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An die verehrten Abonnenten unserer Kunstzeitschrift richten wir die hofliche 
Bitte, unsere Bestrebungen nach Moglichkeit Tordern und der christlichen Kunst neue 
Freunde zufuhren zu wollen. Mitteilungen von Adressen, an die wir uns wenden konnen, 
nehmen wir stets sehr dankbar entgegen.

Gesellschaft fiir christliche Kunst.

O

Prachtige P r im iz -G e s c h e n k e
aus dem Gebiete der christlichen Kunst tsi©

sowie sin n ige  H o ch z e itsg esch en k e  usw. in reichster Auswahl.

A b b i ld u n g e n  befinden sich im Hauptkatalog Bd. 1/11. Gegen Einsendung von M k .l .  franko.

Gesellschaft ftir christliche Kunst, G.m.b.H, Mtinchen.

Soeben erschien:

Der hl. Antonius
ais FUrbitter
von H ein rich  T o ld .

G rayfire, Imperial . . . .  Preis Mk. 10.— 
BlattgrdDe 96x  69 cm BildgroOe 55‘/«x34 cm

Dasselbe Bild
in arcbitektonischem Originalrahmen

(Altgold)
Gr5Qe 80x53 c m .....................Preis Mk. 30.—

In dem uberaus wurdigen Originalrahmen 
bildet die anmutige Gravure ein reizendes Haus- 
altkrchen und einen sehr wirkungsvollen Wand- 
schmuck.

Gesellschaft ffir christliche Kunst
G. m. b. II.

m C n c h e n .

Flrmum-Seschenke |
empfehlen wir ansere kiinstlerischen Reprodak- 
tionen alter und neuer Meister in besonders

geschmackvollen Rahmen.

BesellseMl fllr emisnieHe K m t, MUrnhen.

SJir

i»

Madonna mit K M
Kohledruck Royal . . . Preis M. 9.—.

BUugrSOe 74,5 X  S7.5 cm. BildgraOe j8 X  cm.

Schntzengel mit Kind
Kohledruck Royal . . . Preis M. 9.—.

BUttgróOc 74,j X  S7.S cm. BildgroGc ,9 X  16,5 cm.

D lese  g&nzllch neue D a rste llu n g  w lrd  s lch e r  
y le le  Freu n d e flnden.

Gesellschaft fhr christliche Kunst, g. m. b. h., 
MGnchen Z, Karlstrafie 6.
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KLNSTIIISTORISCIII- WANDHRUNGEN DURCH KATALONIEN
Von Dr. AD. I-All

VIII. V ic h

\X1 /ir Ycrlas.scn die audi in ihrem heutigen Zu- 
stande nodi .stolzc Konigsstadt Lćrida. Leise 

Selinsudit nach dem blauen .\leere durchzittert 
die Seele, unser naclistes Ziel ist wiedcr Bar
celona. Die lange l-ahrt modne der Kunst- 
treund oft unterbrechen, denn so manclie 
Stiitte griiBt mit treundlicher Hinladung und 
ver.spridit holien GenuB.

.An einer Stelle vermag kaum ein Reisender 
der Lockung zti widerstehen. Manre.sa winkt 
uns vom linken Uier des blusses Gardoner zu. 
Die reizende Bekrónung der Stadt, die prachtige 
gotische Kirdie Santa .Maria zielu uns nicht an. 
Bine stolze Fassade delint sich vor unseren 
Blicken aus. Die Pfeiler-Substruktionen lassen 
die l'elsen der I'undamente durchblicken. .Mit 
zarter Scheu und liebender Mingabe bat die 
Kunst ein hoch bedeutsames Fleiligtum aus- 
gezeidinet, die Santa Gueva, die lil. Grotte,

in welcher der hl. Ignatius von Loyola betend
und betrachtend das Buch der hl. Ubungen 
niedergeschrieben bat. lun kleiner .Altar, 
durch Schranken abgeschlossen, bildet mit 
den Marmorreliefs, welche Szenen aus dem 
Leben des Stifters der Gesellschaft Jesu in 
kostbaren Rahmen umschliessen, den einzigen 
Schmuck.

Die kahlen Felswiinde vervollstandigen im 
iibrigen die .Ausstattung. Dennoch eerzichtet 
das Auge betriedigt aut jeden weiteren kiinst- 
lerischen Hinweis. Diese Felsen haben ihn ge- 
seben, den groBen Geisteserneuererseiner Zeit, 
der Jabrbunderte, die ibm gefolgt sind. Kaum 
irgendwo fiililt man tiefer ais bier, daB jene 
Statten, nacb welcben die \\’elt in Fibrfurcbt 
und Bewunderung sicb sebnt, in scblicbter 
Finfacbheit am innigsten zum Herzen sprecben, 
uneerwiistlicb sicb dem Geiste einpnigen.

Dir christliche Kunst. II. . Juni 1906.
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Noch cinmal werden wir auf der Weiter- 
fahrt machtig angczogen. In den hohen Eelsen 
schimmert ein gewaltiger Baukoniplex. Wir 
werden ihm einen eigenen Besuch abstatten, 
denn Kataloniens Nationalheiligtum, der Mont
serrat, hedarf einer eingelienden Wurdigung^

Audi Barcelona vermag uns nicht zu fesseln. 
Die luni-Hitze inacht sich bereits geltend. Die 
Kiihle der Berenaentalerbildet eine ertrischende 
liinladung. Vich, die alte Bischofsstadt, wollen 
wir besuchen.

Die Weltgeschichte liat in die einsame Stadt 
nur sparliclie Schlagwellen entsandt. Allein 
die Kirchengeschichte Spaniens uennt dereń 
Nanien mit \’erehrung. W'urde das Bistum 
von Yich einst doch zur geistliclien Metro- 
pole Kataloniens erhoben. Heute genielk die 
ca. 9000 Einwohner ziihlende Stadt noch ein 
gewisses Ansehen. Industrieund Handel haben 
zwar nie Aufnahme gefunden. Seibst der Adel 
besucht seine Stammschlbsser daselbst nur 
selten, Barcelona vermag ihn dauernd zu 
fesseln. Hingegen ist die Einfachheit der 
Bewohner, ihr fronimglaubiger Sinn im ge- 
werbreichen Katalonien zur friedlichen Oase 
geworden, aus der zwei Miinuer hervor- 
gegangen sind, dereń Namen Imropa nicht 
unbekannt sind.

Der ais Philosoph in der Mitte des 19. jahr- 
hunderts hoch angesehene Jakob Balmes er- 
blickte in Yich das Licht der Welt, hier ver- 
weilte er ais Lehrer, nach seinen eigenen 
Worten »wie ein Yogel im Kafig«, sterbend 
eilte er wieder in seine \'aterstadt zuriick, 
um in ihr seine Ruhestatte zu linden, der 
wir noch begegnen werden. Ein Kind dieser 
Stadt ist der Sanger der »Atlamis«, J. Yer- 
daguer, den Katalonien wie einen I-iirsten 
feierte und dem es ein Ehrendenkmal auf dem 
neuen, herrlich gelegenen Eriedhofe in Barce
lona weihte.

Nicht ohne Interesse nahern wir uns der 
Stadt. Hatte uns doch schon Gams in seiner 
»Kirchengeschichte von Spanien* aut Bischot 
0 1 iva Yon Yich aufmerksam gemacht. Mit 
seltener Opferwilligkeit hatte dieser Kirchen- 
fiirst seine Kathedrale gebaut. Ihre Kon- 
sekration fiillt ins Jahr 1038. Dennoch, wollte 
der Fremdling nur diesem Bau seine Aut- 
merksamkeit schenken, er diirfte sich den 
W eg nach Yich ersparen. Das beginnende 
19. Jahrhundert bat an der Kathedrale so 
griindlich restauriert, yerbaut und modernisiert, 
dali der echte Kern in der schwiilstigen, un- 
saglich nuchternen Schale sich scheu ver- 
bergen muO und kaum mehr zu erkennen ist.

Dennoch birgt die frostige Umhullung ein 
Kleinod von hohem Reize, das uns wie ein

der grausamen Yerwiistung glucklich eni- 
kommener bluchtling freundlich griil.it und 
rasch gefangen nim m t: der intakt erhaltene 
llochaltar der alten Kathedrale. (.\bb. S. i 9 9 -) 
Ais Erbauungszeit dieses Werkes werden die 
]ah re i.) i8 — 1320 genannt. Die .Mitte dieser 
stolzen Marmorarbeit nimmt die stehende 
l igur des hl. Petrus ein, dem die Kathedrale 
geweiht ist. lis ist eine wirklich hoheitseolle, 
majestatische Gestalt. Mit den Pontilikal- 
gewandern angetan, die dreilache liara auf 
dem llaupte. den machtigen Schliis.sel in der 
Linken, weist die Rechte empor zum Bilde der 
thronenden, ungemein jugendlichen Mutter- 
Gottes mit ihrem Kinde. Wie treudig hatten 
wir eine Detailaufnahme dieser echt kiinst- 
lerisch konzipierten Schopfung begrul.lt! Der 
Stellvertreter Ghristi ist in seiner vollen Wiirde 
festgehalten, weit entfernt vom Stolze eines 
weltgebietenden Imperatorem Das nieder- 
geschlagene Auge, derGestus der Rechten lal.it 
noch den schlichten Fischer leise erkennen, 
erinnert seibst an den armen (ietallenen im 
^'orhote des Pilatus.

Das Postament, aut dem der hl. Petrus 
sich erhebt, verkleidet die Darstellung des 
You einem Engel gehaltenen Schmerzens- 
mannes, den links und rechts die .Statuetten 
der Apostel und lieangelisten tlankieren. \’on 
den drei je eier .Scenen enthaltenden Reliet- 
reihen sind die untere und obere dem Leben 
.Maria entnommen, nur die mittlere behan- 
delt Scenen aus dem Leben des hl. Petrus. 
18 Figiuchen in den Ycrtikalen Trennungs- 
leisten Yollcnden diese Galerie der gotischen 
Plastik.

Das Auge eilt Yergleichend zuriick zum 
Hochaltar der Kathedrale you Tarragona 
(Abb. S, 33). Kaum ein Jahrzehnt spiiter 
bat dort der MeilJel des Plastikers gearbeitet. 
Dennoch beachten wir so zarte Unterschiede. 
In Tarragona lauscht zum Beispiel die hl. 
Jungfrau liuldYoll dem Aultrage des Engels, 
in Yich erschrickt die madchenhaft holde 
Gestalt ober den Inhalt der Worte, die sie 
Yernimmt. Der Relielstil walut hier last 
angstlich die ihm gezogenen Grenzen, er- 
laubt an keinem Arnie die Lizenzen der Frei- 
plastik. Die Ornamentik ist mehr ais ein 
die Reliefs umschlieCender und bereichernder 
Rahmen aufgefalk. Sie iiberlalk das Spiel 
mit Blumen und Bliitchen, die Neckerei mit 
kriechenden und Hiegenden Tierchen den 
Minłaturen. Die schlichte Einfachheit und 
treuherzige Kiirze im Erzahlen ist des un- 
bekannten Meisters hereortretende Eigen- 
schaft. In einer Geschichte der katalonischen, 
wir sprechen nicht einmal you der spanischen,
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Plastik miilke tlieses \\\Tk eincn hervor- 
ragLMidcn Raum eiiinchmen.

Mit dLMii Hoclialtarc sind aber die schbnsten 
Arbeiten der Katliedralc bereits ersclibpft. 
Den Kreuzgang in der Niihe diirfen wir nicht 
iibergehen (Abb. unten). Das 14. jahrhundert 
bat ihn geschatlen, und auch die Restaurations- 
wut des 19. Jahrhunderts bat sieli vor dieser
Seliopfung gebeugt. Der Claustro

V1CH

mulite namlieb transferiert werdeii. Allein 
Stein an Stein wnrde mimeriert, uni eine 
mbglielist getreue Wiederberstellung bewerk- 
stelligen zu kbnnen. Die (Jotik waltet liier 
mit ibrer unersebopriieben Gestaltungskralt. 
lilegante Saulelien gliedern die Otlnungen, 
bliiben in żart bebandelteii Kapitalelien ans, 
um das reieb weebselnde MaPwerk entijnellen 
zu lassem Mitten in dieser arebitektoni-

seben Praelu 
treten wir ei- 
nem niaelui- 
gen Sarkopba- 
ge naber. Aut' 

deniselben 
ruin in sitzen- 
der Stellung, 
mit der Reeli- 
ten das miide 
Haupt stiit- 
zend, Jakob 
Balmes. ■ Wir 
■ stebeu vor sei- 
nem Gra be
(Abb. S. 201). 
Sinnend blickt 
das Denker- 
baupt empor, 
ais durelizuek- 
ten jene Ge- 
danken seinen 
(jeist, die er in 
den Hrielen an 
einen Zweifler 
geaul.lert bat: 

In mitten der 
Dunkelbeit, 

dieunsumgibt, 
und dureb den 
elirwiirdigen 

Sebleier liin- 
dureb. der un- 
serm Bliekeun- 
ausspreebliebe 
Tiefeinerbullt, 
eutdeekt man 
das Eunkeln 
des bellstcn 
l.iebtes, das in 
plinziiebem l:r- 
glanzen llim- 
mel und lirde 

erieuebtet. 
Keine Palnie 
kost mit dem 
Windę in der 

weibevollcn 
Einsamkeit

KRKLZu.wG i)i: r k.\Tm-inR.n.i-:
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diescr St;ittc.
Hocli aufrugen- 
dc Tanncn um- 
schliclkn in dii- 
sterm lirnstc das 
Mausoleuni. das 
Spanicn scincni 
groOcn Solinc 
crbaute. Rir cin 
nordisclics Auge 
ist das duiikle 
Grilli ein crtri- 
sdicnder (jiaiE 
aus der Uciniat. 
desDcnkerscdlc 
Gcstalt ist kein 
l'rcmdling, wur- 
de docli scin 
Kanie eiiist in 
den pliilosoplii- 
sclien Hiirsalon 

Dentschlands 
mit liolier An- 
erkennung ge- 
nannt.

liine Seliens- 
wiirdigkeit Ka- 
taloniens. Spa- 
niensiiberliaupt, 
ist uns in \'icli 
noeli Yorbelial- 
ten: das biscliof-
liclie Museuni 1-iir dieses Institut wird nidit 
allzuviel Reklanic geniadit. Unser Baedeker 
lertigt dasselbe mit den Worten ab: Das 
bischdriidie Museo Argueológico-Artistico ist 
eine unifangreidie Saninilung von Altertumern, 
(ienialden, Skulpturen etc.

Der Kanie Museuni liat tur nianclies (Mir 
keineswegs einen verlockenden Klang. W ie 
bald ist Auge und (ieist erniiidet, wenn die 
1-iille des (Jebotenen kaleidoskopartig an uns 
lierantritt. Die Kunstobjekte sind von der 
Umgebung, tiir die sie geschatlen, losgeldst, 
zuweilen in einerKachbarsdiatt untergebradit, 
gegen welclie sie zu protestieren sclieineii. 
Wer dem Ratę erfalirener Kunstfreunde, nicht 
liinger ais zwei Stunden in einer Saninilung 
zu yerweilen, 1'olge leistet, mag frisdi bleiben, 
allein mit der verfugbaren Zeit muB er in 
diescni balie freigebig sein konneii.

Das Museuni von \'idi miiditen wir nicht 
der Kategorie von Riesensammlungen ein- 
eerleiben. In 15 Salen des bisclibtlichen 
1’alastes ist dasselbe installiert und eerliiiltnis- 
niaBig jungen Datums. Der ais Itrzbischot 
Yon Barcelona yerstorbene Jose Morgades y 
Gili, eiiist Bisdiof yon \'icli, bat dasselbe

yiC H , KREUZG.WG D. K.\THEDK. GK.-UIMAI. DES J.AKOB B.Al.MES, iibkp.ir teii.
Te.x t S. 200

gegriindet und 
1892 eroffnet.

Gegenwiirtig 
ist die Yerwal- 
tung eineni in 
den besten Man- 
nesjaliren ste- 
lienden Priester, 
der in Rom her- 
angebildet wur- 
de, anyertraut: 
Jose Gudiol y 
Gumil Sein uni- 

fangreiches 
Werk: Kocions 
de arqueologia 
sagrada catala- 
iia ^'icll 1902, 
zeigt, mit wel- 
clier Hingabe 
der Autor sei- 
nem en gem \'a- 
terlande zu die- 
nen sieli bestrebt. 
Er wiililte nicht 
das kastiliani- 
sche Idiom tiir 
seine Darstel- 
lung, sondern 
die katalanische 

Sprache, ein 
Kachteil, wel- 

cher der weiteren ’̂erbreitung des Buches im 
W ege steht. Audi der Ausdruck »sagrada be- 
zieht sieli nicht etwa auf die christliche Arcliii- 
ologie. Gudiol behandelt dereń ganzes Gebiet 
yon der prahistorischen Zeit bis ins 18. jahr- 
htindert. Die groBen Epochen der Stilwand- 
lungen bilden den Hintergrund, yon dem er 
Kataloniens Denkmaler zu beleuchten sucht. 
Allerdings muBte durch dieses \'orgehen, so 
sehr es fur den Anfanger zu begriiBen ist, 
dcm Ereniden der lokale Teil, der ilini ani 
meisten Anregung geboten hiitte, in einer 
fast trockenen Statistik yerkummern.

Ein umfangreicher Katalog (\’ich 1893) 
wird dcm Besucher iibergeben. Was uns in 
demselben iiberrascht, ist dessen Schweigen 
iiber die Proyenienz der einzelnen Objekte. 
Es wurde uns die nicht unerwartete Aut- 
kliirung zuteil, daB ftir zahlreiche Deposita 
kirchlicher Korporationen und Institute ein 
solches Yorgehen yorteilhatter wiire, eine 
Begrundung, die leicht einleuchtet.

bie  yorchristliche Kunst wird kauni jeniand 
in Yich studieren wollen. An einzelnen iigyp- 
tischen G)bjekten, einigen griechischen und 
rdinischen Yasen wtirde es nicht
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Audi die łriihchristliche Kunst cntsandte 
cinzig ilire Lampcn- und Ampullen-Yertreter. 
Die ethnographischc Abtcilung hat von den 
philippinischen Inseln wirklich beachtenswcrte 
(^bjekte erlialtcn.

Hingegen trctcn wir der christlichen Malerci 
mit gerechtem Staunen tiber den Rcichtum 
und die Scitenheit der Objekte entgegcn. Die 
romanisclie Tafelmalerei ist mit cinem vollen 
Dutzend von Werken yertreteu.

lunes der lierrlichen Antependien (Abb. 
unten) zeigt uns in der Mitte den thronenden 
Christus in der Mandorla. Die Linke halt 
das Buch, die l^echte ist seguend erhoben. 
In den vicr Kompartimenten begegnen uns 
Szenen ans dem Leben des hl. Martin von 
Tours, links oben der Ileilige zu Pferd, die 
■ Standarte liochhahend. den Armen mit einem 
Stiicke seiues Mantels bekleidend. Umer dieser 
Darstellung erblicken wir Martinus ais Biscliof, 
begleitet von eincr beinalie ausgelosclnen 
Ligur. Der Heilige ruft einen vor dem Emp- 
tange der Taufe verstorbenen Katecliumenen

zum Leben zuriick. Cjegeniiber beacliten wir 
den lo d  des lleiligen; zwischen zwei Priestern 
Stein ein Engel bereit, die baki scheidende 
Secie in Emplang zu nehmcn. In der letzten 
Szene geleiten zwei Engel die Seele des 
hl. Martin zum llimmel, welchen \'organg 
ein Eigurchcn am untern Rande staunend be- 
wundert. Archaologie und Asthetik kommen 
bei solchen Werken nicht selten etwas in 
Konilikt. Man wird den thronenden Uhristus 
mit dem strengen Parallelismus der 1'ul.Ńe, den 
weit geiiilneten Augen kaum ais ein Kunst- 
werk im modernen Simie bezeichnen, so wenig 
man in den Martinus - Darstellungen \’oll- 
kommeuheiten der Komposition uachspiiren 
diirfte. Allein, wenn man sich erinnert. da(.l 
man einem Werke des lo. Jahrhunderis gegen- 
ubersteht, wird man einer sich den Eesseln 
der musivischen Kunst entwindenden 'Ealel- 
malerei mit der Milde des Urteils begegnen, 
das von treibenden Keimen noch keineswegs 
den Duft der Bliitc, die Reite der E'rucht 
lordem kann.

V1CH, BISCnoFI.IClIES .MUSELM ASTEPENDIIM
T«x ł ohtn
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Dcrcbcn besproclienen Arbeit ist ein zweites 
Antcpendium ahnlich (Abb. oben). Die Mitte 
nimmt wieilcr der thronende Christus ein. 
Der Mandorla - Krauz weist eine einbielie 
Dekoration auf, in den licken .sind die livan- 
gelistensynibole benierkbar. Die begleitenden 
Szenen sind durcli Ziischritten eriautert und 
dem Leben des lil. Lauremius entnommen. 
I.inks oben weist der Heilige den Papst Sixtus 
auf die Cjiiter der Kirche —  tesauros —  liin. 
Der vor ihm knieenden Witwe Ciriaca teilt 
er von den Scliatzen aus. Umer dieser Doppel- 
darstellung begegnet uns eine fernere; Lauren- 
tius wasclu den Cliristen die Fiilie und heilt 
den blinden Crescentius. Rechts unten ver- 
urteilt Decius den Diakon zum Feuertode, der 
in der oberen Szene Yollzogen wird. Decius 
i.st Zeuge des Martyriums, welclies die Knechte, 
carnifices, vollzielien, In der leicht lesbaren 
Majuskel-Insclirift sind die Worte des Mar- 
tyrers an Decius wiedergegeben.

Wir stehen vor einem Werke des 12. Jahr- 
hunderts und beaclnen sofort den Unterschied 
zwisclien dem Pendant des 10. Jalirhunderts. 
Der Thron, auf dem Christus rulit, ist durch 
ein Kissen bereichert, die FiiOe sind aus- 
einander geriickt und die segnende Fland ist 
nicht mehr ausgestreckt. Audi die Draperie 
hat ihre Wiilste geopfert. Hs ist leises Friih-

lingsleben, das die Hauptfigtir hofInungsvoll 
durchweht, das in den Laurentius-Szenen all- 
miihlich die Knospen ersclilielk.

W ir liaben nur zwei von den zwólf roma- 
nischen Tafelgemiilden erwahnt, das schonste 
derselben mit den etwas gedningten Figuren aus 
dem Martyrium der hl. Margaritha niclit weiter 
be rucksichtigt. Die romanisclie Tafelmalerei 
nimmt, wenn man von der Dekoration ge- 
tateltcr Holzdecken absielit, in der Kunstge- 
schichte einen auCerst beschrankten Raum ein. 
Deutscliland kennt solclie nur aus der spat- 
romanischen Epoclie und ilire Gesamtzahl, 
nacli der gewiO maOgebenden Zusammen- 
stellung von Kraus, kommt derjenigen des 
bisclioflichen Museums von Vich nicht gleich. 
Der Forscher iiber die nordspanische Miniatur- 
malerei wird sich hier eielfach zu Yergleich- 
ungen Rat erholen miissen.

Xicht oline Uberwindung trennen wir uns 
von diesen archaologischen Juwelen, um der 
gotischen I  afelmalerei einige Aufmerksam- 
keit zu schenken. Schon der Katalog ver- 
zeichnet fiir den Zeitraum vom 15.— 15. Jalir- 
hundert iiber hundert Nummern.

Treten wir der Predella eines umfangreichen 
Altarwerkes naher. Drei der funf Einzel- 
figuren stellen die jugendliche Martyrin Petro- 
nella mit Buch und Palmę, die lil. Maria
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Acgyptiac.i und den lil. I5iscliof Restitutus dar 
(Abb. S. 197). Sclion die Zusammenstdlung 
verdicm Buachtuiig; die fast mddclicnhafte, 
junglrauliche Zartheit. die voll erbliihte mann- 
liche Kratt und die reilen, in Askese w clk ge- 
wordeneu Ziige der mittleren bigur. Der 
(joldgrund mit den aus der Kreideschicht 
plasti.sch lierYortretenden Nimben, die Leuclu- 
kratt der barben, die schmalen binger, die 
angstliche Treue, mit welcher das Beiwerk 
gezeiclinet ist, der sinnende Blick der Augen, 
kurz die mystische AufTassung dieser biguren 
erinnert an die Meister der Fruhzeit von Siena, 
entlernt selbst an die kolnische Malerschule. 
Dennoch haben wir es, aus der Zusammcn- 
stellung der Heiligen 
zu schlieBen, un- 
streitig mit 
einem

VICH, b i s c h Of l i c h e s  m u s e u m S, DOMIXIKUS 
Tc.rł nelenan

spanisi-lien, lidchst wahrscheinlieli kataloni- 
schen Werke des 14. jalirhunderts zu tum 
Audi diese Arbeit beweist, daB die triiligotische 
Malerei die nationalen (Srenzen wenig be- 
rucksichtigt, yielmehr unter dem liinflusse 
des namlichen Stilgesetzes an versdiiedencn 
Orten abnliche Resultate aufweist.

In figurcnreidicn Kompositionen ist das 
Prinzip mbgliclister Treue und Deutlidikeit, 
selbst auf Kosten der Sclidnlieit, mit naiver 
Sdiliditheit festgehalten. Die Rcttung der 
Scliilłbruchigen durcli den hl. Dominikus ist 
in dieser llinsicht bezeidinend (Abb. nebenan). 
Drei Gestalten begleiten mit iliren Gebeten 
die Rettungstat. Der Heilige reieht den \’er- 
ungliickten seinen Stab. Aber mdir ais dieses 
auBere blilfsmittd ist es die erhobene segnende 
Rechte, die den Sinkenden \’ertrauen einiPil.it.

Die Gruppe der letztern ist auBerordcm- 
ich bezeidinend. Dem Kunstler lag es 

nur daran, die Augen aller auf den 
Heiligen gerichtet zu zeigen. Der 

beabsiditigte Zweck ist voll er- 
reidit. Die Segensliaiid bildet 

den strahlcnden Mittelpuiikt, 
sie wird gleidisam gestiitzt 
durdi die Gebete der Zeu- 

gen am Ufer, weist mit 
iibernaturlidier Madit die 

Wogen zuriick und zau- 
bert in die Ziige der 
Gefalirdeten zuvcr- 
sichtlidie llofbnung 
auf Rettung, ja be- 
seligcnden brieden. 
Wir erselien wieder, 
daB der \’organg der 
Hrde entriickt, iiber- 
natLirlidiem liingrei- 
fen den lirlolg ver- 
dankt.

Die reifere Zeit der 
Gotik, das 15. jalir- 
hundert, ist mit einer 
praditigen Tafel ver- 
tretcn: Die Szenen
aus dem Leben der 
hl. Magdalena (Abb. 
S. 205). Im 1 lauptbilde 
tliront die ungemein 
żart behandelte Ge- 
stalt. In der Recliten 
triigt sie den Rosen- 
kranz, in der Linken 
das SalbengehiB. 1'bcr 
diesem Bildesehen wir 
die Heilige unter dem 
Kreuze ais sclimerz-

RETTET SCIUEFBRCCHIGE
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bcwegtc Zuschauerin der Leidensszene. Die 
Seitendarstellungen bcginnen links oben mit 
der Bcdicnwng des Herm bei lische. Die 
Hausmiittercben - Heilige kommt weniger in 
Betracht. Reizend behandelt aber ist die Tisch- 
gesellschaft: der andachtig die Speisen segnende 
Heiland, der etwas ungeduldig dreinblickende 
Petrus und der den Gerichten eine auBer- 
gewohnliche Aufmerksamkeit schenkende 
lobannes. Gegeniibcr beachten wir im unteren 
Bilde den Tod der bl. Maria Aegyptiaca. Der 
lieiland, umgeben von einem Gliore reizen- 
der Hngel, nimmt die Seele in Hmpfang. Im 
SchluBbildc begegnet uns die vom Hinsiedler 
Zosimas beobachtete Aufnahme in den Hinn 
mel. Haben wir es in diesen reizenden, mit 
niinutioser Sorgfalt behantlelten Piguren wirk- 
lich mit einem spanischen Originalwerk zu 
lun ? Man mochte zweifeln und eher an

desscn italicniscbe Proeenienz, an Plorenz 
oder Siena denken.

Wir dtirfen kaum langer den Leser er- 
miiden, trotzdem noch zahllose Objekte eincr 
eingehenden Beriicksichtigung wiirdig warem 
Zabite docb der Katalog bereits 1893 3000 
Nummern, die seitber eine bedeutende Ver- 
mebrung erfabren baben. Wir gedenken 
nicbt der paramentalen Sebiitze, die in zabl- 
reicben Yitrinen den Glanz der spaniscben 
Stickerei zeigen; erwabnen nur eine kom- 
plett erbaltene Albę des 13. jabrbunderts.

Den Reicbtum plastiscber Arbeiten mussen 
wir iibergeben. Der Besucber kann sicb von 
den Siilen mit ibren pracbtvollen Marmor- 
bguren des 13. und 14. Jabrbunderts, dereń 
zarte Polycbromie sicb nocb erbalten bat, bei- 
nabe nicbt trennen. Das Auge des Scbeiden- 
den weidet sicb an den Objekten in Metali,

Ple cbri&łliche Kunst II. 9.
2S
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unter denen ein mit Silberphitten belegtes 
Reliquiariuni (Abb. S. 207) ihn iesselt. Lowen 
biltlLMi die Tragcr des aueli kiinstleriscli wert- 
Yollen Scliatzes, dessen Seiten sorgialtig ge- 
arbeitetes gotisclies Raiikenwerk iind zan 
behandelte Relicfs dekorieren.

Wir sind im Saale des Stilters dieser herr- 
liehen Sammlung angelangt. Kostbare (jobe- 
lins yerkleiden rings die Wiinde. Unter dem 
mit reiclier Stickerei eerzierten Ikildaehin 
beobachten wir das Bild des verdienstvollen 
Kirchenfursten Jose Margades y (iiii. Mit 
lilirturcht nahern wir uns. Das Andenken 
eincs Mannes, der mit unersdidpflicher Opier- 
willigkeit, rastlosem Eleil.ie imd żartem Ver- 
standnis diese Schópfung hervorgerufen, mtiB 
der Pietat nicht empfohlen werden, er lebt 
lort im W'erke, das er gescliafien.

(1-ortsctzuiig lolgt)

Din HOFKIRCHE IWnUBURGa, D.
Ein  H e itra g  zu r G e s c h ic h tc  

der S p a t r e n a is s a n c e  in S ii d d e u ts  c h la  n d 

Von Prolessor Dr. SCillRODER

Die ehemalige Jesuitenkirche in Neuburg, 
seit 1843 mit dem geschichtlieh wolilbe- 

rechtigten Titel einer I lol kirche ausgezciclinet, 
ist bisher von der kunsthistorisclicn Literatur 
wenig beaclitet und nie riehtig gewtirdigt 
worden. Zwar liat Kaufmann G r a O e g g e r  in 
Neuburg,derlangjalirigc, YcrdicnteSekretardes 
dortigen Historischen Yereins, in den Neu- 
btirgerKoIlektaneenblattern 1843— 45 eineselir 
Yerlassige, aus den Eragmenten der Batiakten 
ge.sclidpfte Baugescbicbte der Kirche Yeroffent- 
licht. Aber die kunsthistorische Literatur bat 
Yon dieser Arbeit keine Notiz genommen. 
S i g l i a r t  bringt in seiner »Geschichte der 
bildenden Kiinste in Bayern« Ober die Kirche 
nur die kurze, zum Teil unrichtige Nacli- 
richt, sie sei 1607— 1616 YOn Gilg aus 
Sachsen und den Stuckatoren Gastelli aus- 
gefuhrt worden; er konnte sieli darauf be- 
schranken; denn das Yerstandnis und die 
Wurdigung der Spiitkunst lag seinem und der 
Zeitgenossen Blick noch fenie. Immerhin 
war seiner sparliclien Mitteilung zu ent 
nelinien, daB der Bau in eine Zeit falle, in 
der sieli die kireliliclie Baukunst in einem 
denkwurdigen Ubergangsstadium befand, so 
daC jedes bedeutendere W' êrk, dereń danials 
olineliin nur ganz wenige entstanden, ein 
wiclitiges Glied in der Kette der Entwieklung 
bildet. Irotzdem  kam L u b k e  in seiner »Ge- 
schiclite der Renaissanee in Deutseliland« mit 
keineni W'ort aut die Hotkirelie zu spreelien.

Audi in Ci. Y . B e z o l d s  WG‘ rk :  Die B.ui- 
kunst der Renaissanee in Deutsehland . . . 
suelit mail sie Yergebens Freilieli liatte unter 
dessen G u r l i t t  in der »Gesehielite des 
Baroekstiles und des Rokoko in Deutselil.uui , 
Yon irrigen \’oraussetzungen geleitet, die rieh- 
tigen (iesiehtspunkte der Beurteilung ganzlieh 
Yerselioben und die entwieklungsgeseliieht- 
lielie Bedeutung des Baues in ungunstiges 
Lidu gesetzt; er selireibt das Wesentliehe 
seiner kunstleriselien Wirkung, die sehone 
Raiuiianlage, dem angeblielien romaniselien 
\ orlahren des Baues auf Reehnung und da- 
tiert den lurni, der eine bedetitsame Losung 
des Fassadenproblems Yersueht, tiiii 30 jahre 
zu spiit. —  —

Im lolgenden liabe ieli fur die Batigeseliielite 
die Abliandlung G r a B e g g e r s  und die spiii- 
lielien Uberresie der O  r i g i n a 1 b a u a k t e n 
im Areliie des Historiselien \ ereins \euburg 
herangezogen. —  —

Au Stelle der Ilofkirelie erliob sieli einst 
eine dreisehiftige, gewolbte, gotiselie ILisilika 
oline Strebebogen, wie alte Abbildungen der 
Stadt und ein (irundrilil der alten Kirche Yon 
ea. 1600 (im Areliie des Historiselien \’ereins 
Neuburg) erkennen lassem Die Seitensehiife, 
mit Puitdaehern abgedeekt, sehlossen naeh 
Cilsten geradlinig beini Begimi des Cihorqua- 
drates. An das sudliehe .Seitensehiti lehnte 
sieli gegen C)sten der einzige Turni an, 
dessen Nordseite das Gliorquadrat begrenzte. 
Rundpteiler teilteii das Langhatis in funf 
Joehe Yon queroblonger F'orni im HauptsehiH', 
Yon aehsenoblonger in den Seitensehilfen, da 
die Seitensehiffe nielit ganz die halbe Breite 
des Mittelsehiłles erreiehten. Das Cihorqua 
drat liatte rein quadratisehen (irundrili, die 
Apsis sehloli in drei Seiten des Aehteeks. In 
den Diniensionen stand die Kirche hinter 
dem sie Ycrdningenden Neubau zuruek, ihre 
Lange betrug ungefahr 3 5, ihre Breite 2/3 der 
entspreejienden Makie der heutigen Kirche. 
Ihrer Bestimmung naeh war sie zugleieh 
Klosterkirehe des alten, nordlieh angebauten 
Benediktinerinneiistiftes und Pfarrkirehe der 
Stadt unter dem Patrozinium U. L. E.

Im Jahre 1543 wurde infolge der Eiinfuh- 
rung der Reformation in den pfalz-iieuburgi- 
sehen Landen die Kirche den Protestanten 
ais Phirrkirehe zugesproeheii, das Kloster zum 
Aussterben gebraeht.

Der 1 urni der Kirche, sehon seit geraumer 
Zeit baufallig, sollte 1599 dureh einen Neu
bau ersetzt werden. Weil im Eursteiitum, 
aueli in dessen Haupt- und Residenz.stadt 
Neuburg, Werknieister, die in bedeutenden 
Bauten geubt waren, nicht Yorhanden seien.
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solle lici- Bau dem ■ welschen Maurermeister 
(!ilg« iihenragcn w erden; so lautete das 
Cut-icliten der zur Beratung des Baues ver- 
ordneten 1 lorkommission. Diesem fiir die 
Yerhaltiiisse des deutsclien Baugewerkes jener 
/.eit so bezeichnenden Antrage wurde jedoch 
nicht stattgegeben; nian trat ''•'var iii Lntcr- 
handlung mit dem Meister Cilg (seine Per- 
soiilichkeit wird uns spater beschaftigen), 
iibertrug aber sclilieBlieli atif eihobene Be- 
scbwerde hin den Bau dem in Neuburg ais 
Uirstlicher Bauwerkmeister angestellten Stein- 
metzen Heinrich SclialHer aus Konstanz, der 
dazu nocli den W erkmeister Martin liaub 
aus Niirtingen heranzog. Die Kommission 
liatte die '\’erhaltnisse riclitig beurteilt; der 
Neubau, westlicli vor der Kirclie eniclitet, 
war bis zum viertcn Stockwerk gediehen, 
ais er 1602 einstiirzte und unter anderem das 
(jewolbe der Kirche zerstorte.

Es wurde nun beschlossen, die alte, enge 
Kirclie bis auf den Grund abzutragen und 
einen eolligen Neubau in griilleren MaI5ver- 
hiiltnissen herzustellen.

Herzog Philipp Ludwig eon Ptalz-Neuburg 
setzte cine Hofbaukommission ein, die im 
\'erein mit dem Kirchenrat den Plan fest- 
stcllen solltc. Den Yorsitz in der Kommission 
fiilirte der Erbprinz \Yolfgang W ilhelm, zu 
ihren Mitglicdern gehorte auch der furstliche 
Baumeister Sigmund Doctor.

Schon 1602 war man entschlossen, den 
Abbruch wie den Neubau dem in Neuburg 
ansassigen W erkmeister Gilg zu iibertiagen. 
Doch erst im Dezember 1606 kam der end- 
gultige Bau- und Eohneertrag zustande. 
wird Meister Gilg milier bezeichnet ais Gilg 
Yitltin, Burger zu Rotlei im Saeerthal, M e>-k- 
und Maurermeister in Neuburg d. i. Egidius 
Y a l t i n  Burger zu R o e e r e d o  bei Bellmzona 
im Mi s o e e r t a l  (Graubundcm).

Also nicht eon einem sachsischen Baumeister 
Gilg ist hier die Rede, sondern eon einem 
welschen Architekten Yaltin, einem jener Graii- 
bundner Meister, die, wie Berthold Pt ei t ter 
in seinen eerdienstlichen Untersuchungen tiber 
die oberschwabische Barockarchitektur‘ ) nai-h- 
gewiesen bat, seit Beginn des 17. Jahr- 
hunderts mehrfach in Siiddeutschland tatig 
Waren und nachmals in Imrico Zuccali, dem 
Yollender der Theatinerkirche in Mimchen 
imd Erbauer des Lustschlosses in Schleitlheim. 
ihren beriihmtesten \’ertreter fanden. An 
die Spitze dieser Meister riickt nunmehr zeit- 
lich Gilg \'altin. Neben ihm war in der 
kleinen Stadt Neuburg 1599 noch ein zweiter 
welschcr Meister, Hans _ Rigeis mit Namen, 
ansiissig und arbeitete mit \ altin gcmeinsam, 
wie aus der Beschwerdeschrift des obenge-

') B P fe iffe r , Kultur und Kunst in Oberschwahen 
im Barock- und Rokokozeitalter; Besondere Beilage des 
Staatsanzeigers fiir Wurttemberg 1896, S. 176 t.
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DIE HOI-KIRCHE IN NEUBURG a. D.
Text S. 2oę, 2io unten uuJ 2i 1

In dem Bauplan waren drei, durch Pfeiler 
getrcnnte Schitłe, Langseitsemporen und, wie 
es scheint, ein Q.uerschiff vorgesehen. Denn 
der Kirchenrat Bescliwerte sieli iiber die yielen 
Winkel, die der Anhorung des Wortes Gottes 
hinderlich seien; auch brachte Hrbprinz Wolf
gang Wilhelm in Yorschlag, »mitten ans dem 
Dach eine cupola, wie man dergleichen in 
Italien sieht, aufzufuhren , was eine Yierung 
und sonach eine Q.uerschitfanlage Yoraussetzt. 
Der Turni sollte der Westfassade eingeglie- 
dert werden, in dereń Mitte etwas Yorspringen 
und den 1 laupteingang in sieli autnehmen.

Der Hrbprinz, der sieli den Kirehenbau 
selir angelegen sein lieB, hatte danials eine 
Reise naeh Prag Yor und wollte sieli dort 
mit den kaiserliehen Baumeistern bespreehen. 
Hs scheint, dali nanientlieh Josei Ileintz d. A , 
kaiserlielicr Kammermaler aus Basel (1564 
bis 1609), Burger in Augsburgi), eielfach

■ ) Vergl.iiber ihn P. v. S t e t t e n , Kunst-, Gewerb- und 
Handwerksgeschichte der Reichsstadt Augsburg 1779, 
S. 281. H. H a n d c k e ,  Josef Heintz, Hofmaler Kaiser 
Kudolis II., iin jahrbuch der kunsthistorischen Samm- 
lungen des Allerhochsten Kaiserhauses XV (18944 S. 45 tP. 
Wenn daselbst, S. 55, die Betatigung Heintzens ais l̂ au-

am kaiserliehen Hofe 
in Prag anwesend, ins 
\'ertrauen gezogen 
wurde. Er sehiekte 
ein \'isier und erhielt 
daftirein IIonorarYon 
100 Reiehstalern. Die 
beiden Piane wurden 
miteinander Yergli- 
ehen; doch eriuhr der 
ursprungliehe Hnt- 
wurf nur in dem einen 
Punkt eine wesentli- 
ehe Abanderung, dali, 
»um die \Yinkel zu 
Yermeiden, die Seiten- 
mauern geradlinieht 
aufgefiihrts werden 
sollten, d. h. naeh der 
oben ausgesproehe- 
nen Yermutung, dali 
man auf das C ûer- 
seliitf Yerziehtete.

Das gehauene Stein- 
werk des AuBen- und 
Innenbaues; Soekel, 
PilasterfuB, Kapitelle 
und Kranzgesims wur
de dem Steinmetzen 
Georg Hai n Yerdingt.

Im Marz 1607 ging 
man an die Grabung 

des Grundes. Selion zu Hnde des Jahres 1609 
war der Bau des Langhauses so weit gedieben, 
dali man wegen des Daehstuhles einen \ er- 
trag erriehtete; Zimmermeister Jakob Beeh-  
t o l d  aus Spalt tiilirte die aullerst gediegeiie 
Arbeit um 440 Gulden aus. Yon da ab trat 
eine Yersehleppung des Bauwesens ein; erst 
1614 wurde dem genannten Zimmermeister 
der Daehstuhl der Apsis in Auftrag gegebeii.

In dieseni Jahre starb Herzog Philipp Ludwig. 
Er war ein eifriger Bekenner der neuen Lelire 
gewesen und hatte die Kirehe, den friiliesten 
protestaiitisehen Neubau monumentalen Stiles 
in Suddeutsehland, mit bewulker Absielit ais 
Gegenstiiek zur Jesuitenkirehe St. Mieliael in 
Munehen, dem friiliesten katholiselien Renais- 
sancekirehenbau auf deutsehem Bodem, in

AUSSENANSICHT

meister in Zweifel gezogen \vird, so mag das berech- 
tigt sein, insofern kein Bauwerk bekannt ist, das Heintz 
ausgefuhrt hatte; doch niuB er ais sehr bauverstandig 
gegolten haben, wie auBer obiger Kachricht das Zeug- 
nis des Elias Holi beweist, dali beim Bau des Siegel- 
hauses in Augsburg 1602 Josef Heintz (•Honiz*) die 
Yisierung des AutSeren angegeben habe; s. Chr. M e ye r, 
Die Selbstbiographie des Elias Holi, 36.Jahresbericht 
des Histor. Vereins fiir Schwaben und Neuburg fiir 
1871/72, S. 27.
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Angriff genominen. Aber »Trutz-Michaela 
war noch niclit vollcndet, ais der Umschwung 
eintrat. Wolfgang Wilhelm hatte sich vor 
kurzem dem katholischen Bekenntnis zuge- 
wandt. Er gedachte, die Kirche der Gesell- 
schaft jcsu zu iibergeben und betrieb dereń 
Bau mit grofkem Eifer. 1614 — i6 wurden die 
Gewolbe hergestellt. 1616 ist ais das Jahr der 
Bam ollendunganzusehen ; nur derTurm harrte 
noch des Ausbaues, war aber spatestens im 
jahre 1624 bis zum Kranzgesims des Ober- 
baucs emporgefuhrt. Aber dem Herzog und 
den Jesuiten, dereń Kollegiunr seit 1618 
neben der Kirche entstanden und 1622 seiner 
Bestimmung iibergeben worden war, wollte 
die Gliederung des frei anfragenden Teiles 
nicht gefallen. Man berief daher den fiirst- 
lich augsburgischen und eichstattischen Bau- 
meister Hans A l  b e r t  h a l ,  den »welschen 
Hans , ebenfalls einen Graubiindner. Er hatte 
sich durch die Erbauung der prachtigen Jesuiten- 
kirche in Dillingen (seit 1610) bereits einen 
Namen gemacht und war damals ebcn mit 
dem Bau der neuen Pfarrkirche in Dillingen 
(1619 — 1628) beschaftigt. Die Abanderungen, 
die er am Turm der Neuburger Kirche vor- 
zunehmen hatte, sind zum Teil charakteri- 
stisch fiir den Wandel des Stiles ins Barocke. 
Er sollte den geschlossenen Dreiecksgiebel 
der oberen (.E‘dnung durch Offnung der 
Winkelspitze in einen gebrochenen Giebel 
verwandeln, hinter demselben ionische Pilaster 
und an den Ecken des obersten Stockwerkes 
korinthische Pilaster anbringen, das Haupt- 
gesimse neu tertigen und dariiber eine Stein- 
gewdlbte Kuppel bauen, die eine atis acht 
Kompositasaulchen bestehende Laterne zu 
tragen hatte. In zwei Jahren mulite er den 
Auftrag ausfiihren. Er kam seiner Yerptlich- 
tung nach, 1627 war der Turm vollendet. ‘). —

Die A u s z i e r u n g des Ghores und der 
Deckengewolbe mit Stuckaturen wurde im 
Sommer 1616 den Italienern iMichael und 
Anton G a s t e l l i  fiir 4140 Gulden und Ent- 
lohnung des Gesindes aufgetragen. Sie hatten 
diese Arbeit im Herbst 1618 zur vollen Zu- 
friedenheit zu Ende gefiihrt. Anton und sein 
Bruder Peter Gastelli schmiickten im Jahre 1619 
die Seitenwiinde des Langhauses mit figiir- 
lichen Darstellungen und ornamentalen Um- 
rahmungen, wofiir ihnen 340 Gulden zuge- 
sprochen wurden.

') Fragment von Tagehuchaufzcichnungen desjesuiten- 
kollegs \euburg (Flist. Verein) zum Jalire 1627: >Turris 
templi absoluta«. Nach den Bauakten wurde ihm fur 
die .Arbeit die Summę von 5500 Gulden bewilligt und 
vom Herzog eine goldene Kette nebst Bildnis und eine 
Yerehrung von 200 Reichstalern versprochen.

Am Sonntag den 21. ('iktober 1618, dem 
Eeste der heiligen Ursula, dereń Yerehrung 
zu yerbreiten sich die Jesuiten sehr angelegen 
sein liel.ien, wurde die Kirche von vier Bischiilen 
mit grolier Eeierlichkeit geweiht. —  —

Die I n n e n ma l . i e  der Kirche sind lob 
gende:

Gesamtlange des Mittelraumes 46,77111; da- 
von entfallen auf die Apsi s6, i 5;  das Ghor- 
qtiadrat7,37; das Eanghatis 28,25; Turni- 
geschoB, das sich gegen das Eanghatis btliiet, 
5 111 (Breite des Turnigcschosses 4,22 111). 
Pfeilerinteiwalle im Eichten 5,60 111.

Gesamtbreite 18,35111; davon enttallen im 
Lichtcn 7,10 auf das Mittelschilf; 4 111 aut 
ein SeitenschitI; der Rest aut die Pleiler und 
Wandpfeiler (Pfeilerquerschnitt 1,10 qni).

Gesamtluihe des .\littclschitles 18,82, der 
Seitcnschitłe 17,12 ; Scheitelhdhe der Eaiigseits- 
eniporcnhogen vom EuBboden aus 8,57 111; 
Htilie der Emporen-Brustungsbank voni Eiil.i- 
boden aus 10,27 'i'’ - —

Die Kirche hat eine sehr giinstige I.age; 
sie kehrt ihre westliche Schauseite (vergl. 
Abb. S. 209) dem weiten Hauptplatz der Stadt 
zu, der von stattlichen Hausern aus dem 16. 
bis 18. Jahrhundert mit teilweise sehr wir- 
kungsYollen, originellen Eassaden uinsaumt 
wini; in der Mitte des Hauptplatzes stelit 
eine zierliche Marien-Brunnensaule, liiiks von 
der Kirche der schlicht-strenge Rathausbati; 
im Hintergrunde rechts erhebt sich die 
malerische Nordwestpartie des Schlosses. Die 
stidliche Eangseite der Kirche begrenzt die 
Strabe, die voni Hauptplatz zum Schlol.i und 
in die untere .Stadt iiilirt.

Der P' as s adenauf bau der Kirche stelit 
eine vortrełfliche. neue, Yiillig im (ieist der 
Spiitrenaissance durchgefiilirte Eeistung dar. 
Man iiitib die tiiii 20 Jahre iiltere Ea.ssade yoii 
St. Michael in Miiiiclien oder die mit Neu- 
btirg tast gleichzeitige Eassade der Dilliiiger 
lesuitenkirche zum \T'rgleich heranziehen, 
tiin den sehr wesentlichen Fortschritt richtig 
zu beurteilen. In dieseii beiden Eassaden be- 
deutet die Gliederung in Yertikaler Richtung 
nicht Yiel iiielir ais einen \’erlegenheit.sbehelt; 
sie ist in der Hauptsache dekoratiee l-lacheii- 
gliederuiig ohne architektonischen Gharakter. 
Die Gliederung der Neuburger Eassade da- 
gegenistYon streng arcliitektonischem Geiste 
getragen und Yiillig organisch durcligetiilirt. 
Ein Mittelrisalit, zugleich Unterbau des Tur- 
mes, legt sich dem .Mittelschitl Yor; die zuriick- 
tretenden E'lugelentsprechendenSeitenschitl'en. 
In horizoiitaler Richtung deutet das kriiftige 
Hauptgesinise die Iliilie des Innenraunies an; es 
trennt die zwei toskanischen Ordiiungen, in
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dencn sich dic Eas- 
sadc auibaut. \’on 
den zwoi Geschos- 
sen, dic in gleichcr 
Breitc ansteigen, 
dieiit das untcrc ais 
Portal- und Penstcr- 
geschoLi, das obcre, 
teilweisc trel aufra- 
gend, wird seitlich 
durch umrahmte Xi- 
schen, im Mittclrisa- 
lit durch cin klcincs 
Eenster mit Seg- 
nientgicbcl gcglic- 
dert. Dic Portale, zu 
jcdcm Schillc cines, 
sind durftig ciulach 
bchandclt; cin wag- 
r c c h t c s G c s i m s jr r o li 1 
schlicl.h den dic Oti- 
nung umrahmenden 
Tlirstock nach oben 
ab. Wahrend das 
untcrc Gescholl mit 
dcm in ruhiger, un- 
verkropftcr Linie gc- 
luhrtcn 1 lauptgc- 
sims endigt. tragen 
im Obcrgeschol.1 dic 
1’ ilastcr des Mittcl- 
risalits cincn otlcncn 
Drciccksgicbcl, aut 
dessen Idnien dic 
sanłt anstcigenden 
Anliiufc iiber den 
Eliigeltcilcn vorbe- 
reiten. Eine irratio- 
nellc Zutat Albcr- 
thals sind dic von den 
Giebelschenkeln des 
Risalits unschon 
uberschnittenen ioni-
schen Pilaster. Sie gliedern den nun nach 
allcn Sciten frei herauswachsenden Yierecks- 
bau des Turmes und tragen iiber einem 
Architrac das Kranzgesimse des Unterbaues. 
Dariiber erhebt sich, nur um ein Geringes 
zuriickgcsetzt, der CUcrbau des Turmes, qua- 
dratisch mit abgeschragten Ecken, die mit 
korinthisicrenden Pilastern besetzt sind, wah
rend sich nach den vier Seiten hohe, mit 
Segmentgiebel iiberdachtc Eenster dffnen. Ober 
kraftig ausladendem Gesims folgt eine kurze 
Attika und auf diese die in den \ erhiiltnissen 
wie im UmriB wohlgelungene Kuppel, eben- 
falls vierseitig mit abgetasten Ecken, bekront 
von einer zierlichen Latcrne.
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In der Gesamtwirkung der Eassade klingt 
noch die maBvolle, ruhige Zuriickhaltung der 
Renaissance nach. Sowie man aber aut E.in- 
zelheiten eingeht, drangen sich barocke Ede- 
mente auf, wie die Yerkiirzung des Ober- 
geschosses, die Yerdoppelung der Pilaster im 
Mittelteil, das Emporriicken der E'enster- und 
Nischenumrahmungen bis zur Kapitellzone, 
der durchbrochene Giebel usw.

DaB fiir die Fassadengestaltung italienische 
Einflusse bestimmend waren, liegt aut der 
Hand; sie fiihren zuletzt auf Giacomo della 
Portas Eassade von al Gesii in Rom zuriick. 
Ein unmittelhares \’orbild vermag ich nicht 
namhaft zu machen; es existiert wohl auch



2  1 2 DIE nOFKIRCHE IN NEUBURG a. D.

keines Denn die Fassade ver\virklicln einen 
echt deutschen Baugedanken, die organische 
\'erbindung der Schauseite mit eincm Mittel- 
turm. Der neue Stil liat liier zum erstenmal 
in Deutschland das Erbe der deutsclien Spiit- 
gotik vdllig in seinem Geist und seiner 1'ormen- 
sprache zu ver\verten gesucht. Darin liegt 
Yornelimlich die Bedeutung der Fassade, die 
im iibrigen ja sclilicht. etwas angstlicli und 
trocken aufgebaut und gegliedert ist. Dodi 
blieb die neue Etisung des Problems fast 
ohne Nachfolge und also entwicklungsge- 
schichtlich ziemlich bedeutungslos; denn fort- 
an wirkt zu maclitig das \’orbild der Peters- 
kirche in Rom in jener Ausgestaltung, die 
Maderua vorgesehen hatte, und der Doppel- 
fassadenturm wird unerlallliclier Bestandteil 
des AuOenbaues an groBeren Kirclien. —

Die E a n g s e i t e n  bilden mit den Schmal- 
seiten ein ungebrochenes Recliteck, dem sich 
ostlicli die A psi s ansclilielk. Eine toskanisclie 
Pilasterordnung gliedert diese Bauteile; das 
Hauptgesimse verlatift auch liier sclilicht ge- 
radlinig ohne Yerkropfung. In zwei Reihen 
iibereinander sind zwischen den Pilastern die 
Eenster angeordnet, mit leicht prolilierten 
Steinrahmen eingefaBt; tinten Langfenster 
mit BogenabschluB mich oben, dariiber kreis- 
runde Eenster. Cber der dstlichen Schnial- 
seite erhebt sich, von \'oluten mit steilem 
Anlauf flankiert, eine Giebelwand, an die sich 
die Halbkuppel der Apsis anlehnt. —

Das I nne r e  ist ais dreischiffige Halle mit 
Eangseitsemporen ausgestaltet (Abb. S. 213). 
Die Raunie zu beiden Seiten des ins Kirchen- 
innere einspringenden Turnies sind durch 
iMauern abgeschlossen und durch Ttiren zu- 
ganglich. Die Eangseitsemporen werden durch 
eine Orgelbiiline an der westlichen Schnial- 
seite yerbunden, an der ostlichen Schmalseite 
laufen sie aus. Mittelschifi und Chorquadrat 
sind architektonisch nicht geschieden. Die 
■ Seitenschiffe schlieBen beini Beginn des Chor- 
qtiadrates mit Mauern ab, ‘) vor denen Altiire 
aufgestellt sind, setzen sich aber jenseits in 
ihrer zweigeschossigen Anlage fort bis zum

0  Nach dem ursprunglichen, >protestantisclien« Plan 
Waren die Seitenschiffe ohne Zwischenmauern bis zum 
Heginn der Apsis durchgefiihrt und sollten sich ohne 
Zweifel auch in diesem óstlichsten Joch gegen den 
•Mittelraum vollstandig óffnen, so daU die Kirche aus 
lunf dreischiffigen Jochen und der Apsis bestanden hatte; 
nur bei dieser Annahme ist der Yorschlag des Erb- 
prinzen Wolfgang Wilhelm vom Jahre 1605 verstandlich, 
es seien zum Zwecke reichlicherer Belichtung der Kirche 
>an den zwei vorderen Kcken des (ffiores< (d. h. links 
und rechts von der Apsis) zwei Eenster auzubringen. 
Das Chorquadrat wurde erst nach dem Wechsel der 
Konfessionsbestimmung hergestellt durch Einziehung 
der vier iMauern.

Beginn der Apsis; die dadurch entstehenden 
Begleitraumc des Chorquadrates bilden tk-a- 
torien und dffnen sich beiderseits in beiden 
Geschossen durch dreiteilige Eenster gegen 
den Chorraum.

Durch schlanke, mit toskanisclien Pilastern 
besetzte Pfeiler in weiten Abstanden wird 
das Eanghaus in vicr joche zerlegt, dcneii 
sich im Mittelschilf ais fiiiiltes das des Ghor- 
quadrates aiischliel.śt. Toskanisclie Biindelpi- 
lastergliedern die Unilassungsmauern. Renais- 
sancekreuzgewólbeniitGurtbdgenspaunen sich 
Liber alle Schitle und Geschosse.

Die Wahl des I lalicnschenias bedetitct nach 
dcm danialigen Stand der Kirchenbaukunst 
Suddeutschlands ein Zuriickgreifen auf eine 
yeraltete Form. Es sclieint, daB hierfur das 
Yorbild der Pfarrkirche in Eatiingen, einer 
spatgotischcn Hallenkirche aus den ersten 
Jahrzehnten des 16. jahrliunderts, nial.igebend 
war; denn in den \’erhandlungeu zwischen 
Baukommission und Kirchenrat wird die 
Pfarrkirche dieser zweiten Hauptstadt des 
Herzogtums wicderholt riihmend erwahnt und 
ais ein Muster aufgestellt. In der Tat fnidet 
sich, auch abgesehen von der Halleiianlage, 
niehrfache E'bercinstininiung, so insbesondere 
iii der fiir den Raumeiudruck mal.igebcnden 
Proportion der Hdhe und Breite.

Hat sich nun auch der Baumeister durch 
die Entscheidung fiir die Halleiianlage auf 
den Boden der spatgotischen Tradition ge- 
stellt, so weiB er doch durch die Mal.iver- 
haltnisse, durch die starkę Betonung der 
Horizontalen (Eangseitsemporen) und durch 
die ganz konsequeiite Anwendung der Kon- 
struktionsprinzipien und Detailformen des 
neuen Stiles den Eindruck und die volle 
Wirkung eines Renaissancebaues zu erzieleii. 
Sobald mail die kunstliistorisch vermittelte 
Rcminiszenz an den Hallenbau ausschaltet, 
wird nian durch niclits an eine gotische Kirche 
erinnert. Namentlich die Proportionen der 
Liiiige^) und Breite (= 2 : i) sowie der Hdhe 
und derGesamtbreite ( = 1 : 1 ) ,  dazti die weiten 
Pfeilerzwischenraume und die reichliche Eicht- 
zufuhr, die nur in den Emporen schwach 
ist, bedingen eine echte Renaissancewirkung. 
Dagegen bat gerade der AnschluB an die letzte 
Art der gotisclien Hallenkirche den Baumeister 
vor barockerSchwere und Massigkeit bewahrt; 
weit entschiedener ais der AuBenbau weckt 
der Innenraum Renaissancestimmung.

Dazu triigt viel die vorziiglicIie Deko-  
r a t i o n  des Innem bei.

“) Namlich der fiir die Raumwirkung in Betracht 
kommenden Lange, bei der der Eingang diircli den 
Turni und die Apsis auGer Bereclinung bleiben.
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Sie bestelit ausschlielilich in S t u c k a t u r .  
Das Werk der Castelli ist last vollstandig er- 
halten; nur die Stuckaturen der Westemporc 
and die an den Seitenwiinden der Apsis stam- 
men ans spiiterer Zeit. An der Westemporc 
haben Wessobrunner Meister um 1700 eine 
hereorragend gediegene Arbeit gelietert und 
die Untenseite der weit ausbaucbcnden Hm- 
pore, die wohl um 1700 in die jetiiige Form 
audi erst umgebaut bezw. erweitert wurde,

mit tiefunterschnittenen, halbseitigen Akantlius- 
ranken von elegantem Linienschwung iiber- 
zogen. Die Wandstuckatur der Apsis, Miinchner 
oder Wessobrunner Arbeit um 1725,  vor- 
wiegend in Laub- und Bandwerk mit Rosetten- 
gittern bestehend, sehr sauber ausgefiihrt, 
triigt die zierliche, liebenswtirdige Art des be- 
ginnenden Friilirokoko zur Scliau.

Grund und Stuckaturen sind durchaus weiB 
gehalten mit Ausnahme des eergoldeten Na-

Uir christUche Kunst II. 29
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menszuges Mariii, der in mehrfach gebroche- 
nem Rahmen die Scheitel samtliclicr Gewolhe- 
joclie ziert (Abb. S. 211).

Sehr reiclilich und in guter Ausfuhrung ist 
in dem Stuckaturenwerk der Castelli das 
l-igiirliclie vertreten: in jeder Gewolbekappe 
—  es sind dereń bei 25 Gewólbefeldern niclit 
weniger ais 100—  eine Reliefdarstellung, um- 
schlossen von einem oblongen,schlichtprotilier- 
ten Leistenrahmen mit abgeschragten Ecken. In 
den Zwickeln der Langseitsemporenbriistung 
(Abb. S. 213) fast vollplastische Engelfiguren, 
jede mit einem Zweig in der Iland, der sich 
auf die iiber dem Arkadenscheitel in Kartusclie 
angebrachte Inschritt bezieht, worin Maria in 
biblisclien Worten mit auserlesenen Gewachsen 
verglichen w ird: Quasi cypressus in monte 
Sion usw.; im Chorquadrat zwisclien den 
beiden Eensterreihen der Oratorien jederseits 
drei steliende Engelstiguren mit alttestament- 
lichen Symbolen Mariii (brennender Dorn- 
buscli, Stern, Raucliopferaltar usw.); an den 
Umfassungswiinden des Erdgescliosses der 
Seitenschifte zuseiten jedes Fensters zwei iiber- 
lebensgrolk vollplastische Eiguren in reich aus- 
gestatteten, iidikulaartig behandelten Nischen, 
darstellend die zwblf Apostel, den heiligen 
Ignatius von Loyola und einen Priester in 
jesuitentracht mit Kelch in der Hand (Franz 
Xaver? ebcn im Ausfiilirungsjalire 1619 selig 
gesproclien); an den westliclien AbscliluB- 
wiinden der Seitenscliifłe grol.i in Ilochrelief 
die tigurenreichen Bilder der Geburt und 
Mimmelfahrt Mariii; endlich an den Lang- 
seiten der Eingangshalle im ErdgeschoB des 
Turmes in Maclireliet rechts Kaiser Heinrich II. 
mit Gemahlin knieend (Wohltiiter des Prauen- 
klosters in Neuburg), dariiber St. Michael ais 
Seelenwiiger; links Herzog \\'olłgang \\’ilhelm 
mit Gemahlin, ebenfalls knieend, oben Gottes- 
mutter iiber der Stadt Neuburg schwebend.

Die Reliels in den Gewolbekappen stellen 
v o r :

a) Im Chorquadrat: die drei Erzengel und 
den Schutzengel;

b) im Mittelschift': vier Patriarchen, David 
und drei Propheten mit Tafeln, dereń In
schritt sich auf die jungfriiuliche Geburt Christi 
beziehen, die Evangelisten, Szenen aus dem 
Leben Johannes des Tiiufers und des heiligen 
Joseph;

c) im ErdgeschoB der Seitenschiffe und 
zwar Evangelienseite und Epistelseite von vorn 
nach riickwiirts: je vier Martyrer, die vier 
lateinischen und die vier griechischen Kirchen- 
vater, je vier Bischiife, je vier Ordensstifter;

d) im ('Ibergeschol.I der Seitenschifle in der 
Ordnung wie bei c): je vier Eiirsten, weib-

liche Martyrer, Jungfrauen und Ordensfrauen, 
Biillerinnen und \Vitwen.

Die Auswahl und Anordnung dieses reichen 
Bildschmuckes trat der Herzog selbst, der 
sich dabei von P. Welser S. J. beraten lietl.

Ornamentale Zier umkleidet in den anti- 
ken Motiven des Eierstabes, der Perlenschnur, 
der Palmette usw. die Rahmenprotile und 
die Gewolbegrate. Sie fiillt ais Rosette und 
ais stabtbrmige oder auch Yolutenartige Akan- 
thusptlanze von zarter Bildung in den (ie- 
wólbefeldern die Zwickel neben den Rahmen, 
in den Gurtbógen die oblongen Kassetten 
und yerstitrkt durch ihre strenge bormenge- 
bung und ihre wohlige Anordnung innerhalb 
der gegebenen blachen die Renaissancewir- 
kung (Abb. S. 211). —

\’on der urspriinglichen E i n r i c h t u n g  
ist nur der Tabernakelbau des Hochaltares 
(in der Art yon Reliquienaltarchen um 1600, 
aus Schwarz gebeiztem Holz mit Weil.isilber- 
yerzierung in zwei korinthischen Ordnungen 
mit yieltach gekroplten Gesimsen autgebaut) 
und das kunstyolle, schmiedeiserne Gitter am 
Autgang zur Kanzel erhalten (Abb. S. 213). In 
der Mensa des Hochaltars werden hinter Glas 
kostbare Reliquienkastchen aus Elfenbein, 
durchbrochene Arbeit aus dem Anhmg des 
17. Jahrlninderts, aufbewahrt. Die Rubens- 
bilder, die einst den Hochaltar und die 
beiden Nebenaltare an der SchluCwand der 
Seitenschitie zierten, 1Ć17 bezw. 1620 fertig- 
gestellt, wandertcn schon 1691 bezw. 1703 
in die Galerie nach Diisseldort*) und wurden 
durch drei Bilder des Bolognesen Domen. 
Zanetti ersetzt, die, wenn sie auch keinen 
lirsatz fur das \'erlorene bieten, doch ais 
gute, etfektyolle Bilder yon kraftigcm Barock- 
kolorit und stark dramatisierender Auffassung 
in der hellen Kirche ihre Wirkung tun.

Der neue Hochaltar weist durch seine 
Stilformen auf die Mitte des 18. Jahrlninderts 
hi n; 1754 wurden auch die zwei groBen 
Seitenaltiire neu gebaut. Die Kanzel, ein 
sehwungyolles, trefflich aufgebautes Kokoko- 
gebilde, gehbrt der gleichen Zeit an. \’on 
der iibrigen Einrichtung yerdienen die pritch- 
tigen Stuhldocken in edlem Barock Erwith- 
nung. —  —

Herzog Wolfgang Wilhelm war yon dem 
Werk, das er yon .\nfang an mit Rat und 
Tat gefbrdert hatte, ohne Zweifel hochbe- 
friedigt. Denn er lieB in D u s s e l d o r f  in 
denjahren 1622 -29 den Jesuiten eine Kirche 
bauen, die geradezn eine genaue Kopie der

') Jctzt in Ltcr Finakotiiek zn .MCmclicn. Vgf. Ncu- 
burger Koifektancenbtatt i8.|i, .S. -52 lV.
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Neuburger Jesuitenkirche, selbst im Dekora- 
tionssYstcm, genannt werden muB und sich 
in der Bauaiilagc lediglich durch die Anord- 
nung zweier C)sttiirme zu seiten des Cliores an- 
statt des einen Eassadeiiturmes unterscheidet.') 
DalS die Formensprache schwerer geworden, 
dem Barock entschieden zugekelm ist, wie 
vorab die \’erkropfung des Hauptgesimses 
am AuBenbau 
und im Innem 
die Umklei- 
dung der Pfei- 
ler mit Biindel- 
pilastern sowie 
die Ersetzung 
der schlichten 

toskanischen 
dureli die rei- 
che korinilii- 
sehe (')rdnung 
mit ihrem an- 
spruehsYollen 
Gebiilke zei- 
gen, \ermag 
natiirlich kei- 
nen wesentli- 
chen Unter- 
schied zu be- 
griinden und 
erweist an ei- 
nem gerade 
durch die son- 
stige Uberein- 
stimmunglehr- 
reichen Bei- 
spiele den ra- 
schcn Wktndel 
des l'ormge- 
luhles. Ob De- 
odat del Monte, 
der belgische 
Architekt am 
I loie Wolfgang 
Wilhelms, an 
dem Diissel- 
dorfer Bau he- 
teiligt war, 
hleibe dahin-

jedenfalls

belgischender
aus von 
ebensowenig

KARL LUDWIG SAND PORTRATBCSTE DES MALERS A. BURGER
M odeli, in M a r m o r  a u sg e/iihrt f i i r  das Siadelsche In stitu t in F r a n k fu r t a. M.

gestellt; ist die Kirche nicht von

') Diese Kirche ist abgebildet und beschrieben, ohne 
daC ihr Yorbild in Neuburg erwahnt wurde, bei 
C.Iem cn, Die Kunstdenkmaler der Rheinprovinz III i, 
1894, S. 24 ff. G u r l i t t ,  a, a. O ,  S. 21 f. hat auf die 
grolJe Ahnlichkeit der Neuburger Jesuitenkirche mit 
der Dusseldorfer hingewiesen und daran die Yermutung 
gekniipft, datJ die Neuburger Kirche von dcm belgi
schen Baumeister Deodat del Monte abhangig sein konne.

G u r l it t ,  a. a. O. 21.

Baukunst, sondern durch- 
der Neuburger Kirche beeinłluBt und 

kann sie ais Bcispiel ftir den 
rlieinischen Jesuitenstil« 3) hingestellt werden. 

Die Neuburger Jesuitenkirche aber ist nach 
Ausweis ihrer Baugeschichte weder von der 
belgischen Baukunst im allgemeinen, noch 
von Deodat del Monte speziell abhangig, der

so frtihzeitig 
zum Neubur
ger Hof nicht 
in Beziehung 
trat.

Hinwieder 
wurde die I lof- 
kirche auch in 
ihrer nachsten 

Umgebung 
Yorbildlich liir 
den Neubau 
derPfarrkirche 
Si. Peter in 
Neuburg, die 
16714) gleich- 
falls ais drei- 
schiflige Halle 
mit Langseits- 
emporen und 

Kreuzgewiil- 
ben errichtet 
wurde. Auch 
der Eassaden- 
bau der Ursu- 
linenkirche in 

Neuburg 
(Grundsteinle- 
gung 17005) 

mit einem 
Turm, der im 
zweigeschossi- 
gen Unterbau 
ais Mittelrisalit 

Yorspringt, 
und den Ein- 
gang in sich 
schliel.it, hangt 
Yon der Hof- 
kirchenfassade 

eine Ndtigting 
ais Yorbildlich 

Urheber anzu-

Es
die

ab.
Yor, 
oder 
nehmen.

liegt nirgendshier
belgische Baukunst 

iMeister aisbelgische

3) C ie rn e  n, a. a. O. 27.
■ ł) Neuburger Kollektancenblatt 1851, S. 70. 
5) Ebenda 1866/67, S. 66.



2 i 6 5 !^  WIE LERNEN WIR SEHEN?

WIE LERNEN WIR SEHEN?
Von K. GUTENSOH N 

(SchluB)

F'ast so alt wie die hdhere nienschliche Kunst- 
tiitigkeit selbst ist diel'rage nach dem\'er- 

haltnis der Kunst zur Natur, die I'rage, inwie- 
weit der Kunstler die Natur nachahme und 
was er in seinen Werken Eigenes gebe, und 
gewill ist es eine der \'orbedingungen kunst- 
lerisclien \'erstandnisses, sich mit dieser Erage 
auseinanderzusetzen, denn ganz unwillkurlich 
schweift das Auge des Menschen von der 
Natur zur Kunst hiniiber und wieder zuriick 
zur Natur, es zieht Yergleiche zwischen 
beiden und stellt Aehnlichkeiten und \’er- 
schiedenheiten fest, iiber dereń Notwendigkeit 
und Berechtigung man sich klare Rechenschaft 
geben moclite. Beim Betracliten von Kunst- 
werken werden wir fortwalirend an die Natur 
erinnert, und unser Sehen in der Natur 
wiederuni verschafit uns jenen Schatz von 
Erinnerungsbildern, der vor den Kunstwerken 
in uns lebendig wird und einen wesentlichen 
Teil der geheimnisvollen Q.uelle des kiinst- 
lerischen Genusses bildet. ')

Melfach ist die Meinung verbreitet, die 
Aufgabe des Kiinstlers hestelie darin, die 
Natur moglichst getreu nachzuahmen. Immer 
noch wird die alte Miir erzahit von Zeuxis, 
der die Trauhen so tauscliend malte, daO die 
Yogel daran pickten, und von Parrhasius, 
dessen gemalten \'orbang Zeuxis fiir einen 
wirklichen hielt. Und doch bat schon Ari- 
stoteles das Kunstwerk nicht ais eine blolle 
Nachahmung, ais ein Trugbild der Wirklich- 
keit aufgefalk, sondern ais das g e r e i  n i g  te 
Bild derselben, ais Nachahmung der auch der 
Wirklichkeit zugrunde liegenden Idee. Wenn 
es die Aufgabe des Kiinstlers wiire, die Natur 
móglichst getreu zu kopieren, dann miiBte 
eine Photographie ktinstlerisch bober steben 
ais die beste Zeicbnung. »Der Kunstler kann 
die Natur nicht abscbreihen, er mub sie iiber- 
setzen«, sagt Helmboltz. Er muB allerdings 
ein Abhild der Natur geben, sein Werk soli 
aber ais solcbes selbstiindig der Natur zur 
Seite steben, desbalb muB er mit den ihm 
zu Gebote stebenden Mitteln und Werten 
den Wirkungen der Erscheinungen in der 
Natur nahe zu kommen sucben. Seine Mittel 
sind besonders: Yereinfacbung und Yerstiir- 
kung der Naturelemente, Ausscbeidung des 
Gleicbgultigen und Betonung des Wesent- 
licben, Charakteristiscben. Dadurcb wird die 
Wirkung des Kunstwerks dem Naturbilde

■ ) L. Yolkniann: Naturprodukt und Kunstwerk. Leip- 
zig, Kuhtmann.

gegeniiber sogar noch erhdlit. Trotzdem 
aber der Kiinstler mit der Natur trei scbaltet. 
wird und darł sein \\'erk an Wabrbeitsgebalt 
nicht yerlieren. »Auch die W a h r b e i t  des 
Kunstwerks ist eine besondere, in sich ge- 
griindcte und steht der eigentliclien N a t u r -
w a b r b e i t  frei und selbstiindig gegeniiber
Nicht die Wirklichkeit gibt eben die Kunst 
wieder, sondern eine kimstlerische \’orstel- 
lung, aber gerade desbalb besitzt sie die Kratt, 
im Bescliauer wiederum eine \'or.stellung zu 
erwecken, die an Intensitiit und Klarheit zwar 
nicht auller, aber i i ber  der Natur steht.-) 
Es gibt freilich Kiinstler, die in der Umge- 
staltung des Naturvorhildes sich viel Freiheit 
erlauben und solche, die dassclbe genauer 
wiedcrgeben; das Kunstwerk bietet aber 
schlielliich doch etwas anderes ais das \’or- 
bild, wodurch es eben erst zum Kunstwerk 
wird.

Wer das Sehen recht lernen will. wird, 
wo es ihm nur moglich ist, Naturbild und 
Kunstwerk vergleichen. Hat man erst ein- 
mal das Sehen in der Natur gelernt, dann 
wird man auch am Kunstwerk gar manche 
Schonheiten entdecken, die dem yerborgen 
hleiben, der mit der Natur noch nicht yer- 
traut geworden ist.

Whr wollen jedoch zum Schlusse yon dem 
Wert der Naturhetrachtung fiir die Kunst- 
hetrachtung giinzlicli absehen. Das Sehen 
in der Natur ist allcin schon eine Quelle 
hohen Genusses, angenehmster Erholung und 
Trostung. Wehe jedem, dem die Natur nichts 
zu geben yermag. Wer aber gelernt bat, 
sich ihr zu nahen, dem offnet sie in triiben 
Stunden ihre Arme, und trćistend und mild 
senkt ihre heilende Kraft Prieden in die 
Brust. Ist es doch, ais hiitte der Allgiitige 
uns, solange wir hienieden das Gewand der 
Sterblichkeit tragen, auch die Natur zur freund- 
lichen Trosterin gegeben. in der wir seine 
Allgegenwart, Macht und Giite, das Weben 
und Walten seines Schopfergeistes so rein 
yersptiren. Die Erhebungen des Bodens tragen 
unser Gennit in die Hóhe, der hernblick 
und die Ebenc fiihren uns in die \\'eite und 
weiten unser Herz, die Stille eines beschau- 
lichen Plćitzchens ladet uns zur Einkelir in uns 
selbst ein, immer aber maclit uns die Natur 
empfiinglich fiir das Uberirdisclie, Ewige. So 
fiihrt sie uns, wie auch die Kunst, die man 
deshalb oft eine Schwester der Religion ge- 
nannt bat, zu dem Ursprung zuriick, yon 
dembeide stammen, zu Got t ,  de m U r g r u n d  
al l er  Dinste.

=) L Yolkmann, a. a. tt.

J
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AUSSTHLLUNG
CIIRISTLICHER KUNSI WERKH 1\  

WIEN

W ie wir seinerzeit mitteilten, veranstaltete 
die \'creinigung bildender Kiinstler (^ster- 

reichs (Secession) zu \\'ien in den Monaten 
Koveinber und Dezember eine Ausstelluiig 
von Kunslwerken christlicli-religibsen Inhalts. 
lis waren drci Gruppen, die sich hieran be- 
teiligten: i. Ktinstler der Wiener Secession 
und auswartiger Secessionen, bezw. ilinen 
nahestehende, 2. die Beuroner Kunstschule, 
3. Kunstler der Deutschen Gesellschalt fiii 
christliche Kunst. Dic letzteie Abteilung 
wurde von Maler Joseph Huber-Eeldkirch 
eiugerichtet, der seiner Autgabe in daukens- 
wertester \\'eise gerecht w urde; die Raume 
der Secession wurden zum 1  eil durch An- 
geliorige der Yereinigung dem Zweck der Aus- 
stellung kiinstlerisch angepaBt. Diese Gruppe, 
die ihre Yorbereituntren au Ort ' •

MATER DOI.OROSA

und Stelle
Yon langer Iland trefłen konnte, war voi den 
anderen uatiirlich im \ orteil, wenn es sich 
darum haudeltc, der Cjruppe einen gemein- 
samen Zug aufzupragen, der im allgemeinen 
zwischen einer Zahl von Kimstlern schou 
von Yorueherein Yorhanden war intolge einer 
Gemeinschaft der kiiustlerischen Tendenzeu. 
So viel Gemcinsames aber die Angehbrigcu 
bestimmter moderner Schtilen und Gruppen 
aufweisen, so Yiele besondere Ziige haben 
sie in ihren bcsseren Yertretern Ycrmoge 
der indiYiduellen breiheit, atif die der Kunstler 
nicht Yerzichtet, und vermoge der Eigcnart, 
mit der er die gemeinsame Lehrmeisterin 
Natur betrachtet. Dazu kommt bei den kircly 
lichen Themen noch das innere \ erhaltnis 
des Kiinstlers zu denselben. Anders die Beu
roner Kunst, dereń stiirkster Eaktor die Regel 
ist, welche dem liinzelnen eine Ausbetite des 
IndiYiduellen in den dargestellten Figuren 
und des Besonderen in den Formen der Natur 
nur iu geringem MaBe gestattet. je  strenger 
die allgemeine Regel dtirchgefiihrt wird, desto 
enger die gegenseitige Yerwandtschaft der 
nach ihr geschatlenen \\'erke und desto leichtei 
ist eiu starker und dem Beschauer anfanglich 
imponierender Gesamteindruck zu erreichen.

Die Deutsche Gescllschaft łur christliche 
Kunst Ycreinigt in ihrem Yerhande Kunstler 
ohne Unterschied ituLkrer Schul- oder Rich- 
tungsangehorigkeit, welche mitkuustlerischem 
Ernst die christliche Lebeusauffassung Yer- 
binden; im iibrigen gewithrt sie jedem Kunstler 
Yolle Bewegungsfreiheit. DiekirchlichenWerke 
der Maler und Bildhauer dieser Gesellschalt
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pflegen von vorneherein fiir bestimmte Riiume 
geschafien xu werden, welche bald dem einen, 
bald dem andern der historischen Stile an- 
gehoren, zumal ja auch die Neubauten bis- 
lang in diesen Stilen erriclnet werden; sie 
miissen sich deshalb den gegebenen Formen 
und meist auch dem schon ans triiherer Zeit 
Yorhandenen bildnerisclien Sclimuck anpassen, 
was ebenso schwierig wie wiclitig ist. Uber 
die Notwendigkełt einer kiinstlerisclien An- 
passung an Gegebenes bei Neuanscliatrungen 
bestelit keine Meinungsverschiedenheit; um 
so weiter gehen die Anscliauungen momentan 
beziiglich des Grades und der Art der An- 
passung auseinander. Bis in die neueste Zeit 
haben alle Kunsttheoretiker und Kunstbehdr- 
den, nicht zuletzt auch die Architekten, die 
Ansicht verfochten, die Anpassung der Neu- 
schdpfungen, gleicligiiltig, ob diese der Ar
chitektur, oder der Malerei und Plastik an- 
gehoren, mufkę sich mit tauschender Genauig- 
keit auch auf die stilistischcn liigentiimlich- 
keiten der jeweiligen architektonischen Um- 
gebung, bezw. der jeweiligen Manieren friiherer 
Maler und Bildhauer erstrecken, und jene Kreise 
sprachen es otlen ans, daB man nichts Kltigeres 
tun konne, ais »die Alten« kopieren, denn 
besser, das ist stilgetreuer, konne man es ja 
doch nicht machen. Nach manchcn bitteren 
\\’orten, die hieriiber liingst in Kiinstlerkreisen 
gefallen, htngen nun einzelne Kunsthistoriker 
in hocherfreulicher Weise an, zu fordem, 
da(.i dem Kiinstler unter allen Umstiinden 
mehr Freiheit in der Wahl seiner iormalen 
Ausdrucksmittel gelassen werde. Es ist not- 
wendig, diese \'erhaltnisse zu bedenken, wenn 
man den christlichen Kiinstlern Gerechtigkeit 
widertahren lassen will. Was Wunder, wenn 
unter solchen Umstanden die Ausstellungen 
der Kiinstler der Deutschen Gesellschaft fiir 
christliche Kunst, und auch die letzte zu Wien, 
eine gewisse Alannigfaltigkeit in der kimst- 
lerischen Form aufwiesen! Da gleich von 
»Ealschungen« zu reden, wo man es mit 
ernsten und hochstehenden Kiinstlern zu tun 
hat, wiire doch unangebracht, insbesondere 
angesichts der Wiener Ausstellung, wo in 
der Abteilung der Deutschen Gesellschaft fiir
thristliche Kunst alles aufs fern-
gehalten worden war, was nicht einen aus- 
gesprochen personlichen Kunstcharakter aut- 
wies. Man eergesse im gutgemeinten Itifer 
nicht, dab der Wert eines Kunstwerkes wesent- 
lich in der kiinstlerischen Kultur und in der 
Persdnlichkeit seines Urhebers liegt und un- 
abhangig ist von dem unabliissigen Wechsel, 
dem das AulSere der Neuschdpfungen je nach 
dem Zeitgeschmack unterliegt. Der bedeu-

tende Kiinstler sagt uns etwas Bedeutendes, 
auch wenn er sich der Sprache einer friiheren 
Zeit bedienen muB oder rielleicht sogar be- 
dienen will, weil sie seiner Art, zu sehen, 
entspricht. Die MittelmaBigen sind und bleiben 
auf Anlehnung an Stiirkere angewiesen, gleich- 
giiltig, ob diese nun alte oder neue Meister 
sind. Wir wufken uns stets frei von jenen 
engherzigen Theorien, welche es den christ
lichen Kiinstlern bis jetzt so sehr erschwerten, 
im Simie einer selbstandigen Naturanschau- 
ung zu schatfen, befreit von dem Zwang der 
Nachahmung friiherer F'ormen und Prinzipien, 
die der Kiinstlerschaft seit Jahrhunderten fremd 
geworden. Niemand kann es warmer be- 
griiBen, ais wir, wenn die Behorden einzii- 
lenken gesonnen sind und der Kunst unserer 
Zeit einstweilen das Zugestandiiis machen, 
daB sie mitkonkurrieren darf; die (jleich- 
berechtigung wird dann nicht lange ausbleiben. 
Bedauern miii.ken wir es hingegen, wenn nun 
bei besseren Auftragen solche moderne Kiinstler 
in den Yordergrund geschoben wiirden, denen 
der innere Beruf zur christlichen Kunst man- 
gelt, die also zwar modern, aber nicht christ- 
lich schatfen. Im gegenwiirtigen Stadium 
aber verlange man nicht, daB wir, statt fiir 
die christlichen Kiinstler einzutreten, ihrc 
Ankliiger werden, weil viele eon ihnen 
auch noch im letzten Jahrzehnt unter dem 
EinBuO tief eingewurzelter Anschauungen, 
innerer Neigung und nicht selten aul.ieren 
Zwanges auf Prinzipien der kiiiistlerischen 
Anschauungen friiherer Zeiten zuriickgritfen. 
In einigen Jahrzehnten wird man deutlicher 
ais jetzt erkennen, wie eiel persiinliche Ziige 
in den besseren unter diesen Arbeiten liegen.

Die neuen Bestrebungen, welche auf dem 
Gebiete der Denkmalpflege auftauchen, wer
den eon einigen Eiferern eon dem bisheri- 
gen Estrem bald in ein anderes hiiuiberge- 
driingt werden. Das kann uns einstweilen 
wenig beriihren, wenn die neue Stromung 
den christlichen Kiinstlern wirklich mehr Frei
heit bringt und nicht einen bloBen Wandel 
in der Unfreiheit. Letztcres mochte man 
beinahe befiirchten, wenn man sieht, wie 
gegen die bisherige Prasis der Denkmalpflege 
nnd fiir eine neu einzuschlagende Prasis hatipt- 
siichlich geschichtsveissenschaftliche Grtinde 
eorgebracht werden.

Von den Kiinstlern der Wiener Secession 
fiel besonders J o s e f  e o n  M e h o f f e r  (Krakau) 
durch Lebhaftigkeit der Ertindung und Pracht 
der Farbcn seiner lintwiirfe fiir Kirchenfenster 
auf. j e t t ma r ,  E n g e l h a r t ,  L e n z ,  K d n i g  
u. a. sandten ebenfalls gute Bilder. Ein treB- 
liches Madonnenbild war eon Ma r i a n n ę
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S t o k e s  (London) zu sehen. Re s n a r d  sandte 
seine Kartons fiir eine Kapelle in Berk, die
1902 zu Miinchen ausgcstellt warcn, L o u i s

1904C o r i n t h  seine Cirablegung Christi, die 
in der Berliner Secessions-Ausstellung zu 
sehen war. Reichlich war die Beuroner Schule 
eertreten, und zwar mit Arbeiten fur Monte 
Cassino und Emaus und fiir die Maurus- 
kapelle in Beuron.

Unter den Arbeiten der Kiinstler der Deut- 
schen Gesellschaft fiir christlicbe Kunst er- 
wahnen wir mehrere Werke von J o s e p h  
H ube r - Fe l  dki rcl i ,  die sich durch Kraft und 
Ausdruck auszeichnen; so der Karton zu 
einem Freskogemiilde »Die ReIigion« und ver- 
schiedene Entwiirfe fiir Glasfenster. Fe ue r -  
s t ei n sandte den poesicvollen Karton zu 
seinem Gemalde der I.andung der bl. Magda
lena in der Provence. S a m b e r g e r  war 
mit dem hl. Ignatius und dcm hl. Franz 
ILirgia und andcren hereorragcnden Werken 
charakteristischyertreten. \'on K o l m s p e r g e r  
sah man die dem bayerischen Staat gehorigen 
Fntwiirfe fiir die Ausmaluntr der Kirche in
Roggenburg (Ahb. Jhrg. I, S. 89— 92). Fuge l

c:r
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steuerte Fntwiirfe fiir ein (iemalde in der 
Kirche auf dem Gebhardsberg bei Konstanz 
und das Altarbild >St. Joseph* bei (Heft 5), 
G u n t e r m a n n  den Fntwurf zur Bemalung der 
Kuppel der Aussegnungshalle im tistlichen 
Friedhot zu Miinchen, Ma t t h a u s  Sc hi es t l  
yerscliiedene \\A*rke, so das groBe Gemalde 
der Madonna ais Kónigin aller ileiligen. Sehr 
tiichtige Arbeiten waren yorhanden \on 
S c h l e i b n e r ,  H u g o  H u b e r ,  Gl i i t z l e ,  
M a x i m i l i a n  D a s i o ,  P a c h e r ,  W i n t e r ,  
S i b e r ,  W a g m i l l e r  und K o p  pen.  Die 
Plastik war nicht minder gut wie die Malerei 
yertreten. G e o r u  B u s c h  sandte u. a. einen
hl. Georg, die Gruppe Fs ist yollbrachts
(Abb. S. 123, Heft 5) und das Modeli fur das 
Grabmal des Bischofs Hatfner im Dom zu 
Mainz, B a l t h a s a r  S c h mi t t  eine Kreuzab- 
nahme, eine Grablegung .Maria, die Figur des 
Kardinals Hergenrother yon dessen Grabmal 
in Mehrerau und eine Madonna. Ferner bot 
die Ausstellung reife Werke von Pr us ka ,  
Ma x  H e i l ma i e r  (Apostel), \ ’ al. Kr aus ,  
F r e y ,  F l o C m a n n ,  H e i d m a n n ,  A. Mi l l er ,  
Fd.  Z i m m e r m a n n .  ^"on Wa d  er e waren 
zwei Rcliefs (Engel) und Medaillen (I-irmung, 
Ehe, Priesterweihe, Abb. S. 92 und 93 des
4. Heftes), sowie ein hl. Georg zu sehen
auch das Grabmal fiir Frzbischof v. Thoma 
in Munchen. R u d o l f  Ha r r a c h  war yer
treten mit einem Bischofsstab und einem 
Modeli einer .Monstranz (.^usfiihrung in Gold, 
Silber, Email und Flfenbein, Abb. S. 94 und 95), 
I h e o d o r  Ra u e c k e r  schickte yerscliiedene 
Mosaiken, S t e i n i c k e n  und O t t o  L o h r  brach- 
ten eine .Monstranz (.\bb, Beil. .S. \ ’), Kirchen- 
Wandleuchter und .\ltarmodelle. ’̂on den 
.'\rchitekten waren . Anton B a c h ma n n  und 
R i c h a r d  B e r n  dl  yertreten, letzterer mit 
dem Mausoleum .Ardrassy.

Wir ktinnen nur beistimmen,
\'aterland« (Wien, Xr. 315 yom 
ber 1905) schrieb; »Das Bild, welches die 
Ausstellung der Deutschen Gesellschaft fur 
christliche Kunst bietet, ist besonders darum 
citreulich, weil es eine ziemlich zahlreiche 
Schar christlicher Kiinstler in lebendigem, 
eifrigem Schaffen fiir bedeutende .Auftnige
yorfiihrt..............Ohne .Auftrage kann keine
Kunst gedeihen, auch das glanzendste Talent 
muB yerkiimmern, wcnn ihm nic mehr ge- 
hoten wird, ais gerade genug, um das Leben 
zu fristen. Fs muB da alles zusammenwirken, 
die Regierung, die Kirchenfiirsten und die 
Kliister, fromme Priyatauftraggeber und Ge- 
meinden.«

wenn »Das 
15. Xoyem-

Fur die Redaktion yerantwonlich: S. Staudhamer; Yerlag der Gesellschaft far christi. Kunst G.
Druck von Alphons Bruckmann, —  Siimtliche in Mtincbea. '

. b. H.

i
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WELLE UND WOLKE IN DER 
ORNAMENTIK

Von Prof. DR. E. A. STUCKELBERG

U liter den Naturerscheinungen, welclie der 
Zierkunst aller Yolker und aller Zciten 

wichtige Motive geliefert haben, nimmt dic 
Sonne und dereń Strahlen, der Mond, die 
Stenie, da.s Feuer, die Flaninie, der Raucli 
und endlicli das Wasser eine henorragende 
Stelle ein.

Das letztgenannte Element konimt zunachst 
ais W e lle ,  dann ais Tropfen, ferner ais Wolke 
selir haufig zur Darstellung, wahrend die 
praclitigen Fkirniationen des Eiskristalls, offen- 
bar infulge ilirer eplienieren Dauer und ilires 
relativ seltenen Yorkoniniens, die hildenden 
Kiinstler niclit angezogen haben. Selien wir, 
in welclier Art die Welle und die Wolke von 
den verscliiedeneii Kulturvólkern stilisiert und 
ais Ornament verwendet worden ist.

Die alten Agypter und Mesopotamier stellen 
das stille steliende Wasser einfacli durcli eine 
l-laclie dar und charakterisieren dasselbe, wie 
dies nocli im Mittelalter Kegel ist, durcli 
liineingestellte Was.sertiere und -Pflanzen. Das 
laufende Wasser wird abgebildet durcli parallel 
yerlaufende, leiclit gewellte Linien. W o das
selbe aber zuni Ornament wird, da ist es 
niclit nielir die triige, sondern die sieli iiber- 
sttirzende Welle, die von dem Kiinstler ais

ornament auf einer griecliischen Silbermiinze, 
auf dereń Flachę in der Mitte eine Wasser- 
gottheit neben zwei Fischen erscheint. Die 
Wellen werden schon in friiherer Zeit mit 
anderen Ziergliedern, z. B. Blattern untermischt 
und das Ornament verliert seine Reinheit.

fig. 4-
Japsin. Waffenrock

Fig. I .  Von einer Grabstelle in Mykcne

geeignete Form ausgewiililt wird. Zunachst 
wird dieses Zierglied nur in horizontaler 
Funktion verwendet, wie dies auch in der 
kretischen, sog. mykenischen Epoche der Fali 
ist (vergl. Fig. i). In der Natur ist auch ein 

schrages Aufsteigen oder sich 
Uberschlagen von Sturzwellen 
móglich; die Kunst geht indes 
bald weiter, indem sie das Wel- 
lenornament, den sog. laufenden 
Hund, auch in senkrechter, ja in 
kreisrunder Funktion darstellt. In 
lotrechtem Aufsteigen finden wir 
die Welle haufig auf etruskischen 
Denkmalern (Fig. 2), auch noch 
im Mittelalter z. B. auf schottischen 
Steinen. Ais rund yerlaufende Uni- 
rahmung, gewissermaCen das Meer 

F,g. 2 darstellend, findet sich das Wellen-

Fig. 3. Von einer griechischen Vasc

Der konipakte Teil der Welle wird auch ge- 
legentlich durchbrochen, und ein Zwickel 
zur Bereicherung der Form eingeschoben. 
Das Ornament selbst wird so 
popular, dafi es die Gestal- 
tung anderer Zierglieder \ on 
ganzlich anderem Ursprung 
beeinfluBt: so tauchen schief 
gelegte Yarietaten des Miian- 
ders wie des Zinnenonia- 
nients auf, die nichts ande- 
res sind ais die in eckige, 
gebrochene Linien unige- 
forniten Abbilder der sich 
ilbersturzeiiden Welle. Eine 
weitere Ausgestaltung unseres Ziergliedes he- 
stelit darin, dali auch die Wassertropfen, die 
losgelost yon der Sturzwelle in der Luft 
schw^eben, zur Darstellung gelangen. Solches 
geschieht schon auf den Malereien altgriechi- 
scher Yasen (Fig. 3) und noch in den jungsten 
Jahrhunderten auf japanischen Textilien (Fig. 4) 
und Malereien. Bei der Darstellung der Welle 
durch die Japaner ist auCerdem zu beachten', 
daC sie dieselbe gewóhnlich nicht in eine 
Schnecke oder Spirale, sondern in mehrere 
uberhangende Wasserbogen, die gegen das 
Ende nicht diinner werden, sondern in knollen- 
artige Kórper auslaufen, ausgehen lassen (Fig. 5).

Sehr ahnlich 
der Welle wird 
in der romani- 
schen Zeit die 
W o l k e  darge- 
stellt, wenn sie 

ais Ornament 
oder abbreyiatori- 
sche Wiedergabe 
der Luft oder des 
Himmels dienen 
soli (Fig. 6). Im 

Gegensatz zur 
Welle, welche ein 

bewegtes oderFig. 5. Japan. Waffenrock
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l'ig. 6. Stilisierte Wolke, romanisch

laufendes Zierglied ist, wird die Wolke seit 
dem 13. Jalirhundert regelmallig ais durchaus 
ruliendes, stillstehendes oder -schwehendes 
Ornament gebildet. Ais sog. Wolkenschnitt

'X /\ f

/ l O f
( M W
ZiifcĄrr

Fig- 7

iiJb eck

spiek dasselbe auch in der Heraldik eine 
grolk Rolle (Fig. 7); hier erscheint es in 
seiner einfachsten Gestalt, in der Regel in 
horizontaler, seltener in vertikaler Funktion. 
Diese einfache Form findet sich haulig in 
der Malerei und Plastik friih-, hocli-und spat- 
gotiscber Epoche (Fig. 8). Viel reicher und 
zierlicher ausgestaltet wird die Wolke im 15. 
und 16. Jahrhundert; jede einzelne Ausbuch- 

tung wird in|regelmaCige Lap- 
pen gegliedert und die ganze 
Reihe anscheinend gefaltetalin- 
lich einer Halskrause (Fig. 9). 
Diese Charakterisierung der 
Wolke wird auch von der gros 
sen Kunst rezipiert, wenn auch 
mit der Modifikation, daC die 
starre RegelmiiOigkeit aufhort 
und ein etwas malerisches 
Durcheinander an ihre Stelle 
tritt, wie ein Blick auf Schon- 
gauers Stiche lehrt (Fig. 10).

Keinerlei Yerwandtschaft 
mit der Auffassung der Wolke 
im Occident zeigt die Bildung 
derselben in der japanischen 
Kunst (Fig. i i ); hier niiliert 
sich die Darstellung trotz ganz-

licher Stilisierung mehr der Natur 
die horizontalen Lagen der Wolken 
wieder.

und gibt 
bilduniicn

n. DEU TSCH E KU NSTLERBUND-AUS 
ST E L L U N G  IN BERLIN 1905

V o n  D r . HANS SCHMIDKUNZ (Hcrlin-Halensce)
(SchluB)

D ie L a n d .sch a ft  i.st cinc Licblingsgattiing cincr mchr 
opti.schen ais seelischcn Kunst. Doch sdicint jctzt 

das Szcnenbild weitcrcn Sinncs beicits wicdcr ubor die 
ewigen Wiosen und Walder hinau.szu\vaclisen. Elie wir 
nun auf diese eingehen, mag es zweckmaUig sein, die 
verschiedenen spezifisch koloristisehen lnteres.sen, die 
sich hier und sonst auspragen, eigens zu ubcrblicken. 
Die Abstufung einer Farbę in zahlreichen Tónen und die 
Yereinigung niehrerer Farben, die sonst nicht leicht 
zusammenzubringen sind, durch entsprechende Uber- 
gangstone liegen den Sezessionisten ganz besonders ani 
Herzen, obwohl sie dainit kein Privileg beanspruchen 
kónnen. DaO in den Farbeneindrucken und in den 
technischen Kunststiicken von Licht und Linie oft ge- 
nug die Darstellung, speziell die Deutlichkeit untergeht, 
haben wir schon erwalint. .-kuch ein so bedeutender 
Kiinstler wie H. Z iig e l  koniint an dieser Klippe nicht 
Yorbei. Seine Tierbilder werden allmahlich so, dali 
man .sie weder von fenie noch von nahe geniigend 
entriUseln kann. Oder sollten es lediglich Studienskizzen 
Sfin? Silhouette und Klecks und Farbeneflekt sind 
doch nicht ais Selbstzwecke auf der Welt. Wir inoch- 
ten Ziigel lieber anderswo nennen, ais wenn wir jetzt 
aufzahlen, dali er mit seiner »Liineburger lleide* inter- 
essante violettbraune Tóne gibt, daB dann C. F eh rs  
»Park im Herbst, ein hubsches Laubgelb mit einem 

Wasser gespiegelten Geniauer zeigt, und dali Blau-
tone ais die Hauptsache eines Bildes von E r le r -  
S a m a d e n  erscheinen, das eine Gartentiire usw. vor- 
stellt. Von demsel-

Fig. 9

ben Kiinstler haben 
wir auCerdem eine 

>Alpenpartie mit 
Figuren. in hellem 
Sonncnlicht. Zu 
grolier Pracht wird 
das Blau gesteigert 

in H. T h o m a s  
• Sommergluck.. 

Die fiir uns nicht 
mehr neue Yereini
gung blauer und 
griiner Tóne wirkt 
besonders anspre- 
chend in dem »Hol- 

garten. von W. 
C o n z  und in dem 
Bild »Am W eiher.

1
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von M. K u r z w e i l .  Im Griin wird naturlich besonders 
gerne geschwelgt. Schlichte Tonę davon, mit wenigen 
breiten elementaren Strichen, setzen eine »Landschaft 
an der Pise« von M a rie  S la v o n a  zusammen; sie er- 
innert an das, was man bei Trubner die iStriemen- 
technik. genannt hat (niclit zu verwechseln mit dem 
obigen »Streifenstil«). Grunphantasien finden sich auch 
in dem »Bildnis< von R. G u d d e n , in der >Miirkischen 
Landschaft. von B. M a rq u a rd t und ganz besonders 
in den von uns bercits metirmals erwahnten Land- 
seliaftcn W. T r i ib n e r s ;  >SchloB Hemsbach. ist liier 
zwcinial vorgelulirt.

Das Prinzip der Farbenkontraste diirfte bereits seit 
laiigerem dem der .-\nnalierungen und Yereinlieitliclumgen 
der l'arben gewielieii sein. Namcntlieli tritt dies in den 
nielu seltenen Weit!pliant.isien hervoi. So nialt P. K le in  
>Meine Schwester im Garten*, und F. O e e r b e c k  seinen 
>l'ruhlingstag.. Im iibrigen sind die Worpsweder nur 
sparlidi ecrtreten.

.\nseheinend viel bewundert ist die »Kirschenernte« 
von D o ra  H itz. Besonders koloristische Yerdienste 
hat das Bild doch wohl nicht, luministische yiel eher. 
In solchen Wirkungen bewegen sich naturlich noch 
mannighiche Bilder. Weitaus die beachtenswerteste 
Leistung dieser Art, \ielleicht seit hingem, sind »Die 
Spiritisten. von H. B a lu s c h e k . Wie da die glaubigen 
Personen, dereń Ilande auf dem lisch e  ruhen, teils vom 
Kerzenlicht und teils von dem blaulichen Schneelichte, 
das durchs Fenster eindringt, gleichsam mysrisch iiber- 
gossen werden, das bringt nicht bald ein Kunstler so 
gut heraus. Das, was wir neulich ais Tiir- und Fenster- 
probleme hezeichnet liaben, kehrt auch anderswo wieder. 
So in F. O p p le r s  »Ilausgang«; dann in manchem 
spiiter zu erwahnenden Interieur, in M. S tr e m e ls
• Blick in die Ferne. und ganz besonders in Uh des
• Schularbeiten..

Wenden wir uns nim zu den einzelnen Landschalts- 
kunstlern, so darf ais Yerstorbener F. H e rz o g  voran- 
stehen. Sein .W aldtah versteht es, Helligkeit wirklich 
und olme Yirtuositatsinteresse wiederzugeben, und sein
• Sommermorgen. bietet einen anziehenden Ausblick von 
einer 'Ferrasse dar. Umer den Lebenden móchten wir 
einen Kunstler Yoranstellen, der vielleicht niehr nur zu 
dem Zwecke hereingebraclit ist, damit man an die Un- 
parteilichkeit der Jury glaubt; K. H aider. Das (lebiet 
.seines Kónnens ist nicht eben selir weit, und .seine 
spitzigen Nadelbaume kennt man schon. Wohl aber 
wird es nicht bald einen Kunstler geben, der die Kigen- 
schaften der ernsten Sachlichkeit und des geistigen hin- 
dringens in den Gehalt eines Stuckes Natur so hervor- 
ragend entfaltet wie H aider. Yon seinen vier ausge- 
stellten alpinen Landschaften durften das .Friihlingsge- 
witter. und der »Hintersee bei Berchtesgaden* einer 
besonderen Erwahnung wiirdig sein.

Sehen wir von einigen bereits im Yorigen erwahnten 
Kunstlern wie Thoma und 1 riibner ab, so verdienen 
unter den alteren am ehesten H. v. Y o lk m a n n  mit 
seinem »Reifenden Korn* und ganz besonders L. D iii  
mit seinen elementargroCen Linienfuhrungen in zwei be- 
sclieidenen .Moorbildern Erwahnung. .Un den letzteren 
erintiern die »Moos-Birken« von R. R ie m e r s c h m id , 
zarte Fleckchen und Flachen auf grober Leinwand. Unter 
den Berliner Sezessionisten stehen W. L e is t ik o w  und 
U. H u b n e r voran. Jener bildet seine bekannte Kunst 
in gutem Sinne des Wortes weiter aus (»Thuringer 
W ald. usw.), dieser bestatigt die Wurdigung, die wir 
ihm im \'orjahre zuteil werden lieBen (»Die Heilige 
Geistkirche in Potsdam* usw.). Dann kommen natur
lich wieder die Unklarheiten wie »Im Garten. von 
'F. H a gen  (eine .Landschaft. verdient mehr Beachtung). 
lin uhrigen hahen wir die bekannten \ irtuositaten mit 
gróOeren und kleineren Flachenelementen, wie z. B. bei

der .Landschaft, Morgen. von O. R e in ig e r . Einer 
sehr sympathischen >W'interlandschaft. von P. Baum  
reihen sich die interessanten Schneebilder von R. H o f f 
m ann  und C. .Moll an. Eine Nennung verdienen schlieC- 
lich noch >Reval. von G. v. B o c h m a n n  und die baye- 
rische .Landschaft. von T. S ta r le r . Yon dem mit 
Recht viel geschatzten G. K u e h l sind eine, anscheinend 
Dresdener, .SchloCstrafie. und ein .Interieur. da.

Damit kommen wir zu den In te r ie u r s  und S t i l l-  
leb e n . Ein .Schwedisches Interieur*, das ist eine Schiffs- 
kabine mit Fensterausblick ins .Meer, von H. R a th  wird 
mit Recht geriihmt. Yon 11. R e i f f e r s c h e id  ist ein 
markantes Helldunkelbild da, von ( ’,. M o ll ein anderes 
helles .Interieur., das von der .W iener W erkstatte. in- 
spiriert zu sein scheint. Auch von einem Namenseetter 
eines Yorgenannten, von H. H u b n e r, sind gute Inte
rieurs ausgestellt. Unter den Stilleben war bereits im 
ersten .Uugenblick eines verkautt, von R. B r e y e r , das 
in einer bemerkenswerten Weise der bloBen Schwarz- 
weiUkunst nahe kommt. Andere Stilleben von 11. v. Kar- 
d o r f f  und von G. M o s s o w  haben ebenfalls Anklang 
gefunden. Im Sinne eines Pointillismus, doch schon 
mehr mit Flachen ais mit Punkten, arbeitet H. H err- 
m ann. Etwas grób erscheint H. B ruck.

Die G r a p h i k ,  .W erke der Schwarz-Weiflkunst., 
geht iiber diesen Namen zum Teil dadurch hinaus, daO 
sie Farbentone liebt. Mit interessanten grunlichen Tónen 
operiert K v, S c h m o l l ,  *Das weifie Kleid, Holz- 
schnitt.. Blautóne bringt H. Ra t h ,  .Sommerabend 
an der Alster, Lithographie.. Blaulichgraue Tonę er- 
scheinen bei H. He i n e ,  .Kahler Baum, Lithographie*. 
Bniunliche Tóne hat A. S c h ó n n e n b e c k ,  .Zeitungs- 
leser, Lithographie* F.ine Schafherde in Brauntónen 
stellt H. O t t o  dar, .A u f harter Scholle, Graeierung*. 
Durch kraftige Helldunkelflachen erfreut O. G r a f ,  .F.in 
Ritter, Radierung*. .Undere wieder vertreten eine be- 
sondere Linienkunst; so W'. G o n  z mit .Landschaft, 
Radierung*, O. G r i m  me  mit seinem kleinen, aber 
elementar groCen Stiickchen .\  orstadtlandschaft, Radie
rung*, und E. S t e r n  mit bemerkenswerter Erfindungs- 
kraft in den Formen, die allerdings bei .Mendelssohns 
Schottischer Symphonie* mindestens ins unnótig Geist- 
reiche geht. Das Tiirproblem ist wieder erlaUt in 
.Zwiegespriich, Radierung*, die samt einer anderen Ra
dierung sGuter Laune* ihren Kunstler, A. h c k e n e r ,  
aus der Menge der iibrigen gut heryortreten laUt.

DaO zu diesen hervortretenden Graphikern ganz be
sonders K a t h e  K o l l w i t z  gehort, kann bereits seit 
langerem hekannt sein: zwei Radierungen und zwei 
Pastelle, diese mit dem gemeinsamen Namen .Gayeau 
des innocents*, vertreten sie wiederum in gliicklicher 
Weise. R. J e t t m a r  reiht sich mit seinen .Stunden 
der Nacht, drei Radierungen*, ebenfalls unter die Her- 
Yorragenden ein. Wir nennen noch mit Achtung die 
zwei Radierungen Yon F. M u t z e n b e c h e r ,  .Die Rede 
in den W ind., und »Zur Gratulation*; dann noch einige 
mehr auf geistreichen SpaO ausgehende Stiicke, wie 
besonders >Der Hausfreund, Federzeichnung* und 
.D ie W.isserleiche« Yon F. C h r i s t o p h e ;  schlieOhch 
den unscheinbaren aber bemerkenswerten .Neubau, 
Kohlezeichnung* von B. B e c k e r ,  und das anziehende 
graphische Portrat Yon H. S t r u c k ,  .Bildnis Friedrich 
Haase*.

Den Ubergang zum folgenden bilden Zeichnungen 
Yon M ax K l i n g e r ,  hauptsachlich Randzeichnungen 
zu einer Trojadichtung, woran wir des Gleichklanges 
halber den Namen J. K ii n g e r  anreihen, unter dem 
Zeichnungen .Lustgarten* und >Im Ozean* Yorliegen, 
die eine entschiedene Erfindungskraft in ungewohnter 
Richtung zeigen.

M ax K l i n g e r  diirfte diesmal in der Pl a s t i k  obenan 
stehen. Die lllustrationen des Kataloges bringen von
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ihm nichts; was vielleicht nur auf einen auCerlichen Um- 
stand zuriickgeht. Eine im Felsgestein halb verborgene 
Marmorfigur »Schlafende«, diarfte das Bedeutendste davon 
sein. Eine »Liegende Figur, Bronze*, hat ais Unter- 
lage eine Achatflache. Der »Entwurf zum Brahms- 
denkmal. Gips., fuhrt uns uber eine Treppe in ein 
Tempelchen, auf dessen Bank die Denkmalsfigur sitzt. 
Einige Marmorbusten machen uns entschieden den Ein- 
druck, daG K l i n g e r s  hauptsachliches Kónnen anderswo 
liegt.

Neben ihm erregt mil Recht viel Aufsehen A. G a ul, 
zumal durch einen bronzenen groGen Lówen und dann 
durch einen »Adler, Bronze* (doch wohl Gip.s). M. K ruse 
bringt ein >Liebeswerben, Bronze. von geringerer Innig- 
keit ais die von uns friilier einmal erwahnte >Frage< 
R. B o e l t z i g s ,  und etwas kunstlich zusammengefugt
L. T u a i l l o n  ist mit einem machtigen >Herkules und 
>Eurystheus, Modeli fiir ein Marmorrelief., vertreten, 
T h . T h  He i n e  durch einen geistvoll dummen .T eu fel. 
in Bronze, G. K o l b e  durch verschiedenes, darunter durch 
eine »Marmorbuste. von J. S. Ba c h  und besonders durch 
ein aus Sandstein herausgearbeitetes >Sitzendes W eib.. 
Eine hubsche marmome Portratbiiste einer Grafin bringt 
H A. V . Ha r r a c h ,  eine kraftige bronzene Portratbiaste 
eines Jiinglings C J a e c k l e ,  zwei Bronzefiguren in aus- 
drucksYolIer Haltung A. Hu dl e r ,  eine Buste Siegfried 
Wagners A. H i l d e b r a n d ,  ein marmornes »Madchen mit 
Kriigen. J. Gó t z  und ein bronzenes >Junges Miidchen.
M. S t r e i c he r .  Neben einem Bronzewerke hat H. He y n e  
einen »Sitzenden Jiingling in Majolika. ausgefiihrt. 
F. K l i m s c h  wirkt gunstig durch seine Biiste Frl. V. L., 
Marmor und noch mehr durch seine »Eos, Bronze.. 
Die geistreiche Weise, in welcher F. Be h n  seine >Europa, 
Bronze., auf einem Stiere darstellt, fiihrt uns hinuber zu 
den jetzt anscheinend beliebten Tierplastiken, die viel- 
leicht durch die Kopenhagener Porzellankunst angeregt 
sind. W. GroG bringt zwei solche Bronzestiicke, einen 
Geier und eine Ente und A. Kr a uG einen ebensolchen 
»Rómischen Kater.. Munchener Portratbiisten von 
C. A. B e r ma n n  sind etwas grób, und von den .•\rbeiten
H. Ha h n s  mochten wir hóchstens die »Bildnishermc, 
Marmor., hervorheben

Fesselnd ist der Schwanenbrunnen von A u g u s t  
Ga  ul ,  bestimmt fiir eine Ecke des (anscheinend kleinen) 
Schwanenmarktes in Crefeld, ausgefiihrt von der Firma 
C. Schilling in Berlin. Der Kiinstler (geb. 1869) ist zwar 
in erster Reihe ein Gharakterisierer von Tiergestalten und 
bewahrt sich ais solcher auch hier wieder Doch hat er 
mit dem .\ufbau des Brunnens eine interes.sante Probe 
asthetischer Geometrie gegeben. Aus einem Aachen 
Unterbassin, dessen kreisrunderRand viermal von Rustika- 
Steinem unterbrochen wird, erhebt sich ein achtkantiger FuG 
und tragt ein viereckiges Oberbecken. Dessen Rand zeigt auf 
der .^uGenseite Schwiine im leichtesten Basrelief und enthiilt 
an seinen vier Ecken iiber einer Muschel je einen .^usAuG. 
Aus diesem Oberbecken erhebt sich endlich ein abgeschragt 
vierkantiger kleinerStamm, obenmitBlatternundSeerosen 
aus Bronze besetzt. Diesen entsprudeln in geringer Erhó- 
hung dieWasser,um uber jenen Stamm in das Oberbecken 
und durch dessen OA'nungen in das Unterbecken zu 
AieGen. AuGer jener Bekrónung ist Bronze nur noch fur 
den anmutigsten Teil des Ganzen verwendet: fur sechs 
sehr jungę Schwanchen, die am Rande des Oberbeckens 
stehen und durch ihren verschiedentlichen Ausdruck in 
Haltung und Gesicht geradezu entziickend wirken. Das 
Werk nndet denn auch allgemeine Anerkennung und ist 
umso erfreulicher. ais es an kiinstlerischen Brunnen noch 
recht sehr fehlt.

K u n s t g e w e r b e  usw. hat auf diesen Ausstellungen 
keine Tradition, .Architektur und Innenkunst erst recht 
nicht. Doch ist diesmal mit K l i mt  die >Wiener Werk- 
statte. J. H o f f ma n n s  und K. Mo s e r s  eingezogen

durch eine Ausstellung kunstgewerblicher Gegenstande 
in Edelmetall, Leder usw. Wjr haben uns iiber diese 
Kunst bereits friiher geauGert und wiederholen einer- 
seits die Anerkennung ihrer vornehmen Feinheit und 
anderseits die nachgerade langweilige Yerwertung von 
Ouadratchen und steifen Linien. Ein Wandteppich in 
.Applikationsstickerei bringt uns den guten Eindruck in 
Erinnerung, den uns sein Kiinstler, F. R e n t s c h ,  be
reits auf der Dresdencr .Ausstellung gemacht hat Die 
gute Harmonisierung zarter Farbentóne in jenem Werke 
laGt unseren Bericht immerhin mit einem >Ende gut, 
alles gut. schlieGen.

DIE FRUH JAH RAUSSTELLUNG DER 

SECESSION IN MUNCHEN

■ ^iederum sind mit dem Beginn der alljahrigen offi- 
”  ziellen Ausstellungen die Sale des Kunsttempels am 

Kónipplatze mit Werken der Malerei, Plastik und Graphik 
gefullt Uberschaut man die Leistungen der jungen Kiinst- 
ler, denn diese kommen zunachst in Betracht und ihnen 
ist auch der gróGere Raum gewiihrt, so erkennt man 
bald, daG sich das Gesamtbild gegen das vorige Jahr 
kaum wesentlich geandert hat; nur strebte man die 
Helligkeit der im Atelier oder drauGen vor der Natur 
geschaA'enen Studie noch zu steigern, mehr Licht in die 
Malerei hineinzutragen. Man mufi ausdriicklich das Wort 
>Studie. betonen, denn von abgerundeten Kunstwerken, 
die in irgend einer Weise eine bildmaCig geschlossene 
Wirkung in sich tragen, ist keine Rede. Man kónnte ja 
ganz beliebig bei den meisten Leistungen, unbeschadet 
des Eindrucks der kunstlerischen Gestaltungskraft, hier 
und dort etwas abnehmen, Teilungen treA'en, anderseits 
kónnten noch ganz aus demselben Grunde so einige 
Meter an manche Leinwand hinzugefiigt werden. Die 
innere, zwingende Notwendigkeit der Raumeerteilung, 
die nur so und umer keinen Umstanden anders sein 
durfte, kennt die moderne Malerei bei den jungen Mei- 
Stern kaum mehr. Und doch ist und bleibt die Raum- 
kunst auch im engeren Sinne auf das StaAeleibild an- 
gewandt, der Kernpunkt der gesunden und erfreulichen 
Kunsttatigkeit. Wer diese uralten, nie umzustoCenden 
Gesetze in der Tafelmalerei in sich triigt, der wird sie 
auch fiir die wichtigere Raumkunst, die uns heute fehlt, 
namentlich aber in der Monumentalmalerei anzuwenden 
wissen. Begabung und EmpAndung fur die Grundwahr- 
heiten der raumgestaltenden Kunst ist wohl bei vielen 
Ktinstlern vorhanden, ganz instinktiv yersucht der eine 
oder andere mit engster und beangstigender Anklam- 
merung an die Natur, jene zwingenden Notwendigkeiten 
zu erfassen, aber es fehlt an Wegweisern und Lenkern, 
vor allem aber an Bestellern, welche den jungen Kraften 
.Aufgaben stellen, an denen sie ihre Fahigkeiten me.ssen 
kónnten.

Wie jedoch die Yerhiiltnisse heute liegen, ist jeder 
auf sich selbst und sein kleineres oder gróGeres Kapitał 
angewiesen. Der eine Teil klammert sich an Nationen, 
die einm.al eine Zeitlang in der Malerei Aufsehen erregt 
haben, wie die Schotten, HoIIander, Franzosen, z. B. 
der sonst sehr talentvolle Hu m nie 1 und seine ganze 
Gefolgschaft zumeist malender D.amen, der andere Teil 
an moderne Schulen oder Persónlichkeiten, welche mo- 
mentan in Modę sind, oder es vor kurzeni waren. 
A u g u s t  Ba u ni ii II er imitiert Habermann; Wi d n i a n n  
—  Hodler; O t t o  L a n g e r — Trubner; C h r i s t i a n  Fr. 
C o n r a d i n  —  Segantini; M ax B u r g r a e i e r  —  Hans 
Thoma usw. Die meisten Maler jedoch betreiben ihre 
Kunst ais eine Art Sport, wie ein Ballspiel, und laufen 
daniit Gefahr, durch spielerische Unarten die Malerei in 
eine ihr nicht entsprechende Sparte der menschlichen
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Unterhaltung einzureihen. Und gerade solche werden 
mitunter von oberflachlich Uiteilenden ais besondere 
Talente gefeiert, bis wieder andere durch neue Tricks sie 
ablósen. Von diesen ganz abgesehen, lebt aber in einem 
Teil der jiingeren Malergeneration 
nieht mehr die maditig pulsie- 
rende Leidenschaftlichkeit, die 
dazu gehórt, um Emstes in der 
Kunst ZU schaffen. Die Nerven 
sind erschlafft und daher nicht 
befahigt, eine Kunst zu erzeugen, 
die aus dem Zeitlichen das ewig 
Gultige auszulosen versteht. Nur 
auf wenig differenzierte Ton- 
akkorJe reagieren sie noch und 
in einer ubermaCig und einseitig 
sensiblen Empfindungsduselei 
wird eine sogenannte weiche 
Tonmalerei oder Hellmalerei pro- 
duziert, die gerade das Gegenteil 
vom Naturalismus ist, den die 
meisten Bahnbrecher der nioder- 
nen Malerei auf ihre Fahne ge- 
schrieben.

Trotzdem liiCt sich auch Er- 
freuliches aus den zweieinhalb- 
hundert Gemalden herausfinden 
und den Glauben an eine bessere 
Zukunft damit erhalten. Mit ant 
ausgeglichensten umer den Land- 
schaftem, die am zahlreichsten 
vertreten sind, ist R i c h a r d  
K ais er.  Seine groBzugigen Bil- 
dcr: *St. Alban am Ammersee« 
und >Erlengruppe« zeigen ihn ais 
Maler machtig fesselnder Stim- 
mungen, die sich am liebsten auf 
Wanden ausleben móchten. Pa u l  
C r o d e l ;  F r i e d r i c h  Ecke n-  
f e l d e r ,  insbesondere aber O s 
kar G r a f  neigen mehr dem Idyl- 
lischen, Ruhigen zu. Des letzteren 
>\Veide«, eine schwarzgefleckte 
Kuh am Wasser, ist eine beson- 
ders tiichtige Leistung. Ha n s  
V o n H a y e c k ist diesmal etwas 
frisclier und lebensvoller im Ton, 
auch hat nach dieser Richtung 
hin S c h r a  ni m-Zittau Fortschritte 
gemacht. P h i i p p  K l e i n  ver- 
sucht in seinen zehn Studien 
Sonnen- und Lichteffekte nocli 
weiter zu treiben wie bisher, aber 
auch hier sieht man, daC der 
warmste »Sonnenfąnatismus«
Grenzen setzt, dereń Uberschrei- 
tung zur Unwahrheit fuhrt. Nach 
derselben Richtung hin wandert 
Rud.  Ni s s I  und O s k a r  Mo l l  
und der in Freilicht schwelgende 
Schrader-Vel gen.  Recht uber- 
lliissig ist die >lebensgroBe« Equi- 
page von J a k o b  N u C b a u m .
Das Tliema ist weder geistreich 
noch irgendwie erfreulich. Eben- 
so wirken die stets wiederkeh- 
renden Bahnhófe, Schienen-
strange und Lokomotiven von He r m.  P l e u e r  lang- 
weilig, obschon letzterer Maler iiber ein ganz respek- 
tables Kónnen verfugt und auch, wie in der »Mondnacht«, 
im Bescliauer poetische Empfindungen auszulosen ver- 
steht. Sehr interessant ist die 1 5 Werke umfassende

STEINICKEN & LOHR MONSTRANZ
C hristliche K u n sta u sstd łu n g  in  W ien l ę o j

Kollektivausstellung aus dem Nachlasse des Bildhauers 
Aug .  Hudl er .  Wirtreffen auf tiefempfundene religióse 
Motive, die ein griindliches Studium der Italiener des 
15. Jahrhunderts erkennen lassen, so eine Madonna, 

Majolikarelief, und der von En- 
geln umgebene Schmerzensmann. 
Sein >Ecce Homo«, das starkę 
Anklange an den »Dengler< der 
kgl.Glyptothek aufweist, wurde fur 
die Galerie der Secession angekauft.

Von einer Reihe weiterer Kunst- 
ler, die treffliche Arbeiten ge- 
sandt, war schon bei Gelegenheit 
der Kunstvereinsausstellungen die 
Rede. Umer diesen steuerten 
neuere Werke bei: H. B. Wi e -  
l a n d ,  C h a r l e s  \ 'etter, C h . 
T o o b y ,  Edm.  S t e p p e s ,  R. 
P i e t z s c h ,  E. O C w a l d ,  Ch.  
P a l m i d ,  Meyer-Basel, H. vo n  
H a b e r m a n n  und W.  L. L e h 
mann.

Letzterer, unermudlich praktisch 
im Ausstellungswesen tatig, hat 
auch am meisten dazu beigetra- 
gen, daC in dem oberen Stock- 
werk des Secessionsgebaudes nun 
der Grundstock zu einer moder- 
nen Galerie gelegt wurde. Dieses 
begruCenswerte Unternehmen 
weist jetzt schon eine stattliche 
Anzahl von Gemalden auf, die 
teils kaullich erworben, teils ge- 
stiftet oder leihweise der Seces
sion iiberlassen wurden. Ais ganz 
hervorragende Schenkung muC 
»Die Grablegung« von Wi l h .  
V  ol  z betrachtet werden, gestiftet 
von Fraulein L i n a  Vo l z .  Von 
demselben Meister stammen auch 
die tiefergreifenden Entwurfe zur 
Bemalung einer Friedhofshalle im 
fruhchristlichen Sinne. Bilder und 
Studien von B e c k e r - G u n d a h l ,  
A. L a n g h a m m e r ,  S. We n b a n ,  
P. W e i n h o l d ,  R. P i e t z s c h ,  
Schram m -Zittau, H. v. H a b e r 
ma nn ,  V.  W e i s h a u p t  bilden 
jetzt die Yorlaufer zu einer Ga
lerie, die denNachgeborenen iiber 
eine Seite modernen Kunstlebens 
AufschluC geben kónnen. Es gibt 
Bilder, weiche dem modernen 
Geschmack einer bestimmten Zeit 
huldiglen und deshalb ais groBe 
Werke angesehen wurden, wah- 
rend man andere lange unbeach- 
tet lieB, weil sie entweder nicht 
aufdringlich genug oder zu seltsam 
und edel, dem banalen Geschmack 
der Allgemeinheit nicht entspra- 
chen, oder auch in ihren Ideen 
der Zeitstrómung weit vorausgeeilt 
Waren und deshalb nicht ver- 
standen wurden.

Eine spatere Zeit, weiche nicht 
mehr im Streite der Meinungen 

steht, wird mit ungetrubtem Blick die Werke betrachten 
und ihnen gerechter gegeniiber stehen, ais es die heutige 
Welt selbst mit bestem Willen vermag. Und allein schon 
deshalb ist die Grundung einer Galerie moderner Ge- 
malde beachtens- und begriifienswert. Franz Wolter
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ZU UNSEREN BILDERN

D ”■ jie farbige Sonderbeilage veranschaulicht ein groCes 
Altargemalde, welches He i n r i c h  T o l d  im Jahre 

1902 fur die Kapuzinerkirche in Bożen voIlendete. Der 
hl. Antonius von Padua steht vor dem Throne der 
Madonna mit dem góttlichen Kinde, dem er die in 
leiblichen und geistigen Nóten Hilfesuchenden empfiehlt. 
Die vielen Figuren schlieCen sich zu einer streng ge- 
fiigten Gruppe zusammen, die durch ihre klare Dis- 
position leicht iibersichtlich wird, ohne in Nuchternheit 
zu verfal!en. Uberall verrat .sich das sorgsamsie Natur- 
studium bei gelauterter Anschauung und feinem Gefiihl 
fiłr das Malerisclie. Ober den Kiinstler vgl. Heft 2 dieses 
Jahrganges; wir bemerken noch, daC Told nicht aus 
der Schule Feuersteins, .sondern aus jener Franz von 
Delreggers liervorging. In einiger Zeit werden wir auch 
profane .*\rbeiten von ihm veróffcntlichen, doch wiinschen 
wir ihm, es móchte ihm auf seinem eigentlichen Gebiet, 
dem kirchlichen, nicht an Gelegenheit zur Betatigung 
seiner Kunst fehlen.

A uf S. 215, 217 und 220 sieht nian Arbeiten von 
Karl L u d w i g  S a n d  (Miinchcn), der im vorigen Jahr 
auf der internationalen Ausstellung in Miinchen eine 
Sockelfigur >die Musik. vom Denkmal des Komponistcn 
Raff in Frankfurt a. M. ausgestellt hat, ein Werk von 
ediem Rhythmus, das gewiC jedermann in schónster 
Erinnerung ist. Die Reproduktion S. 215 ist dem Ton- 
modeli entnommen; man sieht am Sockel noch einen 
Tonklumpen, in dem eines jener Modellierholzer steckt, 
dereń man sich zur Mithilfe mit den Fingern, welche 
heini Modellieren die Hauptarbeit tun, zu bedienen 
pllegt. Die ganze nasse Tonmasse ruht auf einem Brctt 
und wird von einer starken Eisenstange getragen. Vgl. 
H. 3, S. 74.

J a k o b  Br a d l ,  von dem wir auf S. 219 ein in der 
Art der Spiitgotik gehaltenes Holzrelief des Heilandes 
am Olberg reproduzieren, gehórt zu jenen Meistern, 
welche sich mit bewunderungswiirdiger Sicherheit alter 
Formen zu bedienen wissen, um neue, ganz persónlich 
empfundene Werke zu schaffen. Jedermann wird an 
diesem Relief die feine Gruppierung, die verstandnisvolle 
Behandlung des Reliefstils bis ins Kleinste und vor allem 
die seeIenvolle und tiefreligidse lirfassung des Themas 
anerkennen. Das Werk befindet sich im Altarschrein 
der prot. Kirche Gostenhof-Nurnberg; es ist 1905 voll- 
endet.

KONKURRENZ-AUSSCHREIBEN

I. Zu einem Denkmal fiir P. Haspinger

Der gefertigte Yeteranen-Yerein hat die Errichtung 
eines Denkmals fiir den Landesverteidiger Kapuziner- 

pater Joachim Haspinger in Klausen, Tirol, beschlossen, 
und wird die Herstellung dieses Denkmals hiermit zur 
Konkurrenz ausgeschrieben.

B e d i n g u n g e n :
1. An der Konkurrenz kónnen sich nur gebiirtige 

Firoler Bildhauer beteiligen.
2. Die Gesamtkosten des Denkmals diirfen den Betrag 

von Siebentausend (7000.— ) Kr. nicht iibersteigen.
3. Das Denkmal soli den Kapuzinerpater Haspinger in 

LebensgróOe aus BronzeguĆ auf einem Porphyrsockel 
darstellen.
Die Entwiirfe (plastische Modellei, welche bis lang- 
stens I .  August 1. J. einlangen mussen, werden 
von einer Jury, bestehend aus Sachverst;indigen und 
dem Denkmalkomiiee gepriift und setzt der Yerein 
fiir die zwei besten Modelle Preise von 200 und 100

4 -

Kronen aus. —  Die preisgekrónten Modelle verblei- 
ben Eigentum des gefertigten Yereines.

5) Jeder Entwurf ist mit einem Kennwort zu versehen, 
und der Name des Bildhauers in geschlossenem 
Kouverte beizulegen.

6. Derjenige Bildhauer, welchem die Ausfiihrung des 
Denkmales iibertragen wird, verpflichtet sich, die 
samtlichen Arbeiten yon ósterrcichischen Firmen 
ausfiihren zu lassen. Ober Wunsch wird eine .Skizze 
des Platzes den Konkurrenten zugesendet 

M i 1 i t a r - V e t e r a n e n - V e r e i n K 1 a u s e n - U m g c b u n g 
unter dem Protektorate Sr. Kaiserlichen Hoheit des durch- 

lauchtigsten Herm Erzherzogs Ferdinand Karl, 
im April 1906.

II. Fiir eine »Beiinosaule« bei der St. Beimo- 
kirche in Miinclien

A us Mitteln der Johann Sedlmayr-Stiftung ist ein Be- 
trag von 30000 M fiir die Errichtung einer » B e n n o 

sa ule* auf dem Ferdinand von Miller-Platz nachst der 
Bennokirche zur Yerfugung gestellt. Zur Erlangung von 
Entwiirfen schreibt der StiftungsausschuC unter Miin- 
chener Kunstlern und Kiinstlern bayerischer Abstammung 
einen Wettbewerb aus. Die Wahl des Standortes ist 
dem Bewerber iiberlassen; doch darf die Saule den Yer- 
kehr nicht hindern. Auf die Kirche ist besonders Riick- 
sicht zu nehmen. Ais Materiał ist wetterbestandiger 
Stein anzunehmen. Ein Brunnen soli mit der Saule 
nicht yerbunden werden. In dem Betrag von 30000 M. 
sind die Kosten fur die Fundierung nicht inbegriffen. 
Yerlangt w erden: i . ein Modeli im MaCstab i : 20. 
Detailmodelle des Hauptbildwerkes sind zugelassen o der 
Zeichnungen im MaCstab i ; 20 und zwar GrundriC, 
geometrische Ansichten und ein Schaubild, dessen an- 
genommener Standpunkt im Lageplan anzugeben ist; 
2. ein Lageplan i : 500; 3. Erlauterungsbericht mit 
Materiał- umi Kostenangaben. Den mit einem Motto 
zu versehenden Entwiirfen ist ein verschlossener, in 
gleicher Weise bezeichneter Briefumschlag beizugeben, 
in dem Name und Wohnung des Yerfassers nieder- 
zulegen sind und welcher auUen neben dem Motto die 
Aufschrift: .W ettbewerb zu einer Bennosaule. zu tragen 
hat. Die Entwiirfe sind bis langstens 15. Oktober 1906 
im alten Rathaussaale abzuliefern oder bis zu dieser 
Zeit einer bayerischen Poststation zu iibergeben. Not- 
wendige Untergestelle sind von den Bewerbern zu liefern. 
Fiir die drei besten Arbeiten sind Preise im Betrage 
von 500, 300 und 200 M. bestimmt. Die Gesamt- 
sumnie kann auf einstimmigen BeschluO des Preis- 
gerichtes auch in anderer Weise yerteilt werden. Die 
preisgekrónten Entwiirfe gehen in das Eigentum der 
Stadt Ober. Die Zuerkennung eines Preises gibt kein 
Recht auf die Ausfuhrung; Ober die endgOltige Yer- 
gebung des Auftrages entscheidet der StiftungsausschuC. 
Das Preisrichteramt haben Obernommen die Herren: 
BOrgermeister Dr. von Borscht, Reichsrat und Bildhauer 
F. V . Miller, Kommerzienrat Karl Sedlmayr, stadt. Bau- 
rat und Architekt H. Grassel, kgl. Professor und Bild
hauer FloCmann. Die EntwOrfe werden nach erfolgter 
Entscheidung óffentlich ausgestellt. Nicht ausgezeichnete 
EntwOrfe werden gegen Ausweis den Einsendern zu- 
rOckgegeben. Ausschreiben und Lageplan kónnen im 
Stadtbauamte (St. Jakobsplatz 13), 11. Stock, Zimmer $0, 
kostenlos erholt werden.

III. Brumienkonkurrenz
y u r  Erinnerung an die Bauernschlacht bei Sendling und 
r -  an die Hinrichtung von fOnf fOrstentreuen Munchener
Biirgern soli von der ŚtadtgemeindeMOnchen ein Brunnen

i

J
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errichtct werdcn, dessen kimstlerische Ausgestaltung die 
Bayermreue versinnbildlicht. Zur Yerwirklichung des 
Projektes wurden 50000 M. aus dem Gemeindefonds zur 
.■ \nschaffung von Werken der bildenden Kunst zur Ver- 
tugung gestellt und behufs Erlangung von Imtwurfen 
hat der Stadtmagistrat .Miinchen unter den in Bayern 
wobnenden Kunstlern und Kunstlern bayerischer Ab- 
stammung einen Wettbewerb ausgeschriehen. Fur die 
drci besten Entwurfe sind 1500, 1000 und 500 .M. be- 
stimnit.

IV. Zu eineni Bischofdenkmal

yur Erlangung von Entwiirfen fur ein Bischoldenkmal 
^  in Dillingen.

Laut .\usschreiben soli in Dillingen ein Bischofdenk- 
mal errichtet werden, wofiir ais Maxinialsuninie, iiber 
die hinaus cine Entschadigung nicht gewiihrt wird, 
50000 .M, zur \'erfugung stehen. Das Denkmal soli 
den Bischófen von .Augsburg gewidmet sein, die sich 
um die Diózese und uni Dillingen besonders verdient 
gemacht liaben. Der heilige Ulrich soli die Hauptfigur 
bilden; durch Medaillons, Reliefs etc. sollen ferner 
folgende Bischófe zur Darstellung gelangen: Hartmann 
( i 2 . | 8 — 1286), OttoTruchseGvon\VaIdburg(i 543 — 1 S73\ 
Heinrich V. von Knórringen (i 598— 1645) und Fankratius 
von Dinkel (1858— 1894). Die Yerbindung des Denk- 
mals mit einem Brunnen ist ausgeschlossen.

Lageplane und photographische Ansichten sind durch 
das Denknialkomitee (Yorsitzender: Dr. Thomas Specht, 
k. Lyzealprofessor und bisch. geistl. Rat in Dillingen^ 
erliiiltlich; auch kann nian im Bureau der D. Ges. f. 
christl. Kunst in Miinchen, KarlstraUe 6, davon Einsicht 
nehnien.

Fur die Gesamtanlage des Denknials sind plastische 
.Modelle im MaGstab 1 :10 und auOerdem fiir das Haupt- 
bildwerk desselben solche im MaCstab 1 ; 5 im Studien- 
gebiiude des bayerischen Nationalmuseums in Miinchen 
abzuliefern. Beizufiigen ist ein Motto und ein mit dem- 
selben bezeichnetes yerschlossenes Couvert mit demNamen 
des Kunstlers, auch eine Photographie des Modells und 
eine kurze Erlauterung mit Angabe des in Aussicht ge- 
nonimenen Materials.

An der Konkurrenz kónnen sich nur in Bayern lebende 
Kiinstler beteiligen.

Ais Preisrichter sind bestimmt: die Bildhauer Prof. 
•Adolf von Hildebrand und Prof. Jos FloGmann, die 
Maler Prof. Franz von Stuck und Rudolf von Seitz, Archi
tekt, stadt. Baurat Hans GraCel, ferner aus dem Denkmal- 
komitee der Yorsilzende Dr. Thomas Specht und von 
den stadt. Kollegien Biirgermeister Degen.

Fiir Preise stehen 1500 M. zur Yerfiigung. Endtermin 
fiir Einlieferung ist der 8. Oktober 1906.

YERMISCHTE NACHRICHTEN
P a p s t  P i u s X .  Ober  »Die c h r i s t l i c h e  Kunst <.  

Die Gesellschaft fur christliche Kunst unterbreitete durch 
gnadige Yermittlung des papstlichen Nuntius in Munchen, 
Msgr. Carlo Caputo, dem Heiligen Yater den ersten 
Jahrgang ihrer Kunstzeitschrift >Die christliche Kunst*. 
Darauf lief ein uberaus wohlwollendes Schreiben ein, 
in welchem gesagt ist, daC sich die Gesellschaft durch 
die genannte Zeitschrift um die Religion sehr verdient 
machte, und daC der Heilige Yater ihren Unterneh- 
mungen aufs huldvollste den apostolischen Segen erteile. 
—  Dem Professor Maler Jos. Reich in Wien gegenuber, 
der mit dem Komturkreuz des Gregoriusordens ausge- 
zeichnet wurde, auOerte der HI. Yater nach Mitteilung

des >Bayr.  Ku r i e r *  v. 21. .April, daC die Zeitschrift 
seine ganze Sympathie besitze. Wie auf allen Gebieten, 
habe man in Deutschland auch auf dem der christlichen 
Kunst tiefes Yerstandnis und praktische Energie bewiesen. 
Der HI. Yater wunschte dem Unternehmen einen guten 
Fortgang und gab allen Mitarbeitern, Fórderern und 
Abonnenten seinen besonderen apostolischen Segen.

III. D e u t s c h e  K u n s t g e w e r b e - A u s s t e l l u n g  in 
Dr  es den.  Wir haben auf diese Ausstellung bereits im 
5.Heft hingewiesen. Den Mittelpunkt derselben wird die 
A b t e i l u n g  f ur k i r c h l i c h e  K u n s t  bilden, und hier 
will man zeigen, daO auch bei moderner Formgebung 
der kirchliche Geist gewahrt werden kann. Es werden 
zwei groGe Riiume mit Kebengelassen in Form einer pro- 
testantischen und einer katholischen Kirche eingerichtet. 
Der Raum fur katholische kirchliche Kunst wird ais drei- 
schiffiger Bau hergestellt. D r e s d e n  ubernahm die Ab
teilung fur protestantisch-kirchliche Kunst, M u n c h e n jene 
fur katholische Kirchenkunst und wird die Beteiligung von 
Munchen aus eine starkę und ansehnliche sein. In einem 
GelaC fur kirchliches Kunstgewerbe wird neben neuen 
Erzeugnissen eine Kollektion iilterer, sachsischen Kirchen 
entlehnter Kelche die Entwicklung des Kelches seit roma- 
nischer Zeit veranschaulichen. Auch eine Synagogę wird 
man zu sehen bekommen und ein Hof wird moderne 
Grabmalkunst vorfuhren. —  Erófinung am 12. Mai.

Mu n c h e n .  Die Eróffnung der Jahresausstellung 
im Glaspalast und der Sommerausstellung der Sezession 
in Munchen findet am i.Juni  statt. Am 3. Juni wird 
die Jahresausstellung des Kunstvereins fur die Rheinlande 
und Westfalen in Dusseldorf eroffnet.

B e rl i n. Die Sezessions-Aus.stellung wurde am 21. April 
eroffnet.

D ie  A u s s t e l l u n g  des Pa r i s e r  S a l o n s  (Societti 
Nationale des Beaux Arts) wurde am 14. April eroffnet. 
Yon den bekannteren Pari.ser Kunstlern sind beteiligt
J. Blanche, Besnard, Cottet, Roli, Gervex, Boldini, Carolus- 
Duran, Gaston La Touche, Delvaille, Maurice Denis u. a. 
Das Ausland ist sehr wenig yertreten. In einem eigenen 
Raum wurde eine Carriżre-Ausstellung improvisiert.

Ei chs t at t .  Das Kunstschaufenster der Lesehalle des 
katholischen PreCvereins fur Bayern gewinnt zusehends 
das Interesse des Publikums. Wir haben Ober diese nach- 
ahmenswxrte Einrichtung im 4. Heft, Beil. S .Y , berichtet. 
Der katholische PreOverein hat die Yolksbildungsbestre- 
bungen in sein Programm aufgenommen und entfaltet 
hierin eine zielbewulite, umfassende Tatigkeit. Wahrend 
alle Welt sich in Wort und Schrift Ober die Frage ergeht, 
wie man dem Schmutz in W'ort und Bild steuern konne, 
erzielt der Yerein praktische Arbeit; er hat die Yolks- 
bildungsabende in Bayern popular gemacht, so daC sie 
jetzt auch aut dem Lande Eingang gefunden haben. Wir 
sind veranlaCt, in der »Christl. Kunst* das Augenmerk 
auf den PreCverein zu lenken, weil er unter seine Be- 
strebungen auch die Erziehung des Yolkes zur Kunst 
aufgenommen hat. Im vorigen Winter wurden in Eich
statt durch den GrOnder des PreCvereins, Generalvikar 
Dr. Triller, und durch Lyzealprofessor Dr. Oskar Freiherr 
Lochner von HOttenbach Yortrage Ober den Dom und 
das Mortuarium gehalten, die ungeteilten Beifall fanden. 
Dabei wurden die Kunstdenkmaler in Skioptikonbildern 
YorgefOhrt, zu dereń Herstellung Gymnasialprofessor Dr. 
Hammerle herrliche Photographien aufgenommen und 
dem Yerein zum Geschenk gemacht hatte. Yon bester 
Wirkung ist die oben erwahnte Ausstellung am Dom- 
platz, dereń Zweck nicht ein finanzieller, sondern ein rein 
idealer ist. Das Yolk soli im Anblick edler Werke seinen
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Geschmack bilden und sein natiirliches Yerlaneen nach 
Kunst stillen kónnen und die Kiinstler sollen Gelegenheit 
erhalten, durch ihre Schópfungen bekannt zu werden. Ein 
Yerzeichnis, das neben dem Schaufenster angeheftet ist, 
und ein Katalog in der Lesehalle geben Interessenten 
naheren AufschluC uber die ausgestellten Gegenstande. 
Will jemand ein Werk erwerben, kann er daraus ersehen, 
wohin er sich zu wenden hat. DerYerein ist nicht Eigen- 
tumer, sondern stellt aus, was ihm von Privatbesitzern 
oder von Kunstlern iiberlassen wird. Zunachst ist bei 
dieser Ausstellung an Originale gedacht. Es werden aber 
auch kunstlerische Reproduktionen angenommen. Sokhe 
hat ihm besonders zum Beginne des Unternehmens die 
Gesellschaft fur christliche Kunst zur Yerfugung gestellt.

D ie  g r o C e  B e r l i n e r  K u n s t a u s s t e l l u n g  wurde 
am 28. April eróffnet. Ihr hat man zur Erinnerung an 
das funfzigjahrige Bestehen der Allgemeinen deutschen 
Kunstgenossenschaft eine retrospektive Ausstellung an- 
gegliedert, wclche eine Art Erganzung der bis Ende Juni 
verlangerten Jahrhundert-Ausstellung in der National- 
galerie bildet.

B i l d h a u e r  J. Bradl .  Ober dem Haupteingang der 
Pfarrkirche U. L. Frau in Bamberg wird demnachst eine 
von A. Kiene in Munchen nahezu doppellebensgroB in 
Kupfer getriebene Statuę der Madonna mit Kind auf- 
gestellt. Sie ist ein Werk J. Bradls und eine Stiftung 
des geistl. Rates Eichhorn, Stadtpfarrers an U. L. Frau.

B i l d h a u e r  H e i n z S c h i e s t l  in Wurzburg vollendete 
kiirzlich einen neuen Kreuzweg fiir die Kirche in Klein- 
wallstadt; die Mittel hierzu wurden teils von der Gemeinde, 
teils durch einen namhaften StaatszuschuO aufgebracht.

Pas s  a u. Die Eróffnung des von Bildhauer J a k ob  
Br adl  stammenden Wittelsbacher Brunnen.s, von dessen 
Modeli wir auf S. 21 vorigen Jahrgangs eine Abbildung 
reproduzierten, wird am 8. Juli stattfinden.

Y a l e n t i n  Kr aus .  —  In aller Erinnerung ist gewiO 
noch die vortreffliche Marmor-Plastik >Unsere Erlosung. 
von Yalentin Kraus, die auf der vorigjahrigen inter- 
nationalen Ausstellung zu Munchen das Yestibul des 
Glaspalastes schmiickte. Das Werk, von dem die niichste 
Jahresmappe der Deutschen Gesellschaft fur christliche 
Kunst eine ausgezeichnete Reproduktion bringen wird, 
weshalb wir nicht in der Lagę waren, es in der Zeit- 
schrift abzubilden, wurde vom bayerischen Staat an- 
gekauft und nunmehr der Schottenkirche in Wurzburg 
zugewiesen.

A r c h i t e k t  A n t o n  B a c h m a n n  fertigte in letzterer 
Zeit mehrere Entwurfe zu Paramenten, welche in der 
Osianderschen Kunststickereianstalt zu Ravensburg aus- 
gefuhrt wurden, ohne bestellt zu sein. W ir bringen 
gelegentlich einige Reproduktionen hiemach.

E u g ć n e  C a r r i ć r e  starb am 27. Marz im Alter von 
57 Jahren zu Paris. Er ist in StraCburg geboren. Im 
Jahre 1870 kam er ais Kriegsgefangener nach Dresden. 
Hemach wurde er Schiller Alexandre Cabanels, arbeitete 
aber dann vóllig selbstandig. In seinen fruheren Ge- 
malden ging er auf starkę farbige Wirkung aus, spater 
aber wurde er Maler des Seelischen, verzichtete auf 
Farbigkeit und umgab seine Gestalten mit einer damme- 
rigen Stimmung, wobei er immer mehr alle Details unter- 
druckte. Er malte gemutvolle Familienszenen und Portrats.

D u s s e l d o r f .  In derNacht vom 7. auf 8. Mai starb in 
Dusseldorf der Historienmaler Professor A l b e r t  Baur  
im Alter von 7 1 Jahren.

BUCHER- UNO
ZEITSCHRIKEENSCHAU

D i e B i b e l i n d e r K u n s t .  NachOriginalillustrationen 
ersterMeisterderGegenwart. GroCfolio. Kirchheim&Co. 
in Mainz. 20 Lfg. i  M. 1.50.

Uber dieses vielverheiCende Werk berichteten wir in 
H. 2 und 5 des Ifd. Jahrg. Inzwischen sind die Liefe- 
rungen 5 - 6  erschienen. Sie enthalten ausgezeichnete 
Reproduktionen nach Tissot, dem Schópfer des Pracht- 
werkes »Das Leben Jesu«, J. de Yriendt, John M. Swan, 
Alma Tadema, Sascha Schneider, Gćróme, Segantini, 
Fritz von Uhde, Rochegrosse, Arthur Kampf, Abbey. 
Ohne Zweifel wird das kiihne und groOartige Unter- 
nehmen einen nachhaltigen EinfluC auf die Geschmacks- 
richtung jener Kreise ausuben, an die es sich in erster 
Linie wendet. Wer die Profankunst der letzten Jahr- 
zehnte nicht verfolgte, durfte sich allerdings vor manchem 
Blatt nicht sogleich zurechtfinden: doch die Mehrzahl 
der Kompositionen wird sofort auch bei den Kunst- 
freunden iilterer Richtung ungeteilten Beifall finden. 
Mbchten aber auch die Anhanger der >Gegenwarts- 
kunst. nicht die simpleWahrheit verges<>en, daO, wenn 
die Gegenwart Hervorragendes leistet, deswegcn noch 
nicht alle Werke einer nahen Yergangenheit schlecht 
gemacht zu werden brauchen. r.

Ei ne  n e ue  Z e i t s c h r i f t :  » I l e i ma t s c h u t z .  wird 
ab I .  Mai Ifd. Js. vom Yerein der Schweizerischen Yer- 
einigung fiir Heimatschutz fiir seine Mitglieder heraus- 
gegeben. Sie wird von Dr. C. H. B a e r  in Ziirich und 
Prof. Dr. Pa u l  G a n z  in Basel redigiert und erscheint 
monatlich. Durch gute Abbildungen und kurze Text- 
angaben in deutscher und franzósischer Sprache sollen 
die landschaftlichen und kiinstlerischen Schónheiien des 
Landes eorgefuhrt werden. Mitgliedsbeitrag 3 Frs. pro 
Jahr; Yerlag von A. Benteli in Bern. Das uns vorliegendc 
erste Heft macht einen sehr gediegenen Eindruck.

I l l u s t r i e r t e  W e l t g e s c h i c h t e  in v i e r  Banden.  
Ygl. H, 4, Beil. S. Yl l l  und H. 5, Beil. S. Yl l l .  —  
Nunmehr liegen auch vom 5. Band, uber die Geschichte 
der Neueren Zeit von 1492— 1789 die ersten 6 Hefte 
(Lieferung 12— 17) vor, die sich durch eine sehr reiche 
Ausstattung mit interessantem Bilderschmuck kiinst- 
lerischen und historischen Charakters auszeichnen.

Ze i t s c h r i f t  f i ir c h r i s t l i c h e  Kuns t .  XIX. Jahrg., 
Heft I .  —  Ein Madonnenbild nach Diirers Yorlagen 
von Marinus van Roymerswale. —  Albenstickerei des 
16. Jahrhunderts. —  Miniaturen aus Prum. —  Maria
Magdalena oder H erodias?------- Heft 2. —  Die neue
St. Pauluskirche in Koln. —  Miniaturen aus Prum. —  
Der alte Kólner Dom.

D e u t s c h e  Ar be i t .  Monatschrift fur das geistige 
Leben der Deutschen in Bóhmen. Y . Jahrg., Nr. 8. —  
Erstes Reichenberger Heft, dessen Inhalt auf die >Deutsch- 
bóhmische Ausstellung in Reichenberg 1906. Bezug 
nimmt. Das Heft enthalt Abbildungen einer Reihe An- 
sichten von Reichenberger Sehenswiirdigkeiten.

A r c h i v  f ur  c h r i s t l i c h e  Kuns t .  —  Nr. 4. —  Der 
neue protestantische Dom in Berlin (SchluC). — Uber 
die Historienzyklen der Sixtinischen Kapelle (Forts.) —  
Die GlockengieCerkunst in Stuttgart.

Im  n t i c h s t e n  H e f t  w e r d e n  w i r  d ie  „ B l t o l i e r -  
s o h a u “  b e s o n d e r s  b e r O o k s I o b t l g e n ;  w e g e n  
R a u m m a n g e l s  m u s s t e n  w i r  s l e  d l e s m a l  k u r z  
b a l t e n .

R e d ak t i o n s sc  h 1 u 0 : 12. Mai.



G E S E L L S C H A F T  F U R  
C H R IS T L IC H E  K U N S T

G. m. b. H.

AUSSTELLUNG u n d  YERKAUFSSTELLE

KARLSTRASSE 6 •  M U N C H E N  « KARLSTRASSE 6

Z E N T R A L S T E L L E
fiir den Yertrieb christlicher Kunstwerke der Malerei, Plastik und des 

Kunstgewerbes —  Originale und yorziigliche Reproduktionen.

Unsere standige A u s s t e l lu n g  enthalt Originalwerke 
von Kiinstlern christlicher Richtung der Gegenwart, sowie yorziigliche 
Kopien alter Meister. Die Ausstellung wird fortwahrend erganzt.

Auftrflge auf Kunstw erke fiir Kirche und Haus werden 
bereitwilligst yermittelt.

Unser Sortiment unterhalt standiges Lager ausgezeichneter 
Reproduktionen des eigenen Yerlages (nach Originalen derKiinstler-Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft fiir christliche Kunst) sowie heryorragende Blatter 
fremden Yerlages in jeder Preislage, gerahmt und ungerahmt.

Kll^ Unser V erlag bringt bestandig Neuheiten in khnstlerischen 
Kupferstichen, Radierungen, Grayiiren, Farbdrucken etc., ferner in Postkarten 
und Heiligenbildchen.

Wir besorgen die sach- und stilgemaBe Einrahmung yom ein- 
fachsten bis zu den feinsten Genres jeder Art yon Bildern.

Kiinstlerisch ausgestatteter H auptkatalog Bd. l/II mit
316 Abbildungen christlicher Kunstwerke gegen Einsendung yon M. 1.— 
franko.



AUeinlge Anzeigen- und Beilagen-Annahme durch d i e  Annoncen-Expedition 
H A A SE N STE IN  & V O G L E R  A.-G., Mflnchen und dereń FiUalen

Ant. Richard, Dusseldorf fabriziert ais Spezialitaten:

C a 9 e i n - f a r b « n  u n d  B i n d e m i t t c l

Q. r i A R S L E M
M U N CH E N

BAYERSTRASSE 8/n.

Kunststickerei- 
Anstalt

K irchenparam ente, 
Fahnen und Yereins- 

Fahnen.

Teppiche und Spitzen
in grdfiter Auswahl

Stoffe, Stickereien, 
Borden und Fransen 

fur Kloster zu den billigsten Preisen.

B illig e  Fapiere
.25

1.50
2.—3,-
1.25

500 Bor. Billctpapier *TeUchen« M.
500 BilTct5coavens; gcEittert , »
;oo Bog. Konzeptpapier . . . »
500 Bog. Kanzleipapier . . . . »
(oe StUck Arot8Couverts . . . . »

J .  L i s s n e r ,  Breslau,
N lc o ln U tra e s c  N r. 15. 

llluttrlcncr Kitalog grtils u. frrnko. 
Auf Wunscb versende Muster.

1900, 1901, 1908, 1905 z. verk*ufen. 
Tb. Ittller, Berlin, Poisdamerttr. 123.

MM Somnliers
Stadienheim

STUTTGART
5 5  S o n n e n b e r g str a fle  55
Pm sion. —  VnttrricMskars$. —  

S p e z ia lk u r a e  fa r  dat E in ~  
J O h r ig e .  —  Htrrlicke Lagt. 

Protptkt gratis. -

Dirtktor Dr. p h i l .  F r . E fi.

Jahresmappe 1904
k a u fe n  gesu ch t. Frdl. Angebot unler N r. w. 21 

durch die Geschaftsstelle erbeten.

J. Frohnsbeck, Mllnchcn
berzogl. bayer. Horscblosaerel 

A m a lle n t t r .  28
empaeblt alch zur Heratellung aller

k ir c h lic h e n
Kunstschlosser- Arbeiten.
Zelchnunuen «uf W unłch. Erste Ref.

1The Studio —  Huthtr, Oetohlohte 
DIe Kun»t —  Kuiiłt fUr Alit 

Klati. Bllderiohitz 
“  k.nft komplett und einzeln —  
B o n ' s  B a o ta lia n d la iig ,  

KOnlgsberg 1. Pr. „

A f r i k a n i s c h e  W e i n e

C .  &  H .  M i l l l e p ,
H o fllo fe ra n ta n  Sr. Holllgkolt P a p s t  P lu s X.

F l a p e  2 9  b e l A lten h u n d em  i. W.
P r o b e k lo te n  t . 10 P U s c h e n  In  7 S o r te n  xu  M . In k i. P a c k n n g .

T a n o e n d e  t . A n e r k e n n n n g a o c h r e ib e n .

fur monumentale musiyischa 
Arbeiten mit Glaspasten.

Figuralische Darstellung.

Dekorationen 
fflr Kirchen and Frolanbanten, 
Fassaden, Absiden, Friese nnd 
---------  Altare. - - -------

41 T e l o p h o n  8 6 1 0 . inh.: Th. Raucckcr.


