sehens d3manusiert wrd, der Raum wird gerade Aufgabe des subjektiven

Schaffens, d h er wd artistisch nut bildeigenen Mitteln erzeugt, und der

Gegenstand ist Ergebnis dieses Vorganges und wird nur im Verlauf der sub-

]ektiv funktionalen Schopfiing gewertet Dies subjektiv formaJe Erlebms ist

unmittelbares Ereignen und darum seltener kontrolbert als der ubbche ver-

selbstandigte und unfunktionelle Gegenstand der m naiver Isobening wahr-

genommen %vird Diese subjektive Tatigkeit wird naturgemaB zunebmend
bereichert, so daB ihr gegenstandbches Ergebnis spater starker venvoben er-

scheint, man gestaltet immer reichere Momente, so dafl em Ausgleich zwi-

schen subjektiver Vorstellung imd Gegenstand zustande zu kommen schemt

Der Kubismus ist Beispiel ernes subjektiven Reabsmus, d h die unnuttel-

bareren Erlebmsse des Subjekts, seme Raumvorstellungen werden zu Gegen-

standen individuabsiert, wir kontrolbcrten soldi subjektives Erlebms starker.
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wenn wr nicht von uns fort durch die Gegenstande hindurch in unsere Hand-

lung eilten, d h Gegenstande summansch als Handlungssignale, Mittel und

Zwecke erlebten Im Kubismus werden die konstruktiven Raummomente ge-

zeigt, wodurch Gegenstande bildmafiig, d i zvveidiraensional erzeugt werden

Man wendet hier vielleicht ein, man sahe nicht so, zunachst sieht man auch

nicht m Wirklichkeit rein optisch direkt, sondem verbmdet schnell mit

irgendeinem bekannten optischen Reiz erne sumnuerte Ennnervmgsvorstellung,

die den genetischen Reiz durch ein angebhch bleibendes und umfassendes

Bild verdeckt Wir verbergen uns, daB diese Gedachtnisvorstellung em Aus-

gleich zeithch wie optisch (qualitativ) verechiedener Handlungen ist und diese

Vorstellung von Dauer zu sein schemt, well sie als Latentes, Mechamsiertes

und ziemhch Unspezifisches — die Spezifikation erfolgt durch das Zusammen-

treffen der Ennnerungsvorstellung mit dem emzelnen Reiz — eher dem Funk-

tionellen nur beigemischt wurd Man sieht der Handlung zugewandt, und

in dies Sehen mengen sich Vorstellungen Empfmdungen Enrmeningen, vor

allem ist es durch praktische Momenta bestimmt Etwas anderes ist es je

doch wenn ein Gegenstand ak Zweidimensionales rem optisch vorgestellt

wird und m diese Konzeption die Ennneningsmomente des dreidimensionalen

Erlebens embezogen werden olme daB die Voraussetzung des Darstellens die

Flache, zugunsten einer Nachahmung ganzhch anders gearteten Erfahrens

durchbrochen wird Von Deformation kann nur sprechen, wer Nachahmung

fur Aufgabe der Kunst erklart und zugleich beweist, daB diese Nachahmung

erreichbar ist Dieser Mann mag sich befnedigt in Panoptiken ergehen und

das subjektive Erfinden verbieten Die Verschiedenheit kunstlenschen Sehens

und der undeutlichen — teils praktischen daneben wissenschafthchen —
Konvention, die man Natur nennt, ist offenbar, Kunst ist nur ein Phanomen

jedoch selbstandig neben jedem anderen und so auch neben anderen tJber-

einkunften, die gerade infolge der Selbstandigkeit der Kunst von dieser ab-

geandert werden VoUendete Nachahmung setzt stetig gleiche Bedmgungen

voraus Nachahmung als Tendenz, also Abbild, wird zweifellos erfolgreicher

vom photographischen Apparat gdeistet Sobald man jedoch die Darstellung

als formale Deutung bezeichnet ist kem Grund erkennbar, warum der Kubis

mus abgelehnt werden sollte, da er entscheidende Seherlebnisse darstellt

Der Kubist geht vom Urphanomen der Flache aus und will, unter moghchst

strenger Bewahrung ihrer Eigenschaften, Volumen, d h verschiedene Bewe-

gungsvorstellungen, wiedergebra, indem das vorgestellte Korperganze in ver-

schiedene Flachenteile formal zweckmaBig gebrochen wird Die Vorstellung

des Korperganzen entsteht zunachst aus der Erfahrung vom eigenen Korper

und dann aus emem Beziehen verschiedener optischer Erfahrungen auf ein

praktisches Moment namhch daB dies© verschiedenen Ansichten jeweils auf

gleiche Oder ahnhche Handlungen bezogen werden, abgesehen von den Hd*

fen anderer Sinneswerkzeuge und der veremheithchenden Sprache Die Vof-

stellung des Korperganzen ist also aus sprunghaft diskrepanten Handlungen
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gebildet die von zahlreichen optischen Momenten durchdningen smd Diese

diskrepanten Handlungen enthalten die Richtungs- und Te^ontraste, und
der Gegenstand wird aus einera Erlebnis verschiedener Ansichten Oder Be-
wegungsvorsteUungen gebildet, die ennneningsmaDig zu emem Ganzen ver

knupft werden Die verschiedenen Bewegimgsvorstellungen imd Bewegungs
kontraste werden flachenliaft gewahrt, indem die gegensatzreiche Vielheit

der Bewegun^vorstellungen, flachenhaft zerlegt, nebeneinander gesetzt und
durch die formale Venvandtschaft des Darstellungsmittels venchmolzen ^vird

Hiennit mag die fnihere Verwendung der Kuben gedeutet sem, die erne Form
embeit und gleichzeiUg einen Reichtum \on Richtungskontrasten gewahren

Fnihere Slittel zur Deutung des Volumens ^va^en Perspektive, Model

liening und varuerende Gruppe ilit der perspektivischen Darstellung macht
man sich von der Grundflache unabhangig, man will zeigen, we Natur voUer

Mathematik ist und jeder Punkt des Raumes harmomsch im Gesetz steht

Die Welt, die v?eit ausgeatmet mit Handlung erfuUt ist, \vird auf den nihenden

Beobachter bezogen, vor dem em geordneter Kosmos gebreitet begt Land

schaft und Pigur smd von emem nihenden Beobachter gesehen, der sich an

der Bewegung der Dmge ergotzt, die trotz eilendem Getnebe nicht verharren

der Gesetzm^igkeit entfliehen Die Malflache ^vlrd dem gesteigerten Korper-

und Weltengefuhl geopfert, em Lebensgefuhl, das zu harmomschero Redxs-

znus fuhrt Man gibt em Tiefenkontinuum, das geradlmig auf nihenden Acbsen

lauft, man berei^ert die veremheitlichte Tiefensicht des nihenden Beschauers

durch mannigfaltig bewegte Gruppe Die Ansichten ^echseln hier mfolge der

verschiedenen Bewegungen der Objekte imd gewahren durch die Bewegungs-

vananten, die Richtungs und Massenkontraste, im Tiefenraum ein rundes

Ganzes Der Kubist gibt statt emer memandergreifenden Gruppe gegenstand-

hcher Bewegung die Forraung der verschiedenen Bewegimgsvorstellungen des

Subjekts also erne subjektive Bewegungsgnippe Die Renaissance studierte

zunachst an der entdeckten Natur, so kam sie, vom Gegenstand gefuhrt, zur

lUusiomstiscben Perspektive Diese Welt ist statisch xmd voUer Geometne

Der Kubist greift entsprechend der subjektiveren Deutimg die konstanten

Formelemente des Sehprozesses heraus und gewinnt em durchaus funktio-

nelles Ergebnis Im perspektivischen Bild ward gegenstandliche Bewegung

m emem statisch nihenden System bei geradlmigem Tiefenkontmuum gegeben,

im kubistischen subjektive Bewegungsvorstellungen m flachigem Nebenem-
ander das von verschieden laufenden Acbsen, die em Volumen umschreiben

bestimmt ist Klar ist, daB bei emer so durchgreifenden Anderung die alte

Proportxonslehre mcht mehr anwendbar war
Dem heutigen Kunstler ist kaum em be\va3tigtes Stuck Architektur geboten

er bleibtim Konstruktiven und erarbeitet selber die tektomsche Voraussetzung

die Bildflache Der Renaissancekunstler erganzt gebaute Tektomk durch em
reich mdividualisierendes Bild, durch immer bewegtere ModeUiening Der

Kubist schafft die konstruktiv en Voraussetzungen selbst im Bilde man konnte
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fast sagen, er nimmt die Bewegung, in der man Architektur genieBt, m das

Bild hinein, und statt der Illusion, der Erschaffung nachgeahmter, mit der

Natur nvalisierender Dmge, tntt erne Kraft auf, geeignet, VoUigkeit des

Fonnalen zu verburgen, indem an Stelle beschreibender Fulle konstruktiver

und d5niamischer Reichtiun tntt

In der Renaissancekunst auBerte sich Drang nach Eroberung des Natur

ganzen Heute verdrangt man das Beschreiben zugunsten des Fonnerfmdens,

Abkurzen des Gegenstandlichen und Verstarkung subjektivfunktionalerEm

bildung bezeichnen diese Stromung Man will nun vielwendiges Volumen

flachig deuten, und so gelangt man notwendig zu emer Mehrheit von Blick-

punkten und Achsen und gleichzeitig zu emem Aufteilen des Gegenstandes

Die verschiedenen Ansichten, deren Gesamt Volumen ausmacht, werden in

em Nebenemander von Flachen geordnet das von den entscheidenden Be-

wegungsvorstellungen das enthalt, was flachig wiedergegeben werden kann

So wird die Dynamik der Bewegungen die uns umfassende Vorstellung ver-

schaffen, nicht ausgeschaltet Von den Ansichten wird gegeben, was flachig

ubersetzbar ist, und ]ene werden dutch teilweise Anwendung emheitlicher

Formteile (wie fruher der impressionistische Farbfleck) venvoben Nicht

der Kub entschied den Kubismus aber er war em Mittel, das zu Beginn

einheitliche Fonnfolge gewahrte, vor allem die hauptsachlichen Richtungen

enthielt Diese Bildteile beglichen sich wie fruher die Komplementarfarben

Entscheidend ist, daB der funktionale Reichtum der Bewegungsvorstellungen

flachig verarbeitet wird und statt ernes zur Ruhe verstarrten Momentes em

Gleichgewicht der Teile des flachigen Ablaufs gewonnen wird Die Verbmdung

der verschiedenen Ansichten ist konstniktiv, d h durch selbstandige formale

Vorstellung, bedingt die mcht an den Formverlauf des vermischten Nutzob-

jekts gebunden ist Es ist entscheidend, daB die kubistische Gestaltung das

Dreidimensionale der Gegenstande, das man Ennnerungsdimension nennen

konnte, faBt und trotzdem der Flache treu bleibt, es werden die Mannig-

faltigkeit und die Kontraste der Achsen des sich bewegenden Betrachteis

verwertet, doch gleichzeitig Modelberung vermieden, indem die Folge der Be-

wegungsvorstfiUungen, d h die Vorstellung eines modelberten Gegenstandes

in flachige Teile gebiochen wird In diesem Abbrechen des gewobnten Gegen-

standes ist mederum die Methode des Abkurzens festzustellen, welche die

Impressionisten erfolgreich anwenden Doch jetzt werden statt farbiger Dif-

ferenz die verschieden gelagerten Raurazeichen flachig dargestellt, man gibt

das Nebenemander von Ansichten, die in zeitlicher Folge erfaBt wurden Der

Kubist gibt die Teile ivieder, welche dreidunensionales Erfahren ermoglichen,

also im Gegensatz zu den kolonstisdien Fauves das pnmar Gegenstandbildende

Die subjektive Formverbmdung mag tadeln, wer m Kunst bestenfalls gelmd

harmonierende Verschonerung sieht, man mag das Emseitige — vielleicht

Pnmitive — subjektiver Konstruktion offen zeigen Man bedenke, daB in

solchem Abgrenzen em Behaupten des Jlenschen gegen das Allesmogliche
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steckt, jedes Bild kunsthche Isoherung enthalt und das Konstruktive als das
personlich Schopfensche tind Umbildende emmal der passiv gelehngen Kadi-
giebigkeit des Beschreibens das die unvermeidLche imd halbe Umstellung

angstlich verbergend embezieht, enfg^cngestellt uerden muCte Im Kubis
mus wird Kunst \on einer umnssenerv Formvorstdlung aus erarbeitet die,

emmal aufgestellt, Bild und Gestalt bestimmt, ohne daO jene noch vom Gegen
stand erheblich unterbrochen avird Seme Fnxchtbarkeit bewies der Kubis-

mus, da es gelang, immcr reichere Gegenstandsv orstellungcn zu bilden Eine

Doktrm ist der Kubismus nicht, jedoch erne Anschauung, die vielleicht nicht

im ersten Anhieb gegen optische Obereinkunft durchgesetzt ivard, deren erste

Gestalter \aelleicht crmuden mogen, die aber, emmal zur Aufgabe gestcllt,

immer waeder auftauchen ^vard, da m ihr tatsachbche Krafte des Sehens neu

gewesen wnirden, die allzulange bei zu emfachen und dekorativen Fonnschemen
\ emachlassigt avurden, zvseifeilos hat der Kubismus diese BcquemUchkcit

oder Ermudung des Sehens beendet Man hat den Kubismus des ofteren

getadclt, cr sei avenig anderes als mathematisierender Dflettantismus, in der

Jlathcmatik geht es um GroQenbestunmung m jenem um Sichtbarmacbung

erfundener Raumformen Dies wird dadurcb bezeugi, daB das kubistische

Bild sich allmahlich von der Konvention cntfcmtc Die Technik der Kubcn
bedeutet in der Herausbildung dteser Anschauung nur Durcbgang, sie ent-

hieltcn die hauptsaclilicben Wmkel und Lagcn, man konnte sich \on der

Stilisicning zur durchgangigen Anschauung, cinem volhgcrcn Raurabild, rotten

Es lag den Kubistcn lucht daran, dntte Dimensionen nachzuahmen, son-

dem ‘sie bildgemaO auszudrucken, danim mrd der Gegenstand, A\enn tau-

sdiende Suggestion beginnen will, abgcbrochen, man folgt emer Vorstellung,

die der Fliche nicht dem orgamschen Dmg angepaBt ist, man gibt kerne

Nutzlichkeitsuite sondem bildgemaBe ireie Formfolgc "Man vcmeint den

Gegenstand zugunsten emer Bildanschauung, ghedert und bncht ab, i\cnn

falsche Plastizitat, Tastermnerung, droht Aus den Kontrasten dcr simul-

tanen Flachen, nelche Bewegungs\orstellungen integneren, ergibt sich die

Spannung, die Volumen erzeugt Diese bcreicherte Raumvorstellung muBte

durch strenge Formen beghchen, die Bfldcmheit betont warden Die \er-

starkte \6Uigere Gegenstandsv orstcUung viard durdi Benutzen der Lokal-

tone bcwirkt, die glucklich das KonstnikUve einschranken Jc funktionaler

die Dmge aufgcfaDt vserden, um so starkerc Prazision der Farbc ist erfordcr

hch Im kubistischen Bild gestallet man die Bewegungsvorstellungen, die

Volumen erzeugen, durch sclbstandigcs Nebencmandcr Dies jcdoch ist rein

formal und durdiaus vom „Simultan6 des Delaunay odcr der Futuristen

2U trennen Das des ersteren ist dckorativ farbiges Verschmelzen emer Anek-

dotc, das der letzteren literansches P^ diologisieren
,
beide bediencn sich emer

Art kinematographischer Tedmik
Das formale Ncbenemander der Kubistcn ist nicht anekdotisch, kem Aer-

schmclzcn gcgcnstandlicher Ereignissc, sondern em Zusammenfassen der Mo*



mente, das uns erne voUigere Stcht der Gegenstande zeigt, mdem die ent-

scheidenden Stationen iinseres Sehens zum Bild zusammengezogen warden

Man mag dies Zusammenziehen der Zeit als nnljonventionell ablehnen,

doch bedenke man, daB Dmge und Menschen zeitlich gelost und differen-

ziert waren, also die Dauer, die Ausschaltung des Zeitfunktionalen, ver-

starkt werden mufite, woUte man mcht uberhaupt auf Bilder verzichten

j.Simultane" ist Verstarkung und Bereichening des Gedachtmsses, damit

differenziertere Funktion vorgestellt und gesehen werde Gegen dies

„Simultane'' spncht ubliche Tragheit, das beliebte MaB der klemsten An
strengung, fur em Sichdurchsetzen die bezeichnete Oberbbckbarkeit und

Verkurzung der Fimktion Man darf sagen, daB von emer formalen Kon-

struktion aus in diesem Fall die Anschauung der Realitat und somit Wirk-

bchkeit verstarkt wurde Die Komplizterung der Sicht, die der Kubismus

gegeben hat, schemt durch den Bildaufbau, durch einfachere Flachen, be-

glichen zu sein

Unter dem EmfluD des Platomsmus, der Neigung, Form der Dauer gleich-

zustellen, ivurden fur das konstniktive Bild die gleitenden Teile der Funktion

und eben diese ausgeschaltet der Kubist bewahrt mit Hilfe semes ,
Sunul-

tan^s" wertvoUe Momente ennnemden Voretellens, das Konstniktive wird

elastisch und bereichert Erne zeitgemaBe Umbildung der Formvorst^ung

wurde hier geboten, die, seelisch bedugt, imabhangig von wissenscbafthchen

Strebungen und vor diesen auftrat Form wird im „Simultane'‘ als Einheit

zeitlich differenzierten Tuns erfaBt, zu glauben, das eigenthch Funktionelle

sei dargestellt, ist Unsmn, den anzustreben den Futunsten verblieb ,
nur der

Vorstellungsausschnitt ist erweitert, vora Kubismus fuhrt der Weg mcht zu

gegenstandsloser Kunst, und wenn solche Kunstler den Kubismus annefen, so

aus MiBverstehen Kubistische Bilder stehen im Bezirk gegenstandhcher Vor-

stellung und bereichem diese trotz subjektiver Haltung Deuteten die Impres

sionisten den Gegenstand als Sensation, so die Kubisten als funktionale Form-

vorstellung, die konstruktiv frei behandelt wird, da man Momente der Sichten

folge wahlt und verwertet Loste man fruher das Motiv in em Spiel der Farb

flecke, um die Sensation festzuhalten, so setzt man die Vorstellungen, die

Volumen ergeben, m konstruktiv gleichzeitige Beziehung Der Farbfleck ist

nicbt wemger ..abstrakt" als die Teile des „Simultands‘* Auch die farbige

Zerlegung der Impressionisten uberschreitet das „naiv'' sumimerende Sehen,

diesErgebms vieUalhgerAnpassimg Hier wie dort ist die klassische Konzeption

des dauernden, fertigen Gegenstandes aufgegeben — das subjektiv Funktionale

%vird dargestellt Vor dem impressiomstiKdien Bild vollzieht der Betrachter

die Synthese der Teile, im kubistischen ist ihm Synthese geboten, die er dann

ivieder analytisch zergbedert, bis man die neue Konzeption versteht Solch

bereichemde Abanderung des Voretellens ist erlaubt Wichtig bleibt, daB der

Kunstler seme bewegte Vorstellung nidit m der Geste der Objekte, sondem

m der flachenhaften Bmdung freier Formen sucht
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Als man das kubistisciie Bild herausholte, wuxdc vor allem das Raum-
struktive betont, und man reagierle bewtiBt gegen kolonstische Emseitigkeit

der Fanves Man deutete Lokalfaxbe an Farbe nnd Licbt behenschten mcht
mehr das Bdd, sondem ^vurden der Formvorstellung untergeordnet, diese

zum Gegenstand zu veremzelnen, half Lokalfarbe, m ahnbdhem Smn ver-

^vandte man besonders ausgeformte Motivteile, Schnft oder Schallocher \on
Geigen, die, bereits der Flache angepaBt, vorgefunden warden
Der Kubismus gab abgeanderte Formvorstellung, man mag fragen, ob

diese einmal Obereinkunft wird, oder das kubistische Bild Spezialfall bleibt

Es bangt dies v.ohl davon ab, ob der Betrachter sicb der neuen Sicht anpaSt

Ein gewisser Gegensatz zwischen ubbcbem and kubistischem Sehen besteht

noch Die fuhrenden Kubisten verstanden es, ibieFonnvorstdlung \vachsend

zu bereichem, so dafl ihre Form immer volbgere Gegenstandbcbkeit erzeugte

Doch feblte energische Nacbfolge, imd vorlaufig zeigt die junge Generation

eher geschmackvoUe Mudigkeit, Zweifel an Revolte und Neigung, m das

Gewesene zuruckzusinken Wir kdimen noch mcht sagen, ob der Kneg den

Schwung der Modeme zunacbst zerschossen hat, und wann wieder voraus-

setzungslose Kuhnhat noch einmal b^pimt

PABLO RUIZ PICASSO

Geboren am 24 Oktober 1881 zu Malaga Koznmt als Kind nach Barce<

Iona, wo sem Vater, em Maler, Akadermedir^tor geworden war

1892 Fniheste Bilder, darunter zwei Bildnisse semer Eltem

1900 Pans

1901—1903 Blaue Penode Tbemen Caf^, StraBe, Bildnisse (Abb 262,

263, Tafd VII)

1903—1905 ,,Die Gaukler
'*

1906 Rosa Penode

1907 „Negroide‘‘ Penode (Abb 266)

1908/9 Beginn des Kubismus (Abb 267 ff)

Em Maler, mcht festzulegen, der noch immer seinem Kntiker sich entzog,

Proteus Trotz alien Kundgebungen sehr strebsamer Junglmge, die Gleich-

gultigkeit gegen Kunst als letzten Gememplatz im Munde fuhrten — der

SpieBer ivar kemeswegs emtaunt, da er nut jeder Geste und platzendem Atem
deren Uberflussigkeit beiieist — emer, der das Unzulanghche jeder Form —
sie lebt von der Beschranktheit — versteht Seme Stationen mbgen m zuanzig

Jahren Nuancen sem — heute spncht man von Stilwandlung — , die man
durch rationales Erklaren verbindea will Picasso 1st menschlich reich , erm oB
stch zu uberraschen Verkalkte rufcn hier Kmff und Mache, also man ivare

verpfhchtet, auf zusammengebrochenem Stuhl kleben zu bleiben Moralische

sehen den „Charakter*‘ m Gefahr — Einheitlichkeitsmuffel Jfan 1st dies,

jenes und eimges m Querung, woher soUte emer heute bmdende Ubcrem
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kunft beziehen ’ Doch nicht vom Unterdemstrich der Wissenden ? Man schatzt

den emen Ton , \vie der Junge pfiff, soli als Greis er murmeln
,
gleichen Rhyth-

mus, doch reifer, moUiger Was man als Katastrophe beschimpft oder be

]ubelt, wird den Spateren fur stiUes Gleiten gelten und auf tausend recht be-

hannte Dmge bezogen werden, vielleicht auch als Abnormitat, vergessen

hier und da belachelt Das hangt mcht von der Starke des Talents ab, man

weiB nicht, welche Aussichten man haben wird mit diesen aufruhrenschen

Kunsten, oh sie dauemd eingepaBt werden

Subjektive Kunst — also erne von konstruktiver WiUkur erfuUte Kunst —
ist in gewissem Sinne abgetrennte Wirkhchkeit fur sich Picasso kennt die

Moghchkeit vielfacher Losungen, fast mochte man sagen, er ironisiert immer

wieder angebhch endgultige Form, es lockte ihn, iromsch erfmdend zu zeigen,

wie begrenzt ] ede Losung ist, und wie sie trotz aller Totahtat selbst auf \\ eitere

Bildung — ]a ihren Gegensatz — bmweist Ironisches Drama, da Formen,

von erfmdenschem Geiste gepruft, ihr Fragmenthaftes eingestehen und

schmerzhaft rasch erledigt ihrer selbst spotten Gerade die konstruktive

Kunst gewahit infolge ihrer Isohertheit ein bedeutendes MaB von Freiheit

Picasso malt schon als Kind Mit zwolf Jahren portratiert er die Eltem,

Tempo steckt dann und viel Geschick In Pans beginnt er Arrae zu malen,

kompakt als Malerev, in der Haltung sentimental
,
fast Tendenzkunst Manmag

Lautrec anrufen, doch dieser gab sicb distanzierter, uberlegener Schon eckt

etwas flacher Kontur in seiner „BugIenn" (Tafel VII). dem ..Biertnnker",

dem unteremahrten „Suppenesser*‘ Flachenteilung beginnt, mchts verrat

impressiomstischen EinfluB Man drangt zur Komposition, so malt er 1903

„Die Suppe", 1904 ,,Die zusammengekauerten Gaukler", beidemal Mutter

und Kind Diese Bilder smd vom Blau beherrscht Man mag vielleicht an

Picassos groBe Figurenbilder nach dem Kneg denken Noch 1st man gefuhl

sam, gibt Geste und lebt etwas m den stiUen Allegonen der Symbolisten

Alles 1st auf das Sentiment der Figur gesetzt, Suppenteller, Absmthglas

werden symbolhaft benutzt Etwas spanisches Pathos Trotzdem, Instmkt

iur Foth uhemscht Aus dem Rubrsttick kenuat man ear rf/i’en der

Harlekine Nicht der zierensche blasierte Pierrot des Beardsley, mcht weiBge-

schminkteMaske ernes ermudeten Snobs zwischen Spitzenruschen, sondem arme

Teufel, blaD von dunnem Blau, still in grauem Ton und abgezehrt zu mattem

Rosa (Abb 264,265) Cezanne maIteim„Mardi-Gras‘‘ Pierrot und Harlekm wie

Apfel und Banane, Menschen als StiUeben Picasso gibt dunnflachige Korper

mit still gleitendem Kontur, Lynk Spater werden von neuem diese Gestalten

behandelt, unsentimental, ohne Tendenz (Abb 279, 280, 293, Tafel VIII)

1907 • Aufbruch in den Kubismus Man hat diese Zeit als ,.negroide Penode'

'

bezeichnet und woUte damit den Versuch zur flachenhaften Darstellung

des Kubischen geographisch motivieren Picasso lehnt den Hinweis auf

Negerkunst ab „J'en connais pas". Absclued von der Symmetne, man

gibt Gestalt, m Flachen geteilt, deren Kontraste durch Helldunkel heraus*



geschliffen werden (Abb 266) Nodi scharfer meidet man Kolonsmus, be-

schrankt Farbe auf Grau und Braun Die Flache \vird nur allmahbch gewonnen
Picassos Stationen folgen nun merkwurdig konsequent Er versucht die groQe

Eigur Naturgegebenes wrd auf emfiche Gebilde zuruckgefuhrt Apolli-

naire nannte solches ,,instinktiven Kubismus", dieser beherrscht zweifellos

den gioBeren Teil heutiger Malerei Em tektonischcs Pathos, das alle fortnB,

die Cdzanne m sich aufgenoramen liatten Man baut Akte aus emfachen Teilen,

die mit Hell imd Dunkel eckig gegenemander stoCen Die Jahre 1908 und

1909 bnngen solche Akte und Kopfe (Abb 266, 267, 268) Aus der C^zanne-

schen Jlodellierung 1st Spiel von Flecken und reliefierten Korpem geuorden,

der Maler emt wechsclnde Achsen und Blickpunkte, doch die Form der Akte,

der Kbpfe baut sich zusammen Das Volumen und die Kontraste der Teile

sind verstarkt Wenn man Landschaften make, muDte Arcbitektur da sem,

schleimiger Absdued von der Sentimentalitat des nachgebildeten Motivs

Man soUte entscheiden mechanische Nachahmung Oder freie Schopfung,

Wiederholung oder Erfmden, also mehr als nur Artistisches wurde befragt,

eine sehr menschliche Angelegenheit uiirde entschieden Die Vormanner

haben behauptet — Kunst set besonders Losung techmscher Probleme, hierauf

moge man sich beschranken, doch keiner bestimmte, wo Techmk endet; ob

beim Virtuosen, der Wachsfigur oder der Umbddung Im Jahre 1909 schafft

Picasso cine Plastik, den Bronzekopf (Abb 270) Masse \vird m Bewegung

gesetzt, man beginnt die Flacbe zugunsten dreidimensionaler TeilkSrper mog-

lichst auszuschalten Wer alles war weder von diesem Stuck beemfluCtl

Ennnem wr an Bocaoni, semen MManti in Beviegung" oder Archipenkos

„Plafond'‘ In das gleiche Jahr stellt Picasso den ersten Versuch von Skulpto-

malerei Archipenko, sem geschmeidiger Schatten, benutzt diese Anregung

spater (Abb 544!! ), nachdem Picasso 1913 em bemaltes Relief gezeigt hatte

,
Gitarre und Flasche'k Im gleichen Jahr malt er im spanischen Horta die

Hauser und Fabnk Die Villen C&annes steigen an, die Sequenz der Kuben
von. Gardanne In Picassos Hortabildem steht Abschied von der Landschaft^

vom Gegebenen Licht dient, um geometnsche Formen — Wurfel, Rechteck —
gegenemander zu stellen Dreidimensionales begmnt aus Flachen zusammen-

gebaut zu werden, Licht 1st tektonisches Mittel Braque hatte nut solcher

Auffassung wohl begonnen, da er das „Haus m I'Estaque" malte (1908).

Die Frage der Pnontat 1st smnlos, wchtig bleiben die Ergebnisse Abschied

von der Landschaft und ihrem Abbild, Durchzwingen ernes Subjektiven,

das dem Raumausdruck naher, unnuttelbarer als dem Motiv zustrebt, die

Distanz zur Natur wird vergroBert zugunsten des menschlich Unmittelbareren

Es begmnt die Zeit der Piguren, StiUeben Braque bnngt die Musikmstru-
mente (Abb 301 ff ) Diese Kimst vor dem Kneg legt Tempo em we me mehr
spater In den Jahren 1908—1914 wird das gesamte Repertoire vorbereitet,

es 1st die stiUe Zeit angespannten Erfmdens, da man Histone, gegebene

Malerei, Raumformen und Techmk ablehnt, um des Neuen wilien sie zu
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opfem sich entschlieGt In den Jahren 1911 und 1912 entsteht der „Kopf
des Dichters" wobei der Kamm der Anstreicher zum Wellen des Haars ver-

wandt "wird (Braqne hat diese Technik von der Dekorationsmalerei gebracht,

Sevenni und die Futunsten tneben es zur Verwendung der Dmge selbst —
Haare usw —)

Picasso und Braque beenden, was man bisher Portrat nannte

Figur und Portrat gelten ihnen als raumlich ausdrucksvoUes Kalligramm,

uber die Sentimentalitat des individuellen Motivs siegt das Raumbild, we
fruher die Handschnft uber das Orgamsche Nicht der Mensch wird zum
Raum, sondem erne Anschauung wird vennenschlicht, vereinzelt Die Fu-

tunsten, welche larmend banalisierten, zogen den praktiscben SchluB, plaka-

tierten Aphonsmus Kampf gegen die Erotik, den Akt, diese Leute sahen den

praktischen Inhalt, das populare Manifest

Von den Figurenbildem hebe ich heraus „Mann nut Klannette „Frau mit

Laute** {Abb 269), „Der Dichter * (Abb 273), „Kahnweilers Portrat", „Der

Kopf" (bei Flemming),
, .Buffalo Bill", „Mann mit Mandoline", ,

Der Torero"

Erne visuell geistige Leidenschaft wird g^en bequeme tJbereinkunft, die man
dreist Natur nennt, gestellt, em denkendes Schauen isoliert sich gegen uber-

kommene Bildauffassung Diese Bilder soUen als konsequente eigene Bildung

gesehen werden
,
Gestalt als t^tonisches FlachenkaUigramm, vielfaltig gebaut

Die durch konventionelle Realitat mcht durchbrochene Darstellung ernes Bild-

gegenstandes, der nichts nut dem Realen gemein hat, der Ausdruck ernes

Jormalen Zustandes, wird hoher gewertet als Veniiziening auf lebende Person

Wenn das Wirkliche benutzt wird, so als gegensatzhches Zeichen im bild

struktiven Formgefuge Ich glaube, diese Stucke sind die erhebhchsten imd

charaktenstischsten Figurenbilder unserer Zeit Picasso hielt damals — bis 1913

— seme Bilder in Braun und Grau , die Flachen werden durch kontrastierendes

Helldunkel gegenemander gesetzt, um das Forraspiel zu verstarken

In den Jahren 1910—1912 entstehen zahlreiche StiHeben, oft malt Picasso

wie Braque Musikinstrumente (Abb 271 , vgl Abb 282 ff
)

Die Formen werden

flachig zerlegt, die helle Farbe des Violmholzes kundet kolonstische Haltung

Dmge, die man virtuos zerlegt und der Flache anpaBt, gleichsam noch emmal

erfmdet Im Jahre 1914 smd wohl Zwchnungen und Aquarelle von besonderer

Bedeutung Man gibt die anmodellierten Flachen auf, will nur letzte Struk-

tur ganz flachig zeigen Picasso und Braque batten schon 1912 die Kalh-

graphie ihrer Bilder durch Buchstaben hereichert (Abb 272 ,
vgl Abb 301)

Nun begmnt man m die Bilder Zeitungsausschmtte und Tapetenmuster zu

kleben (vgl Abb 302, 2) Nachahmer miBverstanden auch dies literansch oder

zum Witz , man meggendorferte, gab statt des Dekors Erlauterung oder Pomte

Im Emfugen nachgebildeter oder tatsachlicher Dmge, die vielleicht dem Kon-

struktiven entgegnen, ist wohl der Begum des Vensmus zu sehen In die Zeich-

nimgen klebt man Zeitungen, Tapeten, farbige Papiere als gefonnte Flachen,

die farbig wirken (Abb 275) , die Lettem beleben wie Pinselauftrag oder Kom
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Man hat begoimen Farbe starker zu verwenden Vom Jahre 1914 kennt man
noch die bemalte Bronze „Das Ahsmthglas" (Abb 276) Nun kommen die

Jahre des kolonstischen Kubismus, da Picasso die Teile farbig abgrenzt, mit
farbigen Flecken, Schraffur usw die Flachen belebt, da die Verfonnung des

Volumens durch farbige Kontraste gcklart wird Auf der emen Seite die

StiUeben, die v.ohl in den Folgen der „Tvsche mit StiUeben", der „Tische vor

dem Fenster" und der „Tische vor dem Balkon" gipfeln (Abb 282, 283),

auf der andem Seite die Figuren, unter denen „Kartenspieler“ (1914)

„Frau‘' (1914), die ..Pierrots'* von 1918 (Abb 279, 280, Tafel VIII) auDer-

ordentliche Leistungen sind In den StiUeben 1st das kubistische Mittel der-

maBen elastisch geworden, daB Picasso nut ihm „das Wirkliche", den Gegcn-

stand, in voUer Gbersetzung gibt Vom „Kartenspieler“ und der „Frdu“

stammt wohl „Die Badende'* (1915) des flinken Archipenko mitsamt ihrem

Kolont. Den Figurenbildem stehen rache StiUeben gegenuber, meist In

strumente, Tabakstasche mit Pleife, farbig geometnsches KaUigramm Picasso

varuert technisch und formal unermudhch seme Themen, bis Stucke von tat-

sachhcher Meisterschaft gehngen

1917/18 entstdit das unvoUendete Portrat seiner Frau (Abb 278) und das

von Madame R Diesen Stuckea folgen die groBen Figurenbilder (Abb 288,

289), denen eine Kopie nach Corot vorausgeht Picasso, der kluge, begreift

die Grenzen jeden Stils, er iviU zeigen, daB er von kemer Manier abhangt,

erne jede bewaltigt Man hat hier von Ingnsmus, dann wieder vom EinfluB

des Barock gesprochen Zweifellos bat Picasso mit diesen Arbeiten die Re-

aktion gegen den Kubismus und die Umkehr zum Klassizismus eingeleitet

Vielleicht woUte er zeigen, daC erne Melhode ihm zu eng sei, daB sie durch

ihren Gegensatz erganzt werden musse, Damome — man gestatte das miB

brauchte Wort — und Spiel smd oft schwer zu scheiden Picasso ivuBte

auch auf diesem Weg die Kompame zu fuhren Wer sich damals von ihm

trennte die kraftigen Leute

Das Klassische war niedergenssen, und voUer Neugier versuchte nun Picasso

seme Virtuositat, um im Klassizismus den Gegensatz, die andere Akademie

zu erproben Man erprobt in Portrats gegenstandlich pnrmtiven Realismus

und verwendet virtues Lokalfarbe Man woUte zeigen, daB man die ganze

Folge franzosiscber BilduberUeferung beherrscht; man konnte auch bewun-

derter Klassiker sem
Doch unmer fuhrt Picasso seme kubistische Malerei weiter, die me unter-

brochen wurde Die Kuben verschwinden, die betonte Flache vereinfacht das

Nebenemander abrupterer Tale zi^unsten emhathch geschlossener Gestalt

Die Brechung der Form ivird durch farbige Beziehungen gemildert oder durch

Kontraste betont

Picasso, dem dramatisch Erregten, sterben Formen in der Arbat ab und

Entdecken neuer Gestalt 1st ihm Lebensbedmgung Er verbraucht seme

Losung, der er, um wieder die Enge des Bildes zu erweisen, erne andere ent-
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gcgensteUt, es ^Mderst^ebt ihm, wie der weise Braque die Enge jcder Kunst-

ubung emzugestehen ; ihn schmcrzt es, die Beschranktheit dcs Handworks

zu ertragen und allzusehr zu wissen, weviel man resignicrt opfem und aus-

schlieDen muO, damit cm geschlossenes Werk erreicht werdc

GEORGES BRAQUE
Man sagte fruher da der Kubismus von ihnen erfunden und ausgearbeitet

^vu^de Picasso und Braque Fur viele ^var damit Picasso an die erste Stelle

geruckt Heute ignonert man etwas die Zusamracnarbeit der fruberen Freunde,

und oft stellt man den cmen gegen den anderen Picasso ist Spanier, Braque

Franzose, schon diese Tatsachc scheidet beider Malerei Es ist unsinnig,

Partei zu nebmen, beide Manner sind unlosbar mit der Scbopfung des Kubis-

mus verknupft, und Kampf urn Pnontat vergnugt die Unsachlichen Es ist

eben ein Zeichen fur den Kubismus daO er das Individuelle uberdnngt, den

Bezirk mSglicher Darstellung er\\eiterte docb gleichzeitig das Homogene der

Menschcn offenbarte

Braque kam von den Ncoimpressiomstcn und \an Gogh dann passierte

er die Fauves Sein Weg lag damals Derain nachbarbcher als dem spateren

Arbeitsgenossen
, Manncn, Garten gewahren ihm Bilder, m denen die Er-

fahrung der Neos, Lichtmalerei, kolonstisch veraUgememert wrd Picasso

malt un Jahre 1907 die Figuren, die man afnkamscher Skulptur nahert

(Abb 266), 1908 folgen I-andschaftcn ahnheher Struktur, die in La ViUe

au Bois entsteben Gleichzeitig arbcitet Braque m 1 Estaque bei Marseille

seme entscheidenden Landschaften die als erste kubistische Bilder bei den

„Independants“ gezeigt werden, nachdem sie von der Jury des ,
Salon

dAutomne" zum groQten Teil abgelehnt worden waren (Abb 299, 300)

Matisse und Vauxelles pragten damals das Kennwort
,
Cubisme". Nun ge

wahren uns Braque und Picasso uberraschende Folge formalen und technischen

Entdeckens, Gememsamkeit zweier verschicdener Sensibihtaten, die, \on

'Fiageti Ticu?: Iti fieri

landschaften, we in denen Picassos von Horta, kraftigt man sich am archi

tektomseben Motiv, das emfaclie Flachen bietet Folgenchtig wird dann von

beiden Malem der Kubismus entwickelt Man betonte ofters bei Braque

weviel er dem Handwerk des Dekorationsmalers danke die klare Technik

den Smn fur Flachenteilung und ahnliches Sicher ruhrt das Entscheidende,

flachenbaft vielfaltiges Aufteilen des Motivs und tektonisch selbstandige

Durchfuhrung, nicht von bandwerklichem EinfluC her, hier entscheidet An

schauung Aus der Zeit, da Picasso die , Neger" malte, kennen ^vlr eine

..Badende ' Braques barock g^alten in slarkem gebuchtetem Kontur Md
den Landschaften von I’Estaque und diesem Akt hatte Braque Cezanne

gefunden Doch Volumen ivurfe mcht mit Farbe und ModeUierung nach-

gebildet, sondem dutch zerlegtes , SimuUan^" das FlachenmaQige kontra-



stierender Ansichten verarbeitet Braque wird der leidenschaftliche Maler

der Instnimente (Abb soiff) Er fuhrt die Buchstaben ein (Abb 301,

302 u a ), die Nacbbildung kleiner Gegenstandsteile, die als Leiter %\Trben

(Abb 302, 2), begrenzt das Bild durdi festen Hmtergnind, der nut emfachen

Flachen geteilt \vird Wir weisen auf seine Figurenbilder „Frauentorso‘'

von 1910 (Abb 300, i), ..Madchenkopf", „Mann mit Mandoline", „Frau mit

Mandoline" aus dem Jabre 1912, denen er erne kleine Plastik „Frauenakt'

(Abb 306, 2 imd 3) zur Seite stellt Die Korperfront \vird in rhythnusche

Flacben geteilt, die dem voluminosen Korper emgebettet werden Laurens

(Abb 550, 551) mag durch diese Skizze angeregt sem Von bier aus mag auch

Archipenko zu der omamentalen Fassung des Formnegativs bei semen Frauen-

statuetten AnstoB empfangen haben (vgl Abb 542) 1913 und 1914 malt

Braque hellfarbige StiUeben m ganz veremfachten Flacben
,
belles, kontrastie

rendes Licht ubeischimmert sie (Abb 300, 2 , 301, 2 , 302 , 303) Oft gibt man
Gestalt mit leicbtem Kontur und geklebten Flacben (Abb 302, 2, 303, 2)

Aufierste Freiheit gegenuber dem Motiv \vird gewonnen Man wahlt die \vich-

tigsten Motivanreger, em Thema, das frei vaniert oder rbythnuscb durcb-

gefuhrt wird Der Hintergrund ivird in Formfelder geteilt, die als Kraftfelder

des thematischen Lineaments zu betrachten smd Diese d5mamische Weiter-

fuhrung des Themas wirkte ungemein Futunsten und Chagall verwandten

diese dynanuscbe Darstellung anekdotisch, Energiebmen nannten es die Fu
tunsten Von dieser Station aus bradien die Konstruktivisten auf, ^vle die

Vensten formal in den nichtdeformierten Bildteilen der Braque und Picasso

ihre Mittel fanden

Erne andere Zerstorung der Objekte begmnt der Kneg 1917 nimmt Braque

ivieder das Malen auf, zwei wchtige Figurenbilder entstehen und die Folge

der „Stdleben mit dem As" (Abb 304, 305,2) Braque gibt heiter begbcbene

Farbfiachen Konstruktive und gegebene Form werden verschmolzen
,

die

Teilflachen werden stoffbcher, differenzierter 1919 begmnt Braque die Folge

der langbchen StiUeben (Abb 306, 1, soyff ), sie smd das beste der neuen

Malerei Der Flacbenteilung entsprechen still kontrastierende Teile, Licht

und Sdiatten bleiben getrennt, doch werden sie zunehmend der Struktur

des Gegenstandes angepaBt Das NebeneinandersteUen verschiedener An-
sicbten wird verfemert und verhuUt, Teilung und kontrapunktische Vananten

haufung des Motivs \verden verrmgert Die Immermuden, Altgeborenen er-

klaren, endbch babe der Kubismus abgewirtschaftet, derm selbst der zuvcr-

lassige Braque babe ibn verlassen, Braque gebe Modelberung wie die Alten,

die Kuben seien verscbMnmden Diese Kuben entschieden nicht den Kubismus,
und wer dies glaubt, verwechselt die Wareninarke mit der Anschauung Das
Geometnsche aUerdings 1st gelockert, die Elemente smd formal differenzierter

Wer aber die Braqueschen ,,'Madchen mit Fnichtkorb" (Abb 312, 313) auf-

nchtig betrachtet, sieht, ^vle die Figur klar aus durdiaus erlundenen Teil-

flicben gebildet 1st, der Korper in die Flache gedehnt ward damit Volumen
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mit flachigen Formen suggenert werde Ahnliches schwebte wohl auch

Picasso bei den groBen Figurenbildem vor, Braques Losung ist stibstisch

und malenscb reiner und emheitlicher als die des Picasso, der — aus emem
tJbermaB innerer Produfetivitat — ach taglich ablehnt, die Gesamthaltung

Braques ist allerdmgs umgrenzter

Das Schaffen Braques ist dutch reme Weiterbildung seiner Kunst aus

gezeicbnet Er verstand m unklassizistischer, doch Uassischer Haltung den

Kubisraus zu neu gesehener, gegenstandlicber Form zu bestimmen, er ist

von Deram entfemt, dessen reizbare Vcrantwortlichkeit durch bedeutenden

Begnff der Alien geangstet word, er scheidet sich m der Arbeitsweise von

Picasso dadurch, dafl er nicht im Sprung Losung erzaubert, sondem m lang-

samer Geduld die Aufgabe weitet und steigert Verfeineiung des Handweiks

und dichtere FuUe des Formgewebes verwirklichen sich ihm m emem Bei

Picasso siegt mitunter der sprengende Emfall, die Gewalt semes vielfaltigen

Geistes reiBt mit Braques Bilder stehen m emer Geghchenheit, die mchts

von der angestrengt abwagenden Muhe verrat — diesen Bildem fehlt wie

denen Renoirs die sentimentale oder reflektive Lucke, wo Pathos eine Fonn

ersetzen soil

Braque hat sich bewuBt emeu formalen Kanon geschatfen, und seme Grofle

bezeugt, daB der Betrachter diesen kaum bemerkt Er schuf sich emen Form-

vorrat, dessen erfolgreiche Verwirklichung von den beiden Kraften, der An

ordnung m der Flache — also Lagenkomposition — und der farbigen Indi

viduaUsierung, abhangt Keiner wie er konnte den Kubismus der Isoliening

entreiBen, ohne dessen imaginativen Aufbau zu mindem Er gewinnt llachige

Ordnung m bereicherter Reinheit, doch immer emdnnghcher wird farbige

Beziehung gestuft, alle Teile der Flache werden farbig verbunden, wobei

man entfemte Punkte vielleicht am mnigsten farbig und formal vermahlt

Schon viel fruher, als man behauptete Braque modelliere und verlasse

den Kubismus, hatte er sich flachige Grundtypen semer Motive geschaffen,

mcht Gegenstande der WirkUchkeit bildete er ab, sondem er zwang durcb

feme Gewalt, die Braquesche Form als bestimmende Wirkhchkeit anzuer-

kennen Er modelliert mcht, sondem Flache sitzt gegen Flache nur ist ihr

Spiel reicher als das irgendwelcher heutiger Malerei Picasso uberrast seme

Interpretation von gestem, gibt neue Auffassung, die Damome des Emfalls

bezaubert Braque, der Franzose, erweitert, ohne je dem Klassizismus zu

verfallen, die groBe nationale Xlherheferung Em Franzose soli als Franzose

malen, em Deutscher als Deutsdier, jeder mag sich ibm gemaCe Klassik er-

arbeiten Braque vermied, daB em Bild das fruhere ironisiere, und sonut

erweist sich die Reihe seiner Bilder als stete Folge, kaum em Bild, das em

anderes vememte, nur die Fragc remerer Quahtat, volhgeren Gelmgens tntt

hervor Er schuf sich erne Graxnmatik erfundener Formen, erne kanomsche

Syntax, immer reicher verwebt wirkt ihre Anwendung und Verbindung

Gerade durch die GrdQe des Handwerks entnB er den Kubismus der Gefahr



dauemder fonnaler Isoliertheit Die Formen haben sich beruhigt, man \ amert
semen Kanon Renoir oder Chardin verfugten tiber mcht mehr Themen,
die qualitative Steigerung der formalen Losung entscheidet Braque MeiO

zu gut, welche Dmge heutigem untnbglicb smd, und er verzichtet be
waiDt auf das Interessant-Heroische, die verfuhrensche Anlage, die unfertig

bleibt we die „Badenden*‘ C^zannes Em Charals.ter, der sich den mteressanten

Emfall, der ihm formal noch mcht losbar crschemt, verbietet, doch von Jahr

zu Jahr den Umkreis der Aufgaben zah enveitert Braque vermeidet das

tragische Fragment, das trotz allem gebl^te Studie bleibt, trotz aller An-
regung die UnvoUendetes gewahren mag, er resigmert mcht erst vor der

Leinwand, um allzu spat die Grenze zu erfahren, sondem stellt weise Beschran

kung vor den Entunirf So gelingt thm wie kaum emem heute, Bilder zu voll

enden, und dies fruhe Bescheiden laCt seme Leinwandc m voller Kraft des

Handworks glanzen Gestaltung und Handwerk wagen sich ihm m klassischem

Gleichgewicht Seme StiUeben smd das Beste heutiger Malerei, und die

noch unbekannten Tigurenbilder versprechen, daC hier das kubistische Mittel

klassisch verfestet ^vl^d

Braque und Picasso arbeiteten Jahre hmdurch m fast parallel hammeradem
Rhythmus, und gerade diesem Umstand dankt der Kubismus bedeutende

Wirkung Die Unterschiede beider Malerei wurden verstarkt, beiden bcdeutete

es Trennung Ihr Verdienst ist es, da0 Kunst aus der Enge des Nurfarbigen

gelost und ies zum Mittel ftei erfundcnen Raums zunachst beschrankt wurde

Ihr Raumbild entstand aus Zweifel an emseitiger Manier, der zur Skepsis

an der Geschichte der Malerei enveitert wurde Mit seltener Kraft verheB

man das Geu ohnte, selbst das , Selbstverstandliche" — Raum — wurde auf-

gegeben Man vemeinte die Geschichte zugunsten des subjektiien Fundes,

der rasch gruppenhaft bcnutzt rvird Picasso vor allem befmdet sich auf

immenvahrender Flucht vor der Schule, gcgen uelche man cigene Person

behaupten will, wie man sich gegen klassische Gberhefeiung erhobcn hatte

Persdnhche Entdeckung wird objektiv schuImaCig man erkennt das Typische

des Fundes, wachst in die Tradition und verflicht sich der Kette desTypischen

Vielleicht ist es die groDe Angst, welche diese Zeit beschwert, daB sie nur

vorbereitendes Intervall bedeute, mfolgc ihrcs kaum gehemmten Subjektivis-

mus
, man ist uber laut angekundigte Rev olution enttauscht, die immer waeder

den Gleichen an gleiches Ufer schleuderte, derSkeptiker an Geschichte wurde

zum Bezweifier eng umschnebener Gegenwart, der kleinen Spanne Man beugt

sich, am noch wunkenden Honzont lacheln fatal dauerhafte Gnechen fiber

schon bereuten Versuch zum Abbruch und beziehen verlassene Gipfel, um
von Enttauschung und Rcue geschwachlc Bewunderer zu empfangen Man
wciD mcht, ob, wenn man Geschiditc bejaht, man sich selbst vemeint oder

dies Reue nur weniges Nichts ist, das, wenn cs aucli nahen wachtigen Erwerb

bedeutet, fast unbemerkt m die Vergangenheit langsam zurucksinkt Viel*

Icicht ist E'qicnment das Lcbcndigere, das abgeschwacht werden rouB, um
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m geglichene geschichtliche 'Obereinkunft gerettet zn werden Die vom Jungen

%ememte Geschichte wird vom „Reifercn" embezogen, und man muC die

Vergangenheit der anderen im Neuen vcrantworten

1 ERNAND LINGER

Geboren m Argentan (Normandie) i88i Bcginnt als Zeichner m emem
Architekturbureau Dann Retusdieur Acad6mie des Beau\ Arts Gebt

durdi den Neoimpressionismus und die Fauves hindurch

1909/10 „Akte m emei Landschaft**

1911 „Rauch in der Stadt**

1912 „Frau in Blau" (Abb 318)

1913 nEormenvanationen" und ^Sitzende"

1917 ..Kartenspiel" (Abb 320)

1917 „Der Raucher" (Abb 319)

igi8 ..Dampfschiff
'
(Abb 321)

1918 ,,14 Juli in Vernon"

1920 „Die Stadt" (Abb 324)

1921 , Das Fruhstuck" (Abb 323)

1923 „Die zwei Akte"

Der Kubismus dor Braque und Picasso, der von zuruckgebbebenen Echos

gem als technische Gbung versteuert wurde, \\eist aktuelle Momente auf

Das starkere Embegreifen des Volumens mag mit der gestcigerten Gesch\vindig'

keit der Autos usw zusammcnhangen , war umreiDen Korper rascher, und gletch-

zeitJg verflachen diese m der Geschwindigkeit, der anu-achsenden Kontraktioa

der Zeit Der Stadter lebt zsvischen konstruktiven Gebilden, emfacben Kor-

pem, Figur und Portrat werden tektonisch entindividuabsiert, gemaB der

Tektomk der Gesellschaft (Fabnkclan, Mihtarhorde usw), nicht der emzelne

wrd gesdiddert, sondem von ibm wird benutzt, was er an brauchbarer Kraft

an vorgefaCte Bildorganisation abgeben kann , seme Motive werden engagiert

wie die spezifische Arbeitsleistung des Fabnkarbeiters, dessen Sonderleben

fur den Betneb unerhebbch wird Mit diesem Ausscheiden des sonstigen Per-

sonlichen entsteht das soziale Gebilde ..Fabnkarbeiter" Oder das tektomsche

„Bddnis". Der Mensch wirdnxcht rekapituliert, sondem von einer bestimmten

Aufgabe her erfunden Damit ist em Teil des L^ger umschneben Er stellte

bewuBt die Beziehung zwischen Form und Aktualitat her

Soweit die Kunst der letzten 2^eit nicht ausgewalzten Gememplatz plattete

Oder die Frecfiheit diebischer Schuler den klemen Mann betaubte, wuchs

sie aus Distanz und Vereinzelung Dieser isolierte Subjektive fublte sich als

Mafi Widerstande drangen kaum zu ihm, so daB er als Absoluter auftrat

Man gab das Direkte weniger das Objekt als die imaginative Fassung, kon-

struktive Lynk Erst allmabbch werden Subjekt und Form gegeneinander

bmitiert, man findet Anschlufi an Geschichte und Gesellschaft Selten mag
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erne Kunst dermaBen aus Genusch \on Sdbstge^vlBhelt tuid Zweifel hervor-

geschwankt sem, bezeichnende Zustande des subjektiv Arbeitenden, der all-

gemeinen MaBes entbebren mufi

Leger fragte — me aktuelie Dmge geben, obne Illustrator zu sem^ GewiB,

Anschauungen smd aktuell, doch Leger gait es, diese aus gesondertem asthe-

tischen Bezirk herauszuheben, ae imtten ms Gegenxvartige zu setzen Hier

droht Gefahr, daB Kunst Dekoration des Vorhandenen werde — Kunst
gewerbe, um solches zu vermeiden gilt es. Form zu erfmden, die mit aktuellen

Formen — StraBe, Maschme, Dampfer usw — in Wettbewerb tntt Legers

Kimst ist bewuBte Ausnutzung heutigen Elans Er will zeigen, daB das

Nurartistische uberschntten werden kann, Kunst und taghches Erleben em-
ander mcht widersprechen Also Ende formaler und technischer Isolierung

und Askese Legers Bild ist aktueller Technik verbunden Die Arbeiten

Legers geben dekorative Synthesen aktuellen Lebens

Das erste Bild, das ivir von Leger sahen, waren die „Akte m emer Land-

schaft ‘ (1910 bei den „Independants“) Manner inmitten von Baumen
Schaker sprachen vor dem Bild von „Tubisrae** ~ Rohrenkunst Akte, auf-

geivuchtet aus emfachen Korpem, etwa Maschinenmenschen Daniber fahrt

bereits des Malers eigentumliches Licbt, das Helle und Schatten scharf treimt,

die Kbrper poliert, Prazisionsbcht Die Farben Lagers, die hier noch zart

grauen, werden spater heftiger
,
frei Uirren und tonen sie gegen, um die Korper

wie fern gearbeiteten Stahl zum Glanzen zu bnngen Noch malt man nut

dunstiger Farbe StraCen, Hauser, aus denen Rauch, zu Korpem verdichtet,

hochsteigt Das „SimuItan6“ zeigt sich m der Zusammenballung verschiedener

Blickeinstellungen Es 1st die Zeit, da die alte Perspektive der Akademie aus-

rutscht Picasso und Braque fanden emeneueOptik, Delaunay (Abb 342,343,

Taf XIV) und eilige Futunsten dynamisierten das Jlotiv, doch ihnen drohten

Literatur, Kosmik und Weltanschauung, Gescbwindigkeit und assoziatives

Verbmden uberdrang, bog und schragte Hauser und Menschen und erzahlte

von wankenden Seelen, wdche Destruktion des Motivs betneben Spater war

sdldhes m Rrophetie verklart — 'Voraussichl des Kneges und der Zerstorung,

damals woUte man 110111 eher frohe Bewegung von Farbe und Licht geben,

unter deren fluidem Ziehen die Dmge flossen, Motiv als Ausdruck, subjektiver

Reahsmus Solchen Lynsmus findet man bei den Dichtem, Cendrars und

Apollinaire gaben dies „Simultan6‘‘ Die expressive Benutzung der Dmge, die

ganz subjektive Verbmdung der bildbaften Worte, die dem inneren Vorgang

ganzhch folgen, war durch Mallarme, Rimbaud und Jarry emgeleitet, bei Walt
Whitman stromte l5nsch kosmischer Katalog — die Dmge loigten, wie das

Gefuhl verLingte, Signale mneren Ablauls, eigenwiUiger Konzeption ent-

sprechend werden sie verteilt

L^ger hat die Literatur vermxeden, die den Delaunay, Chagall und Futu-

nsten zu umgehen nuBlang, deren Foimen literanscher Deutung bedurfen

Was dort als Verstarkung der Vitalitat gepnesen wurde, war Schwachung
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der Form, das assoziaUve Beschraben hatte ihre Form gemindert, der Iite-

ransche oder psychologische Kommcntar staute heillos verdickt Das Delau-

naysche Dehnen des MoUvs war hteransch gemilderter Kubismus, ebenso

die futunstische Energiezerstrcmmg

Anders Ldger er wederholt kcine Anekdote, meidet zeichnenschen Jouma-

Lsmus Ich bezweifle, daC man aktuell xst, wenn man cinen Motor auf Garten-

laubenmanier zeichnet, Ldger bautc Maschinen*Menschenkorper, mcht weil

er dem Dynamo glaubte, sondem wcil dieser Formen enthalt, die dem sub

3ektiven Sehen Lagers cnlspredien Der Motor \^aT mcht Ursache — so ware

Anekdote entstanden — er war S3rmplom ciner vorhandenen Anschaiiung,

das prazis Tektonische war von L^ger erfunden Aus Formveremfachen und

Formvanation gelangte er zum ..Element m^canique". Emer konstniktiv

dynamischen Bildform kam erne umndividualistische konstitutive Auffassung

vom Menschen entgegen

1912 malt L^ger die ..Frau in Blau ‘ (Abb 318) Farbe und Form smd

erfunden, der Mensch erne tektomsche Angelegenheit Die Arbeit an freien

Formvanationen beginnt, cinfaclie Korper warden kombiniert Mit „Der

Balkon“ (1914) streift L^ger das futunstische ..Simultand", Menschengestalt

m der Folge seiner Bewegungen zu geben den Ablauf von Drschiitterung

episch m emzelne Momente zu ghedem Im Knegsjalire 1917 prazisiert X^ger

seme Figuren „Der Verwundete", „Der Raucher" (Abb 319), „Die "Kartcn

partie" (Abb 320) scien genannt Die Farbe wird mcht beschreibcnd ver-

wandt, Ldger benutzt kerne Lokalfarbe, sondem reine Farben; um die Be-

wegtheit des Bildes zu erhohen, setzt er gegen Flkchcn geometnsierende Kbrper,

die aus einfachem Flachenspiel entstehen L^ger kundet die Herrschaft des

Prazisen, Konstruierten gegen das Individuelle an, die Farbe setzt prazis

ab, wird genau durch WeiD oder neutralen Ton abgegrenzt

„Die Kartenpartic" (Abb 320) Motorenmenschen, mcht sentimentale Ich-

angelegenheiten, sondem Menschenbauten Statt Individuum — kontrastie-

rende Formdramen Der Motor Mensch wird konstruiert, Eimvand gegen

den Menschen, daQ er die Kraft oder reinlichen Bau der von ihm gearbeiteten

Maschinen mcht erreicht Diese Gewalt soil geschaifen werden im Spiel der

plastischen Krafte, die frei konstruiert wurden, dabei werden die neuen

Formen verwendet, welche Fabnk, StraOe, Dampfer usw , diese Kraftzentren

gewahren Gleichsam ein bildnenscher Mythus des Aktuellen — der Techmk —
ward vereucht, deren Formen bildkonstruktiv genutzt werden Diese Figuren

smd Metaphem der Maschine wie die „Po&mes ^lastiques" des Cendrars,

sie smd allzusehr von emer fremden Form- und Zweckwelt mitbestimnit,

man entgeht dem Beschreibenden mcht ganz, es wird nur auf bereits kon

struierte Gebilde bezogen statt auf oiganische, man 1st aktuell, wie spater die

Suprematisten utopisch werden ILdger weiB, daD seme Formen dem Aktuellen

entspnngen, die Suprematisten glauben, daB das Aktuelle oder Kommende

Folge emer bildhaften Konstruktion sei
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Wenn der Mensch dargestellt — man tjTMSiert nicht, er ist Teilmoti^

innerhalb forraaler Konstrui.tion
, das seelisch Inhaltliche — Indmduelle —

wird von dieser Iviinst mcht gefaDt, denn damit wurde dies ^o^gefaBt Ima-
ginati\e zerstort, es genete zu Objektstudium und nachtraglicher Analj^e

Es ^\e^den eben Gegenstande gebaut, die der subjekti\en Embildung ent-

sprechen, der Kunstler agiert autistisdi, und das pS} chologisch Motivierte,

das nur m der A^eremzelung ausgednickt ^\erden kann und somit erne Hm
gabe an em hochbewertetes \erstarktes Obj^t erfordert, ist hier weggetan
5Ian bebt v ohl die Dinge zu dynamisieren, schatzt jedoch um so mehr fraertes

E^ebnis

Nachdem man so lange desknptiv war, sucht man, enttauscht, die for-

mal geschaffenen Dmge, die nur eigener Anschauung entsprechen So formal

deduLtiv diese Bilder gehalten smd, sie bleiben isolierte Monologe, aller-

dings scheint es, daB gerade solch lynscher Abtrennung Kollektives entwuchs,

bei den emen bildete es sich zu ruckschauender Akademie, die Veremsamung
durch subjektive '\^ision treibt zum geschichUich Sicheren man ^vlll mcht
mehr auBerhalb der Reibe stehen, mcht dem Intervall des Ungewohnlichen

namenlos \erfallen, man normalisiert sich im IGassizismus Man sucht meder
das in sich gerechtfertigte Motiv, eine Umkehr zu desknptiverer Gefuhlsam

keit, v,o Kunst eher ordnende Harmomsiening bewirkt, das klassisch Schone

kommt zunick, vielleicht w-agt man es noch mcht offen, Oder dasObjekt

ivird nach langerer Entfremdung noch mdit bewaltigt, WiUkur nittelt noch

zomig Das Rapide dieser Generation emeist sich dann, daB die Reaktion

von der gleichen rev olutionaren Gruppe angefubrt uird, die geradezu gegen

sich selbst reagiert, man flUcIitet m die Nahe des Motivs und dessen libhcher

Deutung Vielleicht ist diese Generation gezi\'ungen, die Aufgabe zweier Zeit

laufte zu benaltigen, denn hinter ihr klaHt die Lucke zerschossener Jugend

vielleicht alterte man uberschnell durdi Kneg und Re\ olution, sah dasWanken
der Erde und floh skeptisch ms Alterfahrene, das sich durch Stetigkeit trotz

Zerstorung benahrte, als be%viesen Bauer und Haufigkeit Zu subjektiver

Ivunst bedari es glaubigen Schauens, das veremzdt, aber man bezweiielt

am Eude eben das Subjekt und fiuchlet zum Gegenpol dem allgemein For

malen, ivie Geschichte es aufneist Der Revolteur ist Alexandnner geworden

der Lynker beschreibt nun Die absolut gultig geglaubte Anschauung wrd an

der Geschichte relativiert, und der selbstherrhch Imagmative enveist seine

Begrenztheit m resigmerter Emordnung in Geschichte, man ermudet ergreist

zum Erben Skepsis gegen Geschichte ist zum Zneifel gegen die WiUkur iso

herten Ichs abge^vandelt

Leger bequemte sicb mcht so leicht zu alter Regel, ihn halt das Aktuelle, er

arbeitet die
, Elements mecaniques m denen crTechmk und raotorende Kraft

bildhaft macht Man v/iU zeigen, daB die technischen Gebilde, die das Leben
beemflussen, noch andere Vitahtatsquellen enthalten als das unmittelbarNutz-

hcheund diese neuenFormen ememneuenSehen entsprechen, blankerMythus
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der Maschme Abschied von den O^anismen nut Eigenleben (Pflanze, Baum),

man schatzt das Menschengeschaffene Der Niagara \vird hier nur soweit ge-

wertet, wie er Teil emer technischen Konstniktion ist Von den ..Elements

mdcaniques" und dei Bildfolge, die Mensch, Maschme und Architektur ver-

band, gmg L^ger zur Kompnmierung der Stadt 1918 versuchte er diese im

,,14 Juli m Vernon" Zu Ende 1919 steht die S)Tithese der Stadt, erne Zu>

sammenfassung der entscheidenden Dinge imd Sichten (Abb 324) Eisenpfeiler,

Hausmauer, geoffnetes Haus, Treppe, Atelier, Rauchkugeln, Ennnerung an

Bahn und Metro, Signale Dazwischen tektonische Menschen, Mannequms der

Stadt Der tektonische Stadtmensch, den die Zuge konstruktiven Denkens,

des Kalkuls, durchlaufen, wird gemalt, der Mensch, der m Maschmen, Hauser

blocks, Signalen, Motoren denkt und handelt,— der Obermotor— ist Zentrum

des Elides, denn die Stadt 1st Ausdruck und Stuck vom Menschen, \vie der

Mensch emmal eingebetteter Teil der Landschaft war, nichts menschlicher

als Stadtkonstruktives und das Abmpte des Kalkuls, in seiner Angst sucht er

das stets Wiederholbare, das ihm nur im EntschiuB zu sprunghaftem Kalkul

moghch 1st Hier hohnt die Grenze intellektueller Kraft So spiegein Stadt

und Maschme den Menschen, sem Kalkul, semen Optunismus, sem Bedurfnis

nach Kraftballung und VemeUaltigung der Lebenskraft durch die Maschme

In diesem anthropozentnschen Block behauptet er sich gegen das ibn zer-

flieBende Kostmsche, die Natur, semem Bezirk schafft er rnimer starkere

Krafte und Wirkungen, er baut die Fcstung gegen den Tod Wie er seme

Geistigkeit dynamisierte, so die Stadt, deren Bewegtheit maschmell, durch

Licht und Faibe, gesteigert wird

Aus vielfaltigem GSsicht wahlte I^ger das Entscheidende und sammelte

konstruktive Teile Das Bild iviederholt nicht, es schafft farbig m anderm

Sum als dem der Zweckkonstruktion, mdem asthetisch WertvoUes verbunden

ivird Dem maschmellen Gebilde entmmmt er das formal Anregende, schopfe

nsche WiUkur des Bildes. mcht Panorama, sondem Sammeln der Entschei-

dungen Hier wird noch anderes als Stil versucht em gegenstandhches

KoUektiverlebnis wird der stilistischen Form emgefugt Dies Bild 1st voUer

Geometne, die den Dmgen MaQ und koUektive Bedeutung verleiht, da jene

durch die Zahl ihrem individualen Sem enthoben werden, das gememsam
Optische der Dmge 1st ihre Geometne Cezanne hatte diese Erkenntnis wieder

entdeckt, und hierm li^t ein Ted semer schulbildenden Kraft Zeichen der

Stadtkollektmtat 1st die Zahl (Fabnk, Aimee, Typenfabnkation, Partei),

die Veremzelung wird beseitigt, das Gememschaftliche gewiesen L^ger gibt

geometnsches VorsteUungssimultane, er zerlegt und setzt ab, um die funktional

ivirksamsten Teile visueller Ermnenmg zu ghedem Die Teile dieses Bildes

stehen zusammen, wie die freien Zeichen des Gefuhls im Gedicht emander

folgoi, gehalten von emer Grundvorstdlung Dies Bild meidet die AUegone,

da es motivische Anreize bildhaft verselbstandigt, so dafi sie auf mchts Reales

mehr bezogen werden Man 1st weit von den tendenziosen Symbolen ernes
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"Meumer entfemt
,
die AUegone ist Krzeugms des Reaiismus, der das kopierte

Motiv gedanklich verallgememem will

Leger hatte sicli in den ..Elements mecaniques" emen FonnvoTrat ge-

schaffen voll aktueller Geometne Auch fur ihn kam, nut Vollendung der

imagmahven Gnindlage, die Aufgabe der Anwendung aui gegetenes Motiv.

des Umbildens des Wirklichen 1920 begmnt die Figur wieder zu herrschen,

die frei formale Teilung ivird dem Organismus angepaBt, Architektur des

Menscben aus emfachen Korpem. die modelliert werden. wird getneben. da-

nut aus dem Gegensatz von Flachen und Kbrpem Bewegung bervortummle

Das Jahr 1921 bxmgt die ..Faysages ammes", Geometnsienmg der Land-

schaft. Man mag sich Picassos spater ..Landschaft mit den Pmien" ennnem,
fur diesen bedeutete es nocb ungelosten Ausgleicb zivischen gewachsenem
Jlotiv und subjektiver Fonn, deren er sidi resigmert enteignete Bei Leger

ubertont die Geometne, dies zeigen die Arbeiten desgleicben und des folgenden

Jahres* „Das Fruhstuck" (Abb 323), die Bilder der Frauen (Abb 325, 2, 326)

undStilleben (Abb 325, 1 327,228) Immermehr wuchsenVeremfachung und
Kolossalisches, man drangt zum aktoellen Wandbdd voUer Prazision, Men
schen der Zeit darzustellen, vom ^lenschen )edes abzutun auBer emem Form-

gesetz, das nut der Prazision der Maschine konkumeren kann Sian stellt

gegen den Klassizismus der Skeptischen, die an das Eigene der Epoche mcht

mehr glauben, aktuell konstruierte Gestalt Hier tntt deutlich das kraftig

Primitive hervor L^ger wiU wohl den KoUektivmenschen geben, das Indi-

viduelle weicht der Konstruktion, Figur wuchtet groB geteilt Das Indi

viduum kann nur beschneben, gescluldert werden Aus Lagers Formtypen

1st jede Eitelkeit der Person gewichen, er hat das ..Element mdcamque*

als Bestandteii menschhchen Erlebens gewiesen, dementsprechend 1st der

Konstrukteunnensch mechamsiert Die Figuren Legers besitzen die Pra-

zision konstnuerter Fabnkate Vorlagen zur Anfertigung von Seneninenschen

Die subjektive WiUkur, die hemsch m den fruhen Arbeiten Legers Motive

bildete, vvies bereits emen Zug nach GesetzmaBigkeit auf, war begleitet von

dem Streben nach koUektiver Wirkung Die Alien schalten es akademisch

Akadeime mudet vielleicht bei denen, die Gegemvart bezvveifeln, Archaisten

gevvorden sind Legers Bilder deklamieren einfach, pnmitiv Vor manchen

seiner spaten Menschengruppen mag man Kunstler des Dugento nennen,

der Mensch 1st zur Geometne der Gestalt pnizisiert liger gelangte von emer

komphzierenden Sehweise, m der subjektive Dynaimk imd Jlotivisches gegen-

emander kampften, zu emer Pnnutiv e Der dynamische Charakter der sub-

jektiven Emstellung, die vor allera das imaginative Tun und Sichbewegen

vvertet, word, um das Gleiten emzugrenzen und zu stoppen, zu elementaren

Tj’pen \ erfestet, der Kunstler spncbt sich, da es sicb nicht mehr um Deutung
ernes Jlotivs, sondem direktere Schopfung handelt, apodiktisch aus, und so

entsteht das Bekenntms und Thesenhafte dieser Kunstler, die mcht Em-
drucke zergliedem sondem Gesichte festsetzen, verfuhren sie hienn mcht
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apodiktisch, so verhielten sie sich ja skeptiscb gegen sich selbst, vioraus Xaum
Schopfung entsteht Das Gleiten subjcktiver Dynamik zwingt oft zur Ver-

einfachung AuBerdem fehlt die Kompliziening dutch das Motiv, das die

suhjektive Gestimintheit des Kimstlers komplizierend dutch seme dauemde

j.selbstandige" Vielfaltigkeit beeinfluDt und damit die Vision zerteilt, bis freie

Fonn und Motiv sich in dem Gesicht der Gestalt vetschmelzen

JUAN GRIS

Geboren den 23 Marz 1887 zu Madrid Besucht kerne Akademie Kommt
1906 nach Pans Stellt 1912 in den ..Inddpendants" und der „Section d Or

Rue de la Boetie," aus Zeichnet mit Galanis an der „Assiette au Beurre"

1910 ..Bildnis Picassos
'
(Abb 329)

igri ..Bildnis Raynals"

1^11 , Die Gitaire"

1912 j.Herr im Caf^''

1916 ..Portrat der Mme Gns"

1919 „Der Mann im Sessel“

1919 „Pierrot“

1919 ..Harlekin'

1922 ,
Die beiden Pierrots** (Abb 335)

1922 „Die Nonne
'
(Abb 334)

1923 , Sitzender Harlekm*

1923 „Mannerportrat“

(Die StiUeben werden nicht angefuhrt

)

Das Werk des Juan Gns 1st nicht von den vieltaktigen Motoren Picassos

gejagt, nicht von der Unruhe getneben, die das Werk von Gestem verrat oder

widerlegt, so daQ ofters weniger von Entwicklung als vom Aufruhr gegen sich

und die Kunst zu sprechen 1st Gns' Arbeit 1st von stiUem Betrachten getragen

emem Willen, der Sicherung vor der Zufalhgkeit des Objektes suchte von

Wahmehmungen und Uberlegungen, die den ]ungen Maler uberredeten, daB

man feste RegehnaDigkeit des Sehens me von den Objekten herleiten konne

Die Jungen haben das Sehen uber das zufallig Optische des Motivs erweitert,

em konstruktiv Imagmatives an semen Beginn gesetzt Die emen behaupten

hierdurch sei man m akademische Regel geraten — die andem nut solcher

Reflexion stehe Malerei am Ende, Optisches em gutes Motiv imd gnffige

Technik, Meditation em Defekt, der die ilalerei mmdere oder zerstore

Leitsatz dieser 3ungen Maleiei 1st das Bdd 1st selbstandiger Bezirk nut eigenen

Mitteln und eigener Schau , Bild 1st nicht Schilderung, also smd die beschreiben

den Mittel, die, m das Bild embezogen, zuletzt es beherrschten, auszuschalten

oder einzuschranken

Diese Maler haben das Sehen zweifellos enveitert imd ihm Krafte wieder

geschenkt, die es m groBen Zeiten der Malerei besessen hat Form — eio
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anderes als Arrangement — kommt me vom Objekt her, bietet sich nicht un
Jlotiv, sondem geschieht, zart sich abzeichnend oder stark heraufbrechend

iind herrschend, im Subjekt, em differenzierter seelischer ProzeB, aus dem
mr die Freiheit ziehen, Bmge zu nahlen, anzupassen oder abzulehnen, die

Breite dieses Prozesses ubertnfft das „Urteil“, das Anpassnng oder Ablehnen

bereits getroffener Entscheidung ist An der Penphene der Anschauung
lagem die Dmge, die man empaBt oder ausschlieBt, aus praktischen, innerlich

notwendigen Grunden \vird man das imaginative Geschehen verdinglichen

und damit sichtbar und aligememverstandhch differenzieren, das Motiv vniA

Bmdeglied znaschen sich isolierendem Subjekt und allgemeinem Zustand

sem, das Imagmati\e, das Formzeugende, ist mcht identisch mit Verdmg
lichung Oder ganzlich an solche gebimden, jedoch dient das Motiv zur Diffe-

renziemng des Imagmati%en Gleichzeitig lost das Motiv den isolierten, sub-

jektiven ProzeB in das gemem\ erstandhdi Sichtbaie der Dmge aus seiner

Vereinsamimg, es ist Mittel des Sichverstandlichmachens So mag das Motiv

die Grenze des Imagmativen umkreisen,rvieam AuBenbezirk vieler seehschen

Prozesse das MoUvbetonte steht, em Signal, das aber mebt mit dem Ganzen

des seehschen Tuns vemechselt werden soli Das Motiv ist Rendezvous von

Kunstler und Betrachter, da es emem erhebhehen Teil unserer Embildung

angepaBt vverden kann und sich gleidizeitig negen semer vidfalUgen prak-

tischen Bedeutung zum Leiter ins Fonnalimagmative eignet Von diesem

aus geraten die Heutigen ms Dingliche, zum Motiv, meweit dies jedoch

angepaBt, aufgelost oder ganzlich zerstort vrud, bangt nicht von diesera,

sondem von der formalimagmativen Gestimmtheit ab Die Ganzheit ernes

Bildes kommt me vom "Motiv — dies arbeitet im Surrogat des Arrangements

mit — , sie kommt aus der Aktganzheit des Imagmativen Ermudet die An-

strengung zu rascli, so wmd der Betrachter ihr Gefuge und Geschehen schnell

rationahsieren und beberrschen Hier hegt das Geheimms der FuUe oder

des Verbergens der Komposition

Es bedeudet em Veniiensd dec Jongen, die actistisdie Differenzierung des

Bildes, vvdche die Impressionisten tedimsch begonnen batten, m die formale

Eihbildung vorgetragen zu haben GevviB wTrd ubliches Vorstellen vor allem

das SachgemaBe betonen, da es mehr oder weniger im Praktischen eingebettet

und eben schwache Imagmation ist Das visuell Imagmative ist em ProzeB,

aus dem der Kunstler Formergebmsse ausscheidet, vvelche die haufigsten

subjektiv' vasuellen Vorgangstypen enth^t Der Gegenstand ist v^elIelcht

Endstation des imagmativen Prozesses Man vnrd m den meisten Fallen die

Gegenstandsbildung erreichen mussen, da Kunst als subjektiv e Disziplm allzu

begrenzt ist, diese Dmge gelten als allgejncmv erstandhche Grenzzeichen des

Verstellens

Klassische Kunst, welche Dmge und Voigange ordnet, ist moglich, wenn
diese eincm geistigen GesamtprozeB Kultur, emgeordnet sind Heute geht

man vom Subjektiv en aus das erne kurze Spanne Frabeit verstattet, die
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dutch Verminderung motiviscier Wirkiichkeit gewonnen wird Diese Iso-

herung wird nut emem ungememen Bedurinis nach kollektiv gultiger Fonn

hezahlt uivd uberschlug sich fur viele zum Neoklassizismus Aher ein anderes

dies subjektiv begrenzte Imaginative ist leichter fixierbar, zimachst, damit

dies ProzeDhafte gefaBt werde, \vird man das typisch Wiederholbare fest

halten, will man im Dynamischen mcht verfliegen, zumal das Bedurfnis nach

GesetzmaBigkeit dem Subjekt anhaftet und dieses sichert Man wird m das

Motvv einmunden, um Kraft der Einbildung am Gegebenen zu messen und

diesem aufzu^^vmgen Wenn von Subjekt und Isolierung gesprochen wird

so verstehen wir hierunter Strebungen und Spannungen kontrastierender

Tendenzen, deren Ausgleich ^elten gelingt, sondem zumeist zu vorlaufigen

Siegen ernes Partners fuhrt, dessen Emseitigkeit unbefnedigt laOt und somit

neue Reaktion bewirkt kontrastieiende Dialektik des Kunstgeschehens

Kemer der Kubisten hat wie Gns die Spannung zwischen Imaginativem

und Objekt so maBvoU benutzt Kaum entfemte er sich vom Motiv so weit

%vie die anderen, und so bheb ihm auch alizu heftiger Ruckfall m die Kon

vention erspart Gns hat die Dmge wohl als begreifbare Zeichen des Subjek

tiven behandelt, als die genvemsame Plattform von Kunstler und Betrachter

Mundet das Subjektive nicht m das Motiv, so wird die Anpassung des Be

trachters mcht hmreichend bestunmt, und dessen Einbildung arbeitet zu will

kurlich welter, ivas die unzureichende VoUendung des Formakts ei^viese So

zeidinet MaG die Arbeiten des Juan Gns aus

Zu Begum war semen Bvldem das Kubistische mit Imearer Geometne auf

genbtigt (Abb 3i9ff) Das Motiv ist noch mcht von imagmativer Form

verzehrt dann ^vlrd er der leidenschafthch stille Maler, der seiner fonnalen

Vorstellung das Motivische empaBt (Abb 335ff ), dessen ruhig breite Farbe

die des beschreibenden Hell und Dunkel enthoben ist, das nihige, starke Ge-

mut ernes Mannes weist, der, auf Glanz und dessen Penpctien verzichtend eme

weise begrenzte Menschhchkeit zu immer schoneren AuBerungen erzidit



D E R FUTURISM US

Der Futunsmus, erne itabenische Angelegenhcjt, w’ar das Jugenderlebms

der Carra, Se^e^nl, Boccioni Das crstc Wanifest ^^^l^de :m .Figaro* am
20 Februar 1909 \er6lfcntlicht Der Futunsmus war Revolte gegen die

Virtuosen des ..Passcismus*', die Trodler der Vergangenheit Dem Platonismus

stdlte man die , Vitesse**, die Beasegung ent*gegcn, dem Rationalismus die

pragraatische These, diB Vcmunft nur m der Handlung bestatigt nerden

koime, zu der sie nur als gennges Mittcl beitrage

Italien daramerte nebenhm Girducci, Pascob, d'Annunno ivaren die Dich

ter, Scgantmi Fattorc und Rosso die bildenden Kunstler a or dem Futunsmus
Die Diditcr oTaren riicbgcwandt, und d'Annunzio, dcr anscbcinend Modeme,
genofl nach franzosischen Rezepten sensuabstisch die Vergangenheit, trotz

dem die Gebarde anstobratisiert war, spreuten sich Ivommis und Fnseusen

zmschen muffigcn Gipsabgusscn Modem war vielJeicht die rhetonsch fiber

steigerte Erotik d’Armunzios — uogegen die Futunsten spater sich eihoben

DurchSegantuuund Fattorc sprechen Millet, Courbet imd farbendivisiomstische

Trues, Rosso expenmentierte schon ehcr aktuell, cr bildhauerte m Resten

von Luminansraus Ringsuraher sdinurrten bildabstaubende Archivare,

Dantekommentatoren, Amateure, Tcnfire, professorale LokalgroBen mit

Scblapphut, das rbetonsche Genommel der bteranseben Leichenbitter er

tragracher Vergangenheit Nichts ist peinbcher als erne groCe Vergangenheit,

die auffnflt oder cniahrt, man war Erbe, anerkannt von aller Welt, imd vor

iarmender Ennnening viar die Gegenwait verstummt, man war mckbbekend

V orhanden und sonnte sich bequera Man hattc die benoinderte Leistung vor-

gefunden und nofiirte sie am besten, mdem man das Neue, die Gegenwart

raied Doch Uberheferung 1st anderes als beredsames Vergottem des Ver-

gangenen durch Fremdenfuhrer imd Akademiker Uberheferung im Sinne

geschichtlicher Gebundenheit besaB man nicht, vielmehr lastete die Ge-

schichte als uberlegenes Vorbild und hmderte jede fnsche Regung Sian ivar

intellektudler Rentner, Entdeckung ivar fast gleidibedeutend nut Wieder
fmden einer histonschen Nuance Erstrebensnert unerreichbares Ziel ivar

das Vergangene Man ignonerte sich, den provonziellen Klemburger, der er-

druckt im Schatten der Dome semen Kaffee trank, es war peinhcb, das Volk

Europas mit legitimen Beziehungen zur Antike zu sem, man war staathch

anerkaimter Erbe, und hiermit warenWurde und Erwerb der Nation gesichert

Man war zum Theater der groBen Vergangenheit verurteilt Von hier aus ge

sehen waren die Futunsten em Gluck, zum erstenmal woirde durch sie Itahen
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aktuell, gleicligultig, ob getadelt Oder gclobt ^\’u^de Mannetti, der begabte

Impresario der Futunsten, beliauptete, seine Bewegung sei durchaus ori-

ginal, ging er doch so weit, den Kubismus zu einer Filiale seiner Richtung zu

falschen, das ^var \ner Jahrc nach der Prazisicrung des Kubismus Der Futu-

nsmus war notwendiges Rcagieren gegen Antiquare und akademische Philo

logen De Sanctis und Croce karaen von Hegel, von hicr genet der junge

Papini uber Nietzsche zum Pragmalismus, der optimistisch das Handein be-

jaht, erne niive Philosophic Denken war Slittel zur Handlung, niclit mehr

ubergeordnete Vemunft, die kaum im WirUichen ihr ^vu^dlges Gegenbild fand

Schon im Hegeliamsmus der Alteren stcckte cm Stuck Rev olte gegen den un-

bewegsamen Platomsmus dcr Akademikcr Wohl betrachtetc man Geschichte

als Verwirklichung des Geistes, jedocli war dicse nun als Entvvickeltes und

Entwickelbares erfafit Papini gewann von diesem evolutionellcn Denken aus

uber Nietzsche den Mut zur Kntik der erstarrten Ideologien, er befragte, vvie-

vveit sie belebend cmvvirken oder Handlung verhindem Der Pragmatismus

war zvveifellos eine fur Amenka zvveckmaDige Philosophic, da sie die Begnffe

nicht als geschichtlich Vcrhedigtes cinschatztc sondem ihre vitale Bedeutimg,

ihre praktischen Krafte wertete, ebenso eignete er sich fur Itaben, urn uber-

lebte Ideologien zu bekampfen Mit dem gcschichtsfemdlichen Pragmatismus

Papinis hatte man sich den noch recht lynschen Manifestcn Mannettis ge

nahert

Mannetti versuchte bewuOt cmc neue itabenische Kultur zu schaffen im

Gegensatz zum histonschen Rationalismus „Sortons de la sagesse comme

d’une gangue hideuse " Man zieht gemessener Weisheit das Abwasser dcs

Fabnkgrabens vor und smgt die Liebc zur Gefahr, die Energie Wagnis und

Aufruhr sind Inhaltc der Dichtung, bishcr habc die Literatur nachdenkhclie

Tragheit, Ekstase und Traum verherrlicht, jetzt gcite es, angreifenden Sprung

gymnastische Prazision, Faustschlag und Gefalir zu besmgen Die Welt habe

sich mit neuer Schbnheit bereichert der Geschwindigkeit — em Automobil

sei schoner als die Nike von Saraothrakc (Der Futunst beschvvort noch das

Schone) Schonheit und Kamp/ smd gfeidibedecxfend Man steht auf letztero

Vorgebirge, und man moge mcht nickvvarts schauen Dichtung ist Angnff,

das aktuell Absolute ist Schdpfung allgegenwartiger Geschvvindigkeit {Hier

beginnt lynsche Kosmik ) Einzige Hygiene der Welt smd Kneg, Mihtansmus,

Patnotismus, die zerstorende Geste der Anarchisten, die schonen Ideen,

welche toten, und die Verachtung der Frau (Man spurt hienn Dannns

gememplatzig pathetische Wirkung, Nietzsches Willen zur Macht, dessen Em-

stellimg zur Frau, vvomit man gegen d'Annunzios dekoritives Weibchen

protestiert )
Bibliotheken

,
und Museen, diese Fnedhofe, verbrenne man,

Moralismen und Feminismus vverden bekampft Man will Itaben von der

Seuche der Archaologen, Fremdenfulirer und Akademiker befreien Em altes

Bild bewundem, heiGt seme Kraft in erne Totenume schutten Man zerstore

den Grund der verehrten Stadte An Stelle geschichtlicher Mnemotechnik,
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des nur nickgewandten Lebens, tntt die liebe zum Unbekannten, gefahrvoU

neugienges Expenment (Doch gerade der Expenmentierende bedarf der

Doktnn und ist diktatonsch gestimmt) Sage man auch der Futurist sei

SproO der Ahnen — mag sein, man \viU ^ nicht horen Und altere man
einst selber, dann hmueg, und die neue Jugend besetze den Kampfplatz
In diesem Manifest von 1909 lenchtet Vorknegsstimmung

,
die Futunsten

w’aren schon damals die starksten Propagandisten des Kneges gegen Oster-

reich Gleichzeitig genahrt man die Vofboten des aggressiven nationalen

Faschismus

Als die beiden starken wirksamen Krafte gelten dem Futunsten Geschwmdig
keit und numerische, geometnsche Empfmdsamkeit Langsamkeit bewirkt

hemraende Analjse, Verstarren m Geschichte imd deren Idealisierung, man
verherrliclit die mude Haltung, ji’ird passiv und pazifistisch Hmgegen be-

herrscht der Mensch mit der Geschwmdigkeit Raum und Zeit (bier setzt das

futunstiscbe ..Simultane" em) ,
ihr gottlicbes, naturfremdes, menschlich im

mittelbares Zeichen die gerade Lmie Die ..Vitesse", die Geschwindigkeit,

ermoglicht neiteres Umspannen und treibt zur Erkundung des Neuen und

Unbekaimten Der Patnotismus 1st ..Vitesse directe" ernes Volkes, die „Vi-

tesse" gev.ahrt erne Anschauung der gleichzeitigen oder rasch folgenden Ana-

logien, scbopfensche Kraft und Schnelligkeit smd gleichbedeutend Man
lehnt sich eben gegen die Ruhe platomscher Begnffe — das statische Welt-

bild — mit wirbelnder Dyn^imk auf Diese EinsteUung 1st lucbts Neues,

spezifisch Futunstisches, schon der italienische Hegeliamsmus schob und be-

drangte die erstarrte Statik der Ideen Jcdoch hier erregte jener als letzter

Fund, diente als Waffe gegen die Masse verschlafener Antiquare Wer sahe

nicht joumalistische Veniassening der Bergsonschen Lebensschivungkraft’

Aus diesen den Itaiiener uberraschenden Gememplatzen Murden Mamfeste

erschnen, die in ihrem ddctatonschen Ton die Haltung faschistischer Kund-

gebungen vorbereiteten Das geometnsche Moment futunstischer Sensibilitat

1st kaum scharf und genau ausgearbeitet worden Dies Geometnsche klmgt

als das eigenthch "Menschliche auf und \\Trd als iraaginativ Freiestes verspurt,

spater ivird es zu akademischer Pnmitivitat verlocken Wiewohl Jlannetti

dem Geometnschen em umfangreiches Mamfest ^vldmete, ivurde es nur wemg
von den Futunsten venvendet, die sich eher gegen Histonsches auflehnten

und aktuelle ilittel wo unmer borgten, um jenes zu bekampfen und rasch

dutch Modenutat zu ersetzen, ohne daC die Mittel tatsachhch beherrscbt

wurden Das Geometnsche ^vlrd als Reaktion gegen sanfte Madonna und

roUendes Drama gesetzt Gegen Lilie und Schwert zeichnet man Ziffem und

Lettem, Protest gegen die schlau ruhrsame Romantik erwerbbeflissener

Akademiker Das Geometnsche war ge^vlfi nicht Ziel der Kubisten — es

war em Mittel, gegen die komphziertere Ansicht Emfaches zu stemmen Den
Futunsten dient es, die bilhge Geste des Maschinenl3T7kers zu prazisieren

Modisch tummelt man zwiscben Auto. Torpedo geometnschen Platzen,
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StraDen und Hausem, man venvirft naturhaftes Getnebensem ebenso wie

den Zwang gesdnchtlicher Vcrstemening, man sucht die Nahe leibhaften

Tages gegen geschichtliche Feme und unverantwortliches Vorbestimmtsem

zu tauschen Man nimmt Mittel zur Modemitat, wo man sie findet, wie em
Ertnnkender nach jedem greift, vor allem will man seme Vergangenheit

die Gegemvart der Ahnen, loswerden, so wird man tnebhafter Eklektiker,

der we der erwachende Knabe wahnt, die neue Wabrheit in sich, losgestoBen

von Wdt und Nacbbar, zu entdecken Um hienn sich selber zn bestarken,

tntt man dogmatisch auf, denn im Futunsmus steckte imverhuUt der WiUe

zur Macht m jedem Bezug man war von kampfenscher Gesmnung erfuUt

Das Geometnsche oder Numensche wurde von den Futuhsten kaum aus

gebildet denn trotz aller Ivundgebungen verfmg man sich m lynscher Rhe-

tonk, deren schwarmensche Weitlaufigkeit kaum Ausdruck tatsachlicher

Modemitat war, denn bedeutsamer als gewonnene Leistung naren fur Itaben

lauter Auftneb und spreizender Elan Mannetti trug die wrbelnde Dynaraik

m die Literatur, die durch d Annunzio ganzbch zu spielenschem Prunk pathe-

tisch verschlammt war Der literansche Futunsmus kann hier nur sparsara

envahnt nerden Man bevorzugt den verbalen Infimtiv, um die dynamische

Elastizitat des Satzbildes zu steigem Die alte schmuckende Anwendung des

Adverbiums wrd gemieden, ebenso das erlautemde Adjektiv, das die eigene

Lokalfarbe des Subjekts beemtrachtigt das Substantiv soU den ihm eigenen

Lokalton bewahren Interpunktion, Beiworte usw warden durcb mathe

matiscbe Zeichen ersetzt Das Gedicht ist Analogiefolge (siehe die Symbohsten

und Mallann^), diese ivird ungemein emeitert, man erhalt damit erne Art

Vielklang der Metaphem , das Maximum schembarer Unordnung ist erwunscht

Das Ich — dieser Umneg zu den Eigenschaften der Matene — ist zu zer

storen Die latemisch italienische Penode, dieses anmaQend rationale Er

zeugms ist mystischer Anschauungsweise zu opfem, statt dessen pflegt man

die „Imagination sans Fils", d h man verbmdet die Analogien olme er

klarende Zwischenglieder, so wird Dichtung, nicht mehr intellektuabsiert,

kosmisch mad roan sdiaiit die en 'Libert^' \3rikansequent genug

daC Mannetti zur Bekampfung des Intellektuellen Geometne und Mechamk

anruft, die allerdmgs recht naiv irgendwie eingeschoben werden Zu Ende

der Kundgebung wird der mechanische Mensch mit samtbchen Ersatzteilen

und garantierter Unsterblichkcit angekundigt Das dynamisch Irrationale

endet im Menschenmotor

Dieser ganze Djmamismus ist nicht m Italien gewachsen Man fmdet hienn

die Theonen der Verslibnsten, die metaphonsche Technik der Symbohsten

und ihre bildhafte Gegenstandsauflosung in em Geschehnis erregter Zeichen

haftigkeit Die zeichnensche Darstellung der Wortbedeutung — die unter

anderen von Mallarme im ,Coup de Dfis" gegeben ivurde — steckt m jedem

Inserat, und ihrer bedienten sich gem servile Kalhgraphen Die d3mamische

Gesamteinstellung wax italienische Reaktion mit xecht sdbstverstandhchen



alteren ilitteln Neu ist das pragmatisclie Betrachten der Kunst, das Em-
bezielien lebcnsumbildenden Effektes, man verlaCt den elfenbeinemen Tnnn,
und der Kunstpobtiker betntt tonenden Mundes die Arena der StraDe, man
uber^chatzte die Wirkung der Kunst

Am 8 Marz 1910 ^\'u^de rni Tunner Theater „Chiarella" der AnschluB von
funf Malem an die futunstischen Dichter proklamiert, unter ]enen ragten

Bocaoni, Carra und Sevenni hervor Man erklarte die Dynamisierung des

Bildes, man will die Bewegung der Dinge uiedergeben Hier 1st impressio-

mstlscber EmfluB deutlicb, der den jungen Itabenem vor allem durcb Rosso

vermittelt ^^a^ ,

AUes 1st bewegt — Mannetti hattc die gottlicbe ..Vitesse" gepredigt Man
\vtU aber nicht den bewegten Augenbbck, sondein die d5mamische Smnes-

empfindung selbst bannen. die uber die Netzhaut eilende Sch^vmgung Um
menscbliches Gesicht zu geben, drucke man die umhuUende ..Ambiance",

sein Kraftfeld. mit aus Der angcblich starre Raum 1st mcht vorhanden

unsere Empfmdung durchdnngt die Korper und bddet sie dauemd um Die

Koiper durchdnngen sich funktiondl, erne Gruppe bewegter Menschen andert,

optisch htw ertet, nut dem Tempo die Zahl der Personen Der Betrachter wird

in die Bildroitte versetzt, und die dynamischen Smnesempfmdungen warden

dargestellt, mcht mehr wird der unbewegte Betrachter m statischer Ruhe

^or das Bild gesetzt, er spielt im Bdde nut als Motor und Getnebe subjektiv

direkter Sensation, doch der Schmerz der zuckenden Lampe ist ebenso be-

deutsam vnc menschlicher Schmerz, emzigc Kontrolle :st die naturbche Wahr-

nehmung, so gelangt man zur vibnerenden, farbenzerlegenden Techmk. die

Koraplementarfarben smd emgeboren (uas ialsch 1st)

"Man revoltiert gegen Nacbahmung, nihmt aber die naturlichen Formen,

man rebelliert (zum wevielsten Mal^) g^en Harmonie und ..guten Ge-

schraack", ebenso verscbmaht man die \erbrauchten Sujets und betont

Bewegung und Licht, welche die konventionell geschlossenen Korper zer

storen

Im Gegensatz zu den ..passeistischen" Statikem sucht man den Stil der

Bewegung, die Malerei vor dem Futunsmus ist erledigt Die Gleichzeitig-

keit der seelischen Erregungen, kompJexes ..Simultand", wrd gemalt, mcht

nur dasGesehene, sondern diezeitlich unddynanuschumfassendereEmmerung,

die inneren rhj'thmischen Krafte der Dmge Zu ihrer Darstellung dienen vor

allem energetische Liniengruppen, die Beziehung, Wirkung und Zustand der

Dmge zeigen, diese Imearen Ausstrahlungen streben kosmisch dem Unend-
bchen zu (..phjsische Transzendenz**) Gibt man bestimmte Tede menschlicher

Figur, so 1st mcht die symmetnsche Gegenseite zu wiederholen, sondern

statt dessen smd deren Symptome und Wlrkungen zu geben, gegenstand-

licb symmetnsche Harmonie 1st erledigt, man malt das Sichdurchdnngen

der Dmge und stellt die dynamisch am sterksten ergnffenen Teile dar, Scclcm*

zustande und Gleichzeitigkeit der Motiie Um diese Emplmdungcn n-in
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aufzufassen, muB die mtcHektuelle KuUur vergessen werden, man steht am
Beginn neuer Empfindsamkeit Die Flecken, Linien und Farbfclder smd nicht

wemger von bekannter Wiiklichkeit als emer inneren ihythmischen Mathe-

matik bedmgt, man gibt die ..Funktionskomponentcn'' zwschen auBerer

konkreter Szene und innerer abstrakter Ergnffenheit

Boccioni formlilierte zu Beginn des Jahres 1912 die plastische Auffassung

der Futunsten JIan will m der Skulptur die ..Ambiance" (Umwelt) mit

gestalten. Impressiomstischer EinHuB hat die geschlosscne Form gesprengt,

die Skulptur 1st Schnittpunkt des sichtbar plastischen und des innerplastischen

Unendhchen (EmfluB Rodins und Rossos) Die schopfensche Intuition 1st

nicht an abschildemde Volligkeit gebunden, man hatte bei den Kubisten

das Abbrechen der Motivteile und deren freie Ordnung erlemt. ungelahr

\vie Mannetti die lateimsche Prosodic mit Hilfe des ,Vers libre" aufloste

Bocaoni fordert ..vollige Vermchtung der geschlossenen Lime oder Masse

Offnen w die Gestalt ivie ein Fenster, und fassen wir sie in das Milieu in

dem sie lebt"

Man ennnert sich hier der Auflosung literanscher Figur in djmamische

Komplexe, ein Durchdnngen der Sensationsteile zu reicberem bewegtem

Komplex uird versucht In die schopfensche Schau sturzt leidenschaftlicb

die ganze Welt JIan baut die Atmospharc als Raummittel m die Skulptur

Jeden Stoff, ahe techmschen Mittel, Krcide Dampen Draht, Glas, ZeUuloid

usw
,
konnen venvandt werden, den Reichtum sich kreuzender Flaclien

darzustellen Zuckende KraftUnien, vor allem schmttige Diagonale ver-

mchten das Statische, das Ganze oder Teile der Plastik konnen maschmell

bewegt werden, darmt lebendige Wirkung gesteigert werde Em GefaC bildet

man aus glasemen Halbkreisen, um das Atmosphansche zu fangen und zu

formen Die Objekte smd unendhch dank ihrer dynamischen Ausstrahlungen

sie durchdnngen sich, und der Betrachter 1st inmitten des leidenschaitlichen

Ablaufs gestellt Jedes Objekt 1st Effekt aller Ursachen, auf diemit Schoks

Zuneigung, HaB usw , reagiert wird Die neue Form isl Ergebnvs ernes neuen

Objekts 'Von dessen Xem gelie man aus und schalle das bewegte Spie\ dw

atmosphanschen Flachen welche die Dinge kreuzen und verbmden (
phy-

sischer Transzendentalismus")

Bild und Form der Futunsten entstehen nicht allem aus Handlung, sondem

verharren im fheBenden Strom erlebmshaften Sehens und Vorstellens Wir

kennen dies dynamische Erfassen des Bildraums vom Kubismus her, Delaunay

hatte es anekdotisch beschreibend verwertet, er brachte das neue Su]et Die

Futunsten scheidet, daB sie wemger um desFormalen willen, sondem um sich

aus versteinerter Uberlieferung zu retten eklektisch zu gegebenen Mitteln

gnffen und ihre Haltung in starkem AusmaBe hteransch und mit vulgaren

Philosophemen begnmdeten Fragmatistische Malerei ivird betrieben die

im Jamesschen „Seelenstrom" ihre farbigen Blasen wirft Bilder und

Kundgebungen scheuien oft die vageren Kapitel Bergsonscher Bucher zu



illustneren Das Durchdrmgen von visuellem Moment und Ennneni, von
Raum xmd d3Tiamischer Funktion beherrschte ja den besten Teil neuer

Malerei vor dem Futunsmus, derm man darf behaupten, daB die Kunstler,

soweit sie mcht heiUos merkantilisiert ^va^e^, vor den wissenschaftlichen,

den pbysikalisdien Formulierungen den dynamiscben Bildraum geschaffen

batten Doch ernes entscheidet gegen die futunstischen Malereien daB m
ihnen diese Entdeckung wemger bildgemaB als literansch assoziativ verwertet

%vuTde Die intunshsche Gleichzeitigkeit beschreibt anekdotisch, man malte

genrehafte D3mamik, die Gartenlaube ist nach links verlegt, und wegen des

Platzwechsels bemmmt man sich noch spieBig lehrhafter, kommisbaft an-

maBender Man hat den impresaonistischen Moment durch Ennnerung zu

djoianuscher Gleichzeitigkeit der Vorstellung geweitet, doch dei formale

Gegenwert ^var mcht gefunden Malensch blieb man Impressiomst, im meisten

gab man gedanklich und gegenstandlich verbundene Naturahsmen, denen

unbestimrat kmdhches Beiwerk von Mathematik beigenuscht ^vurde, formal

ividersprechende Mittel werden von irgendwober genommen und verbunden

Das geometnsch ZahlenmaBige soUte dieser rasch zusammenfallenden Modeme
die Ruckkehr zum Klassizismus und der Proportionslehre der Alten vor-

bereiten

Unter den futunstischen Malem traten Bocciom, Caira und Severmi hervor

Man ermnert sich an das „Lachen“ von Bocciom {Abb 344) Gelachter emer

Dicken zenvirbelt und stulpt em Restaurant Cana zei^ im „Begrabnis

des Anarchisten Galli" (Taf XV) den Kampf zwischen Proletanem und Mihtar

Das Bild 1st von Lanzen, Stocken —
• energetiscben Kraftbmen — durch

quert, Ballungen von Energie umfunkdn die Masse Sevenm trat rmt dem

, Pan-Pan im Momco" (Abb 345), der „Ruhelosen Tanzenn*', der „Modistm''

und dem ..Portrat Mannettis“ hervor Die Tanzenn 1st m verschiedenen

Stadien analysiert, farbenzerlegende Techmk verbmdet diese

Die Futunsten nannten sich Pnmitive, eine Pnmitmtat ]edoch, die durch-

aua cerebral vvar lilan. kara. mcht von emer eifflnthch malenschen Konzeption

her, sondem vor allem von popular-philosophischen Satzen und stieg ins

Ateber uber erne bereits abgeleitete Literatur hinweg Diese Pnmitivitat

schheCt kntisch ablehnendes Weglassen em, man veremfachte vemtandes-

gemaB
Die Futunsten, und lucht allem sie, batten das Slathematische der Kimste

hervorgehoben, die jungen Itahener taten dies zunachst aus aktuellen Grunden,

von franzosischen Vorbildem ivurde man bierzu getneben, der Futunsmus
war, wewohl Temperament und Pathos itaUenisch drohnten, europaisches

Erzeugnis, und durch ihn schloB sich das bisher provinzielle Italien der euro-

paischen Modeme an Cdzatme schbeBt den Begmn heutiger Revolte und
heutigen Versuchs zum Klassischen em Impressionistisch hatte er beim far

bigen Aufbau aus Farbfiachen begonnen und gelangte, um sie zur Form zu

zwingen, mehr tnebhaft intuitiv zur Geometne der Grundfonnen Die Kubisten
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aufzufassen, muB die intellektuelle Kultur vergessen werden
,
man steht am

Beginn neuer Empfmdsamkeit Die Flecken, Limen und Tarbfelder sind nicht

weniger von bekannter Wirklichkeit als emer inneren rhythmischen llathe-

matik bedingt, man gibt die j.Funktionskomponenten" zwischen auBerer

konkreter Szene und mnerer abstrakter Ergriffenheit

Bocciom fonnulierte zu Beginn des Jahres 1912 die plastische Auffassung

der Futunsten Man will in der Skulptur die ..Ambiance" (Umwelt) mit

gestalten. Impressionistischer EinfluO hat die geschlossene Fonn gesprengt

die Skulptur 1st Schnittpunkt des sichtbar plastischen und des mnerplastischen

Unendbchen (EmfluB Rodins und Rossos) Die schbpfensche Intuition 1st

nicht an abschildemde Volligkeit gebunden, man hatte bei den Kubisten

das Abbrechen der Motivteile und deren freie Ordnung erlemt ungefahr

ivie Maiinetti die lateimsche Prosodie mit Hilfe des „Vers Iibre' aufloste

Bocciom fordert ..voUige Vermchtung der geschlossenen Lime oder Masse

Offnen wir die Gestalt we em Fenster, und fassen wir sie in das Milieu in

dem sie lebt

'

Man ennnert sich hier der Auflosung hteranscher Figur in dynamische

Komplexe, em Durchdnngen der Sensationsteile zu reicherem bewegtem

Komplex wird versucht In die schopfensche Schau sturzt leidenscbattliclv

die ganze Welt Man baut die Atmosphere als Raummittel in die Skulptur

Jeden Stoff, alle techmschen Mittel, Kicide, Lampen, Draht, Glas, Zelluloid

usw
, konnen verivandt werden, den Reichtum sich kreuzender Flachen

darzustellen Zuckende Kraftimien, vor allem schmttvge Du^onale, ver-

mchten das Statische, das Ganze oder Teile der Plastik konnen maschmell

bevsegt werden, daimt lebendige Wirkung gesteigert werde Em GefaB bildet

man aus glasemen Halbkreisen, um das Atmosphansche zu fangen und zu

formen Die Objekte smd unendlich dank ihrer dynamischen Ausstrahlungen

sie durchdnngen sich, und der Betrachter 1st inmitten des leidenschafthchen

Ablauts gestellt Jedes Objekt 1st Effekt aller Ursachen, auf die mit Schoks,

Zuneigung, HaB usw , reagiert wird Die neue Form 1st Ergebms ernes neuen

Objekts Von dessen Kem gehe man aus und schaffe das bewegte Spiel der

atmosphanschen Flachen welche die Dmge kreuzen und verbinden (
,phy-

sischer Transzendentalismus
')

Bild und Form der Futunsten entstehen nicht allem aus Handlung, sondem

verharren im flieflenden Strom erlebrashaften Sehens und Vorstellens Wir

kennen dies dynamische Erfassen des Bildraums vom Kubismus her ,
Delaunay

hatte es anekdotisch beschreibend verwertet er brachte das neue Sujet Die

Futunsten scheidet, daB sie wemger um des Formalen wiUen sondem um sich

aus verstemerter Oberlieferung zu retten, eklektisch zu gegebenen Mitteln

gnffen und ihre Haltung in starkem AusmaBe hteransch und nut vulgaren

Phdosophemen begrundeten Pragmatistische Malerei wrd betneben die

im Jamesschen ..Seelenstrom" ihre farbigen Blasen wirft Bilder und

Kundgebungen schemen oft die vageren Kapitel Bergsonscher Bucher zu



lUustneren Das Durchdnngen von visuellem Sloment und Ennnern, von
Raum und dynanuscher Tunktion bdierrschte ja den besten Teil neuer

Jlalerei vor dein Futunsmus» denn man darf behauptcn> daB die Kunstler,

so^^elt sie mcht heillos merkantilisiert waren, \or den A\issenschaftlichen,

den phjsjkali«^cben Formulieningen den d^mamischen Bildramn geschaffen

batten Doch eines entsdieidet gegen die futunstischen Malereien daB m
ihnen die«e Entdeckung weniger bildgemafi als literansch assoziativ venvertet

Nvnrde Die fntunstische Gleichzeiligkeit beschreibt anekdotisch, man malte

genrebafte Dynamik, die Gartenlaube ist nach links verlegt, und wegen des

Platrv^ecbsels benunmt man sich noch spieflig lehrhafter, kommishaft an-

maBender Man hat den impressionistischen Moment durch Ennnerung zu

dynanuscher Gleichzeitigkeit dcr Vorstellung geweitet, doch dei fonnale

Gegenwert n*ar nicht gefunden Malensch blieb man Impressionist, im meisten

gab man gedankhch und gegenstandlich \erbundene Naturalismen, denen

unbestimmt kindhches Beiwerk \on Mathemahk beigemischt wurde, formal

widersprechende Mittd nerden \on irgendnoher genommen und verbunden

Das geometnsch ZahlenmaQige sollte dieserrasch zusammenfallenden Modeme
die Ruckkehr zum IClassizismus und der Proportionslehre der Alten vor-

bereiten

Unter den futunstischen Malem tiaten Bocciom, Caira und Sevenm bervor

J\ran erumert sich an das „Lachen‘* %on Bocciom (Abb 344) Gelachter emer

Dicken zervubelt und stulpt em Restaiu^t Carra zeigt un „Begrabms

des Anarchisten Galli ‘ (Taf XV) den Kampf z^\^schen Proletanem und Militar

Das Bdd 1st %on Lanren, Stocken — cnergehschen Krafthmen — durch-

quert, Ballungen von Energie umfunkeln die jMasse Sevenm trat mit dem

, Pan Pan im Slonico" (Abb 345), der ..Ruhelosen Tanzenn", der ..Modistin
‘

und dem ,
Portrat Mannettis" hervor Die Tanzenn ist in \ erschiedenen

Stadien analysiert, farbenzerlegende Technik verbindct diese

Die Eutunsten nannten sich Pnmitive, erne Pmmtivitat jedoch, die durch-

aus cerebral irar Man kam nicht von eincr eigenthch malenschen Konzeption

her, sondem \or allem von popular philosophischen Satzen und stieg ms
Atelier uber erne bereits ahgdeitete Literatur hmweg Diese Pnmitivitat

schlieBt kntisch ablehnendes Weglassen em, man veremfachte \erstandes-

gemaB
Die Futunsten, und mcht allem sie, hatten das Mathematische der Kunste

hervorgehoben, die jungen Itahener tatendiesamnachst aus aktuellen Gnmden,
von iianzosischen Vorbildem rnirde man hierzu getneben, der Futunsmus
wax, wiewohl Temperament und Pathos itahenisch drohnten, europaisches

Erzeugnis, und durch ihn schloB sich das bisher pro\'mzielle Italien der euro

paischen Modeme an Cezanne schlieQt den. Begum heutiger Revolte und
heutigen Versuchs zum lOassischen em Impressiomstisch hatte er beim far

bigen Auibau aus Farbflachen begonnen tmd gelangte, um sie zur Form zu

zmngen, mehr tnebhaft mtuitiv zur Geometne der Grundformen Die Kubisten
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schu£en aus solchem Anhieb einc neue Gesamtsicht, ^velche die abgenutzte

Korperperspektive zu verdrangen gceignet scheint, da sie raumlicb Reicheres

dynamisch bewaltigt.

Im Futunsmus hatte man leidenschaftUch gegen totes Jetzt, museale Ver

gangenheit gekampft, optisch Zwingendes ist jedoch nicht durch Programm

bevraltigt Woran sich batten? Zdgcmd erkannte man, daB jene abgelehate

Kunst der Alten Elemente von platonisctici Daucr enthielten, deren An

wendung von neuem zu erlemen sei, daD man das malensche Umversum mit

Hilfe der e\vig geltenden Zahl und geistigcr Gesetze von neuem darzustellen

babe Diese Asthetik nihe auf den Gesctzcn von Platon und Pythagoras, die

Bilder seien nach den matliematischcn Regeln, nach wclchen sich der Gang

des Universums voUziehe, zu schaffen , sie ge^^ annen kraft der mathematischen

Gesetze des Kosmos Grundlage und Geltung, wie auch der menschliche Korper

durch Zahl und Proportion dem Gesamt eingcfugt sei In den gleichartig

geregelten Beziehungen von Farb- und Tonschwingungen sei die Verwandt

schaft z^vlschen Slalerei und Musik gegrundet Die Anarchic heutiger

Epoche m Kunsten und Leben entspnnge ungenugender mathematischer

Kultur

Gemalde smd zu bauen nach gleicher Mcthode und nut gleichen Mitteln.

die Aichitekt und Ingenieur anuenden, denn Architektur ist mathematische

Wissenschaft und Anwendung e\vig geltender Zahlenbeziehungen Hier spurt

man begmnenden Konstruktivismus, in RuDland ist er Jlittel ausscbaltender

Revolte, hier Kette zur Gesdiichte; bei Severim tntt ItahemtSt deutlich

hervor, waren es doch die Meister der Renaissance, die Giotto, Leonardo

Alberti, velche die vergessenen Regeln der Gncchen von neuem entdeckten

Mit diesen objektiven Gesetzen wird man „den Abgrund von Heute*', die

Zeit des Subjektiv-Individuellen, beenden Das AUgememgultige des be-

\vuQten Konstruktivismus wird angemddet Die Zahl ist das Mittd, heutiger

Anarchie des Sensuellen zu entgehen; Oberheferung, geschichthche Emheit

beruhen auf Zahl und mathematischer Beziehung, diese verbmden uns den

Alten, kraft ihrer bestehen \vir im All, und furchtlos mbge man dem Vorbild

der Meister folgen Durch die Zahl ordnet man Natur der Bildharmonie ein,

die durch Instinkt, Sensation oder Nachahmung me erreicht %vird Der heute

befolgte Arbeitsweg jst zu kurz — man ^valzt allzu rasch die Konzeption aus

und malt ms Gemahsch-Leere und -Ungewisse Oder bietet Skizzen statt Bilder

aus Die Zahl gewabrt die MogUchkeit, Kunst aller anderen geistigen Tatig

keit zu verbmden und sie aus romantisch bodenloser Isoliertheit zu los^u,

eigenthcher Tneb haufigen Zeretorens xst — mehr oder weniger bewuBt —

.

zu den groBen Gesetzen der Kunst zuruckzufmden

Das Mathematische >vird der farbigen Dbersetzung der Fauves entgeg^n

gestellt, die Farbe sei das stets wankende Ungewisse Ausgang alles Bild

gewmnens ist die Proportion In den alien Bildem, den Architekturen der

Gnechen, Vitruvs und der Gotiker fmdet man stets ein Grundverhaltnis
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den goldenen Schmtt Dnrch die gesetzmafiig stete Beziehnng aller Teiie

und seme ungememe Vanabilitat gewahrt er Harmome und MogUchkeit,

durch Ab^vandeln und Verschieben der Proportionen das gesetzmaCig Ge-

noUte zu verbergen Komposition und Form werden durch den stetJgen

Rhythmus numenscher Beziehungen geschaffen Von der Erkenntms aus,

daB Mathematik alles durchdringe, gelangt man wieder zur Perspektive,

deren Gesetze kaum emer kennt, und die sich heute „Ieblos im Zustand einer

Mumie“ befmdet

SevermiunterlaBt,m hmgebender, IdirgetreuerNachfolge derAlten befangen,

zu fragen, ob die perspektivische Ansicht heutigen optischen Bedurfmssen,

emer erweiterten, Raumvorstellung, noch genuge Das perspektmsche Bild

verarbeitet vielleicht zu wemg Ansichtserlebnisse und gewahrt nicht hm-
reichendeDifferenzierung von flachigerAusdeutung des Volumen Perspektive

ist Ergebnis statischen Erfassens, in dem Bewegung als GroBenunterschied ge-

deutet ^vird, %vahrend heute die subjektive Festsetzung dynamischer Raum-
werte die alte perspektivische Ansicht fur ungenugend erschemen laflt, da sie

die subjektiv-visuellen Ennnerungsmomente nicht berucksichtigt Das kon-

ventionell Mathematische %vird als stanerZweck gesetzt, v.ahrend es vielleicht

eher auDerordenthcher Grenzfall ist, m dem sich Imagmation imd Erfahnmg
uberraschend nahem, und den zu verallgememem man bemuht ist, um der

Unnihe der Fragmentc endhch zu entgehen Es ist begreifhch, daC Sevenni,

damit das unzulanghche Subjektive uberwunden weide, die ordnende gemem-
same Kraft der Zahl beschv^ort und die Kunst in die GeiviCheit des Rechnens

emspannen will Zahl und Harmome, Bildeinheit und Zahlvenvandtschaft

gelten ihm gleich Diese GroOen tterden undynamisch begnffen Das In-

tensive, der farbige Akzent werden vemachlassigt, cr wird dera Limengefuge

als grobe Sensation untergeordnet Der Platoniker Severuu sieht in der Farbe

grob wankende Erschemung der Wandelwelt, dienende Begleitenn gebie-

tensch bauender Limenfuhnmg Der Farbfleck gewahre nur empfindsam

ungefahren Emdruck, die Lime hmgegen deuthche Erkenntnis des Korpers

Die Farbe fuhrt zur Fornizertrummerung, da sie die Korper ms Relative,

Schnankende verflattert, wahrend die Lime bleibend vorgestdlte Form vcr-

burgt, so gewinnt die Farbe nur Geltung, Aienn sie von Geometne beherrscht

wird, man ordne sie, von komplementaren Gegensatzen und der Tonfolge aus-

gehend, gemaB den Langen farbiger Schwingung, hier uird die Vensandt-

scliaft zwischen Malerei und Slusik offenbar Sevenm ueist hier auf einen

liaufjgen Fehler der neueren Bildwerke, er bemerkt, daB man aus Ubcrbe-

wertung farbiger Sensation allzuoft emfache Lmienfiilirung ven\ende, lang-

weilende Geiade, emtbnig wnederholteWmkel Ddacroix und Seurat haben \or

allem die farbigen Beziehungen erforscht und die uissenschaftlichen Ergcbnisse

der Rood, Helmholtz und Chevreul zur Verfestigung der Farbe gcnutzt

Dank der Vissenschaft cntfemt man sich immer weitcr \om grob zufalbgen

Erlebnis, Instxnkt und Sensibihtat (Ahnung und Emdruck) werden unter-
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geordnet und dienen nur als luedercs Mittel auf dem Weg zahlenraaCig gul

tiger Fonnerkenntnis Hier ist die Zah\ das Werkzcug zu objektiv gultiger

Verselbstandigung dcs Kunstwerks, die Zabl, die ohne Wandlung gelte, be

grenzt die Erfmdung, diesc ist nur grob ahnender Beginn, der in langer

Forschung zu ^\ohIproportlomc^te^ Geometne ausgebaut word

Der Versuch, das Qualitative und Intensive der Kunst auf numensche Be

ziehungen zuruckzufuhren, reiclit in die Zeit mythischer Wissenschaft, m
tuitiv ahnender, smndeutend symbolischer Mathematik Sevenm reagiert

gegen den Subjektivismus der Zeit mit cmem etwas hilflosen Fetischismus

der Wissenschaft, %\elcher der Laie oft unerhorte Wunder zumutet Seme

Geometne ist aus altem’Matenal gei\onnen und geeignet, das schopfensch

Neue zu veineinen, wcnn nicht zu bchindem Es ist entscheidend, daQ diesen

Untersuchungen das Alte zugninde gelcgt \nrd, statt daB aus neuer Anschau

ung zu abgeivandeltem Gesetz gedningen \nrd

Die Zahlenromantik der Futunsten^soU zu konstruktiver Wissenschaft be

stunmt werden, die mstinktive Tlieone der kosmischen Krafthme wd J’ro

portionslehre Hat man in der Jugend Geschichte als das Todliche gescholten

so soil jetzt gultige Uberiieferung die vervirrte Modeme retten Das Alte

ist durch seme mathematischo, emg geltcnde Methode gerechtfertigt Man will

dem Zufall des Gelmgens entgchen, Kunst gehorcht den gleichen, steten Ge

setzen der Zahl Mie die Wissenschaft, der Zahl, nach der Atome und Steme

schwingen Man beschw ort das ^\cnlge^ wissenschaftbche als mythische Welt

bild der Pythagoras und Platon, wobei man vemachlassigt, daB deren Geo-

metne mythologisch s>'mbolhaftem Dcnken eingebettet war Sevenm an

erkennt anschemend in kemer Wcise die Geisteswissenschaften, m denen

qualitative Komple\e synthetische Emheiten bilden, er glaubt, die Zahl sei

metaphysisches, gesetzmaBiges Substrat alles Ereignens imd Tuns Die Kom
position werde Stuck fur Stuck aus konstruierten Teilen zusammengesetzt

\vie Maschine, klassizistischer Nachklang futunstischer Jugend Um jeden

Preis will man” Subjektmsmus und heidmsche Sensuahtat beenden Lime

und , Form" gelten
, Farbe hingegen sei destniktives smnhches Mittel Wissen

schafthch ist sie zu stufen gieich den Schwmgungen der Tone Delacroix und

Seurat regten hier besonders an Jedoch schon in der Bestimmung der Gnind

iarben diffeneren die Theoretiker

Die Figuren werden mit Hilfe der alten Perspektive in den Bildraum gesetzt,

man fragt nicht, ob ]ene noch unverbraucht ist, noch dynamischer Anschau

ung genugt Eukhdische Geometne gilt geradezu als klassLSche Metaphysik

Grundlage aller Form DerKubismus sei allzu mstinktives Schauen ,
man musse

die Perspektive die nach mathematischer Regel konstruiert ist, von neuem

beleben, damit man statt ernes mstmkti^en, fast zufalhgen Bildes gesetzhafte

Gestalt gewinne Es scheint, als setze man tastenden Zufall und subjektive

Losung gleich Solche Liebe zur Perspektive beweist Absicht zu einer Art

konstruktivem ReaUsmus, man sucht erne GesetzmaBigkeit, die geschichtlicb
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konvenables Darstellen allgemein gesehener Natur gestattet, man beschrankt

aufruhrensche Imagmation und zwingt sie rechnensch m das Museum zuriigk

Nicbts — Oder kaum Neues — gabe es in der Kunst, ihr bleibendes Geschick

sei mathematiscb festgelegt Es bezeichnet nachahmende Philologie, daC
neue Raumanschauung mchts gelte imd ihretwegen mcht an Gesetzen geruhrt

werden durfe, wewohl diese absterben, wenn sie neuer Erfahrung nicht mehr
genugen Hier zeigt sich die Begrenztbeit Sevennis, der es mcht wagt, seme
Formeln an neuer Optik zu vemuchen
Kunst und Wissenschaft muflten, ihrer Art nach gleichbedeutend, durch

gememsame Zahlgesetze verbunden und somit in das gesetzmaBige Getnebe

des Kosmos verflochten werden

Das Problem der sogenannten imendlichen Vanabditat der Zahl vvird leider

mcht beruhrt, ebenso mcht uberlegt, ob die Konstruktion mcht nachtrag

Uch dem Erfundenen emgefugt \vird Der Kunstler rekonstnuert un Werk
das Umversum nach den Gesetzen, die dieses beherrschen Durch Zahl und
Perspektive stelle man Wirkhches dar, wie es ist mcht wie es erscheme, als

gabe es em objektiv transzendentes Wirkhches Dberall lachelt erne recht

pnnutive mythologische Metapbysik m dieser Doktnn Em Neues gibt es

mchtj die Gesetze gehoren unwandelbarem, transzendentem Bezirk an Die

Verteilung der FarbmtensitSten beruhe auf bekannten anthmetischen Folgen

die vviederum m der Akustik vorgefunden werden

Sevenni betrachtet das Bild kaum als geschlossene Gestaltemheit Die

„Conception mteneure", die doch das Bildganze scbafft, gilt ihm genng, we-
wohlgerade sie, damit diese Tfaeone mcht Maskerade sei, aus beiniBtem, mathe-

matischem Elementc entstehen muBtc, \senn diese Schopfenscbes bergen und

mcht nur nacbtraghche Gruppierung sind Ebensowenig setzt sich Sevenm nut

, dem Entscheidenden, dem Ramn\iert der Fonnelemente, ausemander Nur

an pnnutiv theoretischen Figuren, die me cm Bild ergeben, versucht man die

Beweisfuhnmg, also nu^ends nard wissenschafthebe Synthese betneben, son-

dem eher populare Tautologie Behauptete Hypothese %vird als unbezweifeltes

Axiom gesetzt, daimt ist der %vissenschafthche Wert erhebhch geinmdert

Mathematische GroBen smd dermaBen vanabel, daB sie uberall aiiffmdbar

smd, nenn we im Gemalde genaue mathematische Ausgangspunkte furMes

sungen mcht gegeben smd Wir kennen leider noch mcht die Gesetze solch

komple-^formaler Vorgange, ihren genugenden mathematischen Ausdnick —
vorausgesetzt, solcher ist auffmdbar. Ge\viB, unmer wieder \vird man wun
schen, dem Irrationalen zu entfhehen, vielleicht aber beruht Kimst trotz

allem auf quaUtativen Gesetzen, einer quahtativen Typik, die uar noch mcht
zu bestimmen vermogen Sevenm betreibt erne Art axiomatischer geome-

tnscher Morphologie Der rutunst'ist in den Begnffsreahsmus der Scholastik

zuruckgefallen Ermudet smkt man m museale Fonnahsmen zuriick, Ver-

macbtnisse, verdunntes Rezept, emer einst lebendigen Umwelt entnssen,

haben gesiegt
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Konstruiert Sevenni wssenschaftlich, so dnngen Giorgio Chincos mathe-

matische Figuren aus einer intuitiven Traumwelt {Abb 350) Statt des Ge-

setzes treibt hier grotesk somnambule Astrologie Romantisch ironisierend stellt

Chirico phantastische Mathematik gcgen die Wirklichkeit Mathematik — erne

Kraft des Traumens Aus dem Vidklmg dcr Zivilisationen bncht somnambules

Gesicht hervor; allerdings eher Kombmation denn Schopfung, da seme For-

men in klassizistischen Gleisen roUen Konstruktiver Traum, den alter Zahlen-

mythus, astrologische Alphabete voU gcheimnisvoUer Jloralitat bannen Erne

Alchemie, in welcher der Inhalt magisch grotesk starrt, ihr formaler Ausdruck

professoral klassizistisch doziert , em „Simultand ' romantischer Gegensatze,

gehalten durch alte Mittel

Dreieck, Wurfel usu gelten ihm als Zeichen mythischen Wissens, durch

solch metaphysisches Alphabet fmden wir die Ruckkehr zu mystischem

Schaffen, prunitiver Antike und visionarer Meditation S5Tnbohk zwingt zur

Reaktion gegcn die „matenelle Smnbchkeit" des Impressionismus, Aufsuchen

des Ungemeinen laQt den demokratischen Lummansmus verwerfen Aus der

Courbetschen Welt des burgerbchen, unwissenden Naturalismus zieht man

m die „Holle der Verlassenheit** Erne etuas allegonsche Welt Dem Kunstler

bedeuten die Dmge Forraen, dem gefuhlsam Nachdenklichen gelten Motive

nur als Zeichen empfmdsamer Spekulation m beiden Fallen sucht Trauer

nach verlorenen Paradiesen

Chincos Korapositionen entstehen aus emer deutenden Symbohk, die

Motive jenseits des allgememen Begreifens wertet Die Bildabsicht wd aus

dem Visuellen m reflektiv erapfmdsamen Smn jenseits des Sichtbaren verlegt,

die Form wird durch Zeichenhaftigkeit bestimrat, die Dmge durch geheime

Symbohk defonmert Oder venrandelt Das Schopfensche soil diesem Maler

aus dem Dichtenschen emporsteigen JIan nahert sich dem Expressionismus, «

den gedichteten AUegonen Bocklms Motive, Gegenstande vverden eher durch

Bedeutung als visuelles Schauen verbunden und entgegengestellt Per Ge-

memsinn, die landlaufige Verstandigung, vvnrd zugunsten subjektiver Zeichen

verlassen , statt des mechamsiert orgaiuschen Wort- und Sehverstehens setzt

man auDerordentliche Sletaphonk Man entwickelt das Bild dutch Dichtung

Archaisierend Klassmstisches kreuzt sich in Chincos Gesichten nut modem
Konstruktivem, Zeus umairat em Mannequm, und die Maschmenfigur kundet

heraklidische Trauer Die Reaktion Chincos wie seme nicht allzu groCe Ongi

nahtat liegen mcht nur in nachahmender Fortfuhrung alter Figur und Bdd

schemen, auch in der Ruckkehr zur Allegone, man versucht Myihologie

des Jetzt, das Sichtbare 1st Mittd, Weg zu Smn imd Gefuhl Das Gewicht

der Dmge und Formen 1st m Sumgebung gesimken, metaphysische Kunst,

mythischer Archaismus

Nennen vvir noch Carlo Carra (Abb 348, 349, Taf XV), der ahnlich vvie

Sevenni vom Futunsmus m itaLousch klassische Tradition wuchs

fnihere Zerstorer bekampft die Kunstrevolution und sieht als Erbsunde der
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Zeit, daB man bewBt erne neue Form linden will Jedem neuen Ismus zieht

er reuige Ruckkehr zur alten Alalerei und erprobten Disziplin \or Aus
larmender Polenuk des Futunsmus flieht man in betrachtende Einsamkeit,

um die primitive Strenge der alten Meister wiederzugewnnen Carra reagierte

vom Futunsmus zu genauer geometnscher Konstniktion, me Chinco gibt

er den gebauten Mannequin Spater dnngt in sein Werk immer starker

das Frubitaliemsche, wahrend Chinco vom Quattrocento beeinfluBt mrd
Zweifellos ist dieser bewuQte kunstlensche ^assizismus ein Teil des heu

tigen europaischen Nationalismus

Die Umkehr von revolutionarer Zerstoning zur Oberliefening durchdnngt
den romanischen Kunstbezirk., in Deutschland ist cine solchc Umkehr, deren

Symptome man auch dort wahmehmen kann, erheblich scbwerer, da kaum
erne national klassische Tradition lebendig wirkt

Die Generation dieser Maler ging auf die Suche nach gesetzmaBig stnik-

tiver Kunst und land — verstandUches Ergebnis der Anarchie — zunachst

als Trager moglicher Bildgultigkeit das Subjekt, dessen Tatigkeit von erlei

dender Impression zu aktiverei Schopfung ersseitert ^vu^de Gegen kultivierte

Sensation stellte man deduktiv aktive Anschauung, in der die bemiDt genor-

deneWiUkur des Kunstlers flbenviegt, die subjektive Dynamik, die den imprcs-

siomstischen Zeitausschnitt erweitert und crstarrte Anschauungsteile zum
Scluvmgen bnngt Der i orlaufigen Sensation des Impressiomsten sollte einc

Anschauung entgegengesetzt nerden, die den Kunstler vom WirUidien und

von vereinzelter Struktur der Dinge unabhangig macht In diesem Fortlassen

individuahsicrenden Erfahrens Iiegt die Isobertheit dieser Kunstler, ihre sub-

jektivc Genaltsamkeit, die aber, die I^une uberschreitend, dis Subjektive zu

umfassend geglichener Gesamtanschauung bildcn will, glcichzeitig isohert man
sich von stupider rentenmaOiger Sicherheit beschreibender Emzelerfahrung

spurt Wagms, freischwebendes Evpenment ubcr den Dingen und Isobertheit

unbekummerter WiUkur, denn nicVits ist so mllkuibch wic Gesetz und deduk

tive Emstellung, dies trotz aller Mathematik, deren Anuendung im Astbeti-

schen jeder Deutung unterbegt, die Isobertheit rcagiert ab m sj stematische

Emstellung, die E\pcnmente erzwingt und gleichzeitig Gruppe gegen Gruppe,

Bild gegen sonstiges Erfahren, Kunstler gegen Burger ganzhch absdibeBt

Diese Jungen glaubten Neues gelunden zu haben Vor allem die Itahener,

die recht v erspatet die Treppen der Muscen v erlassen batten Der Franzosc

band sein Neues stets rasch m ununtcrbrochenen Ablauf 5Iit der Isobertheit

kam der Zwcifel, lelinte man gemeinc Erfahrung ab, so entdeckte min all-

malibcli andcres die Geschichte lonnaler Bildcrfahrung BesaB das Bild

cmc formale Wahrhcit, viellcicbt war alles, was von Entmcklung cniahlt

war, euphemistisclier, biologisch gelalschter Humbug, und die Wahrhcit bbeb

in dicscn altenBddcin v erwahrt
,
gegen die man polemisiert hatte Vom S\ stem

,

vom Deduktiven, war cs nur Gennges bis zum PHtoniker War das BUd vom
Natureindruck fast unabhangig, gab es gultige Anschauung, «o war cs den
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an sich Zweifelnden ein leichtes, die dauemde Geltung des Schauens gcgen-

uber dem zeitlich modifizierten Gcgenstand geschichtlicli zu verfolgen, und

die Revolutionare fanden im Aufnihr die herrische Geltung des Klassischen.

Von geistiger Kunst war man zur gebildcten gelangt; von deduktiver Revolte

zur Akademie.

Die tatsiichlich erfindenden Kunstler muBte eines erschrecken: die Nach-

folge. Aufgaben von Nachfahren ware es gewesen, gefundene Anschauung

vielfaltig gestuft mit Individualisierung, nuancierter Erfahrung zu erfuUen

und zu beleben. Aber es kamen nur klcinaffische Schuler . Eine hinreichend

breite, nicht nur modisch schablonisierte Verarbeitung der Funde blieb aus.



DIE DEUTSCHEN

Der deutsche Impressionismus ^va^ mehr auf Beschreiben emgestellt als

der franzosische, starker durch sentimentalen Naturalismus gebundcn, tecb-

msch zufalliger, abgeleiteter Dies ist durch die starkere Kunstlerschaft

der franzosiscben Impressiomsten begriindet, die m erheblicberer technischer

Ordnung arbeiteten und somit den NachfoJgem erne Methode hinterlieCen,

die nidit nur quantitativ, dera Format nach. gesteigert werden kormte Bei

den Franzosen war die Wirklichkeitsbetonung unwichtiger, vor ahem trat

die Frage technischer, entwcklungsfahiger Ordnung auf Die Deutschen bho-

ben weit mehr an Beschreibung des Motivs gebimden, Licht war bei den Fran-

zosen techmscher Sammelbegnff Bei den Deutschen uben\ og noch natura-

hstische Absicht, beschreibender Auftneb, man lehnte sich gcgen dis Poetische

Bockbns und die Histonenmalerei auf Wirklichkeit war EntscWuB, und in

ihrer Analyse trai man sich nut Nitunnssenschaft, positivistischcr Philo-

sophic Man glaubte eben der Tatsache und bezweifelte das Erfundene als

„Nichtwirkliches" Jedc Losung ist nur durch Einseitigkcit mbgbch, ]cde

Methode schliefit viele Erlebnissc aus die spater ncucn Anspruch erheben

Das Geheimnis der Form ist die Dreistigkeit zum Fragment, dessen behauptete

VoUstandigkeit un cntscblossenen Vcrbergen des Kichtgelosten liegt, das

spater a on neuem aufkommen wall

Einmal muBte wiedcr gefragt werden, ob die Eigenart des Erlebcns nur

von der Wirklichkeit abhangc, ob nicht Zcntrum und Bcdeutung unseres

Tuns nach anderem Schwcrpunkt strcbe, ctwas mcnsdihcli Unmittelbarcres

als Beschreiben der Wirklichkeit auffindbar sei

Der franzosische Impressionist hatte m logischcm Entwackeln von Optik

und Handwerk techmschen Abstand vom Motu gewonnen Das geordnctc

Gewirke farbiger Flecke widersprach dcm funktionalen Objcktganzen, das

einscitige Betonen des Lummanstischen sdialtcte geradezu die vertrauten

Gegcnstandsmerkmale aus Von diescr Distanzicrung aus bildete sich cm
selbstandigcr Kolonsmus, willkurhclie Zusammensetzung und Abkurzung der

Dingmerkmale, bzw der bildhaften Vorstellung Die Herkunft von impressio-

nistisch analj tischer Teclimk haftctc noch lange selbst dcm Kubismus an

Die jungen Deutschen warcn andcrs emgestellt Klare tlbcrlieferung war
kaum crkennbar, Malerei war provxnzidl und landscliaftbch geschicdcn

Die Tcclmik ernes Cezanne oder Alonct war m /Ugier, Holland oder Vcncdig

anwcndbvr, ihr Wert bestcht geradezu in intcTnation-iler Braudibvrkcit

In Dcut'^chland herrschten ortlicli getrennte Gruppen und Schulcn die gcgen-
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emander um Tuhrung und EinfluQ Ivampften Die Suddeutschen hatten die

Franzosen nach Deutschland gebracbt — man denke an Leibl, den Freund

Courbets, oder den jungeren Feuerbach Aber die Berliner hatten rascheres

Tempo, preuBische Schneidigkeit, verbunden nut den Eigenschaften fhnker

Emporkommhnge In Berhn bildete sich der offizielle Impressionismus, der

ohne die Sezession der Berliner kaum Schule geworden ware, den Fuhrern

folgten korrekte Malbeamte Von einem %vurde dies hochanstandig Gelehnge

robust durchbrochen Connth, unbandiges Temperament fegte zwischen

fnedsam gepflegten Schularbeiten Schon Liebermann hatte durch nordisch

Kahles, Unfarbiges semen Bildem Charakter von besonderer Landschaft und

Menschhchkeit gewahrt Bei Connth wurde dies Moment — zunachst bei

wuster Vergroberung des Techmschen — verstarkt Daneben stand Munch

der %vie kaum ein anderer die ilaler, die sich auf der „Brucke“ begegneten

beemfluDte Eine sonderbare Situation, kaum war erne Technik gefunden

wurde sie von Indmduum und Ausdruck uberrannt* Conjth hatte in dem

Hmhauen der Farbflecke etwas gefunden das Drama, Tempo , Dinge waren

Vorgange, auch im techmschen Smn, die zur Emheit des^Ausdrucks gesammelt

warden Man wahlte Motive, an denen man sem empfindsames Drama ab

spielte Dmge ^vurden durch em Temperament gesehen das Temperament

bestimmte nun Dingo und Darst$llung, das Subjektive fuhr erregt auf Man

wd technisch freier — kaum im Kolonstischen doch m der Pinselfuhrung

die Tempo und Erregtheit des KunsUers deuthch ubersetzt
,
man ist gleich

sam rhythmtsch personUcher Die technische Freiheit dem Objekt gegenfiber

die Monet, Cezanne und Seurat logisch entwckelten, haben die rasch konser

vativen, formal armhchen Berhner me gewonnen Im Gegensatz zur plau

schigen Motivgeschwatzigkeit der Munchner hatte man sich im Norden zu

simplem Su3et eutschieden, und die nuchtem positive Armut der Berlmer

an Personhchem — ivie war man g^en , Erfinden'* naturalisierend gestelltl —
mochte etwas wie Reaktion beschleumgen, allzulange konnten diese korrek

ten Kunstbeamten die wie aus preuDischem Pflichtgefuhl Farbenfreude ver

mrbt Talsaclibcb* max vsTgrobtiie ujod vu^ansierte die

Franzosen, deren subtil techmsche Freiheit von anstandig nuchtemen Nord

landem kaum begnffen war Was von ihnen bheb, waren der scharfe Lieher

mann, hollandisch berlmisch onentiert, imd der sturmisch halbromantische

Connth Das Gros verabscheute mit Recht Dinge wie Erfinden, Neubildeti

von Wirkhchem, denn solche Dmge hatten ihnen schlecht gestanden Malend

schwachte, vulgansierte und vergraute man die Farben der Panser, deren

weite Kuhnheit kaum verstanden wurde, saB ehrbar vor dem Motiv und ge

horte geschatzter Kunstlervereinigung an

Der Ablauf der lungen Kunst ist durch die Auslosung immittelbarer Sub

]
ektmtat bestimmt Dies Bestreben ist europaisch, wird aber nach Landschaft

und Menschenart geschieden Der Romane eilt uber selbstisches Schalten zu

vemunftiger Dbereinkunft und ordnet sich geschichthchem Bezug em der
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sich ganzlich ungehemmt vom Drauflen abtrennen Jedenfalls ist es unsmnig,

die subjektive Einstellung des Mangels an smnbcher Erfahrung zu bezich-

tigen , vielleicht fluten hier Ereigmsse, dynamisch gesteigert, die nicht durch

die Beobachtung diktierender Objekte gehemmt werden Visionen, inhaltlich

erfuUte Empfindung, sichtbar zu machen und die Gegenstande zu Zeichen von

Empfmdung zu gestalten, ist ungefahr Gegenstand der neudeutschen Malerei

Nicbt gegebenes Ob)ekt uberdrangt den Maler, sondem das Erfmden schlieBt

bewuBt das Schaffen empfundenen und erfundenen Formgegenstandes em,

der, kaum gelost vom Schopfer und semer Wertung, smnlich unmittelbareres

Signal menschlichen Vorgangs ist Der Romane differenzierte den spezifischen

Sehakt, eine bildformale Smnbchkeit, die das Gegebene vielleicht zu emem
Mmimum verkurzte, aber kaum die Realitat als solche ausschaltete Der

Deutsche furchtet durch Humor des Nurformalen entscheidendes Gefuhl von

Welt und Wirkhchkeit zu mindem, er will gegen diese uns auferlegte Welt

erne gefuhlsam vorgestellte setzen, sem Begnff von Schopfeu will die

formale Vanante ubertreffen, nicht diese genugt ihm, urn sich als Schaffenden

zu spuren er will deh ihm gemaOen Gegenstand uber Formales hinaus erfmden

Man nannte solch seehsche Verfassung oft irgend\ne mystisch oder rehgibs,

doch kann man auch derautig nachahmendes AbbiJden gegebener Welt ebenso

als rehgios deuten Dies SchaffenwoUen neuer Dmge weist etwas wie eifer-

suchtigen Wettbewerb mit Gott auf, im eigenen Werk sucht man die Freiheit

vom Gegebenen, oder man will diesem ein Neues hinzufugen All dies steht

gegensatzlich zum Sichbescheiden des genugsam Abbildenden, man betont

nun das anthropozentnsch Subjektive, bald aus pessimistischer Ablehnung der

Natur, em andermal aus optimistischer Ideahtat, die steigem und bereichem

mochte Man kennt dann die peinlichcn Abwege kunstgewerbhcher Prophetie,

wobei lehrhaftes Ornament und ethisches Freibad, vegetansches Ijneament

und lynsche SuOhchkeit zu programmhaftern Verem laden Leicht mag sich

verstandesmaDiges "Cberlegen dem subjektiven Bilden emmischen und zu

mehr als optischen Lehrsatzen leiten Man spurt etwas wne Askese, die zu

neuer Gegenstandserzeugung wie Objektzeistorung fuhren kann
Em Moment bestimmt die Subjektivitat Distanzierung vom Gegebenen,

Isoherung des Kunstlers und somit eigenes Oberbedeuten da er vorgefundener

Welt sich unterzuordnen ablehnt; man begreift sie als Mittelbares und begibt

sich nun auf die Suche nach dem Adaquaten Etwas we Suche nach dem

Absoluten, doch nicht im altmetaphysischen Smn, sondem m dem des nut

dem Subjekt sich deckenden Gegenstandserlebnisses Die Dmge, die erfunden

werden, smd irgendwie in der Disposition des Gegebenen vorhanden und ord

nen sich den anderen Erlebmssen em AUmahlich versteht man, daB wir Natur

nur deuten konnen, indem wir die Formen — und mogen sie noch so „ab-

strakt" sem — aus ihrem Vorrat wahlen, eher deuten und vanieren als er-

finden, resigniert ordnet man sich Gegebenem ein und gleitet zu positivem

Realismus Vielleicht vermogen Gluck, Begabung und geschichtlicbe
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Konstellation, daB man m ein Klassisches gerat, in dem sich Subjektivesnnd

Natur in abgewogener Geglichenheit begegnen, so daB Hannonie und Voll-

endung statt Gegensatz und Differenzierung das Sehen bestonmen

Als die Franzosen zu emem Subjektivismus vorstieBen, stutzten sie sich

auf irgendwelche Art von 'Cberbeferung und stetigem Bilden Bei den Deut
schen dagegen voUzog sich dies plotzbcher, abrupter Zusammenhange mit

dem Kolonsmus der alten Deutschen, der Ausdruckskraft fruhgotischer Werke
wrden mit fraglichem Recht bdiauptet Der Kolonsmus der Jungen ist

nicht beschreibend gem versudit man komplementarfarbiges Erganzen, das

psychologisch beschreibende Detail weicht gebietenschem Ausdnick per-

sonhchen Erfassens Nicht psychologischen Ablauf nil! man schildem son

dem subjektives Ergebnis der Dauer aufeeigen Em Bildgefuge \vird vor

gestellt, die Hemmungen unterbrechenden Beobachtens wobei am Objekt

das Bild kontrolhert \vird setzen aus man hat nur eigene Erfmdung zu klaren

an Stelle beobachteten Motivs, das zu techmscher Verfeinemng lockt, tntt

das vorgestellte Sujet Der Kunstler empfmdet die gesehene Welt als per-

sonhches Erlebms und will die oplische Stmktur des Erlebenden herausstellen

Allerdmgs, m der Beschrankung auf unnuttelbare Subjektivitat hegt — bis

reicheres Inventar erfunden ist — negative Einstellung zum abbildbaren

Reichtum gegebener Welt Es mog6n etwas schematische Formen entstehen,

und die subjektive Generation mag enttauscht ms Heahstische ausbiegen

Zunachst gewmnt man erne Freihcit und Unmittelbarkeit, die mit EmbuBe
an Gegebenera bezahlt ivird Vieles mag noch nicht reicherer Bddforderung

genugen, da die einen allzu germg vaniertem Instinkt andere sub]ektivem

Theorem vertrauen oder die dem Gesicht entsprechende Technik ist noch

nicht gefunden Die Analyse dieser Kunst durfte besonders komphziert

sem, wenn dichtendes Beiwerk oder geschnener Enthusiasmus verraieden

ivnd Diese Bilder wirken wie Forderung ich sehe so sieh auch so

Dies Befehlende ist ]eder Kunst eigen bier ivird jedoch solch Verlangen nut

hartem Nachdruck gestellt, wozu den Bildem oft zwmgende Formkraft fehlt,

oft wrd dem subjektwen Bild erne sehr personhche Deutung entgegnen es

mag wie Begmn ueitergetraumten Gedichts uirken Oft wuBte man poeti

schem Taumdn nicht zu wideistehen und entlieh diesen Bildem mythische

Kosmogonie oder Pbilosopheme GewiO — jede Art zu sehen ist Schicksal,

jedoch fragt es sich ob der behauptete nachdenkhche oder begeisterte Exkurs
noch eng genug mit den Bildem zusamraenhangt oder ob nur der Unproduk
tive am Gelander des Geschauten erregt weitertastet und man langst aus

getretene Locher zu unerhorten Tiefen >eiscbreit

Man mag nicht verkennen daB der Begmn dieser malenden Subjektivitat

nur engen Umkreis gewahrte und oft selbstische WiUkur verspurt vnrd Die

Krafte, denen sich der einzelne dienend exnfugt smd erloschen und diesc

neuen Bilder besitzen mcht die Kraft bmdender S>mbole vvie die Werke des

gem berufenen Mittelaltcrs, da Glaube und gesellschaftliches Gefuge das



menschbche Tun zum Zeichen ubergeordneter Machte adelten und in jenem

ein geistiges gultiges Gesetz wirkt Diese jungen Bilder smd Zeichen von

Menschen, die sich selbst vne Gesetze hinstellen, sich allerdings aus der Nuance

des Nurmdividuellen losen woUen, nutunter durch Theoreme

Aus der Ablehnung des Schildems geht zunachst erne primitive Haltimg

hervor, Entweltlichung, die Komphzierung durch das Motiv als gleichwertigen

Partner fallt fort, man verfahrt diktatonsch, zumal man beansprucht, in

starkerem MaD das Motiv zu erschaffen Diese Kunstler versuchen allgemem

gultige Bildtypen, und dies Streben nach typischer Gultigkeit verbmdet sich

oft pnmitiver Haltung Diese mag vielleicht noch von dem abkurzenden

Verfahren der Impressiomsten hemihren, hier kurzes UmreiBen fliehenden

Ob]ektes, dort schnelles Greifen der prozefihaften Vorstellung Man stemmt

sich dem fliehenden Zug inneren Erlebnisses entgegen, staut den Strom und

schafft in wegdrangendem Intervall der Konzentration das Bild, neue Gesichte

rufen, man genugt sich an der Struktur, die das Wesentliche subjektiven

Vorstellens aussagt Kurz und leidenschaftUch mogen die Beginne sem, noch

nicht liegen die Erfahrungsvananten der neuen Vorstellungen vor die reichere

Verbildhchung gewahren man folgt pnmitiv und rasch eihgen Gesichten

Dies Festhalten inneren Vorgangs, in dem die vertrauten Objekte kaujn

wirken, mag gewaltsara Oder , abstrakt" erschemen, \viewohl unmittelbares

Erleben dann enthalten ist und entscheidende Verteidigung des Menschen

gegen die Flucht in den Tod m dauemdem Bilde versucht wird So entspncht

dieser Autismus menschlichstem Verlangen, und danim seme oft uberzeugende

Gultigkeit, die subjektiv befehlender Kunst koUektiv wirkende Krafte ge

wahrt Diese Jungen smd oft von eigenem Erfmden uberwaltigt und ver

mogen es mitunter kaum noch zu kontrollieren Man schalt^das Theoreti

sieren dieser Jungen, aber dies dient wohl zur KontroUe der Emgebung,

em Suchen nach Allgememgultigkeit, Emordnung des Personlichen m ob

jektive geistige Zusammenhange, ist dann enthalten Der Subjektive ivill

sich durch das Theorem im veranderten AUgememen verankein, die von ibm

oft zwangslaufig erfahrene Vision soil allgemem anwendbar werden Theonen

konnen AnstoB geben, zudem schutzen sie vielleicht genngere Begabungen,

wer hatte je den Alton ihr theoretisches Rustzeug vorgeworfen, dessen Schau-

stellung man ehrfurchtig bestaunt Denn gerade eine subjektiv emgestellte

Kimst kann von allgememer Bedeutung warden, da die Welt freiem mensch

lichen WoUen angepaCt wird Fiage ist nur, we weit man optisch ordnet

und schafft, die Funde bestatigt, angepaOt und visueUes Gememgut %\erden

In der subjektiven Kunst sucht suA der Mensch gegen das Gegebene durch

Absonderung zu behaupten und die Ichnahe des Werkes zu steigem Gegen

stand ist Signal menschlichen Empfindens, unmittelbar wird er bildflachig

vorgesteUt Ornamental umgleitet man das verwandelte Motiv, Wirkhch-

keit verfhegt in subjektiver Schau Oder wird hemmungsloser vom Kunstler

emgepaBt, dem das Bild als «genes Gesicht gelten wird Der AnlaD der



visuellen Zrregung wrd wemger m das Motiv, starker in den Seher verlegt,

der auBere Motor wrd auf ein Minimum reduziert, als Vorstellung dem sub

jektiven Vorgang einbezogen In dcm Bild bekampft man das Gegebene,

das den Menschen zum Objekt der Schopfut^ venirteilen kann Zu Beginn
fuhlt man sich noch nicht stark, spater ^\agt man Ausschaltung des Wirk
lichen und freie Gegenstandserzeugung In wachsender Isolierung ermutigt

man sich zu freiem Gesicht Hemmung und Fbrderung durch gegebenes

Motiv schvmden immer mehr, neue Gesichte ivoUen nun widerstrebender

Welt emgebaut sem, die eb,vas hohnisch ihren Reichtum, der jegliche Form
enthalt, zeigt, dieser rormvorrat der Natur, der irgendwie unserem Enunem
emgelagert ist, erleichtert em Begreifen imaginativer Form und enthebt diese

Werke emer volligen Isoliertheit, vor allem vertraut man der Gleichartigkeit

mneren Erlebens Doch man spurt abwehrend WiUkur und Begrenztheit des

autistischen Bildes und erfahrt, \vie jedes Bild rasch zum Fragment gerat

an der sich rachenden Natur, wie Bilderregung selbst nur wnziger Teil

mneren Vorgangs ist, em neues Sichlugen ms Gegebene, em Vertrag, um dem
Duahsmus von Bild und Gegebenem zu entgehen wrd versucht Diese Ten

denz, nur den Menschen zu bejahen, alles nur als visionare Funktion zube
greifen scheitert am Gegenspieler, der Natur

In dieser subjektiven Kunst vird ernes gepflegt der Zsvitter der Groteske,

in welcherWirldichkeit tendenzios und ideologisch, vidleicht aus Oberbetonung

des Erapfindens, ironisiert wd Von hier ward sich reuevoUe Reaktion

zum Vensmus IcicUt vollziehen, der zunachst m gedanklichen Momenten an

hebt, wobei man allzuleicht ideologischer Gcmemplatzigkeit unterliegt, Oder

wobei irgendem orthodoxer Protestantismus den Kunstler zum Richter Oder

Prediger beruft Das starke Herausheben unmittelbar subjektiven Erfahrens

mag gewaltsam anmuten m seiner zunachst negativen Emstellung zum Ge

gebenen, man wolite hienn des olteren etivas we mystisches Schauen sehen,

was Unsmn genug ist, da es sich gerade um Steigerung menschhehen Sich

selbstfuhlens, starke embildsame AkUvitatund Gegenstandserzeugung handelt

Dies subjektiv Lynsche der Heutigen mundet kaum m geistige 'Dberemkunft,

hienn zeigt sich seme schmale Grenze, und es wird verstandhch, we rasch es

mechamsiert werden konnte

Dieser Trennung dekorativ spezifischer Bildvorstellung und organisch nutz

lichen Gegenstandsbeobachtens entspncht die Literatur um 1905 — 1914

Etwa verspatet waren die Deutschen zur Abtrennung des sprachlichen Vor
stelliingsverbindens von den orgamschen Zusammenhangen gedrungen Auf
dem Strom geschichthcher Dialektik wurde man von der sentimentalen Schil

derung zu selbstandigen Wortbildem getneben deren Folge mcht durch Be
schreiben, sondem durch symbolisierendes Veibmden ubersetzter Vorstel

lungen und Erapfmdungen zustande koramt JIan trennte vom ublichen Er-

fahrungsverlauf bestimmte Voretellungszentren ab, die nut der Schwingung

des akti\en, m sich isoherteren Menschen weiterrollten, wenn man oft das
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Wort „Kunstwollen‘‘ gebrauchte, so zielte man wohl dunkel auf diese Ein-

engung und Konzentration des Subjekts hm, die allerdmgs oft zwangsweise

genug ablauft Der Mensch spncht hier nicht, um zu schildem, sondem ura

ihra gemaDe Verknupfungen von Zeichen auszuwerfen Man ist vonviegend

l5aisch, und hieidurch war diese Lxteraturgeneration eingezirkt, deren Ironie

und Groteske noch l3Tisch klagten Dies Auffangen inneren, von auDen nur

mittelbar bestimmten FbeQens drangt zu Rhythmus und Form, daroit jenem

em Gesetz auferlegt werde So gerat man leicht ms formalistisch Dekorative

Die Form ist Rettung vor dem FluB mnerer D5mamik, Verteidigung gegen

den Zwang aufspnngender Zeichen Es beweist die 3ammerliche Schwache

mensdibchen Schaffens, daB der Ausdruck des ihm eigensten Erfahrens —
letzte schwache Akme — doch zu Ende gegenuber der Masse ..auDeren ' Er-

fahrens we em gefahrdetes „Unwirkliches‘* erschemt und die zu gleichgul-

tiger Metapher gedemutigte WirUichkeit die schmale Imagination — wenn

sie nicht allgemeine Dbereinkunft zu wcrden vermag — rachend niederkampft

Hienn liegt die Ursache zum Ende subjektiver Kunst und auch der jetzigen

beschlossen und allzugem entzieht man sich konzentnerender Selbstver-

engung und entsteigt dem monologischen Kreis des Lynschen

Nun hatte Epoche begonnen, als wirklich Unmittelbares gait Imagination

wahrer durch ihre Nahe zum Menschen Dies Imaginarc, die Folge bildhafter

Zeichen, trennte man ab und bewegte sich in der Folge der Bilder, deren

freie Willkur entzuckte und uberraschte Die GesetzmaBigkeit orgamschen

Ablaufs gait nicht mehr, der Freidichtcnde entschied, Wirklichkeit lang

weilende AUegone Vision und Traum siegten Man glaubte, m der Imagi

nation den Kem des Geschehens zu fassen em spezifisch ^lenschliches das

zu freien Totalitaten verarbeitet werden konne, wobei man Sich etwas eitel

verbarg, daB jede Ganzheit und Form von Ermudung mfolge Hochstleistung

bestimmt ist Man hoffte dem Fragment zu entnnnen, indem man den

imagmativen Gegenstand nach sdbstandigen Zusammenhangen baute, wobei

der Vergleich zwischen Gedicht und g^ebener Tatsache wegfiel Das auCere

Objekt — waruiu es m anderen. Bezuken umschreiben, statt ganzhch in sich

selbst zu tauchen und sem Ungekanntes in Zeichen emporzufordem, es durch

Form und Folge der Zeichen zu bezwingen , nicht die gexvuBten Dinge zu schil

dem, sondem letztbewuBte Grenzvorgange, fast Neues, m Licht und Rliyth

mus zu stellen Das Imagmare, das bisher von „\Virklichkeit" kompronuttiert

war, wurde als nachste, unmittelbare Wirklichkeit gefaDt, und dies Erleben

der Zeichenfolge ^va^ das Wichtige Sdien, Horen, Schmecken, Tuhlen, Denken

verschmelzen sich nut Objekten zu Handlungsemheiten, die der ubbchen

Kausalitat spotten Die Gedichte geben eigengesetzhche, subjektiv freie

Gegenstandserzeugung die allerdmgs, wenn die Erfindung zu wenig selbstandig

arbeitet, das AuBengegebene mir sentimental ubersetzt und sich in niederer

Wurdelosigkeit biUiger Metapher spreizt In der Dichtung wird nun das auDen

Wahrgenommene nur noch alsabgetrennteRanderschemunggewertet.dieleise



an der Grenze des unimttelbar Imagmativen anhebt
, das Wirklicbkeitbedeuten

erfahrt Umkehr, das Gegebene wirkt sch^rach wie femes Zeichen, und \vill-

kurlich werden Ennnerungssignale genahlt War bei Nietzsche die Kunst
begluckende Fiktion, so ist nun das Gegebene zurAUegone gemindert, das Wirk-
liche ^vl^d minder gewertet Man sucht das dem Subjekt gemaBe Ob-
]ekt Damit \vird die Spannung zum Mensdhien vemundert, die zum Gegebenen

isolierend enveitert Skepsis, nutunter pessimistische, ivird gegen die ab-

lenkenden Dinge verspurt, man begreift hier trauemd oder spottisch Grenze

autonomeren Schaffens und fluchtet vielleicht m et^vas Sachangst Dies ^^er-

trauen auf den Ablauf der Zeichen setzt em Bezweifeln dmglicher Kausah-

tat voraus, ein Alogisches bezaubert, das vom angebhch Rationalen des Ding-

geschehens verdeckt war Vielleicht betont man bei kurzerSchilderung iromsch

die Laune gegenuber der Ordnung der Dinge, man vei^vendet wie die Maler —
vom Naturalistischen aus gesehen — die lynsche Disproportion, indem nach

innerer Wertung Akzente gesetzt werden Die Neigung zur „Groteske" enveist

Wertverschiebxmg

Man mag vielleicht in der bildhaften Introspektion das prozeDhaft Viel-

faltige der Seele wahmehmen die Zeichen fheCen hin, und die Emheit des

Subjekts %vird bezweifelt, man erfahrt em , Simultan^", das kaum noch Zen-

trum von Person besitzt, das Subjekt \vird Fuge vielfaltiger Funktionen, man
verzichtet auf rationaleren Zusammenhang, die Ungebundenheit der Bilder

\vird gesteigert, die schembare Kausalitat noch gemmdert, man nahert sich

Dada, und Kunst zerknallt m artistischer Wiilkur zum Lacherhchcn Man
kaim nun zum hteranschen Vensmus ube^cben, der mit deuthcher Kunst-

verachtungbeginnt StattReahtatsverdrangungbeginntVememungsubjektiver

WiUkur, man sucht vielleicht vermittels pohtischer Urteile Emordnung ms
GesellschaftUche, Losung aus der Isohertheit des subjektiv Imagmativen, aus

der Konzentration auf das Unmittelbare, das mcht genug weitlaufige Be

vegung gewahrt, Man wall um jeden Preis Normahsierung und glaubt etwas

hilflos handfester Wirkhchkeit — kurzum man \vird feststellender Reporter

"Man war beschreibender Farbe mode, sucbte einen in sich gerechtfertigten

freien Bildaufbau Die Farbe der Deutschen ist lynsches Mittel, ihre Wahl
ward gefuhlsam getroffen, wobei die instinktive Vorstdlung durch die Er-

fahrung der komplementaren Farben gcstutzt ^vl^d Man gibt breite riache,

und in der flacbenhaften Emordnung der Gegenstande fugt sich die dcutschc

Malerei aktuellem Sehen em Man ist mcht allzufem von der dekorati\en

riadicnteilung der Panser Fames Man rcagierte gegen die analytische

Pmselfuhrung sucbte rubig geklartc Fonn Etwas wae ein Platomsmus,m dem
man Erschemung auf em dauemdes Gesanit farbiger Vorstellung zuriickfuhrt

GroBe dcs Schauens wairde versucbt, diedemw eniger Begabten schnell zu kunst-

gcwerbbcbcr Dekoration gerat; ziimal durcli haufige Anwendung weniger
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komplementarer Farben das Bild leicht mechanisiert ^vl^d Die Abtrennung der

groOen Farbflachen be^vl^kt weitgnsifende flachige Ornamentik, welche die

gegebene Form kaUigraphisch verdeutlicht Gefahr drohte, daB die Ablehnung

des Details vennmderte auBereFarbanregungundzuschmalefarbigeWahlbe-

wirkte Doch bei dieser imaginativen Verengung und Einschrankung auBeren

Motivs war etwas we Moglichkeit 2U farbiger tlbereinkunft eroffnet, wobei

die Gefahr automatischer Farbigkeit oder toter Flachen drohen mochte Der

Widerstand des Motivs war •\ermmdert, da man der Stufung beim Streben

nach klaren, weiten Flachen kaum bedurfte Kunst erschien als ein Jlittel,

den Menschen in die Mitte zu stellen Der Mensch paBte sich nicht der Katur

an, aus ihr wurde bewuBt nur das gewahlt, was dem Empfinden entsprach

Man mochte sich an Kantisches oder noch mehr an Nietzsches subjektiv

lynsches Obermenschentum, diesen miOgluckten Versuch zu Monumentalitat,

ennnem Ekstatisch bestatigte man alten Glauben, daB Form und Farbe vom
Menschen kommen Manche mochten hier zu emem romantisch ironischen Dua-

lismus eilen woraus Groteske (MiBverhaltnis von Vorstellung und Wukhchkeit)

entspnngt, andere m nacktem Ichgeschehen traumhafte Formen suchen

Man fangt Erschemung oft m Ornament, das Komposition und Einordnung

m die Malflache verburgen soli Diese flachenhafte KalUgraphie kennt roan

\on Munch, besonders semen Linoleum- und Holzschmtten Jene halt die

gegen- und zusammenspielenden Teilflachen, bcruhigt und faBt das Starke Kolo

nt Vielleicht barg diese Ornamentik die Anfange spaterer Bildgeometne,

zunachst ahnend oder kunsigew erbclnd b^onnen, wurde sie spater tektomscher

rationaler Solche Entw icklungen beobachtet man z B an Schmitt-Rott-

luff und Kandmsky Diese pnmitiven Beginner gaben ihren Arbeiten mcht

das Cach6 verborgener vielfaltiger Konstniktion, wodurch die alten Meister

bezauberten, die m ungernemem Vanieren und Stufen mfolge traditiomerter

Haufung der Mittd Wissen und Komposition \erbargen Die Jungen waren

pnmitiv, man hatte genug von psychologisch nuanciertem Individualismus.

Pmnitivitat bezeugt oft Mangel an langem Atem, man beendet rasch, mcht

limner ist sie Zexchen des Begmns, sondem Merkmal, daB vieles mechamsiert

ist, so daB man nur noch sdtene oder sensationelle Momente aufzeigt Die

jungen Deutschen eilten, schnell uberraschendes Erfinden zu umreiBen, denn

mcht nur das Techmsche gait, vor allem ein dichtend pathetisches Fuhlen und

Bedeuten das jedeForm msUngememe ziehen wollte Dies Poetische verfuhrt

oft zu emer Monumentalitat die noch des notwendigen Formvorrats ermangelt

Die Einfachheit dieser Beginner bewaltigte mcht genug, und oft schwankte

man zwischen kunstgewerblicher Umschreibung, dem stihsierten Objekt und

dem Ausdruck freier Vorstellung Man gmg auf breite Dekoratzon, doch die

Mauem fehlten, um praktischeErfahnmg zu ermoghchen, um tiefe Raume nut

flachiger Malerei zu erwidem, Farbigkeit zu regeln und ausklingen zu lassen

Man malte und dichtete ins Malen uberdrangende Empfmdung, verein-

facht Farbiges Empfmdung nB fort, und jtmghnghaft schnellte man zu,
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etwas leichter Fonnuliening, schwankte zwisdien Tektomk tind poetisieren-

dem Gefuhl Man war in idealisierender Idyllik gefangen Die Sliler waren
zwjschen Lyiik nnd Natur gestellt, es war nnklar, ob gultige Verbmdung
zwischen beiden gefunden oder welch veremzelter Moment siegen \vird Die

nach verschiedenen Zielen eilenden Kunststrebungen, die man mit dem bil-

ligen nnd Iceren Wort , Expressionismus" einfangen will, waren in Literatur

und Philosophie vorbereitet In jener stellten wir die Folge fast eigengesetz-

hcher Zeichen fest, die in sich equilibneren Das emzelne Wirkbchkeits-

moment wird freier Smnfolge emgefugt, die anderes als Wirklichkeits

bestand aussagt, das Emzelne wird durch das Gesamt der Komposition ver-

wandelt, die von emer diktatonsch wahlenden nnd umbildenden Empfmdung
Oder Anschauung beherrscht wird Die Natur wird in der Reihe der Zeichen

zur Metapher verdunstet Dies Aufdnngen unbefragter, als Letztes oder „Ab-

solutes" auftretender Intuition beachtet man auch m der Philosophie Die viel-

fachen Versuche zur Mystik zeigen gleiche Flucht vor erfahrungsgeteilter

Welt auf eine nicht mehr tedbare, freie Einheit, die ganzhch dem nackten,

leeren Geist gehort Welt wird auf em Mmimmn gebracht, wie in der Theo

logic hefie sich so von negativer Malerei sprechen, und es bezeugt etwas mensch

li(ie Armut, daB eigenes subjektives Wachstum meist nut erhebhchen Ver-

lusten gebuBt wird Diese „Einfachheit" neuerer Bilder erUart sich r^ohl

aus der Konzentration auf erne bestinunte VorstelJung, aus emem Sammeln

der Krafte auf erne Emheit, so daO man fur das auBerhalb der Voistellung

Liegende anasthesiert wird Man wird durch die or^ene Intuition uberwaltigt

und isohert Jedoch da kaum erne eigengesetzliche, uirkhchkeitsunabhangige

Raumform geschaut ^vlrd, geraten diese Bilder leicht zu stihstischen Defor-

mationen, die sich noch allzusehr mit Motiven der Wirkhchkeit vergleichen

Die jungen Deutschen gingen ganzhch von zu eidimensionaler Erfmdung

aus, waren Kolonsten und omamentierten, denn Ornament und Farbe smd

bequeme GefaDe zueidimensionaler Fonnen Man reproduzierte geradezu

zueidimensionale Sensation Damit uar man ins Dekorative gebunden, dessen

Bilhgkeit man spater vermeiden will, denn die Vitalitat optischen Erlebens

wrd durch die ..Tiefe" des RaumerlebensundderenEmbeziehenundzuangende

Gestaltung bestimmt Hier uard eine Grenze expressionistischer Bildmog-

hchkeit gezeigt, die von den starkeren Talenten ziemlich fruh gespurt UTirde

Diese ornamental flachenhafte Konzeption beschrankt die optischen Vananten,

erzwmgt erne geuasse primitive Eintonigkeit Das merkunirdig Reizv olle der

Tiefenubersetzung, die erne rachere Vielfaltigkeit geuahrt, uard umgangen
Man gibt einfache Gestalt, die ornamental in mitunter simpler Geometne
grob aufgeteilt uird Diese geometnsierende Emfachheit ist ueniger bewuBt
prazisiert, als instinktiv erfuhlt, das Konstrukti\e der Jungen ist v oiler

Lj’nk, mitunter voli sentimentalen Kunstgeuerbes Der artistische Dualismus

des Deutschen kommt aus dem Scheiden zunschen Innerem und sensuellem

Erlebms, und so droht Verarmung des Sinnhchen Der Romane glicdert
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m Bdd und Natur, er differenziert das asthetisch Formale, wahrend der

Deutsche ein traumhaft geistiges Schauen der Natur zum Bild schaffen

>vill; der Romane differenziert zwei Ei^ebnisse, Bild und Wirklichkeit, der

Deutsche legt die Scheidung m ein schwcr kontrollierbares vielfaltiger oder

widersprechender erfulltes Erleben So empfindet und eilebt der Deutsche

leicht viel Ungemeines in die Bilder hinein, das der Betrachter oft kaum erfuhlt,

da die Bildlosung zu schwach ist,um zur Intensitatund Erfulltheit des Schaffens*

prozesses zuruckzufuhren Man schweifte vielleicht zu sehr in unbestimmter

..Weltanschauung" statt geklarter Anschauung Die Analyse des romanischen

Elides erledigt sich zunachst formal; die Bilder dieser Deutschen woUen oft

allzu schnell m eine unbestimmte oder allgememe Geistigkeit drangen, uozu

Starke und Wert des Bildgelingens mitunter kaum uberrcden , dies unbestimmt

Geistige, das selten genugende Bestimmung erfuhr, verhmdert geradezu erne

Konzentration auf das Formale, da man die \\ enig gewagte formale Losung

infolge pathetischer Voraussetzung uber^ertet Em WiUe zur Transzendeaz,

Oder wie man es nennen mag. ist festzustellen. doch ist dieser geistig noch

mcht gestaltet, und es ist zu bezweifeln, ob solchcs dem Maler allein mbghch

ist Die alten Meister durften uber erne fertig geuahrte durchgegliederte

geistige Welt verfugen, die ihnen durch die Theologen diktiert ^vurde Jede

Form bedeutete ein objektiv Bestimmtcs, die Symbole uaren anerkannt,

wahrend die Heutigen gerademmneremErlebniszusubjektiverWiUkurund

Isoliening verurteilt sind So ermangeln sie des geistig aUgemeinen und kon

stniktiven Unterbaues, der ihnen kaum vorbereitet 'wurde, und geraten ms

Unbestimmte AUerdings, emtgenwe Klee ist ein Geistiges uberraschendkon

kret geworden, vielleicht um emer klugen Emseitigkeit willen

Andere weder •verbmden ihre Gesichte gegebener Natur, und da die for*

male Vorstellung mitunter allzu wenig bestimmt ist, geraten manche Bilder

zu etwas lynscher Stihsierung, die gewunschte Freiheit des Schauens ist mcht

gewonnen, man verharrt m sentimentalem Umschreiben, omamentalem Poeti

sieren Die geistige Haltung schaltet mcht stark genug konventionelle Natur

aus, wenn man nicht resolut ms gegenstandslose ..Absolute" fluchtet Und

diese mcht ganz besiegte Vergleichsraoghchkeit von ublicher und subjektiver

Gegenstandsvorstellung UeB die MaBe und Proportionen neuer Figur als Dis

proportion tadeln, ofters smd diese Bilder mcht konsequent genug verselb

standigt und bleiben Metapher und mit dem AnlaB vergleichbar, oder die

empfmdsame oder geistige Deutung des Bildes wie dessen Erzeugung ver-

harrt im Bezirk subjektiver WiHkur, die mcht durch bindende Konventionen

uberzeugt. Diese neuen Bilder wollen ein geistig subjektives Erleben ausdruk

ken, dessen Geltung noch mcht anerkannt ist, dessen Deutung unbestimmt

bleibt Oder ruckschauend aufpoetisiert wird, die Bilder geraten zur Metapher

Oder Laune Die Bilder der ersten ..Expressionisten" geben gedichtete Natur,

die aus dem Widersprucb gegen die Stadt als pathetisch einfaches Idyll kon-

zipiert ist ,
man kann von stadtischerBauemromantik sprechen, protestierender,
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fast moralisierender PnmiUve, die Jagd nach dem groBen Menschen und
der gemaDen, emfach pathetischen Haltung Die Verhaltmsse und Propor-

tionen der Figuren sind subjektiv bestimmt, man %vertet empfmdsam, v.dche

Ausdrucks- und Bildkraft man ihnen ge«-ahren \\-ilk Es scbcmt, daB dies

eigenwiUige Erleben oft semen Halt im Mechanischen fmdet, wodurch das ge-

glaubt eigenwilbge Scbopfensche zum Klischee gemmdert %\ird, denn schmale

Subjektivitat erstaixt rasch zur Mamer der Nachfolger, und mancher bleibt

der ermudete Epigone eigener Jugend Diese junge deutsche Kunst ist nur

in wenigen Fallen formal zureichend gefaBt worden Die gegenstandUche,

sentimentale Konzeption beansprucht, statt als Ausgangspunkt erfmdender

formaler Gestaltung — selbst\ erstandbche Voraussetzung — zu dienen allzu

groBe Breite, so daB allzu wenig Kraft fur fonnales Erfmden bewahrt wrd
JIan vertraut den leidenschaftlich refldvtierten Gegenstanden, die fast auto-

matisch neue gemaBe Form schaffen soUen, und belastet eine banale, wenig

kuhne Bildlosung mit allzu gewachtiger Inhaltsbcdeutung So ist man viel-

leicht im Thematischen onginell und in der Gestaltung zum EUektiker ver-

schwacht, da bereits im Vorstadmm die Imagination verbraucht wnirde Be-

greifbar, da diese Jungen dieXhemen selber dichtcn mussen, wird uberrascbende

Tbematik nut schwacher Form gebuGt Kntenuin ist, v.enn es gelang, in

sich geschlossenen charaktenstischen Bildraum zu erfmden, statt eklektisdi

2U varueren Denn die meisten Revolten smd larmende Trues der Eklektiker

EMIL NOLDE
Barbansche Magie Bocklms poetischc Malerei war m marchenhafter, allzu

stoffhafter Antike erlebt Bei Isolde braut nordische Sage, ungeschlachter

Bibelmythus, baunsch nachgeschaut, vemuscht mit farbig grobem Raffine-

ment (Abb 354—^357, Taf XVII, Abb 364) Nolde begann als reifer Mensch,

ein DreiBiger, sich urn 1898 Weg und Gestaltw elt zu bereiten Marclien, pnmi
tive Menschen (Abb 365) GewogeundHunraclwerdenbeschworen (Abb 358,

359) Man "hat die Bilder dieser daibre allzu oU in Gegensalz zum Impres-

siomsmus gestellt, vielleicbt aber verberen sie ihrc gem uberbetonte Be-

sonderheit, w enn man hienn die nicht allzu uberrascbende Fortsetzung roman-

tischen Phantasierens erbbekt

Nolde ging dann durch den Impressiomsmus bmdurcb, der ihm die Palette

hellte Allerdings, seine Farbsetzung 1st aufs Expressive genchtet imd cr

heblicli dramatiscber bmgehauen als die scbulmaBige gepflcgtcr Impressio-

nisten Die dynamisclicn Mbgbcbkeitcn impressionistischer Tcchnik mogen
vor allem gelockt haben, em Bauer bemacbtigt sich stadtiscli reizcndcr und
\erfeincrter Palette und vergew-iltigt sie, wie Eropfmdung fordert, cr wcitct

den Farbflcck m em unbestimmt Gcstaltmafliges, man mag an Conntb den-

ken Oder die omamentalc Fassung der Farbflecken durch van Gogh 1903

bis 1907 gehbrt Nolde der , Brucke" an ohne engcre Fuhlung mit ihrcn
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Grundem zu gewmnen igo6 entsteht „Der Freigeist" Einfach flachige Ge-

stalten parallel sumraiert, empfundene Typisiening, man ^vlll den Impres-

sionismus monumentalisieren, aus der Farbe das groCe Bild gewnnen, Pra-

zision und Durchbildung smd kaum genugend erreicht Nolde wagt nun 1909

erne Reihe rebgioser Themen ..Abendmahl", „Verspottung Chnsti",
, Pfmg

sten“ (Abb 354), 1910 folgen ,.Die klugen and die tonchten Jungfrauen'*

(Abb 355), „Chnstus und die Kinder", „Chnstus m Bethanien" Ich gestehe

offen, nicht dem Zuge be;vundemder Betrachter mich anschbeBen zu konnen

deren Mund biUiges Gerede von Mystik entfallt, AuGerordentliches 1st in

diesen Werken gewoUt, Gegenstand und Geschehms mogen edel begeistem

doch der Wert dieser pnmitiv anspruchsvolien Malerei >vird hierdurch kaum

erhoht

Zweifellos, diese Bilder smd aus ungemeiner Spannung gewonnen, doch

^vu^de diese formal kaum ausgewertet, allzu gem ^vlrd solche Lucke vonHalb-

dichtem genutzt, und optischer Mangel soli durch drohnendes Pathos und

verpobelte Metaphysik begbchen werden Aus zeitloser Ewigkeit, mystischer

Schau, unaussprechbcher Seele und alien Bebelfen abgetakelten „Schurfens"

werden Tiefe und Seele herufen, und wer mochte nun offen sagen, dafi solch

exhabene Absicht zu ziembch banaler Malerei fuhrte Wobl mogbch, daB heu-

tige unbestunmt schwarmende Rebgiositat, die kaum zu geistiger und for-

maler Genauigkeit — also „Wnhrheit" — oder Verbmdbchkeit gerat, m solch

malerischem Ahnen und WoUen den gemaDen Ausdruck fmdet, wann ware

solchen Pfnindnem der Seele genaues Verhalten zu und m Gott gelungen?

Noch wollen wir uns mcht selbst von heibgsten Worten betauben lassen,

werm sie als ungenaue, ungefuUte Gememplatze sumpfig dunkel gebreitet

werden, und enge Gottlosigkeit mag noch kuhner sem als rebgiose Romantik,

die sich an irgendwelche Geste klanunert Urn jeden Preis versucht man die

Grenzen des Asthetischen, das gegenstandbcbes Smnen und aufwogendes Ge

fuhl des Deutschen mcht ganzhch bcfnedet, zu uberspnngen Das Nurfor-

male wird als Verarmung und allzu schmalendes Wirkbchkeitsverengen ver-

spurt. welches das Drama jejreiLstandlidienBmpbndens ui^geni^end be^Ieicht

,

man verurteilt jenes als emseitiges Ergebms uberfeinerter Stadtzmbsation

und lehnt formale Sonderung ab Diese Maler stehen we am Begmn, und sie

werden von Gesichten bezwungen, m denen sie die Elemente anzufassen ver-

memen Etwas Vonveltbches, emfache Maske, kaum bewaltigte, roh getraumte

Figur mag aus Noldes rebgiosen Bildem sprechen, hilfloser als die gepflegtcn

exotischen Heibgen der Koloniallaune Gauguins, der mit den Raffmements

des aufruhrenschen Epigonen verspateten Klassizismus geographisch ver-

birgt Noldes Malerei wird von der Gewalt dramatischen Empfmdens zer-

sturmt, und das Ergebms bleibt nach ungememer Absicht allzu schmal und

konventionell Die Komposition 1st arm, summanscb und die Farbe banal

trotz aufgenssener, grober Erregtheit Man spurt trotz embildsamer Verselb-

standigung der Farbe die Herkunft vom vergroberten Impressiomsmus, der



zu ungebardiger Dekoration verbreitert ist Empfmdimg kann dem Haler
nur angerechnet werden, soweit Form crzeugt wird und die noldesche ist

trotz aDem recht unergiebig Ge\viQ, man revoltierte gegen die reich verfemerte

Erbschait klassiscber 'Gberbefening, aber das Ergebms des neuen Anfbnichs

bnngt allzuwemg Aus der Farbe \viD Nolde zur Monumentabtat, das Epi
sodische soil vom Drama der Farbe verzehrt warden die eher imaguiativ denn
schildemd verwendet wird Hiermag sich der aufgewuhltere Nolde nut JIatisse

beruhren, und wie bei jenem ermudet auch hier die Mechanik bilbger farbiger

Kontraste Die Gesichte staixen maskenhaft geweitet, flachig gesetzt, und
man beziveifelt die Intcnsitat sdch theatralischen Ausdrucks Die Gesichte

wollen, farbig gebaut, uber das Individuahsierende hinaus zur expressiven

Maske fuhren, die breiten seehschen Ausdruck typisierend festhalt Erne aus-

drucksvoUe Pathetik, die dekorative Anleihen von kunstgewerblichen Er-

zeugmssen bezieht Bei all diesem ivird ennnert, wie jmBgluckte llonumen-

tahtat und ungewohnhches WoUen leicht m pathetiscbe Banahtat kippen,

daB Mafllosigkeit oder Verbreiterung des Mittels nicht immer Kraft be-

deutet Nolde ging emen nicht neuen Weg, als er vom Licht zu autonomem
Kolonsmus drang, wobei er die Erregtheit impressionistischer Handschnft

beibehielt und verbreiterte, ohne daB seme Farbfuhnmg in streng tektonisches

Gefuge gebunden wurde Die Erregung fladet m grober Handscbnft Im
Gnmde ist er impressionistischer Homantiker, der zmschen Entscheidungen

Mangel an Entsdilufl pathetisch verbirgt, laut stromender tJbergang Vom
episch rehgiosen Stoff auf rehgios konstniktive Malerei zu scl^eBen> ist

emigennaBen naiv Nolde ist tlbergang zwischen Impressionismus und tek-

tomscherem Gebilde, das Pnimtive Noldes mag in semer negativen Stellung

gegen verwirrende oder kaum beherrschte Vielheit des Erfahrens Anklange

an jRdigiosxtat oder Mystik gewahren, diese veremfachte Besessenheit ver-

ursacht durch ihre Begrenzung und ihr Ablehnen tagbcher Phanomene eine

gewisse Konzentration; man veremfacht, vei^obert den unpressionistischen

Farbfleck, gibt breitere Farbgebilde, die, verselbstandigt, sich begleichen

Boflen 'Em tatsaAlich neues 'Raumbdd hat "Ndide kaum gegeben, ^er eme
Vanante \ oU pathetischen Empfmdens, das zu wenig Form erzeugt, und dessen

optische Stniktur weniger eigengesetzhche Anschauung als Stihsierung des

Gegebenen bezeigt Nolde lebt m dem tlbergang von subjektiver Vanante,

lynscher Steigemng Seme genollte Monumentabtat ist eher Vergrobening,

em Ruckfuhren auf ziemhch nahehegende Elemente, ennangelt jedoch einer

zwingenden totalen Raumanschauung, die noldesche gdit trotz allem

Pathos kaum uber die fragmentansche Impression hinaus, gegenstandhch

Oder anekdotisch gespanntes Gefuhl drangt allzu eihg zur Entladung Ge-

wifl, man noUte aus der analytisch technischen Einstellung des Impressionis

mus heraus, um mehr zu gewumen als das schone Stuck Malerei Dock man be-

gann kaum nut der Vorstellung ernes eigen gefonntenund geschlossenen Raura

bildes, zunachst ging man von einer gesteigerten Gegenstandsempfmdung



aus deren formales Ergebnis allzu \ienig kontroUiert %vurde, so daO jene,

nicht weit genug getneben, zwischen unbestimmt gesteigertem Abbild und

marchenhafter Metaphor unentschieden schwankt, gerade darum gleitet auch

der Beschauer zwischen den Fragen, ob diese Empfmdungsbilder stark ge-

nug seien, um das Wirkhchkeitsvorstellen auszuschalten, oder eigengesetzhch

gultige Form gewonnen sei Das Metaphonsche wird zumeist durch etwas

pnmitive, selbstandige Farbkomplexe erzielt, die aber kaum em Raumbild

gewahren, die Farbflachen warden durch groblineare Zasuren getrennt und

verbunden Bei Nolde we bei mehreren deutschen Malem stromt em Uber

sch^vang des Naturgefuhls, das m erregter Dynamik aktet und — paradox

damit besessenes Steigem gehalten werde — verkunstgewerblert wird, erne

Diskrepanz zwschen Gegenstand und Form, wobei man uberwaltigendes Ge

sicht in etwas biUige Formen fangt Oft will es schemen, als schwache

die Gegenstandsbesessenheit geradezu die Kraft zur Form, rasch eilt man

zur Verbildlichung drangenden, fast angstigenden Empfmdens, dessen Wucht

kaum noch Kontrolle gestattet, geradezu die Fahigkeit zu zwingender Gestal

tung zerbncht, so eilt man gejagt zu emfachster Losung uberstarke Vision

abzustoCen Die Gesichte steigem Erregung und schwachen die Herrschaft

zur Form Nirgendwo eine Uberemkunft des Stoffbchen, schon das Gevsinnen

subjektiven, ganz personlichen Erdichtens vcrbraucht die Krafte Diese etivas

kurzatmige Besessenheit bedmgt erne Primitive gespannter, absmkender Sen-

sibilitat, und bald wird man nach Emeuerung aus Exotik verlangen Schon

die rehgiosen Darstellungen Noldes gaben barbanschen, mitunter bauenschen

Onent Der Mythus, der aus fremdem Onent die Erde uberzog soli bezau

bem Die pnrmtive Emstellung treibt in geographische Exotik, als konne

man von drauDen her europaische Mentahtat verjungen Man hebt bei den

rehgiosen Bildem Noldes gem ibre Geistigkeit hervor, woninter wohl die

Freiheit des Beschauers gemeint wird, eigene Erregtheit mythologisierend

Oder ms Unbestimmte dichtend weilerzutreiben Die Freiheit des Betrachters,

die diese Bilder durch lockere UnvoUendetheit gewahren, schmeichelte jenem

und oft werden solche Bilder durch gedankliche oder empfmdsame Um
schreibungen geweitet, was aber den formalen Bildwert kaum erhoht, eher

mindert, da der Betrachter allzu wenig festgelegt wud Solche Bilder wirken

fast wie Vorwand, rasch m bildfremdes Smnieren zu gleiten Es ist gerade

formal mcht genugend vorgetnebenen Bildwerken eigen, den Betrachtenden

m eigenes, fast bildfremd schopfensches Gestimmtsem zu versetzen und ihre

fragmentansche Beschaffenheit wird dem Poetischen gleichgesetzt, womit

wohl dunkel Anregung zum Poetisieren des Betrachters verstanden wird

dieser gewmnt so viel eigene seelische Bewegtheit, daB das Bild als Absicht

und Mitte der Vorgange fast ausgeschaltet, seehsches Weiterwirken des Be-

trachters als wichtiger bewertet wird als das nur VisueUe oder Technische des

Elides oder gar seme geistig-formale Geschlossenheit In diesem Ineinander

wickeln von Visuellem und fast optisch unwagbarem Smnieren darf man
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vielleicht emen romantischen Versuch zu einer seelisch weiteren Totalitat

sehen, als ihn franzosische Bildwerke gevvahren, romantisch m der Kuppelung
von Optik und uberstromender Innerlidikeit, die das Visuelle stark mmdert
Man sch^vlngt alsbald in emen ProzeB, der sich von der Formdeutung zu

dichtender Tatigkeit entfemt, die dem Visuellen fast entgegengesetzt ist

Das Bild wird vielleicht gerade um der formalen UnvoUkommenheit wiUen
geschatzt, die "weitlaufige Paraphrase anregt, die erne unvoUendete raale-

nsche Totalitat mit imvisuellen Mitteln auffidlen ^vlll Bei Nolde beniht

dieses Unvollendetsem in der impressiomstischen Bildanlage, die eher far-

bige Bildimpulse als BildvoUendung einfangt, vor allem m der nur nn-

bestimmten kolonstischen Raumdeutung So werden solche Werke allzu

leicht nur Ausgangspunkt unvisuellei Prozesse Der Maler gibt die drama-

tischen Gipfel der rehgiosen Mythen, erne seelische Gespanntheit, die der

Betrachter Tveiterdichtend lost, da der formale Gehalt nicht stark genug ist,

ihn ganzhch m das Bild zu verhaften, zumal das Optische uber den Gefuhls-

impuls hmaus kaura zu dichter, voUiger Ganzheit geformt \vurde

Die rehgiosen Bilder Noldes bedeuteten Stunn in der Berliner Sezession,

mit der Ablehnung dieser zeigte der Verem seme Grenze

1913 brach Nolde m das deutsche Sudseegebiet auf, von wo er wahrend des

Kneges uber Java und Birma nach der Heimat zuruckkehrte

Nolde versuchte der zerlegten Impression groBgeschaute Fassung farbig

breiter, gluhender Elemente entgegenzustellen Die Gesamtgesinnung dieser

Jahre strebt vom Atomismus, der gestufte Vielfaltigkeit schatzt, zu tekto-

nisch emfacher Figur, die tektonische Freiheit soil menschhche Typik weisen

Man will die Elemente geben — die Deutschen m emem sentimental erregten,

vielleicht -widerspruchsvoll draraatischen Platonismus Nicht die kostbare

Folge gewahlter, gestufter Momente, die Entscheidung Hohen farbigen Ge-

schehens wiU man aus Elementen schaffen Man beginnt die angeblich Pnmi-

tiven zu schatzen, Flucht vor Vielfaltigkeit, Maschine und Stadt Man an

asthfisiert sich. gegen ihre g^ahrdende Mannigfalti^eit

Die romantisch oder tektomsch primitive Gesmnung mag das Verlangen

nach Darstellung pnmitiver Mensdien wecken Dort lockt magischer Dekor,

kaum begnffen imd damit subjektiv summanscher Deutung gehorsam In

geographischer E\otik mag ein Stuck des expansiven Impenahsmus der Vor-

knegszeit liegen Gleichzeitig Protest gegen Oberbildung der hohnisch den

Alexandnmsmus am Gegensatz zeigt

Je mehr man die biologische Basis, die Weite menschlicber Existenz, ver-

groDerte, um so bedeutsamer wurde der Primitive, der vei^essene Gheder

und Stufen menschhcher Gesittung bewahrt hatte Die pnmitiven Kulturen

unirden dem vergangenheits und femsuchtigen Europaer oft miCbrauchte

Jlittel, Geschichte ruckzudehnen Ebenso erwuchs solche Neigung aus dem
Karapf gegen rationale AufUarung, Vemunft nar nur letzte Spitze, von

Traum, Instmkt, Empfindung als hensdienden Kraften unterlagert, bei den
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Pnmitiven waren noch mytlnsche Kulturen zu fmden. Hierarchic der m
Europa imterdruckten Instmkte, Tyranms von Traum und ekstatischem Ritus

Nicht uberhebUcher Individualismus, ^rpisierende Gemeinschaft, kern psycholo

gisierender Personahsmus Kein Fragen nach korrekter Ursache sondem

Wunder gait als drastisdier, starkster allgememer Grund Man fand Rebgions

ersatz, gelebte Mystik, die m Zercmoniell, Parbe, Totem, Tanz und Maske

sichtbar lebt Solche fremde Existenz gewahrt Abstand zu eigen fatalera

Wirklichen, dabei ist nur zu sehen, zu ahnen und kaum zu begreifen, also

gleichzeitig erlebt man bequeme Erlebnisfeme vom Objekt, ist aufs Grobe,

optischen Dekor, beschrankt, die T5rpi5ierung ergibt sich schon aus der Un
kenntms der Zustande Nirgends droht die mdividualisierende genrehafte

Nuance aus Erlebnisnahe Dies Tektonische, Pormale der Kolonialmaler

kommt vielfach vom Motiv Der Maler lebt dort m Obertragung imd MiB

verstandnis, die dekorativ das Ahnen umkreisen, gleichwie sich der Intellek-

tuelie in xrgendem bstliches MiOverstandnis begibt, eine Feme, die zu nichts

verpflichtet Mittel zu subjektiver WiUkur, freier Deutung

Nolde behandelt die Theraen dort unten recht liiustrativ, die Arbeiten waren

wohl durch Auftrag bestimmt Phantasierender Exotismus durchdnngt vor

allem die Maskenbilder (Abb 363) Dies MoUv muCte den Kunstler, der fest

gelegte endgultige Typen versucht, locken Statt des individuellen Ausdrucks

malt man iitengezeugte, koUektiv bedcutsamc Maske Landschaft usd Fflanze

will man zu emer GroOe zwmgen, die allzuwemg neue Gestalt birgt, vielleicht

eher em Munchner Pathos nut kosmischen Oder religiosen Pratentionen fort

setzt Man hat den Kolonsten Nolde oft mit Matisse, der, Modellienmg ver

meidend, die Hatmome farbig flacbiger Beziehungen beherrscht, verglichen

Doch nirgends erreicht er die prazise Form des franzosischen Dekorateurs

was an Gestaltung mangelt, soil metaphonsche Empfmdsamkeit, em unbe-

stinunt Dichtendes ersetzen So wird Form zu etwas fast Sekundarem die

Proportionen der Figuren werden von Empfmdung und von Farbverhalt-

nissen locker bestimmt, die Imearen Zasuren, Trennung der Flachen, uber

raschen kaum, irgendeme neue Raumform hat dieser pathetische Glaubige

kaum gegeben Noldes monumentale Haltiyig 1st eher breite Technik und

Quantitat, die vielgeruhmte Seele wirkt oft als Ersatz fur unzureichende

Gestalt Sein Geistiges bleibt marchenhafter Einfall, seme Exotik ist etwas

biUige Romantik, andere altertumeln r

die’ .BROCKE'

Diese Kunstlervereimgung wurde 1903 in Dresden gegrundet Heckel

Kirchnef und Schmidt-Rottluff gehorten ihr an 1905 \vurde Nolde Mitghed,

er verlieB 1907 die Gruppe 1906 trat ihr Pechstem auf Veranlassung Heckels

bei Mit Hilfe der „Brucke“-Kunstler gnmdet Pechstein die „Neue Sezession ,

die von den andem Mitghedem der ,3nJcke“ bald verlassen wrd 1911 treten



diese der ..Berliner Sezession" bei, 1913 ^eidet Kirchner ans der Brucke"
aus die bald darauf aufgelost ivird

Diese Maler versuchten das grofie, freie Bdd Gegen das beschreibende

Malen stellten sie me die Panser Fauves und \orber \an Gogh die harmo
mschen oder entgegenspielenden Bezidmngen weiter Farbflachen Gegen das

Staffeleibild setzteman, nachArchitekturverlangend.denWunschzumgroOen
Bild, emfache Korper, flachig hingesetzt Statt Bencht uber Gesehenes

zeigteman die Dmge als Zeichen mneren freicn Ausdnicks Wie bei den Fauves

gehen die Ursprunge aui die unpressionistisdie Technik zuruck, die das far-

bige Element gegenuber der Lime verselbsthndigte Was hier zerteilt ivurde

mil man zu veremfachter GroDheit flachig zusammenfassen

Munch, der Nonveger, zeigte als erster im Norden Bilder, m denen das de

korativ Jlonumentale versucht war, schon bei ihm uberzeugte weniger die

forraale Losung, der neue LjTismus uberraschte Seme Graphik zeigte breites

ZusammenschheBen, Emdnngen m die Art des Matenals und omamentale

Kunstgewerbhchkeit Die groOen Schwarzneififlachen erspielten bequemes

Ornament Spater mag \an Gogh emige Zeit zur Bewunderung uberredet

haben 1904 findet Kirchner Sudsee und Negerskulpturen im Dresdener

Ethnographischen Museum, die er dem rasch beemfluBten Pechstein zeigt

Die Revolte verbindet diese Sfaler, Menscben, die sich in der Ablehnung ver-

ivandt fuhlen, Jugend liBt Gemeinsamkeit verspuren, mit den Jahren strebt

man ausemander, entfremdet sich in Ziel und Absicbt. doch aus Ehrfurcht

vor eigener Jugend vergeschichtet man den Beginn Auftneb war da, doch

kaum ein Ziel neuer Gestalt Man woUte weg, das Bild zu stabihsieren, und

glaubte, dafl gennger Abstand ungememe RevoUe, stuiimschen Wegflug

berge Welcher Unterschied, veighchen mit dem Heroismus des van Gogh

Melche Klemhcit vor dem leidenschafUichen konservativen Burger von Aix!

Und welcher Erfolg aus Literatur und Inflation 1 Wo fande man hier Raum
kuhnheit des Picasso, versuchensche Zartheit des Braque? Plakat, Ornament

und Kunstgewerbe drohen vulgar Welch arme Erfmdung, abgesehen von dem

bedeutenden Kirchnerl Schmitt-Rottluff vergewohnlicht grob und ehrbar

fremden Kubismus, Pechstem handwerkt flmk im Bilhgen, dort Ecke und Or

nament borgend, Heckel imd Muller versuCen in lockerer Haltlosigkeit Akte

Oder deutsche Landschaft Das Motiv wird kunstgewerbhch ubertragen

nicht Stil 1st hier festzustellen sondem grobkhschierte Stihsierung Diese

Bilder schiianken zmschen Natur und Plakat, imd der subjektive Lynsmus
der ..Brucke^-Leute — genug der Tanzschulen und jungfrauhch flachen

Gesten — 1st Verengung Man beginnt and endet m Eklektizismus den man
mit Uteranscher GeschwoUenheit, einer Tiefe der Banahtat, umgibt Herois-

mus der Plakatbewegung Nie waren diese Leute geschichtlich gesehen

Re\olteure, Dire Leistung verplattete fruhere Entdeckung Es geht nicht

darum ob man van Gogh oder Mimch gekannt denn deren Weike batten die

Luft mfiziert Ornamental kolonstisch verbilhgte man die Komplementare



\vurden mechanisch vergrobert, Akte oder Landschaft in recht mechanische

Linienfuhrung gemimt Eklektiker betrabten nesige Lemwande, jungste Ent-

deckung \vurde dionysisch verwustet Exotismus berauschte die sachsischen

Pnmitiven aus optischem Vorstellungsmangel Hier wird mcht Kuhnheit

genigt, sondem Mangel an Erfmden und tatsachlichem Abseits Ge\viD

man war jung und verwechselte berauschtes Tempo ernes verspateten

Morgens mit Genialitat Zu fliegen glaubte man und stand m Formel von

Gestem Gegen beamtenhafte Schilderei klemerer Impressiomsten setzte man
entzucktes Freibad und pathetisches Reformidyll Dann prahlt man Kanten

in giob hilfloser Herbheit, da man wenig erfundene Form besitzt, vertraut

man plakatiertem Weglassen, denn anders — Dicbtheit der Haltung fehlt

Wo erhob sich entschiedener Aufstand der , Brucke"-Leute, der geltende Ge-

stalt und Anschauung ganzlich erschuttert hatte? Farbige Rhetonk, Imeares

Klischee, Farbmechamk langst bekannter Komplementare Man monumentete

nut biUigem Mittel, und einzige GroDe bestand im dreisten AusmaQ der Lem-

wand denn diese Malerei ennangelte kuhnen Sprungs, neu zu sehen ubliches

Raumerleben m Frage zu steUen Eine Inflation groflspunger Farbflachen

und des Pinsels, man vermiGt die Weisheit der groBen Former, die sich mit

auQerster Gespanntheit und Anstrengung erfundener Mittel bedienten, um
GroBe mit zogemd strenger Gehaltenheit zu versuchen Bei den „Brucke -

Leuten hmgegen klemburgerbche Genugsamkeit, die em Freibad furflammendes

Paradies feilbietet Datum die rasche Anpassung des Burgers an neue Malerei

ohne Entdeckung, wo Aufruhr mit Ladenhutem verkauft wurde Soldi un-

kuhnes Klischee muBte rasch vcrleiert sem
Dies ist Grund, warum solche Bewegung, die me bewegt war, rasch und

verdient abstirbt Flachenhafter Dekor war rasch erschopft und zog aus

dem Sehen nur bequemes Schema , Stihsierung aus Armut
,
man stili

sierte mit alten und wemgen farbigen Behelfen vom Gegenstand her, statt

aus umfassender Anschauung grundUch zu gestalten Gefuhlsam umschrei-

bendes Ornament Man bedichtete Motiv, der Empfmdung entsprechend,

zerstorte man Form ohne neue Raumfassung und gab ehvas zwischen Motiv

und freier Lbsung poetisches Plakat denn diese Bilder smd mcht Summe

frei umbildenden Sehens, sondem summansche Gememplatze Spater ermuden

einige Maler an diesem, und enttauscht suchen sie im Motiv Malerei zu retten

,

man wird realistischer, wie Heckel oder Pechstem Diese fruhe „Brucke"-Kunst

vulgansiert etwas die Rhythnuk Mardes’, des Philologen, und Hodlers Die

„Brucke ‘-Leute nehmen zunachst erne Reduktion des Raums vor die Jlal-

flaclie gilt, jedoch bemuhen sie sich, lediglich eine zweidimensionale Farb-

empfindung darzustellen, wobei das Entscheidende des Raumerlebens das

Dreidimensionale, mcht urogestaltet wud JIan bleibt in der flachenhaften

Sensation, diese abbildend, befangen und vemachlassigt das visuell Ent

scheidende aktiven Sehens Man verharrt m dem Einfall farbomamentalcr

Sensation, die schuchtem von cmigen angekubt uird Das Omamentale gebt
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kaum bis zu eingestandenem Dekor, man halt sich in eUektischer Jlitte

Weisheit einer Jugend, die durchaus \erdachtig ist Was ubngbleibt, ist erne

IjTische Verengung des Raumerlebnisses, die man durch Uberbewerten sub-

]ektiven Empfmdens, des Poetischen, verbergen ^vlll Dies Poetische, dessen

platte Bilhgkeit sich schon seit emiger Zeit in \ oUem, noch verhemilichtem

Bankerott befmdet, schlagt in enttaiischte Neigung zum Reaiismus zuruck,

andere reagieren auf soldi miBgluckte Sletapher mit ebenso literanschem

Vensmus Gartenlaube nach rechts und links, hier dionysisches Idyll, dort

marastische Doktnn Aus emem zu engen, kaum mutigen Sub]dctivisinus

fluchtet man, um am Motiv sich aufrunchten

ERICH HECKEL — OTTO HOLLER
Heckel — geborcn 1883 zu Dbbeln — uar der Idylliker der Gruppe, der

uohl am engsten dem Heimathchen verbunden bheb Er beginnt %vie die

andem nut kaum uberraschendem Kolonsmus Um 1912 und 1913 darapft

er die Farbe, und gelassene Figurenbilder entstehen „Madchen nut der Laute"

(Abb 367), ..Schminkszene'* (Abb 36S), „Cloivn und Puppe“ (Abb 37J),

„Der Idiot" Jlit Schmidt-Rottluff malt er am Meer Farbe und Zeichnung

uerden gelockcrt Luft und Wasser uberreden, die Flache atmospbanscher

zu fuUen Wahrend die Freunde van Gogh folgen ivird Heckel von Thoma
Oder Cranach bezaubert Im Kneg malt er m Flandem Seme ..Madonna

von Ostende" zeigt Ennnem an die uberschnttenen Madonnen van Eycks

Die Landschaft lehrt ihn, Akte inLicht und Atmospbare zu nicken, Natur be-

siegt allzu schwache jugendliche BUdkonzeption durch reichere FuUe Heckel

malt nun lynsch redsehge, doch allzu unbestimmte Landschaft (Abb 374),

Aktidylle, die nur i\emg Form gevvahren

Wit nennen neben Heckel Otto MuUer — geboren zu Ijbau m Schlesien

1874 — Unermudlich isiederholt er den bescheidenen, etwas leeren Rhytbmus

semer Madchenakte (Abb 375, 376, Taf XX), Reizendes mag veremzelt ge-

Imgen, da.s, toeiste \ecsu3kt m. m-vgpcer SuGUchkeit von. Blau und Gom und
emtonig stiller Lmienfuhrung

MAX PECHSTEIN

Pechstem hatte die fruhesten Erfolge unter den „Brucke '-Kunstlem Er
\vurde 1881 m Zwickau geboren Annhche Verhaltnisse zwangen ihn, als

Malerlehrling zu beginnen Mit neunzebn Jahren bezieht er die Kunstgewerbe

scbule Als Malergeselle mag er sich geschickte Hand Anlage zu geschmeidig

schmissiger Virtuositat erworben haben 1906 lemt der Akaderaieschuler

Heckel und durch diesen Kirchner und Schmidt Rottluff kennen Van Gogh
Munch und die Exoten sieht er dort Dinge, die ihn dauemd, oft peinhcb

deuthch beemflussen (i gl Abb 377—383) 1907 zieht er nach Italien 1908

ubersiedelt er nach Berlin, dasdemBenegUchen starkere Wirkung gestattet
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Rascher Erfolg wird Jim in der ,3^ession** von 1909 zuteil Pechstein wird

der volkstumliche Expressionist Dann malt er am Meer Pans zeigt ihm fruh-

gotischeEcken, dieoftgenugbeiihmwiederkehren,dieExotendes„TroIv'idcro‘‘,

Kambodscharehefs imd vor allem Matisse und fmheren Kubismus Geschicktes

Nutzen \vird in semen Aibeiten deutbch Pechstem gmndet mit den „Brucke '•

Freundendie„NeueSezession** DieKunstlervom ,Blauen Reiter ‘ Kandmsk},

Marc, Macke stoCen hmzu 1911 und 1913 sitzt er wieder m Italian, malt

am Meer bei Genua Ravenna mag ihn zu den Mosaiken bei Gurlitt (1917)

angeregt haben 1914 zieht erm die Sudsee nach Palau , nach wemgen Monaten

holen den Deutschen Japaner heraus 1917, des Militardienstes ledig, malt

er nach semen Skizzen m Berlin die Reihe der Sudseebilder (Abb 382)

Pechstem besitzt das gefahrbche Geschick, ]edes erworbene Gut eklektisch

gefalbg zu populansieren Heroische Geste, lockere Hand, Exotenimitation

(Abb 383), em jedes ivird sehr gescbickt verplattet Zumeist bbeb Pechstein

m weitspung dekorativer Skizze hangen, wemg ausgearbeitete rhythmische

BiUigkeit Wenn er spater dichtere Malerei versuchte erschien konventionelles

Allenveltshandwerk

KARL SCHMIDT-ROTTLUFr

Mit Schmidt-Rottluff und Kirchner fassen wir uohl die starksten Anreger

der ..Brucke", die beiden Kunstler, die am wenigsten der Masse entgegcnkamcn,

und die beharrlicher als die Freunde ihrer Jugend Entvvicklung suchten

Schmidt-Rottluff wurde 1884 m Rottluff bei Chemnitz geboren, er studierte

in Dresden Architektur, schloO sich 1903 der „Brucke‘‘ an Das tektomsch

Gcmessene %vird spater bei ihm erschemen, das flachenhafte ICJaren des Volu

mens Rottluff beginnt als Impressionist Er gibt der impressionistischen

Lemwand breiteren Bau Die Landschaften und Portratzeichnungen bezeugen

erregte Kraft Sie mahnen an Munch und die fruheren Bilder der Schule des

„Pont de Chatou" , letztere hat cr kaum gekannt Bis zum Krieg ist er Fame

\vie die Genosscn, doch entschlossener, strenger m der Flachenfugung, un

bteranscher Um 1915 faBt cr das Problem des Volumens Das Dreidimen

sionale ivill er durch emfach farbkontrastieiende Flachenfugung begleichen

Orgamsch mdmduabsierte Gebilde wcrden zu tektomsch einfachen Grund

formen umgebildet Kanbg gegeneinandergesetzte Flachen schaffen Volume 1

ohne daC modellicrte falsche Plastik zu Hilfe genommen vnrd Lynschcs

Geschwoge wird vermieden, entschieden zusammenklingende Fonnen vcr-

sucht Man 1st emseitig grob, doch glucklichenieise von den AUerweltshilfen

des fhnken Pechstem weit entfemt Formale odcr farbige Phantasic fhcDt

sparsam, wrd ctwas breit ausgcwalzt, kaum \vird Neues entdcckt Es rcizt

tektomsche Erfahrung skulptural zu nutzen, Holzsclmitzereien cntstehen

(Abb 3S5), 1919 malt Rottluff nun m festera, ihm gemaCem Stil, tektomsche

MenschengebildesetztergegendieKiir\ederLandschaft(Abb 388, Taf XM).
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im Portrat erarbeitet er semen Flachen Charaktensiening (Abb 386, 390)
Kem reicher, beweglicher Stil, man monumentet etwas klotzem, doch streng

und ehrlich Frulikubismus und afnkamsche Volumentrennung \\erden an-

ge^\endet In vmchtig breite Holzschnitte (Abb 387) baut er die Erfahrung

flacbenhaften Raumgestaltens Mao 1st zufrieden, daB biUige, suQliche Oma-
mentik vemuedeu \vird GewiB, das Schema des Schmidt-Rottluff lavift

eng, doch dankt man ihm Konzentration zur Fonn, daB er das Bild nicht

durch auBervisuelle Mittel \virken lassen wall und sich sparsam ehrliche Ge-

stalt baut, die nicht durch literansche HiKen optische Einheit stort, um mit

gemischt summierender Wirkung unredhchec Ge\vinn zu heimsen So ^\arken

seme Arbeiten abgegrenzter, entschlossener, und man mag \ or ihnen Remeres

verspuren, da unkontrollierbares Gefasel vermieden wrd GewiB, Rottluff %vie-

deiholt seme engen Miltel, spielt mit wemgen gleichen Farbgegensatzen, sem
SchwarzweiB steht holzem, fast asketisch lehrhaft gegenemander, doch u'agte

er mehr zu geben als spielenschen Schmuck. Wie der fruhe Picasso bncht

er Gestalt m gegensatzliche emfache Flachenelemente (Abb 388, 389) Dies

war, da Rottluff 1919 solche Losung versuchte, nicht neu, doch es bleibt ihm

das Verdienst, grob, emseittg, aber ehrhch erne Losung des entscheidenden

Volumens \ersucht zu haben Die an ihm vielgepnesene herbe Strenge zeigt

etwas ubersteigerte Kraft und Beschranktheit optiscben Vorstdlens Do^
crfreut die Hierarchie emer Form, die allerdmgs recht begrenztes, doch ent-

schlosseneres Forraerfmden anzeigt

ERNST LUDWIG KIRCHNER
Kirchner — geboren 1880 zu Aschaffenbuig — ^va^ wohl der beweghche

und leidenschaftliche unter den jungen „Brucke'*-Genossen, der widerstrebt,

einem Schema sich zu ergeben Im Atelier dieses suchenschen Menschen

fanden sich m Dresden um 1900 Heckel ond Schmidt-Rottluff ein 1903

schloB man sich zur ^Brucke" zusammen Man arbeitet und zeichnet im

Atelier oder an den Montzburger Seen bei Dresden Am nachsten mag
Kirchner der junge Heckel gestanden haben, dessen spatere Malerei mild

zerfloS 1904 fmdet Kirchner im Dresdener Museum Exoten, indische Wand-
malereien in emem enghschen Werk und zeigt sie den Freunden Man
arbeitet, geivumt sich schmale Wirkung 1909 zieht Kirchner nach Berlm,

er verlaBt 1913 die Brucke, 1918 geht der Schwerkranke nach Davos und
arbeitet seitdem in strenger Abgeschlossenheit m den Bergen

Kirchner zeigt von Begum an die starkste Sensibihtat, dehkat schwmgende
Farbe, persbnhch umnssene Zeichnung Wir freuen uns, die schmttige ICraft

dieses oft hmreiBenden Kunstlers feststellen zu durfen

In der Zeichnung weist Kirchner freie Ursprunglichkeit we kaum emer

der Deutschen Bei der Kirchnersthen Zeichnung fallt ernes auf er gibt

mcht Emdruck, der nachtraglich stihsiert wird, sondem Slotiv erschemt ihm
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uninittelbar m personbch freier Fassung, seine Sensibilitat enthalt berats

die Elemente des Spiels, ist scbon von freier Figur erfuUt, damit ist Ongmalitat

der Person verburgt Kirchner erfmdet im impressiven Zustand wer es spater

tut, stilisiert alltaglichen Naturemdrack Kirchners Urspninglichkeit ist op-

tisch begrundet, sobald er erste Zeichen umreiflt, ist bereits das Motiv auf-

genommen und ausgeschaltet Ursprungliches Auge das im gleichen Augen«

bbck erne Hand leidenschaftlich bewegt, ohne daB die Hand die Einbildungs-

kraft falscht Oder aufstutzt, somit ist Literatur vermieden, unmoglich Han
steigert nicht Wirkliches sondem setzt Zeichen eigenen Sehens, die eigene

Optik Vor Kirchners Zeichnungen vergleicht man nicht AnIaB und Ge-

staltung, kerne Literatur muB ungenugender Optik aufhelfen, der Zug der

Lime weist ursprunghche optische Einbildung und erregt m konzentnschem

Angnff auf einen Smn, das Auge, ohne Verlegen die Hilfe von Reflexion

hteranschem Beiklang zu nutzen Nicht ein bilhg omamentales Schema wird

gegeben, erne weite Phantasie arbeitet in spitzen Schmtten schwingenden

Kurven und uberraschenden Korpem, man bildet nicht ab, sondem schafft

uberzeugende Aquivalente der Embildungskraft von uberraschender Freiheit

und freudiger Slannigfaltigkeit Dies entscheidet fur Kirchners Zeichnung

und somit seme Ongmalitat, daB er in leidenschafthchem noch pmnarera

Empfmden frei gestaltet, das schematische Rezept durchaus vermeidet Ich

kenne kaum unter den anderen Deutschen emen, dessen Zeichnungen der*

mafien frei und somit fast unwagbar waren Diese Dinge smd Zeichen sub*

]ektiver Bewegtheit, so daB die Titel der Blatter etwa wie Sehleiter gelten

mogen, nicht um em Motiv \71eder2uerkennen, sondem damit der Emdruck

leichter gesammelt werde, die fremderen Bezirke personhcher Zeichen nut

den ge^vohnten Vorstellungskreisen von den Dmgen, die jene durch fonnale

Bezaubemng ausschalten, beruhigend verbunden seien Dank ihrer Freiheit

enthalten Kirchners Zeichnungen erhebhch mehr gefugte ganze Form als

die Blatter semer Studiengenossen Kirchner hangt mcht m dem surro-

gierenden Zustand der meisten, em Mobv umzusetzen oder zu steigem, im

ersten Stadium der Skizze gehngt Dun schon Einheit freier, eigenster Zeichen

Kirchners Lmeament sitzt strengflachig Landschaft entsteht ihm aus

wemgen entscheidenden Kurven, von denen ]ede eigenem Erfmden, nicbt

pedantischem Abbdden entstromt Oft hebt er es, menschhche Gestalt und

Dmge leidenschafthch zu losen und setzt m die Zeichen kumges Netz \vach-

traumender Formung, um dingbafte Zeichen in eigenste Lmeamente einzu*

spmnen Sem Raumhches bildet sich aus Venvandtschaft und gestuftem

Gegensatz der Lmien uberschwmgt mitunter Kurve von Strand oder hangt

aus Baumzacken, sitzt m emem klemen Rechteck der Wand, das hell einem

entfemteren Durikel entgegnet

Vielleicht noch deuthcher als an den Zeichnungen Kirchners ivird an den

Holzschmttblattem die reichere phantasievoUe Flachenverbmdung begnffen

werden In den gezeichneten Blattem imt es, den eit geschwungenen Raum-
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und Flachensuggestionen der Lmven zu folgen Im ganzen meidet Kirchner

die Annehmlich- oder Nutzlichkeitsdichte beschreibenden JIalens und gibt

nur, was er als g^oDscb^vlngende Form vor Dingen empfindet Form limitiert

und dankt ihre Wirkung konzentnschem Angnff auf das Auge, einzige sehe-

nsche Kraft, m die alle innere und wahmehmende Fahigkeit gesammelt wird

Kircbner arbeitete seit 1900 seme Holzschmtte und mag mit diesen Arbeiten

die ihm nahen Kunstler betrachtlich angeregt haben Man moge an diesen

Blattera das Gefuge seiner Figuren verfolgen, em Kopf, eme Gestalt wird

nicht abgebildet, sondem baut sidi aus emem Zusammen und Auseinander

strahlen freier Zeichen Man darf hier vielleicht an \an Gogh ermnem, der

die impressionistische Farbflecktechmk m flachenhafte Figur umgebildet hat

Flecke, Limenstrome, weiO und schwarz geschnittene Flachen, die ganzlich

erfunden sind, ergeben kraftiges Gefuge der Gestalt, die mitimter von schwan-

genden Netzen umivirkt ist Impressionistische Flachentechnik ist hier kon-

struktiv umgedeutet Die Gestalten wachsen aus dera uberlegten Spiel freier

Flachenbildung, von dem die Blatter erfuUt smd Beziehung zueier Figuien

wird imtunter durdi d3Tiamische verbindende Omamentik dargestellt Es

sei noch auf die mehrfarbigen Holzschmtte Kirchners hmgewiesen, in denen

er die Farben ivundervoll inemanderwachsen laOt Gleichzeitig xnit dem Holz-

schmtt bddete er Plastiken m Holz und Stem, Kirchner verstarkt die aus-

drucksame Forrakraft seiner Statuen durch farbiges BemaJen Es sex noch

auf Lithographie und Radierung Kirchners hingewiesen

Die temperamentvoU schmttigen Flachen IGrchners, ihr uberzeugendes

Schwmgen fmdet man wieder in seiner Malcrei EntwcUung seiner Jugend-

genossen ist in semem Werk freier, geistvoUer gegeben Rascli meidet er die

ornamental pathetische Form, die den anderen gefahrhch wurde Gestalt

teilt er m fast sausende Grundkorper, die cr gluckhch stets zu lebendig cr-

regten Orgaiusmen verbmdet, Zuruckgehen auf einfache Gebilde bedroht

ihn kaum nut rhetonsch leerem Erstarren GeiviB bildet er seme Figuren

flachig, doch deuten Richtungskontraste den Kampf der Volumen Er geht

welter als die Freunde, laQt Stube auf Mittelfigur zueilen und lockert gegebenes

Volumen der Hauser und Gemkcher, um flachig, bild- und farbengemaB zu

gruppieren In starken Rhythmen teilt er die Lemwand, em Bild wae „Tmgel-

tangel" mag Ermnem an Seurat nifen, doch der Deutsche geht eigene Wegc
Die Proportionen werden frei gestellt, dem empfmdenden Vorstellen ent-

sprechend DasWerk Ivirclmers enthalt erregende Dynamik, wodurch es aktu

eller, optisch kuhner erschemt als die IdjUe der fruheren „Brucke'*-Genossen

Er vermeidet das Weiterlaufen allzu folgsamcr Kurven, untcrbncht den

Kontur, stellt lersdnedene charaktenstische Fonnen gegenemander, spitzes

Dreieck gegen nindc lame Kirchneis Werke smd wiUkurlicher, und dorum
\nelleicht besitzen sie mdir Natur als die der anderen Kaum emer der

„Brucke -Maler liat co subtile Farben wic Kirchner gefunden Scin Gelb,

sun Hellachsrot entzucken durch ladcnschaftliche Geualiltheit
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Der Kneg kam, Kirchner wurde krank und zog 1918 m die Berge nach

Davos Dort begann er wuchtige Mensdien und Berge zu malen, seme Farbe

%vird schwerer, und es schemt, daB sich dem Kunstler nut reicherem Form-

vorrat lebendig vielfaltige Natur seiner Phantasie verband Der Maler schleu

dert innere Kraft nach auBen,und diese kehrt verstarkt in seme Arbeit zuruck,

man crfahrt die Grenze des selbstherrlichen Subjektivismus der Natur als

Symptom oder Zeichen nur anerkennt, und erfahrt allmahlich das Begrenzte

des Lynsmus, der am Ende nur als Bruchteil weiterer Zusammenhange er-

schemt, Selbstrettung m breiteres Schaffen Zunehmend meistert man die

Emheit von Subjekt und Natur, gleichgenchtete Wage, beherrschte Emheit

beider Krafte ^vl^d emst erprobt*

LYONEL FEININGER

Femmger wurde 1871 in New York von deutschen Eltem geboren, kam

1887 nach Hamburg studiertem Berlm Musik Begann als Kankaturenzeichner

Femmgers fruheste Arbeiten waren Grotesken, Federzeichnungen, ver-

bogene, wmkhge Hauser, nesige, altmodische Menschen oder sonderbar ent-

artete Schiffe und Lokomotiven Im Grotesken hatte er die Anfange seines

Lynsmus gefunden Allmahhch entdeckte er, daB Formzertrummerung sich

geregelter voUziehen, Destruktion zu Form umgewertet werden k6nne und

in optischer Willkur ein Gesetz verborgen sei, vor allem ernes das BildmaBige,

das kaum der Natur entnommen werden kann Schon die fruhen Zeichnungen

wesen folgenchtige Flachenhafligkeit auf, doch Naturahsmen und Willkur

ubersteigem sich zur Groteske 1897 gmgFeimnger nach Pans DerKubismus

kam, die spanischen Fabnken Picassos, die Estaquelandschaften Braques

Erst spat gewann Feimnger semen Weg, er wurde der deutsche Kubist Im

, Frauenkopf" {1919) zeigt er sich wohl von den Arbeiten der beiden Romanen

beemfluBt Dann fand er sem Thema, das ihn lange halt flachenhaft zerlegende

Darstellung des Architektomschen (Abb 394 ff) Aus gescbhffenen Knstallen

bildet erdie Flachen , m derAufteilung wagt ersichmcht so weit wie dieLa teiner,

hierhielten Fo^m^vlssen und kuhnesWagen kaum stand Immerbleibt die Ganz-

heit des Motivs deuthch, man mochte sagen, die Umnsse der Architekturen

dienen ihm ^vle Gelander, sdbst wenn er sie dynamisiert, sie biegt, um die

falsche Plastik zu vermeiden, und Bewegung im Raum in das Bild tragt Hier

magman sich Delaunaysennnem(vgl Abb 342) AuskankaturalemVerspotten

der Dmge lemte er die Selbstandigkeit des Bildes
, aus der tJberlegenheit zeich

nensch sanften Hohnens folgerte er Bewertung des Subjektiven, der lynschen

Form So wagte er, neben die Architekturen bildhafte, eigengesetzliche Dar-

stellung zu setzen Doch die Motive entzuckten immer mehr, und die Destruk-

• Die Wiedergabe von Werken Kircbneis ist leider mcht mBglich da die CeoehmiguuS

des KQnstlers nur unter der jedes freie Urteil tiaterbindenden Bedingung ru erlangcn

daB ihm der Text rur Zensur vorgelegt vrfirde
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tion mag er 2m^ellen mchr fur Tolge unserer mcnschlichen Grenze als fur erne

Sdiuache der Dinge gchalten haben Lan^m siegen die Motive, vor allem

das Mcer rciningcr Icmt cigcnwiUige Struktur in Strand, Wolke und Wasser,

zartlich zu verbergen (Abb 400) Kurz leuchtet Klcescher EinfluC auf Dann
kommen Mecrbilder, die alten Schiffc (Abb 401, Taf XXIII), die Lynsmen
verdampfen gedehnt in gebebten Motivcn, man gibt sich der Kurve von
Meer und Honzont hin, malt die fcinsandige Fuge des Strandes

KARL HOFER
Der 1878 geborene Karlsruher studiertc bei Kalckrcuth und Thoma 1903

ging er nach Rom, man Molltc aus dem Klcinprovinziellen heraus, ms Land,

V.O Bbcklin und ^^aT^es gearbcitet hatten Man brachte peinlich eklektische

Arbeiten nach Hiuse, m denen ubhehes Romertum, formale Strenge schon

spielten Pans kam, aus den Bildem dieser Zcit smd allzu leicht die Farben

Delacroix’, Cdzannes und Gauguins abzulcsen 1920 fmdet Hofer ihm eigeneren

Ausdruck Man uar lange klassizistisch gestiromt, und etwas verspatet vnrken

Picasso und die stiUen Harlekine Hofer mildcrt gelassen das Funoso der

Jungen (Abb 402—405) Ennnerungen an Indienfalirten braunen seme sanf-

ten Jladchcnfjguren Jfan mag die cdle Angstlichkcit, seme eckige Flucbt vor

dem SdGen, liebcn, me verlaOt den Hofer das Peinliche, daG er kaum eigene

Entdeckung besessen Slildcmdcr, edlcr EUekUker des verspatet Neuen, des

degisch uberblaOten Sichennnems, Ballung cincrEpoche 1st anderes Durch

Hofers Augen smd allzu viel Bilder GroCerer durchgegangen, die er kaum
vergessen ivird Auch nicht m mOhevoUem Krampf

PAULA MODERSOHN-BECKER
Paula Modersohn — geboren 1876 zu Dresden — studierte m Worpswede

Die sentimentale, madchenhafte Unkunst der Worpsweder mag weibhcher

Gefuhlsamkeit entgegengekomraen sem 1899 gmg sie nach Pans, kleine Leute

\vie Cottet, Lucien Simon, spater Maunce Denis imponieren, die groBen

Impressiomsten beeindrucken kaum 1903 kehrt die Verheiratete wieder nach

Pans zunick, der AUenveltsstilist Hoetger (peinhcher Formentlehner) weist

sie auf Cdzanne, Gaugum, van Gogh Gaugum hat wohl vor allem gewirkt,

etwa sem Kunstgewerbliches, die Tapete Cdzanne hat die Slodersohn kaum
begnffen In der StiUe ward die aneropfindsame, begabte Frau ..Expressio-

nistin"
, man verbmdet den herben Kitsch nordischer Gefuhlsmgerei zaghaft

nut saftigen Gaugumeffekten, um nach dem Tode zu uberraschen Das Beste

der Modersohn fraulicheAnempfmdsamkeit die nicht allzu wertvolles, sekun-

daresGut,dasihr2ustromt,liebevoUdankbarnutzt(Abb 406—^411, Taf XXV)
Begabter und weniger deuthch als der dreiste Schuldner an alle Stile Hoetger

Doch berufe man vor der edel begeisterten Malenn mcht die Gotik, wahrend

man Reste provmzieller Worpswederei meint
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FRANZ MARC
Um 1911 schlossen sich Marc (geboren 1880, im Weltkneg 1916 gefallen),

Macke, Kandinsky, Jawlensky Mnd Klee zu bildnenscher Gememschaft, dem
„Blauen Reiter*', zusammen, Absichten und Gedanken dieser Gruppe wurden

\virksam 1922 im Sammelband gleichen Namens mitgeteilt

Rucksichtsloser, freier und kuhner als die Leute der „Brucke" versuchten

diese Kunstler Formung neuen Bildes und Gestalten neuer Inhalte In

ihren Arbeiten schieden sie sich starker voneinander als die Leute der , Brucke

Leidenschaftliches Aufspuren neuer Dinge und Formen verband sie, m Lehre

und Gestaltung waren sie von Begmn an getrennt

Was sie verband Rucksichtslosigkeit gegen die Konvention, der Wille,

um jeden Preis seelisch bedeutsame Inhalte entdecktes Gesicht frei hinzu

malen, gleichgultig, ob das alte Staffeleibild unter ihrem Wesentlichen

niederbreche oder nicht Unmittelbar uoUte man das ProzeQhafte innerlichen

Schauens zeichnen das Bild dynamisieren, damit visionares Geschehen un

mittelbar selber im Bilde handele Wie Musik sollte das Bild den see*

lischen ProzeO mneren Vorstellens festhalten Man kampfte gegen die

ewige Statik der Leinwand, zerstorte auf der Suche nach GesetzmaDigkeit

und woUte ungehemmt vom Motiv innere, fast prophetische Wesenschau

aufzeichnen

Selten hat remerer Aufruhr Deutscliland durchsturmt Nach mehr als

einem neuen Bild verlangte man, et%vas wie emer neuen Welt, neuen seehschen

Zustanden Selten hat man von Kunst so viel gefordert

Man war mehr als Maler, irgendwe Prophet emer neuen Zeit, erne Haltung

die an den Nietzsche des ..Zarathustra", das hemsche Sehertum Georges

Oder die Welttraume Momberts mahnt Der Begnff des Kunstlers wurde veit

uber das HandwerksmaQige hmaus gespannt, imd der Traum dieser Jugend

verfuhrensch wie remes Paradies war starker als seme Verwirkhchung Man

gedenkt des prophetischen so tragischen van Gogh
Heute uber diese Zeit- dieses Streben urteilen wie schwieng* Vielleicht

offnet kommende Jugend von neuera aufgebrochene Bezirke, denn mensch-

hch war dies Streben irgendwie notwendig, und unmer wd dei Bildner

chnsthch gegen pemhch auferlegte Natur kampfen, immei wieder wrd er

versuchen, anderes zu geben als auBere Natur, wenn sem Inneres als Zentrum

hervorbncht, das Subjekt als Beherrscher aller Schopfung auftntt und er

sich unmittelbarm Bildem uber sich befragt, er sich nwit mehr m den Dmgen

zu fmden vermag, er an der Grenze steht und dammemd glaubt, ,
der Gcist

konne ohne Korper leben" Dann sucht man, we Marc schneb, „weltbild-

femen, reinen Ausdnick" der Seele und glaubt an
,
den Segen des Todes

die Zerstorung der Form, damit die Sede frei ivird ven\irft die Indi\nduation

in den Dingen, sucht nicht den ,
personlichen Emzelfall", sondem somnamo

^

verweilt man im Typischen „im Sehen zwmgender Spannungsverhaltnisse
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Keine Ennnerung will man ermalen, sondem Zukunftiges hinstellen, „Ent-
^vu^f zu einer neuen Welt"

Der Ausgleich zwischen Wissenschaft und Kunst wird ergrubelt, man will

„durch die Dmge hindurchsehen", um em Dahmter zu fmden, „das die Dmge
mit ihrem Schem eher verbergen . , indem sie dem Jlenschen etwas anderes

vortauschen, als \vas sie tatsachlich bergen" Die Kunst musse den Weg
der Wissenschaft beschreiten, die wahreren Elemente aller Erscheinung auf-

zudecken, „um die remen Ideen, die dem Weltbau zugrunde liegen, zu fmden
und darzustellen", „das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen", um
teilzuhaben „am Reich Gottes, am heihgen Geist". Das Abstrakte erschemt

„als das natuiliche Sehen, als das pnmar mtmtive Gesicht", um die „eme
Formel aller Gesetze mit dnttem Gesicht" zu fmden, damit man mcht mehr
die Vorstellung von den Dmgen, sondero ihren WiUen selber male Dann
munde Kunst m erne ,,Welt neuer Syrabole", und man werde „zivischen

fremden Gesichtem, neuen Bildem und unerhdrten Klangen leben". „Der

ganze Mensch musse neu gedacht werden", und Malerei sei em Rettungsver-

such aus dem ..Schmerz der Gestaltlosigkeit" Die kommende Kunst ivird

„die Formwerdung unserer wissenschaftlichen tJberzeugimg sem, sie ist

unsere Religion, unser Schwerpunkt, unsere Wahrheit" Fruher kleidete man
das Jenseits kunsUensch m die Forraen der sicbtbaren Welt Heute traumen

WIT mcht mehr eingeengt von den Dmgen, sondem vememen sie, da „unser

Wissen zu jenem Leben vorgedningen ist, das sie verbergen" Dies „heute

noch latente Wissen wird sich morgen m formbildnensche Kraft wan-

deln", denn „die Wissenschaft ist mcht em Ziel, sondem erne Art unseres

Geistes" Zentrum formender Bemuhung wd „das religiose Problem des

Inhaltes" sem JIan ^vl^d „die innere Bestimratheit der Dmge gestalten ',

ihren „WilIen", mcht die Masken Em geradezu schopenhauensches

Fonnuheren

Man will „ichsuchbger Enge" entweichen, und gegen die Eitelkeit des
,
per-

sonhchen Emzelfalles" stellt man die Ahnung, „daB die Menschen irgendwo

im tiafstgu Pnnkt glauih. sem raogpn" Datum ist man pmmtiver Bildner

Es ist bezeichnend, daB die Bedeutung der fruhen Meister, die Nahe zu ihnen,

fast negativ empfunden wird, an ibnen wird etwas wibkurlich die Ablehnung

des Wahmehmens, ihr remer Sum, der kaum der Erscheinung folgt, gewertet

Wie jene will man unpersonhche Bilder schaffen, die mcht durch die Eitelkeit

emer Signatur gemmdert werden
Em Schauen wird hier gedichtet, das Wahmehmung weit uberspnngt, voll

Pessimismus wider das Einzelne Jede Glaubigkeit ist emem entsprechenden

und entschiedenen Skeptuismus gegen das Nichtgeglaubte vennahlt Die

Wertung des Inneren schlxeBt Enttauschimg uber die den Augen gespendete

Welt em, man verengt sich m sich selbst und das Wesenhafte In emem
unterscheiden sich diese Maler von den Platonizismen der alten Meister,

immer uieder wird das Prozeflhafte bildnenscher Darstellung hervorgehoben
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Marc sdireibt viel clamber, man soUe „die Welt selbst zum Reclen bnagen'

,

er gmbelt, wie man „das Sem eines Hundes malen kbnne", wie Picasso das

Scm emer kubischen Form male Schaffen „das Reh fuhlt", also das Pradikat

statt wie Pisanello das Reh (Subjekt) gemalt habe, er sagt .die Land
schait musse Reh sem", also man will dem Subjektiven entgehen, indem

dies im Willen des DargestcUten ganzlich untergeht, so daB betrachtendes

Emswerden von Subjekt und Objekt, von Kunstler und Motiv geschieht

Hier weder stellen vnr schopenhauersdie Gange fest, eine Gesmnung die

man aus dem Indischen kennt „Du bist Ich" Erfullte Subjektmtat erreicht

ihren Gegensatz nnd enthalt eben zuletzt ihr Objekt unmittelbar als dyna

mische Kraft, statt es als ein Totes zu verspuren Durch dies schauende

Emswerden mit dem Vorgcstelllcn glaubt man es rein durch Ausschaltung

eigenen WiUens erleben zu konnen es ist das Reh, das in memem verwan

delten Ich fuhlt Weitestgespanntc Subjektivitat endet m Ichvemandlung,

Aufzehrung des Subjekts m einen Inhalt, dessen Wesen man rem zu ver

spuren glaubt, da man sich selbst im Willen des Inhalts vemichtete ,Die

Kunst ist metaphysisch, wird es sem, kann es heute erst sem Die Kunst

wird sich von Menschenzwecken und Menschcnwollen befreien Wir werden

nicht mehr den Wald Oder das Pferd malen, me sie uns gefollen oder schemen

sondem we sie wrklich smd, me sich dcr Wald oder das Pferd selbst fuhlcn

ihr absolutes Wesen, das hmter deni Schem Icbt, den wir nur sehen Alles

kunstlensche Schaffen ist alogisch Es gibt kunstlensche Formen die ab

strakt smd, sie hat es zu alien Zeitcn gegeben, aber stets wurden sie

getmbt von Menschcnwissen, Menschcnwollen Der Glaube an die Kunst

er lebt auf der andem Seite
"

Marc ^vlll ekstatisch m das Lebensgefuhl der Tiere emgehen, er setzt gegen

die subjektive Ausdeutung heutiger Kunst das Ichverschwinden un Lebens

gefuhl der dargestellten Inhalte AUerdmgs weist er die Grenze solch malender

Ekstase
, man gibt nur das Pradikat der stillen Natur, das Pradikat der

lebendigen zu geben, bleibt ungelostcs Problem" In diesem rehgiosen Ver

schmelzen m gegenstandhche Inhalte, diesem entschlossenen Sprengen sub

jektiver Isohertheit treimt sich Marc von Kandmsky, seme traumhaft kos

niische Emstellung nahert ihn Klee, der ailerdmgs gerade dem Subjekt ad

aquate, phantastische Gegenstande erfindet, wahrend Marc die weite Spannung

versucht Verschwmden in Tier- und Stemenbild Das Zentnpedale heutiger

Form wird ms Kosmische geweitet Man endet dabei, daB m subjektivreiner

Form Welt vollkommen erlebt sei und dies Subjekt, das sich von jeder Senti

mentahtat des Individuums gdost habe und rem prozeBhaft die Dinge

erlebe, dynamisches Einssem mit diesen und Gleichheit des Bewegens fmden

kbnne

Marc verlaBt die, ichsuchtigeEnge" der Menschendarstellung (Abb 412) um

die Tiere zu malen — nicht, wie ich sie ansehe, sondem, wie sie smd (we sie

selbst die Welt ansehen und ihr Sem fuhlen) * (vgl Abb 413—4i8,Taf XXVI)
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Der Instml^t leitet ihn von dem Lebensgefuhl fur den Menschen zu dem Gefuhl
fur das Ammalische, die reinen Tiere Der unfromme Mensch erregt ihm nicht

die 's\'aliren Gefuhle, sondem das unberuhrte Lebensgefuhl des Tieres lieB alles

Gute in ihm erldingen „XJnd vom Tier weg lextete micb em Instinkt zum Ab-
strakten

, zum zweiten Gesicht, das ganz mdisch-unzeitlich ist Ich

empfand schon sehr fruh den Slensdien als haCIich
, das Tier schienmir schoner,

remer, aber auch an ihm entdeckte ich so viel Gefuhlsividnges und H^liches,

so daB meme Darstellungen insbnktiv scbematischer imd abstrakter ivurden
‘

„Die HaBhchkeit derNatur, ihre Unreuiheit" gewahrt er immer heftiger und
sucht nun eltbildfemen, remen Ausdruck" Er nennt dies emmal „die

Abkehr von alien Gmnassen", seme Bilder , Selbstgesprache"

Dieser Tierbildnerei liegt asketisch-chnstlicher Pessimismus zugrunde Die

remen Geschopfe bildend, beklagt man die Verderbtheit des Slenschen, doch

selbst die Natur ist unrem, und so flieht man, semem Innem stets distanziertere

Gesichte, reme Ideen abzukampfen Die Erbsunde jagt zum Abstrakten,

doch ob man selbst die geistige Reinheit besitzt’ Bei Kandmsky und Slarc

gewahrt man mystische Stellung — man konnte sagen — gegen das Optische,

obwohl die Smne voUer Sunde und Verderbtheit smd, malt man, sucht

man die remeren Bezirke mneren Geistes zu schaucn imd scbwebt auf der

Nadelspitze des optischen „Nu“, gefahrliches Verengen der Anschauung

aus metaphysischem Zwang, Verminderung der Welt um der Remheit

NviUen

Marc schneb emmal, er betrachte die Natur , mit emem Gefuhle von Mit-

leid, emer Art Jlitwissertum
, wir verstehen uns schon, die Wahrheit ist

ganz wo anders, vnr beide staramen alle von ihr und kdiren emst zu ihr

zuruck" So ist ihm auch Natur noch ugendwie Kleid und Maske Im Geiste

sieht er , durch die Dmge die reme Lime des Denkens*', und trauemd gesteht

er „es gelang mir freihch fast me, sie mit dem Leben zu verknoten, wemgstens

me mit dem Menschenleben (darum kann ich keme Menschen malen)"

Marc mkamiert seme Flucht vor Anekdote und Individuum in leicht

summierbarem Tier, das mdividueller Vielfaltigkeit femer, als Trager ab

strakter Form dient Gegen die Isobenmg durch subjektive Form setzt man
die Liebe zu dem nur wemg sich wdirenden Tier, man reagiert gegen lynsch

gedankhche Veremsamung nut kosmischem Ahnen von Tier- und Pflanzen

nahe um den hoffnungslosen Versuch zu wagen, tiensch typisdies Empfmden
unmittdbar zu gestalten In diesem Versuch, die pradikative Dynamik fest-

zuhalten durch kostmsches Sichverwandeln, verteidigt man sich gegen das

todhch Vereinsamende remer Ideologie, die das schw achere Optische bedroht

Marc versucht mstmktiv das ChnstUche franziskanisch unschadlich zu machen
denn Marc vermochte mcht die manmgfaltige bildhafte Gestaltung der Alten

zu gewmnen, denen das Geistige m taghchem Umgang so \ ertraut gen orden

war, daB es voU leibhafter Korperhchkeit und vielfaltig greifbarer Wahrheit

dastand, zum WirkUchen veremzelt und gebildet
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Em Kunstler, der die ]agende» strenge Tragodie der Remheit erduldet

Soldi asketischem Semszerstbren aitspncht Zerbrechen der Form um religios

erlebten Inhaltes \villen Fast \viU man sich tadeln, noch nach dem Wie zu

fragen Man mochte sagen, daB solche ilalerei, wie sie fruher p.mmal an

wissenschaftlichem Beschreiben, an nachgeaffter Anekdote und Geschichte

fast verstorben war, auch durch die Anekdoten- und Histonenmalerei des

remen Geistes, des Abstrakten, ertotet wird Innerlichkeit muO zummdest
durch sichtbare Gestalt beglichen sem Hier verliert man sich m gefuhlsamen

Philosophemen, und fur das Sichtbare verbleibt zu wemg Kraft Das Vor

spiel verbraucht zu viel Krafte und ist zu sehr gegen das Bilden genchtet,

das Handwerk ^vlrd durch breite Metaphysik geschmalert

Marc gedachte oft der fnihen remen Meister, allerdmgs schneb er
,
reme

Bilder smd so selten"
,
er schlofi daraus kaum, daB sem Inneres, seme Rem-

heit, vielleicht gegen den Hauptteil aller Malerei genchtet war und die ver-

suchte geistige VoUendung nut hoffnungsloser Emseitigkeit gebuBt werden

musse Seme gefuhlsame Mystik war anders als die Welt dieser Pnimtiven

die von Rehgion und Kirche erne FuUe vielleicht heidnischer — Gesichte

zum Erbe erhielten Dem Rehgiosen ohne Rehgion und Kirche fehlt Gott

als gefonnter Gegenstand, als Gestalt, so bleibt er ohne Grenzen und Koiper

und sucht im Unbestunmten fuhrerlos allrusehr den remen Geist Die Pn

initiven lebten m vorgeformter geistigerWelt Maler,we Marc und Kandinsky,

woUen diese aus plotzhchen Icb erschaffen und erschopfen sich bereits m
subjektivem Erfmden Gestalt des Rebgiosen, Welt der Symbole war ihnen

nicht gespendet, und so verengen sie sich m egozentnscher Mystik

Kandmsky bheb im subjektiven Lynsmus befangen, der zur Dekorahon

tneb, Marc kompensiert diesen rdigiosen Egoismus, mdem er sich m das reme

Wesen des Tieres zu verwandeln sudit Der Mensch ist „tJbergangsprodukt

wie Tier und Pflanze'% imd so vermoge er sehenschm das Tier zuruclaukehren

Man bemerkt Indisches und Nietzsches Wiederkehr Er denkt daruber

nach, wie im Auge des Rehes abendlidie Walder, im Bhck des Teich

huhns schillemde Gewasser sich spiegeln Immer ivill er die unmittelbare

Dynaimk des Gegenstandes festhalten Er memt, solches sei den Kubisfen

gelungen , hier tauscht er sich , denn diese gestalteten EreigmsfuUe des Volumens

aus eigener Augenbe>vegung

Marc wie Kandmsky ermangeln der Gegengewchte ihrer gestaltverzdirenden

Mystik Im Bild uberspielt ekstatische Leere grobschwache Gestalt, und

metaphysische Abstraktion lauft leer m schmuckendem Ornament

Marc lemt wie Klee bei den Kubisten, er bedient sich etwas pathetisch ihrer

Fonnschichtung, wobei erm emem instinktiv stihsierenden Kubismus befangen

bleibt Denkensch hatte man sich — alte Gange beschreitend — von der Welt

erlost, im Malen schwankt man zwisdien imagmativer Form imd uberhefertem

Gegenstand, das Ergebnis ist pathetische Omamentik Die Welt mag im

Smnieren uberwunden sem, aber iimere Gestalt ist allzu schwach dabei
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diirchgebildet%\orden SolchHeroismusverlief negativ, ekstatischglittmanms

Omamentale, imd die Raumbildung zeigt vergroberten Kubismus, die Meta-
pbysik hatte das Auge entleert und gestattete nur iarbiges Spiel allzu armer
ophscher Elemente, die imtiinter fest eUektisch ms groBe Format geblaht

smd Marc besaB die Reinbeit des Menscben, der Natur imd eigene Natur

vemicbtet, da sem Denken vielleicht emer Scbwache der sehenschen Krafte

entspnngt Seme Augen, von der Suche des Absoluten geschwacht, roUen

m Omamenten, er besitzt kaum nocb die Kraft zn Gestaltkontrasten Em
bilbg Monumentales laBt erste Form hmaufschleudem, die beherrschter

Kontrapunktik ermangelt, man bleibt im Entwurf, da das mystische Schauen
— dem der Pnmitiven so fern — vidfacher Form ermangelt, Kosmik imd
Ekstase im Absoluten enden tragisch m patbetischem ICbschee

Gemde um solchen XJrtcals mllen beCen -wir den frubgefallenen Franz Marc

selber sprecben, damit er sem Werk dente und verteidige

AUGUST MACKE
Geboren zu Meschede im Saueriand am 3 Januar 1887 ,

gefallen am 26 Sep-

tember 1914 bei Perthes m der Champagne

Zivischen den Kunstlem vom „BIauen Reiter" stand Macke Weniger kuhn,

doch auch weniger umirrend als Marc, der Freund nutzte er frohe, positive

Begabung (Abb 419—424, Taf XXVII) Da er als em Junglmg fiel verier

man em paar kulUvierter Augen und erne Hoffnung Er hatte wohl kaum
Entscheidendes zur Abanderung der Malerei und des Sehens beigetragen,

sicher 1st in ihm em gleichgewicbteter Kunstler guter Mitte verlorengegangen

Doch 1st jedes Urteil vor solch frubem Tode verwegen, denn ivir wissen mcht,

wie der Begabte san Leben zur Kobe fuhrt

WASSILIJ KANDINSKY
Das Erlebnis der Maler um 1900 war aus dem Duahsmus zwischen

Kunst, die m immer starkere Isolienmg genet, und Uberkommenem Folge-

nmgen zu ziehen Man schuf artistische Formen, die Impressiomsten batten

hierzu wundervolles Handwerk hinterlassen Langsam wurden diese artisti

seben Formen vom Burger angepaBt, und um 1920 bemuhte man sich nach

beroischer Jugend, die monolc^isch verlaufen war, wieder diese gangig

greifbare Wirklicbkeit zu fassen und zu behenschen, die Jugenderfahrung

auf das Gegebene, das man emzuspannai gelemt, anzuwenden, denn dem
Manne mochte kaum der enge Kreis l3^schen SdbstgesprSchs genugen

Es gait, Dmge und Mensch zu bdierrschen, man versuchte nun die visuelle

Abstraktion auf die Erde zu projizieren und mit den Hilfen jener das Ge-

gebene zu erobem, sich selbst unmittelbar m die Dmge herrschend zu stellen

Sian wendet an, realisiert Emige wurden bis zu photographischem Vensmus
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geschleudert, war doch zwischen 1914 und 1920 Wirklichkeit penetrant ge-

worden wie selten emmal
Dem Russen Kandinsky eroffnete sich breit em Dualismus zwischen

Motiv und innerem Inhalt, er spurte, dasMotiv gehore nur unmittelbar zum
inneren wesentlichen Ablauf, der nicht als zufalbges Akzidens sondem

untrennbarer Kem des Geschehens festgestellt ^vu^de Man spaltet von dem
AuBen sich ab und stulpte in nacktes Selbst, das farbig zuerst vne zwangs

laufig e\plodierte Einige schneben solche Umkdir einer malenden

Unfahigkeit zu, worauf envidert warden kann, daJJ Mystiker sich kaum
zu Reportem eignen und ihnen zunachst nicht das Talent bestntten

werden darf

Dies war Erlebnis die Scheidung zwischen zufalligem Gegenstand und not-

wendig verspurtem innem, unabtrcnnbaren Inhalt Unter dem Auftneb

nackten optischen Sohpsismus zerstoben die Dinge, Objektzeifall

Kandmsky ivurde 1866 in Moskau geboren Nie ivird er die farbig alte

Stadt vergessen Er wird Junst und arbeitet uber altrussisches Bauemrecht

Es macht ihm besonderen Emdnick, daC der russische Bauer mcht den

Tatbestand, sondem den seehschen Zustand des Angeklagten zur Urteils

bildung hervorhebt Wohl um 1900 geht er nach Munchen und ivird Maler

Mit dem Kneg kehrt er nach RuDland zunick 1921 kommt er wiedernach

dem Westen

Kandinsky fand allmahlich seme Aufgabe, die sich aus unbedeutenden

Anfangen ergab Er schpiterte in semen Bildem meist am Konkreten, das er

unbefnedigt von den Dingen, niit Stimraungslynsmen oder Marchenhaftem

zu umgeben versuchte, wobei kaum pemhche Mimchner Jugendmalerei ver

mieden ivurde {vgl Abb 425) Immer starker drangte sich ihm unimttelbare

Gewalt des Earbigen auf igo8 malt er die „Blaue Stunde*', 1909 seme erste

Improvisation, 1910 „Komposition I ' Immer noch verknaulen sich Motiv

und innere Farbform, uofur er sich die Kategone der „Impressionen ' schafft,

Oder er benennt solch gegenstandhch befangene Losung „Lynsches
‘

Bei Kandmsky setzte em Protest ein, der eine Generation bezeichnet

die Entdmghchung, der Versuch unirattelbar nackt seehsches Gescheben

darzustellen Man verschmaht metaphonschen Ausdruck, strebt Unmittel

barkeit des Selbst an imd zerfallt um dessemviUen mit abbildbarer Dmgwelt,

eine Angst ubenvaltigt diese Kunstler, daB jedes Dmg nur Hmderung der

Seele 1st, asketisch wendet man sich gegen das abbildbare Sujet, man ver-

sucht aus sich die wesentlichen Formen und welter die dem entsprechenden

Formgegenstande zu erzivmgen, damit das Bild nur Ausstromen geremigter

Seele sei, Verchnsthchung der Optik — das Visuelle %vird zum mneren Gegen

stand em Paradox derImmanenz, gemessenan ublichem Seherlebms Emziges

Motiv das von den Dmgen abgekehrte Erleben des Malers Em Lynsmus

man gibt eigene mnere Sch^vmgung Kandinsky setzt m semen Schnften

haufig genug Farbform und Tonbild emander gleich Ins Bild konzentnert.
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cntladt man aus scelischem Ablaut aufgesammelte Spannung zu dynamischera

Nebeneinander, das aus Farbverhaltmssen geschaffen mrd, die kaum noch
em AuBen bezeichnen Man zieht sich auf ein seelisches Zentrum zuruck,

das Seelenformen verstrahit, und sdialtet die Ennnerung an das DrauBen
aus, indem man sich egozentnsch begrenzt Diktatur dinglosen Erlebens

und Schaucns Die Binge qucren hemmend eigeninneren Ablaut, heften

immer auf das konservativ Starrc der Gegenstandsform, die man zu schauen

sich eigert, da das Ding gefahrdete Empfmdsamkcit vielleicht nur zur Um-
schreibung 2\\ange Man verlangt nach unmittelbarem Ausdruck neuen
Selbstes, neugieng ^^'lll man statt gegebener Dinge Formen aufstoflen, die,

anders geartet Neues verraten Zu Beginn uberfallt qualvoU stumusche

Haluzmation, Farben zvnngen, irgendwohm, man ist noch wiUenlos — psycho-

graphisch,
j
a impressionistisch — getneben Je enger das Darstellungsgebiet, um

so steiler die unverteilte Trunkenheit, gegen die man sich mit BevvuBtseins

steigenmg verteidigt , denn programmatische Doktnnen entstehen mcht immer
aus emem pnmaren Intellektuahsmus, vielmehr dienen sie oft, damit man von
Ekstasen mcht zerstort werde, ^vachsen aus gefahrdendem tlberschwang und
kaum ertraglicher Gespanntheit, die um des Lebens niUen geregelt werden

raussen Die Ideologic ist m solchem Fall Tochter ubersturzender Erapfindung

und wird stets phantastischenUrsprungverraten, indemwemgerreme Theoreme,
denn Verallgememerungen ernes subjektiven Erlebnisses, geistige Empfm
dungen, mitgeteilt werden Man fU^t Ding und auBeres optisches Erlebnis

und glaubt, daB innere Schau vom DrauBen ganzhch abgespalten werden

kann, man bezahlt den Stulp ms Ich nut Verlust gesehener Welt Wirkhch-

keit wird in verschiedene Wertkategonen zeilegt, als bedeutsamste svird der

psychische Ablauf erkannt, der ohne das Hinzutreten des DrauBen von sich

selbst gespeist w erden soli ,
kreisendes Selbstgesprach Die Welt sei da -- wozu

sie nochmals bilden m eitlem Wettbewerb nut Gott, wobei man scbwachlicher

Kopist bleibe, der ihrer Schonheit nie gerecht werde Man anerkennt kaum
die formal artistische Sebopfung, deren Formen sich noch zu gegenstandhehen

Leitem sammeln, in dieser Resignation vor der VoUkommenheit gotthcher

Schopfung mag man ein religioses Verhalten feststellen So abstrahiert man
ein Innen odei Ich, das transzendent abgetrennt wird und fast fichteisch

Trager der Elemente ist Vielleicht verepatet gesteigerter Reflex des Nietzsche-

anischen Individuahsmus Die Formen bilden sich und dnngen aus dem
Innem sie werden von der seelischen Nohvendigkeit bestimmt tmd gerecht-

fertigt

Bei dem spateren, gleichsam konstniktiven Kandinsky mag man sich der

geometnschen Gebilde ennnem, die, in ihrer Remhat kaum darstellbar, sich

aus der mathematischen, vorgestellten Konstruktion ergeben (Abb 426—^430,

Taf XXVIII) Hier jedocb scheidet sich Kunst von Wissenschaft da sie bean-

sprucht, den ganzhch venvirklichen zu konnen, da man ihn mcht als em
Allgememes, sondem Konkretvorgestelltes und somit Darstellbares empfangt
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An Stelle des „Al)bildes‘* setzt man, die Resignation vor voUkommener

Schopfung kompensierend, emen”Autismus und wertet Wirklichkeit nach

ihrer Nahe zum Ich, diese ist kunstleflsch um so bedeutsamer, je starkere

Icbnahe sie besitzt Das Ennnerungsmoment, das m der Gegenstandbildung

lage, sei bereits unrem — wozu des Umwegs, wo doch Malerei nur mnerer

Ausdruck sei, diese ublicher Wdt einztfoi^en, sei nicht notwendig, derm es

gibt geistig unrmttelbarere Bezirke Es kommt darauf an, aus lynschen farbigen

Ausdrucksmitteln Gegenstande zu ennalen, die dem Subjekt ganzlich ent*

sprechen, rem seehschen Inhalt gdte es farbig zu reflektieren, das Imagmative

diktiert, und gegebene Welt wird entruckt, da ihre metaphonsche Brechung

das Innere schwacht, Kandinsl^ schjed zwischen zufalligem Gegenstand

der dem Blick fatal begegnet, und der nmeren Ausdnicksform, die m isobert

subjektivem Zustand geschieht Dieser Verbreiterung des subjektiv Lynschen

entspncht em Vernngem des Dmghaft^n, erne Sensibihtat wird festgestellt,

die eine Umbildung des Gegsbeneti als ongeistig^ unschopfensch verwirft und

Malerei m Parallele mit absoluter Musik setzt vielleicht erne Seite der Dyna

misierung des Bildes Das Subjekt schafft sich den ibm gemaBen Formgegen

stand, und das Schopfensche wird bis «um Erfmden des Gegenstandes selbst

zerdehnt, jede Tautologie ware vermieden, zeichnete man nicht um so

hemmungsloser sich selbst
,
psychologischer Realismus Leidenschaftlich wird

versucht, die Mittel seehschen Geschehens, das Subjekt, aus sich selbst deut

lich zu machen, eine Wertverschiebung des Wirkhchen wird angestrebt; eine

egozentnsche Vermenschhchung des Bildes Em Duahsmus zwischen innerera

prozeBhaften Bezirk und auBerer Welt wird aufgenommen, der fast chnsthch

anmutet, Vermahlung von Geist und vergeisteter Smnhchkeit wird umschne-

ben, wahrend die Dmge sichtbarer Welt als ungeistigere, mittelbare Zeichen

abgelehnt werden, da sie nicht mnerenH Erfmden entstromen WertvoU smd

die Prozesse, die unnuttelbar geistig spiden ohne die metaphonsche Schwachung

durch Dinge und Anekdoten des Reporters Das Motiv lenkt von den Ele-

menten des Malens ab Man ennnere sich hier der ..Voyelles” Rimbauds

und der Wortfortpflanzung Stramms, dessen Gedichte aus wenigen Wort-

elementen klanghch grammatikalisch und kraft geistiger Bmdung wachsen

Malerei em Mittel geistiger Isoherung gegen die Welt Ist Malerei em selb

standiger Bezirk, so besitzt sie sich selbst genugsame Elemente Also man

absolutet imd ubergeht das Fragmentansche jeder Kunstubung, das durch

Konzentration auf einen Sinn bedmgt ist Unmittelbares Farberleben nimmt

Abschied vom Gegehenen, man hddet empfundenen Farbheziehungen

visionaren Farbgegenstand Man ermncrt sich fern der Farbghederung Dela-

croix’ und der Impressionisten, man hatte m der Farbbewegung den be-

stimmenden Gegenstandsbildner zu erkennen geglaubt Kandmsky bildet

seme Farbkorper aus mnerem Zwang, seehschem Gefuhl, das oft m symboli

sierende, also Iiteransche Deutung umschlagt Die GegenstandsentauBerung

zwmgt zu emer noch etwas unbestimmten, oft wiUkurlichen Gesetzbildung,
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Kandinskj' bemft die innere Not\\cndigkeit „rarbharmonie beniht auf dem
Pnnzip der zv, eckmaCigen Beriihning dcr mcnscbbcbcn Scele " Das im-

gemein Egozentnsche semes BUdens mag ihn zu gesetzhaftem Verallgememem
gefuhrt haben, \crlasscn von erUircndcm Motiv wU man VerstandUchkeit

durch Gesetzm^igkeit des bildcnden Vorganges und semes Ergebmsses er-

reichen Man stutzt die Begrcifbarkeit durch Verknupfen der Farbbeziehungen

nut musikahschen und andcren Smncsassoziationcn, ohne das Frag^vurige

psj chologischer Gc'ietzesbildung emzugestchen, denn jcdes versxichte seelische

Gesetz ist umkehrbar, und \vir besitzen kaum Handliaben, emdeutige Gesetze

innercn Ablaufs zu bilden Hicr uerden nohl allgcmeine Kausalitat imd
besondesre Notvs cndigkeit acrvvechsdt, und hiermit zcriallt das tbeoretisch

Zwmgcndc, an seme Stelle setzt Kandinsky das „Mystisch Notuendige" des

BUdens, das jeder Theone vorausgcht

Sevenni zeigtc die Schu’ache semes mathematischen Theorems, da er nut

der quantitativ en Konstniktion die unmefibaren seclischen Quahtaten des

BildschafCcns nicht umspannt Kandmsky \crsenkt sich^nzUch in die dmg-

loscn Inhaltc der Secle, die s3nnboIisch aufgefullt werden, urn erne Doktnn
farbigcr Ekstase zu gcvvmnen Der durch Subjdvtivismus isoherte sucht nidi

innerer GesetzmaOigkeit, damit sem Tun nicht m dcr Einsamkeit der Will

kur absterbe imd em geistiges Gesetz den Beschaucr zum Wiedererleben

farbiger Ekstase zwangc

In diese ist leicht Rationalisierbares beschlosscn zunachst ward man mxt

Vemuntt sich gegen ihrcn Gbcrfall \erteidigen, die Ekstase, undurchbrochen

von gegenstandlicher VielfalUgkeit, vvird sich leicht rationalisieren lessen

nicht well sie immer gleichen Inhalt zauberte, sondem der Mensch angespannt

vvird, sie zu Inhalten zu zwmgen, damit cr ihrcm Kem, dem engen Punkt

cntlaufe Erfahrung ist viclfaltig und ward formalcr Einheit relativ emgeordnet,

Ekstase umkreist festen Punkt, aus vvelchem Gnmde sie verstandesmaCig

systematisierbar ist, und das Schopfcnsche besteht hier m der Vanation der

Inhalte Die Betonung des Subjekts ist nichts andercs als zentnpedaler Pro

zeB, m dem die Dinge von reinen seclischen EJementen verdrangt werden die

zunehmend geordneter nach auOen projiziert werden

Der Maler drucke den geistigen, seelischen Inhalt durch die Farbe aus

So gelangt Kandmsky zu emer Art Charakterologie der farbigen Elemente

Kanon vvird versucht, man will sich rechtfertigen oder gegen das Schwmdel
gefuhl gewagter Vision ankampfen Zuerst will Kandmsky den Charakter

der Grundfarben Gelb Blau, Grun Rot usw erklaren, hier bedient er sich

vor allem poetischer Inhaltsverknupfung, um aus aUgemein GefuhlsmaBigem

und Uteransch Eigenwilligera eme Art Ethik der Farben zu bilden Hier

zeigt sich, wie das Gegenstandliche durch seehsche Deutung verdrangt wxrd

Jedoch schemt wemg getan den Charakter emzelner Farben lynsch zu be

dichten, die emzelne Farbe ist Ware Kandmsky beschaftigt sich zu

wemg nut der Gesamtvorstellung des Farbigen und ubersieht allzusebr die
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Beziehungen, durch die erst die Farbe Prazision und Sum erhalt Was man
Form neimt, ist die Veremheitlichung der Beziebungen aus Farbe, Lime imd
Volumen an ]eder und zu jeder Stelle des Bildes, die an jedem Punkt angeregt

und mogbch sem muB Diese Fulle allmahlich uberlieferter Beziehungs-

vanationen macht die Bedeutung des klassischen Bildes aus, dessen Mogbch-

keit Cezanne von neuem versucht hatte Kandmsky beschaftigt sich all-

zusehr nut der Matene des Farbenhandleis, die er bteransch verklart, Farbe

an sich ist nichts, nur Farbe, formal modifiziert, hat erst kunstlensche Be-

deutung, well sie hier gestaltendem WiUen unterworfen wird Die Theone

der Farbe des Kandmsky ist Bedichten der Farbtube, nicht viel mehr Wenn
die Farbe an sich emen solch prazisierten Charakter bereits besaBe — wie

wenig bhebe dem Maler an Erfmdung und Vanante, im besten Fall uare er

Arrangeur, derm weniger beherrschte er das farbige Slittel als dieses ihn,

da es bereits m sich die Voraussetzungen der Form truge und so die Mogbch-

keit des Erfmdens emschranke Solch theoretisches Emschatzen der Farbe

folgert aus personlibhem Erleben, Kandmsky war wohl zu Beginn seiner

Arbeit geradezu halluzmativ von der Farbe beherrscht, die er mehr assoziativ

deutete, derm emer vorerfuodenen Formvorstellung emordnete, wahrend

Brauchbarkeit von Farbe und Lmie in ihxer vielfaltigen Gestaltungsmog-

lichkeit beruht, die vom Kunstler jeweils bestimnit wird Gerade jene

passive Hmgabe an die Farbe mag Kandmsky den Weg bis zur Gegen-

standschopfung versperrt haben, von jener drang er nicht zu den Bilddingen,

sondem in sich zuruck, urn, an der Farbe zunachst sich begnugend, sie als

seehsches Ausdrucksmittel zu erklarcn Kandmsky fordert eben das Aner-

kennen semer lynschen Deutung, er verlangt nach dem Zuschauer, „der das

Bild duekt auf sich wrken laCt" Entweder man ubermmmt die subjektive

Deutimg, die zu raystisch geahntem Gesetz aufgewertet wird, unterivirft

sich behaupteter innerer Notwendigkeit oder sieht nur em mehr oder minder

geschmackvoUes Arrangement

Kandmsky gab m semem Traktat „t)ber das Geistige m der Kunst" eher

assozxative Lynk uber das Dekorative, denn daB er etwas uber komplexe

Form gesagt hatte Kandmsky gibt flachige Farbengebilde, m dem rein

Flachigen, das me versucht, Volumen zu mtegneren, ist vielleicht berats

erne Abschwachung des plastiscb Dmghaften gegeben, da man nur von

musikbafter Farbe ausgeht, wird jedes Volumen ubersehen, das raumhaft

Stabile hemmte wohl den Ablauf farbiger Sensation Man furchtet viel

leicht, wenn Formerlebms m Gegenstande mundete, sem Inneres zu banab-

sieren, allzusehr setzt man den Bildgegenstand den konventionellen Dingcn

gleich und ubersieht, daB 3ener Penphene des Bildes ist, wo Schopfer und

Betrachter sich emen, damit der Schauende von den Dmgzeichen zu den

formalen Ausgangsvorstellungen zuruckdrmge Kandmsky setzt an die Stelle

des visuellen Gegenstandes den farbigen Kommentar seehschen Inhalts, wo*

durch sem Bild, soil es mehr als ZusammenschluB imagmierter Form sem.
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durch Assoziation verbundene Illustration seebschen Erlebens wird Bei
Kandinsl^ gebt der Betracbter vom farbigen Dekor zu seiner mcbt fest-

legbaren Vielheit geabnten seebschen Bedeutens, wo der Weg unbestimmtem
Dichten geoffnet ist Beun gegenstandbchen Bild wild der Laie nut prazisen

allgemeinen Dingzeichen gleichzeitig nut der Form affiziert, worem jene ge-

zwungen smd Die Wirkung ist also im Groben vorbestunmt ICandinsly

jedoch nimdert das Bild zu isobertem L3rnsmus, den er theoretisierend der

Veremzelung entreiBen ^vlU Es schemt aber, daB sem spateres Venvenden
geometnscher Fonnen, die bestunmten Farben und deren ausstrahlender

Bewegung entsprechen soUen, genngere Erlmdung kundet derm em Topf

des Chardm oder erne Frucht des Braque Da Kandinslgr geometnsche Ele-

mente anwendete imterlag er wohl konstniktivistischen Stromungen Sum
aller Kompositionen ist ihr Emdnngen m die uns gebotene Wdt, die ohne

]ene unverstandhch, geradezu unbenutzbar bbebe, denn man kompomert
letzten Endes aus biologischem Bedurfnis Kandinsky verbleibt m Ele-

menten, die er reizvoU gnippiert, er ubersieht jedocb, dafi die Dmge erst

Sum erhalten durch menschliche Schopfung, und daB sie fur den Maler erst

Wert haben, wenn sie Signale und Zeichen der Rauraerfahrung smd Der

Bddgegenstand selber schreibt kaum dieFonn vor, sondem ist Ergebms tatigen

Formvorstellens, imd dies erst zeigt voUigere Kraft, wenn der Gegenstand

durch subjektiv formales Vorstellen besiegt und neu geschaffen wird Hier

werden biologische Bedurfmsse befnedigt, Selbstbehauptimg gegenuber gott

lich gebotener Schopfung gewiesen Kandinsl^ verschbeBt svch bingegen m
zart ergebene Dingangst, die er durch die alte Gegensatzkonstniktion von

Geist und welthcher Gegenstandbchkeit begrunden \vill, ohne daB er die

Fruchtbarkeit des gegenstandbchen Widerstandes (emer semer gewohnhchsten

Vorteile) nur erwahnte Seme angestrebte Freiheit des Ausdnicks ist auf

emschrankendem Vememen gegrundet, sem geistiger Punsmus tragt noch

ein Stuck alter chnsthcher Metaphysik m sich die Lehre vom absoluten,

hermetischen Geiste Entweder der Betracbter glaubt diesem Dogma oder

sieht m den Arbeiten mcbt alizu kuhne Dekorahonen Kandmsky bangt

ganzbcb von der Laune des Betrachters ab, mit welchen Inhalten dieser

gebotene Dekoration erfuUt, und es bleibt fragbcb, ob sich Assoziationen

des Betrachtenden und des Malers je decken werden Die Gegenstandlosig-

keit erlaubt dem Schauenden, dichtender Poet zu w erden, imd diese Arbeiten

enden als Illustration mehr oder weniger bteranscber Inhalte Kandmsly
nuCverstand den Wert des Gegenstandcs der die deutende WiUkur des Be
tracbters emsdirankt und diesen m die Fonnen uberleitet, denn der Gegen

stande bedarf man um das Bild der Isobenmg zu entreiBen Anders, wenn
Kandmsky von Dekoration der Architektur sprache, m solchem Fall er-

mangelten seme Arbeiten tektonischer Strenge Weim es aberum das Staffelei

bild geht, genugt kaum die Tautologie der Farbe, und Kandmsky ubersah

alizu wichtige Krafte, vor allem irgendwdches Bewaltigen des Raumes,
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seme Lehre ist zu arm und mchts anderes als die VeraUgememenmg ernes

im Selbst verengten Erlebnisses, dessen Emfachheit und allzu penonliche

Erregbarkeit m theoretiscbe Rechtfertigung umschlug, daimt man selber zur

Rube komme
Die versucbte Freibeit wurde imt btemnscher Altglaubigkeit gebuBt, und

das schmale Erlebnis soUte Idirhaft gerechtfertigt werden, wobei man, viel

leicht allzu groBe EigeniTilbgkeit furchtend, tbeoretisch an die Alien sich

anzuscbbeBen versucbte, aus deren Reichtum Kandmsky das wemge ihm

Nahe herausgnff Entgegenstandbchung ist leerer Zwischenzustand vor der

Entdeckung neuer Formung des Gegenstandbchen
,
denn emgescblossen m

diese verwirrende Welt mussen wir sie immer von neuem em wemg ordnend

erfmden

Mit Vensmus und Kolportage reagierte man gegen die enge, poetisierende

Freiheit des Kandmsky Nun verurteilte man lynscbe Subjektmtat zum

Hmdemis zwischen Bildflache und darzustellendem Gegenstand Sorgsara

vviU man beschreiben Das Subjektive wertet man als sentimental individuellen

Kunstschwmdel und hofft im Objekt genugend Elemente zu pembcher Dar-

stellung vorzufmden Fast sklavisch beschreibend, eher wie Joumabsten

lauft man nun hmter Natur und Gegenstanden her Subjektivitat, lynsche

Ekstase sanken im Kurs, man elite unkntisch ms andere Extrem, unfahig

klassischen Ausgleichs m dem Natur und Subjektivitat emander das MaB

bestunmen, um zu Ganzem sich zu fassen

PAUL KLEE
Ernes drohte von Kandinslgr und Marc em Imagmatives, das die Welt

ausscbloB und dock statt umfassender Gestaltung nur Dekoration bot, eine

negative Asthetik die beschranktes Eigebnis durch Literatur auffuUen woUte

EigenwiUig behauptetes Inneres — Geist, wie man es nannte — wurde gegen

grobe Natur gestellt, deren kraftigenden Widerstand man floh So hielt

man sich ungehemmt an leicbtem Mittel lynschem Ornament, tneb m schnell

systematisierter Innenschau und anderte kaum geschaute Gestaltung ab

Man glaubte remer zu werden mdem man die farbigen Gleichungen seelisch

abstrakter Prozesse malte, gerade die Schmale des Subjektiven bedrobt mit

fhnker Mechamsierung, und am Rande seehscher Reinheit steht Assoziation

Oder AUegone, das bilhg Vermischte des Abstrakten Man bezahlte asketische

Haltung mit allzu beredsamem Kommentar
Klee gmg anderen Weg, er bheb beim Motiv und setzt an die Stelle

gebotener Gegenstande erfundene Inhalte. die aus einem Ineinanderwachsen

von Emmerungsbild und Halluzmativen erwachsen, Klee isoliert mcbt die

visionaren Elemente, er baut sie dem Geschauten em, benutzt ibre Gegen-

satzhchkeit und Verwandtschaft, so daB emander fremde Bezirke sich reiben

grotesker Humor still auf klemen Blattem m Gegensatzen lacht Bei
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Kandinsky erschien es fraglicli, ob rein subjcktive Gebilde mhalUich emdeutig
crfaBt werden Klee dingiert semen Betrachter durch Uar leitende Xitel

Die KIcescbe Welt, hnraonstisches Gegcnspiel von Wahmebmimg und ge-

dichteter Form, ueist erhebbch rcichere Gestaltung auf als die eiregten

Omamente Kandinskys (vgl Abb 431—438, Taf XXIX)
Klee betrachtet nut femem Humor die cigene Vision, er nimmt nicht nur

Abstand vom Gegebenen, sondem dies lehrt ihn auch, eigene Gesichte nut

spSttischem Humor anzuschauen So vertcidigt er sich gegen visionare

Ekstase \’.ciuger nut Verallgcmemem als nut cmem Humor, der auch die

erfundenc Welt als nur vorlaufig bezeidmet Klees Humor liegt vor allem

im Optiscbcn, dem groteskcn Gegensatz von pnmitiver Zeichnung und raffi-

niert gespielter Farbe, m Proportion und Blickstellung Im Gninde leben die

Marchen nur \on bebauptetcm Traum, da ihre Wabrheit m der „Luge“,

im Verzicht auf anderc, ubbche Wahrbeit liegt Zum Begreifen dieser sicht-

baren Gesichte uird der Bescbauer durdi deren Formverwandtscbaft nut

den Gegenstanden der Tagi\dt geleitet So jagen sich diese Marcben, als

musse das nachste das erste beweisen Ennnerte Traume vieUeicht, deren

Wahrbeit durch zeicbnendes Wachsem gcrettet wu-d, wahrend man sonst

diese Bezirke als angebbcb wenig HandelsnuUbcbes oder Peinliches zu ver-

gessen strebt Soldi zutage gewecktcm Qbbchen BewuDtsemsentbobenea ent-

spncht fast unbeuniOtes graphiscbes Hinfahren. man folgt den Gesichten

bis man sie meistert und nach WiUen hervorbnngt Hier nihrt man Eigen-

tuznlicbes, eine Energie des HcUtraums, die vieler romantischer Kunst Grund

kraft 1st Nur daO hier geradezu erne Technik des Traums gefunden wurde

em formal bestmimtes Hellschen, wobei em UrprozeB subjektiven Schaffens,

das Ausschalten gegebener Welt, auftntt Dodi hier verallgememert man
nicht allzu schnell mneren Ablauf zur Doktnn, vielleicht gerade aus Sicher-

belt des Eilebens, man zwangt den Traum, konkret zu bleiben, man ver

teidigt sich gegen beide Erlebniswelten, mdem man sie durch Verbmdung

humorvoU im Bilde verflicbt oder gar gegenseitig aneinander sich xachen

laCt Welt und Traum heben sich auf, durchfliegen einander, sind nur vor-

laufige Ahnung des Zeicbenlosen, dann liegt wohl etwas Kleesche Bosheit

Die Gestalten gebotener Umwelt genugen nicht, wir traumen noch anderes

und figural lassen solche Gesichte si<^ bannen Gezeichnete Wunder, die

e\istieren \vie Tisch imd Stuhl uenn man genaue Kraft besitzt, sie zu spuren

und zu sehen, vielleicht deuthcher als jene So bedrohen Gestalten emer

Zvsoschenuelt — nahe schwer faObare Grundkrafte — das tlbhche kichemd
und mitunter furchtbar Sobald der angeekelte Mensch zu handeln verscbma

hen wird, ^vlrd er sie suchen wenn er mcht gestaltlos ladenschafthchem

Starren verfallen ^vlll Sie werden ihn dann noch zu emer Eiostenz verfuhren

deren Technik von Klee vorbereitet ivurde BewuOtbannachimg der Traume
Denn dies 1st wohl Motiv KJeesdier Kunst Erweitem der Gestaltwelt aus

Bezirken, die ubhchem Sinn verborgen bleiben, deren angebliche Nutzlosigkeit



der Geschaftige Kaum beachtet Der Helle, Feme ist dieser Welt uber-

dnissig geworden, ergibt sich jedoch mcht gestaltfeindlichem Theorem, sondern

sucht neue Gestalt Hier trennt sidi Klee entschieden von Kandmsky Der

Kunstler zeichnet das selten bewuBt Geschaute auf, die Traumgestalt Diesen

eiligen Gebilden mag die neue D3rnamtk entsprechen Mitunter begnugt Tn3,n

sich nut Impressionistiscliem, um flirrendes Huschen der Schleier zu be-

ruhren

Klee entreiDt diesen Gesichten ilir Lebendigstes, was uber das taglich

Nutzliche hmaus sie unserm Geist verbmdet, geschaute Gestalt Er zivmgt

Jlensch und Traum m gememsame Stniktur, das Bild lOee geht auf Ent-

deckung neuer Realitat Wir wissen mcht, wie weit diese kraftig sem \vird

in der biologisch ublichen Welt sich zu behaupten, wie weit sie Geivalt be-

sitzt, Objektivitat zu erzwmgen Klee spielt die Reahtat des optisch be-

wuGt gewordenen Traums gegen die des ubhchen Handelns aus In jedem

Fall ^\'urde hier seelische Entdeckung konkret und mcht gestalthemmendes

surrogierendes Theorem

IGee schafft erne kleine Zwschenwelt, die gewiB me zum Schulhaften er-

hoben werden soil, deren skumles Frommsem jedoch mcht verleugnet warden

darf Da wir kaum noch objektive symbolische Bezirke besitzen, schafft er

eUvas we private Mythologie, wobei die abtrennende, \virkhchkeitsfeme Kraft

neuer Anschauung klug genutzt wrd Klee verstand die marchcnhaften

Humore, die m formaler Distanzierung hegen konnen — sei es nun marchen

haft gluckliches Lachen Oder aburteilcnder Pessimismus gegenuber gebotener

Natur Rettung spielender Mythe ist Motiv Klecscher Dichtung — wobei

mcht ubersehen werden darf, daC solch private Mythologie formalen Zii’ang

zu ihrer Anerkenntnis enthalt, doch die Rache der Natur hegt m der Dunne

jeder Subjektmtat, deren Bejahung fast von der Laune des Betrachters

abhangt

Klee, der am i8 Dezember 1879 bei Bern geboren wTirde, kommt 1898

nach Munchen und studiert bei Knirr und Stuck 1901 itahemsche Reise

mit dem Bildhauer Haller, 1903—1906 radiert man und lebt bei den Eltem

Man schlieQt sich dem „Blauen Reiter** an, zieht 1912 nach Pans

reist Klee mit Macke nach Tunis Nacli dem Kneg 1st er am Staatlichen

Bauhaus tatig

Die fruhen Radierungen zeigen etwas Munchner Phantastik, die Anschauung

zbgert im Akademischen, das AuBerordenthche soli vom Titel herkommen

man laviert m der beschreibenden Romantik der Ensor und Kubm 1908—1913

entstehen ungemem feme Federzeichnungen, vor allem Inndschaften, deren

graphisch reizvoU sensible Haltimg auBerordenthch 1st, em Pflanzenstuck

StraBenecke, mit Baumen bestandene Flusse bilden sich aus sonderhch freien

Stnehen Pans und Turns lehren Farbe Klee ordnet seme Mittel, z'veifellos

— er benutzt nun das Nebeneinander rasch ennudeten Delaunays, begreift das

kubistische Brechen des Gegenstandes, das Ineinanderschieben verschiedener
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rormfeldcr Man studiert die ^fatissischc Verselbstandigung dcr Tarbe,

die Dynamik futunstischer Bildcr, ihre Energielinien und nutit sic znm
Hervortraumen frommstaunender Grotcsken, die sich nun fonnal selbstandigcr

bchauptcn, da man sich frcicrer Gestaltungsnutlclbedicnt Dicsc dcrWrUidi-
kcit entfemteren Bildnuttel ^ve^dcn nun in ihrer Marchenhaftigkcit crprobt,

ihrcDistanz ermoglicht cigenenMythos oder %vird als Gegensatz zu Ennnerungs-

vorstellungen gcnutzt Soldier Aluchcnnelt cntspndit die kluge Technik

ernes rafhmerten, sehr beivuDtcn Kmdes, denn cs mag frommcm Wagnis

entsprechen, daB man Vertraumthat dutch tcchnisches Beu*ufltscin beherrsdit

Dem Traum cntspncht vielleicht pnmitne Tcdmik, dcm auHiellendcn Be-

ivuBtwcrden dcs Traums angcstrcngte Slufung, suchcndc Eomikkirung Wir
bctontcn das rcizv oil Paradoxe dcr Kleesdicn Arbeitcn, die schcmbar kindhaft

mit cmpfmdsamcm Geschmack hingcfladit smd und trotzdem das sdiwcr

Bcscbrcibbare jugendlichcn Helltraumes walircn Wie das Kind spiclt Klee

uber Wirklichkcit hinn eg, die an dcr Penphene skuml gcwiditloscn Traumes

•^attet, und als geiMtzter Tcchnikcr dcr Vision wahlt cr subtile Mittd Dem
grotcsken Incinandcr \on Natur und Traum cntspndit cm Zusammen von

Kmdhaftigkcit und Virtuositat dcs Mittcls Ein be«ondercr Tall des Romm
tisdicn, in dcm sich pnmitivc Hiltung geradezu aus empfindsamer Kom*
phzicrthcit bUdet

Hatton die jungen die biologisch gegebenen rormcmhcitcn nicht als bmdend

anerkannt, so fand Klee, daO imaginativcn Tormcn frcigcfundcnc Inhaltt

entsprechen sollen und dcr KGnstlcr, semen Gegenstand schauend, diditctc

So offnetc cr cine 2\nsdicnucU, deren Wesen, das WirUiche beruhrend,

die ganze Willkur dcs Traumes bcsilzen, dcr cinc glcichc formale Frcihcit

cntspncht Hicrmit vs'ar Klee aus dcr htcransdicn Illustmtion gerettet,

man liattc seme Tcchnik dcs klcmcn Wunders gefunden Doch auch liter

droht die Abgctrcnnthcit getraumter Wdt Klee wagtc den VorstoB m ver

gessene Bczirkc, Kandinskisclie Eksta^c \vurdc gegcnstandlicli prazisiert

Die Skcpsis gegenuber dcr M xrklichkat, die jede frcic Torm au'^spneht, fuhrt

zum Wundcr getraumter Gcstaltcn, und dcr Xwcifcl an dcr Vcrbmdlidikcit

objcktivcr Gesetze lockt zum Staunen uber subjcktive Mjthcn, deren Ent-

stchung schvscr durclisdiaubar ist Mythc und Welt mOgen sich heute kaum
vcrbmdcn, sondem in ironischcm Kampf spotten sic etnaniler, ucil vvir noch

nidit dire Einhcvt zu finden vertnogen Da man diescr W'dt nur noch ucnig

glaubt, aertmut man kindhaft staunend dcm Mcnschcn ndicrcn Traum
den dcr GcvaOhnhchc rasdi acrgiCt odcr dcm Tagcsgc'dvchcn emordnet

Klee noticrte mit den formalcn und malenschen Mittdn dteser Zeil <<• nc

Visioncn . cm dunklcs Gefuhl vsard imt V ompliiicrtcr Tcdmik \ urt bclcuchlct

^ l^lOI^lrc 'Miniaturcn



OSKAR KOKOSCHKA
Kokoschka ist scinver dicscr ncudcutschcn Malcrci emzuordnen Em Maler,

der zwischen onginellcm Emfall, bcsondcrcr seelisclier Deutung und altera

Gestaltencrbc ruliclos treibt, der mituntcr mncre "Obenvaltigtheit epigomsch

befncdet, m cmcn fast bcwuBtcn Wcttkampf init den groDen Meistem tntt

und sich muht, alien Reiclitum des DarstclJens durch neuartige Empfuidsam-

keit zu \erjungen

Erne Begabung zwief dtigcn Gcsichts, dessen Arbciten trotz allem Versuch

zur Ivlassik empfmdsamcm Impressionismus entschleudert ^vu^den, kaumbe-

zwungene Eiregtheit wirft dntnatische Earblcile in alten UmnB Gestalt und

Anscliauung smd ^\enJg kuhn erfunden, ncue seelisclie Gestimmtheit drmgt

kaum uber die erregte Handschnft liinaus, bcsondcrc motivische Fassung

mundet m altere Gestaltsamkcit cm, so ubemaegt das literansch AuOerordent*

hche, das scelisch intercssante (\gl Abb ^40—463 Taf XXX, XXXI)
Mituntcr gemahnt die Handschnft des sensitn en Wieners an die des Rouault

Die alten ilm qualcndcn doch stutzenden Meister \crzichten wir zu neimen

um dies angestrengte Work mcht m allzu dichtc Schatten zu huUen

Kokoschka bemuht sich, das MoUv m reichcr EuUe darzustellen und gleich-

zeitig m die Struktur cigcncr Gcspannthcit zu senken Neuartig 1st man

erregt — von Mcnschcnart, cincm Ausdruck, cincr Bewegung, solches stellt

man hin Man gcht nicht von cincm abgctrcnnt Eormalen aus, sondem

dem lebendtg VcrcinzcUcn, dem Indivaduum, emcm besUmmten Gegenstand

Man wertet das sechsch Intercssante, die bcsondcrc Gebarde so herrscht

vor allem motivischos Erschuttertsem, man scliatzt die Bildkraft der Dinge,

nach der von ihncn bewrkten scchschcn Spannung, die kemesu egs Immer

der formalen Ausdruckskraft glcichzuselzcn ist, gruppiert eher nach dem

praktischen Erlebnisi\ ert denn gemaB der Gcstaltmachtigkeit Diesc besonderen

motivischcn Kraftc w erden kaum von der ctwas konventionellen Ansebauung

Kokoschkas gleich ncugcartet bcghchen , dies motiv isch Intercssante bewohnt

vererbten Bildraum, in dem sich Gcstaltluckcn offnen, zwischen denen seelisch

uberrascfiendc Eragmentc den Bctrachter bezaubem ^\oI^en 5fan fugt neo«i

motivischen Zustand in uberkommene Form, so daB motivische imd formale

Gespanntheit emander kaum entsprcchcn, der eigentumhche hteransche An

laB enveist sich als starker als die errcichte Gestalt

So bleibt man im interessanten befangen, und motivische Beredsamkeit

will vergebhch uber formile LucKen hmuegzaubem Man erfmdet psycho*

logisierend, doch wcniger formal der personhehen seehschen Deutung ent-

spneht kerne gleichstarke urspnmgbche Bildgestaltung, dem mhaltlich AuCer

ordenthchen kerne ungememe Optik

Ernes versucht Kokoschka die FuUe des alten Bildes, m dem Form sich

jedem Motiv anschnuegie, und der bestimmte seehsche Zustand, Mensdien

und Dmgbesonderheit, dank vielfaltigem Formvorrat bejaht wurden
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Hier trennt sich Kokoschka von dm Jiingen, die vor die Dinge zunachst

erne diktatonsche Anschauung setzen Kokoschka mag ^vJssen, svie viel das

deduktive Gestalten der Jungen aussdiheCt und vemeint. er >vill lebendig

komplexe Erfahrung retten, und so kampft er schwer um die Volligkeit des

alten Elides Hier will er sich nehen die groQen Alten stellen, dies ist der posi

tive Antneb, doch em negativer AnlaG mag danebenstehen die Schivache

an onginaler, letzter Gestaltungskraft

Kaum em Kunstler dieser Generation Imt gleich hartnaclag ernes getan

Menschen die emzelnen Individuen, malen, kaum em Bildner imter den

Jungeren versuchte gleich* entschlossm die FuUe des Erlebmsses selbst hm-
zuzeichnen, statt dieses zum Symptom vorgefaBter Gestalt zu mindem Die

fmhen Bildmsse des empfindsamen Osterreichers verharren noch ganzlich

im seelisch AuCerordenthchen (Abb 440, 441, 442) Charaktere bestrahlen

seme Lemwande, der Seelenkundige mag vor diesen Stucken, die zu Uteranscher

Analyse verlocken, entzuckt sem In emigen Fruhwerken scheint Khmt zu

opalisieren Bald wird der Umnfi vermannlicht, das Seehsche in entschlosse-

nerem Zug bewaltigt Die Gesichter werden nut visionarem Kalhgramm
durchadert Die schmiegsame, doch leidenschafthch geschleuderte Hand des

Malers folgt lebendigem Gefuge, das leider kaum dutch neue Form bildhaft

ver%vandelt wrd Das raodisch Seehsche herrscht vor

Kokoschka fragt nicht nach komplementarer oder reiner Farbe, ergebraucht

Valeurs, liebt die Folge von Schwarz, Grau und weiBhcher Tonung Oft

schwankt man zwischen plastischer Lebendigkeit und flachigem Emweben
Mit diesen Bildnissen versuchte man wohl bereits den Wettbewerb mit den

todlich groCen Meistera

Das Jahr 1908 bnngt die bedeutende Landschaft „Dent du Midi ' fern

nerviges Baumwerk steht gegen sonnenschimmemden Berggipfel, man nahert

sich fniher Malerei, Joachim de Patinir lost sich empfindsam Etwas we Tele-

pathie ein Suchen nach verlorengegangenerBeseelung und vergessenemKonnen

klagt in solchen Bildem In spateren Landschaften (Abb 445) gibt man eher

gegl'ickte. Teile, eatiwiVAev. AjAfe^rw.g AIL Dmgea tehlt det

gestaltende, endgultige Durchgnff, diese Landschaften ermangeln der lang-

anhaltenden Seele, die jeden Wmkel in kraftigem Beziehungsreichtum atmen

laCt Die Impression verzaubert nur Teilc, zwschen denen ermudete Intervalle

schwimmen denn die Impression regt allzu germges Gestalten an, und gerade

diese Lucken, die schwach ausschwmgende Durchformung, verleihen auch der

Landschaft das personlich Interessante des halben Durchgnffs

So kurvt m „Mana Heimsuchung'* vom Jahre 1911 (Abb 447) staunend

entzutktes Barock Verwunderte Gebarde, Mienenspiel von freudigem Schen-

ken und demutig glaubiger Hmnahmc zneier Frauen umUammert erregt

die Landschaft Man benihrt den Reichtum alter BUder
Hier ist die ungemeine Wukung Kokoschkas zu klaren Dies ist es

sem Widerstand, sem Bezucifdn deduktiven Gestaltens. das die geschatzte
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Individualitat von Menschen xind Dingen zugunsten des Schaffenden vermchtet

,

und welter dies Hmuberlchnen zu den Alien, man ist entzuckt, daB der Kunst-

ler kerne allzu schwienge Gestaltung zumutet, doch uberraschende Seele

in vertrautes Raumbild genotigt ist und somit konservative Gleichheit

der gesdiichtlichen Tcile bestatigt wird, neuer Inhalt altem Schauen sich

vermahlt

Das Portrat bezeugt den Wunsch des Menschen, gegen zeitlichc Verande-

rung und hoffnungslosen Tod ein stets gleiches Bildnis zu setzen und sich dann

Dauer zu retten Die formale Gestalt soil zaubensch den Tod bannen und

Personlichkeit bildhaft retten Man will sich als dieses emmalige Individuum

erhalten sehen, und so entsteht der Wunsch nach moglichster Ahnhchkeit,

die fur das Asthetische belanglos bleibt, da mangels Vergleichs mit dem Ori-

ginal nur die Lebendigkeit der formalcn Werte eingeschatzt word, die die

Bildwahrheit ausmachen Allerdmgs der Abgcbildete fuhit sich mitunter

neben dem Malcr etwas we Mitschbpfer des Bildes

Oft qualt das peinlich Interessante wie der Dargcstellte mit fordemdem

Bhck, schmeichelndem Lacheln oder ubersteigerter Miene lebhafte Teilnahme

— vor aUem an der Person — durch das BiJd crwerben uill, damit man mit-

fuhlend ihn erlebe und er auf die Betrachtenden leibhaft wirke Aber das

gute Portrat wird stets den Dargestelltcn betrugcn, denn das formal gelbste

Bildnis verurteilt sein Vorbild zum Sterben, und wrkt durch zwingende Ver-

wandlung des Modells in gesetzhafte Gestaltung, die allein von den Nachfahren

bewundert wird, der Tote wird zum Vor\vand treffhcher Form gedemutigt

Wenn das seelisch Interessante uberwiegt, war die BUdkraft des Kunstlers

irgendwie unzureidiend Das Menschliche der Portrats liegt gerade in der

Anschauung des Kunstlers, weniger im AnlaD, denn durch die verwandelnde

Kraft freien Gestaltens entzieht man den Menschen und sich pemhch auf

erlegtera Geschehen, das im Wcchsel Menschen und Dmge indiMdualisiert

und daimt zum groDeren Wechsel — zum Tode — verurteilt Jlitunter,

wenn die gluckhafte Identitat von lebendigem Vorbild und dauemdem Bild-

ms erreicht schemt, mag man von der unversehrten Venvandlung von ilensch

m Form sprechen Der Lebende erschemt gerettet, doch wahrscheinlich ist

es nur volliger Sieg lebendiger Form, und das Bild schafft die verwandelte

Vorstellung des Menschen, es tntt lebendig ms Gedachtnis an Stelle des Ur

bildes, die gestaltete Form bestimmt ganzhch die sichtbare Personhchkeit des

m der Ennnening Weiterlebenden

XJm 1914 folgen die Bildnisgruppen der Frau M und der Selbstportrats

Hier pemigen mitunter suQIiche Farbe weichhcher Formgewebe Die charak

terologische Innenzeichnung 1st zarter geastelt Auch hier ubenvie^t das

Psychologische, und diese Augen — formal schwache Punkte — fordem eine

Teilnahme, welche die kompositionelle tJblichkeit dieser Stucke kaum hervor-

zurufen vermag Nennen wir noch das Bildnis von Dr Schwarzwald (Abb 442)

und des Dichters Ehrenstein
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In der „Wmdbraut“ des gleichen Jahres versuchte man sausend elliptisches

Barock, der Spachtel envuhlt breites Gestneme, man ^vlll un GroCen rasende

Kialt eneichen, docb das Ergebms — pathetisch visionare Amoretten Man
bleibt in dramatischer Erregung des Emfalls gefangen, die leidenschaftliche

Handschnft wird kaum zu groBer Gestaltung gefaBt, die Erregung iindet

mcht das Echo eigenster Anschauung

Kokoschka kehrt, em vervmndeter Afann, aus dem Knege heim Er malt

sich als urenden Ritter (1915), hegt unter weitem Himmel zu dem er empor-

klagt (Abb 452) Handwerk und Handschnft uerden breiter, der Spachtel

durchfurcht m rhythmischen Wellen die Leinwand die Innentorm quillt

reicher, und muhelos mundet sie m barockstromenden GestaltumnC

Noch erregter quirlt der Farbstrora in der groBen Arbeit , Die Ausu anderer
‘

vom Jahre 1916/17 (Abb 453) Kokoschka ivagt hier vvie in den
,
Freunden'*

(1917/18), die alte Gnippe der Halbfigtiren aufzunehmen, man denkt an das

Braunschweiger Bild Rembrandts an die Spatarbeiten des Frans Hals Wie
diese Meister iviU der junge verschiedene Individualitaten gegeneinander

setzen imd zur Einheit zuingen, die offenkundige Epigome des Themas

weckte vielleidit Modemisiening des Handwerks Der Farbstrom 1st ver-

breitert und strorat fast ornamental Die Form 1st wemger mdividuahsiert,

nur die Gesichter, Hande und Gebarde uoUen das Persbnliche festhalten

Vielleicht, daC der Rhythmus der Handschnft dem Charakter der Figuren

gemaQ verlauft Im Ganzen ist die Form breiter, dekorativer Kokoschka

nahert sich semer Generation Die Innenform 1st abstrakter gefuhrt, doch

wird sie vom konventionellen UmnD gehaltem Kerne neue Anschauung er-

hebt diese Gruppe zu solch voUiger Schopfung, daB eru’achte Augen neue

Seele in eigenster Form beivundem durften

In diesenBildem kundet sich die verspatete Slodermtat der Arbeiten von 1922

imd 1923 (Abb 457, 458, 459) t)ber die verbreiterte Handschnft gelangt man
zu suBhch breitem Kolonsmus, \on dem die psj chologisierende Charakten

sierung aufgesogen iverden soil Gerade diese Stucke weisen matte Gestalt Man
versucht emfacheren groBer geschauten FJachenbau Doch hier verflieht der

Sprung des mteressanten Emfalls so daB diese Arbeiten des fruheren stur

misdien Zaubers eiraangeln Tnvialeriachentintenermattet.unduirmussen

schmerzhch die iniBgluckte Epigonie ernes ermudeten Vorgestem feststellen

Man konnte bei Kokoschka viclIcicht von sentimentalem Impressionismus

sprechen, der in klassische Komposition verfestet u erden soli Das Ekltktisclie

bestunde im Verbmden zueier sdir entfemter Anschauungen Kokoschka
vermag nidit me C&anne die Impression als Mittel in neitdnngendc Geslal

tung verschnmden zu lasscn, die Formteilc nerden kaum einem ongmalen
Gesamtbau untergeordnek '

Sentimental 1st diese Kunst, da Kokoschka allzusehr dem stoffbeh Inter-

essanten vertraut, das kaum absorbiert mrd da dies Sdiauen unonginalcr

und schnacher ist als die Pralention der Inhalte, das scntimentaJc Moment



ubervviegt, well Bildteile raehr nach gefuhlsamer als tektonischer Kraft ge

wertet sind und Erschutterung durch das Erlebnis nicht gleichstarke Formen
hervomift So schwimmen erregte Teile pittoresk in der Flache, statt zu

emheitlicher Raumverbundenheit zu gelangen die man durch nicht ungewohn

lichen GestaltumnB ersetzt Diese erregten Werke verstarren in einer Drama
tik, der kaum endgultig kraftigere eigenste Ordnung entspncht, wo solche

beginnt, fheht man zu alten zeichnenschen Hilfen und gerat zu in'^tinktivem

Klassizismus Dieser beredsamen Seele entspncht kaum eigenste Form
kraft, ein Zwespalt zwischen ungemeinem, anspruchsvoUem AnlaB und ekiek-

tischer Anschauung eigensten Formteilen und schwacher Gesamtgestaltung

erhebt sich, so daB die Rfodemitat des seelischen Anlasses widerspruchs-

voU genug m alte Form geschlossen wird Solchem Konflikt mag Kokoschka

in die verspatete Farbaktualitat der Arbeiten von 1922 und 1923 ausge-

wichen sein

Wie Einfall spnngen diese Gesichte auf und starren widerspnichsvoU aus

einem konventionellen Ganzen seelisch besonderer Inhalt eigentumliche

Teile und doch ubhche Optik Danim bleibt es beim interessanten Fragment,

das zwischen muden Formmtervallen schwimmt

Em Talent, das Genie sem will und solche Gberanstrengung nut Eklekti-

zismus bezahlt Das Talent besitzt die Begabung des Kuppelns diskrepanter

Teile, der Vanante Man verschmilzt Teile verschiedener Haltung, ohne

ihr Eigenturahches zu achten, oder verharrt im ersten Anlauf Das Genie

hmgegen schafft groQe Anschauung Das osterreichische „DoIce'* Kokoschkas

seine nervige Gefuhlsamkeit, kippt in krampfende Damonie, d i em Ge*

waltsammachen des Gewohnhchen, em nicht uberraschendes Formmittel wid

mit imgeraeinem Inhalt uberlastet, em tektomsches Mittel em Formmittel

zweiter Gute (die Handsclinft, Farbe), wird ubersteigert und an erste Stelle

genickt, damit letzte Gestaltung durch die Lautheit zweiter Krafte ersetzt

sei und so endet man in nicht ungewohnlidiem Ganzen Starke Literatur,

schuachere Optik, die Synthese von modischem Inhalt und eklektischer Form

1st modemistische Epigonie, em anderes 1st irgendein Stoff und die neue An

schauung — und noch ein anderes, die groBe Erbschaft von Stoff und Gestalt

quahtativ steigem, letzten Smn und Gestaltheit erreichen

Kokoschka erscheint mir als em Talent das seme Begabung allzu pratentios

belastet Em Maler, der statt eigenster Form ubersteigerte Fragmente m
altem Bau gewahrt der eher im poetischen AnlaB verharrt, als daB er diesen

zum Gedicht verdichtete Em Verlangen nach Volligkeit treibt diesen JIaler,

das ihn letzten Endes zum Epigonen der Form und zum Jlodemen des An-

lasses und der zweiten Mittel venirteilt Man wderstrebt der Enge des neuen

Bildes man reagiert gegen mhiltlich modische Erregtheit, dann wieder gegen

eigene Epigonie Em kompliziertes Talent das viele unentschiedene Seelen be-

zaubert, da es ihre vordergrundlichen Wirmisse und die ruhelose UnzulanS

lichkeit der Epoche enthalt
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Der feststellende Vensmxis, der aus sozialpolitischen Momenten, einer Re-
aktion gegen die ..absolute" Kunst, entstand, ^vu^de vielleicht durch "Ko-

koschka romantisch vorbereitet Er gibt das auBerdrdentliche Individuum,

das den Anspnich der Emzigkeit erhebt, wahrend die GroD und Di\ den

Jlen'^chen als Produkt einer sozialen Klasse oder okonomischen Stufung zeigen

Gegen Kokoschkas Einzelmenschen stellt man revoltierend nun den Menschen

der Gememschaft

GEORGE GROSZ

Die Bildung dieses Talents beginnt mit literanschen Malereien, dann dnngt

man durch Futunsmus, Dada, Konstniklion und romantische Groteske zu

sachlich prazisem Feststellen

Zu Begmn zeigt GroO hteransch ergnffene Sensibilitat, der Begabte malt

psychologisierende Kommentare, deren malenscher Wert kaum erheblich ist,

doch um so mehr den umschreibenden Schnftsteller reizen mag, der psycho-

pathologische und analytische Ahnung geschwatzig auspackt, diese Arbeiten

von 1916 und spater smd zu eifellos futunstisch beeinfluCt {Abb 465 ,
vgl auch

die Zeichnungen Abb 468, 4*69, 472, 473) SchiJdemde Naturalismen durch-

sausen emander, Jliheu 1st soigsam in dynamisierte Anekdote gedehnt, Figuren

queren emander, Energielmien und psj chische Wirkungsfelder teilen die Flache,

plakatierte Schnft kundet Aktualitat Das Sujet uird eher reflektivaJs formal

zerlegt, "Vorstellungen diktieren, Freud wird in schildemdem .Simultane"

geboten Eine kindlich erschreckte Damome flieht uber diese Lemen Das

groBe Abenteuer, phantasierende Angst vor Erotik, unbeherrschte GroBstadt,

die mit allzuvielem ausnumenert \vird. Jack the Ripper, die unter Kleidem

geschlechtdurchrontgte Hure, erregte Spiegelungen geweckter Knabigkeit

Solche Dmge marschierten aus Aktionstjuik und -prosa von 1908/10 auf die

GroDschen Linnen, gemalt uar das kaum, der JunglingmuCte Angst loswerden,

auBerordentliche Person bezeugen, man malte das groBe Abenteuer zivischen

Knminalroman und gepeitschtem Wedekind oder Strindberg Die Literafen

ivaren begeistert, ihre etuas ungelesenen Note platzten sichtbar vor irgend-

eines moglichen Lesers Augen Der groBeSchrei, die Groschendaraome, farbten

endhch Effekt Es uar die Zeit, da Chagall semanekdotisches,.Simultane ' ge

malt hatte, Sevenni den ..Tabann", Delaunay die, Equipe
,
der Deutsche goB

die Lynk daruber, dekonerte mit sj'philitischem Veilchen Neuer Superlativ

steigt auf Slarchen-Amenka , Wolkenkratzer, Cowboj ,
Chaphn, Jazz Smith

and Wesson, Colgate, Grotesktanzer und Boxer In Deutschland Avar nicht zu

leben
, so dichtete GroB mit Kmo, Basar und Knminalroman sem Amenka,

die gioBe Aventure, em mvBgldckt uberfuUtes Bild — stundenlang zu para-

phrasieren — bezeugt es der Abenteurer (heihger Cowboy) mmitten utopischem

New "Vork Grofl kundet dann in semem letzten Gemalde jener Zeit den poh-

tischen Zeichner an ..Deutschland, em Wmtermarchen" (Abb 465) Der
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Schilderer, dem die Bildkomposition miGlang, da er vor Motiven platzte, war
vorbereitet GroBnahmvomGeinaldeAbschied Talentwarzunachstabgegrenzt

Allmahlich haben sich die Gcgenstande der GroBschen Zeichnung for-

micrt faule Erotik, die der puntanischc PrcuDe rugt, Passanten llatrosen,

Huron, der groBe Amenkaner, spatcr A\erden diese Dinge scharfer, weniger

lynsch gezeigt Ira „\Vintcrmarchen" — Ergebnis von Kohlrube, Lazarett,

Schutzengraben — gnff cr semThema und semen Witz der Deutsche, Burger,

Kaffem und SpieBcr Das pohtische Thema setzt cm Hafl gegen den herr-

schenden Proleten, woraus bald folgert Liebe zura duldendcn Proletaner

Dies Bild ist haurn als Malerei bedeutend, abcr em Dokument miDgluckter

Revoke; herrschende KanaiUe fnBt waiter, das Ganze em Bilderbogen deut-

scher Idcale, „Siniultane“ von Schaubudcnbildem , eben Tendenz darait

jeder verstehc Kunst soli deuthch machen, soziales Kampfmittel sein,

Ende individueller Pnvatpsychologie Malerei sei gewohnter, abbildender

Oldruck, daB jeder sehc, ist wertvoUer, als daB em zahlender Kenner in der

Kammer gemeBe Man var zu Knegsende Dadaist gewesen, hatte den Kunst-

schwindel erkannt, wuBte, ein jedes ivar zu kombimeren, alles \vurde goutiert

Man hatte an Picassos Klebebildcm spicknde Humore erlemt, bei den Fu

tunsten anekdotischen ZusammenschmiB Kunst sollte nur praktischem Zweck

der Revoke, dienen, wiedcr nutzliches Handwork warden GewiB, allzuleicht

nahert man sich mit plattem Motiv ubiichcrem Darstellcn, man muO nutzen,

proletanscher Revoke dienen Sclmittiger HaB, scharfer Kontur, Hmnch

tung des Sujets, damit wird man linker Gartenlaube entgehen Kokett pn

vate Neurosenimagination wird durch schildemden Aufzug ersetzt Von

grotesker analysierender Romantik gelangt man uber hassendes Kankieren

zu sachhch praziser Feststellung Das Deutschbnd-Bild ist simultane Enzy-

klopadie GroBscher Themen, die Motive stehen in ihren anekdotischen

Wirkungsfeldem — GroB vergegenstandlicht —
,

die literarisch assoziativ

verbunden werden Denn weiuger von Koraposition ist zu sprechen als von

Iiteranschem Kuppeln, artistisch verknupft man Assoziationen, ivitzig re-

flektives Raurabild Manbeginnt — vieUeichtausZwangformalerSchwache—

,

sich negativ zur Kunst, zur Form zu stellen, Ereigms und Gegenstand dik-

tieren, die Dynamik der Motive wird schildemd beibehalten, man stellt

reflektiv zusamraen Im Deutschland Bild beginnt dann Farbe des Kaffers —
em Kitsch, Farbe, charaktensierendes Mittel, — also weg von ihrer dekora

tiven VeiAvendung Man lemt bei Rowlandson, Neivton und Hogarth Farbe

— em moralisches Mittel Schbnheit — eme bunte Ansichtspostkarte, Luxus

Die negative Emstellung der Dekorateure zum gegebenen Motiv auBert sich

hier als kankierender Witz, der Wirkliches als politisch Mmdenvertiges, zer-

lumpten FuBball, enthullt Die Groteske ist die andere Seite aktuell sub

jektiven Lynsmus, der schmerzhaft Sensibelste ward das Motiv nicht los

imd racht sich Begreiflich, denn ws hat man ausgehalten, das war nicht

xmt Flucht m billiges Idyll, mit kiinstgewerbUcher Exotik zu bezahlen Im



„Wintennarclien‘‘ gibt man klotziges Gleichnis, doch diese Allegone beruhrt

bereits venstische Aufzeiclinung Das Motiv beginnt uber den Lynsmus zu

siegen, vom Sentimentalen wird man zum Beobachten gelangen Die verti-

Lale Bilderbogenstaffelung des Zeicbners wird deutbch Motive werden uber-

emander gesetzt, Kommentare witzigen Emfalls, man planiert literansch

und bncht die Sujets ab, damit sie charaktenstischen Raum fmden Gegen-

standlicbe Fassung des kubistischen Dmdierens, Diktatur der Flache, die

Ausfubrbchkeit verbietet, man setzt die charaktensierenden Teile hm, das

ist wemger em Spiel als erne poleinische Gesmnung Was schadet es, man wall

nicht Kunst, sondem Wahrbeit, also moralische Angelegenheit Man leistet

es sicb, formal banal zu sem, man charaktensiert eben das Motiv aus dessen

platter Gememheit heraus statt vomehmen Lynsmus zu betreiben, Pobzei,

Identitatsausweis, auf emem Blatt ICmo verhaCter Typen Diese Staffelung

der Motive ist so alt wie das Zeitbild, m den agyptischen Grabkammern,

auf gnecbiscben Fliesen und Vasen, auf )apamschen Makimonos zieht das

vorbei wo man Platz hat, Darstdlung gmg eben da voran, dann der Bilder-

bogen bis zum Kmo DaO GroO Kankatunst wurde em Standpunkt und vor

allem der ihn beunruhigende Defekt gememer Generation Das Bild — erne

subjektive Angelegenheit, erne WiUkur, der Lynsmus auBert sich im sub-

jektiven Aburteil, der Groteske GroC ist ganzlich von semen Zeitgenossen be-

sessen, die ihn ekeln, soweit sie der herrschenden Klasse angehoren, Abscheu

und Hafl ermogUchen ihm die Groteske So entwickelt er sich zum zeichnenden

Propagandisten des Proletanats und erregt gleichzeitig die Zufnedenheit der

verspotteten Objekte, die schadenfrdh stets den Nachbam cder Freimd als

verspottet bezeichnen, der SpieBer erfreut sich behaghch der Blatter, die

Aufruhr vortreiben woUen Etwas genremaflige, sorgfaltige Reportage dnngt

m die GroBsche Zeichnimg, kennerhaft fangt roan hohnisch schmalzigen

Blrck, grunzendes Lachen em, studiert die HaBlichkeit der Herrschenden

imd deckt ihre Gememhat auf JIan idealisiert aus der anderen Perspektive

mit umgekehrtem Vorzeichen t)ber dem Formalen steht propagierender

HaB In den Arbeiten des sensiblen, ehrhchen Benchters herrscht nutunter

Abhangigkeit vom Sujet, aktives Moment des Beobachtens, der HaB Der

vorher prmutivere, eigenwiUige Stnch wird den Sujets angepaBt, kaum gibt

man Raumformung, das Slotiv steht auf dem Blatt Verglichen nut Hogarth,

enttauscht mitimter preuDische Magerkeit des Formrepertoires Hogarth be-

saB noch sohde Kompositionsnuttel, uber die derDeutschemcht verfugt Statt

Komposition em Lynsmus von links, HaB bestmunt Gruppierung Solches

schafft eimgermaBen Distanz vom Motiv In der Kankatur gibt man Jlotiv

nut emem reflektiven Standpunkt, m der Groteske ubertumt optische Sub-

jektivitat das Sujet Die Kankatur zeigt emen Witz, die Groteske eine

optische Phantasie Die Groteske xst fonnale Angelegenheit, die Kankatur

lebt vom reflektiven Standpunkt Oft nuschen sich beide Persiflagen, der

Witz ward im Groteskraum absorbiert In beiden Fallen entsteht Wlrkung aus



duahstischem Kontrast, z^\e»^Vlrkllchkelten, die cinander entgegnen; imWitz
geht der Kontrast von intcllcktuelloi Momcnten aus, m der Groteske vom
Optischen Die GrotesKe ist romantischcs Mittel Anscliauung und Geschautes

werden unter Hervorhebung der formalcn Gegensatze vcrkuppelt, rormphan

tastik wahlt Eigcnschaften des Motivs und setzt diese m cine motivgegensatz-

hche Form Dio Groteske ist romanitsch ueil gegensatzliche Momente doppel-

bodig vemietet vcrden GroQ kam \on der Groteske zur Kankatur, da seme

eigene Raumphantasie nicht allzu stark blieb cr vielleicht die enge Grenze

des Sonderlichen klug erkanntc Das handfeste Moti\ siegte, Ergebms haD

voile Notiz Man \vurde Journalist mit dor Absicht massiger Wirkung Die

Groteske ist das Ergebms ernes Kampfes zwischen Sehweisc ernes Kunstlers

und Merkmalen des Motivs, walircnd m der Kankatur der refiektierende

Intellektuelle ueniger bestimmtc Merkroale des Motivs \erandert, weniger

auf eine Form zielt, sondem den Gegensatz zwisclien einer nichtoptischen Re-

flexion und dem Sujet dartut Es ist klar jc starker GroD politisch gestiramt

wird, um so erhebbeher tntt das Intellektuelle her\or, man gibt statt Gro-

teske — also Raumintz — Kankatur odcr reflcktiven Witz So erklart sich

die Wirkung dieses Zeichners auf Litcraten GroCens Kankieren ist partei

politisch und raoralisch bcstimmt, uenn er kolonert — nicht malt — so gibt

er intellektuell morahsicrende Farbc (was spatcr gemildert wird) In diesen

Kankaturen steckt eine fordemdc pohtische Utopie, sie geht von Werten

und Erwartungen aus, ihr Stil ward also von auCeroptischen Idealisierungen

bestimmt, darum feindliche Stellung gegen formale Kunst Die Kankatur

ist polemisch und zielt auf intellektuelle Wirkung im Beschauer, die Groteske

auf erne formale, in sich durch Gegensatze zcrspaltene Wirkung, da im Betrach-

ten phantastischer Groteske die naturalistischc Gegcnstandsvorstellung leise

Oder bovuDtseinsldingend mitschwmgt Die Groteske gibt fonnale KonfhUe

wobei subjektiv formale Anscliauung indiskutabel siegt, irgendem visuelles

subjektives Raumbild diktiert, die Kankatur ubt reflektive Kntik, die sich

formal auDem kann
,
vor allcm aber illustnert dort die Zeichnung den wtzigen

Inhalt Die Groteske arbeitet formal gibt den Kampf gegensatzheher Form,

die Kankatur benchtet anekdotisch, uberschreitet das gesondert KunstmaBige

durch hteransche Erzahlung und weist die Verschiedenheit zweier reflektiver

Standpunkte Kankatur wae Groteske entsprechen dem oft negativen Ver

halten heutiger Malerei zum Gegenstand, in der Kankatur wird gleichsam

jener durch Witz hervorgeholt, doch mit emer Betonung und Kntik, die das

Sujet zerstort zugunsten emer andem Meinung oder Tendenz Ebenso setzt

Kankieren eine geistige feindhche Entfemtheit voraus, wie die formale Kunst

eine Sonderung artistischer Anschauung Diese Entfemtheit ward m beson

derem Betonen. und Verschieben der Proportionen dargetan Die Einheit

ernes kankaturalen Werkes zeigt sich auCer in diesen formalen Merkmalen

vor allem im ideologischen Standpunkt von dem aus Kntik geubt wrd

m der Tendenz Diese mag bier und da dermaDen ubenvertet sein, daB das

152



Formale wie ncbensachlich ins Akadcmisc^ic mtscht und Witz schwcrcr u*icgt

dcnn Forni. Um lehrhaft deutlich tu scin, V'ird man banal. Man zcichnct

den wdcrlicbcn Burger, den vcilogcncn Burgen der Rube und Onlnung.
bcobaditct ins Einr.clne vcrkommenc Gestalt, gemcinc Visage, um Stand und
Gesinnung herv'orzugreifen. Man beschreibt, dcxdi dicse Abschildenmg cr-

hlilt objektiven und koUektiven Wert, da ste vora kollektivcn Stan<lpunkt

eincr Klasse aus betrieben wird. JIan polcmisiert vom Partciprogramm aus.

Voriibergehend ging GroO wohl untcr dem EinfluB dcr „^’a!ori Plastici”

zum Versuch konstniktivcr Ironic, worin cr klassischcn Kanon verspottel.

Bci GroD mag diese industricllc Mechanisicrung des JIalens ein Stuck

Marxismus enthaltcn. Man bewundert die Exaktheit dcr Maschine, die schein-

bar praziscr als jede Kunst Tj*pcn scliafft: mcnsdiHcbc T\'pcn, die sich zu

Klasscn durch Arbeit und Entlohnung bilden, Formtypen, die. genau uiedcr*

liolbar, vomusberecbnctc Xutzuirkung erzeugen. Das Individuclle vcrscluvin*

det bcim Herausbeben dcr sozialcn Struktur, des Kl.isscnmaCigen. Das Kol*

Icklivc laOt als Okonomisches sich zahIcnmaBig !)cstimmcn; cbenso dcr Nutz*

effekt dcr Arbeit. Icb crinnere bier an die russiseben Konstniktivisten und

Suprematisten, die wohl von glcicbcn Erufigungcn ausgegangen sind. U'gcr

war wobl dcr erste, dcr von kubisUsdter Anregung den konstniktivcn Ma«

scbinenmcnschcn malte. Docli GroOens Konstruktionsgcstaltcn sind nnders

gcartet; in ibrer Abbangigkeit von den Arbeiten Cirras besitzen $le katim

(ormalc OrginalitiU. GroB kebrt nocU cinmal zu iuturistlscbcm Beginn zu*

rilek und tumt mit Oirra in klassizistischc Primitive: wie jener arl>eitct GroB

mit stcrcomctri.schcn Vcrcinfachungcn von Natumllsmen; eincr stercemetri*

sicrenden ..falscbcn Plastik". Docb allnvahlicb dringt in <Iicsc Masebinenwesen

ein Karikaturalcs: die Kopfkrcisc l)cginncn zu ;iugcn, zu schmunzein; Kon-

struktives crliitU Cbaraktcr, Vicllcicht sind diesc Dingc geradezu fut An*

sdiauungsunterriebt gcmalt. Docb man crfabrl, daO diesc knnstntktiven De*

duktionen dei Masse frenul bleil>cn. iKgrciCt die Unbrauchlurkcit dor Knn*

struktion als joumalistiscbcs .Mittel. bcob.acbtct die fal)€ll»altc Wirkung <ior

njotogmpluc in ZcllscliriUen tmd Kino. Roiissc.au und X'triiio iiatlcn cinen

Verismus begonnen, Picasso ibn im Portnit seiner Frau (1918, Abb, J7S)

wiedcr versucbl, um von kubisiisdicn Expcrimcnicn auszurulicn, die ..andore

Scitc" dialektiscber vorzubeben. Sebon dcr Kubismus wnllte tlie Fulle dr<

Uaumdurcide\>cns umf.vi<en, Ra«m'M:baucn voUiger greifen. Iki den dout-

sclicn Voristen wurde dies in prop.igandistiscbes angcmoinvtTitandb'cbrs .\uf*

Zflgen tat«^icbb‘cber Wirklicbkcit gc\v.andclt; I’liotograpbie untorstrichm und

mil Au‘>ruf.*cicbcn ; unbestoclicnc Photographic zugun*-trn d^r I^idcndm,

nicbl die knilflich odor ««hmun7elnd mondanen Atoliers, und *<) tnt<!obt cine

prlizl'o Kunst (iir die ArlM-itcr, wobei nur starkes Talent vorbuton k.ir.rj.

d.aO nicbl die G.artonl.uil'c links blubt. M.nn rejchnct volk^tumlicli. slclit ft-t.

Dcr subjektive I.yri<Tnii< hi Kx-ndot; man sebiMott.



MAX BECKMANN
Beckmann gehort zu den MalCTn, die mehr versuchten, als erne kolonstisch

schematische Gleichung hmzustellcn, em Mann, der sich in seme Zeit verbeiBt,

dessen Bilder einen Charakter verraten, semen Arbeiten (Abb 478—483)
1st heftige MenschUchkeit abzulesen

Beckmann ging aus der Sezession hervor, mit impressiomstischen Mitteln

versuchte er das groQe Bdd, pathetische Komposition Die pathetische Ab-

sicht war starker denn gemaltes Ergebms Beckmann kam nut den groBen

Themen, man fuhr gen Himmel, die Erde bebte, Schiffe versanken, dock die

Leinwande bheben unbestimmtvon einer trotz allem Heldischen nur schwachen,

fast verblasenen Malerei bedeckt Gewi0, man war von dem bebebten StiU-

leben Oder Madchen mit Katze weggekommen, doch faBte man mcht die Sohle

des Rubens oder des Tmtoretto von S Rocco
,
wuBte wenig genug von Farbe, —

die Kompositionen waren kaum neu und entbehrten tektomschen Gefuges

Pratentiose Erregtheit dampfte heroisdi, das Ergebms erschien genng vor

nesiger Absicht Ehrgeizige Spannung Dabei wies man poetisches Pathos

ohne Prazision

Der Rneg kam, endlich entdeckten eimge Maler Physiognomie derZeit,

sie hatte sich grundlich dekouvnert, und den Leuten var toller Stoffm die

Maltopfe geworfen Wastes Spiel gait es emzufangen, irgendwie muBte man

urteilen, schon um der Moralitat der Farbe wiUen Solch handfeste Katastro-

phen zu zwmgen, die zu blendendem Gefuge die meisten verfuhrten, half kem

Impressiomsmus mehr Hier muBte man massiver angreifen Man war ge

packt und wehrte Erschutterung, die imraer unerhebhcher bheb als der An

laB, dutch Beobachten ab Aus Erregung eckte allmahlich Gestaltung Man

begnff, solches Geschweme zu ertragen, muBte man es als Komodie, JIasken

spiel und Traum ansehen, denn schlimmer als das emzelne Ereigms war das

Brodeln des Ganzen, woUte man die Tragodie aushalten, gait es, den Dreh

zu fmden, sie als groteske Komodie zu mszemeren, man bezog die Vertei

digungsstellung traumenden Humors Die besten Dmge geflitzter Salto

mortale, Zirkus, die dutch saubere Technik vom Leben distanzierten Trues

denn das Charaktenstische ubhehen Lebens 1st verplauschter Dilettantismus,

breuges Feuilleton verbirgt die dauemden Todesschreie Die Toten — eine

Ziffer Und die Lebenden — gemeines Mittel zu noch groBerer Dununheit

Das harmlos tlbhche stohnt phantastische Ungeheuerhchkeit von grauen

hafter Komik Emzige Verteidigung bis zum Erbrechen feststellen, und

trotz allem Konstatieren, solch ekelbafte Wirkhchkeit konne nur Traum sem,

vielleicht Fehler eigenen Einfallswinkels, nichts also visionarer, glhsemer als

das handfeste Geschehen, und Phantastisches kann nicht konkret und wirk-

hch genug sem Man beobachtet, notiert Wirkhchkeit, deckt auf durch Fest-

stellung, verurteilt, well man an Besseres glauben will, bis die Utopie ver-

stirbt
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Lm BUd „Chnstus und die Sfindenn" (1917) — cm Vor«picI Man arbatct

an cincr Rtcscnieinwand, die unbccndct im Atclicr stchL 1918 }on'rat das

crstc groDc Bild , Die Nacbt" (Abb 47S) Lange hit Bcdkmann das Tlicmi

mit sich hcrumgcschlcppt, 1914 radicrt cr cs noch unbcstimmt, fist harm-

los mit dUnnem, tastendem Stnch, 19x8 ist min robustcr, qualcndcr Tnum
mit alien Sdiikincn, dcr Raum wird ctwas \crriickt, Nicht, das ist Dbcrfill,

CcsMirgc, Scbrcck, andres ils dcr gutc Mend mitLlfcn und pucllcnrausdicn

E*? ycigt sich, dcr Naebbar smU cincn aulhingen, niturbch auch nur im
Schlaf Missakcr mit Gnmmopbon und Pfilzcr Tabik, im Traum wrd cm
gestanden Etwas Freud Nidit tnehr „Midchcn m Bliu nut gclbcm \ ogel *,

v,o die jungc Dame Von\*and fOr zwci Komplcmcnt ire abgibt, min zcrplatrt

fast die Lcmunnd i on Ercigms, 1st ucit \on sdimuckcndcr Stillcbcngesmnung

entfemt, man jagt Richtungcn durdicmandcr, man entdeekt die HOllc

sebreekt fmdet man untcr bchdmlcr Lateme den KnegskruppcI, wOste M clt

quert Beckmann strcift GroDsdic Tlicmcn, man ist Kind seiner Zcit, bcid**

sdntzcn gnffigcs Heute Beckmann sprengt die Enge dekontivcn L>nsmus
durdi zcitgcmafic Kataslropbc In die uciOc Hidie uird umsdilos«encs Gc-

zacke gesetzt Trotz Aktuililat uird Komposition angestrebt, dcr Rium
vrankt crsdiQttert. man icrsucbt etuis spStc Dinimisierung, Kimpf dcr

I eken, Krcise, Quadrate, die erregt s>*nkopisdi sidi \cr«diicl>cn, ctuns un*

prlriscs Dnma dcs Sdiunrz-M ciO Min icrbraudit slirk die sausendc Dii-

goniIc» cm Tanrlokil nst nacb \om zur Spitze rcrsdmiltencn Drciccks,

Siulcn slQlpcn zusammcngesdiobcn dagegen, min twit schnittig, dodi jedes

kompositioncllc Moment soil gcgcn<itzlicb dnimitisdi motivicrt, das Drum
uiedci in Form unigcsctzt scin Man icnudil bClbsdi Komplexes, will ueg

ion modiscb I’nmilivcm, suDcm Id>ll dcr Anl>c5ke, dem Bild dcr spczicllcn

Minicr, mebr ah farbige Glwdiung cigenstcr Sclvgkcit crbringcn Von dcr Na*

tur zum Bild und die Jsatur als crfundcnc Vision, also Spinnung ruiscbtn

Motiv und Bild bcibchilten EmicrzutifdtcrrntscbluD.nidiallerSpczialit itcn

maltrci soldi \511igc Aufgibc den Allen glcicb zu ic'^ichcn. min kinn Icidit

an lustorisdicr Absidit scbcitem Wo uaren \ onussetzungen zum Gebngen ’

Die objektu c M ell fdilt nodi , u enn man sidim crLiltcndcr Isoberth ‘•it stutzen

uiH, ladicln die Alien fiber den Spatling grolcskm Fpigoncn Fruiter wnren

die Themen dogmitiscb, jelzt cine WillkQr, uomil «div%cr zu ill>cr?ci.g‘*n ht

Groll uiitde durdi wncTcndcnz Sdaldcrcr, urd s\ocr ulopi*di 1 Ohnte, gri'-ntc

gcfdirbclu KiiiUitur Beckmann udirt ^di nut \rTangemcrt cincs Tnui'”s

Wukbcbkwt uird im Bild ^picl ClouTcne Kamc\“d, Form <diuac*it das

Lebm midit « le dit zum \ ons'and

Das mcrsdil die Ges dit jc starkir mm cs l»eo'»acbtet firdet man dm
Cnniassc, n s e ward Urges Sdiaucn \md ditel, iro"t<ebes FfreH 3 ‘fas mit

daitl cbf- Ausspmebe ctwas I ?>lzcm \oTctragm mnl \ lell-* cbt rtma''t r

Tmm tU man d komporicrxcn Natumli'm^s c im 5 ••i ^’'n

d-n Trail- rt, i itrrrdi fbt t m1 so ffgm die Jxh b*m.n- <-r* u^na’^-al ‘ “



Einstellung, eben die des Traumhaften, spielt Denn dies bnngt die ausein

anderstrebende Gesamtheit hervor, die man vor Beckmannschen Arbeiten

verspurt, em Beobachten, das mitunter in pliantastischen Traum umgesetzt

ward Bei Beckmann mag man ofters das Zuviel empfinden, er ubersteigert

das Format, und das heiUos Monumentalc dieser Pygmaenzeit schmeiBt ihn

ms LebensgroOe Diese Michclangclotraumc lassen bei aller Achtung vor

heroischer Muhe Schwachen beUagen. das Monumentale vieler Jungen ist

Flucht vor eigener Kleme und Rennen in billige Wirkung Man schwankt

zwischen gemilderter Modeme der Raumfassung und oft peinlicher Akademie

von Figur und Detail, em Himvurf eckt uberschnittene Optik, m der brav

akademischer Kontur, welcher der Raumkonzeption kaum entspncht, bieder

schwingt und kennzeichnet Da spurt man Eklektizismus des Verspateten,

der sich ivutend m AuDerstes stcigert Wie viele der Jungen smd am groQen

Bild gewohnlich geworden, vor Michelangelo war Signorelli, und diese Lime

geht weit zuruck, vor diesen Jungen em Emfall Sprung m die kleine Ober-

lebensgroBheit

Bei kemem der Heutigen liegt es so tragisch u le bei Beckmann, der zinschen

Sentimentalitat und ironisierendcr GroCe umhergeschleudert seme Mittel

kontroUiert Wir weiscn darauf hin, \ne subtil er das BUdnegativ, die Flachen

ausschnitte zwischen den Hauptkonturen lebendig gestalten iviU, wie er es

untemimmt, \vuste Gegenwart entschlosscn zu betrachten, das Hollische zu

ironiszeren, den Wahnsmn dicser Kamevale hochzustulpen Beckmann unter

nimmt auOerste Aufgabe, ich bczwcifle, ob sich solch aktueller Mensch an

alten Meistem stutzen kann, mit Vergleichen ist am wemgsten dem Maler

gedient Doch am groDen Untemehmen enthuUt sich tragisch die leidende

Unzulanglichkeit ernes Menschen, dessen Geistigkeit vielleicht bedeutender

1st als das muhevoll gemalte Eigebnis

OTTO DIX

Di\ — geboren 1891 zu Gera — bildete sich von sachsischem Florentinerturo

zu emem Zeitmaler, dessen malensche Kraft nicht immer den keck gewahl

ten Stoffen entspncht Nach Dresdener Quattrocento wedekmdert man pan

donsch im lehrhaft Unsitthchen Dix malt venstisch (Abb 484—486 Tafel

XXXII), mitunter mag man sich Rousseaus oder der falschitahemschen

Deutbchkeit Bockhns ennnem Von Dada her weiC man Photos und deren

Prazision zu schatzen Di\ stellt den Zeitgenossen dar unpersifliert, da diese

Zeit an sich fratzenhafte Persiflage m ihrer stupiden AUtaghchkeit 1st

1st der Sohn des Kneges und veigebliclier Revolte, entschlossen nicht alizu

rasch zu vergessen, er wagt zeitsachlichen Kitsch, doch Malerei kann sich

daran selber leicht banal enveisen, man vertraut zu sehr erregendem Motiv

1924 versuchte er das Zeichen des Kneges zu malen — peinliche AUegone So

malte man fruher die Tugend suBUch, wie Dix aus Schreckenskammem die
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Schlager hervorstobert
,
man denkt an Wiertz, und erne Uemliche Maltechnik

gibt pervertiertes Gartenlaubenidyll In semen graphischen Arbeiten regt

sicli allzuoft der EinfluB des praziseren GroB, der des Lautrec in den farbigen

Lithos wobei Hang zu kitschiger Farbe enttauscht Diese Jlalerei ivird zu

damonischem Genrebild auffhegen, ivenn sie mcht raehr vom aktuellen Jetzt

verteidigt wird, oder das Fonnale muDte starker werden als die Aktualitat

eindrmgbcher Reportage, mit der man gegen deduktive Kunst protestiert

Vielleicht ist man im Herzen malender Reaktionar am linken Motiv

JULES PASCIN

Pascin — geboren 1886 zu Widdtn (Bulganen) — sieht die Dmge der Zeit

distanzierter, er 1st zeichnender Kosmopolit, der sich kaum fest an ein be-

stimmtes Milieu gebunden fuhlt Vieles dankt er einigen Panser Vierteln,

dera Montmartre und Montparnasse, wo man sich seit igo6 herumtneb l^Iit

dem Kneg gmg Pascin nach Amenka dort arbeitete erm Florida und Habana

Pascin kennt kaum erne EntwicUung, er muBte sich bemuhen, erne beson-

dere fruhe Begabtheit zu sublmueren Fertige Anlage tummelt er spielensch

im ninden Geivimmel Bouchers, zeichnet mythisches Vaudeville biegsamer

Gelegenheit (Abb 487—493) Dann wandte er sich tabakerzeugenden Lan-

dem zu, ivo fruhreife Madchen zivischen zigeunerhaften Mannem bummeln

und jazzen (Taf XXXIII), und bbeb der nonchalante Zeichner reizender,

oft iviederholter Verderbtheit



R U S S E N

MARC CHAGALL
Russische Kunst un Westen ist nicht sehr alt Da der russische Begas,

Anthokolsky, m Pans saB, wer kummerte sich darum? Im achtzehnten Jahr*

hundert war RuBland das weite Importland fur franzosische Malerei und ita*

lienische Architektur , die Veni estung Petere hatte unter der groBen Katharma

gesiegt Doch aus RuBland selbst kam kaum etwas heraus Die Russen saBen

als Schuler bei Delaroche oder Meissoimier, inden Atebers der Piloty und Makart

Verspatet nahm man den naturahstischen Dreh auf, mehr aus politischen

Ervvagungen als aus raalender Emsicht Courbet, Munkacsy herrschten bei

den Ambulanten, deren Meister Rjepin war, es war Malerei fur Liberale

Dann kamen die russischen Impressiomsten, darunter Serow, der Moskauer

Portratist Gegen die Sujetmalerei der Rjepinleute revoltierten die Jungen

vom Mir Iskoustwa, das Ergebnis war Dja^ew mit dem russischen Ballett

und 2U Tode gehetztes nissisches Dekor Man entdeckte die aus pobtischen

Grunden vergessenen Maler des achtzehnten Jahrhunderts wieder, die Schon-

heit der Petersburger Architektur Somow archaisierte mit Beardsleyschen

Behelfen, man stoberte auf der Suche nach einer nationalen Kunst die Volks

kunst auf und entpumpte ihr Buntheit Die drei ersten Russen, die, abgesehen

von Bakst, dem Dekorateur, erfolgreich vorstieBen der theorebsche, radikale

Moskauer Kandinsky, der fmdige, anpassungsfahige Ukramer Archipenko,

der geschichtenreiche Jude Chag^ Chagall zeigt wie viele Juden fnihreifes

Talent, das uberraschend ausbncht, um dann konventioneller zu ermuden,

von neuem sammelt man sich und verarbeitet nun sparsamer jugendliches

Inventar

Chagain wurde 1890 in Liosno (Gouvemement Witebsk) geboren, wuchs ifci

m diesem fast ethnographisch fremden Leben der Juden, deren Jahr froimn

episch ablauft, nach Sabbath und Festal geregelt Das Judische wird der

Mann mcht vergessen, er kommt nach Petersburg, malt die Vorgange, die er

zu Hause erlebt, die ihm Jugend geformt Hochzeit, Begrabnis, eine Frau die

sich kammt, erne Bauemfamibe Das 1st die Zeit von 1908 bis 1910 Pi®

Bilder smd m blauhchem, trauemdem Grau gemalt, von stumpfen Farben

ubereilt Die von den Leuten des Mir Iskoustwa entdeckte Volkskunst hat

auf den jungen Kunstler gewirkt, und so erzahlte er das Leben, wie er es zu

Hause gesehen Der Zwanzigjahnge fahrt nach Pans, da betrachtete man

Kubisten, Matisse, den Kolonsten, und lemte die Farbenfreude der russischen
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Baueni nutzen Man sah den Idylhker Rousseau, fuhlte sich von dessen Liebe

zu genauem Vorgang ergnffen, betrachtete die Leger, Delaunay und den Iite-

ranscben Kubisten Le Fauconmer Abends zeichnete man Avohl m der , Aca-

demic Juben", lemte Cendrars, den „Simultan6 ‘-Dichter, und durch diesen

Delaunay kennen Noch malte man seme russischen Bilder, aber Pans be-

gann zu ivirken Es entstanden die Arbeiten, die m den Jahren 1912, 1913,

1914 bei den „Independants‘* ausgestellt waren Der Panser Chagall war
fertig Man gnff die neuen Formen und erfullte sie mit russischer Gegen-

standlicbkeit, das „Simultane‘* des Delaunay ^\^l^de episch, gorade nut diesem

Mittel woUte man die Gleichung reich bewegten Geschehens imden, der Kubis-

mus ^vu^de em Mittel, den Vorgang von mehr als einer Seite zu erhellen Der
Soldat tnnkt, besoffene Vision, wie er die Magd umarmt, sie tanzt klein vor

ihm auf dem Tisch, die Mutze fliegt betninken v, eg Dies Bild 1st aus dem Jahre

1911. Der Eiffelturm, den Rousseau schon bebte, wrd gemalt Am Fenster

ein zwiegesichtiger Mann, genrehaftes „Smuiltane''

Man sieh die groCen Aktkartons Picassos vom Jahre 1908, die „Akte m
emer I^andschaft" (1910) \on Leger, Metzmgers Figurenbdder (1910), des

peinlichen Le Fauconniers „Abondance“ {1910), die Arbeiten Delaunays und
der Futunstcn, die im Februar 1912 bei Bemheim ausstellen Das ist viel

fur einen jungen Russen , das boN:t raeder, aber man schlagt zuruck
,
paC t sicb an,

verwendet, steigert, und uard der Chagall der Panser „Independants'*, denn

eines besitzt man das epische RuCland, das anekdotenerfullte Ghetto, eben

die groDen Themen Und man arbeitet, wie damals m Pans auf Rekord ge-

arbeitet ivurde, noch uar man durch kemen Kneg ennudet und glaubte an

die neue Kunst, an den „Elan vital und jeder versuchte Chef zu werden Die

Bilderbogen dehnten sich zu ungeheuren Leinuanden, man prunkte m lauten

Fatben des russischen Bauem, war anpassungsfahig im Formalen, doch eigene

Thematik Oder die heimathcher Marchen uben-edeten zu eigener Anwendung
Da smd die

,
Zwei Gestalten imter dem Baum** mit noch zu deuthchem Le

Fauconmer Dann die groOen BUder, die den Erfolg bnngen „Memer Braut

gewidmef , „RuDland den Eseln und den Andem' ,
vierDhr”, .Ich

und das Dorf * und das „SelbstbiIdms" Man hat die Dichter zu Hause Gogol,

Lescow, Renusow nicht vergessen und ist selber Poet in Bildem Den Kubis-

mus wertet man zu nchtungsreicher Farbbrechung aus, gibt zum Form-
..Simultane ‘ das der Farbe — Delaunay nimmt den Fund des Synchromsmus
fur sich in Anspruch —

,
der Fonnd)aiaimk entspncht die ruckiveise prazise

Bewegung der Farbe Man nutzt die Brechung m nchtungsgegensatzliche

Flachen, em bekatmtes kubistisches Mittel Die Bewegtheit des kubistischen

Bildraums 1st zum Marchen poetisiert, Haggadah, Epos, zum „Simultan^*'

geschichtet

Der Kneg kommt Man sitzt wieder zu Hause m Liosno der Panser ivird

ivieder Jude, was er me vergessen, malt die Leute des judischen Viertels,

die betenden Juden (Abb 499),Rabbmer(Abb 498),denFnseur, denfromraen
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Boten, der das Stadtchen uberfhegt (Abb 502), das kleine Haus, die Frau

und sich dazu Heimatskunst, man 1st mude und zu Hause Mitunter ent-

stehen Bilder, z B das ..Selbstportrat mit Wempokal
' (1917/18) oder „Der

Spaziergang", die pemlich an Jugendstil ennnem Noch 1914 hat man den

..Betenden Juden" geschaffen, ein uberzeugendes Stuck, aber man ennudet

uber dem Kneg Die Revolution kommt Granowsky ruft Chagall nach Mos

kau, ihm das Judische Theater auszumalen man entwirft Dekorationen zu

Gogol 1922 zieht man durch Berlin und dann weder nach Pans, wo man
fur VoUard die Radierungen zu den „Toten Seelen" arbeitet, erne russisch-

]udische Welt

In RuDland wird das „Simultand“ zum Witz, Chagall malt emen Rabbiner,

man stellt die Gegenansicht des Mannes ihm verklemert auf den Kopf (Abb

500) Man hatte kubistisches Raumbewegen angevvandt, die Bewegungsvor-

steUung verplauscht man zu ruhrseliger Anekdote, man fliegt zwischen

Mythe und Witz In Pans hatte man kubistische Form dekorativ erzahlend

genutzt und ihre Anwendung durch traumendes ,Simultane'‘ gerechtfertigt

Die russischen Bilder zeigen em Ermuden, da fruher Aufschwung bald er-

schopft war

RUSSEN NACH DER REVOLUTION
Revolution durchstoQt Geschichte und Uberlieferung Tatige Kntik,

Rettungsversuch einer Utopie, die sich vielleicht starker erweist als das kon

ventionell Wirkliche In Gegenstanden ist ennnemde Uberlieferung gesammelt

Also Aufgabe jeder Revolution Zerstorung des Gegenstandes, Entdinglichimg

zugunsten einer Utopie

In den optischen Versuchen dieser jungen Russen steckt mehr pohtische

Gesinnung als Malerei, mehr Marxismus als sonst etwas Verschoben die

Deutschen Visuelles allzugem m literansche Wirkung, so begannen die Russen

mit einer formalen Utopie, die i^endwie aus pohtischem und popularwissen

schaftlichem Gesprach entstand, und endeten mit recht harmlosen Leinwanden,

trotzdem. man. Epochem, Ridi.tiuigetL> Dogpaen. beredet hat Denn man 1st

dogmatisch, Diktatur des malenden Mundes Das Charaktenstische dieser

Jungen Das Konstruktive, dunne Ableitungen spat umgedeuteten Kubismus

Diese Maler sind Revolutionare mit erhebhcher Verspatung Das Konstruk-

tive enthalt das AUgememe, Kollektive, ZahlenmaBige, also man bekampft

Individuahsmus, was nicht neu ist, doch mit statistischem Mittel — der

Zahl, ein Ding, um das man sich sat Pythagoras abmuht BewuCt ivill man

neue Gegenstande, neuen Raum schaffen, tappt zwischen unbegnffenem

Riemann und nicht verstandenem Lohatschewsky und glaubt Kunst un

Wissenschaft zu emen, indem man stait Kunst K und Gestalt G schreibt

Oder fur banalen, gehehenen Ateliertmc schopft man — einzig Schopfensches

ernes bedenklichen Borgers —
• das Wort , Fakturkontrast" ,

der ungeheure



Anspnich lachert Man ven\irft das Gcgebenc dcr Kunst, denn man glaubt

einer konstruktiNcn Logik, win man im aclitzehnten Jahrhundert die Ver-

nunft anbclcte Man ist wsscnsdiaftlich orthodox und miCvcrsteht das

Hypothetische des Erkenncns, dessen Smn — wenn uberhaupt — in der Wir-

kung ubcr das Erkennen hmaus hcgt, man ist utopisch rational Die Kon-
stniktionen umschmCicken cincn Traum von Architektur Man verwirft Emp-
fmdsamkeit zugunsten konstruktivcr Vcmunft, dem Logisclicn, das irgend-

vnc grundlos hj'pothetisch schwatzt, man v'civvirft das indundualisierte Sujet

und versucht durdi Zahl und logische Konstniktion Gemeinschaftsgegen-

standc oder sokhe, die we BcgnHc gclten soUen Man ist absolut wie cm
Junge, der naiv vom Erkennen gcblufft wrd Man glaubt an die remc Form,
denn gegcn die Dingc wrd Diktatur dcr reinen Konstniktion, des Absoluten

und Neuen, emclitet, das sich alien Sujcts cntzieht Rcme gedachtnislose

Schopfung dcr neuen Raumc, em Interval! Man entkonsohdiert, meidet

die Stagnation des VerdingUchens, reine Funktion saust, das burgerhch-

dmglichc Kontmuum ward bcseitigt, denn dicse Dmge verburgten die Dauer

der 'Oberheferung, sind 2cichen des Erstarrtsems Selbst Person ivar asso-

ziativ vcrdinglicht Widitigcr als dies konkrct Individuabsierte sei die Fonn,

rcinc sauscnde Funktion Die Dingc bchmdcm Schwung der Zeit Das reme

Gcscliehen imrationalisiertenBildraumNnrdwicUlJgeralsMahnittel undMotiv

Erfinden ii-ar \om bcschreibcnd Malcnschen erschlagen Morden, das im Grund

nur gcsdimackvolles Arrangement sei Sujctmalerci ist eigentlich nur Wieder-

holung des Gleichen, reaktionarcs Konsemeren \ on Besitz, Behindem allgemem

mensclilicher Funktion Gegenstand sei posende Metapher der Form, schwache

nur diese Nicht das Abbild wird gewertet, vielmehr der Sehakt, der unter

dem gegenstandlich intcressanten und dem techmschen Malmittel zum getruc-

ten Arrangement abgesunkcn sei Man beschrankte sich nicht mehr auf

Untersuchen der Form ab Jlittel gegenstandlichcr KJarung, den schopfensch

konstruierendcn ProzcO Mollte man fassen, der sich gemaBen Formgegenstand

baut Den Ausgleich von Form und Gegenstand bezeichnet man als reak-

tionaren Opportunismus und betont, fast metaphysisch gestimmt, die reme

Konstniktion deduktxv gefaOter, adaquater Bildkorper, der Sehakt soil nicht

von einem Sujet gequert werden, denn nur so strome^er funktionell rein und

ungehemmt Wie spurt man Kandinsky, der nach der Revolution unter

kubistischem EmfluC geometnsiert wTirde? Das konstniktive Sehen ivird

diktatonsch gegen die Objekte gestellt, und der konstruierte, der erfundene

Gegenstand entsteht m dem konstruktiven Schaffen des Kunstlers, reme

Erfmdung, doch kollektive dank dem mathematisch geremigten Schauen

Diese Gegenstande smd Projektionen allgememer Optik und rem erfindendem

aktiven Sehen entwachsen, denn Abbilden sei passive Kunst, m der das Ob-

jekt die Bildform ubertaube Das Sujet zwingt zur Ennnerung, dutch die

utopisches Vordrangen behmdert \vird und vor allem zeigt es Liebe zu Dmgen
an, atavistische Besitzpsychose Diese Schweisen nutzten sich am Sujet

It Einstein Eipressjonumtu l6l



ab, nun soil aktive optische Funktion sich den gemaCen Formgegenstand

erschaffen, das utopische Ding an sich in semen Vananten bestimmt werden,

doch nicht begnfflich, sondem visuell Erlebte Konstniktion ist Zeichen,

\vie weit sich der neue Kollektivmensch dingasketisch behauptet, man zer-

schlagt die Dmge, Ruckstande verstemerter Konvention, man meidet be-

schreibendes "V^^ederholen, das zu anbetendem Verharren zwingt, zum Feti-

schismus von Sachmdividualitat und Besitz Hmgegen schatzt man voraus

berechnetes Typenprodukt Man weiB wenig genug vom Techmschen, tat-

sachhcher Konstniktion, aber man umschwannt sie, denn diese Technik

schuf das KoUektivstuck, und an sie ist die Masse, das Proletanat, bruderlich

gebunden. Masse ist gegen Indmduum gestellt (uberalterte Sentimentalitat)

Masse bedarf zunachst des Typischen, AUgememen, imd so versuchte man
konstniktive Typenkunst, vemichtete das individualisierte Besitzsujet, ver-

lieB die alten Liebhabereien beschreibender StiUeben Man enteignete die

Malerei vom Besitz der Motive, sie \vurden vom Auftneb der Revolution,

dem beschleunigten Tempo, verzehrt, weggestoBen, reme sausende Zeit ohne

Dmgbehinderung, das ist Revolution Der Gegenstand war verbrannt m
Feuer des Bewegtsems, man gnff den funktionellen Raum, Physik und Meta-

physik lockten Das reme Optische war durch Abbilden behmdert gewesen,

nun endlich waren die Objekte zerfallen, das Sehen verkalkten Arrangements

enterbt, jetzt gait es, die dem Typensehen identische Gestalt — nicht Dmge —
zu konstrmeren, ohne von der Konvention dinghchen Wiederholens gequert

zu werden, ohne ennnerte Assoziation Das Neue schaffen, die Geschichte

hinweg\verfen, Diktatur des sachlosen Armen
Doch waren genugende Talente? Wo das Erlmden?

Man holte sich aus kubistischen Bestanden, aus Kandmsky Material,

Cezanne ^vu^de zitiert, Riemann gelesen, und aufmerksam folgte man amen

kamschen Ingenieuren, Wnght und den Architekten Statt passiver Sensi

bihtat gait nun kollektive Konstniktion Der Arme kann sich nur behaupten

durch Entwerten des Dinghchen, so entdinghchte man, um Gememschafts-

zeichen zu schaffen Noch herrschte das Gesetz byzantmischer Flache, dann

fand Tatlm das raumgreifende Kontrerelief Unbestimmte Folge Cezanneschen

Volumens Man klamiperte sich — marxistisch gestimmt — an die Typen

architektomscher Nutzform Lissitzky notierte witzig das Drama der Quadrate

Im Grunde betneb man kunstgewerbhche Dekoration, ohne Architektur und

Raume zu besitzen, und schneb viele Mamfeste GroBe malensche tJberlie-

ferung konkret zu bekampfen, war in RuBland uberflussig



z UR P L A S T I K

Die geschichtlicheBedeutung Maillols, der 1861 inBanyulsgeboren \vurde,

ruht m derReimgimg des Plastischen vom malenschen Impressiomsmus Rodm
brachte die unpressiomstische Handschnft in die Bildhauerei, wobei er sich als

Schuler der romantischen Schule, vor allem Carpeaux, erwies Rodin betont den
dramatischen EntstehungsprozeB des Bddens Sein Verfahren 1st m gewissem

Sinn divisiomstisch, er ubersetzt das Licht in modelherte „Touches*'
,
die Epi-

dermis, auf der das Drama der Entstehung gespielt wird, gilt ihm vor allem,

das Plastische lost sich im Malenschen, der Beschauer soli noch einmal den
ProzeC des Schaffens erregt erleben (\gl Abb 506—515, Taf XXXV)

Renoir und Cdzanne betonten von neuem die Uberhefening und ordneten

erfolgreich die impressiomstische Technik der klassischen Bildkonzeption ein

Cezanne beschaitigte sich unablassig nut der Frage des Volumens, die neue

Technik soUte der weiteren Bildfassung, dem Klassischen eingefugt werden

Ihn beschaftigten die Probleme der Tiefenghederung (les plans), der kompo-
sitionellen Akzente (pomts centrals) Renoir gab \vieder, den Alten sich

nahemd, mit impressionistischer Technik haimonische Korper, seme Skulp-

tur der Venus ist beispielhaft fur dies Zunickfinden zur groCen Form
Maillol 1st Sudfranzose ivie Renoir und Cezanne, und das provenzahsche

Licht mag ihm die Liebe zu geklarter Figur geschenkt haben 1882 kommt
man m die „EcoIe des Beaux Arts" zu Cabanel Unter dem EinfluB Gaugums
und dessen Schulers Bernard malt man dekorative, fast kunstgewerbhehe

Kompositionen Spater verferhgt er Gobelins, die er mit naturhdien Pflanzen-

farben farbt Diese gab ihro der heimathche Apotheker, oder er bereitete sie

sich selber aus Pflanzen, die er auf langen Spaziergangen sammelte Erst

spat begann Maillol Plastiken zu verfertigcn, wohl um 1900

Ingres sagte oft zu semen Schulem „\Vanira gibt man mcht die groBe Hal-

tung? Weil man statt emer groBen Form drei kleme gibt Um zu emer schonen

Form zu gelangen, modelhere man rund (ohne zu viel Innendetails) " Hier-

mit 1st em Stuck JlaiUol zur Kunst vorbestmimt

Rodin zerstuckelte die 'plastische Form in pathetischem Impressiomsmus
und rechnete imtunter imt der form^mthetischen Arbeit des Betrachters,

er war ein Sohn der franzosichen Romantik, hebte Superlative der Erregung

und war mcht ganz von den groBen sdionen Worten Victor Hugos frei, etwas

steckte in ihm Menschen, Individuen zu erschaffen, Gestalten des aktuellen

Dramas, so mag er Balzac geliebt hab^, und trotz allem stand er den Alten

recht fern Maillol bezauberte durch die Sicherheit ivie er den AnschluB an
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die klassische tJberlicfcrung fand und etwa den Charme des Goujon \vieder

entdeckte Er besann sich auf cinige emfache Forderungen plastischer Uber-

lieferung und mied die Effekte malenscher Handschnft und die kompli

zierten Gruppen, die ihrc Entstehung mcist dem Vermischen von Malerei

und Skulptur danken
,
Maillol schemt die taktilisch entscheidenden Volumma

festzulegen, die gleichzeitig ihm die kubisch wrksamsten bedeuten, diese ver-

bindet cr harmonisch, so daQ von mogUchst vielen Punkten aus dem Betrachter

eine geklarte kubische Foim entgegcntntt, die nihigstromende Grenzen

weist Die Masse ivard von dreidimcnsional betonten „Pomts centrals", den

kubischen Akzenten, gehalten, die nut dem schmngenden UmnC den Bbck

des Betracliters fuhren und gbedcm So wird das Schauen formal, mit pla

stischen Mitteln, gelenkt, das Gesicbt nutunter verborgen, jedenfalls das psy-

chologische, unformale Mittcl vermieden, das Plastische leitet den Betrachter

Diese Figuren sind ganz aus der Masse heraus statisch empfunden, bedeuten

anderes als kubische Umschreibung einer Limenfulmmg, die nur mittelbar

uber Masseaussagt Romantisch bewcgtesZerstromenistdiesemKunstlerfem,

die Gestalten sind durch Symmetne, entsprechendes Formwiederholen Zu

sammenschlieDen der Teile, zu einheitlidier Gesamtform gehalten und zu

ruhiger Wurde geschlossen, jede Bewegung ist dermafien durch stille Kon

traste gebandigt, daC sie zu verharrendem Zustand beglichen wird, aus ent

sprechenden Massentcilen wachst erne plastische Grenze, plastiscb, da sie in

kubischer Masse still gleitet und jedcs dem Betrachter sich schlieDende

Bild emdnnglich zu weiterkreisender Ansicht ermahnt Dieser Moment trennt

Maillol von den Bildhauem, die eine Zeichnung kubisch ubersetzen, denn sem

Kontur durchkreist, rulug sich schhcDend, verschieden gelagerte, gehohte und

tiefe Massenpunkte und Viurd somit dreidimensional vaniert Maillol ver*

meidet, die Masse imvemuttclt zu durchlochem
,
wenn Z^vl5chenraume durch

die Geste der Gheder entstehen, bemuht er sich um besondere DurcbbJdung

des Intervalls, und verbmdet die geschiedene Masse durch Eormwiederholung

Oder Korrespondenz Doch Maillol, der die gnechischen Skulpturen des

sechsten Jahrhunderts, die einheitlichen Blocke der Agypter liebt, bildet gem

zusammengeschlossene Kbrper , uraner nviU er die Stctigkeit des plastischenHoch

und Nieder bewahren Er fuhlt sich als Erbe hellenischer Oberlieferung, hebt

die morgendheh fruhen Figuren dieser Kunst, die vielleicht verivandter Form

gesmnung entwuchsen Maillol gibt klassisch distanzierte Bezirke der Gestalten

man konnte sagen, er bildet sievoU ruhiger Gerechtigkeit Das erregende Pathos

Rodins \vird gemieden, die Gesten seinerFiguren sind statisch beglichen, so daC

sie nicht als auffahrendes Bewegtwerden, sondem zustandhch erfaBt werden

MaDvoUes Tun durchdnngt diese K&rper, so daB die psychische Anstrengungi

die ein Sichbesmnen Oder Wahlen emer Geste anzeigt, vermieden ist So sind

die Proportionen statisch erfaSt und nicht irgendwie dynamisch gesteigert

Oder deformiert Dies Klassische erweist sich m einem Ausgleich von Natur

und Form wo jene als das Typische, GesetzmaDige empfunden wird Etwas
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^\^e das Gluck gleichgencbteter Wage ist geahnt
,
man zieht Gewum aus mensch-

licher Schranke, mdem man das MaB sucht. Resignation, die das tragisch

Begrenzte jeder Leistung als et\ras naturlich GesetzmaBiges 'begreift und es

\ ermeidet, durch Einseitigkeit gesteigerte Wirkung zu erlangen

JlaiUol erreicht die Geschlossenheit der Gestalten durch treu taktihsches

Auffassen des Kubxschen, das durch dichte Formvorstellung veremheithcht

und umspannt ist Er besitzt die seltcne Fahigkeit des zahen, dicht strbmen-

den taktiiischen Bearbeitens, obei an jeder Stelle die kubische Gesamtiorm
m Rechnung gestellt wird, also geistvoUe Sondereffekte, in denen Rodin Meister

\\*ar, ivegfallen Dies gelassene Walten des Kubischen gehngt m der miihe

voU kampfenden Arbat am Stem, denn hierauf kommt es an, daB ]ede StelJe

der Skulptur sich dreidimensional nach alien Seiten rege, langsam weiter-

greife nnd die Richtung und Starke der kubischen Funktion an jeder Stelle

bemessen sei, dem plastischen Gesamt sich einordne und diene, d h das

Taktilische jeder Stelle, die Mannigfaltigkeit der Augenbewegimgen, die Viel

heit der lokahsierten \^organge, muB von der kubischen Gesamtvorstellung

geregcit und gebunden uerden Plastik kommt emem menschlichen Grund-

gefuhl entgegen, jede Empfmdung und Vorstellung xrgendwie volununos zu

empfmden , erne Kraft Maillolscher Plastik beruht auf der gleichmaBigen Kon-

tmmtat, womit erne Vorstellung durch Arbeitsbewegung in den Stem um
gesetzt und das zeichnensch Kompositionelle unter dem dichten Stromen

der kubischen JIasse \crborgen uord, wenn uberhaupt die Zeichnung mehr
bedeutet als Notiz emer Bewegung, wahrend z B bei dem deutschen Lehra-

bruck das Kubische durch Herrschaft des Zeichnenschen aufgelost und emp-

findsara geschuacht ivird Nie ivird bei Maillol das Spiel des Volumens durch

vorgedrangtes Lineament geimndert, uberall ist dreidiraensionales Gleiten,

Steigen und Fallen dargestellt Nie wird die Gestalt Arabeske emer Bewegung

und ^on der Gewalt des leeren Umraumes aufgelost Lehrabnicks „Kniende"

z B (Taf XXXVII) umspannt in der Bewegung erne erhebhch groBere Masse

laese-w PLajams., dar dva plasAjacV.a Maese xu daQ.

an der Grenze von Kubik und Ornament kippt Maillol achtet darauf, daB

der Bhck taktihsch u eitergleitet, der Bewegung kubischen Ausdrucks folgt,

von Ansicht zu Ansicht sdireitet, denn jeder Ausschnitt regt durch Tiefen-

bewegung zu neuen Bhckstellungen an, deren Summe plastisch verschmolzen

1st zur Gesamtvorstellung dreidimensionaler Form
Maillol schlieDt sich der klassischen tlberheferung an, verzichtet auf das

Onginelle, das Neue Er fugt sich, em getreuer Erbe, geschichtlicher Folge,

vvobei leichte Gefahr, allzusehr der Erbschaft veipfhchtet zu werden, droht

es bleibt Maillols Leistung, den Versuch zum Klassischen gews^t, das ist

innerhalb uberkommener, typischer Anschauung das Bedeutende angestrebt

zu baben

Maillol wirkte vor ahem auf die jungen Deutschen, sie konnten an semen

Arbeiten lemen, daB klassische Schulung, lebendig entmckelt, hildebrandische



Philologie nicht notwcndig cmschlieOe Wir hennen den geschmeidigen Her
mann Haller (geb 1880 2U Bern, Abb 516, 517, i) imd Ernesto de Tiori

(geb 1881 inRom, Abb 517,2, 518, 519, Taf XXXVI) Diese Plastiker sind

begabte Nachkommcn die innerhalb der Uberbeferung etwas physiognomielos

wegschwmden Mm entdeckt mchts, sondem nutzt :n redbcher Muhe alt ge

schaffenes Gut Beiden fehlt die plastisch gesammelte Wucht Maillols und

man vermiDt die bedeutende Anschauung, vor allem Haller spielt allzu leicht

m angeeignetem Erbe, und statt emem Wachsen zu starkerer Form 1st eher

zunehmende Geschicklichkeit festzustellen Man 1st gefalbger Form nun ver

sichert und freut sich, angenehme Gestalt mit reizvoller Epidermis zu be

kleiden Gefalbges Archaisieren des Spatlmgs

Fion malte bei Greiner in Rom 19x1 kam er nach Pans wurde Bildhauer

Haller hat ihm wohlm manchem denW(^ geiviesen Fion lemt dort die Jungen

kennen, entschlossen gibt er reizvoUe ronnveremfachung, C^zannes Grund

gestalten \virken auf ilin Brancussi hat damals seme kugehgen Kopfe ge-

meiBelt (Taf XXXVITI) Nadelmann die Portrats, Archipenko arbeitete

Fion schloD sich diesen neueren Dmgen zbgemd, doch begabt an ohne aUzu

\’ieles zu wagen, er gab angcnehm kraftige Generahsieningen menschhcher

Gestalt, die vieUeicht etw as m Hallerscher Geste gehalten waren ,
doch me gab

Fion den Zug organischer Gestalt auf Spater individualisierte cr die Ge

stalten erhebUcher. das Plastische hebt er mitunter schlank zu strecken, die

Form wird dann etwas zeichnenscli wie bei Lehmbnick Man nahert sich

mimer mehr der Konvention des Naturlichen, ohne dies bedeutsam zu berei

chem und bleibt ehrUcher Kunstler des Gbbchen, der uberheferter Form kaum

durch wchtige Vananten der Themen dankt Man arbeitet getreu wenige

Themen m gesicherten Bezirken, statt des Expenmentes nutzt man vorsich-

tig die Natur, die zu bestimmten Gcstaltaufgaben abgegrenzt ^vlrd, und

schafft etivas pedantische Dmge, deren Format die Bedeutung der Darstellung

mitunter uberbietet

Fion beschrankt das Plastische durch Strecken der Gestalt, em Mittel

das die fnihgnechischen Bildhauer durchaus beherrschten und dort m der

flachenhafteren Anpassung an die Architektur besonderen Sum besaD Gegen

uber dem etwas akademischen Fion, der das anstandige MittelmaB plastischer

Begabung durch Naturstudium erfnscht, besaB Lehmbruck die femere Sen

sibihtat

Wilhelm Lehmbruck ^vurde 1881 zu Duisburg Meidench geboren von

1895—1899 besuchte er die Kunstgeiverbeschule, von 1901—1907 die Aka

deimem Dusseldorf igio—1914 arbeitet erm Pans, dort fmdet er besonderen

Ausdnick 1919 stirbt der Kunstler

Die Fniharbeiten des 3Uiigen Lehmbruck (1905—1909) verraten kaum

AuBergewohnhches was davon auffallt istunangenehmgefalhgeGeschicklich

keit Man schwankt zwischen suBhdier Nippfigur und schulerhaft
pathetischem

Barock des Michelangelo das man auf italienischen Reisen kennenlemte
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Vielleicht weist der , Frauenakt“ von 1908 eine sensiti\e Geschlossenheit,

die Dusseldorfische Ublichkeit etwas uberschreitet igro kommt Lehm
bnick nacb Pans, dort entstehen diese empfandsamen Figuren ernes engen

Fonnrepertoires, das bis zur Manier gestrecLt ward Die entscheidenden Em
dnicke dort kamen wohl \on SfaiUol und fnilifranzosischen Skulpturen

Zwei Gestalttypen bezaubeniLebinbnick, der jimgfratjbch atmende, et^\as ge-

dnmgene, geschlossene Korper, derm sanftschiebenden Rundungen sich dreht

,

empfmdsam uberscbrnttene Deutung MaiUoIschen Themas imd dann, was
iinmer neu vaniert vfird, die lan^estreckte Gestalt, wo herrscbende Zeicb

nung fast die Tiefe anfzehrt imd die Masse zu schwanden droht Das Thema
neuerer Plastik setzt em die Auflosung der Tiefenform und Masse zugunsten

dynaraischen Ausdrucks Lehmbnick bleibt dort m gemessenen Grenzen

ganz wtU er mcht vom Dberlieferten abnicken, man gibt eher angestrengte

empfmdsame Deutung, neue plasbsche Fonnen warden kanm gesucht, doch

um so angestrengter eigene rhjthnusche Vanante, erne Subjektivitat, die

uberkoimnenes Gut durcbaus achtet Lehmbruck begmnt gerundete Fonnen

abzustufen, quer zu uberschichten, es entstehen die weiblicben Torsi die

m smnendem Lacheln schunmem, das Lacheln \on Chartres, kem Ttm, ver

sonnener, nach innen gewandter Zustand ubergleitet die Korper 19x1 be

gumt er sem neues Thema die Langfiguren Vorher nobert er sie m einigen

Radierungen Dann steht die groBe „Kniende * (A.bb 520, Taf XXXVII) un

Atelier Schon in den sicb wolbenden Torsi versuchte Lehmbruck die Masse

spualend den Raum queren zu lassen, die Teile des Volumens winden sich m
s^t anfbluhenden Dberschneidungen auf, man teilt noch zuruckhaltend die

Hohenachse , rondet sie spiraJend Zagbaft klingt em Mittel an, das Archipenko

und Bellmg entschlossener nutzen die Silhouette durch das Emdnngen des

atmosphanschen Ausschnitts zubeleben (\gl Abb 542), Gotiker und Barock

bildhauer batten scbon damit die Blockmasse gelost und aufgeteilt In diesem

Ausnutzen der Gestaltbrechung \vird derLuminansmus Rodms m stabile Form

gew eitet, ungefabr wie Matisse den Farbfleck Monets zum Kolonsmus nutzte

Die Auflosung der Masse wird nun \on Lehmbruck entschiedener betneben,

er streckt die Gestalt und gbedert sie durcb diagonale Geste, wahrend die

"Masse fast m der betonten Zachnung schivmdet, reckt sich dreidimensionale

Ausdnicksarabeske AUzu entfemt stehen diese Arbeiten mcht \on den

gleichzeitigen Archipenkos, der um 1912 begmnt, die Teilung der Gestalt-

masse durch verschiedene "Matenaben zu \erstarken imd seme archaischen

Blockformen m kubisch 1 erschieden gelagerte Korper zu brechen Die Linien

fuhrung der „Kmenden ‘ drdit sich im Raum die Masse wird durch weit

ausholende Geste gelost, und schon geschnittene Atmosphare, gefonntes

Licht, drohen das zaxte Gebilde zu \erdrangen, der negative Raum 1st euw-

bezogen, start em Formkontmuum zu schaffen, laBt man stark das gegen

satzbche AuBen emdnngen und iangt dies mit betonter Lmienfuhrung ab

Eher erne zeichnensche denn kubisdie Losung, wenn auch die Geste die

167



Tiefenlagerung des Raumes quert, man trennt sich von der euiheitbchen

BlocUorm, die vor allem Derain plastisch erprobte (Abb 217), imd gibt das

Zusammenspiel verschiedener, fast diskrepanter Raumarten Statt des Tiefen

kontinuums erarbeitet man die Spaltimg in positive und negative Form
Lehmbrucks Losung ist eher zeichnensch, die Harmonien des Konturs und

die linearen Richtungsgegensatze entsdieiden In der ..Knienden" beginnt

bereits die Reaktion gegen Hildebrandt und Maillol Jene liebten emdeubge

Emfachheit statt Mehrdeutigkeit der Achsen, nut der „Kniendeii“ setzt die

Raumwendigkeit nchtungsdialektischen Achsenbaues ein, der in em
,
Sunul-

tand" von Raumkontrasten geteilt und gefugt 1st Gotische Praraffaebk steilt

gegen das Malensche Rodms Wir nennen neben den beiden Gestalttypen

Lehmbrucks zwei Skulpturen des Rumanen Constantm Brancussi, vielleicht

wurde der leicht empfangliche Deutsche von diesen Arbeiten angeregt Bei

Lehmbruck zeigt sich das tragische Begrenzte des subjektiven Lynsmus der

m wenigen Themen sich emspmnt Lehmbruck hat noch mebrmals diese

Langfiguren wie die Torsi varuert Dann war wohl der schmale Umkreis zarter

Schopfung beendet, m der sich Reflexe fremder Gestaltung still spiegeln

Wit nannten schon den Rumanen Brancussi der etwas ivie Urformen zu

suchen schemt, em Versuch zum MonumentaJen roit ganzlich unzureichenden

Mitteln Wirkung em Bluff Oder erne Chimare pnvaten Agyptens Man poliert

seme Metalle und Blocke und traumt zwischen vergroCerten Kunstgewerbe-

dmgen von Riesen (Abb 525, 526, Taf XXXVIII)
Anders der Holstemer Ernst Barlach, der kraftig war, etwas ivie emen

plastischen Mythus zu schaffen, denn Barlach besitzt, was dem gewitzten

Panser Rumanen ganzhch fehlt die Kraft zum Mythischen, Gesicht einer

pilgemden, rehgiosen Welt eigener Gestalten

Barlach 1st am 2 Januar 1870 m Wedel (Holstein) geboren 1888 besucht er

die Hamburger Kunstgewerbeschule, 1891 geht es auf dieDresdenerAkademie

Man wrd Plastiker Die Dmge, die Barlach Mitte der neunziger Jahre arbeitet,

deuten kaum auf kunftigeEntwicklung, seme „Krautpfluckenn‘' venrat, daQ

Millet undMeumer ihm Eindruck gemacht haben 1895 und 1897 arbeitet man

m Pans, 1905 beginnt der Kimstler vor allera m Holz zu schaffen 1906 fahrt

er nach SudruBland Dort fmdet er Gestalten die Erweckung rufen die

Bauem, Vaganten, Sektierer, Bettelweiber Er zeichnet sie alle mit der krei

senden Kurve des Honzontes der Steppe (Abb 527—539 , Taf XXXIX, XL)

1910 zieht er nach Gustrow, baut sich seme Werkstatt, bildet und dichtet

Millet hatte em groQes, aktuelles Thema gefunden, das mitunter larmoyant

behandelt wurde im SchweiQe demes Angesichts soUst du dem Brot essen,

dies Wort ruht auch m semen Landschaften Erde, die man bearbeiten mu6

Van Gogh hat dieses Thema optinustischerweitergefuhrt , nut mehr Belesenheit

Millet war em groCer Dorfmaler, er fand biblisches Pathos des Genrebildes,

er 1st positiv gestimmt, zeigt das harte Leben, die strenge Erde Und so smd

oft seme Farben Millets Bilder hangen m den Zimmem derer, die den Bauem
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kaum kennen, lehren m MuBestunden den Stadter, der Taglohner weiB ja,

wie er ausschaut, sem Leben lauft, am diesten will er beides vergessen, braucht

kerne malenschen Kommentare, und Heroisiening mehrt kaum semen Lohn
Die Bilder hangen isoliert m Salons nnd Museen statt m Kneipen Van Gogh
^vuBte das Je mehr man fur das Volk schafft, um so isolierter ist man
heute

Barlach schaffte seme mythische Welt von Gestalten, emen emheitlich ver-

bundenen Kreis apokal5?ptischer Figuren, sie warten erschauemd auf Ver-

mchtung oder den Messias Barlachs Stil ist schwer zu bestimmen, man
spurt russische Bauemschmtzkunst, dort schneidet man an den langen

Abenden Bettler, Musikanten, Popen usw , all diese Gestalten stecken noch

im Byzantmischen oder Romanischen Vorbild dieser Bauem ist die alte

ICirchenkunst Und dann besitzen sie erne bei aller Realistik traumende Weite

,

kommen aus unermeBlichem Land, tragen am schlimmen Leben, tnnken und
glauben daruber hinweg und fragen wandemd wo Gott sei, wie dies Leben

gut werden konne, diese klemen russischen Figuren haben aJle den Ausdmck
von Unruhe, Pilgerschaft und Besmnlichkeit

Barlach hat dies me vergessen, immer ninden seme Figuren im pnirutiven

Block, kreisen m der Kurve des Steppenrandes, dieser Bauemkunst ent-

stammt wohl dies Romamsch-Fruhgoti^e seiner Plastiken Vaganten der

Apokalypse stellt er hin, Pilger, die vielleicht auf der Wandenmg besinnend

verharren, emem Gesichte nachwandem, BuDe predigen und letzten Tag
schreien, Frauen, die zur Kirchweih gespenstisch tanzen, edige Racher, von

Kometen und feungem Himmel aufgejagte Propheten Eine Welt, die den

Zivihsierten fremd geworden, die in den Damonen Dostojewskys rast, in

semem Totenhaus leidet, man denkt an des gefonnteren Tolstoi Volkser-

zahlungen, vor allera an die russischen Volksdichtungen, die Geschichte von

Adams Haupt, den Lobgesang auf die Wuste, Manens Hollenfahrt oder den

Bauem, der RuBland durchwandert mit dem emen Wort des Timotheus, daB

unser Gebet nicht erne Sekunde erloschen soU
, man ermnert sicb der Trun-

kenen imd Emsiedler Wie in dem russischen Mythus uberstaunt mitunter

diese Gestalten ivundnge Groteske denn all diese Menschen Barlachs wandem
nach Wimdem Vielleicht ist dieser Stoffkreis so aktuell, daB er den meisten

fremd, fast archaisch erschemt Ich mochte Barlach dem emzigen, lange Zeit

vergessenen Munsterer Bildhauer vergleichen Hennk Beldensynder, der em
Heiligenschlucker war und die westfaliscben Bauem Chnstus zugesellte und
mit dem apokalyptischen Johann vtm Leiden um das himmhsche Paradies

gekampft hat „Er ist der erste in allem Aufruhr gewesen, em heiUos auf-

ruhrenscher Ketzer" nannte ihn der alte Kerstenbroek Jenem unnihvoUen

Meister und Bildersturmer mochte ich Barlach vergleichen

Maillol schuf heitere Gelassenheit, der Sudlander fuhrte heidnisch ver-

trauende Form weiter, was ihn lockt das alte, oft miBbrauchte Thema vom
schonen Menschen, gesetzmaBiger Natur, die durch kerne Zweiheit dramatisch
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zemssen \vird Barlach belebt erne ganzhch dramatische chnstliche Rede
die er noch bei wahrhaften, emfachoi Christen fand, und faBt damit die Gotik,

aufgewuhlte Seelen, in Unruhe nach dem Wunder suchend und bettelnd Das
Archaische Barlachs ist durch dementare Rehgiositat vielleicht bedingt,

die Nahe zu rehgionserfuUten, glaubengebundenen Stilen ergibt sich aus der

Venvandtschaft seelischer Gestimmtheit

Wie Barlach begann derRusse Alexander Archipenko mit dem kubischen

Block Man war im Plastischen Fauve, kannte Derains Blockfiguren (Abb 217)

und woUte Tiefe durch Masse geben Agypten hatte gewirkt, vielleicht auch

vorgeschichthche Plastiken wie die Frauenstatuette von Mentone Denn bei

Archipenko dnngt trotz allem Onginellen immer Anklang an ein aktuelles

Vorbild durch, zuerst vamert man uberraschend geschickt archaische Dinge,

und spater foigt man rait femer Witterung derEntwicklungunddenPenpetien

Picassos Bei allem Neuen 1st man dabei, kaum merkbar verspatet, gleich

gultig, ob es sich um Archaismus Oder Entdeckung handelt, man proteust als

derZweite und peinhch, selbst im Neuen bleibt gefalhg charmante Virtuositat

man zerlegt erne Form, doch wahrt man reizvoUen UmnB akademischer

Salonkunst, umgibt ein Wagnis nut suBer Silhouette

Aus dem Jahre 1909 nennen wir die „Portratbuste der Frau Kamenefl'

Ibensche Plastik ist hier genutzt Von dem Verblocken des Fauves geht es

durch barocke Teilung in veremfachte Massen zur Losung der Form,

Archipenko arbeitet den „Plafond“ (1912) und den „Roten Tanz" (1912)

Man mag dort die Analogie zu den Figuren Picassos von 1908 (Abb 266) Oder

den Ldgerschen „Akten m einer Landschaft" spuren, vor dem „Roten Tanz"

mag man an die Geste des „Tanz“ des Matisse von 1910 (Abb 181) und dessen

Kolonsmus denken In dieser Arbeit beschaftigt sich Archipenko mit der

Losung des Figuralen, dem Herausholen der „negativen‘* Volumen Um diese

Zeit (1911) hatte sich Lehmbruck nut verwandter Problemstellung beschaftigt,

verblieb hierbei jedoch xn den Grenzen geschichthcher Uberlieferung, ivahrend

der Russe, der kaum heimatliches Gut nach Pans brachte, resolut den Jungen

sich anschloQ Man kehrt sich vom statischen Block ab, wendet sich dyna-

mischer Auffassung zu Solches kundete sich schon m den Teilungen des ,
Pla-

fonds" an, ruhendes Volumen wird durch raumfassende Bewegung ersetzt,

wo deren Rhythmus es verlangt, bncht man das orgamsche Gebilde ab,

Tiefe \vird mcht durch statische Masse bewrkt, sondem dynamische Form

erregung, solche greift mehrRaum durch Femwirkung als die in sich gebundene

Masse Die „Tanzenn'‘ schafft in Sprung und Geste em Raumnegativ, und

hier ivie bei der Lehmbruckschen ..Kmenden" wird der taktilische Lumi-

nansmus Rodms zu fixierter Luftform gebildet Man begmnt, mcht mehr

taktihscher Masse als tiefenbildendem Element allem zu vertrauen, begreift,

durch die Arbeiten der Kubisten belehrt, Volumen als nur optische Bewegungs-

vorstellung und versucht, die Raumform durch funktionelles ..Simultan^

zu offnen, durch Einbeziehen der Femwirkung, des Luftausschnittes. zu
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bereichem (Abb 542) AUzu deutlich beobachtet man, we die Plastiker den
Malem zogemd folgen Der Maler erprobt in wUigerem, flmkerem Matenal,

schon die Arbeit m der riache macht dm kuhnerer Bildung fahig,undm diesera

Jahrhundert des Slalenschen bieibt der Bildhauer, der kemen Architekten

fmdet, dauemd dem rascher fixierenden Maler verpflicbtet So hat Monet
wohl Rodm trotz allem Hellenismus angeregt, die Vater Maillols smd Renoir

und Cezanne, Archipenko und die anderen bleiben ohne die knbistischen

Maler imdenkbar Man begmnt nun zu sehen, daO Tiefe nicht durch matenelles

Abbild, sondem dutch funktionelle Gleichung des Volumens erzielt werden

kann Die Kubisten hatten schon lange gewesen, daB Volumen durch ein

Inemander strenger Flachen beghchen werden kann, das imaginativ ver

bunden, biologischer Formganzheit unverpfhchtet bleibt Der Gegenstand

selbst 1st nur letzte Grenze formalen Erfmdens, leiser Sehleiter So wird nun
das dutch Tast- und andere Smneswahmehmungen Vertraute durch freies

Gefuge dreidimensionaler Momente ersetzt, deren Lagerung mcht an orga

nische Gestalt gebunden 1st , da die Raumbewegung an sich entscheidet, \vird

man spater konvexe Bewegung dutch konkave begleichen, so z B das Ge
sicht, damit der Sprung von Kopf zu Brust, die gegensatzhche Wirkung der

Bewegung, verstarkt werde Erne Masse gilt emem negativen Volumen

gleich, wenn dieses gleiche Bewegungsdifferenz erzeugt So kommt man von

den Modelheningsgegensatzen, der bewegten, gegensatzreichen Handschnft

Rodins, zu den Bewegungskontrasten der zerlegten Tiefenfunktion, statt des

getasteten Lichtspiels nutzt man dynamische Tiefenfunktion Wie uberall

spurt man trotz des WiUens zu eigengesetzlicher groBer Form die impressio-

nistischen Ursprunge der Jungen

Maillol land seme Kraft m der Harmonisiemng des Blocks, vertrauendem

Bejahen des taktihsch Nahen Die Jungen setzen subjektive optische Be-

wegungsvorstellung uber die Masse, die nur em Teilmittel dieser 1st, offnen

die Blocke und geben statt des harmomschen Tiefenkontmuums der Masse

die gegensatzreiche, oft abgebrochene Funktion dreidimensionaler optischer

Bewegung, die nicht dem Biologischen folgt, sondem ledighch von der Errei

chung starksten Tiefenausdrucks geleitet wird Statt Harmome kontmuier-

hcher Form gibt man gesainmelte Kontrapunktik kontrastierender Sichten,

deren Starke Differenzierung die Auflosung des figuralen Motivs envirkt

Von den Malem geleitet, will man mit plastischen Llitteln die subjektiven

Bewegungsvorstellungen, die im Vorstellen ernes Motives sich gmppieren,

fixieren Wie weit is£ man von ertasteter Gebundenheit entfemt Aufdiesem

Wege und wedemm von den Malem beeinfluBt wrd Archipenko zu etwas

suBlicher Skulptomalerei gelangen (Abb 544, 545, 546) Es entscheidet das

Funktionelle, he Masse 1st zum Mittdfast unbewuBt verbmdender Reminiszenz
gewertet Man benutzt Organisches, soweit es starkste Tiefenfunktion bietet,

im Ganzen gibt man frei vorgesteIlteTiefend3mamik, bncht das Motiv ab, ghe-

dert es zerlegend in Tiefenkontraste die in freien Grundformen durchgefuhrt



^^erdcn Abgelosle Tiefcnfunktion wire! wider gegcnstandliche Nachbildung

gcstellt, Rodin gib die Bcuegung der Hand am Objekt, die Jungen geben

Sdiopfung freicrBe\scgungsvorslclIungcn, gleicligUltig, ob diesesichmit eincr

Vorstellung i om Objekt \ crbinden oder dieses aussdialtcn Der Gegenstand ist

suggests er Fuhrer dcs Betraditenden ,
Ziel die subjektue Tiefcnfunktion

Herausheben eincr Gruppe plistischcr Elcmentc JIan vcrgcgcnstandlicht eher

phstisdie Gcnemlformen zum Sujet, individualisicrt die Elemente, statt ein

Motiv luf die plastrschc rormtypezumckzufulircn, Zcntnim des Schaffens ist

plastisdic Raumerzeugung, Pcnphcnc und Letztes dis Annahem an uber

kommcnc Gcgenstindlidikeit, die ganzlidi in der frcicn Raumfunktion ge

lockcrt und geordnet ward Rodin gab Bewegung dcs , Modelds' am Gegen

stand derNatur jetzt ist min crweitcrtcr Dynamik ginzlich \crfallcn Von

den lumininstisch taktilischcn Gegensatzen von ,^[oddd und Blockerregung

gdingtc man zum .Simultand" icrsducdencr Raumqualitatcn vondjuami-

sicrter 'Masse zu eingespanntcr Luftform, die Teile ciner Gesamti orstellung

\on Tiefcnbewcgung bildcn

Was bcim Kubismus Sammlung divergent beuegter Elachen bedeutet, uird

hier ahnlicb in zusammcngrcifendem , SimuUand von Masse und Luftfoim

durdi djTiamischc Tiefcnbcwcgung gelcistct Das kubische Abbrechen und

Zcriegen wnrd luer in gcgbcdcrtcs Misscnmtcrvall umgcdcutet die getrennten

Massen werden durcli cinhcitlichcn Schakt verbunden In den optischen

Effckt ward die Luft cingcghedert, vvcJchc die Ticfenbcwegung durch Kontrast

— wobci dis Eirbigc nicht unterschatzt werden soU — tcUt und verstarU

D>'namisdie Tiefcngcgcnsatzc Ibsen den statischen Block, luftige Eonn h6blt

ilm spiclt m ihm Das durch die Sinncswahmchmungcn Bekaimte fiudct

athensch farbigcn Kontrast und wird gelost So entspneht der Gegenstands-

ausschaltung die Blockvcmichtung, plistischcr Lynsmus, der kaum noch

kompakte Medicn verstattet, drcidimcnsionalcr Autismus Durch dis Offnen

des Blocks ward Bcrcicherung um drcidimensionale Innenzeichnung eriMikt,

die inncrc Linienfulirung w olbt kubisch durch , v om Malensclicn stbOt man

ab Innerc Kubik quert die Gcstilt, Gcsaratkbrper und Detail verzahnen

sich dreidimcnsionil, Relicfierung des Blocks wird abgefefmt, die Tiefe Kvd

Luftkorper in gesprengtem Block Luft umgibt nicht mehr, wd kubischer

Teil des Ganzen und mit dem 'Massengefuge vereinheitUcht, vnrd kompo*

sitionelle Kraft Die Linienfuhning wird kubisdi sich kreuzende rorra

zum Spiel verschiedencr Massenqualitaten fugiert Beim Barock war man m
die Schule gegangen, nachdem man den pnmitivcn Block aufgegeben Im

pressionistische Erbschaft wird genutzt Teilung und Lichtform

Nun werden die plastischcn
,
Points centrals' verbunden, wobei man nicht

durch biologische Pormfolge verpfliditet ist, aus verschicdenen plastischen

Kraften schafft man kontrapunktisches "Volumen, die Tastwahmehmungen

werden durch kubische Bewegungsvorstellungen erganzt, mit Hilfe der letz-

teren gelangt man vom Abbild zu selbstandig freier, lynscher Skulptur
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Archipenko gewann solchen Weg, anf dem der suchensche Damon Picassos

leicht voraneilte, um den Nachfolgenden eine oft \en\’UTende Vielfaltigkeit

zu hinterlassen Archipenko folgt virtuos diesem Entdecker, dessen Ver-

wandlungen er flink sein Handwork anpaCt, em Epigone des Aktuellsten,

der, dem Vorbild folgend, selbst ms Akademische nacheilte

Archipenko veisucht sich um 1913 m farbiger Plastik, aus vielen Matenahen
gebildet, die Skulptomalerei (Abb 544, 545, 546) wrd \orbereitet, allerdmgs

Picasso arbeitet solche Dmge, die der Russe 1914—1916 emsig betreibt, bereits

1912 (vgl Abb 276) Archipenko zerlegt wohl den Korper, doch fast angst-

hch bewahrt er emen suBhch geschlossenen Gesamtkontur
, Expenment mit

Vorbehalten In diesem nacheilenden Versucher bleibt immer der Hang zu

sicherer Wirkung, dem eleganten Bibelot Er hebt sinnhch schmeichelndes

Oval, die Frauenstatuetten wolben sich wie Geigen, seme Schreitenden we
Celli Peinhche Gefalhgkeit Solch klassizistischer Kontur \vird durch kein

Expenment verdeckt Trotz allem Kubismus betont man ubhche Frontahtat

Die von Picasso vorbereitete Skulptomalerei beginnt, vielleicht 1st sie auch

durch die Klebearbeiten Braques und Picassos (Abb 275, 302,2, 303,2) beem-

fluflt Man hat die Masse gelost, den Formrest ruckt man flachig zusammen,

die plastischen Elemente ^verden ausKompomert Diese Dmge smd durch

das alte Rehef bedingt Man hatte das Taktilische zugunsten der kubischen

Bewegungsvorstellung begrenzt, von dieser Emschrankung gelangt man zur

Skulptomalerei, die Farbe prazisiert, behutsame Fonnen werden leicht tak-

tiliscb gestutzt Die Grundflache wird nun gebrochen Vom negativen Be-

wegungsraume gelangt man zur Grenze des durch Fasten Wahmehmbaren,
Fiache

igi8 beginnt Picasso semen klassizistiscben Reahsrous Archipenko leistet

ihm auch hierm allzu deuUiche Gefolgschaft Man w^rd akademisch,um modem
zu sem, durch das Medium Picassos wird man Klassizist

Nennen wir neben Archipenko Lipchitz und Laurens Lipchitz schich-

tet plastischer als der elegant zeichnende Archipenko, Laurens weiC semen

Blocken und Reliefs strenge Grazie zu gewahren Beide besitzen, trotz allem

SchulmaBigen, remeren plastischen Ausdruck als der geschmeidige Russe

Laurens (Abb 550, 551) mogen Archaismen spater gereizt haben, die Csaky

allzu deuthch miflbraucht, um geschlossene Blockform zu gewinnen Lipchitz

(Abb 547, 548, 549) 1st Tektoniker Einfach fugt er kubische Schichten, spater

verbmdet er diese durch kubende Streben In der groBen Figur von 1924/5

(Abb 349) veremfacht und stuft er seme Mittel zu bedeutendem Ausdruck

Kraftig tektonische Form \ersucbte Rudolph Belling Er trennte sich

von frontalem Schema und rehefraaBig modelherter Sducht, w onn das Drei-

raumhche abgesch^vacht ward Belling untemimmt, dradimensionale Ge-

bilde frei zu erfmden, wenn Natur ihn anregt oder mit semen Formen zu-

sammentnfft, gerat sie zum AnIaB kubischen Stils, wobei man zu Begmn
mitunter in dekorati%er Vergrobeiung emer Skizze bcfangen bheb Man
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repetiert nicht organisches Wachsen, wahlt die kubisch wirksamen Momente
in denen Bewegung und Formkontraste verbunden sind Belling veimeidet

das Gleicbsetzen von Masse und Raum, er wahlt die plastisch aktiven Krafte

des Motivs, die wirksamen Antnebe dreidimensionalen Tuhlens, sondert die

raumlich entscheidenden Krafte, Bewegung und Gegensatze, Gegenstand

gilt ihm als Bewegungsvorstellung, er anerkemit nicht die Grenzen haptischer

Gebundenheit und verwendet jenen als Teil visueller Erfahning, doch nicht

als gebietende Donunante Kubische Vielfaltigkeit der Form zwingt den

Betrachter, das Werk zu umschreilen. Belling meidet das flachig Umnssene

und arbcitet gem in offen schivingenden Gcbilden Geformte Luft und Licht

masse durchdnngt die gehohite Matenalform, die abgebrochen oder geoffnet

wrd, damit Kontrastform emdnngend verstarke, Gegensatze weeke und drei-

dimensionale Erregung kontrapunktiere Die femfluchtige Gewalt dei Luft

wird m rormgruppen oder umzirkte Korper emgefangen, so daO, statt uber

fliegend emzuhullen, sie als Form mitwirkt und, dem plastischen Gebilde

eingezivungen, schimmert Die Kugel dcs Kopfes wird m Luft und Matenalform

geghedert, und man gewmnt aus solchem Kontrast kubische Ballung zweier

Raummittel BeUing versichert sich dicser Luftform m „Skulptur 1923

(Abb 556) rait dunnem Drahtkontur kubische Raumlmie begrenzt drei

dimensional atmende Kbrper Im „Dreikiang“ (Taf XLll) oder ,
Brunnen

(beides aus dem Jahre 1919} wrd das Kubische wie ein Ball von Formen ge

wirbelt und im Gleichgewicht gehalten Die Dinge werden von Belling als

Ereignisse breiteren Sehens bewertet, die plastisch Anwendbares enthalten oder

venmssen lassen , das Plastische selbst wrd von subjektiven Raumvorstellungen

bestimmt, Gegenstand und eigene Formvorstellung mogen sich treffen, doch

notwendig 1st dies nicht So vcnneidet Belling programmatischen Duahsmus

gegenstandheher und gegenstandsloser Gestaltung Der Gegenstand kann pen-

phensches Sjonptom subjektiver Optik sem, ohne daB deren Herrschaft einge

schrankt wird Man gibt eben vom Gegenstand die plastisch wirksamen Krafte,

soweit sie sub3ektivem Vorstellen cntspcechen, man kbnnte hier und da

sagen eine subjektive Form wird zum Gegenstand individuahsiert, mituntef

mag man den Vergleich allzusehr betonen, und stihsierendes KompromiB

zwischen Darstellung und Autistischem dekort, etwas Pemhehes von Co-

formation droht Im ganzen bildet gegebenes Sujet oder frei erfundene Form

fur Belhng gleichberechtigte Endstationen plastischen Vorstellens Belling

arbeitet wirksame Raumkorper, denen bald eine Architektur entsprechen

raoge, die mehr gewahren sollte als Fassade
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JuJcs Piscin Akt 1914







Hcjtinch

\iucn

Sonnciiblumcn





Marc Chagnll Rabbmer



M-irc Chagill Der betende Jude 1914



Marc Cliagill Peicrtag' 1914



Marc Chagall Bildms ernes Mannes 1914









Marc Clng^all Die Uhr



Marc Chagall Die BaBgeige Radierung



Aristide ^fallloI Hockondes Madclien



Aristide Maillol: Kniendes Weib



Aristide Maillol Stclicnder Jiingling



Anstide Maillol Flora



Anstldc Maillol Weiblldicr Torso











Aristide Mnillol I nu mtt Krtbs



r

Aristide Miillol Sitzendes Madchen Zeiclinung



Herminn Hiller Kniendi



Hermann Haller: Mann. 1920 Ernesto de Fiori; Mann. 19x4





Wilhelm Lehmbruck: Aufsteigender Jiingling. 1913





Constantin Bnncussj Torso



Constantin Brancussi: Dcr goldcne Vogel



Constantin Brancussi Frauenkopf







Ernst Birlacli Schreilender Bauer Zeichnung



Ernst Barlacli; Wustenprediger.

Holz. 1912

Erntit Barlach: Darmhcrzigheit.

Holz. 1917



Ernst Barlach Visjon Holz 191:



z 1913
Ernst Barlach Alte Frau mit Stock Hoi;





Ernst Barlach Fnereiides Madcheii Holz igiy



Ernst Barlach Ekstatiker Holz



Ernst Barlach: Mann ini Slock. Holz



Ernst Barlach Stehendes Weib Holz



Ernst Barlach Bettlerm Holz





Ernst Barlacii: Tanzentles Weib. Hoi:





Alex-inder Archipenko Der Boxkampf Holz 1913



Alexander Archipenko; Statuette. Gips. 1914



McNinder \rc1iipcnko I nuen \ asen 1920



Alexander Archipenko Nackle I nil vorm Spiegel Skulpto Afalerei 19M





Alexander Archipenko: Portratkopf. Skulpto-Malerei



Ticfjues

Linclntz

Stillebcn

Stcinrclicf

loiQ



Jacques Lipchitz: Pierrot. Steinfigur. 19:



Jncques Lipchitz Skulptur aus Stem



Henri Laurens: Frau mit aufgcstutzter Hand



Henn Laurens FrauenbUdnis 1922





Rudolf Belling Skulptur 1925





HENRI MATISSE
Geb inleCateau (D^p Nord)am3i XII

1869 SchQler Gustave Moreaus lebt un

Sommer in Clamart bei Pans im Winter
m Nizza

177 Selbstbildnis 1907 Kopenhagen

Slg Tetzen Lund
178 Die Toilette 1907

179 Akt Kohlezeichnung 1909 Berlin

Slg Prof Dr Glaser

180 Das Gluck des Lebens 190S Ko-

penhagen Slg Tetzen Lund
x8x Der Tanz 1910 Moskau fruher

Slg Stschukin

282 Die Kapuzmerkresse 29:0 Bres

lau Slg Prof Oskar Moll

Tafel I Das Fcnster in Tanger 191X

183 Die Goldfische 19T4 Pans fruher

Slg Halvor^en

184 DerEfeuziveig 1913 Moskau fruher

Slg Stschukin

185 Stilleben Pans Slg PaulGuillaame

186 DieSchiNestem X91C Philadelphia

Barnes Foundation

187 Die Schwestcrn 1916 Kopenhagen
Slg Tetzen Lund

188 Inteneur 1917 Pans GaleneBem
heim jeune

Lan&sdna^ 1917 "Bai

nes Foundation

190 La Toque de Gouro 2918 Pans,
Galene Bemheim jeune

J91 Liegende Frau igzo Frankfurt

a M Zinglers Kabmett
192 Odaltske ig-'i

Tafel II SchUfende 1920 Pans Ga
Icne Bcmheim jeune

193 Im Garten 1921 Pans Galene

Bemheim jeune

194 Akt Kohlezeichnung ig-’3

195 Frauenbildnis Kohlezeichnung 1922

196 Sitzendes Madchen Bronze Dhssel

dorf Slg riechtheim

197 Der Sklave Bronze Breslau Slg

Oskar Moll

198 Landscbaft Federzeichnung Dils

seldorf Slg Flechtheim

Die Vorlagen stammcn zuraeist von der

Galene Bemheim jeune Pans

ANDRE DERAIN
Geb in Chatou (D^p Seine-et Oise) am
27 VI 1880 lebt in Pans

199 Die Badenden 1908 Pans Galene

Simon
200 Das Dambrett 1914 Elberfeld

Slg Carl ICraJI jun

Tafel III Bhck aus dem Fenster Aqua
rell Entwurf zu einem GemiUde der

Moskauer fruheren Slg Stschukin

Dusscldorf Slg Flechtheim

202 iSitzende 2914 Moskau fruher Slg

Stschukin

201 2 Chevalier X 2914 Moskau fruher

Slg Stscbukm
202 Der S'lmstag 19x4 Moskau fraher

Slg Stschukin

203 Das Abendmahl 2914 Pans Slg

Paul Guillaume

204 Bildnis New York Slg Quinn

205 Sdi’tffittrfidTns Vj\'b Yans SAg Craard

206 Bildms der Frau Guillaume 1919
Pans Slg Paul Guillaume

207 Bildnis des Malers Moise Ktslmg

ig-*© Wien Pmatbesitz
208 Halbakt igig

209 Aktstudie Zcichnung Berlm Slg

Paul V Mendelssohn Bartholdj

210 Weibbcher Akt Zeichnung Frank
furt a M Slg Gustav Kahnweiler

2X1 Landschaflsstudie Aquarell Frank
furt a M Slg Dr Hohenemser

212 Bet Rom, 1919
2x3 Waldrand bci Rom 1919 Prig,

Slg Dr Palkowskv



214 lijrche m Sanary 1920

215 Landschaft Guasche Trankfurt

a M Slg Gustav Kafanweiler

216 Der Tisch 1922 Berlin Galene

Flecbtheim

217 Kauemde Figur 1907 Pans Ga
lerie Simon

218, 1 Kopf Kupfer
218 2 Kopf Kupfer

Die Vorlagen stammen von den Galenen
Simon Pans Paul Guillaume Parvsund
Alfred Flechtbeim Berlin mit deren

Genehmigung die Wiedergabe erfolgt

MAURICE DE VLAMINCK
Geb in Pans am 4 IV 18/6 lebt bei

Vemeuil ^Bep Eure et Loir)

219 I Portrat eines Herrn 1925 Pans,

Galene Simon

219 2 Selbstbildnis 1912 Boulogne

Slg Henry Kahnweiler

220 Stilleben Berlin fruberSlg Benano
221 Landschaft bei Rueil Frankfurt

a M Slg Gustav Kahnweiler

222 Cassis Philadelphia Barnes Foun
dation

223 Vorort Dusseldocf Slg Dorrenberg

Vorlagen von den Galenen Simon Pans
imd Alfred Flecbtheim Berlin mit deren

Genehmigung die Wiedergabe erfolgt

AMEDEO MODIGLIANI
Geb in Livomo am 12 VII 1884 gest

m Pans am 25 I 1920

224 r 'Madcbieubildnis

224 2 M&dchenbildnis Pans Slg Paul

Guillaume

Tafel IV Liegender weibhcher Akt

225 Skulptur Holz Pans Slg Paul

Guillaume

226 Halbakt

227 Akt Pans Slg M L Zamaron

228 Junges MSdchen
229 Die htibsche Wirtschaftcrin Pans

Slg Paul Guillaume

MOISE KISLING
Geb m Krakau am 22 I iSgt lebt seit

1910 in Pans

230 Liegender Akt
Tafel V Liegender Akt 1925
231 Landschaft bei Bandol 1920 PaxL

Slg Brooks

232 Der Spaziergang 1931 Pans Slg

Louis Vauxcelles

233 Stiileben 1921 Cagnes Slg Emile

Lejeune

HENRI JULIEN ROUSSEAU
Geb in I-aval (D^p Mayenne) im Jahre

1844 gest in Pans am i IX 1910

234 Selbstbildnis mit I-ampe Pans Slg

Robert Delaunay Photo von Paul

Cassirer

235 Julia Rousseau die erste Frau des

Kunstters iSgo Drove Slg Suer

mondt Photo von Paul Cassirer

236 MaJakoff 1890 Neuyork Slg N\e

ber fruher Pans Slg Uhde Photo

von Paul Cassirer

237 BUck auf Gentilly Pans Slg Charles

Guenn Photo von Paul Cassirer

238 Die Hochzeit 1904 Pans Slg

Jastrebzoff

339 Der Dichter Apolhnaire und die

Muse 1908 Berlin Slg Paul voti

Mendelssohn Bartholdy

340 Landschaft 1906 Pans fnihctSIg

XRide

341 DieLowenmahlzeit 1904 Leu>otk

Bourgeois Galleries Photo von Paul

Cassirer

242 DerSchlangenbeschwdrer 1907 Pa

ns Louvre (seit 1925)

243 Urwaldstimmung 1909 Pans Slg

Robert Dclaunav

244 Selbstbildnis Prag Modeme Ga

lene

Die Wiedergabe erfolgt mit Genehmigung

der Soci4t6 du Droit d Auteur aux Ar

tistes Galene (Flechtheim)

GEORGES ROUAULT
Geb in Pans am 27 \ T871 Schuler

Giistave Moreaus als Direktor des Mo

reao Museums lebt in Pans

245 Portrat 1911

246 Zirkus 1906 Pans Galene Georges

Bcmheim



Die klcinc Oljmpla Dans Slg

Cnstavc Coquiot

2^8 Dct gckrcurigte Chmtus IHns SJg

\ olhrd

7 \i) Dcr gckrtuzJgtc Clinstius Studic

I’lris Slg \ollard

250 Du Aufcrstchung Pans Slg \ollanl

251 7trl usmadclicn Pam OalcncGfor
gi*^ Bcmhcim

252 Dlt \enirtulte Dflsscldorf Sig

ricchtheim

Djc %orfigt.n slammfn eon dcr Galene

\ olhrd Parn

JIAURICC UTRILLO
Gcb inPiniatn25 \Il Sohndcr
M ilcnn btizanne \ aladon I-cbt in Pans

253 StraOc 1914 Pans Slg Paul Guil

laumc

23} Dcr Aquadufet IJcrlin Pneatbcsit*

255.1 Mouim de la Galcltt Montmaftre

Pans SIg M L Zamaron

•‘55.2 KaUiedrate eon Ihjonnc
Ihm SIg Gustae-c Coquiot

256, X Saint Aignan m Clnrlrca Pam
S!g Paul Guillaunic

256. 2 StraOc m Sannois Hamburg Pn
eatbcsitr

Tafcl N 1 Die Kathedralc Notre Dame
in Pan-* Pam Galene Ibng & Co

257 I AJontmarlrc 1914 Pane SIg

M L Zamaron

257 2 Ktrcbc eon \illicrs Ic Pci Pans
SIg M /nmaron

258 t Das (uburtslnus Napoleons m
\jaccio 1012 IWlin SIg H e

\V

238 2 Place d Arnics In Oinn 29x2

Itcrhn SIg II e Wedderkop
250 Dir CroOe StntJc m Motitrougc bci

Pins 1914 IMm SIg M L Za
maron

1(10 Die Mllhle e-onSannow 1018 DOsscI

dorf SIg ricchthctm

261 \orstadt 1924 Ihn* SIg Pnil
Gmlhumc

PABI O Rin/. PICASSO
(icb m Malaga (^panien) am 24 \ ifiSi

stiidiertc in Ihfcctona tind pim IcLt

n Pint,

262 Die Absinthtnnkenn 1903 Holz

dori bci Weimar SIg Krebs

263 Praucnbildnis 1903 IJcrlm Prteat

bcsitz

264 Die Harlckine JQ03 Pbihdclphu,

Dimes Foundation

TafelMI Die Dliglcnn 1903 Dcrlin,

SIg Adler

265 Pierrot 1906 Deiitschcr I'neat

bcsilz

266 7iectAkte 1907/08 Moskau trtJhcr

Stg Stsdiukin

267 Frau mit Dimcn 19ck» Dlissrldorf,

Slg ncchthcim
2<'S Bildnts emer Frau 1909 1 ugano

Slg Reiter

260 FraumitLaute 1910 Parts fraber

Slg Uhde
270 Dronzekopf 1909 Lugano SIg

iteber

271 SUllcbcn 1912 Dcrlin Galcric

ricchtheim

272 Dcr blauc Laden 1912 IVrlin,

Galene ncchtlicim

273 J>er Dicbtcr 1912 Parts frtlhcr

Slg Uhde
274 Die Arlesienn 19*3 Dlisscldorf,

SIg riechtheim

275 Dcr Student Ol uml Papier 1014

Piras Galene Simon

276 Dxs Absinihglas Dtmalte Dronre

1914 Pam Galene Simon

377 Das Absmthglas 1914 Lugano
Slg Hclier

278 Dildnis der 1 rau dcs Ktinstlers (un

vollcndet) 1917/18 Ihns bciPiCasso

2"9 Ilarlekm mit Citarrr i9rK lu
gano SIg Rctier

zBo Harlckm mit Citarrc 191B Lu
gano Slg Rclxr

TafcIMII Harlekin Aquarril I ugino
Slg Rebcr

281 Stugende DVntiftzcichniing 1919
Pam Slg Ihul Rosenberg

382 Der TjvJj aul drm Ualkoii 1019
Lugano Slg Rel>er

283 Der Tisch \or dem lUlkon 1919
Lugano Slg Rcl*r

284 Lan l«chaft 1019 Pa-n Calrne
Paul Roicnlicrg

285 Stfll-ben toi9 Pam Calenr Paw!
Rosenberg



286 Gitarre 1920 Lugano Slg Rebcr

287, j Bildms Stmsuisky Zeichnung

1920 Pans bei Picasso

287, 2 Bildnis Erie Satie Zeichnung

1920 Pans bev Picasso

288 Frauen 1920/21 Lugano Slg Re
ber

289 Frau FuCe abtrocknend 1920
Pans Galene Paul Rosenberg

290 Stilleben Federzeichnung 1920
Pans Galene Paul Rosenberg

291 Stilleben 1924 Pans Galene Paul

Eosenberg

292, 1 Stilleben 1923 Pans Galene
Paul Rosenberg

292 2 Stilleben 1924 Pans Galene
Paul Rosenberg

293 Kameval Lugano Slg Rebcr

294 Szenenbdder zu Enc Saties Ballett

Mercure

Vorlagen von den Galenen Simon Pans
Paul Rosenberg Pans und Al/red Hecht
helm Berlm mit deten Genehmigung
die Wiedergabe erfolgt

GEORGES BRAQUE
Geb m Argenteuil (D<lp Seme et Oise)

im Jahre 1881 lebt m Pans

295 Olbaum 1907 Essen Folkivaog

Museum
296 riasche und Krug 1907 Pans

fruher Slg Uhde
297 Der Viadukt von I Estaque 1908

Dusseldorf Slg Flechtheim

298 Der Hafen 1909 Dilsseldorf Slg

Flcchtheirn

299 Bildnis 1911 Pans friiher Slg

Ubde
300 I Frauentorso 1910 Pans fruher

Slg Ubde
300 2 Fruchtschale und Karten 1913

Pans frtiher Slg Uhde
301 1 Violine igii Pans Galene Si

mon
301 2 Fruchtschale und Glas 1913

Pans Galene Sunon

302 1 Violme und Glas 1913 Pans

Galene Simon

302

2 Mandoline und Flasche Gekleb-

tes Papier 1914 Pans Galene Si

mon

303
I Violine und Glas 1914 Pans
Galene Simon

303 2 Violine Geklebtes Papier 1914

Pans Galene Simon

304 Gitaire und Rumflasche 1918 Lu
gano Slg Reber

305 I Tisch 1918 Lugano Slg Reber

305 2 Glas und Karte 1918 Dussel

dorf Slg Flechtheim

306 I Die Braontwemflaschc 1919 Lu
gano Slg Reber

306 2 und 3 Frauenakt Skulptur 1919

Pans Galene Simon

307 I Stilleben 1921 Ktefeld Slg

Lange

307,2 Stilleben 1921 Berlin Slg Hans

Simon

307

3 Stilleben 1921 Krefeld Slg

Lange

30S Violine und Pfeife 1921 Frank

furt a M Galene Kahmveiler

309 Der Ramin 1922 Prag Modeme
Galerte

310 Der Kamio 1922 Lugano Slg

Reber
Tafel IX Stilleben Aquarell 1921

Pans Galene Paul Rosenberg

311 Stilleben 1924 Pans Galene Paul

Rosenberg

312 Fruchtkorbtragenn 1922 Lugano

Slg Reber

313 rnichtkorbtragenn 1924 Lugano

Slg Reber

314 Frauenkopf 1924 Pans Galene

Paul Rosenberg

315 Halbakt 1924 Pans Galene Paul

Rosenberg

316 Stilleben 1924 Lugano Slg Reber

317 Blumen 1924 Pans Slg Paul

Rosenberg

Vorlagen von den Galenen Simon Paris

Paul Rosenberg Pans und Allred Fledit

heim Berlin mit deren Genehmigung

die Wiedergabe erfolgt

FERNAND LEGER
Geb in Argentan im Februar 1881 be

suchte 1902—1905 die Ecole des Beaux

Arts in Pans lebt in Pans

318 Die Dame m Blau 1912 DiisscI

dorf Slg Flechtheim



319 Dcr Rauchcr 1917 Hannover SIg

V Garvens

320 Kartenspicl 1917 Pans Galene

Simon

321 Dcr Dampfer 1918 Pans Galcne

Simon

322 D e Scheibcn (Fragment ) 1919

Pans Slg dc Mard
Tafel X Aquarcll 1920 Pans Galene

Simon
3-’3 Das Pnihstack (hnkc Halfte) 1921

Pans Slg Ldonce Rosenberg

324 Die Stadt. 1920

325 I Stilleben I9'*2 Pans Galene

Simon

325 2 Zwci Frauen 1922 Pans Ga
lenc Simon

326 Drci Frauen 1922 Frankfurt a M
Galene Kahnweiler

327 I Pfcifen und Buchstaben 1924

Lugano Slg Rebcr

327 2 Dcr Zirkel 1924 Pins Galene

Simon

328 Stilleben Getonte Zeichnung 1924

Vorlagen von den Galenen Simon Pans
Ldonce Rownberg Pans und Alfred

Flechtheim Bcrbn mit deren Genehmi
gung die Wicdcrgabc erfolgt

JUAN GRIS
Gcb inMndndam23 HI 1887 lebtscit

1906 m Boulogne bei Pans

3'*9 Bildms Picassos 1911 Dilsseldorf

Slg FIcchtbeim

330 I Landschoft ba Baralona T911

Dilsseldorf S*g FIcchtbeim

FIcchtbeim

Tafel XI Stilleben Zcicbnung Berlin

Galene FIcchtbeim

331 Stilleben 1913 Dflsseldorf Slg

ricchtiieim

332 Die Zitrone 1922 Lugano Slg

Rebcr
Taicl XII Stilleben Aquarcll 1922

333 X Stillelien xo'*'’ Lugano Slg

Rebcr

333 2 Obstschale X9''2 Lugano Slg

Reber

334 Die Nonne 1922 Pans Pnvat
beaiu

335 Die bciden Pierrots 1922 Lugano
Slg Reber

336 Der Pierrot 1924 K6ln \VaIlraf

Richartz Museum
Tafel XlII Damenbildms lathograpbie

337t t Stilleben

Rebcr
1925 Lugano Slg

337 2 Stilleben

Reber

I9'*5 Lugano Slg

Vorlagen \ on den Galenen Simon Pans
und Alfred Flechtheim Berlin mit deren

Genchmigung die ^VIcde^gabc erfolgt

CHARLES EDOUARD
JEANNERET

Gcb m la Chaux de Fond (^chiveiz) im
Jahre X887 Als Architekt unter dem
Namcn Le Corbus er bekannt Maler «cit

1918 gibt ztisammen mit Orenfant die

Zeitschnft L Esprit Nouveau heraus

Lebt in Pans

338 Stilleben 1322

AMtDEE OZENFANT
Geb in St Quentin (Ddp Aisne) im

Apnl 18S6 Lebt m Pans

339 1 Stilleben 1922 Pans Slg Ldonce

Rosenberg

339 2 Stilleben 19" 1/22

MARIL LAURENCIN
Ceb in Pans im Jahre x88S Schulcnn

dcr Acaddmie Humbert lebte m Autcuil

Spamen DQ«seldorf dann in Pans

340 Dame auf dem Balkon 2922 Phila

delphia Bames Foundation

341 Die Frcundinnen 1917 Hamburg
Slg Mui Iji<Mi Tlftxasaw-g

\orlagen a on der Galcne Mfred Flecht

bcim Berlin mit deren Genehmignng
die Miedcrgabe erfolgt

ROBERT DELALNAl
Ceb inPansamxa \ 1885 woliatiapans,
34'» Der FifTelturm iprr

Tafel XI\ Saint Sd%tnti. 1909 Han
no%cr Slg \ Caxvcns

343 Lc Manfge fel'Xtnqu" I9'‘‘

UMBERTO BOCCIOM
Gcfallen im Wdtkn*g» 1916

344 DxsLacfcca Fruh-rEr'a-f S’g HeS



GINO SEVERINI
Geb in Cortona (Toscana) am 7 IV 1883

studierte m Rom und Pans lebt inPam
345 Pan Pan im Monico 1912

346 Der musizierende Pierrot 1922

Pans Slg L6once Rosenberg

347 Stilleben mit Fruchtschale 1920
Pans Slg L4once Rosenberg

CARLO DALilAZZO CARRA
Lebt in Matland

348 Das Gesprdch 1922

Tafel XV Das Begrabnis des Anarcbisten

Galli 1911

349 StiUeben 1914

GIORGIO DI CHIRICO
Geb m Volo (Griecbenland) von itabeni

schen Ellem im Jahre 1888 Autodidakt

Arbeitete in Rom und Pans lebt in Pans

350 I Die gedngstjgten llusen

350 2 Der groDe Metapbysiker

351 Der verlorene Sohn 1919

352 Doppelportrdt 1919

EMIL NOLDE
Geb in Buhrkall bei Tondern am 7 VIII

1867 bildete sich zunuchst m Flensburg

und St Gallen dann in Muncben Pans
Kopenhagen und Berlin Wohnt m Berbn

Tafel XVI Amaryllis uod Alpenveilchen

Aquarell 1917

353 Holzfigur 1914

354 Pfmgsten 1909 Heidelberg Slg Felir

355 Die klugen und torichten Jung
frauen igio Essen Follnvang

Museum
356 Mana aegyptiaca (Mittelbild) 1912

Wiesbaden Slg Kirchhoff

357 Grablegung 1915

358 Das Meer VI 19x5 Hamburg Slg

Rauert

359 Vor Abend igrfi Mannheim Kunst
halle

360 Slowenen igii

Tafel XVII Konig Salomo und seme

Frauen Radierung

361 Bruder uml Schwester 1918

362 Kunstlennnen 1918

363 Masken 1920 Berlin Slg M KniB

364 Verlorenes Paradies 192:

365 Seltsame WcU 1923

564

ERICH HECKEL
Geb in Dobeln in Sachsen am 31 MI
1883 studierte in Dresden erst Aichi

tektur seit 1907 widmet er sich gaaz der

MaJerei wohnt in Berlin seit igii

366 Liegende igog

367 Madchen mit der Laute igi-*

368 Schminkszene 1912

369 Zwei Manner am Tisch (Bruder Kara

masow) 1912

370 Holzfigur 1912

Tafel XVIII Frauenl opf Radierung

371 Clown und Puppe 1912

372 Sitzender Alann 1913

373 Roquairol 1917

374 Fordelandschaft 1921

Tafel XIX Der Rhem bei Sackingen

Kreidezeichnung 1921

OTTO MULLER
Geb m Liebau in Schlcsien am 16 X
1874 studierte in Dresden 1896—98

ar^itete zehn Jahre im Riesengebirge

und kam 1908 nach Berlin lehrt jetzt

ui Breslau

375 Die Madchen Potsdam GalerieFerd

Moller

376 Badende Frauen Dusseldorf Slg

Dr Walter Cohen

Tafel XX Akt im Gninen AquarelL

Potsdam Galene Ferd Moller

Voriagen von der Galerie Ferdinand

Moller Potsdam mit derenGenehniigung

die Wiedergabe erfolgt

HERMANN MAX PECHSTEIN
Geb in Zwickau m Sachsen am 31 XII

1881 studierte an der Kunstgewerbe

scbule und Akademie in Dresden wohnt

seit 1908 in Berlin ist Mitglied der Aka

demie der Kunste Berlin

377 Der Sohn des Kunstkrs 19^7

378 Madonna. Glasfenster (Detail) im

TreppenhausderKunstbandlungFntz

Gurlitt Berlin

379 StiUeben 1917

380 Kartenspieler

381 Fischerboote

382 Reebtes Seitenstiick des Palau Tn

ptychons 1917 Erfurt Slg Hess



(Ab3 dcr Peclutem Monographic \on

Max Osborn Berlin )

383 Dcr Mond Holzplastik igiQ

KARL SCHMIDT ROTlLUrr
Gcb in Bottluff in Sichsen am 1 XII
1884 studicrte 1905/06 m Dresden

SNohnt in Berlin

384 Landscliaft mit Baum 1913 l!am
burg Slg I riti Dr L Hopf

Tafcl X\I Gtlxirdc Radicrune,

385 Roler Kopf Holzsl ulptur 1918

Hamburg Slg rraulem Dr R Scha
|

pire

386 Em^bildnis 1919 Berlin Slg Dr
[M Valcntiner
[

387 Sclbstbildnis Holzschniit 1919

388 Sommer am Mcer 1919 Essen

SUdt Kunstmuscum
Tafel \XII \us/abrtnderischef Xqua

rcll 10 2

389 rramn im Grdncn 1919 Krcfetd

Slg H I-ange

390 ScIbstbildnLs 1920 Berlin Slg Dr
M Valenlincr

3)1 Gcsprach aom Tod j9-’o Berlin I

Slg M KmO
392 Aufgehtndcr Mood iq’o Berlin

Slg Prof G Kolbc

393 Mldchen 19 0

LYOKHL FEIMNGER
Gcb in \cvr \ork am 17 Ml 1871 stu

dierte in Hamburg (Gcwerbcschulc) und
in Berlin ist am Staatlichcn Bauhaus in

Weimar (jetzt Dessau) tltig

391 BrOcke I 1913

395 Bnickc III 1917 .

396 Nicilcrgrunstedt M 1914
|

Tafel Will An der Buclit AfioarcJl

397 SlraOc in Klein KromMorf 19x7/18 t

Prankfurt a M Slg Hatr^ loold »

39S Jesinttn III 1015
j

390

Hawser I

400 Ikidendc am Strand II 1916—18
Frankfurt a M Slg Harrj Foult!

Tafel X\I\ Mellingm \T Kohlezeich

nung 1917
401 Han«anolte Holrschnitl 10 »

CARI HOI I R
Gcb in Karlsruhe am il \ 1^78 stu

dierte in Karlsruhe untcr Kalckrcuth un 1

Thoma ging 1903 nach Rom 190S nach

Pans 1914 nach Indien wohnt und Ichrt

scit 19 o m Berlin

40^ Secfihrcrs Heimkehr to'"'' Wies-

baden Slg Strccker

403 LotsTSchtcr 19.3 Frankfurt a M
Slg Harrj I ould

40} Kametal Lithographic 19 3

405 Pierrot 19 4 Winterthur big Run
hart

\orIigtn son der Galcrie \lfrcd Flecht

heini Berlin mit deren Ginchmjj,utig

die W 1C fergabe crfolgt

PAULA MODERSOHN-BECKER
Gcb in Dresden am 8 II 1876 gest in

Worpsvvcde am 21 XI 1907 Schule in

ion rntz Mickensen in WorpsnTde
Gattin son Otto Modersohn war m
Berlin Pans und Worps«ede tltig

406 Bildnts Rainer Mana Rilke Worps
ttcde Slg Hoctger

407 Kinderakt mil Goldfiscbglis Han
no\ cr Slg \ Gan cn*

40S Drei Frauen 1907 Zandioort Slg

\ d Hc>dt

TaUlWN LiegcnderAkt 1905 K6ln

Slg Ottenheimer

409 Sclb^tbildnn nut dem KamiUtn
zweig 1907 Fssen Folknang Mu
scum

410 StiJJcbcn mit Birncn Worpsncfle

Slg Hottgir

411 SUllebcn mit Mattglaslwchcr Zand
aoort Slg \ d Hcjdt

FRANZ MARC
Gcb m MQnchen am 8 11 iRSo f,i.fillcn

in» WilJkncg (Irankrcub) am 4 Ilf

iqi6 SchQlcr der Mflnchcncr \kadcmie
war tatig m Munch»Ti Smdtlsdo'f und
Uird (Obcil«\Tri

)

|i. Badendc Frauen Dusscldorf Slldt

Kunstmuscum

413 Dcr Man Inll 1900

414 Dcr Stier 191J Ik-rJin Slg Ik-m
hard Koehler Mit Gcrcl migung des
lk*s:trer<



415 Huod Fuchs und Katze

416 DerTunnderblauenPferde Berim
Nationalgalene

Tafel XXVI Der Traumfelsen Post

karte an Frau Else Lasker Schdler

Berim Nationalgalene

417 Pferde Farbenholzscbnitt ans dem
Blauen Reiter 1912

418 Die Fuchse Hamburg SIg Max
Leon Flemming

atjgt:st mcKE
Geb m Meschede im Saueriande am 3 I

1887 gefallen im Weltkneg bei Perthes

les-Hutlus am 26 IX J914 S<diuler von
Lovts Connth {1907) Studienreisen nach
Itahen Pans Tunis (mit lUee 1914)

Lebte in Munchen und Bonn

419 Tegemsee 1910 Bochum SIg Karl

Groppel

420 Zoologiscber Garten Tnptychon
Bochum SIg Karl Groppel

421 Papagei

422 KmderamWasser 1914 Privatbesitz

423 Rotes Haus un Park 1914 Berim
SIg Frau Erdmann Macke

424 Pame vor Schaufenster

Tafel XXVII Tunesische Landscbaft

(St Germam bei Tunis) Aquarell

1914 Berim SIg Frau Erdmann
Macke

WASSILIJ KANDINSKY
Geb in Moskau am 5 X 1866 studierte

m MUnchen unter Stuck lehrt am Staat

lichen Bauhaus m \\ eimar (jetzt Dessau)

425 Wmter Nr i 1909 Dessau bei

Frau Prof Kandinsky

426 Im Grau 1919 Dessau bex Frau

Prof Kandinsky

427 Auf WeiB 19-0 Leningrad Mu
seum der malenschen Kultur

428 Rot mit Schwarz 1920 Taschkent

(Turkestan) 'Museum
Tafel XXVIII Aquarell Kr 42 1922

429 WeiOes Zentrum 1921

430 Bunter Kreis 1921

PAUL KLEE
Geb bei Bern am 18 XII 1S79 studierte

in Mlinchen (xSgS— 1901) tnacht mit

Haller erne Italienreise geht 1912 nach
Pans 1914 out Macke nach Tunis lehrt

am Staatlichen Bauhaus m Weimar (jetzt

Dessau)

431 Aolsharfe Aquarell 1922

432 Die Federpflanze igig DusseUorf
SIg Flechtheim

433 Rotes Villenquartier 1920 Dasscl

dorf SIg Flechtheim

434 Rausch Aquarell 19^3

Tafel XXIX Die Schnecke Aquarell

1923

435 ARA Kuhlung in einem Garten der

heiBen Zone Aquarell 1024

436 Die Etlindenn de^ Nestes Aquarell

1025

437 Bildnis Mr A L Aquarell 1925

438 Waldkolonie Zeichnung 1925

WILLY BAUMEISTER
Geb ID Stuttgart am 22 I 1889 stu

dierte m seiner Vaterstadt bei Adolf

HoUel lebt 10 Stuttgart

439 Darstellung des Apollo (Zweito

Fassung) 1921 Berlin Kunsthand

Jung K u E Twardy

Wiedergabe mit Genehm gung der Kuast

handlung K u E Twardy Berlin

OSCAR KOKOSCHKA
Geb m Pochlam an der Donau am 1 X
1886 war Schuler der Wiener Kunst

gewerbeschulc lehrte spiter m Dresden

an der Akademie wobnt m W en

440 Trancespieler 1906 Breslau Schle

«4L»chesMuseumdeibildendenKiinste

44Z Herrenbildnis

442 BildmsDr Schwarzwald 1908 Frank

furtaM StadcIschesKunstinstitut

433 Bildnis Dr Schuarzwald 1916 Krc-

fold Privatbesitz

4J4 Landscbaft 190S K6ln Privat

bcsitz

445 Ncapel im Sturm 2913

HammelstiUeben 190S Wjen Ostcr

reichische Staatsgalene

447 Mans. Hcirosuchunp IQM V'lcn

SIg Mayer

448 Adam vmd Eva.
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449 AUegone 1915 Fruher Hanaover
SIg ^ Garvens

450 Bildnis der Fflrstm Mechthild I.)ch

novrsky 1915 Berhn Slg Furstm
Lichnowskv

451 Susanna 1915 Berlin GaleneHngo
Peris

452 Der irrende Ritter 1915 "Wien

Slg Dr O Reichel

453 Die Answanderer 1916/17 Berlin

Prrvatbesitz

454 Stockholmer Hafen 1917 Berlm
fruher Slg Benano

455 Heidenpaar 191S Dresden Stadb
sche Galene

456 Mann nnd Frau

Tafel XXX Selbstbildnis 1917 Zand
voort Slg V d Heydt

457 Der Sommer ig-*-* ICrefeld Pn
\ atbe«it*

458 Saul und David 19'’!

4a9 Lot iind die Tochter

460 Dei Hafen von Marseille ig'*4 Ber

Im Pnvatbesit2

461 Die BotS'' von Bordeaux 1924
Berlm Kationalgalene

462 Lithograpbie aus der Bach Hantate

O Ewigkcit o Dormenrort 1916

TafelXXXI Herrenbildois Aquarell 1922

Berlin Slg Dr Viktor Wallerstem.

463 EddntsDr F V Lithographie 1917

Vorlagen von der Kunsthandlong Paul

Cassirer Berlin imt deren Genehmigung
die Wiedergabe erfolgt

GEORGE GROSZ

m Dresden Berlm und Pans W ohnt m
Berhn

464 John Heartfield der kleme Frauen
morder 1916 Berhn Mahk\erlag

465 Deutschland em 'Winterni&rchen

1918 Hanncrvcr Slg v Garvens

466 Kommerzienrats Tochterlem Zeich

nnng 191S

467 Arbeiten and mcht ^'dzweifeln

Zeichnung 1919

468 SelbstportrSt (fur Charhe Chaplml
Zeichnung 1919

469 Kaschemme Lithographic 1920
470 Famil enbild Zeichnung 1919

471 Si-haferstnnde Zeichnung 1921

472 Der Mensch 1st gut Lithographie

1920

473 FnednchstraBe ru Berlm Litho

graphie 19'’!

474 Kra^t und Anmut Aquarell 1922

47s Bnllantenschieber Aquarell Klebe

bQd
476 Sonntag Aquarellierte Zeichnung

Berhn Pnvatbesitz

477 Bildius des Dichters Max Herrmann
NeiJle ig-’S Mannheim Knnsthalle

Photo Schmalhansen

Mit Genehmigung des Malik Verlags imd
der Galene Alfred Flechtheim Berlm

MAX BECKMANN
Geb in Leipzig am 12 II 1884 studierte

in Weimar Pans und Florenz wohnt m
Hermsdorf bei Berlm

478 Die Xacht 1918/19 Berlm Slg

Grunbaum

479 Fastnacht ig’^o Berlm Graphi

sches Iiabmett I B Nenmann
480 Fran B 1920 Berlm Graphisches

Kabinett I B Xeumann
481 StiUeben 1921 Berlm Graphisches

Kabmett I B Nenmann
482 Parklandschaft 19 i Frankfurt

a hi Stadelsches Kunstuistitut

483 Die Bmcke i9-»2 Berlm Graphi

sches Kabmett I B Neumann

Vorlagen \on der Galene Neumann &.

Nierendorf Berlm mit deren Genehmi
gung die M ledergabe erfolgt

OTTO DIX
Geb m Gera am 2 XII 1891 studierte

m Dresden be Richard Aluher wohnte
m Dusseldorf jetzt m Berlm

484 DieEltemdesKunstlers 1921 Koln
Wallraf Richartz Museum

Tafel XXXII Dimen 1922 Berlm
Slg Eugen Sachs

48^ BiJdais i9-»3 Dresden Slg Dr
Rosberg

486 ICmderbildms 1924

Vorlagen von der Galene Neumann &.

Nierendorf Berlm mit deren Genehmi
gang die Wiedergabe erfolgt



JULES PASCIN

Geb in Widdin (Bulganen) im Jahre
1886 studierte in Wien uod seit 1906
in Pans ging 1914 nach Amenka lebt

jetzt in Pans

487 Negerlem mit Feldblumen Fhila

delphia Bames Foundation

488 Akt mit Fnichtstdleben Pbdadel
phia Barnes Foundation

4S9 Rubendes Madchen Philadelphia

Barnes Foundation

490 Venus und Amor Philadelphia

Bames Foundation

491 Akt 1914 Philadelphia Bames
Foundation

492 Madchen am Tisch 1923 Bremen
Kunsthalle

Tafel XXXIII Szene aus Habana
Aquarell 1919 Dusseldorf SIg

Flechtheim

493 Der verlorene Sohn 1922 Berlin

Galene Flechtheim

Vorlagen von den Galenen Paul Guil

laume Pans und Alfred Flechtheim

Berlin mit deren Genehnugung die

Wiedergabe erfolgt

HEINRICH NAUEN
Geb inKrefeldami VI j88o lehrt jetzt

in Busseldorl

494 Sonnenblumen 1924 Portmund
Museum

Vorlage von der Galene Alfred Flecht

biiim. HerliQ. mih deiKc* GennhmigTOjg

die Wiedergabe erfolgt

RUDOLF LEVY
Geb in Stettin 22 V 1875 Jugend in

Panzig studierte in Muncben und Pans
lebt in Sanary (SOdfrankreich) und
Pans

495

Die Bucht von Sanary T924 Ham
burg Kunsthalle

Vorlage von der Galene Alfred Flecht

heim Berlin mit deren Genehmigung
die Wiedergabe erfolgt

568

HANS PURRMANN
Geb m Speyer am 10 IV 18S0 studierte

m Munchen unter Stuck 1900— 190^ in

Pans unter Matisse rvohnt m Rom und
Berlin

496 Stilleben Berlm Privatbesitz

Vorlage von der Kunsthandlung Paul

Cassirer Berlin mit deren Genehmigung
die Wiedergabe erfolgt

lilARC CHAGALL
Geb in Liosno (Gouv Witebsk) im Jahre

1890 lebte bis 1910 in RuDland von

igro— 1914 in Pans \on da ab wieder

in Liosno ging 1918 uber Berlm nach

Pans wo er jetzt vohnt

497 Rund um den Tisch Hamburg SIg

Max Leon Flemming

498 Rabbmer Krefeld SIg H Lange

499 Per bctcnde Jude 1914 Pans

Galene L^once Rosenberg

500 Feiertag 1914

TafelXXXIV Bildms ernes Mamies 1914

501 Feiertag Aquarell 1915 Berlin

SIg Herwarth Walden
50'» Ober Witebsk 1916

503 Uber Ruflland 1924 Berlm Galen©

Flechtheim

504 DieUhr 1914 Berlin Galene Flecht

hetm

505 Die BaBgeige Radierung Mit Ce

nehmigung von Paul Cassirer, Berlin

ARISTIDE MAILLOL
Geb m Banyuls (D^p Ostpyrenaen) am
% yXi -1%! h\-aiixAt w. 'its fenljs

des Beaux Arts in Pans unter Cabanel

malte und schuf Tapissenen Erst mit

vierzig Jahren wurde er Bildhauer Er

wohnt im. Winter m Banyuls im Sommer

m Marly le Roi bei Paris

506 Hockendes Madchen Berlin Natio-

nalgalerie

507 Kmendes Weib Pusseldorf SIg

Flechtheim

508 Stehender JOnglmg Fssen Folk

wang Museum und Berl n SIg Graf

KeDIer

Tafel XXXV Flora

509 Wcibhcher Torso



510 SUzcndes \\eib (Rtickansicht )

5ti Sitzcndes Weib (Seitcnansicht )

512 Liegendcs Madchcn Bcrbn Natio

nalgalenc

5x3 Licgcndc Fnu Berlin S!g Graf

KeDler

514 Frau nut Krebs Breslau Slg Silber

berg

515 Sitzendes Madchcn Zeichnung Bcr

bn Slg Graf KeDler

\orhgen \on der Galcne Dnict Pans

HERMANN HALLER
Geb in Bern am 24 \II 1880 sludiertc

als Malcr in MUnchen Stuttgart u-andte

stch 1015 in RomzurBildlnuerci nrbcitetc

spater in Pans wohnt in Zilnch

516 Knicnde lo-*2 Berlin National

galcric

517, 1 Mann i9'»o Winterthur Mu
scum Photo nacb dem \bguO

\orlagen ion der Galcric \lfred Flceht

hcjro Berlin nut dcren Gcnchmigung

die Wiedercabe erfolgt

ERNESTO DE EIORI
Ceb m Rom am 12 Nil 18S4 Icbtcbis

2u seincm 24 I.cbensj'ihre in Rom ging

dann ntch London und uber Munchcii

nacb Pans I-cbt scit 19x4 rait Untcr

brechungcn (Zunch) in Berl n

517 •’ Mann 1914 Photo nach dem
AbguO

518 Die Fnglandcnn 1924 Stuttgart

Landesmuseum
TafelN.XXM M Innhche Figur Litho

graphic

519 Kauemde 1923 K51n Wallial

Richartz "Museum und Dresden AI
bertmum Photo nach dem AbguO

Vorligen von der Galcne Alfred Flecht

heim Berlin nut deren Genchmigung
die Wiedergtbe erfolgt

WILHELM LEHMBRUCK
Geb in Duisburg Meiderich am 4 I

1881 gest in Berlin am 23 III 1919
Schiller der Kunstgewerbcschule und
Akademie m Diisseldorf ging dann nach

Pans (X910--X914) Non 1914— 19x7

schuf er m Berlin 19x7/18 in Ziinch

19x9 jn Berlin

5 o Knicnde (Teilstiick) igii Mann
1 eim Kunsthnllc

Tafel ‘NXXVn Knicnde 1911 Mann
hcim Kunsthille

521 Mutter und Kind 19x7/18 Mann
heim Kunsthalle

5'’2 Smnendes lunges Madchen 1913/14

Duisburg Museum
523 AiifsteigendcrJiinghng 1913 DusscI

dorf Kunstmuseum

524 Sinncnde Radierung

Vorlagcn rumeist von Paul Cassirer

Berlin

CONSTANTIN BRANCUSSI
Stammt niis Rumanicn Lebt m Pans

5-»5 Torso New \ork Slg Quinn

52c Der gollcncNogel New Vork Slg

Quinn
Tafcl WWIII Frauenkopf

ERNST BARLACH
Geb in Wcdcl (Holstein) am ^ I 1870

bildetc Sich in Hamburg m Dresden

untcr Dirz und m Pans schneidet seit

i905inHolz Reise nachRuOIand (Char

kow) Seit 1909 wohnt er m Gustrow m
AlcckJcnburg

527 Kindergrab Lithographic

5'’8 Chnstophorus Zeichnung

TafcIXXXlN DreigraueWeiber Litho

graphic

529 Scbreifender Bauer Zeichnung

530 I NViistenprediger Holz igi-*

530 2 Barmherzigkeit Holz 19x7

531 N ision Holz igi'' Berlin National

galenc

532 Alte Frau mit Stock Holz 1913

533 Pmischer Schrecken Holz 19x2

534 Fnerendes Madchcn Holz 1917
Dresden Albertinum

535 Ekstatiker Holz

53G Mann un Stock Holz
TafclXL StehendeBiuenn Holz ig-'i

537 Bettlerin Holz

538 Tanzendes Weib Holz

539 Moses Holz ig^o



Vorlagen von der Kunsthandlung Paul

Cassirer Berlin mit deren Genehmignog
die Wiedergabe erfolgt

ALEXANDER ARCHIPENKO
Geb in Kiew m der Ukraine am 30 V
1887 besuchte 1902— 1905 die Kunst
scbule in I^iew bildete sich 1905—1908
in Moskau 'weiter ging 1908 tiach I^ns
wabiend des Kiieges lebte er in Kuza
kam nach dem Kriege nach Berlin und
bait sich jetzt m Amenka auf

540 Zwei Frauen Gips 1912 Berlm,

Slg Herwarth Walden
Tafel XLI Weiblicher Torso Bronze

1916 Berlin Nationalgalene

541 Der Boxkampf Holz 1913 Flo

renz Slg Magneli

542 Statuette Gips 1914 Berlin fcuher

Slg Falk

543 Frauen Vasen 1920

544 Nackte Frau vorm Spiegel Skulpto

Malerei Holz und Metall 1914

Berim fruher Slg Folk

545 Tanzenn Medrano Skulpto Malerei

Holz Metall und Glas 1914 Flo

renz Slg Magneli

546 Portratkopf Skulpto Malerei Holz

urtd Metall

JACQUES LIPCHITZ
Geb m Druskeniki an der litauisch pol

nischen Grenze am 22 VIII 1891 b©-

suchte die £cole des Beaux Arts und die

Academie Julian m Pans lebt m Bou
logne bei Pans

547 Sttlleben Steinrelief 1919 Pans,

Slg I^nce Rosenberg

548 Pierrot Stemfigur 1918 Pans
Slg Lionce Rosenberg

549 Skitlptur aus Stem 1924/25

HENRI LAURENS
Geb m Pans am 18 II 1885 Auto

didakt lebt m 1 6tang la ViUe bei Pans

550 Frau mit aufgestutzter Hand Pans

Galene Sunon

5oi Frauenbildms 1922 Pans Galene

Simon

Vorlagen \on dec Galene Simon Pans,

mit deren Genehmigung die Wiedergabe

erfolgt

RUDOLPH BELLING
Geb in Berlin am 26 VIII 1886

552 Der Mensch 1918

Tafel XLII Dreiklang Holz 1919 Ber

kn Nationalgalene

533 Erotik 1920 Holz blattvergoldet

und getont Berlin frUker Slg Falk

554 Kopf m Mahagooi 1921 Berlin

Slg Freudenbeig

Tafel XLIII Kopf Farbige Zeichnung

1923

555 Natur igi8 Berlin im Hause der

Kunsthandlung Fntz Gurlitt

556 Skulptur 1923
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