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DIH GKOSSEN KUNSTAUSSTHLLUNGEN IN DUSSELDORF 1909
Von Prof. Dr. KARL BONĘ 

(Eortsetzung)

Ist man durcli den .scliwarzbespannten, gold- 
* ga\sclimiickteii I-ingang in den Bereich der 
cliristlichen Kunst liineingeschliipft, so sieht 
inan gegeniiber dem liingang eine schwarz- 
behangene Pforte, uber der auf Schwarzem 
Grunde das fahle Bild »Abend (Holzhauer 
und Fod)* von A. H i ld e n b r a n d  (Pforz- 
heim) hangt. Gewaltsam erfaBt von der Lin- 
ken ber im ersten Saale das grofie Gemalde 
sGhristus im Reiche der Toten« von M ikael 
S k o Y g a a r d .  Ps diirfte nicht leicht sein, 
aus der ganzen Menge der Bilder ein ge- 
eigneteres fiir diesen ersten Platz zu ftnden; 
nicht ais ob es das vollkommenste Werk 
ware, niclit ais ob es keinerlei Iiinspruch 
herausfordern kónnte und miillte; aber es 
ist eine Konzeption der gottlichen Gewalt 
Ghristi iiber den Tod von grollter Klarheit, 
geschlossener Einheit, monumentaler Fesse- 
iung eines Augenblickes und dabei von hoch- 
dramatischer Bewegung der Massen und des 
Lichtes. Am besten gelang dem Kiinstler die 
machteolle Christusgestalt, wie sie die Arme so 
weit ausgebreitet, sie alle umschlieCend, die im 
Todesschatten wandelnd, nun seinem Lichte

zueilen, wie sie Tod und Teufel niedertritt. 
Die Scbilderung der zu Befreienden ist zu 
kraC und eintonig. Ob der Kiinstler die betret- 
fende Stelle des Apostolikums richtig aufgefallt 
bat, laCt sich schwersagen. Das etwas larmende 
Gemalde bildet fiir Arnold B o c k l in s  bekami te 
Kreuzabnahme, die in der Nahe aufgehangt 
ist, eine schlimme Nachbarschaft, weil es die 
Yorziige dieser Schopfung totschlagl. Genie 
wendet man sieli der sinnigen HI. Familie 
von L. Fe ldn ian n  zu; in der Werkstatt 
des Niilireaters steht der Jesusknabe ani 
Stuhle mit eiiieni Buclie und riclitet eine 
tielernste Frage an die jungfrauliclie Mutter, 
die diese sichtlich nicht sofort zu beantworten 
weiC, Joseph aber, sein Hobelwerk unter- 
brechend, wendet sieli hastig mit dem Aus- 
druck des Staunens den beiden zu. Mehr 
ais W. T ri ib n e rs  in starker Yerkiirzung ge- 
sehener »Christus im Grabe«, ein durch bei- 
genialtes Attribut und Aufschrift willkiirlich 
indieidualisierter Akt und ais solcher eine 
Bravourleistung, fesselt C. S tra th m a n n s  
»Maria«,einegesuchtschnorkeligeKomposition 
in der bekannten feinmusternden Ausfiilirung:

l>lo christllche Kunst. V. i.  August 1909
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Maria vor einem Dornhusch knieend, der in 
seinem ganzen Gezweige die \'orstellung der 
Dornenkrone lieranzieht, ja in einer Zweig- 
spitze unter Hinzunalime blutigroter Dorn- 
spitzen zu einem kronenformigen Kerzenhalter 
sich gestaltet, aus dem sich eine flammende 
Kerze erhebt.

Es folgt ein kleines halbdunkles Kabinett, 
dessen rechteHalfte einige Hauptwerke Er. von 
Uh des enthalt, die linkę solche von E. von 
G ebhardt, vom ersteren den »Christus«, das 
»Tischgebet«, die »Anbetung der HI. drei 
Konige* und die »Predigt auf dem Meere«, 
dereń lauschende landliche Jugend uniiber- 
trefflich, auch kaum anachronistisch wirkend 
ist, Christus selber aber nicht viel mehr ais 
ein »interessanter« Erzahler. Die von Geb- 
hardtschen sieben Bilder stellen eine Stufen- 
reihe dar von der »Himmelfahrt Christi* bis 
zum »Johannes« der letzten Ausstellung.

In der mittleren Abteilung des folgenden 
groden Saals, die wir durchschreiten, hlingt 
gleich links der »Christus« von M .M uncakzy, 
ferner die Skizzen von P. Ja n sse n  und 
dessen Gemalde »Kommet alle zu mir« mit 
dem Kreuztragergedrange (Abb. s. erste Son- 
derbeilage des zehnten Heftes). Die lebhaften 
Farben in E. P fa n n sch m id ts  Kaseinbildern 
und M. S e l ig e rs  gesucht naivem, »Die Liebe 
bort nimmer auf« zeigen immerhin ein so- 
lides Konnen. Gerne verweilt man vor den 
Yorziiglichen Bronzen von J. L im b u rg  
sBischof Dr. Franz Zorn von Bulach* (Abb.

Jg.lV,S.8)und »Pius X.«,beide in Lebensgrol.ie, 
auch wohl vor M. S tre ich e rs  Marmorbiistc 
»la Fede«.

Der folgende Saal, von der > D resden er 
Z u nft«  eingenommen, fiihrt schon in die 
Sphiire des Zusammengehens von Kunst und 
llandwerk, wovon spater die Rede sein wird. 
Einige Bronzen von A. H ófer ,  A. H udler 
und G. W rba geben zu denken, wahrend 
die auBerlich aufgebauten farbigen Studien 
zu einem Jimgsten Gericht von K. R o Cl er 
der Yertieiung bediirfen, wenn sie etwas 
w’erden sollen. Zwischen diesen beiden Wand- 
malereien hindurchschreitend, kommen wir zu 
den drei Miinchener Slilen (19, i9a und I9b).

Es lieC sich von vorneherein erwarten, daC 
die Deutsche Gesellschaft fiir christliche Kunst, 
der fast alle in den Miinchener Siilen ver- 
tretenen Kiinstler angehóren, es sich angelegen 
sein lassen wiirde, eine Yorsichtige und Yiel- 
seitige Auswahl zu treffen und das Gebotene 
um so wertYoller sein zu lassen, je beschrankter 
der Raum war, der ihr zur Yerfiigung ge- 
stellt wurde. Die Miinchener Kunst hat sich 
bescheiden miissen; aber sie hat keinen Scha- 
den daYon; denn die Besucher Yerweilen um 
so lieber bei ihr und kehren gern zu ihr 
zuriick. Die Werke jener Kiinstler der Deut- 
schen Gesellschaft fur christliche Kunst, welche 
nicht in Munchen wohnen, sind in den an- 
deren Abteilungen der Ausstellung unterge- 
bracht; so begegneten wir Feldmann bereits 
Yorhin (S. 321), ebenso Limburg.

I-.IN SAAL DER AUSSTEl.LCNG FCR CHRIS I I.ICHE KUNST, DCSSELDORF 1909 
.MIT GEM.AI.DEN VON MARTIN FEOERSTEIN UND FRITZ KUNZ
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FKIT/ KUNZ
G EISTUCH ES GESPRACH

Aiis dem /.yk tu s  d er  F rauziskusM tder. AussU llm ig  / i i r  chrhtUche Kunst, D u sseldorf lę o g

Trotz der erwalinten guten Piastiken vor 
der Eingan»stur fiililt man beim Eintritt in 
den Milnchener Mittelsaal eine Art Befreiung. 
Man ist wieder ganz in der Sphare christlicher 
Kunst, aber nicht etwa in einem Museum 
alter Kunst oder gewerblicher Imitationen, 
vielmelir kommt die Gegenwart zu ihrem 
Rechte, hie und da vielleicht eher zu viel 
ais zu wenig.

Das Auge ruht wohl zuerst auf der Portrat- 
statue des Bischofs P. E. Hafiner (Mainz) von 
G e o rg  B u sch  (Modeli zum Grabmal im Donie 
zu Mainz); es ist ein eortreffliches Werk, 
und besonders ist es dem Kiinstler gelun- 
gen, die ernste Inbrunst und die geiśtvolle 
krbhlichkeit ohne Widerstreit zum Ausdruck 
zu bringen, die in dem Yerstorbenen zu einer 
so seltenen hinlieit verschmolzen waren. In 
der benachbarten Plastik von V. K rau s  tritt 
die Kreuzigungsdarstellung ihrem Zweck ge- 
nkiC beherrschend in den Yordergrund; die 
Darstellung der Bitte sUnser tagliches Brot 
gib uns heute« bringt der Kunstler durcli die 
am Pub des Kreuzes betenden Landleute, die 
aus Griiiiden der kunstlerischen Gruppierung

und wegen ihrer nebensachlichen Rolle am 
/Mtar in kleineren Maben gehalten sind (,Abb. 
S. 305 und 306).

Die »Madonna« mit Dornenkrone von 
G. N e tz e r  ist ohne Aufschrift kaum ais solche 
zu erkennen, aber eine ernste Leistung. Un- 
mittelbarer religiós wirkt die Pieta von B u s c h e r , 
ober der schon mehr ein Zug erschopfter Resi- 
gnation liegt (Abb. S. 334). Hereorragend und 
voll Wurde sind die Arbeiten von B. S ch m itt ,  
(Abb. S. 307— 309), nicht minderdas Hochrelief 
»St. Georg« von G. Wadere(Abb.Heft2,S.4o) 
und desselben Kunstlers Grabdenkmal fur Erz- 
bischof von Thoma (Abb. S. 39). Der »Licht- 
trager« von Fritz  von M il le r  ist ein Weihe- 
geschenk katholischer Edelleute Baeerns fur 
die Dormitio B. Y. Mariae. Davon findet sich 
bereits im 3. Heft, S. 91, eine Abbildung mit 
niilierem Bericht. In der anderen Yitrine 
sind Goldschmiedarbeiten aufgestellt, unter 
denen eine stileoll entwickelte Monstranz von 
Rud. H arrach  mit Yerbindung von Elfen- 
beinplastik hervortritt (Abb. S. 2 1 1); vorzug- 
lich ist des namlichen Kunstlers Kelch mit 
Ahren und Trauben ais \ ’erzierung, die mit

4 >*
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MARIA YERKCNDIGUNG
JUSTUS WAGMIU.ER

A u sstdh itig  / t i r  christUche Kunst, D u sseliiorf iq o g

Yornehmer Zurtickhaltung fast nur andeutend 
vervvendet sind. Umer den Malereien des 
Saales interessieren vor allem die vorzugliclien 
Bilder von L eo  S a m b e rg e r  »Christus« und 
»Erzbischof Dr. von Abert« (Abb. S. 313), dann 
melireres von J. H u b e r - F e l d k i r c h  (Abb. 
S. 316 und 317), der noch zu erwahnen sein 
wird; K. S ch le ib n ers  »Flucht nach Agypten« 
ist gefallig. AusdrucksYoll und warm in der 
Farbę kst j. A lb r e c h t s  »H1. Benno« (Beil. 
zu H. V), C. J. B eck er-G u n d ah ls  eindrucks- 
Yoller Christusam Kreuz« ist ais »unYollendet« 
bezeiclinet (Abb. S. 3 3 ®)- , .

Der kleine Saal zur Rechten gehort drei 
Meistern; M. Feu erste in ,  G. F u » e l  und 
Fr. Kun z, alle drei bekannt und bewahrt. 
G. Fugel greift hier in Auffassung und Be- 
handlung am weitesten zuriick und weiB 
neueste Frrungenschaften damit zu verschmel- 
zen; die Szenen »Berufung Petri« und «Sehet 
das Lamin Gottes« sind groB gesehen 
(Abb. S. 392 und 303). Beim Abendniahl 
(Abb. S. 301, Ygl. die erste Fassung aufS. 293

des Yierten Jhrgg.) ist der Moment der Dank- 
sagung und Segnung des Brotes geAyahlt; 
umer den Aposteln sind YortreUliche Kopie. 
M. F e u e rs te in  hringt lebliafte Farben und 
sein Stil weist nach Faris. \yo er seine zeich- 
nerische Meisterschait und die getiillige Kom- 
position sich aneignete.

Stark eigenartig und indieiduell ausgepragt 
ist Fritz  K unz;' man Ireut sich; einige sei- 
ner Illustrationen zuFedercrs»F'ranz you Assi.su 
hier im Original zu sehen. Die beiden Skiz- 
zen zu einem Marienleben sind Yon eigen
artig starker farbigerWirkung. Um den Kiimst- 
ler genauer kennen zu lernen, halt man sieli 
am besten an die beiden grol.^eren Fianzis- 
kusbikier (Abb. S. 323). Da erkennt man das 
ganz Personliche seiner Art; ja, das Person- 
fiche ist so stark, dalJ es gewissermalJen sel- 
ber »Art« \Yird.‘ )

Ais Mittelpunkt des Saales zur Lmken zielu

n Wir erinnern an das im Yerlag der Gesellschaft liir 
christliche Kunst erschienene Werk: Der id. I ranz von 
Assisi, von Fritz Kunz und Heinricli Federer. D. Red.
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der iarbenlcuclitende Biscliofsstuhl 
fur Bamherg, an dem Architekt Ro- 
meis ais Entwerfeiider, Bildhauer 
Pruska ais Urliebcr der plastisclien 
Modelle und llofsilbcrarbeiter Har- 
racli ais Auslulirender zusammenar- 
beiteten, die Augen an. Es ist ein 
praclitiges Werk in edelstem Stil- 
geliihl, liir das heutige Auge auf den 
ersten Blick fast zu pracbtig. Aber 
man muU bedenken, dali das Werk 
tiir das Halbdunkel eincs romani- 
scben Domes bestimmt ist; auch ge- 
wóbnt sich das Auge selbst in der 
jetzigen Aufstellung schnell daran 
und enipfmdet das Wohltuende des 
harinonisclien Zusaminenstimmens 
der Metalle (\’ergoldung, griinliche 
Bronze, scli\varzIichoxydiertes Sil- 
ber), der Ilalbedelsteine, derTónun- 
gen im Hintergrunde und in den 
Machrelicfs. Alles einzelne ist in 
Zeichnung und technischer Ausfuh- 
rung beachtenswert, — ein Werk 
ersten Ranges. Unter den Plastiken 
ragen die Reliefs von II. S c h ie s t l  
aus der Pfiirrkirche zu Dorfprozelten 
(hl. Wendelin und hl. Rochus) ner- 
vor, neben ihnen der hl. Benediktus 
vonJ.Scheel(Abb.S.332). Von dem 
genannten Heinrich Schiestl sieht 
man eine ergreiiende Kreuzwegsta-

um den 
319). \ ’on den 

Gemalden desSaales sind die meisten 
Entwiirfe liir monumentale oder de- 
korative Kirchenausmalungen. Sehr 
anziehend sind die Entwiirfe zur 
Ausmalung von Apsis und Chor- 
wand einer Kirchc von 
m a n n vor allem durch 
liche Behandlung von 
und Earbe (̂ Abb. S. 293). 
voIl ist der Entwurf fiir die Aus- 
malung der Taubstummenkirche in 
Dillingen von Th. B a ie r l ,  mit dem 
Altarmodell von Jakob A n g e r m a ir  
(.\bb. S. 306). Die flotten Entwiirfe 
von W'. K o p p e n ,  die ausgepriigt 
modern empfundcn sind, zeigen 
gleichwohl ein ernstes Studium der 
Alten und streben dereń GriiIIe an. 
Ileryorzuheben sind in diesem Saale 
noch die von B. L o c h  er trelflich 
gezeichneten *\ ’ier Evangelisten«.

Essindiibrigens nicht alleMunche- 
ner, die die Ausstellung liir christliche Kunst be- 
schickt haben, in diesen drei Siilen vereinigt. So

tion in Reliel im Umgang 
Ehrenhof (Abb. S. 319). \ ’on

j. G u n te r -  
die Yortrell- 
Zeichnung 
Whrkungs-

GEORG SCHREYOGG I.EHRENDER CHRISTUS
Aussfr//»fi£- f i i r  christliche K unst, D u sseldorf /ęoQ

sind Gabriel Max, Echtler, Uhde, Flesch Bru- 
Miinchener. Gabriel M ax geht in
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ANTON HHSS MADONNA, MAKMOK

A itss tfllu fts  / i t r  ch riiilk h e  K u nst, D u sseldorf igoi)

seiiiem »Christus« noch uberdasliingstbekannte 
Ubermall des Weichlichen und darum auch 
innerlich Flachen hinaus. Ihni neigt sieli A. 
H c h t le r  in seiner »Mater dolorosa« zu. 
Es ist nicht zu wiinschen, daC diese Art ge- 
suebter Weichlichkeit, die zu technischen 
Spielcreien und Virtuosit;iten liinabsteigt, in 
der cliristlichen Kunst Platz greife. Gclallig 
sind die Bilder »Ghristus« und »Madonna« 
eon Ludmilla von Elesch-Bruningen.

Gehen wir nun zuriiek durcli die Munchener 
Siile zu den Werken des stillen Erankfurter 
Meisters W. S t e i n h a u s e n ,  dem ein be- 
sonderer an den Saal der E e u e r s t e i n ,  
E u g e l  und K u n  z anstoUender, zu den Dres- 
denern zuruckfuhrenderRaum(Nr._i6)g_egeben 
worden ist. So giinstig und reich ist der 
Kiinstler hier in Dusseldorf wohl noch nicht 
Yorgestellt worden. Man erkennt seine Tiefe 
und seinen Ernst, auch die \ orztige seiner 
Behandlungsweise. Unddochgehortcine sozu-

sagen personliclie Synipathie dazu, eollbetrie- 
digtzusein. Eine oft neblige Unbestimmtlieit, 
die bisweilen wie Zaghaitigkeit aussieht, he- 
unruhigt, oline in den Kreis des Geheininis- 
eollen zu eersetzen. So wirkt z. B. die ge- 
heiinnisYolle Spannung bei der Brotausteilung 
(unter der Kreuzigung des Bremer Altarbildes) 
hochstens wie Neugier. Steinhausen ist nicht 
der Kiinstler, der dem Idealismus Kraft und 
Klarheit erhalten lehrt und die irrige .Meinung 
widerlegt, dali Kraft und Klarheit dem Xa- 
turalismus und Realismus ausschliehlich eigen 
seien. Man .sollte nicht ubersehen, wie viel mehr 
Kraft und Klarheit in SteinhausensZeichnung 
liegt, ais in seinen Gemiilden, hei denen doch 
Earbe und Earhengegensiitze mitwirken ktinn- 
ten; das ist ein Punkt von allgemeiner Be- 
deutung und mag daran erinnern, daB nicht 
der Dichter allein, sondern auch der Majer 
und selhst der Pla.stiker »der Dichtung Schleier 
aus der Hand der Wahrheiu empfangen hat.

(l'ortsctzung folgi)
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AussUtlung / u r  i h r is tlijie  
Kunst, Dusseldorf s ę o ę  o

ROMANISClIliK CHOR UN'I) TACFS rl:lN, I-S I \VOHl'i;\ 
\'0 \  I>R(5F. Kl.liKSATTKl, (DCSSKI.DOHF); AI SM AU NG 
V O \ DiiKIKGFR; AI.IAR VON' IMiHl.K o o o o o o o o
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\ ’erhaltnis zur Kunst gebraclit wird. Ilandelt 
es sich um eine interuationale Kundgelniiig, 
wie in diesem Ealle, so wird die Erage noch 
dringender. Was eine Nation, eine Generation 
yerlangt, erlialt sie nnd je starker sich das 
aulkrliche Lehen entwickelt, je rascher die 
lockenden Yergiuigungen des Alltags einander 
ablosen, je ralTinierter die Leckerbissen der 
Tafel nnd \ ’ariete Freuden ersonnen werden 
nnd je rascher die Antodroscliken die Strallen 
durchsausen, je obertlachlicher nnd schneller 
wird auch die Kunst genommen, denn die 
Zeit zur Yertiefung iehlt, nnd walirhaftig, uni 
zur Kunst zu gelangen, gehort luehr Zeit ais 
der hildungshungrige Mensch nur ahnt. E.in 
stilles Yersenken, ein gemutvolles sieli Ergelien 
kostet Zeit, darnin nur sclinell das Sensa- 
tionelle, Packende und Pikante, das moinentan 
reizt und erquickt, gekostet — niclit eininal
‘^ ^ e n o s s e n .  O i e  E o l g e e r s c h e i n u n g  i s t  d e r  1 r i u i n p h

der Technik, der auBerlich blendenden Maclie, 
kurz das Yirtuosentuin. Wir stehen auch in
dieser grollen, iast 3000

AUGUSriN
PACIIER

A ussiellung f  iir christłiche K unst, D u sse ld o rf ję o ę

DIE X. INTERNATIONALE KUNST
AUSSTELLUNG IN MUNCIIEN 1909

Von FRANZ WOLTI-R

Die Kunstdarbietungen im groBen Stile, die 
von Jahr zu Jahr nicht allein in Bayerns 

Haupt- und Residenzstadt veranstaltet, sondern 
in jeder, durch die Natur der Sache einiger- 
inalkm ahnlich veranlagten Stadt geboten 
werden, regen zu dem Gediinkeii an, ob denn 
auch wirklich das Publikum in ein naheres

Kunstwerke uinfas-
senden Ausstellung des Glaspalastes durcli- 
wegs vor Probleinen der Teclinik des iiiilkr- 
lichen Scheins. Ein ziemlich gleiclies Niveau 
alliiberall, der Hohepunkt des Malenkonnens 
mit unseren, nun einmal gegebenen Mitteln 
ist erreicht und viele, ja recht viele konnen 
malen und meilkln. l3 er Unterscliied ist niclit 
mehr so groB wie in vergangenen Jahrzehnten, 
eine gewisse GleichmaBigkeit ist fast erreicht. 
Els hat keinen Wert, dies zu beklagen oder 
hieriiher .sich zu ereifern, es ist nur die Ptlicht 
des Chronisten, diesen kunstlerischen Baro- 
meterstand ahzulesen, denn das, was entsteht, 
entwickelt sich mit Naturnotwendigkeit in der 
Weltordnung. Die iiberaus hohe Beweitung 
des technischen Konnens charakterisiert im 
Zeitalter der Elektrizitat, der Danipfinaschinen 
und des Luftschiffes unsere Epoche und wie 
von den rein technischen Erfolgen derneuesten 
Erfindungen alles berauscht wurde, sosetz.t auch 
ais Spiegelbild die Kunst den hochsten'1 riuniph 
daran, auch auf ihrem Gebiet zu zeigen, was 
mit den Mitteln der Earbe, des Pinsels und 
des .MeiBels geleistet werden kann. Die Ereude, 
jede noch so erdenkliche Schwierigkeit zu 
uberwinden, ist an die Stelle einer edleren, 
inneren Gestaltungskralt getreten. Die Wir- 
kung auf die Seele, aul das (jeiniit, das was 
man bisher in jeder Kunst vergangener Zeit 
ais erste und heiligste Aufgabe ansah, muBte 
ersteren Bestrebungen weichen. Und doch 
sind noch geniigend Dinge da, die ais Ollen- 
barungen echter, wahrhałter Kunst zu betrach- 
ten sind, Dinge, die uns iiber die \ erkiirpe- 
rung der Idee, des Konnens yergessen niachen.
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Jedodi wird manclies 
davon durch das blen- 
dende Eeuerwerk der 
Maclie verdunkelt und 
vieles, gar vielcs kam 
iiberhaupt niclu zu 
Worte, weil ilim die 
(iunst der Ausstel- 

lungsleitung nicht 
scliien. Der Laie bat 
iiberhaupt keiiien Be- 
griff, wie groLi die 
Kunstproduktion in 
Miinchen im I.aufe 
nur eines jahres ist. 
l.eichtkonmeman mit 
diesem Materiał drei 
und vier Glaspaliiste 
tiillen und wahrlicli 
das Scblechteste wiire 
nicht darunter, denn 
die Riicksichtnalime 
aut Gruppen und Kol- 
legen, auf Macht, An- 
sehen und Kimstpoli- 
tik erfordcrt mitunter 
eine Bindę vor den 
Augen, es ware sonst 
nicht begreiflich, dali 
unter dem Guten so 
manch Schlechtes pla- 
ziert wurde und das 
niclit in den letzteu 
Salem Dies sei von 
Yorneherein ausGriin- 
den der Gerecbtigkeit 
gesagt.

Im Arrangementder 
Ausstellung sind ver-' 
lialtnismithig wenige 
Neuerungen gemacht 
worden. Im groBen, der Plastik gewidmeten 
Yestibul rauscht der altgewohnte Springhrun- 
nen, die Wandę erstrahlen in einem nicht ge- 
rade angenehmen Gelh, das dem Flor der 
Blumen, welclie das Wasserbecken umschlie- 
llen, namentlich aber der Plastik keine giin- 
sdge Folie verleiht. Etwas zu machtig erhebt 
sich hier die Reiterstatue des hl. Wenzel in 
Bronze von J. V. M yslb eck , sie wirkt form- 
lich erdruckend. Neue Anregungen werden 
kaum von diesem stark akademisch gehaltenen 
Werk ausgehen, wie denn insbesondere das 
Ausland auf unsere einheimische Plastik, ah- 
gesehen von einzelnen tiichtigen Erscheinun- 
p n ,  wenig befrucbtend einzuwirken imstande 
ist. Es stecken iiberall noch zu starkę An- 
lehnungen an einmal uberlieferte Schdnheits-

FRANZ WOI.TF.R

A usstellung f u r  chrisiliche Kunst, D u sseldorf tqoq
DER HI.. PAUI.US

begriłle und die Schablone ist oft allzu deut- 
lich erkennbar. Zumal tritt in einer stiirker 
ais je gepriigten Form eine manierierte Antike 
hervor, die noch frostiger erscheint ais die 
Neubelebungen zur Empire-Zeit. Fiir uns 
Deutsche, fiir das ganze germanische Volk 
steht eine Kunst, die aus dem Yolke sich 
herausgebildet, die wie die ganze Plastik desMit- 
telaltersmitdem Geschaftsleben derNation ver- 
wachsen war, unendlich viel niiher alsdie schon- 
ste antikisierende Bildhauerei und wenn sie noch 
so stark die Grazie und die sinnfiillige Schón- 
heit einer vergangenen hohen Kunstblute mit 
den auCerlich blendenden Mitteln der Tech
nik heraufheschwóren kann. Recht lehrreich 
ist hier das Beispiel, welches Ferd inand  
von M iller  in seinem Christus* auf schrei-

U *  ckhctliche Kunst V'.
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tendem Pferde fiir die St. Annakirche in Mun- 
chen gegeben hat. Der Kiinstler hat die Stelle 
der Apoicalypse plastisch iihersetzt, die da heiCt: 

Und siehe, ein weiCes RoLl, und der aut 
demselben saB, hatte einen Bogen und ward 
ihm gegeben ein Kranz und er zog aus, 
siegend, damit er siege.« Die edle, vornehme 
wiirdige Erscheinung des Christus hat der 
Meister in groCziigiger Form und in einem 
personlich eigenartigen Stil vortreff lich wieder- 
gegeben und RoC und Reiter wie ein orga- 
nisches Ganzes gehildet, dafi alles wie aus dem 
\'ollen heraus geschóptt erscheint. Weniges 
kommt diesem gleich, wie denn tiberhaupt 
die meisten plastischen Arbeiten ungeachtet 
ihrer GroCe wenig monumentalen Charakter 
tragen. Man sehe darob den stark musku- 
losen Steinschleuderer, »In Gelahr« betitelt, von 
R ich ard  A ig n e r  an ; die allerdings fleiBig 
und lehendig durchgefuhrte »Ringergruppe« 
von Wilh. H averkam p , die von sudlichem 
Temperament belebte Danteszene »Der Styx« 
von R utelli  M ario oder die an M eu n ier  
erinnernde realistisch-malerische Bildnerei wie 
die »Wóltin von G. G raz io s i .  Das alles 
sind ja an sich ttichtige Leistungen, aher es

fehlt ihnen der Charakter, der groBe Zug, 
der jedes Kleinliche vermeidet. — Es gehoren 
ferner hieher die trefflichen Arbeiten Gae- 
tano G e ll in is ,  die Statuę des Bildhauers 
Prof. Sinding von R asm u s-H arb o e  und die 
im Ausdruck der Angst und des Schreckens 
ohne Ubertreibung erfaOten Baucrngestalten 
Yon »Anno neun« von C hrist ian  Plattner. 
Alle diese an sich guten Leistungen konnten 
mit Eug und Recht in wenig groCerer Aus- 
fuhrung dem Lach der Kleinplastik angehoren.

Yon wirklich groBzugigem Charakter sind 
die Bronzebiisten von R obert  Diez und ein 
drittes Werk, ein wuchtiger Kopi' einer Lowin 
in rotem Marmor. Das hat etwas von antiker 
Art mit modemem Geiste beseelt. — Zu un- 
ruhig in den Gewandpartien erscheint die sonst 
wirkungsYoll erdachte Marmorgruppe »Der 
Abgrund« YOn P iętro  Gan on ic a, im krassen 
Gegensatz hierzu steht das klobige, an mittel- 
alterlicherustikaleSteinmetzarbeitgemahnende 
Reiterstandbild Yon Eranz Metzner. In ein- 
fach schlichter Elaltung, im ZiYilanzug mit 
Elut und Stock ist das durchaus ahnliche Stand- 
bild des Grafen Konrad v. Preysing YOn G e 
o rg  Busch gegeben (Abb. III., Jg. S. 231), gut
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liche hiiuibergleitende >:Salome« von Emil 
Epple, »Das sclilalemie M;idcheii« von E u ig i 
Secch i,  »Nach dem Bade« von O skar  Gar- 
vens. Herher und strenger in der Eorm ist 
das »Tugend betitelte Werk von G iu sep p e  
R o m ag n o li.  Hervorragend hat sieli H e in 
rich W adere  mit vier Werken eingestellt, 
von denen das Relief der Tanzerin durch die 
teine Bewegung und das groBe Grabmonu- 
ment durch den Adel der Eorm und des Aus- 
drucks lesseln.

Eine ausgezeichnet in tiefstem Schmerz sich 
windende Gestalt, eine Art Niobide schuf 
O dón  S z a m o v lsk v .  Selten ist die Trafik

dah
ver-
und
und

josi:i>H scHiaa,  n i„  b k n e d i k t  (h o i .Z)
A u sstetlu n s />•*“ christliche Kunst, D u sseldorf lę o ę

studiert und an Altes erinnernd der »Eros« 
von A rtu r  Y o lk m a n n ,  jedoch diirfte die 
stark fleischliche Abtónung dem Werke an 
Gefalligkeit Abbruch tun. Wie denn iiberhaupt 
in der Patinierung und Fassung der plastischen 
WTrke entweder des Guten zu viel oder zu 
wenig getan wird. Es miissen doch Biisten 
lebender Menschen einerseits nicht Ausgra- 
bungen gleichen, die eine tausendjahrige Pa- 
tina tragen, anderseits auch nicht einer Figur 
aus dem \\'achskabinett zum verwechseln ahn- 
l:ch sein. Unter den stark vertretenen weib- 
lichen Akten sind erwahnenswert die ins StiC-

so wuchtig zum Ausdruck gekommen, 
man den Akt an sich, das Eleisch ganz 
gilk, wie bei dieser Figur. — An Biisten 
Kleinplastiken ist wirklich kein Mangcl 
manciies hier sowohl wie bei den Auslandern 
hiitte man weglassen kdnnen. Entziickend, 
wenn auch nicht direkt zur Kleinplastik ge- 
htirend, ist das weich und voll modellierte 
»Brunnenbuberl« von Ed. B e r r e r ,  wie denn 
von diesem talentvollen, aufstrebenden jungen 
Kiinstler noch sonst treffliche Biisten, m a. 
die vom MalerLeo Putz, aus der grolSen Menge 
hervorragen. Ein fleiOig durchgefiihrtes, da- 
bei in der Auffassung lieb und nattirlich wahr 
emptundenes Akthgiirchen in Elfenbein brachte 
Karl K ie le r .  Sehr begriilkmswert ist es, 
wenn wieder dem edlen Materiał, wie in 
diesem Palle, groBere Aulmerksamkeit ge- 
schenkt wird, und gerade das Elfenbein ist, wie 
das alle Kulturepochen von der Antike an es 
beweisen. geschatfen zum plastischen Schmuck. 
\ on \ a le n t .  W in k ler  sehen wir neben 
einem entziickenden lachenden Kinderkopf- 
chen in Marmor eine ausgezeichnet beobach- 
tete Dogge und eine vortrelfliche Hirsch- 
gruppe in Bronze. Recht lebendig wirken 
die gutbcwegten, vergoldeten Bronzen »Eulen- 
spiegel« und »Minnesanger von Frań z Ber- 
nauer. Hiibsch in der Autlassung sind auch 
der »Kegeljunge von C arl P ieper und die 
singenden Chorknaben von C hrist .  Stiitt- 
gen. Dafi die Bildhauer wieder mehr zum 
Holz greifen, ist ebentalls erfreulich. Wir 
haben in der Aus.stellung davon einige ganz 
tuchtigeProben. Neben Th. v .G o se n  kommt 
C h a r le s  A m g st  mit seinem den Charakter 
des Materials entsprechend schnittig behan- 
delten Handwerker. in Betracht.

Einermerkwiirdigen, mehrundmehrin .Modę 
kommenden Unart, dievon demPariserMeister 
Rodin ausging, muli noch Erwalmung ge- 
schehen, und das ist: der Kultus des Torsos, 
yielmehr des Bruchstiickes. Wir haben ge
rade heuer von dieser Art verschiedene Proben,
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die niclit gliicklich genannt werden 
kónnen, u. a. von A. H anak, Henri 
V a n P e re k ,  I v a n M e s t r o v i c etc. 
I.etzterer Kun.stler Hat in seinem Erag- 
ment wohl das Beste geleistet, wie denn 
diese Plastik, vom Gesiclitspunkte der 
Kunst aus betrachtet, lioch dasteht; trotz- 
dem bedauert nian die schlecht abge- 
schnittenen Arnie der willkurlich ver- 
-stummelten weiblichen Tigur,dienichtals 
Zufallszerstorung, sondern ais beabsich- 
tigte erscheint, und dies hebt einen groBen 
Teil des kiuistlerischen Genusses auf.

In der kleinen, aber auBerst erlesenen 
Gesellschaft der Secessionsjilastik treffen 
wir durcliaus giite Arbeiten. Da sind 
vor allem die dekoratie figiirlichen Schild- 
halter vom Hamburger Bismarck-Denk- 
mal von l lu g o  L e d e re r ,  die acht pla- 
stischen Werke von H erm ann Halin, 
darunter die antikisierende R.eiterstatue, 
die eorziiglich beobacliteteii Tierdarstel- 
lungen von Fritz  Belin , dessen Talent 
aut eine groBziigige Form gericlitet ist.
Filie ganz auBerordentlicli eiiifache. aber 
uni so eindrucksvollere Leistung ist der 
groBe atrikanische Leopard. Eine Reilie 
treflliclier Bildnisbiisten sind iiocli zu 
nennen von Heinr. Jo b st ,  C ipri Ad. 
Bermaini, Ale.\. O p p ler  und Tlieod.
V. Goosen.

Ist es schon bei der Plastik scliwer, 
die Gebilde der Kunst, die mit dem 
geistigen Auge geselieii werden sollen, 
uni walirliafte Wurdigung zu tindeii, 
in beschreibender Form dem Leser vor- 
zustellen, so ist diese Schwierigkeit be- 
deuteiid groBer bei der Malerei und den 
graphisclien Kiiiisteii. Fis ist audi sciilecli- 
terdings unmdglicli, die iiberaus ver- 
wickelte,^ nur durcli personliches Erleb- 
nis zu ertassende, sinnliclie Erscheinuiig 
der Kunst so vor die Augen des Lesers 
zu stellen, dali eine subjektive \'orstel- 
lung eines anderen exakt eerstanden wer
den kann. Hieraiihindern schon allein die 
nie vollkonnnen gleicli riclitig aufgefaB- 
ten Anwendungen von\Vorten und \’or- 
stellungen, trotz einer gewissen, einnial 
ubernommeneti Konvention. Wenn dahereine 
ganz genaue bescjireibende Beliandlung der 
Kunstobjekte im tolgenden liinter sacliiiclien 
Erwagungeii und Betrachtungen allgemeiner 
\atur zuriicktreten muB, so glauben wir elier 
etwas tiir das \ erstandnis zur Kunst beige- 
tragen zu liaben, ais wenn wir den Ton einer 
angenelimeii und unterlialtenden Stimmungs- 
lektiire ansclilagen.

U W  KK..UIFOKST DRKIKON'lGENIill.1)
Aussłt'Iiuu^ / i t r  chnsiłiche Kunst, D u s s e ld o r f /ę o ę

Betreten wir, bevor wir den Rundgang durcli 
die Gruppen der Miinchiier Kunst fortsetzen, 
ein kleines Sanktuarium, das den Nanieii Fritz  
Aug. V. K au lb ach  triigt. Wir kennen den 
vornelnnen Kunstler von starker Personlicli- 
keit schon lange in seinen Leistungen und 
Yermdgen nichts Neues zu seiner Gharakte- 
ristik zu sagen. Und doch, halten wir Uni- 
schau in allen Salen des weiten Hauses, wir
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tindeii selten dicse Abgeklartheit, diese Ruhe 
und Sicheriieit, wie liier. Hs liegt in all den 
Gebilden derMalerei etwas, man móchte sagen 
Zeitloses, etwas, das niclit heute und morgen 
gilt, sondern von dauerndem Werte im Wecli- 
sel der Zeiten und Moden ist. Mit einer Fiille 
\on neuen liervorragenden Sclibpfungen liat 
er das kleine, mit roten reppichen ausgcstat- 
tete Gemach gesclmnickt. Kostbare Mebel 
geben dem Gesamten einen behaglichen Ihn- 
druck. \ or allem aber erfreut in den letzten 
\\'erken die Klarheit und Frische der in un- 
mittelbaiem Scliaflen vor der X'atur entstan- 
denen Bildnisse, und in dieser Richtung bat 
der rastlos wirkende Kiinstler wieder einen 
weiten Sciiritt nach vorwarts getan. Ais be- 
sondei e Anziehungspunkte sind einige Damen- 
bildnisse zu nennen. Kaulbach ist ja der Schil- 
deier des weiblichen Geschlechtes; wir nennen 
hier eine Danie in WeiB, mit einem Friichten-

mOMAS H fsen ER
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korb, eine sitzende weibliche Figur, welche 
tiiê  (Jer Gattiii des Meisters ir;igt, ein
weiteres Damenportrat in heller Gewandung. 
Daneben kommen besondersdie Bildnisseseiner 
Kinder in Betracht. Der Kiiiistler Hat von 
Jahi zu Jalir stets malerische Berichte iiber 
die eigemen SproBlinge gegeben und diesmal 
von bedeutender kiinstlerischer Kraft. llieher 
gehort audi das Doppelbildnis der Prinzen 
Luitpold und Albrecht von Bayern, die, in 
hdleuchtende l.andschaft gestellt, in briider- 
hcher Famracht an dem yertraulichen 'Fiiub- 
chen sich erfreuen, das der iiltere der Briider 
aui der Hand tragt. In majestatisch feierlicher 
Haltung, wiezuni Opfertischeschreitend, sehen 
wir die Tanzeriii Ruth St. Denis, darni wieder 
ein kostbares lulpenstuck, Skizzen und Stu- 
uien kleineren Formats oder eine farbenfreu- 
dige Landschaft — kurz, eine Fiille des Fr- 
lesenen, die uns iiber die Welt des brutalen 

Alltags und nicht weniger der so 
vielen brutalen Malerei' zu einer 
schóneren, idealeren erhebt. Wili 
niaii ganz gerecht sein, so darfinan 
Ireilich den wichtigen l-aktor nicht 
unbcachtet lasseiu dal.i Kaulbach 

o r a 11 e 11 a ii d e r n A u s s t e 11 e r n 
ein gewaltiger \ orteil eingeraumt 
Ayurde, indem er in der Lagę war, 
sich alle andern Kuiistgenossen tern 
zu halten, liir seine Bilder die vor- 
teilhafteste Beleuchtung einzurich- 
ten, die Umgebung zu ihnen zu 
stimmen und durch die elegante 
Ausstattung seines Raunies dfe Be 
sucher und Besucherinnen, wenn 
nicht zu hypnotisieren. so doch in 
eine gehobene \ ’errassung zu ver- 
setzen.

In den Siilen derMunclmerKtinst- 
ler GenossenschattmitDeutschland
treten wir darni aufschon realeren 
Bodem Fs herrscht viel Geschmack 
vor, aber auch das Gegenteil. Das 
koiiimt davon, daB, wie ebentalls in 
anderen Korporationen, eine per- 
sonliche Freundschaft, Zugeneigt- 
lieit.kaiiieradscliaftlicheGesinming. 
endlich Zugehorigkeit zu einer 
Gruppe, bis zur \ ’erleugnung des 
eigenen ktinstlerischen Gewissens 
iiihru Sind solche Faktoren iiir 
weniger im \ ordergrund des In- 
teresses gelegene Sale entschuld- 
bar, so wird gleich die Harmo
nie don gestórt, wo zuerst das 
redliche Bestreben benierkbar war, 
die Kunstwerke nach ihrem wirk-

riE T A
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liclien Werte zu ordnen. Gleich in den 
ersten Sillen fallt dies auł, \venn man das 
ungemein delikate Imerieur mit der Danie in 
lieller Kleidung von Carl A lb rech t  in Ver- 
gleich zieht mit ahnlichen Themen. O. Frei- 
\vi rth - L ii tz o w s  »Gevatterin« macht hier 
eine riilimliche Ausnahme, der Kiinstler iulirt 
uns in die Zeit unserer UrgroCvater zuruck 
und schildert mit feinem Yerstandnis fiir Liclit 
und Schatten ein heliagliches stilles Fleim von 
warmer Beseelung der Gestalten. Dali selbst- 
verstandlich die altbekannten Namen imReiche 
der Kunst, die D e fre g g e r ,  G riitzner ,  M. 
Sch m id , L. W i l lro id e r ,  J. W e n g le in ,  |. 
W o p fn e r ,  E. S im m , A. F in k ,  W alter  
H r le ,  G. Papperitz  nicht felilen, sei nur er- 
wahnt. \ on zwingender Stimmungsgewalt 
sind sowohl die Schnee- und Gebirgsbilder, 
ais namentlich »Die Hochsee« von H a n s  
von Petersen . Gerade in letzterem Gemalde 
verstand es der Kiinstler, wieder jene Notę 
liineinzutragen, die von der Unendlichkeit des 
Meeres in seiner elementaren Gewalt kiindet. 
Ganz anders sieht G. Sc ho nieb er die welt- 
umspannenden Gewiisser. Sein »Abend am

Strande„ mit dem ein- 
samen Boot gleicht ei- 
nem friedlichen Yolks- 
lied und A. Bach mann 
und K. Bochnie  haben 
ebenfalls in ihrer Art 
Beisteuer zu jenen \ ’or- 
wurfen geleistet.

Die religiose Malerei 
vcrsch\vindet von Jahr 
zu jahr nielir aus den 
ofliziellen Ausstellun- 
gen, sie wird wohl von 
tuchtigen Kunstlern 
noch gepflegt, aber sie 
genielk gar keine Anei - 
kennung. Kauni ein 
Dutzend Gemalde reli- 
giósen Inhalts ist in die- 
ser groden Bilderschau 
zu linden. Eines der 
bedeutenderen Werke 
ist isDie \ ’erehrung der 
Reliquie des heiligen 
Blutes in Briigge« von 
Max G aisser. Das in 
Form des Triptychons 
angelegte Y'erk zeigt im 
Hauptbilde die eersaim 
melten Glaubigen, wel- 
che der vom Priester 
in kostbarer Fiille dar- 
gebotenen Reliquie ihre 

Andacht bezeigen, wiilirend auf den Fliigel- 
bildern das aullerliche StralSengeprange der 
Prozessionen ais wirksanier Gegensatz zur 
stillen Feierlichkeit gestellt ist. Das Weihe- 
volle der Handlung ist dem Kiinstler in 
Yortrertlicher Weise gelungen und spiegelt 
sich in den grobknochigen echten Typen 
hamischer Burger und Landleute jene tiefe 
Frommigkeit wider, welche dieser uns stanini- 
Yerwandten germanischen Rasse so charakte- 
ristisch ist. Selten bat Gaisser, von dem wir 
manch treflliches Bild gesehen und auch aut 
der Ausstellung sehen konnen, etwas ge- 
schafFen, was so trei von Schablone, so frei 
von jeder Herkommlichkeit, einen solch starken 
Eindruck hereorzurufen geeignet ist.

In ahnlicher Weise liiLlt sich dasselbe, niu- 
tatis mutandis, von O tto  Str i itz e ls  grodem 
weitziigigem Gemalde »Gewitter an der Isar  ̂
sagen; ein Bild, das mit in erster Linie von 
den im iibrigen zahlreichen Landschaften zu 
nennen ist. Es schlielien sich diesem Meister 
hier an: H a n s P r e n tz e l  »Der Heidelitigel ; 
Jo s u e  von G ietl >Triiber Miirztag«; t)tto  
Gam pert »Herbstniorgen im SchleiCheinier
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Moos. uiul »Ein Sommertag .; A. D ierks  
»Landungsbriicke . und K a is e r - E ic h h e r g  
sEriihlingsabend im I.uch«; C. B racb t  »Die 
drei Tiirme im GaucrtaE<; R o b ert  C u r r y  
sMarzsclince« imd G re g o r  v. Bochm ann 
>An Ycrlassener HeerstraBe«; A. Sc li i i le r  
H)stertag.; H. L ic lit  Laiidschaft an der 
Miindimg der Ilavel«. Angenelime Uber- 
rascbungen bieten einige Kunstler, die bisher 
wohl immer ge.scbmackvoll, aber niclit so 
ganz siclier auftraten und die diesmal in 
einigen Bildern eine vornelime und ge- 
lestigte Kiinstlernatur verraten. Hielier 
gehóren Ju l.  S c h ra g  mit einigen farbig 
gesehenen Interieurs, Wi l he l m I mmen-  
kamp mit dem Bildnis Dr. W. Raabes,
■\I. 11 a r t w i g »Im April«, T  li e o d o r W i n - 
ter »EruhIing«, Pet. K r a e me r  Bildnis- 
studie«, I -r i tz B a y e r l e i n  Park im 
Schnee«, Augus t  Ri eper  mit einigen 
leuchtenden Innenraumen, H. L i n d e  
»Braudiele in Liibeck:<; Hans  Bl um »Im 
Gemu.segarten«. \'orziiglieh istein farhen- 
-sattes Interieur von Kl ar a  Wal t l i er  mit 
feinem Schmelz der Tóne, in brillanter 
lecbnik wiedergegeben.

\'on altmeisterlielier Kraft und zeichne- 
risclier Yollendung, doch unserem Gefiihl 
nicbt tremdartig, sind die bis ins kleinste 
Detail durcbgefiihrten Bauernkopfe von 
Ge o r g  S c h i l d  knecht .  Audi das ist 
eine Alalerei, die abseits stelit voni Alltags- 
gescliniack, der immer nielir drolit zu ver- 
Haclien und demokratisdier zu werden.
\ ’on bewiilirter \'irtuositat sind F. Griis- 
sels »Enten , wie Jul .  Ada ms  »Katzen«, 
die, wohl unerreicht in ihrer ganzen Ras- 
seneigenartigkeit, voii keineni anderen 
Kunstlersogenialt werden. Stark vertreten 
ist das Beleuchtungsproblem, sei es, daB 
eine natiirliche oder eine kunstliche Licht- 
quelle gesucht oder gestellt wurde. So 
schildert A. Gr a f  Gour t en den von der 
Lampe erhellten sterbendeii Wilhelm nach 
1 leines Wallfahrt nach Kevelaer«, wie die 
Gottesmutterihn zusich ruft; A. Wi l kens  
eine in ahnlichem Eiłekt gemalte »Hoch- 
zeit auf Eaiio-<; Wil l i .  Gl audi us  »Boh- 
niische Dorfmusikanten«,die unterEestes- 
beleuchtung zuni Tanz aufspielen; Ferd.  
Dor s ch ein »Lanipionfest«. Diese Art 
technisch gcschickt geloster Probleme 
kehrt mm auch in den iibrigen Abtei- 
lungen, in den verschiedenen Yariationen 
wieder.Die gehilirlicheKlippe des Schwarz- 
nialens wird nieist gliicklich umschitft. 
liigenartigdunkleund lielleFarben werden 
getunden, die gerade bei solchen Wir-

kungen eine werteolle Bereicherung iiir un- 
sere Ausstellungsmalerei bedeuten. Eskonimen 
lĘlder zustande, die auf den Gegensatz ge- 
richtet sind und aus der Allgemeinheit heraus- 
tallen sollen. Gerade aus diesen, vom nialer- 
ischen Standpunkte aus berechtigten Erwii- 
guiigen erwachst der Wert solcher Genialde, 
die ins dekoratiee Gebiet hinuberragen.

Umer den poetisch veranlagten Kimstlerii

CASTEX ST. JOSEPH

A usstelluug / i t r  christłiche Kunst^ D u sseldorf lę o ę
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kommt in erster Linie A. Ki i l i les in Betracht. 
Lr gehórt zu den wenigen Malern, welche die 
Natur ais Basis ihres SchafFens wahlen, weder 
sie nachmaclien, noch ilire Motive sklavisch 
benutzen, sondern ihre Ideen, ihre Welt in 
die Werke liineintragen, die uns mehr inter- 
essieren ais das alte Winkelwerk der Stiidte 
und Burgen selbst, welche Kiihles z. B. ais 
\'orwurfe wahlt. Die Kunst hiingt mit dem 
menschlichen Empfinden so eng zusammen, 
daG sie, sollte sie den AnschluG an die 
Hmptindungen des Gemtites \erlassen, einer 
wurzellosen Pflanze gleicht, die schnell dahin- 
welkt. Am schonsten bat Kiihles diesen An
schluG in dem von idyllischem Zauber um- 
wehten Bilde »lm Krug« gefunden. Aut 
diesem Wege weiterschreitend, wird er uns 
noch manch schon gemaltes Gedicht schenken.

Von den zahlreichen Bildnissen sind wenige 
charaktervolle Leistungen zu verzeichnen, 
manches wirkt direkt gleichgultig. IIervorra- 
gend ist das umfangreiche Gemiilde von Hub.  
v o n  H e r k o  me r  »Die Jury der K. Akade
mie der Kiinste in London 1907.« Der leidige, 
branstige Ton, den auch die Landsberger Bil- 
der besitzen, kehrt auch hier wieder, sonst ist 
das gewaltige Bild mit jener alten Faustfer- 
tigkeit gemalt, wie wir sie von dem zum Eng- 
liinder gewordenen Deutschen kennen. A l o i s  
E r d t e l t  ist neben seinem trefl lichen Selbst- 
bildnis mit einem tiichtigen Kinderportriit ver- 
treten ; A l e x a n d e r  F u k s  mit dem schónen 
vom Kunstverein ber bekannten Portriit seiner 
Gattin, ebenso F r a n k  -K i r chh ac h's Bildnis 
seines Bruders, ferner II. Best ,  L e o n h a r d  
Bl um.  Recht kriiftig im Ton ist das Reiter- 
bildnis von R i c h a r d  B. A d a m ,  Yornehm 
und żart in der malerischen Behandlungsweise 
das Portriit des Freiherrn von Miinchhausen 
von R. S c h u l t e  im I l o f e .  Von diesem 
Werke aus tinden wir den AnschluG an die 
L u i t p o l d g r u p p e .  Eine merklicheTrennung 
von dieser und der Genossenschaft ist durch- 
aus nicht bemerkbar. Im Gegenteil, die iiltere 
Korporation gewinnt von jahr zu Jahr mehr 
an Frische, wogegen die Luitpoldgruppe an 
Blutleere zu erkranken droht. Nichtsdestowe- 
niger tinden wir hier die alten, hewiihrten Kriitte 
und meist sogar an derselben Stelle wie alle 
lahre, gerade so, ais ob diese gepachtet wiire. 
Es liiGt sieli daher tiber die meisten Kiinstler 
nichts Neues sagen; zumal bleibt Fr i tz B a e r  
seiner Art treu. Das Bild vom Pilsensee so- 
wohl alsdie»Morgenstimmung in den Bergen « 
schlieGen sich seinen fruheren Bildern an; das 
Yorherrschen der technischen Mache, das Ar- 
beitenlassen des Materials war von jeher Baers 
Stiirke, damit soli der groGen Anlage und An-

schauung nicht zu nahe getreten werden. F.ben- 
fallsmitstarktechnischen Mitteln arbeitet Hans  
11 e ide r, sein herhstlicherTannenwaldist wohl 
unter den iibrigen Bildern das beste. Weit ein- 
facher und schlichter erscheint die groGge- 
dachte Landschaft von Er ns t  Ge r ha r d  sSturm 
im odeń Land«. Eine ernste, tast damonisch 
wirkende Stimmung liegt iiber der trostlos 
weiten Ehene. K a r l  K ii s t n e r bat in die ver- 
schiedenen neuartigen Motive eine Bereiche- 
rung hineingetragen, die ertreulich zeigt, wie 
selbst ein schon langst zur Reite gediehener 
Kiinstler weiterschreiten kann. Koloristisch in- 
teressant und wirkungsvoll sind die tietbeseel- 
ten Landschaften von W e n z e l  W i r k u  er;  
sie stechen um so bestimmter aus der Menge 
heraus, die nur aufgenommen worden zu sein 
scheint, um fur die besseren Bilder eine halb- 
wegs giinstige Bei- oder Lhiterordnung zu 
schatfen.

Recht gute Naturstudien, positiee Malereien, 
die Routine und Technik yorausset/.en, sind 
die drei Arbeiten von H e i n r i c h  B r ii n e. F,s 
wird wohl niemand geben, der die beiden weib- 
lichen Akte, vom modern technischen Stand- 
punkte aus betrachtet, nicht yortretłlich tin 
den wird. Diese Studien sind mit den einfaclt- 
sten Mitteln kriiftig und sicher herunterge- 
schrieben. \ ’on einer Studie oder Skizze kann 
man schlecluerdingsnichtmehrverlangen. Aber 
schlieGlich soli das alles nur Mittel zum Zweck 
sein, denn die Notwendigkeit, mit den zeit- 
genossischen Errungensclialten eine geistige, 
gedankeneolle antinaturalistische Kunst zu 
schatfen. die Technik, Form und Linie in den 
Dienst der Idee stellt, durfte wolil nicht un- 
berechtigt sein. Briine bat das Talent dazu und 
wir kónnen bei seiner jugend hotłen, noch 
einmal schone Resultate seiner Kunst in edle- 
rem Gewande zu sehen. Ahnliches gilt von 
G e o r g  M a \- e r - F r a n k e n , der aber im Ko- 
lorit noch nicht das Lockere, Leichte erreicht 
bat. R u d o l f  Sc b i e s  tl erlreute hier. wie 
ebenso sein Bruder Ma t t h i i u s  in den ande- 
ren Riiumen der Genossenschaft mit einem 
kostlichen Bildchen von echt deutscher Bieder- 
keit; R. Wi l l  ma n n  mit einem in altmeister- 
lichem Charakter gehaltenen Fasan und Perl- 
huhn«. Edel und vornehm in der Form ist 
der allerdings nicht modern gemaite, dafiir 
um so ansprechender in der heabsichtigten 
Idee gehaltene Frauenakt »Vanitas« von Alb.  
L a n g .  W a l t e r  T h  o r s  eigenartige Mosaik- 
technik kommt wieder am sclitinsten in eini- 
gen Bildnissen zur Geltung, unter denen das 
Doppelbildnis des Malers und seiner Frau am 
gliinzendsten und ausgeglichensten, auf einer 
erstaunlichen Htilie desKonnens angelangt ist.
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Recht Ininttarbig und lieiter geht es in der 
S c li o 1 1 e zii. Dal.i eiii Weiterschreiten auf 
diesen zur reiii dekorativen Wirkung zielen- 
den E.łlekten niclit mdglicli ist, wurde sclion 
(riiher betom, trotzdeni nuill man mit l'reu- 
deii aiierkemien, dal.i die starken Talente sieli 
mal.iigcn, sowohl in Extravaganzen ais in Eor- 
maten der Bilder. Das stitrkste Talent ist un- 
streitig E r i t z  l i r l er ,  er stellt eine Kollektion 
Bildnisse aus, von uncrliórter Earbenfreude. 
\Tr tapetenartig gemusterten Wanden malt er 
die Alenschen melir ais farbige Ersclieinungen, 
denn ais Individuen. Um dies recht zu ver-

stehen, mufi man sagen, er malt sie im Gegen- 
satz zu I.enbach ais Stilleben, sie sind Licht- 
und Earbentrager, wie etwa ein Blumenbukett 
es sem kann. Audi das ist ein Ziel der Ma- 
lerei, wenngleicli nur ein dekoratives, ein zuni 
Plakat liinneigendes. Am besten koninit dies 
Prinzip in dem Bildnisse einer Danie in Rot 
und dem eines Herm in Schwarz und Rot zur 
Geltung. Von den weiblichen Akten, die ja 
stets gern ais Motiv in der Schollegruppe ge- 
wahlt werden, iiberragt der in Freilicht ge- 
nialte von E. Pu t z  nicht allein alle andern, 
sondern audi die sonstigen Arbeiten dieses

4 ) ’
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Secession zeigt uns eine Oberfulle von 
solclien Kiinstlern, dereń Prinzip im 
Schaffen nidit auf holiere Kunstziele 
gestellt ist, sondeni die in vagen Stim- 
mungen und Gefulilen sich ergehen, 
aber diese niclu festbanncn oder gar 
verkorpern konnen, weil der Wille zur 
Erfullung emweder niclu stark genug 
oder die Kraft zur Tat niclu ausreiclu. 
Yorlaufig sehen wir, dal.i das Skizzen- 
hafte, Unfertige und Robę. im Sinne 
des Niclugekonnten die Kunstform, 
wie sie vielleicht gedaclu war, ersetzt.

(Forts. lolgt)

SUI.PIZ BOISSHRHH
SKIN \v i-:r k
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M. MUKKACSY CHRISTL‘S (STUDIK)
Aussielliniff J i i r  ch ristlu h e Kunst, l'*Hsseldorf igog. 

i 'of>yrighł hy K onyvcs Ktiłntnn A- O., B udapest

strebsamen Kiinstlers. Ais weitere bedeutende 
Arbeit muC das groCe Bild »i\Iutter Erde« von 
Rob.  W e i s e  anerkannt werden. Wir selien 
eine Frau mit Kindern in weiter Landschaft, 
Getreidetelder dehnen sieli aus und Sonnen- 
glut und P'arbenglanz belebt die schlichte, aber 
groB und macluig empfundene Gruppe. Weise 
gehdrt sicherlich zu den Besten der Scholle. 
W a l t e r  P i i t t n e r s  »Musikanten , urn einen 
griingedeckten Tisch versammelt, zeigen einen 
koloristischen Reiz, aber auch hier steht dem 
rein kiinstlerischen Prinzip die dekoratiee Art 
entgegen, die wenig Wert auf die Qualitat der 
.Malerei selbst und noch weniger \V'ert auf die 
feineren Abstufungen der Tonę legt. In weit 
hoherem Mafie eerfallt in diesen Eehler Eranz 
V o i g t  mitseinen drei Bildern und auch Ad. 
M ii n z e r ist niclu davon freizusprechen, ob- 
gleich die Damę im Griinen im griinen Ge- 
wandeaut eine harmonische Gesamtstimmung 
hindeutet. Ein von diesen mehr abseits stehem 
der Kunstler, der innerlicheres Yersenken in 
die Natur bei all seinem Schaffen bekundet, 
ist E r i c h  E r l e r  und sind sein »Sommer« 
und »Stiller Tag« von eigenartigem Reiz, der 
noch Besseres erhoffen liifit. Der allgemeine 
Eindruck dieser Sale sowie der folgenden der

Von .\. BLUM KRH.NKD

n einem schonen 1'ruhlingstage des 
Jahres 1804 spazierten iiberdenNeu- 

markt in Koln zwei jungę Leute von 
18 und 21 Jahren, eertieft in einen 
philosophisch-asthetischen Diskurs mit 
ihrem Lehi-er und l'reund Friedrich 
Schlegel. Auł ihre Bitten war er nach 
Koln gekommen, urn hier die \ ’or- 
lesungen foi'tzusetzen, dieerihnen, den 
heiden jiingsten Sohnen des Kiilner 
I landelsherrn Boisseree, wahrend der 

Herbst- und Wintermonate zu Paris in der 
Rue Clichy in dem ehemaligen Hotel des 
Baron Holbach gehalten hatte. Sie hingen 
mit grolJer Yerehrung an ihm. Neben den 
Schriften Goethes und Tiecks hatten sie auch 
die seinen gelesen, waren durch sie vei'anlafff 
worden, den Kaufmannsstand zu vei lassen und 
mit gliihendem Sinn nach jenem goldenen 
Schein zu blicken, den die Kunst, und nur 
die Kunst, ins menschliche Leben und iiber 
den Alltag zu werfen vermag. Ein Besuch, den 
der altere der beiden, der jungę Sulpiz, um 
dieselbe Zeit in Dusseldorf abstattete, ver- 
starkte das Interesse, das jene Lektiire erweekt 
hatte. Denn er kam dort in die eben wieder- 
eroffnete beruhmte Gemaldegalerie, die vor 
den Schrecken des Krieges iiber den Rhein ge- 
łluchtet worden war, und sein empfangliches 
Genuit trug die tiefsten und bleibenden Ein- 
driicke mit fort. Seinen jungeren Bruder Mel
chior und seinen, die Rechte .studierenden 
Freund Bertram \erstand er durch seine be- 
geisterten Berichte derartig zu entłlammen, 
daC sie sich ihm bei seinem ,\usflug nach Paris 
anschlossen.

Hunderte vonKunstlern und Kunstfreunden 
pilgerten damals an die Seine. Das (ieriicht von
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Nieiiuiiul liatte sich bisher uin diese altesteii 
Meister gekiimmert. bursten liatten seit |ahr- 
luiiuierten (Jemaldc ge.sanimelt und Galerien 
angelcgt; aber immer waren es die Kunst- 
werke eines Rubens, eines Van l)\ck, Rem- 
brandts, 1 eiiiers und Zeitgenossen, die sie zu 
crwerben tradueten. Der Sinn fur die \'or- 
liiufer dieser GroBen fehlte. Un.sdieiiibar, nur 
der Andacin verstandlich, bargen sie sieli in 
Kirelien und Klostern und seibst von dieseii 
stilien angeerbteu Pliitzen wurden sie gerissen, 
ais die Reeolution in die Speichen des^Welten- 
rades eingrilf und die Yerweltlidiung geist- 
lidier Lauder und Giiter stattbatte. Wertloses 
\vie W erteolles wurde emterm. Kann nian 
die kunstungebildeten Kommissare verant\von- 
licli niaclien fiir das, was yerloren ging, wenn 
seibst die Galeriebeaniten von Unkenntnis der 
Meister des 15. und 16. Jahrliunderts und ihrer 
W erke strotzten und keine Ahnung von den 
llauptschulen damaliger Zeit hatten, sondern 
alles mit dem Namen ;saltfrankiscli« belegten?

Mersehiedene Dinge mbgen zusammeni^e-

wirkt haben, um den Sinn des jungen Sulpiz 
auf die Kunst des Mittelalters zu richten. \'iel- 
leieht wai es vor allem die ortliclie Umgebung, 
das »liillige Kóln« an den Ulem des Rheinsi 
von Sagę und Legende umwoben, das mit 
seinem gewaltigen Dom und seinem Reicli- 
tum romanischer Kirchen gewaltigen lundruck 
aut den empfanglichen Knaben machte. Das 
alte Yaterlicbe Haus, mit dem A'orrecln alter 
elirwLirdiger Hauser, bat aus Winkeln und 
Lcken aut ihn eingeredet. ILs bekam einen 
teierlichen Nimbus, wenn der Herr Pate, der 
Propst von Langwaden, dort einkehrte. ’Und 
em Sn-ahl davon flot.! um Sulpiz’ Haupt, wenn 
er seine GroOtante, die Priorin des dortigen 
Nonnenklosters, besuchen durfte. In ihmm 
weiBen testlichen Ordenskleide ist ihm die 
sanfte Frau uneergmClich geblieben.

Haben die berrlicheu Kirchen und Kloster 
seiner \ aterstadt den Keim zu seiner spateren 
latigkeit gepflanzt, gehegt und groBgezogen 
ist er worden durch die Menschen seiner Um
gebung: durch den treuen rechtiichen \'ater
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der selir jung vqn Mastricht heruberwanderte 
und ehrenvolle Amter in Koln erwarb, d inJi  
die trefFliclie fromme CJroUmutter; durch die 
verklarte Hrscheinung seiner fruhverstorbenen 
Mutter; durch den wurdigen Propst und die 
schone Priorin von Langwaden; durch den 
iiltesten Bruder Nikolaus, der sich dem 
lichen Stande widmete und an dessen Hand

Sulpiz durch festlich geschmiickte Kapellen 
und Kirchen wanderte.

Gewih war es dies Aufwacliscn unter walir- 
haft frominen Mensclien, das Sulpiz religi- 
óseii Sinn stilhitc. W rs eincn so ccht utut 
schen Mann aus ilim maclite, das waren die 
Schrecken und die Triibsal seiner jugendjahre.
Im lahre 1785 gcboren, erlebte er all die 
Durchmarsche und Fdnquartierungen oster- 
reichischer und franzosischer lleere. im er- 
schreckte sich an dem Anblick und dem Be- 
nehmen der sanskulotte-artigen Soldateska 
des Pranzosenreiclis, die, mit nackten PiiCen 
in hblzernen Schulien, Teppiche und lapeten 
an Stelle der Miintel trugen und die erbeu- 
teten Lebensmittel an ihren Bajonetten aut- 
spiehten ; die jeden Kolner mit »Biirgert und 
»du« anredeten und ihm, ohne *mit 
laub« zu sagen, die siahlerne Uhr aus der 
Tasche seiner weiBseidenen Weste zogen 
aut NimnicrwiedersehtMi. Kein Wunder, dal.̂  
dadurch die wtitendsten hreiheitsschwarmer 
sich zu dem Biedersinn des Kiilner Jungen 
bekehrten, der seine Abneigung gegen den 
Pranzmann selbst in dem lockenden schonen 
Paris nicht verlor. Wie bitter mulke er, _bei 
seiner Riickkehr aus Hamburg, beim Ver- 
lassen eines geistig hochstehenden Kreises, 
die dumpte Stille seiner \ aterstadt emptin- 
den! Wie trauerte er iiber den Druck, der 
auf seinem lieben prachtigen Koln lastete! 
Wie halkę er die P.indringlinge, die aus der 
alten freien Reichsstadt eine franzbsische 
Proeinzialgrenzstadt gemacht hatten ! Selbst 
die zartliche Liebe seiner Geschwister ver- 
mochte nicht, ihn zu trosten oder gar zu 
ersetzen, was er mit Hamburg verloren.

Da ^ewann er einen gleicligesinnten breund. 
Der um sieben Jahre iiltere Bertram, der 
Rechtswissenschait studierte, gab ihm alles, 
wonach sein junger Geist diirstete. h.r er- 
offnete ihm Ausblicke und zeigte ihm W ege, 
dahin zu gelangen. Er bewog ihn, zu stu- 
dieren, besiegte Sulpiz’ Bedenken, daB es 
zu spiit dazu sei und hall ihm aus den 
Eesseln eines Berufes, der ihm nie zugesagt 
hatte. Sulpiz sagte dem Kaufinannstand Va- 
let. Sein Beispiel und seine Gberredung ver- 
anialken den um drei jahre jiingeren Mel
chior, den Benjamin der Boisserees, den 
gleichen Schritt zu tun. Es entstand ein 
Dreibund, der ein iMenschenalter wabi te. \ om 
gleichen Itiler beseelt, strebten alle drei nach 
dem gleichen Ziele. Immer_ blieben sie bei- 
saminen. Nie trennten sie sich, auber wenn 
es der \'ergroBerung oder der Zukunit ihrer
Sammlung galt, Aber nun ward Sulpiz der 
Fuhrende. ^Vie ging er den Spuren alter
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Bikier nach 1 Wie horclite er liin, wenn he- 
tagte Leute von diesem und jenem Gemiilde 
bericliteten, davon sie selbst ais Kinder hatten 
wie von etwas selir Wertvollem reden horen! 
Wie torsclue er nacli dem Yerbleib und wie 
begliickt scbrieb er dem Bruder und dem 
Freunde, wenn seine Bemiihungen von Er- 
Iblg gekrónt waren ! Walirlicb, ein seltener 
Mensch, der zu einer Zeit, da sich selbst die 
besien deutsclien Manner ihres Deutsclitums 
nicbt zu rulimen wagten, oime Aussicht auf 
Eolm oder Ruhm oder Anerkennung, ganz 
in der Stille sieli miilite, die alte deutsche 
Kunst der \'ergessenheit zu entreilJen !

iManches Sparstiick, manche treubehiitete 
Kostbarkeit wurde geopfert, wenn es sich um 
den Erwei b einer neuentdecktenTafel handelte. 
Und wo fand sie sich oftr In welchem Zu- 
stande! Hier ais Tischplatte, ais Eensterladen 
— hatte sie anderswo bei einem Tauben- 
schlag \'erwendung gefunden! Manchem 
Handler, der altes Eisen oder Glocken kaufte, 
ward irgend ein allzuschweres iiberflussiges 
altes Gemiilde dazugegeben, das dann ebenso 
iiberflussig und unbeachtet in einem Schuppen 
umherstand. Was alles mochte in den Kreuz- 
giingen der leeren Kldster geblieben sein, 
von jahrhundertelangem Staub und stetig er- 
neutem Spinngewebe iiberzogen? Und wie 
mancher gedankenlose Hiiter dort hatte solch 
eine Holztafel, wenn der harte Winter kam, 
zerkleinert und in den Ofen gefeuert?

Wie jammervoll wollte es Sulpiz erscheinen, 
dal.l hier unersetzliche Werte vernichtet waren. 
Es lieB ihm nicht Ruhe. Nicht bloki sammeln 
wollte er — nein, auch griindlich unterrichtet 
sein, was vorhanden und allenfalls zu retten 
war. Er begann, Kunstgeschichte zu stu- 
dieren. Aber mit der erweiterten Erkenntnis 
erweiterte sich das Ziel. Hatte er zuerst bloB 
den Plan getragen, altvaterliindische Kunst- 
werke aufzustdbern und dem Untergang zu 
entreiBen, so reifte nun der Wille, die Reihe 
von Tafelgemiilden der altkolnischen Schule 
nach Moglichkeit zu vervollstiindigen. Und 
in dieser Bestrebung erfuhr er zu seiner 
Freude, dali zweitellos alles, was wirklichen 
\V'ert besaB, doch noch bestand.

Der Ruf dieser alten Altar- und Heiligen- 
bilder hatte sich selbst dann noch erhalten, 
wenn der Geschmack einer anderen Zeit sie 
von ihrem urspriinglichen Platze verdriingt 
hatte. Man wuBte, man sprach noch von 
ihnen. In Nebenkapellen, Kapitelsiilen, in 
Sakristeien und Schatzkammern harrten sie 
der Auferstehung. Ais so viele geistliche 
Gemeinden aufgehoben wurden im Jahre 1803, 
erinnerte man sich auch der alten Bilder oder

fand sie vor. Sie lielen in die Hande der 
\'orsteher beibehaltener« Kirchen, sofern 
nicht die Ausgetriebenen Anspruch erhoben. 
Xach und nach entledigten sich diese Per- 
sonen der Kunstschatze durch \'erkauf. Auf 
diesem Wege, der weitlauhg und miihselig 
war, geriet manches Bild in den Besitz der 
unermiidlichen Boisserees. Whe der Erwerb, 
so erforderte auch die Wiederhcrstellung der 
alten, oft mit Krusten von Schmutz bedeck- 
ten oder iibermalten Tateln viel Zeit und 
Mtihe. Die 1'reunde lieBen es daran nicht 
tehlen, und nach und nach gestatteten sie 
Auserwahlten den Zutritt zu ihrem Heilig- 
tum«, den Zimmern, in denen sie die lieben 
Schatze verwahrten.

In seinem zehnten Jahre hatte Sulpiz wah- 
rend der Einquartierung der Osterreicher bei 
einem Ingenieur-OfHzier voll kinderhaften 
Staunens die ersten Zeichnungen und Ent- 
wiirfe und Pliine gesehen. Eiinfzchn |ahre 
spiiter linden wir ihn, selbst messend, selbst 
entwerfend, selbst zeichnend. Eine hohe 
stille Eiebe hatte ihn zeitlebens an den Dom 
von Koln gebunden. Sie war nicht er- 
loschen, wahrend er den Heiligen auf Gold- 
grund nachspiirte und durch Wort und Schrift 
sich iiber die \\'erke der alten Meister be- 
lehrte. Eine zarte Pflanze, war sie zum kriil- 
tig schattenden Baum gediehen. So stark 
war diese Liebe, daB sie den vernachlassigten 
zerriitteten Zustand des nie zur Yollendung 
gediehenen Baues nicht liiiiger dulden wollte. 
Mit Feuereifer machte Sulpiz sich ans Werk, 
den Dom auszumessen, Entwiirfe zu zeichnen 
und sie von yerschiedenen Kimstlern aus- 
fuhren zu lassen. In diesen Zeichnungen 
ftihrte er vor, wie diese schonste Kathedrale 
Deutschlands, aus der die Eranzosen seit dem 
Jahre 1796 ein Erucht- und Fouragemagazin 
geschaffen, einstens war und wie sie nach 
ihrer Yollendung erscheinen sollte. Soweit 
war es bereits gekommen. daB dem herr- 
lichsten Bauwerk deutscher Gotik der Ein- 
sturz drohte. Sulpiz selbst vergleicht den 
Dom mit einem »vom Sturm verheerten, halb 
entbliitterten Walde« und feiert nach liingerer 
Ahwesenheit ein trauriges Whedersehen, von 
dem sein Herz erbebt, mit dem Dom, —  wie 
»mit einein alten I-reunde, der an einem 
todlichen Ubel krankt!«

Sulpiz' Eifer erreicht, daB der damalige 
Kronprinz von PretiBen, der spatere Kdnig 
\Yilhelm lY., sich fiir die Sache erwarmt. 
Die Bauschaden werden besichtigt. Weitere 
Kreise fangen an, sich zu interessieren. Miili- 
lich begeistert sich das deutsche \ ’olk fiir den 
Plan einer Wiederherstellung des Domes. Eine
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348 5! ^  SULPIZ BOISSHRi;p

hedeutende Summo wird vom Konig datiir 
gcnehmigt. Langsam, ganz langsam geht es 
an die Ausfiihrung. Zu langsam fiir Boisserees 
Ungeduld, die nicht raster, Dicliter und Ge- 
lehrte, Kiinstler und Fiirsten, selhst den Kaiser 
I'ranz I. v. C’)sterreich fur den Bau zu inter- 
essieren. Im Jahre 1823 sielit er endlich den 
Beginn der muhevoIlen Arbeiten. Mit seiner 
Schrift »Geschichteund BesclireibungdesDoms 
zu Kólui fórdert er sie nach Kraften; denn 
das grofk Werk will unendlich viel \'erstand- 
nis, Fleill und Beg£isterung.

FRANZ cu;vE
A u /geste llt in Xeuhnus i, O f'/.,

KREU/lGCNGSGKUm -: 
vg l. I ł. 2 . lu-ii. S. / / .

Sulpiz Boisseree, der erste Protektor des 
Doms wie ihn der Konig scherzweise uiid 
anerkennend nannte, bat die Wdlendung uiL-ht 
mehr erlebt. Abcr vielleicht war es seines 
reichen und gesegneten Lebens schdnster Tag, 
ais er, geladen vom Konig von PreulJen, am 
4. September 1842 der Grundsteinlegung zum 
Ausbau der Tiinne beiwohnte. Fin kostlicher 
erhebender Augenblick! Wie cine wannę Welle 
stromte die Begeisterung von einem zum an- 
dern. Was an jenem Tag geschah, ein be- 
gliickcndes Geschenk war es. das der Konig 

dem \'olk, das das \ ’olk dem Konig
______  machte. Alle kamen sieli nah, von

gleichem Gefulil durclulrungen. 
Sulpiz, tief bewegt, gedaehte jenes 
Tages im jahre 1813,  da er seinem 
Gonner. dem damaligen Kronprin- 
zen. die Domzeiehnungen vorge 
legt. Audi der Konig moehte daran 
sieli erinnern, ais er dem \'ielge- 
tretien eigenlkindigden roten Adler- 
orden dritter Klasse uberreichte.

Was liatte Sulpiz Boisseree erlebt. 
bis jener festlielie Tag ihn zuriiek 
nach Koln fiihrte? Der wichtigste 
AbschlulJ in seinem bewegten Fe- 
hen lag liingst hinter ilini. Wir 
haben ihn gesehen, wie er anstau 
dreierkurzer \\'oclicn sechs Monate 
im llause Schlegels in Paris ver- 
brachte, im folgenden F'ruhjahr atif 
dem Neumarkt zu Koln den ersten 
Genhildeankauf betiitigte und vier 
jahre spiiter in den Wintermonaten 
YOn der Wiederherstellungund dem 
Ausbau des Donieś traumte. Trauni- 
te, und fiir ihn scliuf. . . . Im jahre 
1810 sicdelten die drei Freunde mit 
ihrer inzwischen stattlich herange- 
wachscnenGemaldesannnking nach 
Heidelberg iiber. So wohl, so gliick- 
lich hat sich Boisseree nirgends 
sonst geliihlt Fand er doch hier 
Freundschalt und geistige Anre- 
gung und Belehrung wie nirgend 
anderswo! \ ’on hier ans auch spann- 
ten sich die feinen Fiiden nach Wei
mar, die mit einem kurzeń Aus- 
tausch von Brieten anhoben und 
zu einer herzlichen groBen Freund- 
schaft sich verdichteten. Goethe 
lud den jungen Boisseree zu sich. 
Man liatte ihm von den Domzeich- 
nungen gesprochen. Sulpiz bat, sie 
Yorlegen zu diirten. Im Mai 181 1  
sah er sich bei dem damals Ihnund- 
sechzigjahrigcn. Fr stellt seinen
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Mann dcm yroBcn Diduer i;egcnuher, der 
ihn anfangs etwas von oben her helnindelt, 
abcr hałd von lebhaftem Intercsse fiir den 
jungen Sammler und Gclehrten erfaln wird. 
\’or allem ist es ■ der von jeder grimassen- 
hatten Zutat freie Inithusiasmus l3oisserces''’') 
tiir seinen speziellen Gegenstand, sein reiner 
trommer Sinn und wahre Weltkenntnis«, was 
Goetlie an i!im zu schatzen weiB. Cbcr Dinge, 
denen nachzuforschen er selbst nicin Zeit liat, 
modne er sieli von Boisserće beleliren lassen 
mul so einstein ein Briełwechsel, der in ein- 
imdzwanzig jaliren keine Unterbreelning 
erfahrt. SchluB folgt.)

DAS MA R K 1S C I 11-; MUSEUM ZU BliRLIN

Von D r . H.W.S SCH.MIDKUMZ (Ikrlin-Halensee)

y \ \  <S\ SanimUingen siiul in Jer jiingsten Zeit aiis engeren 
alteren Vcrhaltnissen lieraus in beijuenieier \Veise 

vor die OlTentlidikeit getreten. In Dresden wurde der 
Neubau des auf 1876 ziirnckgelienden Koniglichen Kunst- 
ge\verbenni.sennis ant 8. Dezember itjoy erdffnct. Die 
namentlich al.s kunstgewerbliclie Yorbilder gedachten 
•sehr rciehen Schatze haben dort eorlaulig so weitc und 
so lielle Raume erhalten, d.iB schon dies den Neid von 
weniger giinstig gestellten Samnilungsleitern, docli aiich

*) Briel (ioethes an den Grafen Reinliard.

neue Zweilel an einer Aufstellungsweise erwecken kann, 
die weniger den Objekten ais der ».\ufniachung« dient. 
Das Museum zeichnet sich im iibrigen besonders durch 
seine Ikitrage zur Textil- und zur Metallkunst ans und ent- 
halt in einem eigenen Kapellenraume wichtige Gegen- 
st.inde christlicher Kunst, zumal sachsisclier Herkunlt 
aus dem 1 7. Jalirhundert.

Xach 3.(jahriger Kiiinmerlichkeit der Beliausungen 
ist das Berliner .Markische .Museum am 10. luni 1908 in 
einem eigenen groGen Gebiiude dem allgenieinen Be- 
sueb eroffnet worden. Die Architektur von L u d w ig  
H olfn ian n  bemuht sich, das besonders in .Munchen 
bekannte Prinzip der kunstliistorisch gegliederten Be- 
standteile zu eerwerten, und Imldigt dem jetzt so be- 
liebten Grundsatze der lebenseollen Ausstattung in einer 
Weise, die uns trotz vieler Vorztige dennoch eineii Ge- 
gengrund zu bedeuten scheint. Gerade die charakteristi- 
scliesten von den so arrangierten Raumen sind allzu 
dimkel geworden, ais daU die Gegenstande geniigend 
zur Geltung komnien konnten; wozu auch noch stim- 
mungsYoll triibe l'enster beitragen. Sur wenige, hoch- 
gelegene Raume, zumal fur neuzeitliche Details, sind 
so liell und bequem, wie wir es schlielilich von jeglichem 
Museumsraume wiinschen.

Die Yorderansicht, gegen die Spree zu, ist in einer 
selir priniiticen markischen Fruhgotik gehalten. Reichere, 
spatere Pormen dieser .Art, neben Renaissanceformen, 
bilden die Riickansicht des Gebitudes gegen den Kdllni- 
schen Yolkspark zu und ktssen auf einen hubschen hiige- 
ligen Garten blicken.

Das Innere birgt Objekte von jeglicher Richtung, die 
zur Kenntnis der Proeinz Brandenburg einschlieBlich der 
Stadt Berlin beitragen kann, groBenteils zusammenge- 
bracht von dem Berliner Stadtrat Hrnst F r ie d e l, der 
dafiir den Spitznamen >.Annexander der GroBe« erh.ilten
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MALKRKIKN' DHR KIRCUl- /U GACHENBACH 
B /i\k  in das P resly ter iu m . Xach ii,'r R esiauricrung. \'gl.

luu. Xur e!ii kleiner I eil der S.imnilun^ wird dcm Pabli- 
kum gezei^: Jas iibrige bleibt fur Stu jienzwecke maga- 
ziniert.

Die Unterbringung der Sduitze in den verschieden- 
artigen R.iumen, mit auCerst interessanter Verteilung 
beispiclsweise von Reliefs in den \\\inden, geht ersicht- 
lich aul jahrelange Miilien zuruck und diirlte beinahe 
ein L nikum in der Museumstechnik bedeuten. Naturlicli 
libergehen wir hier alle die mehr auOerlichen Angaben 
uber das Museum. Uns interessiert hier liauptsachlich 
nur das Christlich-Kiinstlerische. Das Museum ist natiir- 
lich mehr Kultur- ais Kunstmuseum; trotzdem wird die 
kunstlerische Ausbeute nicht gering. Aiif unserem Gebiete 
f.illt ein reicliliches Streben nach eincm giiten Realismus der 
Darstellungen auf, das aber doch ungefahr in de m MaUe 
hinter der Vollkommenheit zuruckbleibt, wie wir es eben 
mit einem kunstlerisch nicht gunstigen l.andesboden zu 
tun haben.

Die \ orhalle enthalt eine eielleicht nahezu ais einzig 
zu betrachtende hl. Anna selbdritt, umrahmt von einem 
1 lirschgeweih: wohl aus dem i6. oder \ ~ . lahrliundert.

1'dne groOe Halle birgt fast lediglich kirchliclie Kunst. 
Aus dem 13. und i-l. Jahrhundert stammen Figuren der 
Madonna (buntbemalter Stein) usw.; dazu Altarllijgel 
von etwa 1500, ein Sakramenthaus chen von I5i6,°u. 
dgl. m.

\ 'i Jiu Metallkunst der Grabkreuze, der Gitter (zum 
leil in den Durchgangen angebracht) usw. wohl d.is 
kunstlerisch Bedeutendste der Sammlung uberhaupt aus- 
niachen ditrlte, so werden wir bereits hier vor Rroben 
dieser Kunst gestellt. .-\ul einem solchen Kreuze stehen 
die Worte: »Heute mir, Morgen Dir« ; und: »ln mein 
Lebensjahren Dacht ich an die Totenbahren«. — Aus 
der Empirezeit stammt ein Grabrelief in Stein.

Die ausgedehnte prahistorische Sammlung schlieBt 
in Raum 9 mit der Wendenzeit, 6. bis 1 2. Jahrhundert. 
Wir erinnern uns, daB seit 927 Kónig Heinrich 1. die 
Mark deutsch und christlich gemacht hat, daU sie aber 
seit 985 uns wieder eerloren ging, bis erst 1 134 .-\lbrecht

. l/iA. S.

der B.ir das Yerlorene zuruckgewann. .So 
lehlen denn auch in den abschlieUenden 
Gruppen dieser Sammlung, z. B. in den 
»Hacksilberfunden«, Hrinnerungen an 
(diristliches. Lediglich ein paar Kreuze aus 
1-iligran, der zweiten Halfte des i i .  Jahr- 
hunderts angehórig,m6gen hiereine sólche 
Spur bedeuten.

\Vir beginnen, die Kulturgeschichtliche 
.•\bteilung zu durchwandernj und werden 
in Raum 19 durch eine (iruppe eon Werken 
uberrascht, wie sie uns in den Museen nicht 
eben gel.iufig sind. Wir meinen Ofen- 
platten, eon 1542 an bis ins iS. lahrhun- 
dert hinein, in Berlin und der .Slark an- 
scheinend besonders gerne eerwendet. 
Diese Olenplatten, >reich und trelHich 
ornamentiert«, enthalten neben den be- 
kannten pathetischen l'ormen der Wappen, 
der mythologischen Fdguren u. dgl. m. auch 
phlreiche biblische Darstellungen. .\m 
interessantesten war uns eine des .\bend- 
mahles, anscheinend auf eine Iriilie Zeit 
zuruckgehend, in starker Zu.sammendran- 
gung der Figuren und mit einer deutlichen 
Beimischung des .Motiees eon der Hoch- 
zeit zu Kana. .•VuCerdem Szenen des eer- 
lorenen Sohnes, der Krippe, der Heiligen 
Drei Kdnige, der Taufe, der Wundertaten 
(nach .Matthaus 9 aus 1 587) u. dgl. m. Zu- 
gleicli konnen wir der l'ormengeschichte 
eon der Renai.ssance an folgen.

Durch graphische und andere Schatze 
hindurch, an zahlreichen Portrats eoriiber, soveie unter 
kirchlichen Kronleuchtern, betreten wir das oberste Stock- 
werk und tinden don u. a. ein .Spreewaldzimmer (3 3), bei 
dem uns ais Gegensatz gegen die siiddeutschen Bauern- 
.stuben mit ihrem HerrgottswinkeH usw. das fiist edllige 
1-ehlen christlicher Symbole oder Kunstwerke und das 
edllige F'ehlen einer eingewurzelten Kunst solcher .\rt 
auffallen.

In dem Raume fur die Keramik (34) bemerken wir 
untL‘r mehreren Olenkacheln auch eine, welche eine 
Christusfigur darstellt, anscheinend den .\uferstandenen, 
mit tippigem blondem Haar, in den Handen Kreuz und 
Kelch. Ais eine Seltenheit wird uns hier ein tonernes 
A^uamanile in Form eines l.dwen gezeigt, wahrend 
zahlreiche .•\quamanilien u. dgl. aus .Metali keiner beson- 
deren lirwahnung bedijrfen.

Durch ein berlinisches Biedermeierzimmer eon 1830 
hindurch, mit tretHicli gebauten Stiihlen, des.sen Ver- 
standnis u. a. auch durch einen Blick aut den Empire- 
schrank eon 1801 in Raum 47 ergiinzt sei, gelangen 
wir in die Raume 37— 39, eeelche der eigentlichen kirch- 
lichen .-\bteilung gewidmet sind. An .Medaillen fur kirch- 
liche Ereignisse eorbei kommen wir in den kirchlichen 
Ihiuptraum (38). Sein Hauptstiick ist ein Hoch.ilt.ir aus 
Fehrbellin, urn das Jahr 1300. Fa,ssionsszenen usw. in 
bemalter Holzschnitzerei liillen das .Mittelfeld und die 
Flilgel im Innem, wahrend dereń .-\uUenseiten mit ahn- 
lichen Szenen bemalt sind. Dazu eine geschnitzte Grab- 
legung in der Predella. .Mehrere andere .\ltare, Heiligen- 
figuren, Kirchenleuchter und liuirgische Gerate bereichern 
das ubrige des Raumes. Darunter soli sieli auch der 
Kelch befinden, aus welchem Kurfurst Joachim 11. 1539 
zum ersten Małe das .^bendmahl nahm und damit den 
Protestantismus in der Mark einfuhrte.

Durch einen Raum (39) mit viel kirclilichem Klein- 
werk, unter welchem WeilirauchgefaUe romanischer und 
gotischer Form hereorragen, gelangen wir in die ILiume 
der .Metallkunst: hier erfreuen uns wiederum werteolle 
Grabkreuze und auBerdem messingene Taufbecken. —
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MALKREI AN DER L I\K .E \ WANI) DES PRESHYTERIUMS IN DEK KIRCHE ZU GACHENKACII
tier ResUiurierung. T r x t unteu

Dęr dem Inmmgswesen gewidmete Saal (46) zeiî t dieses 
Wcsen noch bis ins 19. Jahriumdert hinein kiihiirell und 
einigcrniaGcn kiinsilerisch Icbendig.

Soweit die Ausbeute fiir ims. lijazu noch die Er- 
kenmnis wie uberaus viel sieli auf dem Gebiete der 
lokalen Museen tun laldt, wenn man nur wirklicli so 
energiSLh vorgeht, wie es dort geschehen ist. Wozu 
allerdmgs aiich ein Gefiihl fiir nationale und speziell 
heimische Eradition gehort, das eielleicht dort nicht am 
genngsten ist, wo sich der Kulturboden muli ais »sandig« 
eerrulen lassen. ^

\v a x d m a e i -:r e i e n  i x  d e r  k i r c h e  z u

GACI li:x BACH

|n den Jahren 1905 bis 1907 wurden in der 1'ilialkirche 
zu Gaclienbach, unweit Śchrobenhausen in Bavern 

kimsllenscli werteolle Wandgemalde gefunden, blóOge-

legt und restauriert. Die Wiederlierstellung, mit der 
auch Neuarbeiten im Charakter des Vorhandenen ver- 
bunden waren, lag in den Handen des Professors Jakob 
Bradl m Munchen. Herm Pfarrer Karl Wunderer ver- 
danken wir dariiber folgende Mitteilungen und die von 
unsS. 549—551 reproduzierten Abbildungen. Die \ord- 
wand des Presbyteriums bedeckt ein im fruhgotischen 
Charakter gehaltenesjungstes Gericht. Uber die Ausma- 
lung der Gewolbezwickel dieses rechteckigen Raumes urn 
1450 geben die Abbildungen S. 349 und 350 AufschluŁI. 
Jedes der vier Felder enthalt ein Eeangelistensymbol unU 
daneben zwei Engel mit Leidenswerkzeugen und Anspie- 
lungen auf das Leidcn Jesu. Die Mitte nimmt das Antlitz 
Chnsti ein. Abbildung S, 349 gibt eine gute Vorstellung 
\ oni Zustand der Deckenbilder vor der Restaurierung.

^''urden am ronianischen Chorbogen alte 
Malereien aufgedeckt, welche sich auf das Altarssakramem 
bezogen und soweit es sich erkennen liel3,ikonographisches 
Interesse boten, jedoch nicht gerettet werden konnten.
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SO ND ERAUSSTELLUN G FUR CHRIST- 
LIGHE KU NST IN REGENSBURG

l' lber Programni und Ausstellungsbestimniungen ver- 
^  óffentlichen wir folgendes: Die Ausstellung fmdet 
gleichzeitig mit der oberpfab.ischen Kreis-Ausstellung fiir 
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft von Anfang Mai 
bis Knde September 1910 siatt. Ais Ausstellungsraum 
dient die Kunsthalle. Zweck der Ausstellung ist es, 
duich Yorfiihrung hereorragender und mustergiiltiger 
neuzeitlicher Schópfungen ein Bild von dem dermaligen 
Stand der cbristlichen Kunst zu geben, zu zeigen, daC 
auch diese Kunst nicht stillstehen und in loten Formen 
erstarren darf, sondern wie alle andere Kunst sich lebens- 
voll weiter entwickeln muB, und dadurch alle Schaffen- 
den zu weiterem Yorwartsstreben anzuregen. Die Aus
stellung soli umfassen die Gebiete der Architektur, der 
Malerei, der Plastik, der graphischen Kiinste und der 
angewandten Kunst. Die Anmeldungen werden bis zum 
I .  Oktober 1909 erbeten. Uber die Zulassung der nicht 
persónlich eingeladenen Kiinstler, fiir welche eine Na- 
tionalitat nicht eorgeschrieben ist, wie iiber die Auswahl 
der auszustellendenGegcnstande entscheidet der geschafts- 
leitende AusschuB im Eineernehmen mit den Delegierten 
des Kunstausschusses.

Alle auszustellenden Gegenstiinde miissen spatestens 
bis zum I. April 1910 eingeliefert und bis zum 24. April, 
abends 6 Uhr, aufgestellt sein. Fiir die ordnungsmaBige 
Aufstellung der auszustellenden Gegenstande hat jeder 
Aussteller selbst zu sorgen und ist yerpflichtet, sich der 
diesbeziiglichen Anordnung der Geschaftsleitung zu unter- 
werfen. Die zur Ausstellung besonders Eingeladenen 
genieOen fiir die nach brieflicher Ubereinkunft zuge- 
lassenen Werke Fraclufreiheit fiir Hin- und Riicktransport, 
sowie Zollfreiheit. Alle anderen Einsendungen miissen 
frachtfrei erfolgen.

Die Kosten der Feuereersicherung, Bewachung und 
Reinigung der Ausstellungsraume triigt das Unternehmen 
der Krei.sausstellung. Die Yersicherung der Kunstwerke 
gegen Feuersgefahr erfolgt durch das Ausstellungsunter- 
nehmen mit einer angemessenen Pauschalsumme. Fiir 
die Kosten des Riicktransportes tritt das Ausstellungs- 
unlernehmen nur dann ein, wenn das Kunstwerk an 
den Ort der Absendung zuriickgeht. Die Transport- 
yersicherung hat der Au.ssteller zu tragen. Post- und 
Eilgutsendungen werden nur frankiert angenommen; 
Nachnahmen und Spesen werden nicht yergiitet.

W erke der A rc h ite k tu r , M alerei und P la stik  
zahlen  keine P la tzm iete .

Die Bewachung der Ausstellungsgegenstande geschieht 
kostenfrei durch das Ausstellungspersonal. Das Aus- 
stellungsunternehmen haftet jedoch fur keinerlei Ver- 
luste, Beschadigungen und Transportschaden. Dem Aus
steller muO es iiberlassen bleiben, sich hiergegen selbst 
zu yersichern. Vor SchluO der Ausstellung kann kein 
aufgenommenes Kunstwerk zuriickgezogen werden, es 
sei denn mit Genehmigung des ausstellenden Kiinstlers 
und der Geschaftsstelle, welche jedoch nur in ganz be- 
sonderen Fallen erteilt werden kann.

Beim Yerkauf yon Kunstwerken, einschlieClich der 
Ankaufe fiir die Ausstellungslotterie, ist eine Abgabe 
yon 15 %  der Yerkaufssumme an das Ausstellungsunter- 
nehmen zu leisten. Yerkaufe kónnen nur durch Yer- 
mittlung des Geschaftsfiihrers der Kunstausstellung ab- 
geschlossen werden. Die Abgabe von 15%  ist auch 
fiir alle durch den Geschaftsfiihrer yermittelten .^ultrage 
und Nachbestellungen zu entrichten. Es ist unstatthalt, 
den angesetzten Yerkaufspreis zu erhóhen. Wird ein 
ais yerkauflich bezeichnetes Kunstwerk wiihrend der 
Ausstellung ais yerkautlich erklart, so hat der Aussteller 
die Yerkaufsabgabe an das Ausstellungsunternehmen zu

entrichten. Eine Pramiierung der Kunstwerke fmdet nicht 
statt,

Die .\usstellungsgegenstande sind spatestens yier 
Wochen nach SchluB der .\usstellungWieder zu yerpacken, 
daB der Riicktransport erfolgen kann: andernhtlls werden sie 
auf Kosten und Gefahr der Eigentiimer einem Spediteur 
zur .\ufbewahrung iibergeben und hat der .\ussteller 
selbst fiir den Riicktransport zu sorgen. Falls der .\us- 
steller seine Yerpilichtungen gegen das .Vusstellungs- 
unternehmen nicht erfiillt hat, ist letzteres berechtigt, 
die .\usstellungsgegenstande bis zur Erliillung dieser 
Yerpilichtungen zuriickzubehalten und auf Kosten und 
Gefahr des Ausstcllers in Yerwahrung zu geben. Durch 
die .\nmeldung zur .\usstellung erklart sich der .\us- 
steller mit den Bestimmungen und dereń Rechtsfolgen 
einver.standen und yerpilichtet sich, den etwa zu erlas- 
senden .\enderungen der Betriebsordnung und allenfalls 
notwendig werdenden Programmanderungen Folgę zu 
leisten.

Im iibrigen wollen sich die Kiinsller, welche sich an- 
zumelden gedenken, an den ge.schaftsleiienden .\usschutS 
der Oberpfalzischen Kreisausstellung im Jahre ig io  in 
Regensburg wenden.

^ ' t N N *

FKANZ VOX POCCI GKrUSCHTl- /EICHNCNCJ

DER PIONIER
M O NATSBLATTER FUR CHRISTLICHE KUNST 

Format und Ausstattung yorliegender Zeitschrift. 
Jahresabonnement inki. Frankozustellung M. 3.—. 

Inhalt des 1 1 .  Heftes:
.\us der ehemaligen Nikolaikirche in .Miinchen-Schwa- 

bing. Yon .\rchitekt Theodor Dombart. — Unsere 
Kunst und das Leben. — Zu den .\bbildungen dieses 
Heftes. Yon S. Staudhamer. — Kanontafeln. Yon 
Anton Wenig. — Ein gutes Wort fiir \’erfehmte. — 
.'\nregungen und Mitteilungen. — 8 .\bbildungen.

Fiir die Redaktion yerantwortlich; S. Staudhamer (Promenadeplatz 3); Yerlag der Gesellschaft fur christliche Kunst, G. m, b. li. 
Druck von F. Bruckmann A.-G. — Samtliche in Miinchen.
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W ETTBEW ERB
fur eine neue katholische Kirche mit Turm und Pfarr- 

haus in Memmingen

2 ur Erlangung von Entwurfen fur den Neubau einer 
katholischen Kirche mit Furm und eines katholischen 

Pfarrhauses in Memmingen (Bayern) eróffnet die Deutsche 
Gesellschaft fur christliche Kunst in Munchen im Namen 
des katholischen Kirchenbauvereins Memmingen unter 
den ihr angehórigen Architekten einen Skizzenwettbe- 
werb, und zwar unter folgenden Bedingungen:

I .  I .age  des B au p la tz e s  fur K irch e  und Pfarr- 
haus: Die fur den Zweck erworbenen Grundstucke 
liegen im Westen der Stadt und sind im Lageplan kolo- 
riert. (Zu beziehen von der Geschaftstelle der Deutschen 
Gesellschaft fur christliche Kunst in Munchen, Karlstr. 6.) 
Die Kirche soli in die StraCenlangsachse des verlanger- 
ten Schweizerberges situiert werden und einen óstlichen 
Haupteingang erhalten; wie sich die StraUenfuhrung urn 
die Kirche dann vollzieht und wie hiernach Bau- und 
Yorgartenlinien zweckentsprechend abzuandern waren, 
wird dem Architekten uberlassen. Die Situierung des 
Pfarrhauses wird derart gewunscht, daC die standigen 
Wohnraume an den sonnigen Seiten, der Haupteingang 
gegenuber der Sakristeiture, also in unmittelbarster Nahe 
der Kirche zu liegen karne.

2. B o d e n b e sc h a ffe n h e it . Aufungefahr'/zbisSjłm 
Humus folgt eine zwischen 2 bis 4 m schwankende Lehm- 
schichte und hierauf fester tragfahiger Lehmkies. Bei dem 
in der Nahe befindlichen Rentamtsneubau wurde bereits 
auf 2 m Tiefe tragfahiger Boden vorgefunden. Das 
Grundwasser liegt mehr wie 10 m tief, das ganze Ter- 
rain auBerhalb der Hochwassergefahr.

5. B au p ro gram m  fu r d ie  K irch e . Die Kirche soli 
raumhch bequem so beschaffen sein, daO in derselben 
ein Hauptaltar und vier Nebenaltare, 4 bis 6 Beichtstuhle, 
1000 Sitzplatze fur Erwachsene und 500 Stehpliitze unter- 
gebracht werden konnen. Die G.ange sollen eine Innen- 
prozession zulassen. Ob eine oder zwei Emporen errich- 
tet werden, bleibt dem Arckitekten uberlassen. Oratoricn 
werden freigestellt. Ferner wird gewunscht eine Tauf- 
kapelle, eine Gruftkapelle fur das hl. Grab, ein Para- 
mentenraum, eine gróOere und eine kleinere Sakristei 
und an letzterer ein Abort. Auf Kinderstuhle ist nicht 
Rucksicht zu nehmen, dagegen auf Chorgestuhl. Elek- 
trische Beleuchtung kommt zunachst nicht in Betracht; 
fur eine Zentralheizung sind geeignete Kellerraume vor- 
zusehen einschlieClich einer Kaminfuhrung.

4. B a u p r o g r a m m  fur  das P f a r rha us .  Offene 
Bauweise; im ubrigen gilt die Bauordnung fur das 
Kónigreich Bayern. Das Gebaude ist ganz zu unterkel- 
lern; im Keller sind Wasch- und Schaffraume, von auCen 
zuganglich und von den ubrigen Kellerraumen voll- 
standig gctrennt unterzubringen; ferner sind Yorrats-, 
Holz- und Kohlenkeller yorzusehen. Im Hochparterre 
sind ein heizbares Arbeitszimmer und eine Registratur 
(je 20—24 qnt), ein heizbares Speisezimmer (ca. 35 qm), 
zwei heizbare Dienstbotenraume (ca. 15—20 qra), ein 
heizbares Haushaltungszimmer (ca. 25 qm), dann Kuchę, 
Speisekammer und Abort mit Toilette yorzusehen. Uber 
dem Hochparterre in einem oder zwei Stockwerken (der 
Dachraum darf zur Halfte ausgebaut werden) ist unter
zubringen : Die Wohnung des Pfarrers, bestehend aus 
Studierzimmer, Schlafzimmer, Empfangszimmer, ca. 20 
bis 50 qm grofl, heizbar und an sonniger Seite. Er- 
wunscht ware, dem Studierzimmer einen Blick auf die 
Kirche zu gestatten. Die Wohnung des Bischofs im 
.\nschlulJ an das Empfangszimmer der Pfarrwohnung 
mit einem Schlafzimmer, Zimmer des Sekretars und 
Dienerzimmer (ca. 20—50 qm) und samtlich heizbar; 
ferner ein Badezimmer und ein Abort. Drei Kaplan- 
wohnungen mit je einem heizbaren Wohnzimmer und

einem nicht heizbaren Schlafzimmer, 15 — 20 qm groC, 
und endlich zwei heizbare Gastzimmer, ca. je 20 qm 
groC. Kaplanwohnung und Gastzimmer konnen nach 
Belieben angeordnet werden. Fur die Bischofswohnung 
kann eine nicht sonnige Seite gewahlt werden, da sie 
nur seiten benutzt wird. Hofraum und Garten sowie Ein- 
friedung ist yorzusehen.

5. S t i l ,  Baua r t .  Kirche und Pfarrhaus sind dem 
Charakter der Stadt anzupassen. .Ais Hauptbaumaterialien 
kommen nur Beton und Backsteine in Betracht. Sand- 
oder Kalksteine esistieren in der Gegend nicht und 
entsprechen auch der heimischen Bauweise nicht.

6. B au kos ten .  Die Gesamtbaukosten fur Kirche mit 
I urm und Pfarrhaus durfen ohne innere Einrichtung 

250000 M. nicht iiberschreiten. Die Kostenyeranschla- 
gung ist nach Kubikmeter des umbauten Raumes auf- 
zustellen, gemessen yon Kellerfuflboden bezw. Terrain- 
oberkante bis Hauptgesimsoberkante, und soli bei ein- 
fachster Ausstattung der Einheitspreis fur die Kirche 
M. 16.—, fur das Pfarrhaus M. 14.— betragen. Die 
Platzfrage der Kirche ist so zu lósen, daC einer kunf- 
tigen Erweiterung Rechnung getragen werden kann.

7. Anzahl  und MaCstab  der yorzu leg end en  
Ze ichnungen .  Fur die Kirche sind Grundrisse unter 
und uber der Empore bezw. uber denselben, ein Ojier- 
und ein Langenschnitt, sowie zwei Hauptansichten im 
MaCstab i : 200; fur das Pfarrhaus die samtlichen Grund
risse, ein Quer- und ein Langenschnitt, sowie zwei 
Hauptansichten im MaCstab i ; 200, ferner ein Gesamt- 
lageplan MaCstab i : 1000 und eine beliebige Gesamt- 
perspektiye yorgeschrieben. Auch ist ein Kostennach- 
weis nach Nr. 6 des yorliegenden Ausschreibens bei- 
zufugen.

8. Kennze ichen  der Arbei ten.  Den mit einem 
Kennwort yersehenen Entwurfen ist im yerschlossenen 
Umschlage, der auCen das gleiche Kennwort tragen 
muC, Name und Wohnung des Yerfassers beizufugen.

9. Termin .  Die Projektskizzen sind an die Geschafts- 
stelle der »Deutschen Gesellschaft fur christliche Kunstf, 
Munchen, KarlstraCe 6, einzusenden. Ais EinlieferungS' 
termin wird der i. Oktober 1909, abends 6 Uhr, be- 
stimmt; fiir auswartige Einsender gilt das Datum' des 
Aufgabestempels. (Es wird gebeten, die Entwurfe nicht 
unter Glas zu senden.)

Das Preisgericht fungiert in Munchen.
10. Preise.  Ais Preise werden festgesetzt: I. Preis

M. 1200, , II. Preis M. 900.—, III. Preis M. 700.— .
Dera Preisgericht bleibt es auf einstimmigen BeschluC 
unbenommen, den Betrag yon 2800 M, auf Preise 
gegebenenfalls auch anders zu yerteilen. Ferner soli es 
dem Preisgerichte yorbehalten bleiben, eine weitere gute 
Arbeit mit 500 M. zu erwerben. Die preisgekrónten 
bezw. angekauften Entwurfe gehen in den Besitz des 
Kirchenbauyereins uber; das Urheberrecht bleibt den 
Yerfassern gewahrt.

1 1 .  P re i sgeri cht .  Das Preisgericht wird gebildet 
yon der »Juryt der Deutschen Gesellschaft fur christ
liche Kunst, welche aus dem Architekten Peter Danzer, 
Assistent an der Technischen Hochschule in Munchen’ 
den Bildhauern Balthasar Schmitt, Professor an der Aka
demie der bildenden Kunste in Munchen, und Heinrich 
Wadere, Professor an der Kunstgewerbeschule in Mun
chen, den Malern Felis Baumhauer und Joseph Huber- 
Feldkirch in Munchen, dann den Kunstfreunden Dr. Ludwig 
Baur, Uniyersitatsprofessor in Tubingen und Dr. August 
Knecht, Lyzealprofessor in Bamberg, besteht; ferner 
gehoren dem Preisgericht an die Architekten Dr. Gabriel 
von Seidl, kgl. Professor in Munchen, Stadtbaurat Hans 
Grassel in Munchen und Architekt Karl Bauer-Ulm in 
Munchen; dann Herr kgl. Stadtpfarrer Mas Rippler in 
Memmingen ais Yorstand des kath. Kirchenbauyereins 
daselbst, und Herr kgl. Baufuhrer und Landtagsabgeord-
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neter Heinrich Hofstadter in Memmingen. Im Palle der 
Yerhinderung eines der genannten Juroren behalt sich 
die Jury das Recht der Kooptierung eines Ersatzmannes 
vor. — Ersatzmann fur die Yertretung von Memmingen 
ist Herr Kaufmann Joseph Eisele. Der Kirchenbau- 
vereinsvorstand wird beziiglich der Ausfuhrung eines 
von der Jury ausgewahlten Entwurfes mit dem Preis- 
gericht in Yerbindung bleiben, behalt sich jedoch die 
Entscheidung beziiglich der Ausfuhrung vor.

12. A u s s te llu n g  der E n tw u rfe . Nach der Ent
scheidung des Preisgerichtes werden samtliche Entwurfe 
etwa 14 Tage lang in einem noch zu bestimmenden 
Lokale in Munchen óffentlich ausgestellt. Auch ist eine 
Ausstellung samtlicher Projekte in Memmingen, die sich 
an jene zu Munchen anschlieOen soli, ins Auge gefaCt.

D ie R u ck sen d u n g  der n ich t p re isg ek ró n te n  
und n ich t h o n o rie rte n  E n tw u rfe . Etwaige Rekla- 
mationen mussen bis 15. November 1909 angemeldet 
sein. Yon denjenigen Entwurfen, welche 14 Tage nach 
SchluS der Ausstellung nicht abgeholt sind, werden die 
Briefumschlage geóffnet, um die Rucksendung zu er- 
móglichen, welche nach diesem Terminekostenfrei erfolgt.

YERMISCHTE NACHRICHTEN
Erzabt B o n ifa t iu s K ru g  von Montecassino starb am 

4. Juli in Montecassino im Alter von 71 Jahren. Er war 
ein energischer Kunstfórderer.

O e s te r re ic h isc h e  G e s e lls c h a ft  fur ch rist- 
lich e  Kunst. Bei dem Preisausschreiben fur den Bau 
einer Pfarrkirche in R o s s itz  erhieltProf. Architekt Y in- 
cenz B a y e r  den ersten Preis, den zweiten Baurat Kier- 
stein. Bei der Konkurrenz fur ein Wegkreuz, ebenfalls 
von der Gesellschaft ausgeschrieben, erhielt Bildhauer 
Fran z K lu ge  den ersten Preis von 1000 Kronen.

K. H.

M unchen. Jo se p h  A lb re c h t vollendete Ende Juni 
drei groCe Gemalde fur eine Kirche in Nordamerika; 
sie schildern die Erscheinung im brennenden Dornbusch, 
die Parabel vom barmherzigen Samaritan und die Pre- 
digt des heiligen Franz Xaver.

R e g e n sb u rg . Im September wird die St. Blasius- 
kirche drei groCe Chorfenster erhalten, entworfen und 
ausgefuhrt von C a r l de B ouch ć in Munchen.

t ird in g e n  am Niederrhein. Der Kirchenbauverein 
beschloC, das Projekt des Architekten R u m m e 1 in Frank
furt a. M. ausfuhren zu lassen.

U b er E l G reco . In Toledo ist ein Museum er- 
affnet worden, das ausschlieClich Werke des neuer- 
dings in die erste Reihe aller spanischen Maler geruckten 
Greco umfassen soli. Die Sammlung ist in einem Hause 
untergebracht worden, das direkt neben dem liegt, wo 
der Meister gelebt hat. Man geht mit der Absicht um, 
auch die in dem stadtischen Museum von Toledo auf- 
bewahrten Werke von der Hand des Theotokopoulos in 
das neue Greco-Museum zu uberfuhren. Wir veróffent- 
lichten im Ill.Jahrgang eine langere Abhandlung uber 
diesen Meister und zahlreiche Gemalde desselben.

B reslau . Am 28. Juni starb der Kunstschriftsteller 
Dr. R ich ard  M uth er, Professor der Kunstgeschichte, 
im 50. Lebensjahre.

M unchen. E rg e b n is  des W e ttb e w erb s  zur Er- 
langung von Entwurfen fur ein Polizeigebaude auf dem 
Areał des Augustinerstockes. Es gingen 80 Projekte ein;

von diesen sehen 54 die Erhaltung des Baues der Augu- 
stinerkirche vor und nur 26 projektierten an Stelle der 
Kirche einen Neubau (vergl. Heft 7, Beilage, und Heft 8). 
Yon den 6 Preisen fielen 5 auf solche Projekte, welche 
die Erhaltung der Kirche wollen. Den i. Preis (12000M.) 
erhielt der Entwurf >Bischofstabt von den Architekten 
D e lis le  und In g w e rs e n  (Munchen); den 2. Preis 
(9000 M.) erhielt »Stadtbild I« von H essem er und 
Sch m id t (Munchen); ein 3. Preis (6000 M.) fiel auf 
• Grofier Hof« von Architekt S c h o le r  und Professor 
B o n a tz  (Stuttgart); ein weiterer 3. Preis fiel auf »Weite 
Gasse« von T h e o d o r  F is c h e r  (Munchen); der 4. Preis 
(3000 M.) wurde dem Projekt >St. Augustinus« von 
Professor R. B e rn d l (Munchen) zuerkannt. Auch das 
Projekt >Yerschlungene Kreise« von F ran z  Kuhn 
(Heidelberg) erzielte einen 4. Preis. Zum Ankaufe (je 
2000 M.) wurden empfohlen Entwurfe von Oberin- 
genieur B ló Cner (Munchen), Bauamtsassessor B uch ert 
(Munchen), Professor E m an u el vo n  S e id l (Munchen) 
und Professor P u tze r (Darmstadt).

BUCHERSCHAU
B rau n  Jo se p h  S. J., D ie K irch en b au te n  der 

d eu tsch en  Je su ite n . Ein Beitrag zur Kultur- und 
Kunstgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. E r ster 
T e il . D ie K irch en  der u n g e te ilte n  rh e in isch en  
und der n ie d e rrh e in isc h e n  O rd en sp ro v in z . Mit 
13 Tafeln und 22 Abbildungen im Text. Freiburg i. B., 
Herder, 1908. 8°, XII und 276 S.

Wenn ein Ordensmann uber die kirchliche Bautatig- 
keit seines Ordens schreibt, wird man dem Werk er- 
hóhtes Interesse entgegenbringen. In die Traditionen 
des Ordens eingefuhrt und mit den Ordensgepflogen- 
heiten vertraut, hat er den Yorteil eines tieferen Ein- 
blickes in die Absichten im ganzen und die Zweckbe- 
stimmungen im einzelnen. Die Jesuitenkirchen in ihrer 
Gesamtheit sind zudem noch nie Gegenstand eingehen- 
der Untersuchung gewesen, um so mehr der Tummel- 
platz tendenzióser Charakteristik; sie gehóren ferner einer 
Zeit an, dereń architektonische Leistungen und Entwick- 
lungslinien mehr ais je Gegenstand eifriger Forschung 
sind. Die Archive der Gesellschaft, Auswartigen schwer zu- 
ganglich, standen dem Ordensmitglied weit offen. Grunde 
genug, dem Werke alle Beachtung zu schenken. Das 
Buch umfaGt dem geographischen Umfang nach die bis 
1626 ungeteilte rheinische und von da ab die nieder- 
rheinische Ordensprovinz. Jene erstreckte sich etwa vom 
5.— 10. Langen- und vom 48.— 53. Breitengrad. Der Yer- 
fasser bietet im ersten  Haupttei l  eine eingehende 
T o p o g r a p h i e  der J e su i te nk i rc h en  und geht dabei 
sehr solid zu Werke; er schafft zunachst fur jeden Bau 
und seine Einrichtung die h i s tor i sc he  G r u n d l a g e  
und hat hiefur keine Miihe in Aufspurung eines weit- 
zerstreuten archivalischen Materials gespart, selbst nicht 
in jenen vereinzelten Fallen, wo sorgsanie Monographien 
bereits vorlagen. Sodann gibt er eine ausfiihrliche und 
cxakte B e s c h r e i b u n g  der einzelnen Kirchen, ihres 
Dekors und ihres Mobiliars; diese Beschreibungen beruhen 
durchwegs auf sorgfaltiger, von scharfer Beobachtungs- 
gabe getragener Eigenschau und werden unterstutzt durch 
81 Abbildungen, meist nach Photographien, die vom 
Yerfasser speziell fur seine Arbeit aufgenommen wurden; 
sie bringen groCenteils Neues und sind instrukiiv aus- 
gewahlt. Den BeschluG jeder Einzelabhandlung bildet 
eine asthetische Be ur t e i lu ng  der betreffenden Kirche. 
So setzt sich dieser Hauptteil aus wohlgeordneten Mono
graphien uber die einschlagigen Jesuitenkirchen zusam- 
men. Daran reiht sich ais zwe i te r  Hauptte i l  eine 
W ur d i g u n g  dieser Kirchenbauten. Zunachst nach ihren 
stilislischen und architektonischen Eigentumlichkeiten, wo-
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bei zum erstenmal ein bedeutsamer Anlauf genomtnen 
wird, das merkwurdige Kn or p e lo rn a m en t  in seinetti 
geschichtlichen Entstehen und Auftreten zu verfolgen. 
Ais architektonische Eigentunilichkeiten der Jesuitenkir- 
chen bezeichnet der Yerfasser die Weitraumigkeit des 
Mittelschiffs (ist diese wirklich nur den Jesuitenkirchen 
jenes Gebietes eigen ?), die seitlichen Emporen mit T  reppen- 
turmen ais Zugangen und die Oratorien. Speziell die 
L a n gs e i t s e m p or en  habendie Jesuiten zuerst in Koln 
eingefuhrt, angeregt durch lokale, mittelalterliche Vor- 
bilder. Sodann geht die Wurdigung uber zu en t w ie k - 
l un gs ge s c h i c ht l i c h en  Fragen und sucht das Ver- 
haltnis der Jesuitenkirchen zu einander und zu der zeit- 
genóssischen Kirchenbaukunst ihrer raumlichen Umge- 
bung klarzustellen. Die wichtigen Ergebnisse dieses Ab- 
schnittes sind einerseits ein S tamm ba um  der wich- 
tigeren »gotischen« Jesuitenkirchen (Munster; Tochter: 
Moisheim; Tóchter: Kóln, Aachen; Tochter von Kóln: 
Koesfeld, Paderborn; Tochter von Koesfeld: Siegen), 
anderseits das endgultige Begrabnis der Fabel vomJe-  
s u i t e n s t i 1 fur das behandelte Gcbiet, nachdem schon 
G ur l i t t ,  dem in Deutschland allgemeine Zustimmung 
hierin zuteil wurde, dereń Unhaltbarkeit erkannt hatte; 
»Je nach dem Lande der Erbauung wandeln die Ge- 
staltungen.« Die Jesuiten verhielten sich indifferent gegen- 
uber der Stilfrage; sie schlossen sich der heimischen 
Bauweise an, machten dereń Wandlungen mit und rich- 
teten ihr Augenmerk auf die praktische Frage, wie sich 
mit den vorhandenen Stilformen das Ideał einer Volks- 
kirche verwirklichen lasse. Sehr lehrreich ist in dieser 
Hinsicht, was die Einleitung uber die Betatigung der 
Bauoberaufsicht durch die Zentralstelle, durch das Gene- 
ralat in Rom, beibringt, wozu die Ausfuhrungen Brauns 
in dem Werke seines Ordensgenossen B. Duhr,  Ge- 
schichte der Jesuiten in den Landem der deutschen 
Zunge I ,  603—607 erganzungsweise heranzuziehen sind. 
Damach haben die Konstitutionen der Gesellschaft zur 
Frage der Kunstbetatigung uberhaupt nicht Stellung ge- 
nommen, nicht einmal, wie einst der Reformorden der 
Zisterzienser, in negativen Formulierungen. Dagegen 
wurde durch die Generalkongregation von 1565 bestimmt, 
daC die Piane der neu zu errichtenden Bauten dem Gene
ral zur Genehmigung vorzulegen seien. Dieser Yerfii- 
gung kam man auch gewissenhaft nach, jedoch be- 
schrankte sich die in Rom vorgenommene Prufung, nach 
Ausweis sowohl der Antwortschreiben aus dera Gene- 
ralat wie auch der erhaltenen Piane, auf Fragen der 
Zweckmafiigkeit und Soliditat; in stilistischer und astheti- 
scher Hinsicht wurde den Bauherren (dem Kollegsrektor 
und seinen Konsultoren) und den Baumeistern vóllig freie 
Hand gelassen. Der Yersuch des Generals Mercurian 
(um 1575), fur den ganzen Orden bestimmte, in Rom 
angefertigte Idealplane ais verbindliche Yorlagen bei Neu- 
bauten vorzuschreiben, scheiterte an der Mannigfaltigkeit 
der Yerhaltnisse in den vielen Landem, uber die sich 
die Gesellschaft ausbreitete. Auch hatte speziell die rhei- 
nische Provinz weder eine genugende Zahl von Archi- 
tekten unter ihren eigenen Leuten, noch zogen die Je
suiten nach Art der Zisterzienser einen Stamm von bau- 
geubten Laienbrudern heran, so daD also auch von den 
Meistern und ihren Gehilfen keine festumschriebenen 
Traditionen auch nur technischer Art uberall hatten zur 
Geltunę gebracht werden kónnen. — Der Yerfasser hat 
in der 1'opographie der Jesuitenkirchen die »gotischen« 
und die »nichtgotischent Kirchen zu je einem Abschnitt 
vereinigt. Es mag ihm dabei die Absicht vorgeschwebt 
haben, gegenuber dem tendenziosen Erbirrtum, ais hatten 
die Jesuiten geflissentlich und im Dienste der Bestrebun- 
gen der katholischen Restauration den Barock begun- 
sligt, nachdrucklichst die Wahrheit ans Licht zu rucken, 
daC sie sich vielmehr der heimischen, bodenstandigen 
Bauweise bedient haben. In der Tat wirkt die statt-

liche Reihe der >gotischen« Kirchen wuchtig. Allein 
nach meinem Emphnden ist diese Scheidung nicht gluck- 
lich; sie verwischt und verdunkelt die feinen Ubergange, 
die fast unmerklich von der Gotik zur Renaissance hin- 
uberleiten. Systematisierung ist gerade bei Schópfungen 
von Ubergangszeiten eine miCliche Sache. Tatsachlich 
tragt eben doch bereits die Kirche in Koblenz (1609(1.) 
und tragen seit dem Aachener Bau (i6i8fT.) alle 
Kirchen, auch die >gotischen«, nur etwa Paderborn 
und Bonn ausgenommen, uberwiegend Renaissancecha- 
rakter zur Schau, schon in der gewiC nicht durch einen 
Zufall veranlaCten Betonung der Breitendimension (Koes
feld, Hóhe zur Breite =  10 :9 !), ferner in der Yerein- 
heitlichung des Innenraumes durch Herabdruckung der 
Seitenschiffe zur Bedeutungslosigkeit, sowie vor allem 
hinsichtlich des Konstruktionssystems, in dem Abschwen- 
ken vom Strebebau zum Mauerbau. Aber auch die for- 
malen Einzelheiten sind nicht immer nur nebensach- 
licher Art; die konseąuente Ersetzung des Spitzbogens 
durch den Rundbogen, der Yerzicht auf den SchluCstein 
und den Strebepfeiler, die Einstellung der Arkadenstutzen 
in der Achsenrichtung der Kirche, die Ersetzung der 
Dienstbundel durch toskanische Halbsaulen, all das sind 
so bedeutsame Abweichungen vom gotischen Konstruk- 
tionssystem, daC es schlieOlich gar nicht mehr ais ein 
Widerspruch erscheint, wenn man solchen Kirchen ba- 
rocke Fassaden vorgesetzt und neben sie den Renaissance- 
turm mit seinem Prinzip des Stoekwerksbaues gestellt 
hat; es ist eben da auch im Innem der Kirche von Gotik 
fast nichts mehr zu finden ais etwa das Rippengewolbe 
und dieses nur in der Bedeutung eines rein formalen 
Elementes, an dessen Stelle vom konstruktiven Stand- 
punkt aus ebensogut, wie es da und dort wirklich der 
Fali ist, das Gratkreuzgewólbe oder das Tonnengewólbe 
der Renaissance treten kónnte. Freilich, Barockkirchen 
im Sinne des rómischen Barock waren sie auch dann 
nicht. Eine solche entstand nur in Aschaffenburg (i6i9f.), 
jedoch in ziemlich kleinen Dimensionen, wanrend die 
von dem kurkólnischen Baumeister Franz Heinr. Roth 
erbaute Kollegskirche in Buren (1745 ff.) den siiddeutschen 
Barock glanzend vertritt und die Dusseldorfer Kirche 
(1622—29) in der Bauanlage wie in der Stuckdekoration 
bekanntlich die Hofkirche in Neuburg a. D. kopiert 
(s. oben II, 2 i4f) .  Mit Ausnahme der Aschaffenburger 
Kirche gehóren alle vor dem 18. Jahrhundert entstan- 
denen Jesuitenkirchen des Gebietes einem Mischstil an, 
der sich nicht in einer kontinuierlich ansteigenden Linie, 
sondern mit Hebungen und Senkungen dem Barockstil 
nahert. Man kónnte ihn rhe in i sc hen  Baroc k  nennen 
und ais seine Eigentumlichkeiten neben der Yorliebe fur 
Teilung des Hauptraumes in Schiffe und fur Rippen- 
gewólbe die Anordnung von Langseitsemporen bezeich- 
nen. An der Dreiteilung des Hauptraumes scheint man 
grundsatzlich festgehalten zu haben, wohl um sich von 
der heimischen Bauweise — man wollte ja Yolkskirchen 
bauen, doch wohl auch in dem Sinne, daC sich das 
Yolk darin heimisch fuhle — nicht zu weit entfernen; 
denn es ist doch sehr auffallend, daO keiner der drei 
aus Bayern stammenden Risse fur Kóln das einschiffige 
Barocksystem wiedergibt, das doch damals in der ober- 
deutschen Provinz schon mehrfach erprobt war. Gerade 
die Teilung in Schiffe aber ist es, die, obwohl auch 
dem Barockstil nicht fremd, die traitionelle, mittelalter
liche Bauweise seibst da noch nachklingen laCt, wo die 
Seitenschiffe im Sinne des Barock bereits den Charakter 
von unselbstandigen Nebenraumen angenommen haben. 
— Dem emsigen FleiCe des Yerfassers verdankt die Kunst- 
geschichte die Feststellung mehrerer bisher unbekannter 
Baumeister; gerade die hervorragendsten Bauten des Or- 
dens sind nunmehr mit bestimraten Namen verknupft. 
Sehr dankenswert ist auch das Eingehen auf die zum 
Teil bedeutenden und stilistisch interessanten Einrich-
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tungsgegenstande, die im 17. Jahrhundert regelmaCig in 
den Kollegswerkstatten hergestellt wurden, oft unter der 
Leltung von kunsterfahrenen Laienbrudern. Man móchte 
wiinschen, einzelne Altare und Kanzeln in gesonderten 
Abbildungen gróCeren Formates vor sich zu haben; so 
wie sie hier geboten werden, sind sie zum Studium fast 
unbrauchbar. Dringend zu empfehlen ist im Interesse 
der Bequemlichkeit, Zeitersparnis und der ubersichtlichen 
Yergleichung die Yereinigung der Tafeln am SchluB 
statt ihrer Einstreuung in den Text. Mit aufrichtigem 
Dank das Gebotene hinnehmend, durfen die Kreise der 
Kunstforscher und Kunstfreunde mit Spannung der Fort- 
setzung des gediegenen Werkes entgegensehen.

Prof. A. Scbroder

Braun Jo se ph  S. Die be lg i sc h en  J e su i te n-  
kirchen.  Ein Beitrag zur Geschichte des Kampfes zwi- 
schen Gotik und Renaissance. Mit 73 Abbildungen. Frei- 
burg i. B., Herder, 1907. 8°, XII und 208 S.

Die Arbeitsmethode und die Darstellungsgrundsatze 
sind die gleichen wie in der oben besprochenen Schrift 
iiber die deutschen Jesuitenkirchen. In zwei Abschnitten 
werden zuerst die gotischen Kirchen, dann die Barock- 
kirchen vorgefuhrt. Im Gegensatz zur rheinischen Ordens- 
provinz fanden sich in den belgischen Provinzen einige 
hervorragende Architekten innerhalb des Ordens. Gleich- 
wohl kam es auch hier nicht zur Ausbildung eines eige- 
nen Jesuitenstiles. Yielmehr geht die Entwicklung von 
der sehr machtigen gotischen Bautradition des Landes 
aus, halt an dieser, von der dem Gesii nachgebildeten 
Kirche in Douai abgesehen, in der Teilung des Lang- 
hauses in Schifie durchaus und lange Zeit auch in der 
Konstruktion fest, gibt allmahlich den Gewólben und 
im Zusammenhang damit der Konstruktion des Aufbaues, 
vor allem aber dem Detail in zunehmendem MaCe Re
naissance- und Barockcharakter, so dafi sich ein belgi- 
scher Barock herausbildet, und zeigt sich im ubrigen bei 
aller Mannigfaltigkeit der Gestaltungen darin konsequent, 
dafi die Gesamtanlage durch die Tendenz, Yolkskirchen 
zu schaffen, bestimmt wird, weshalb durchweg Saulen 
und diese in móglichst weiter Stellung zur Trennung 
der Schiffe Yerwendung finden, wahrend allerdings auf 
Langseitsemporen fast uberall verzichtet wird. Mit aller 
Bcstimmtheit und gestiitzt auf wichtige Quellenbelege 
triu Braun der Tradition entgegen, daO der Entwurf zur 
ProfeChauskirche in Antwerpen auf Rubens zuruckgehe. 
Beziehungen des belgischen Barocks zur genuesischen 
Kirchenbaukunst des 16. Jahrhunderts werden in Abrede 
gestellt. Es ist interessant, die ungemein rasche Ent
wicklung von den ersten Bauten des Bruders Hoeimaker, 
die in ihrer Zuruckhaltung und konstruktiven Knappheit 
an die Fruharchitektur der Bettelorden erinnern, bis zu 
den nur etwa 30 Jahre jungeren glanzenden Bauten des 
Bruders Huyssens zu verfolgen, der wegen seiner Nei- 
gung zu Pracht und Luxus vom Ordensgeneral des Amtes 
eines Architekten enthoben wurde und doch wieder un- 
entbehrlich war. Yon ihm stammt auch die Benedik- 
tinerabteikirche St. Peter in Gent. Es sind sehr beach- 
tenswerte Leistungen, die hier zum erstenmal in ihrer 
Gesamtheit — mit Einschlufi auch der zerstórten und 
der nur geplanten Bauten — vorgefuhrt und auf ihren 
Zusammenhang mit der heimischen Kunst gepriift werden.

Prof. A, Scbroder

D u r e r - S t u d i e n .  Bemerkungen zu Durers Leben, 
Schaffen und Glauben von G. A. Weber ,  Regensburg, 
Pustet, 59 Seiten.

Im dritten Jahrgange der Monatsschrift >Hochland« 
(S. 296 ff.) hat der Kunsthistoriker Alfred Hagelstange 
an dem bekannten Buche von Weber iiber Alb. Durer 
eine Kritik geubt, der man zwar im einzelnen nicht 
jede Berechtigung wird absprechen kónnen, an der je-

doch eine gewisse atzende Scharfe des Tones zu be- 
dauern war. In der vorliegenden kleinen Schrift nimmt 
Weber den ihm hingeworfenen Fehdehandschuh auf.
In der Tat gelingt es ihm da und dort, seines Kritikers 
Hiebe zu parieren oder wenigstens zu entkraften. In 
anderen Punkten durfte vor dem Urteil der Offentlich- 
keit Hagelstange recht behalten. So, um ein Beispiel 
herauszugreifen in der Kontroverse iiber das »leider 
nackte* Jesuskind auf Durers >Rosenkranzbildi. Hiei 
ist, falls man schon einmal diese Sache vorwiegend vom 
seelsorglichen Standpunkt betrachten will, auch die Ent- 
stehungszeit, sowie der Bestimmungsort des Werkes in 
Betracht zu ziehen. Bei solcher Erwagung — jene Zeit 
war in solchen Dingen uberhaupt nicht so empfindlich 
wie wir, zumal in Italien — wird auch Weber davon 
abkommen, nach dieser Seite einen Tadel gegen das 
Durersche Jesuskind auszusprechen.

Auch wurde das Webersche Buch sicher an Abrun- 
dung gewinnen, wenn den Erorterungen iiber den Lissa- 
boner St. Hieronymus in einer Neuauflage ein verhaltnis- 
mafiig weniger breiter Platz eingeraumt, und nach Hagel- 
stanges Yorschlag der kirchengeschiclitliche zweite Tcil 
von dem rein kunstgeschichtiichen ersten uberhaupt los- 
gelóst wurde. Ich mufi mir versagen, auf die weiteren 
Punkte des naheren einzugehen. Streitschrilten lesen 
sich unerquicklich und bleiben meist auch etwas Un- 
fruchtbares. Móge der vorliegende Fali hierin eine Aus- 
nahme machen, die Kritik sich auf den Standpunkt stellen, 
dafi durch Yermeidung aller verletzenden Scharfe der 
Wissenschaft am besten gedient wird, anderseits Prot. 
Weber die Ausstellungen und Yorschlage Hagelstanges 
ohne Yoreingenommenheit priifen und >das Gute be
halten* resp. die fur nachste .Auflagę seines verdienstvollen 
Durer-Buches nutzbar machen. Damrich

D i e e h e m a l i g e  Kloster-  und Wal l fahrt skirche 
zu B e r g e n  b e i N e u b u r g  a. D., ih re  G es ch ich te  
und B e s c h r e i b u n g .  L e b e n  und  W e r k e  des 
M e i s t e r s  ihrer Fresken, des Augsburger Kunst- und
Histotienmalersjoh. Wo l fg a ng  Bau m ga r t ne r  17 12— 
1761. Yon Dr. Alois Hammerle, K. Gymnasialprofessor. 
Mit 22 Abbild. im Text in 13 Tafeln. Sammelblatt des 
Historischen Yereins Eichstatt, XXI. Jahrgang 1906, Eich- 
statt. Ph. Bromersche Buchdruckerei (Peter Seitz).

Die YOrliegende wertvolle Monographie besteht aus drei 
Abschnitten. Der erste enthalt die Geschichte und Bau- 
beschreibung der interessanten romanischen Klosterkirche 
zu Bergen mit ihrer schónen Kry'pta, ihrem alleinstehen- 
den bergfriedartigen Turm. Der Ycrfasser konnte den 
Nachweis erbringen, dafi die Bergener Kirche eine Hallen- 
kirche war, ein fur die kunstgeschichtUche Forschung 
seltenes Resultat.

Der zweite Abschnitt schildert eingehend die Bauge- 
schichte der heutigen Rokokokirche, die mit Benutzung 
des romanischen Mauerwerks von 1756—59 entstand. 
.Auf Grund reichlich fliefiender archivalischer duellen 
entfaltet sich vor den Augen des Lesers ein anziehendes 
Bild mit vielen kunstgeschichtiichen Details.

Der dritte Abschnitt ist dem Augsburger Maler Joh. 
Wolfgang Baumgartner gewidmet, der die Fresken der 
Bergener Rokokokirche geschaffen hat. Baumgartner, 
einer der tuchtigsten Rokokomaler, war bisher sehr wenig 
bekannt. der Yerfasser bietet eine erschópfcnde Dar- 
Stellung seines Lebens und Wirkens, die durch zahl- 
reiche Abbildungen der Fresken in Bergen und Baiten* 
hausen illusiriert wird, Diese vortrefflichen Abbildungen 
bieleń denn auch unseren Kunstlem wertvoiles N^terial 
nach derkompositionellen wie ikonographischen Seite hin.

F. Mader

Re da k t i on ss ch lu f i :  1 2 . Juli.
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