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M OSAIK
Von ANDREAS lU ITERTZ

Unter Mosaik verstehen wir gewolmlicli ein 
7.U dekorativem Zwecke aus farbigen Stein- 

oder Glasstiften zusanimengesetztes Itild. Der 
Ursprung des Namens ist ungewiss. Im dritten 
Jahrhundert n. Chr. nannte man Arbeiten dieser 
Art Opus musivum; spater,als die Mosaikkunst 
iii Byzam. eine hohc Blute erreichte, gebraiichte 
man yerschiedene Bezcichnungen; fiormt, 
f io ia icnui  und ^toiacC/.iw, woraus wohl unsere 
jetzige Bezeichnung entstanden ist. Die Kun.st 
selbst bat nach herrschender Annahmc ihren 
Ursprung im Orient. Die friihe.sten Berichte 
geltcn umfangreichen und kiinstvollen Mosaikcn 
aus der Zeit nach Alexandcr dem Grossen; es 
sind rein ornamentale Arbeiten, yielbewunderte 
Tierdarstellungen und sogar Szcncn aus der 
Ilias. Aber auch heryorragende Proben antiker 
Mosaiken sind uns erhalten geblieben. Kostbare 
Werke sind bei den Ausgrabungen in Pergamon 
und Pompeji, hier z. B. die beriihmte Ale.\ander- 
schlacht, freigelegt worden.

InderAntikedientedasMosaikzumSchmucke
der Wandę, Decken und Saulen, meistens aber 
der Fussboden. Von der Antike ubernahm 
die christliche Zeit die musiyische Kunst. Sie 
liebte den Mosaikschmuck yor atlem ais Zier 
des Gotteshauses, der Basilika, und mehr noch 
ais yorher fand er hier an Wanden und Decken, 
besonders aber in den Apsiswblbungen reiche

Verwendung. Ilcrrliche Zeugnisse besitzen wir 
noch in Rom und Rayenna, in Konstantinopel, 
dem alten Byzanz, in Palermo und Yencdig. 
In der Zeit der Renaissance hat die Mosaik
kunst durch eine spielende Technik yiel yon 
ihrem ernsten, monumentalen Charakter, der 
allein ihr kunstlerische Bedeutung und Selbst- 
stiindigkeit neben anderen Kunstiibungen yer- 
leiht, eingebiisst und sich ins Stillose yerloren. 
In neuerer Zeit haben eiTreulicherweisc Be- 
strebungen eingesetzt, das Mosaik durch eine 
Reyision der Technik und richtigere Krkenntnis 
seines eigenen Stiles zu ciner wahren Kunst 
zuruckzuftihren. Eine Betrachtung der Tech
nik wird uns iiber die Mdglichkeiten und 
Grenzen, iiber Stil und kiinstlerischenCharakter 
des Mosaiks am ehesten Klarheit yerschaffen.

Schon in der Antike stand, wie uns die zahl- 
reichen, oft gut und yollstiindig erhaltenen 
Werke zeigen, die Technik auf einer hohen 
Stufe. Das Hauptmaterial boten Marmor und 
Flusskiesel, die in den mannigfaltigsten P'arben 
yorkamen. Aus ihnen fertigte man diegrosseren 
und kleineren Wiirfel oderStifte. Urn besondere 
Eftekte zu erzielen, nahm man mit Gold iiber- 
zogene und farbige Glasfliisse, soweit man sie 
damals herstellen konnte, sowie Halbedelsteine 
hinzu. Auf die zur Aufnahme des Mosaiks 
bestimmte Flachę brachte man eine feuchte 
Stucklage, legte darauf in flotten Strichen die 
Zeichnung an und driickte die Stifte in den 
Stuck ein, wobei man wohl noch eine yoll-
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standiger ausgefuhrte, farbige Zeichnung zu 
Ililfe nalim. Nachdem der Stuck getrocknet 
war und die Stifte festsasscn, wurdc die Flachę 
geschliffen imd geolt, um dem Werkc noch 
besondere Leuchtkraft zn geben.

Sclion die hier kurz angedeutete Technik, 
der im wesentlichen die heutige noch gleicht, 
lasst deutlich erkennen, dass es sich fiir die 
Mosaikmalerei nicht darum handeln kann, an 
die Stelle eines wirklichen Gemaldes mit seinen 
feinen Rildungen und zarten Uebergangen in 
h'arben und Formen zu treten. Schon die 
immerhin beschrankte Farbenskala des in der 
Antike verfiigbaren Materials hinderte daran. 
Aber es bedarf solcher Feinarbeit auch gar 
nicht. Die Ausfiihrung der Dekoration muss 
zum Raume in einem passenden Yerhaitnisse 
stehen. Nun ist die Hauptaufgabe des Mosaiks, 
das sich zur FThbhung der Intimitat kleiner, 
ais Wohnung dienender Raume wenig eignet, 
vor allem die Schmiickung grosser Wand- 
flachen. Dementsprechend muss sich auch der 
Schmuck in grossen Formen bewegen, und 
diese bedingen wiederum eine gewisse Grosse 
und Wuchtigkeit der Technik. Wie fiir die 
monumentale Wandmalerei, die nicht eine

Ubertragung des fein ausgefuhrten Tafelbildes 
auf die Wand sein darf, gilt dies auch fiir 
die Mosaikmalerei. Auch sie muss monumental 
sein, und dieser Forderung wird die Mosaik- 
teęhnik, wenn sie nicht in Spielerei ausartet, 
leicht gerecht. Die zahlreichen Fugen zwischen 
den Stiften, die bei naher Retrachtung storen, 
die breiten farbigen Flachen, die aus der Zu- 
sammensetzung mehrerer gleichfarbiger Stifte 
entstehen und in der Niihe die einzelnen 
Formen nicht leicht erkennen lassen, bestehen 
d. h. storen den Rlick bei der richtigen Ifnt- 
fernung nicht mehr. Diese nimmt man aber 
bei der Retrachtung der Dekoration eines 
grossen Raumes von selbst ein. Da ferner 
das Mosaik, wie auch die Wandmalerei, ais 
Schmuck der Wand diese nicht ais Flachę und 
ais Abgrenzung des Raumes versch winden lassen 
soli, darf in der Rildung der Formen nicht eine 
allzu plastische Wirkung gesucht werden ; auch 
darf nicht eine Tiefenwirkung, z. R. durch eine 
naturalistische Landschaft, angestrebt werden, 
die uns den Raum ganz vergessen machen 
konnte. Das Mosaik soli also nicht fiir sich 
selbst geschaffen werden, sondern nur ais Deko
ration, eingeordnet in den Raum und zur F>- 
hbhung, nicht Storung der geschlossenen 
Raumwirkung. Es nimmt somit eine dem 
Raume dieiiende, trotzdem aber vornehme 
Stellung ein.

Mit der Zeit ist diesem (jesetze, das dem 
Mosaik seinen selbstandigen, kiinstlcrischen 
Charakter verbiirgt, nicht mehr die notwendige 
Reachtung geschenkt worden. In Italien be- 
gann der Yerfall, ais man die Mosaikstifte so 
klein nahm, dass ihre Zusammensetzung die 
Herstellung von Rildern ermbglichte, die in 
der Wirkung mit Gemiilden in Wettbewerb 
treten konnten. Zum Teil verfolgte man mit 
diesem sogenannten romischen Mosaik einen 
allerdings praktischen Zweck, wie man aus 
Altarbildern der St. Peterskirche in Rom er- 
sehen kann. Hier sind die ursprtinglichen, 
zum Teil von Raffael gemalten Olbilder durch 
tauschend ahnliche musivische Arbeiten wegen 
ihrer wesentlich grósseren Dauerhaftigkeit er- 
setzt worden. Damit hat aber jedenfalls die 
Mosaikmalerei ihre Selbstandigkeit eingebusst.
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da sie im cigentliclistcn Sinnc ein Surrogat 
geworden ist. Noch unangenehmer bcriihrt 
CS, wenn man sieht, wie aus winzigen Mosaik- 
stiften Miiiiaturportrats verfertigt wurden. Ilier 
ist die Technik schon zur reinen Spielerei 
geworden.

Mit Freude begriissen wir die neucn An- 
satze, das Mosaik wieder ais echte, selbstandige 
Kunst aufleben zu lassen. Fortschritte tech- 
nischer Art kommen diesen bestrebungen zu 
Hilfe. Zunachst leistet die moderne Chemie 
gute Dienste, insofern sie die Herstellung 
von Glasfliissen in friiher unerreichbaren 
Farben bis zu den zartesten Abstufungen 
ermoglicht. Dadurch steht dem Mosaik- 
maler eine Skala von mehreren Tausend 
Farbtdnen zur Yerfiigung, die ihm die 
1 Iervorbringung neuer und feinster 
Wirkungen gestattet. Freilich naht sich 
mit der gesteigerten Moglichkeit auch 
die Yersuchung, dem Mosaikwerk wieder 
die yerponte Bildwirkung zu geben. Und 
bedauerlicherweise muss recht oft der 
Fortschritt auch hier dem Missbrauche 
dienen, da manche Bestellungen solcher 
stilloser Mosaikbildcr erfolgen, die natiir- 
lich wohl oder iibel ausgefiihrt werden.

Die Yerwendung der Marmorstifte ist 
nunmehr hinter den Gebrauch von Glas- 
stiften ganz zuriickgetreten. Nur in 
seltenen Fallen fertigt man noch Mosaiken 
aus Marmorstiften. Uie Herstellung der 
Glasstifte geschieht auf folgende Weise.
Das Glas wird in geschmolzenem Zu- 
stande o p ak , d, h. undurchsichti?, 
Weissem Porzellan ahnlich gemacht und 
dann gefarbt. Die fliissige Masse wird 
zwischen Eisenplatten kuchenfórmig ge- 
presst und zum Abkiihlen in einen 
zweiten Ofen gebracht, den man all- 
mahlich erkalten lasst, damit die Glas- 
platten nicht durch plotzliches Abkiihlen 
zerspringen. Die fertigen Platten werden 
in Wurfel zerschnitten. So werden fast 
samtliche Farbtone hergestellt. Zur 
Gewinnung der meisten roten Tdne aber 
wird ein anderes Yerfahrcn angewendet.
Da der erforderliche P'arbstotf zu teuer

ist, um damit die ganze Glasmasse zu farben, 
werden sogenannte Uberfangglascr hergestellt. 
Dabei bringt man eine diinne Schicht des 
Farbstoffs auf eine fertigc weisse, opakc 
Platte und schmilzt beides im Ofen zusammen. 
In ahnlichcr Weise werden die Goldstiftc her
gestellt. Hier nimmt man eine durchsichtige 
Glasplatte, tragt auf sie ganz fein das Gold 
auf, legt eine sehr diinne, durchsichtige (ilas- 
scheibe daruber und brennt das ganze zusammen. 
Dieses Yerfahren kannte man schon in der

Ornamcntalcr Frics, loraaiusch-lyzanlinisch.
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Antikc. Ncbcn rcinem, chirchsichtigcm Glas 
nahm man auch farbigcs, z B griin oder rot. 
Durch die Vcrwendung der verschiedenen 
Goldstiftc wurde das eigcnartige Flimmern und 
der prachtvollc, abwechslungsrcichc Farben- 
schimmer erreicht, welchen wir an den alten 
(joldhintergriinden bewuiidern.

lunę wesentliche Yereinfachung und damit 
auch einen bedeutenden l?eitrag zur Neubelebung 
und Yerbreitung der Mosaikkunst verdanken

wir eincm Yerfahren des Dr. A . Salviati in 
Yenedig. \Yahrend friiher der Leiter der Arbeit 
und seine Gebilfen mit Werkzeugen und Materia! 
sich an den Ort begeben mussten, vvo das 
Mosaikwerk au^gefuhrt werden sollte, kann jetzt 
das ganze Mosaik in der Mosaikanstalt in 
einzelnen Stucken angefertigt und so versandt 
werden. Die einzelnen genau aneinander 
passenden Stiicke oder Piatten werden dann 
auf der fiir sie bestimmten Pdaclie befestigt.
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Naherhin geschieht bei diescm Yerfahrcn dic 
Herstellung des Mosaiks folgendermassen:

Die grosse , farbige Yorzeichnung , der 
Karton wird eigens mit Rticksicht auf die Mosaik- 
technik, also flachig genialt, d h. die Model- 
lierung der Formcn geschieht iiicht, wie 
in der Tafelmalerei durch allmahliche Uber- 
gange, sondern durch nebeneinander gesetzte 
gróssere und kleinere Farbflachen, wclche 
fur das Auge in gewisser Entfernung in- 
einander iibergehen und das Bild mit 
seinen einzelnen Formen klar erkenncn las- 
sen. Bei einer so angelegten Yorlage ist 
es moglich, die Bedingungen, welche das 
Materiał, die Glasstifte, auferlegt, einzuhalten. 
Kine genaue farbige Kopie des Kartons ivird, 
den ycrschiedenen Farbcn gemass, in einzelne 
Teile zerlegt, die nur je einer Farbę mit ihren 
Abtonungen entsprechen, also ein Gesicht, eine 
1 land, den Teil eines Gewandes, eine Wolke usw. 
zeigen. Diese Einzelteile dienen verschiedenen 
Mosaikarbeitern, denen sie zur Ausfuhrung 
iibergeben werden, ais Yorlage. Dazu erhalten 
die Arbeiter eine negative, d. h. umgekehrte 
Zeichnung desselben Stiickes, die in ihren Linien 
die Grenzen der einzelnen Farb t onę ,  wie sie 
auf einigen unserer Abbildungen, z. B. Seite 91, 
zu erkennen sind, zeigt. An Hand der faibigen 
Yorlage wahlt der Arbeiter die Stifte aus und 
klebt sie mittels eines besonderen Klebstoffes 
mit ihrer Yorderseite auf die Zeichnung. Dic 
rechte Seite liegt also nach unten, und das 
richtige Bild wurde beim Umkchren nach Ent
fernung des Papiers erscheinen. Wenn rotę 
Ueberfangstifte, die ja auf ihrer Riickseitc weiss 
sind, sowie Goldstifte gebraucht werden, muss 
die Zeichnung positiv und die rcchte Seite des 
Mosaiks oben sein, damit der Arbeiter seine 
Arbeit stets priifen kann. Bei den ganz durch- 
gefarbten Glasstiften hat die Ruckseite die 
gleichen P'arben wie die Yorderseite, wodurch 
die Priifung auch beimnegativenSctzenm5glich 
ist. Ist das positiv gesetzte Stiick fertig, so 
w'ird, wie bei den negativen, ein Papier auf die 
vorderc Seite geklebt und das Papier mit der 
Zeichnung von der Ruckseite entfernt. Die 
weitere Behandlung ist dann fiir die beiden 
Arten die gleiche.

Ehe dic Glasstifte auf die Zeichnung auf- 
gesetzt werden, erhalten sie ihre passende 
P orm, indem der Arbeiter mit einem scharfen 
Hammer das iiberflussige abschlagt. Wenn die 
Stifte besonders scharf zusammenpassen sollcn, 
z. B. bei der Bildung eines Gesichts, werden 
sie auf einer schnell drehbaren Metallscheibc 
abgeschlififen. Zur Bildung feiner Linien, z. B. 
eines Konturs, bricht man die erforderlichen 
Stiicke von diinnen Stiiben ab, die ebenfalls 
in allen Farbtónen gegossen werden.

Sind die einzelnen Teile des Mosaiks fertig- 
gestellt, so werden sie, vorsichtig verpackt, 
an ihren Bestimmungsort gesandt. Die fiir das 
Mosaik be.stimmte Wand wird rauh gemacht, 
damit eine Mortellage fest auf ihr haften bleibt. 
Auf diese Unterlage triigt man den eigcntlichen 
Kitt auf, der aus Marmorstaub, Kalk, Wasser 
und Eiweiss zusammengesetzt oder noch mit 
Leinol vcrmischt ist. Nach einem Plan, auf 
wclchcm dic einzelnen Stiicke des Mosaiks 
genau bezeichnet sind, werden dic.se in den 
fcuchten Grund nebeneinander gesetzt und 
hincingedruckt. Nach dcm 1 rocknen wird das 
Papier mit der negativcn Zeichnung, welchcs
bisjetzt dic einzelnen Stucke zusammengehalten
hat, abgewaschen. Ilicrauf erfolgt dasSchlcifcn 
und Policren.

Die beschriebcnc Art der I lerstcllung kam 
bis vor kurzeń nur in Frage, wenn es sich 
urn flachę Wiiiide handelte. War eine gewolbtc 
P'lache mit Mosaik zu schmlicken, so geschah 
dies noch genau wie frtiher. Der Leitcr der 
Arbeit musste sich mit seinen Gchilfen an Ort 
und Stelle begeben und das gesamte Werk- 
zcug und Materiał mitfiihren. Da der Kitt 
schnell trocknet, konnte die Arbeit nur stuck- 
weise ausgefuhrt werden. Man bedecktc also 
einen Teil der Wand, wie bei der Presko- 
malerei, mit Kitt, legte darauf mit flotten 
Strichen nach dem Karton den entsprechen- 
den Teil der Zeichnung an und driicktc die 
Glasstifte ein. Neuerdings vermag man auch 
Mosaik fiir gewolbte Pdachen nach genauer 
Abmessung in der Anstalt .stiickwcise anzu- 
fertigen und zum Bestimmungsort zu trans- 
portieren, wo dic Stucke Icicht und schnell 
eingesetzt werden. Damit ist wieder eine
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ICrleichterung erziclt worden. In dieser Weise 
ist kiirzlich der Mosaikschmuck in den drei 
Apsiden der Abteikirche zu Maria-Laach er- 
stellt worden, in der inittleren Apsis ein gc- 
waltiges Christusbild nach dem Yorbild von 
Monreale bei l’alermo.

Ziim Unterschiede von anderen Arten des 
Mosaiks wird die bisher behandelte und be- 
deutendste Art ais S t i f t m o s a i k  bezeichnet. 
Von den iibrigen Arten seien neben dem oben 
abgelehnten romischen Mosaik noch das Opus  
A 1 e X a n d r i n u m oder s e c t i Ie  und das 
b l o r e n t i n e r  M osaikgenannt. Bei letzterem 
schneidet man nacli einer kolorierten Yorlage 
den verschiedenen Farben entsprechend Stiicke 
aus farbigem Marmor aus und setzt sie zu Orna- 
menten, Blunien, Friichten und Tieren, seibst 
zu Landschaften und figiirlichen Darstellungen 
zusammen. Beim Opus AIexandrinum, auch 
ais Flattenmosaik bezeichnet, werden aus dem 
Marmor Platten in verschiedenen Formen aus- 
geschnitten und nach einer Yorlage zu meist 
geometrischen Mustern zusammengesetzt. Es 
dicnt vielfach ais Fussbodenbelag oder ais 
BekleidungdesAltarunterbaues und derRetable. 
Das Florentiner Mosaik war in der Renaissance- 
zeit ais Schmuck fiir Wand- und PfeilerAachen, 
meist aber kleinerer, dem profanen Gebrauche 
dienender Gegenstande, z. B. von Pracht- 
schrankchen oder zur Herstellung selbstandiger 
Bilder beliebt. Die gleiche Technik Anden wir 
beim Holzmosaik oder I n t a r s i a ,  wo ver- 
schiedenfarbige Holzpliittchen in eine Grund- 
platte zu Mustern und Bildern zusammengesetzt 
werden.

Die beigefiigten Abbildungen geben Proben 
guter Mosaiken aus alter und neuer Zeit. 
Seite 90 zeigt ais Ausschnitt aus einem be- 
riihmten Mosaik in S. Yitale zu Ravenna, 
welches den Kaiser Justinian und sein Gefolge 
darstellt und um 560 entstanden ist, den Kopf 
des Bischofs Maximian. Interessant ist, wie 
hier in echt stilvoller Weise und an moderne 
Maltechnik erinnernd durch farbige Striche und 
Flecken dem Gesichte Leben verliehen und 
sein besonderer Charakter aufgepriigt wird. 
Der Hintergrund ist aus bunt gemischtcn 
Marmorstiften gebildet. Sehr anschaulich zeigt

der Kopf der Gottesmutter Seite 92 die Technik 
des Mosaiks. Das in der Reproduktion Ilerbe 
und Strenge erscheint in der farbigen Aus- 
fuhrung stark gemildert. Wie solche figiirlichc 
Darstellungen an ihrer Stelle und vom rechten 
Ort betrachtet wirken, sehen wir in den vorziig- 
lichen, Seite 78, Heft 10, und 83, Heft i i ,  
wiedergegebenen Arbeitcn. Die letztere Ab- 
bildung zeigt auch ein prachtig wirkcndes 
Ornament. Ein Musterbeispiel strenger und 
aus dem Materiał heraus stilgerechter Aus- 
fiihrung eines Ornaments bietet der schóne 
Friesauf Seite 9t. Die Abbildung auf Seite 95 
zeigt den negativen, bis ins einzelnste fiir die 
Technik ausgefiihrten Entwurf zu einer Kreuzi- 
gung. Aus ihm ist recht deutlich zu er- 
kennen, wie ein Entwurf fiir Mosaik sich durch 
strenge Formen und durch die Riicksicht- 
nahme auf die musivische Ausfiihrung von 
einem eigentlichen und selbststandigcnGcmalde 
unterscheiden muss.

SC H IC K SA L DER FRANZOSISCI lEN 
G O TTESH A U SER

In Frankreich sind durch das Trcnnungs- 
gesetz die Gotteshauser Staatseigentum 

geworden und die Glaubigen sind darin nur 
geduldet. Wie es den Kirchen unter ihren 
neuen Hcrren gehen wird, kann man sich 
leicht ausmalen. Schon jetzt erlont der R u f: 
Die Kirchen sind in Gefahr, dem Ruin zu 
verfallen! Es ist ein iiberaus betriibcndes 
Bild, das Peladan in der nicht katholiken- 
freundlichen, stark verbreiteten Pariser Zeitung 
„Le Figaro" unterm i i .  August entwirft. Da 
der Inhalt uns vielleicht niiher angeht ais wir 
glauben, sollen hier einige Stellen wortlich 
folgen.

,,Diefranzosischen Gesetzgeber des 20.Jahr- 
hunderts sind keine Christen mehr; sie haben 
sich von Jesus, von seincn Festen und Werken 
losgesagt. Aber sie sind zivilisiert und Fran- 
zosen und haben sich nicht losgesagt von der 
Geschichte, von der Kunst, vom Yaterland. 
Man kann sie immerhin wahrscheinlich zur
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Erfullung ihrer dreifachen Pflicht uberreden, 
welche sie anerkennen. Nachdem der Glaube 
abgeschafft, bleibt der Tempel; nachdem der 
Ciott gelastert, ist seine Statuę noch da. Ge- 
mass der Strenge der Gesetze ist Jesus neben 
Jupiter gereiht und die katholischen Denkmaler

stehen auf gleicher Stufe neben den hcidnischen 
Ruinen. Es sei! In h rankreich gibt es nichts 
aus der romischen Epoche, das nicht inven- 
tarisiert ist, also nicht erhalten wird. Das hat 
meinen Beifall, aber ich verlange fur das 
Romanisch Gotische dicselben Reclite, welche
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ni.m dem (iallisch-RomiscIien gewahrt, ja noch 
eiii weitcres. Dic iiiibesonnencn Mensclien, 
die uns rcgieren, werdcn nicht bestrciten, d is 
ein Gegenstand ausscr dem geschichtl.i,. cii 
imd asthetisclien Charakter noch einen drittcn 
bckleiden, namlich auch national sein kann. 
Kine alte Kirche bekundet nebcn ihrcm Alter 
und ilircr Schbnheit die Eigcnschaft, franzd- 
sisch zu sein, durch den Gedanken, der sie 
wollte, durcli das (ienie, das sie entwarf, durch 
die I lande, welche sie crrichtetcn. Notre- 
Dame spricht besser, seibst fiir den Freidcnker, 
ais die Tiiermen Julians in Clunygarten, denn 
s'e spricht franziisiscli . . . .  Die Kirchen 
sind be.stimmt vcrurteilt (dem Untergang ge- 
weiht) worden ais Stattcn des geistlichen 
Lcbens . . . . “

Dann wird berichtet, dass die schbnen 
Kirchen, die Meisterwerke der Architektur 
des Mittelalters, welclie der „Ruhm der Kiinste 
in unserm Lande“ sind, nach der Versicherung 
in der Deputiertenkammer erhalten bleiben 
sollen; solche Kirchen sollen bci der „Gesell- 
.schaft zum Schutz der Landschaften“ Gnade 
finden, „die sich in der Landschaft schiin 
niachen". „Die kun.stleriscli interessanten Kir
chen sind iiwentarisiert, also durch das Gesetz 
gesicliert,“ sagte der Deputierte Augagneur; 
„die andern interessieren nur die Katholiken" 
(Sitzung vom 17. Jan.). Nach Pcladan waren 

— lOOOO kiiiistlerisch \vcrtvolle Kirchen nicht 
auf der Listę der durch das (lesetz garantierten. 
So seien z B. im offiziellen Dokument fiir 
den Bezirk Seine-et-Marne 33 Kirchen vcr- 
zeichnet, wiilirend es nach Pćladan 240 sein 
miisstcn. Dieser Schriftsteller entwickelt so- 
dann die Absicht, im „Figaro" ein Verzeichnis 
der zu klassifiziercnden, also durch den Staat 
zu erhaltcnden Kirchen, zu yeroffentlichen, 
wobei er bczeichnend bemerkt: „Um der An- 
klage zu begegnen, ais wollte ich unter iisthe- 
tischen Vorwanden religióse Zartgefiihle ver- 
bergen, habe ich keine Kirche angefiihrt, die 
nach 1600 entstand." F r fahrt hierauf fort: 
„Wasjenebetrifft — es gibtvielleicht solche — , 
welche Monumente nur da wollen, wo ein

Prafekt oder Unterprafekt ist, so frage ich sie, 
ob der Ruf Italiens sich auf Rom, Florenz 
und Yenedig beschrankt Nein, Italien ist in 
jeder Beziehung ein Museum: jede Stadt 
besitzt ihre Kirchen, ihre Palaste, ihre Statuen, 
ihre Gemiilde, und in dem verlorenstcn Dorfe 
schmiickt die unschatzbare Malerei den be- 
scheidenen Altar. In l'rankreich fiihrt jede 
Strecke zu einer alten Kirche mit wunderbaren 
Glasgemalden. Bei jeder Wendung nimmt 
man einen neuen Glockenturm wahr. Acht 
Jahrhunderte des GTaubens und des Genies 
haben das Land mit unziihligen und durchweg 
bewunderungswiirdigen Denkmalern bevdlkert. 
Und es sei mir gestattet, es auszusprechen: 
alle Kiinste, seibst das Fresko und die Bild- 
hauerei stehen weniger hoch, ais die Archi
tektur . . . .  Waren wir berechtigt, den Tod 
unserer Kirehen zu verfiigen.^ Das Gesetz 
iibergibt das Werk eines Kiinstlers gewisse 
Jahre nach seinem Tode dem óffentlichen 
Besitz; auch die Zivilisation macht die Meister
werke zum Gemeingut und niemand wiirde 
den Abgeordneten von Athen das Recht zu- 
erkennen, die Zerstdrung des Parthenons zu 
be.schliessen: es gehiirt der Menschheit. Nun, 
das Gesetz der Separation ist ein Gesetz, das 
alle Zivilisierten verlctzt, uml ich wagę zu 
lioffen, dass das Ausland seine Bcdenken und 
im Notfall seine Rufę mit unserer Klage ver-
einigen wird.......... “

M ITTEILU N GEN
D ie  5S. G e n er< T lv crsa in m lu n g  J e r  K a th o -  

l ik c n  D e u t s c h la n d s  in Ma i n z  fasste folgenden 
1’esehluss: „Die 58. tieneralyersammlung der Katholiken 
Deutschl.ands empfiehit den Beitritt zur Deulschen Gcsell- 
schaft fiir christliche Kunst (.\dres.se; Geschaftssielle 
Miinchen, Karlslrasse 6), welche sich zur Aufg.ibe machl, 
die chrisllichen Kiinste tatkraftig zu fordem, unklinst- 
lerische und unkirchliche EinflUsse von der christlichen 
Kunst fern zu halten und fiir Yeibreitung christlicher 
Kunstwerke einzutreten."

□  □ □

Kedaktion: .S. Staudhamer- Verlag der Gesellschaft fUr christliche Kunst, G. m. b. I I .; Driick der Yerlagsanstalt 
vorm. G. J. Manz. Iłiich und Kun.sldruckerei; snmilich in Miinchen.
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