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??? Malerei und Zeichnung. lÂ? I Vfax Klinger. 4 Î— EX BIBLIOTECAMAX J. FRIEDL?„NDER K??NSTHiSTORiSCH INSTITUUTDER RUKSUNiVERSITEiT UTRECHT



??? Malerei und Zeichnung. ede gebildete Sprache sammelt die Darstellungenvermittelst Oel-, Fresco-, Gouache-, Aquarell-, Pastell-Farben unter der pr?¤cisen Bezeichnung Malerei. F??rKunstwerke, die sich auf einfarbige Wiedergabe vonLicht, Schatten und Form beschr?¤nken, ist dagegeneine genaue, zusammenfassende Benennung nichtvorhanden. Wer den Principien der bildenden K??nste n?¤hertritt, Avird bald f??hlen, dass die Handzeichnung, vorAllem aber Stich, Radierung, Schnitt, Lithographiein ihren selbstst?¤ndigen Aeusserungen sich h?¤ufig mitden Forderungen der Aesthetik der Malerei in v??lligemWiderspruch befinden, ohne dass ihnen der Charaktereines vollendeten Kunstwerkes verloren ginge. Dieser Widerspruch wird als Ausnahme oderaus der berechtigten pers??nlichen Eigenth??mlichkeitdes K??nstlers erkl?¤rt. Beide Annahmnen sind irrig.Es handelt sich bei derartigen Kunstwerken um einebesondere Kunst, welche eigene Aesthetik und eigenek??nstlerische Interessen beansprucht. Der Umstand,dass die t?¤gliche Ber??hrung mit derlei Werken fastunvermeidlich ist, macht den IMangel einer eigenen 1*



??? â€” 4 ~ Benennung bemerkenswerth, um so mehr als er vondem Mangel der Erkenntniss der Unterschiede dieserK??nste und der Malerei herr??hrt. Die Sonderstellung der Zeichnung als Kunst undderen Verh?¤ltniss zu anderen K??nsten, besonders derMalerei, darzulegen 'ist der -Zweck dieser Schrift. Î?- i ( 7- .0 Im Laufe der Er??rterungen dr?¤ngte sich derVersuch auf, ein deckendes Wort f??r den vorhandenenKunstbegriif zu finden. Die gebr?¤uchlichen Bezeich-nungen aller Sprachen sind ungenau oder zu eng,oder enthalten Nebenbedeutungen. â€žGraphische Kunst",^>graphic artsÂ?, w?¤re noch die beste, doch schliesstdieser Ausdruck in seiner gebr?¤uchlichen AnAvendungz. B. Handzeichnung aus, bezieht sich mehr auf ver-vielf?¤ltigende Proceduren. â€žGrav??re" und Â?gravuraÂ?werden auch f??r den der Zeichnung doch fremdenStein- und Medaillenschnitt, also der Miniaturbildhauerei,angewendet. Ich m??chte das Wort â€žGrifFe?', das ge-meinsame Werkzeug aller vervielf?¤ltigenden Techniker,das symbolische Wort f??r Feder und Stift, als Stammzu einem \Â?orte Griffelkunst w?¤hlen. Dieser A-^ersuchk??nnte noch damit begr??ndet werden, dass eben dieseKunst ihren ausgesprochenen individuellen Charaktererst sich erwarb, als der Griffel, Stichel die Zeichnungauf Holz, Metall, Stein festzuhalten begann. Inden langen Zeitr?¤umen, wechselnder h??chter Kunst-bl??the, die der Anwendung des Druckes

vorangingen,hat die Handzeichnung nicht vermocht den Charaktereben dessen, was ich Griffelkunst nennen m??chte, an-n?¤hernd zu entwickeln. Ein neues Wort ist aberimmer unbequem und so soll â€žZeichnung", so weitUndeutlichkeit vermieden ist, den Begriff bezeichnen,welchen es so unvollst?¤ndig deckt.



??? â€” 5 ~ - t t,' â€? Es ist eine festbestehende â–  Ansicht, dass Kreide,P"eder, Kohle u. s. w. nur zum Skizziren von Ideenund Bildern als vorl?¤ufiges Schulmaterial f??r I>aien undK??nstler dienen, und Kupferstich, Holzschnitt, Litho- i,graphie, soweit sie nicht als Illustration und Witzblatt jerscheinen, |haben nur als reproducirende Kunst,Kunst zweiter Hand, Geltung. Die beste Stellunggeniesst in der allgemeinen Anschauung noch dieRadierung. indessen auch deren AVerke, wie dieselbstst?¤ndig auftretenden der vorgenannten Gattungen,werden als Abnormit?¤ten angesehen, die ihre Existenznur dem schneller fordernden Material eines f??r Malerei??berproduktiven K??nstlers oder aber dessen finanziellenV^erh?¤ltnissen verdanken. Gerade diese scheinbar zuf?¤lligen Arbeiten bildendie Kunst, um welche es sich hier handelt. Siemussten eben mit diesen Mitteln geschaffen werden,waren durch ein Bed??rfniss hervorgerufen worden,Î›velches nur in solcher AVeise befriedigt sein konnte. Bis zur Erfindung des Druckes war die Zeichnungfreilich nicht Î?ÎŠ^ mehr als das unentbehrliche vor-bereitende Material. Als solches M^urde es denn auch ^ Â?â– 'in h??chster A^ollendung gehandhabt. Als rythmischeinfarbige Decoration im Alterthum und im Mittelalterals Begleiterin oder Ersatz der Miniaturmalerei, kamsie Avenig ??ber die schraffirten Contouren hinaus, Con-touren und Compositionen, die sich in den H?¤nden derGriechischen und

Etrurischen A^asenmaler zu wunder-barstem Rythmus und liebreiz erhoben. F??r sich alleinwurde die Zeichnung nur sehr selten angewendet, nachdem verh?¤ltnissm?¤ssig Wenigem uns bekannten zuschliessen. Es k??nnte verwunderlich erscheineuj dassdie Zeichnung, die Handzeichnung, die dem Meisterso viel Freiheit, so viel Mittel, ihm jeden MomentUrtheil ??ber seine Arbeit giebt, an Anregung zur k??nst-lerischen Produktion so hinter dem Drucke zur??ck- '7 Î›', k. * J/t 'm



??? steht Allein die Vereinzeltheit als Kunstwerk^ dieUnscheinbarkeit, das unvermeidliche in's Graue, Blasse,Ungleiche Fallen der Zeichnung macht sie dem Drucknachstehen, dessen Einheitlichkeit, Kraft und Tiefe,dessen auch f??r die Ausf??hrung reizvoller wirkendeMittel die Mittel der Zeichnung weit ??bertreffen. Anderthalb Jahrhundert brauchte die Griffelkunstum sich von den einfachen Niellen, den Goldschmiede-abdrucken bis zu D??rer, am Druck v??llig zu entwickeln,gegen??ber der Riesenzeit, w?¤hrend der die Zeichnungimmer in beschr?¤nkter, fast nur kunsthandwerker-licher Weise existirte. Nat??rlich fiel der Wiedergabevon Kunstwerken bald der L??wenantheil aller Pro-duktion zu. Der sch??nste Erfolg war aber schon er-rungen. Es war ein Reich gefunden worden f??r dieKunst, und dies wurde von denen, die es erkannten,sofort im ganzen Umfange beherrscht. Die neuenTechniker erschlossen Quellen der Poesie der Leiden-schaft, der geistigen Vertiefung, die der Malerei tmdderen Schwesterk??nsten nur selten, theilweise, oft garnicht zug?¤nglich sind. Wie in der Politik, war auch dieses Reich aufKosten anderer gegr??ndet, und hier war es die grosse,einheitliche farbige Kunstanschauung, die den Verlusttrug, indem sie zerfiel in Sonderk??nste, nachdem siebis in's hohe Mittelalter einheitlich fest geschlossenda stand. 3 Es ist nothwendig, bevor ich weitergehe, den Be-griff dessen festzustellen, was unter Zeichnung, Griffel-

kunst in unserem Sinne zu verstehen ist. Schon der vorausgeschickte kurze Abriss l?¤sstvier, eigentlich drei Arten Zeichnungen erkennen.Eine Handzeichnung Rafaels, ein Stich D??rers, einStich Calamatta's und eine Illustration Caton Woodville's m



??? â€” 7 stellen diese vier Species dar. Auf den Gebildetenwerden diese Bl?¤tter ihrer Zahl nach ebenso viel ver-schiedene Eindr??cke hervorbringen, ganz abgesehenvon den selbstverst?¤ndlich verschiedenen K??nstler-charakteren. Um die Verschiedenheit dieser Eindr??cke zu ver-stehen, untersuchen wir die Beweggr??nde, die derEntstehung jener Bl?¤tter zu Grunde lagen. Der Maler-Illustrator AVoodville wollte die geseheneNatur so Aviedergeben, wie er sie sah. Er Avendetecilso den Farben und J^^^ilettfs ebenso wie der Zeich-nung und Modellirung seine Aufmerksamkeit zu. Beider Ausf??hrung der Bl?¤tter ??bersetzt er durch m??gÂ?-lichst charakteristische Verwendung des Zeichen- undDruckmaterials jeden Eindruck. Die Lokalfarben, diestofflichen Unterschiede, die Gesammtwirkung derGruppen und der Licht- und Schattenmassen be-sch?¤ftigen ihn so, wie sie es gethan haben w??rden,Avenn er sie malte. Er sucht Farbenempfindung zuerregen und setzt alles daran, die Reduktion derNaturerscheinung auf Schwarz und Weiss vergessenzu machen. Alle seine Bestrebungen fallen also genaumit denen des Malers zusammen. Aeussere Gr??ndehielten ihn vom Malen ab: Mangel an Zeit, Schwierigkeitund Kosten der farbigen Reproduktion, die Art desGesch?¤fts des Auftrages. Ein treibendes ?¤sthetischesMotiv, das Zeichnungsmaterial zu seiner Darstellungzu w?¤hlen, ist nicht vorhanden, denn die etwaunterzuschiebende Absicht,

grosses technisches Ge-schick zu entfalten, kann daf??r nicht angesehen werden.Damit soll nicht in Frage gestellt werden, dass nichtbesonderes Talent und Geschick und Studium f??r der-artige Leistungen nothwendig seien. Aber das Ver-h?¤ltniss dieses K??nstlers zu unserer Arbeitsweise istetwa, wie Î›Î?Î?Î?Î? er Pastell oder Aquarell der Oel-farbe zur Ausf??hrung seiner Arbeit vorz??ge. Der



??? â€” 8 ~ Grund, dass er zeichnete, lag also ausserhalb seinerDarstellung. Fast auf gleichen technischen Grundlagen ruhtdie "Wiedergabe von Bildern durch Stich, Schnitt,Lithographie etc. Die Begabung des Stechers ist nochnicht derart intensiv, dass er eigener farbiger oderzeichnerischer Produktion sich hingeben k??nnte, und dasser hoffte, Pers??nliches in dieser zu leisten. Er widmetsein Talent der Vertiefung in liebevollster Wiedergabeschon bestehender Kunstwerke auf seiner Platte. Wiebeim Illustrator, finden wir, dass durch geeignete Ver-wendung von Strichlagen, Wechsel des Arbeitsmaterialsund besondere Druckverfahren die Farben- und Licht-werke ??bersetzt werden. Es ist alles v??llig auf Bild-wirkung abgesehen. Da die Hauptschwierigkeit, dieNatur in ein Kunstwerk zu ??bertragen, schon indem von ihm reproducirten Werke ??berwunden war,kann er seine ganze Kraft auf das â€žWie" der fertigenFormen und Farben wenden. Dieser Verzicht aufeigenes Schaffen giebt der reproducirenden Zeichnungeine eigene Stellung, speciell in dem, was ich Griifel-kunst nennen m??chte, welche die produktivste allerbildenden K??nste ist. F??r uns handelt es sich alsoauch hier um die Wiedergabe von Farben mittelstder Scala Î?'ÎŒÎ? vSchwarz zu Weiss, und so kommenwir zum Schluss, dass die Zeichnung auch hier ausanderen als selbstinneren ?¤sthetischen Gr??nden zurDarstellung gew?¤hlt wurde. Rafael arbeitete bei seiner

Zeichnung derMalerei vor. Vor seinem Geiste schwebte ein Bild inmehr oder weniger voller Bestimmtheit. wSeine Vor-stellung in die Fl?¤che zu sammeln, oder die kon-cipirten Gestalten f??r die Malerei in Linie und Formvorzubereiten, diente die Zeichnung. Diese empf?¤ngtbei solcher Entstehungsart alle Vorz??ge des Frischen,R??ckhaltlosen, fast Unwillk??rlichen, sei es nun, er



??? â€” 9 - studire die vor ihm stehende Xatur, sei es, er gebeder unfertigen, schwebenden, unvollendeten Idee erstvorl?¤ufige Form. Aber eben der Unvollendeten! Seinwirklicher Gedanke, Das, was er Avollte; fand erst voll-kommenen Ausdruck in der Harmonie des Bildes. Sohoch auch seine m?¤chtige Pers??nlichkeit das Materialemporhob, so vollendet sie ein St??ck Natur nach-f??hlen l?¤sst, als Kunstwerk betrachtet bleibt seineZeichnung Fragment. Sie war auch ihm Mittel zueinem anderen Zwecke. I Das D??rer'sche Blatt ruft in uns weder den Ge-danken an ein ??bertragenes Bild hervor, noch scheintes farbige Eindr??cke um derentwillen zu ??bersetzen,noch l?¤sst es uns die Empfindung des Fragmentarischenzur??ck. Es ist vollendet in sich! Was es giebt, warso gedacht, wie es gegeben wurde, nach Abzug dessen,was die ewig unerreichbare Intention jedem K??nstlervorenth?¤lt. Nicht dass D??rer ohne farbige A-^orstellung seineArbeit dem Metall eingeschnitten h?¤tte! Kein Menschwohl ist im Stande, sich frei zu machen von demeinheitlichen Eindruck, den die Natur hervorbringt,und zu dem untrennbar deren farbige Erscheinunggeh??rt. D??rer wurde vielmehr durch seine Empfindungin eine Welt gef??hrt, farbiger vielleicht, als die realeum uns. Doch so wechselnder, so unk??rperlicher, somit der Wandlung der A^orstellung ver?¤nderlicher Artsind die Farben jener Welt, dass, wenn auch er selbstmit seinem inneren Auge sie sah,

dennoch die ?¤usserenAlittel nicht ausreichten, sie festzuhalten. Nur dieForm, die Handlung, die Stimmung sind ihm fassbar.Denn die Farben, ??ber die er verf??gen k??nnte, w??rdenseine Phantasie auf diese wirkliche Î›Â?elt zur??ckf??hren.Eben diese jedoch ??berwand er. Die Zeichnung alleinist es, welche jene Eindr??cke unber??hrt von unserenAlltagssinnen festzuhalten vermag; V



??? â€” It) â€” -Dies D??rer'sche Blatt repr?¤sentirt die Zeichnuiij^,AA'elche eine Kunst f??r sich bildet, und welche einenK??nstler zur Beherrschung x'oraussetzt. Ein solcherK??nstler will keine anderen Darstellungsmittel als hellund dunkel. Er will an die Farbe oft erinnern, abernicht sie ??bersetzen. Er weiss, dass die wirklicheFarbe eben jene geistige AVelt zerst??ren Av??rde, Avelchevon allen K??nsten die Zeichnung allein mit der Kunstund Poesie gemein hat. Es ist Avohl Werth zu bemerken, welche Stellungdie A'erschiedenen Zeichnungsarten im Treben nehmen. - Durch die Natur seines Talents, die Schwierigkeit?¤erTtxistenz und des Bilderverkaufs Avird der K??nstlerzur eintr?¤glicheren Illustration gef??hrt, die ihn be-quemer ern?¤hrt. Andererseits giebt es eine enormeMenge, welche, theils aus wirklichem Gefallen, theilsaus gesellschaftlicher NothAvendigkeit, den Wunsch undDrang, nicht aber die Mittel haben, Originalkunstwerkezu besitzen. Diesem Bed??rfniss kommt das bescheidenereTalent des Stechers entgegen. Man k??nnte also sagen,der Illustrator erw?¤chst aus dem Gesch?¤ftsinteressedes Angebots, der Stecher aus dem der Nachfrage. -Die Zeichnung als Vorbereitung der Malerei entspringtder Nothwendigkeit des Studiums. Nur allein das, Avasich Griffelkunst nennen m??chte, ist aus innerem Drange,dem ein anderes Ausdrucksmittel Intensit?¤t und Frei-heit rauben w??rde, geschaffen

Avorden. Ich kann mir ohne Abneigung denken, dass einK??nstler sein Leben mit .Schaffen von Zeichnungs-Averken dieser letzten Art f??llte, ohne dass seinePers??nlichkeit verkleinert erschiene, A^erglichen mitMalern und mit anderen K??nstlern. Er schafft voll-g??ltige KunstAverke, die eben nur auf dem Wege ent-stehen k??nnen. Belege daf??r sind z. B. Schongauer.(roya und D??rer verdanken ihre grosse Autorit?¤t fast



??? - XI nur ihren: Stichen und Radierungen. Als Maler sindBeide bei weitem \veniger bekannt. . Der Gedanke, dass ein K??nstler sein I.eben nurauf Darstellung von Fragmenten, \vie selbst RafaelsStudien verwendet, ist peinlich, ja absurd, denn manmusste voraussetzen, dass der K??nstler nicht K??nstlersei, seine Pers??nlichkeit unterdr??cke und sein Strebennach Vpllendung. Ein Kunstwerk kann aber nur dann vollendetsein, wenn es mit dem Material geschaffen wordenist, welches den ersch??pfenden Ausdruck seiner Grund-idee m??glich macht. ,. Desshalb Avar die Rafaehsche Zeichnung keinvollendetes Kunstwerk, denn ihre Idee fand erst Ge-n??ge in der Harmonie der Bilder. . Desshalb sind die Reproductionen und die weiteMehrzahl der Illustrationen keine Kunstwerke, denhauch ihnen lag, die farbige Darstellung zu: Grunde, â€ž j rv Diese vorgeschickten S?¤tze sind darin begr??ndet,dass jedem Material durch seine Erscheinung undseine Bearbeitungsf?¤higkeit ein eigener Geist und .eineeig^ene Poesie inne.wohnt,. die bei k??nstlerischer Behand-lung den Charakter der Darstellung f??rdern und die;durch nichts zu ersetzen sind; etwa so, wie der Charaktereines Musikst??ckes auf seiner vorempfundenen Tonartberuht, und durch Umsetzen in eine andere verwischtwird. Wo diesem Geiste des Materials bei Conceptionund Ausf??hrung nicht zugedacht und zugearbeitetivird, â€” sei es aus Mangel

oder aus Laune, willk??rlichoder aus ?¤usserem Zwange â€” ein Material 2u einemanderem zu stempeln gesucht wird, ist die k??nstlerischeEinheit des Eindruckes schon vor Beginn gebrochen.Unser ohnehin schon leicht abschweifender Gedanke,richtet.sich von der Darstellung selbst:^..weg; auf...die



??? 12 - angewendeten Mittel und auf die Schwierigkeit deserhaltenen Effektes. Zu k??nstlicher Techniker oderSt??mper gleichen sich dann im Erfolg: bei Beiden??bersieht man ??ber dem Material das Ziel. DieTendenz dieser Er??rterungen kann jetzt in den Satzzusammengefasst werden: Ein Motiv, vollst?¤ndig k??nst-lerisch darstellbar als Zeichnung, kann f??r die Malereiâ€” sofern man dieselbe als Bild im Auge beh?¤lt â€”aus ?¤sthetischen Gr??nden undarstellbar sein. Das Wesen der Malerei definire ich so: Sie hatdie farbige IC??rperwelt in harmonischer Weise zumAusdruck zu bringen, selbst der Ausdruck der Heftig-keit und Leidenschaft hat sich dieser Harmonie unter-zuordnen. Die Einheitlichkeit des Eindrucks zu wahren,den sie auf den Beschauer aus??ben kann, bleibt ihreHauptaufgabe und ihre Mittel gestatten zu diesemZwecke eine ausserordentliche Vollendung der Formen,der Farbe, des Ausdruckes und der Gesammtstimmungzu erreichen, auf denen sich das Bild aufbaut. Eskann hier nicht das wiederholt werden, was I.essingsâ€žLaokoon" festgestellt hat, ebensowenig sollen dieStellen daraus commentirt werden, wo dem Schrift-steller und Denker die k??nstlerisch technische Kennt-niss der Handgriife abging. Alle seine Grundprincipiensetze ich als bekannt voraus. Die Malerei ist durchaus in drei Categorien zutheilen, als Bild-, als Decorations- und als Raumkunstwechselt sie ihre Aesthetik;

besonders als letztere hatsie vieles mit der der Zeichnung gemein. Die eigent-lichste iVufgabe der Malerei als solche bleibt immerdas Bild. Rein durch sich wirkend, von Raum undUmgebung unabh?¤ngig, h?¤ngt sein Reiz ausschliesslichvon der Benutzung und der BeÎ›V?¤ltigung seines wunder-bar ausbildungsf?¤higen Materials, seines die ganzesichtbare Welt umfassenden Stoffes ab, Î›velche siein allen Erscheinungsformen mit wunderbarer Klarheit



??? â€” 13 und Tiefe Î›vÎ?ederzugeben vermag. In diesem Um-fassen und Sehen, in diesem Nachgehen und Nach-f??hlen alles Geschauten, der lebendigen Form sowohl,wie der todten und in der Kraft, das All in seinenwunderbaren Wechselbeziehungen nachleben zu k??nnen,liegt der Zauber des Bildes. Das Einfachste, gewinnth??chste Bedeutung durch die Intensit?¤t des Erfassens;denn das Wesentliche der Malerei ist, dass jede durchsie gegebene Form eben als solche Avirken kann. DasTalent des Malers besteht in der Kraft und Vollen-dung, mit der er charakteristisch diese Form beherrscht,und jedes St??ck geschauter und vollendet Î›vieder-gegebener Welt ist an sich v??llig hinreichend einenVorwurf f??r ein Bild zu geben. lieber allem Sicht-baren ruht der Zauber des individuellen Lebens; diesenzu heben, das (Teringe aus seiner scheinenden (ileicli-g??ltigkeit, in seino^r Erscheinungsform uns lebendigvorzustellen, ist die Kunst der Malerei. Es bedarfdazu keinerlei geistiger Zuthat, keiner Combinationen.Diese schaden im Gegentheil. Der Eindruck, den einBild auf uns macht, ist um so gr??sser, je mehr er aussich selbst heraus auf uns wirkt. Es giebt uns dannEindr??cke, die die Natur nur selten geben kann,weil uns die Gleichzeitigkeit vieles Geschauten, derstete Wechsel, vor Allem aber die eigene innereSammlung selten zum reinen Empfinden durch dasAuge kommen lassen. Wir sind vor der Natur

immerMitwirkende bei dem was wir sehen. In ihre Stim-mungen und F^indr??cke mischen sich stets unsereW??nsche, unsere Unruhe. Vor dem Bilde werdendiese ausgel??.st, weil wir unsere eigene Person in diedes K??nstlers aufgehen lassen m??ssen, und wenndieser voll die eigene Natur zu geben Î›veiss, die Weltdurch seine Augen sehen. In diesem Aufgehen er-langen wir das, Avas wir im Leben umsonst suchen;ein^ Geniessen ohne geben zu m??ssen, das Gef??hl der?¤usseren Welt ohne k??rperliche Ber??hrung. jUA



??? â€” 14 ~ Es ist f??r die. bildliche Darstellung darum wesent-lich, Zuthaten ??ber phantastische, allegorischer odernovellistischer Art zu \'ermeiden, die den Geist desBeschauers zu ??ber das Bild hinausliegenden .Specu-lationen f??hren. Jene sich selbst gen??gende Ruhe,die die H??he des Kunstwerkes bezeichnet, ist es, dieuns zu den Werken aller Bild-Meister zieht. .Sie istnur durch die X^ollendung der Dcirstellung in Formen,in Farbe, in Ausdruck und Gesammtstimmung zu er-reichen. Die Phantastik, die im Bilde angestrebtwerden kann, muss derart sein, dass nie jene vierBedingungen gest??rt werden, dass selbst, wo zn Um-bildungen der Natur gegriffen Avird, immer der Ein-druck der Lebensf?¤higkeit und des Folgerichtigenauch im Ungew??hnlichen festgehalten ist. Diese k??nstlerischen, besser ?¤sthetischen, Anforde-rungen ?¤ndern ' sich in Bezug auf die Einheit desBildes bei der Decorativen- und Raum-Malerei, bedeu-tend. Bei Beiden ist es nicht mehr das einzelne Kunst-werk, welches auf uns Eindruck machen soll, sondernes soll die k??nstlerische Einheit des Raumes, also derUmgebung des Bildes, zugleich auf uns wirken. InBeiden ist der geistige Anschluss des Bildes 'an dieBestimmung und Bedeutung des Raumes nothAvendig,und da dies ohne wechselseitige Beziehungen, ohneallegorische oder beabsichtigt symbolische Grundlagenicht wohl zu leisten ist, ist von vornherein die ge-

schlossene Einheit der Darstellung aufgehoben â€” wennman nicht blos auf eine landschaftliche oder vedouten-hafte Ausschm??ckung ausging. Schon bei etwasmehr als massigen Dimensionen treten Form undfarbige Durchbildung im Bestreben nach einheitlicherZusammenwirkung mit weniger Bedeutung auf, umder Gesammtstimmung dem Ausdruck, der rhytmischenBewegung gr??ssere Klarheit und Verst?¤ndlichkeit zugeben. Es erweitern sich die geistigen Grenzen der iLÂ?



??? Î“5 bildlichen â–  Baj^tellung" \'on selbst. Der Anschluss andie Architektur, die nahe Verbindung mit Ornamentikn??thigen schon bei einzelnen decorativen Bildern zurAllegorie; ein Gebiet, wo die geistreiche Ideendar-stellung der formellen Behandlung gleichsteht, Avennnicht conventionellste Abwandlung bekannter Themenoder Eint??nigkeit statthaben soll. Bedeutend steigern sich diese Anforderungen andie geistige Seite der Malerei bei der Raumkunst.Reine Denkm?¤ler derselben sind uns leider ausserAvenigen ^Sch??pfungen der Romanischen und (irothischenEpoche, wie der Renaissancezeit, nicht erhalten. Die An-l?¤ufe der Neuzeit zu solchen Werken sind leider durchdie herrschenden k??nstlerischen Î›^erh?¤ltnisse derart zer-fahren, dass man eigentlich davon nicht sprechen kann.Sowohl werden durch zu riesenhafte R?¤ume die Bilderder Architektur A^????ig untergeordnet, als auch durchuneinheitliche Ausschm??ckung ein Gesammteindruckzerst??rt. Vor Allem aber fehlt uns die er.ste Grundlageder Kunst, eine strenge der Raumkunst gewachseneAnschauung und Beherrschung der menschlichen Form.â€” Geistreiche, beziehungsvolle Erfindung, die zurDeutung und Auslegung herausfordert, nimmt hier mitder Farbencombination, der Rhytmik und Gliederungdes Ganzen einen gleichbedeutenden Platz ein. Undso zwar, dass wir der freien Behandlung der Form undder Durchbildung ganz

anders gegen??ber stehen,als selbst bei der dekorativen Malerei. Die Einheitdes Raumes, die Eindringlichkeit seiner Bedeutungerfordern geradezu, die sonst so streng einzuhaltendenFormen- und Farbengesetze der Natur aufzul??sen zu(junsten einer rein dichterischen Verwendung derMittel. Die grossartige Wirkung beruht gerade dar-auf, dass Alles, was nicht in erstester Linie zu demGedanken geh??rt, nicht bloss weniger betont, sondernsogar principiell umgemodelt wird, um jeden Neben- Î?



??? â€” ?Š6 Î•?‹?‹ 5-1Â?, mm gedanken abzuleiten, den Î›'ergleich mit der lebendigenNatur auszuschliessen und den Geist des Beschauersganz auf das Gesamintgewollte zu f??hren. Aian ver-gleiche in diesem Sinne die Darstellungen der Luft undder r.andschaft in der AA^underbaren Signorelli-CapelleDrvieto's, in den Giottobildern mit denen der Sp?¤trenais-sancemalereien. Die Herbigkeit und gewollte Unnatur,die vms darin fast erst abstiess, erhebt, bei tieferem Ein-gehen, die Gestalten ihrer Fresken g?¤nzlich ??ber dasMaass des gew??hnlichen Menschen. AVir sehen nichtmehr die Zuf?¤lligkeit der Welt, der Natur, die heutst??rmt, morgen zul?¤chelt, Zuf?¤lligkeiten, die Avir, ohnezu Avollen und zu wissen, auf die Handlungen derâ€žGesch??pfe ??bertragen, â€” sondern wir stehen vorMenschen, die mit gr??sseren festen M?¤chten zu rechnenhaben. Nicht vor Personen stehen Avir, vor Charakterenund Typen, die A'olksirrth??mern, Leidenschaften,menschlichen K?¤mpfen Gestalt geben. Hier, bei der Raumkunst, ist es, wo die farbigeSculptur einzusetzen hat, der Avir so merkAv??rdigzaudernd gegen??berstehen. Wir haben bei jedemMonumentalrcium das Bed??rfniss, an den rein architek-tonischen unteren einfachen Gliederungen plastischeWerke zu suchen, die in Gestalt bekr?¤ftigenderCharciktere, stimmender Gruppen die Vermittlung bildenzu den PhantasieAverken der h??heren Raumtheile. Danun

in solchen R?¤umen der erste GesammteindruckzAveifellos in der farbigen Erscheinung besteht, d??rfenjene Plastiken keinesfalls in einfarbigen AVerken be-stehen, die durch den Contrast silhouettenartig wirkenm??ssten, ihrer Bestimmung und ihrem AVesen ganzzuAviderlaufend. Die Farbe muss auch hier zu ihremRecht kommen, muss gliedern, stimmen, sprechen.Und ganz mit Unrecht f??rchtet man in dieser farbigenPlastik das Uebermaass des Realismus. â€” Gewisswird man diesem, oder einer zwecklosen Farbenspielerei ri



??? â€” 17 in die H?¤nde fallen, Avenn solche AVerke nicht farbigf??r farbige R?¤ume gedacht sind. Wo, von der farbigenErscheinung ausgehend, mit den entsprechendenMaterialen gearbeitet wird, w??rde, ganz im Gegensatzzur allgemeinen Bef??rchtung, die R??ckkehr zur Ein-fachheit, zum strengen Festhalten des plastisch Wesent-lichen, zum strengsten Abw?¤gen der Compositions-theile nur immerdamit Avird sich der Weg zur Stilbildung, d. h. dasAblassen vom Un\vesentlichen, von Naturk??nstelei,sich ??ffnen. Nichts verleidet mehr zum Zuviel, zurUebertreibung der Technik als das schrille Weisseines Materials. Durch k??nstliche Behandlung, durchAufsuchen der einzelnen Zuf?¤lligkeiten im Gegenstandsucht der Bildhauer seinerseits zu einer Farbigkeit imeinheitlichen Ton zu gelangen; meist auf Kosten seinerplastischen Empfindung. Dieses GesammtÎ›virken aller bildenden K??nsteentspricht dem, was Wagner in seinen musikalischenDramen anstrebte und erreichte. Wir besitzen jenesnoch nicht, und das, was davon aus vergangenengrossen Epochen uns ??berkommen ist, haben andersdenkende Zeiten meist verst??mmelt oder zerrissen.Malerei beschr?¤nkt sich f??r uns auf den Begriff Bild. Der Werth dieses in sich abgeschlossen seinsollenden Kunstwerkes beruht, wie gesagt, auf dervollendeten Durchbildung von Form, Farbe, Gesammt-stimmung und Ausdruck. Jeder Gegenstand, der

sobehandelt ist, dass er diesen Forderungen entspricht,ist ein Kunstwerk. Ausserhalb jener Forderungenbedarf es keineswegs noch einer â€žIdee". Die ganzungew??hnlichen Vorz??ge einer der vier Bedingungenk??nnen wohl f??r M?¤ngel der anderen entsch?¤digen,nie kann es die Idee, solange sie nicht durch jene vollgesch??tzt wird. P^??r den Begriff" Bild ist es ganz gleichg??ltig, 2 igsten Abw?¤gen der Compositions- / / 'ÎŠ^Î?nothAvendiger sich herausstellen und ] ^^^^



??? welcher Richtung der K??nstler sich anschliesst. Obi-lealismus, ob Icleahsmus, in den Uebertreibungenihrer 'I^ndenz geht jede Richtung ??ber den Rahmendes Bildes hinaus. Der Ideiilist, der zu transcendenten,der Realist, der zu sociologischen Spekulationen ??berdas Leben f??hren wollen durch ihre Arbeiten, malenBeide eigentlich nur pro forma. Der Avahre K??nstler, f??r den es keine Richtungals seine Natur giebt, wird da, Î›Î?Î? er dem Ausdrucke- dem Keim, der Seele der Idee im Bilde â€” grossenRaum gew?¤hrt, sich Stoffe suchen, mit denen er undwir von fr??h auf A'ertraut sind. Er n??thigt auf dieseWeise nicht, erst in eine neue Welt uns einzuleben,um zum Avii'klichen (xenusse seines Werkes zu kommen.I^ie Intensit?¤t, mit der er das bisher im Stoffe kaum<Teahnte zum Ausdruck bringt, macht seine Kunstaus, nicht seine Gedanken. Diese Intensit?¤t bestehtin der St?¤rke und ,Siclierheit, mit welcher Form undI'arbe jeden (xegenstand und jede Bewegung im Bildezu umschhessen und zu gestalten wissen. Der Be-schauer erh?¤lt diirch sie das beruhigende (Tef??hl der(resetzm?¤ssigkeit, welches uns vor den AVerkcn allerwirklichen Aleister ??berkommt. vSie allein macht es,dass ein Kopf ein Kopf sei, eine Hand eine Hand unddass sie greife, so dass der ihr geleistete Widerstanderkennbar ist. Diese BeherrschungÂ? der Form beruhtkeineswegs auf der Technik, sondern umgekehrt ent-springt

diese aus jener. \^iel Technik ohne Form-gef??hl ist ja eine allt?¤gliche Erscheinung. Das Avas man allgemein â€žGedanken", â€žIdee" imBilde nennt, besteht nur zu oft aus willk??rlichen, fastimmer aber mehr oder Aveniger geistreichen Combinatio-nen von Dingen und Ereignissen, die mit der Dar-stellung selbst nichts zu thun haben, aber Ideen-associiitionen erwecken. Diese k??nnen wohl geeignetsein, charakteristisches Licht auf den Gegenstand zu



??? __ ig ^ werfen, sind aber meist auf das Publikum berechnet,das, ??ber den Kunstwerth sich unklar, etwas habenwill, dar??ber zu fabuliren und zu â€žverstehen". Dassein \virkliches Kunstwerk eben nur Fleisch als Fleisch,Licht als iJcht geben will, ist viel zu einfach, umverstanden zu werden. Ein ruhender menschlicher K??rper, an dem dasLicht in irgend einem Sinne hingleitet, in dem nurRuhe und - keinerlei Gem??thsbewegung ausgedr??cktsein sollen, ist, vollendet gemalt, schon ein Bild, einKunstwerk. Die â€žIdee" liegt f??r den K??nstler in derder Stellung des K??rpers gem?¤ssen Formentwicklung,in seinem A^erh?¤ltniss zum Raum, in seinen Farben-combiniitionen, und es ist ihm v??Uig gleichg??ltig, obdies Endymion oder Peter ist. F??r den K??nstlerreicht diese Idee aus, und sie reicht aus! Unser Tages-geschmack verlangt aber vorerst genau zu wissen, obdas nicht etwa Endymion ist.*) Ist die Form desK??rpers der Bewegung der Lage entsprechend gel??st,das Fleisch in seiner seidigen Weichheit undRaum und Licht harmonisch gegeben, so hat man esmit einem Kunstwerk zu thun, und Avenn man es voneinem anderen ?¤hnlichen unterscheiden will, mag manihm dann einen Namen geben. In scheinbar einfachstemGew?¤nde, und bei leichtesten Hilfsmitteln â€” ruhendesModell, an dem man leicht beobachten kann â€” bietetdas Moti\Â? selbst dem mit g'enauesten K??rperkenntnissen 'Â?') Ich

bin ??berzeugt, dass alle jene unvermeidlichen h??bschenAl?¤dchenk??pfe â€” Ada â€” Hermine â€” Lydia â€” der illustrirten Bl?¤ttervollst?¤ndig verschAvinden w??rden, wenn Eigennamen nicht mehr daruntergesucht werden d??rften. Ich habe beobachtet, dass ein solchcs, ineinem Blatt nur â€žStudie" genanntes Gesicht einen Kunstfreund ganz kaltliess, aber als â€žKl?¤re" in einem andern volles Interesse ?¤bgewann,' DerMangel einer regelrechten Vorstellung hinderte den Î›Vohlerzogeneujedenfalls am Abwickeln der ??blichen kleinen Novelle, die sich jedemsolchen Blatte anzuschliessen pflegt. 2*



??? â€” 20 Ausgestatteten doch Schwierigkeiten, die nur einK??nstler l??sen Avird, der der Natur innerlichst folgenkann, um aus einer Studie ein organisches, auf sichselbst Â?und seiner Klarheit beruhendes Kunstwerk zuschaffen. â€” Und gerade bei solchen einfachen Stoffensehen wir, wie gew??hnlich die eigentliche Aufgabedurch novellistische Zuthaten, sogenannte â€žIdeen", um-gangen Î›vird, Ueberraschung, Kitzeln etc. lenkenden Beschauer von der Kritik der Darstellung ab aufdie unk??nstlerische Frage: Was wird nun geschehen? Durch die ganze moderne Kunst geht ein Drangnach jener vorerAv?¤hnten Novellistik, in der die ruhige,nat??rliche P'orm v??llig ertr?¤nkt erscheint. Es ge-h??ren st?¤rkste Anstrengungen dazu, sich aus dieserFluth zu einer einfachen k??nstlerischen Anschauungdurchzuarbeiten und die Kunst im Menschen, in derNatur zu suchen, statt im Abenteuer. Id^Â? Ziehn wir die Mittel der Malerei in Betracht, soerscheint sie uns als der vollendetste Ausdruck unsererFreude an der AVeit. Das Sch??ne liebt sie um seinerselbst Avillen und sucht es zu erreichen, und selbstim h?¤sslichen Allt?¤glichen, oder in der h??chsten Tragik,wo sie uns r??hrt, bcAvegt sie uns durch das Reiz-volle, selbst im Contrast Harmonische der Formenund Farben. Sie ist die A^erherrlichung, der Triumphder AVeit, sie muss es sein. Neben der Bewunderung, der Anbetung dieserprachtvollen,

grossschreitenden W^elt wohnen dieResignationen, der arme Trost, der ganze Jammerder l?¤cherlichen Kleinheit des kl?¤glichen Gesch??pfesim eAvigen Kampfe zwischen AVollen und K??nnen. Zu empfinden Î›vas er sieht, zu geben was efempfindet, macht das Leben des K??nstlers aus. Solltennun denn, an das Sch??ne gebunden durch Form ,,'Î?-Î?.,Îœ. .Î›Â?., .., ; Â? Â?>Â?Â?.Î?.'.'; .. . .Â? Â?."..Â?. Â? .



??? 2 I und Farbe, in ihm die m?¤chtigen Eindr??cke stummbleiben, mit denen die dunkle wSeite des Lebens ihn??berfluthet, vor denen er auch nach H??lfe sucht? Ausden ungeheuren Contrasten zÎ›vischen der gesuchten,gesehenen, empfundenen Sch??nheit und der Furchtbar-keit des Daseins, die schreiend oft ihm begegnet,m??ssen Bilder entstehen, wie sie dem Dichter, demMusiker aus der lebendigen Empfindung entspringen.Sollen diese Bilder nicht verloren gehen, so muss eseine die Malerei und Sculptur erg?¤nzende Kunstgeben, in welcher zwischen diese Bilder und den Be-schauer die plastische Ruhe nicht in dem Maassehindernd eintritt, Avie bei jenen. Diese Kunst ist dieZeichnung. In seinem â€žLaokoon" scheidet Lessing von dender Darstellung durch Malerei v??llig k??nstlerischm??glichen Vorw??rfen alle die Punkte aus, wo dasVerharren in h??chsten Affekten, im H?¤sslichen, Grauen-und Ekelerregenden unnat??rlich w?¤re und daher aufdie Dauer unertr?¤glich und zweckzuwiderlaufend wer-den w??rde. Diese Punkte sind der Darstellung durchPoesie, Drama, Musik erlaubt, ja f??r sie unentbehrlich,\veil in diesen die Phantasie nicht an eben dieselbengebunden ist, selbst wenn sie mit aller Kraft undIntensit?¤t sich vordr?¤ngen. Durch das Gleich- undNacheinanderwirken der ihnen vorhergehenden Ent-Avicklung, so wie durch das Vorgef??hl der erfolgendenL??sung k??nnen sie nicht

allein und voll als solcheH??hepunkte oder Î›ViderÎ›v?¤rtigkeit wirken, sondernbleiben stets ein nat??rliches Glied eines vorbereitetenGanzen. Die gleichzeitige Besch?¤ftigung unserer Phantasiebei Gewahrwerden des an und f??r sich Widerw?¤rtigen,das A'erhindern seiner Alleinwirkung ist also dasAvesentliche Moment, dieses k??nstlerisch darstellbar zumachen. Solche Momente besitzt nun die Zeichnung,



??? â€” 2 2 â€” indem sie z. B. der P^arbe entbehrt, eines der im-,erl?¤sslichsten Theile des (xesammt-Eindruckes, den dieNatur auf uns macht. Wir sind gen??thigt, dem ein-farbigen Eindruck die fehlende Farbe nachzuschaffen,wie wir dem g-elesenen AVort Ton und Rhytmusnachschaffen. Man k??nnte nun einwerfen, dass dann die Sculptur,besonders die heutige, in genau der gleichen LageAv?¤re, da sie doch auch mit Aufgebung der farbigenâ– [{rscheinung arbeitet. Indessen liegt der Fall anders.Einmal, weil die Sculptur nur die geschlossene, form-x'olle Erscheinung nachzubilden hat, dann, weil sie aufden Raum, innerhalb dessen jene Erscheinung sichbewegt, \^erzichten muss. Durch diese Isolirung alsgreifbare, r?¤umliche Masse muss jeder Punkt voll undganz aufgekl?¤rt und durchgearbeitet werden. Nurdann kann sie voll und sch??n wirken, wenn ihr ] laupt-gewicht auf der Klarheit und vSch??nheit, der Zweck-m?¤ssigkeit und Richtigkeit jedes einzelnen Theiles f??rsich, Avie in seinen Beziehungen zu den anderen be-ruht, wenn bei Abgeschlossenheit der ?¤visseren Er-scheinung trotzdem jeder Punkt seine Individualit?¤tbesitzt. - Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen, dassdas .Suchen der modernen Bildhauer nach besonderenMotiven mit der heutigen Einfarbigkeit der Plastikzusammenh?¤ngt, wenn dieses Suchen nach Sujetsgleich der gemeinsame Zug fast aller bildenden l-C??nstejetzt ist.

AVohl weil die rneisten K??nstler sich derDurchbildungsf?¤higkeit innerhalb eigenster Grenzenihres Materials nicht A'??llig beAVusst sind. Die Zeichnung steht, wie gesagt, in einem freierenVerh?¤ltniss zur darstellbaren AVeit: Sie l?¤sst der Phantasie den weiten Spiel-raum, das Dargestellte farbig zu erg?¤nzen; sie kann die nicht unmittelbar zur Haupti^ache geh??rigen Formen, ja diese selbst, mit - iÂ?Â?^ifti rifruiifinr i



??? â€” 23 â€” derartiger Freiheit behandeln, dass auch hierdie Phantasie erg-?¤nzen muss; sie kann den Geg-enstiind ihrer Darstelhmgso isoliren, dass die Phantasie den Raumselbst schaffen muss; und diese Mittel kann sie anwenden einzelnoder zugleich, ohne dass die so ausgef??hrteZeichnung im Mindesten an k??nstlerischemWerthe oder an A^:>llendung einzub??ssen h?¤tte. Der \ erlassenen K??rperhaftigkeit dient die Ideeals Ersatz. Es handelt sich dann um solch ein Bild,^^Â?ie es aus den Contrastwirkungen der realen Weltzu unseremDarstellungsverm??gen entspringt. Wesent-lich f??r den Ausdruck einer solchen Idee ist es, denZusammenhang mit der grossen Welt festzuhalten.Diesen Zweck zu erreichen, bedarf es anderer Mittelals die, ??ber welche die Malerei verf??gt. Die Alalereistellt jeden K??rper eben als Jiur solchen, als positi\'esIndividuum, das als abgerundetes, vollendetes (ianzeohne I:>ezug nach aussen f??r sich existirt, dar. Es sind??berall die materiellen Seiten der Stoffe, die dieAlalerei besch?¤ftigen: die I.Aift leicht, leuchtend; dasMeer feucht, gl?¤nzend; das Fleisch Aveich, seidig. F??rdie Zeichnung k??nnen alle diese Stoffe Eigenschaftenannehmen, die Aveniger dem -Auge, als der dichterischenAuffassung und Comloination zufallen. Mit der l^uftverbindet sich eher der Begriff der Freiheit, mit demMeer der der Gewalt, und der Mensch ist nicht so dievon ihren individuellen

Formen eingeschlossene Person,als das AVesen, das zu allen jenen ?¤usseren Kr?¤ftenin Beziehung und Abh?¤ngigkeit steht; er ist vor .AllemRepr?¤sentant seiner (fiittung. Die M??glichkeit, diesichtbare K??rperwelt so frei poetisch zu behandeln,wird durch jene vorerw?¤hnten Freiheiten gegeben,



??? 24 welche gestatten, alles Dargestellte mehr als Er-scheinung, denn als K??rper wirken zu lassen. Es ist kaum nothwendig, zu sagen, dass dieseLicenzen, wo sie auch benutzt werden, dennoch dasstrengste Bewusstsein und die Beherrschung der Formenseitens des K??nstlers \Oraussetzen, und dass sie nurdann k??nstlerisch sein k??nnen, Avenn der Phantasienur so viel des Sichtbaren selbst zu schaffen ??ber-lassen wird, als sie ohne M??he und ohne auf Un-in??glichkeiten zu stossen, erg?¤nzen kann. â€” Man be-denke nur, dass alle wirklichen K??nstler der Zeichnungauch Meister der Malerei, also der vollendeten Form,Avaren. Mit diesen Ideen und jenen Licenzen steht dieZeichnung auch dem Unsch??nen und \Â?iderw?¤rtigenanders gegen??ber als andere bildende K??nste. Diebildenden K??nste haben das ??berwundene Unsch??ne,die redenden das zu ??berwindende Unsch??ne zurGrundlage. Dieses ist bei den redenden ein baldeinzelnes, bald Î›viederkehrendes Glied in der Ketteder Handlung, in deren Laufe unser (jef??hl durchverschiedene gleichzeitige Empfindungen und fort-rollende AÂ?irkungen gegen das Widerw?¤rtige gef??hrtAvird \vie ein Strom gegen einen Pfeiler. Der Stossbricht wohl den Lauf, ver?¤ndert seine Richtung, aberder Strom wird vom Pfeiler nicht aufgehellten, nurvon Neuem concentrirt; Strom und Handlung habenneue Kraft. Aehnlich kann die Zeichnung uns

gegendas Unsch??ne f??hren. Die Unm??glichkeit, die AVeitanders als durch Farbe, Form, Raum zu sehen, zwingtunsere Phantasie, gleichzeitig mit dem Erblicken desAbstossenden jene drei Bedingungen zu erg?¤nzen, undin dieser Th?¤tigkeit findet sie nicht nur Ablenkungvom Unsch??nen, sondern auch den Eindruck jenesRingens mit dem Widerw?¤rtigen, welches den Grundder Dichtung ausmacht. Der Unterschied ist, dass IiÂ?" 5.Mr ^*!Â? W '-liir Î?



??? â€” 25 ~ der Eindruck bei dieser ein fortschreitend wecliselnderist, bei der Zeichnung ein momentaner. Die Malerei(auch die farbige Sculptur), f??r welche die Feststellungjener drei .Bedingungen conditio sine qua non ist,bietet unserer ^Vorstellung nichts als das fertige H?¤ss-liche und seine Mache, und hier staut sich das Gef??hlwie ein Fluss an einer Mauer. Aus dem Reichthum des Grundstoffes â€” dem-selben, auf den Religionen sich gr??nden, wegendessen ^'??lker sich A ernichteten, dem man so gernsich A'erschliesst, den desshalb der Menschengeist mitallen Mitteln und Formen von der naivsten Einfaltbis zur fratzenhaftesten Ungeheuerlichkeit zu \'er-decken sucht, den Selbstsucht und Opferwilligkeit inewiger G?¤hrung halten - l?¤sst sich schliessen, dassdie Ideen und Vorstellungen dem K??nstler in F??llezustr??men. Ob in einzelnen Bildern, ob in conglomera-tischen Werken wie bei Goya und Holbein, ob in sichselbst steigernder Folge, wir sehen die Werke dieserK??nstler stets in reicher F??lle entstehen. Und diesemDrange Avird allein die Handlichkeit des Materialsgerecht. Im engsten Raum lassen sich die st?¤rkstenEmpfindungen zusammenpressen, in der schnellstenwechslung die sich widerstrebendsten Empfindungengeben. AVo die Malerei dem Beschauer zu reinemGeniessen M??sse, neue Sammlung oder Ueberleitungenbieten musste, um von einem Zustand zu einem wider-

strebenden vorzubereiten, entwickelt die Zeichnung inder gleicht??nigen Folge von Bildern im schnellenWechsel ein St??ck Lebeji mit allen uns zug?¤nglichenEindr??cken. Sie m??gen sich episch eiusbreiten, dra-matisch sich versch?¤rfen, mit trockener Ironie unsanblicken, nur Schatten ergreifen sie selbst das Un-geheuerliche, ohne anzustossen.



??? â€” 26 Aus allem bisher Gesagten spricht sich der hervor-ragendste CharakterzugÂ? der Zeichnung aus: die starkeSubjektivit?¤t des K??nstlers. Es ist seine AVeit undseine Anschauung, die er darstellt, es sind seinepers??nlichen l^emerkungen zu den Vorg?¤ngen um ihnund in ihm, wegen derer ihm keinerlei Z\va.ng auf-liegt, als sich k??nstlerisch mit der Natur seiner Ein-dr??cke und seinen F?¤higkeiten abzufinden. Die Malerei,die Sculptur legt ??berall den strengen, nicht abzu-werfenden Zaum der Naturbedingungen auf, an denen,allgemeing??ltig Avie sie sind, allgemein anschaulichAvie sie im KunstAverk sein m??ssen, nicht zu r??ttelnist. Der Zeichner allein modelt sie nach seiner Aus-drucksf?¤higkeit, ohne seinem k??nstlerischen GewissenetAvas zu vergeben. Der Vergleich mit Ciaviermusikund dem (iedicht liegt hier nahe. Bei beiden machtsich der Geber von der Interpretation Vieler, A'on denstrengen Forderungen von vScene und Orchester frei,und darf in zAvangloser Folge und Form, nur A'onihrer St?¤rke geleitet, seine eigensten Freuden undSchmerzen, fl??chtigsten und tiefsten Gef??hle frei-k??nstlerisch geben. Die A'orausgeschickten Er??rterungen f??hrten zudem Schluss, dass es Phantasiebikler giebt, die durchdie Malerei nicht, oder nur bedingterAveise k??nstlerischdarstellbar sind, dass dieselben jedoch der Darstellungdurch Zeichnung zug?¤nglich sind, ohne dass ihremKunstAA'erthe

etAA-as vergeben Avird. Es ergab sich,dass diese \'orstellungen der Weltanschauung, ichm??chte sagen dem AVeltgef??hle entspringen, AAie dieA^orstellungen der Malerei dem I^'ormgef??hl. Diese Betrachtungen Averden bei Untersuchungder technischen Mittel der (xriffelkunst best?¤tigt. )Ich schicke nochmals voraus, dass Alles, AA^as in /yvbuA^^V Î?Â?Î“ _- â–  Â? Â? - " â–  \ ' ''yfiiiVi'-?•ÎšÎš JmtihV



??? der Folge Zeichnung genannt Avird, durchaus nichtunter den heutigen Illustrationen f??r Buch und Blattund K??nstleralbum zu suchen sei. Alle diese sindaus dem grossen aber nicht w?¤hlerischen Decorations-bed??rfniss entstanden. Noch bei den besten unterihnen f??hlt man durch: eigentlich sollte es ein Bildsein, aber Zeit â€” Verleger â€” (xeld Avollten es anders,Avenn ??berhaupt noch etwas dabei zu f??hlen Avar.A'lelmehr ist hier unter Zeichnung nur Das gemeint,was mit anderen Mitteln nicht geschaffen AverdenAvollte. j\ian suche sich in's (xed?¤chtnis zu rufen, Avasman \-on Menzel, (roya, D??rer, vSchongauer gesehen /1 ^ /â– hat. Das ist Zeichnung in unserem Sinn, jene andern Z^t^C^ tverhalten sich zu diesen Avie Zeitungsartikel zu Kunst-werken der Sprache und des Gedankens. ?• â–  ITnter Malerei ist immer Bild zu \-erstehen. J. r\ Einen charakteristischen Unterschied zwischenMalerei und Zeichnung bildet die Behandlung desLichtes. Der Griffel verf??gt ??ber eine weit geringere Scalazwischen hell und dunkel als die Palette. Diese ver-f??gt ??ber gr??ssere Saftigkeit und Kraft der Tiefenund mehr Energie der Lichter, die noch durch Contrast-Avirkung der Avarmen und kalten T??ne und durchFarbencombination erh??ht Averden. Aber Avas die Palettean Intensit?¤t und Farbe voran hat, ersetzt der Griffeldurch die Unbeschr?¤nktheit der k??nstlerischen Dar-stellbarkeit von licht und

Schatten. Er kann direktesLicht und direkte Dunkelheit â€” Sonne, Nacht â€”darstellen, die Malerei nur Reflexlichter und Schattenim Contrast mit jenen. Der Reif z. B., der in derZeichnung die .Sonne verk??rpert, gen??gt A'??llig, umuns deren Wesen und Wirken empfinden zu machen,ebenso kann die Nacht mittelst Aveniger Andeutungen,mit geringsten Contour- und Tonmitteln zum Aus- i Id.71



??? â€” j8 Î? druck gebracht Averdeti. Es beruht dies ebeii aufjenem erw?¤hnten poetisirenden Charakter der Zeich-nung, die die Dinge nicht um der Erscheinung willenund in ihren gegenseitigen sichtbaren, formgem?¤ssen\^erh?¤ltnissen und Wirken giebt, als vielmehr umdie eng mit ihnen verkn??pften Ideen in dem Be-schauer wachzurufen. Es sollen durch charakteristischeVerbindung der Umst?¤nde bestimmte, vom K??nstlerbeabsichtigte Ideenassociationen herbeigef??hrt werden.So braucht der Reif nicht nur das IJcht oder dieSonne darzustellen, je nach seiner Verkn??pfung be-deutet er Freiheit, W?¤rme, Raum. Der K??nstler be-dient sich seiner v??lligÂ? als Dichter, nicht mehr alsMaler, dem ebenso die dunkle Nacht als ^'??llig con-trastlos undarstellbar ist, will er nicht die Allegoriezur H??lfe nehmen. P^??r den Zeichner ist selbst diesnicht n??thig. F??r ihn hat die Nacht noch die anderenk??nstlerischen vSeiteii als Ruhe, Schlaf und anderecharakteristische Zeichen, Dunkelheit ist nur eineihrer Seiten. Eine in einem gleichm?¤ssig unmodelhrtenTon, allerdings mit allem Ausdruck der Ruhe, desSchlafes, gelegte Figur giebt uns den Eindruck derNacht ausreichend. A\"ie der Dichter, kann der Zeichnerdas Leben, die Form noch da zeigen, wo er es nichtmehr sehen kann. J^er Jvunstgriff" Rembrandt's, im \Ollen Lichtstehende Figuren kaum mehr als leicht umschrieben,einem voll und tief modellirten

Hintergrund, einenSchattentheil mit durchgearbeiteten Fig'uren unddetaillirtester Umgebung entgegenzustellen, giebt eineLichtwirkung, die der Aialerei immer verschlossenbleibt. Wir empfangen den Eindruck des leuchtendenSonnenscheins. Ist aber wegen der Lhigleichheit derDurchf??hrung Rembrandt's Blatt weniger fertig? Istdiese, leichte, gleitende Behandlung des beleuchteten â– ??



??? â€” 29 â€” Theiles nicht \'ielm(?hr eine i:,^eistvolle Tnterprotationdes I.ichtes ? A'^ollst?¤ndig durchgebildete, bis auf die kleinstenDetails modellirte Fig-uren gegen eine nur mit leisestemContouren angedeutete und doch deutliche I.andschaft,ohne Spur einer Luftmodellirung, ist eine der meistangewendeten Arten, Personen schlagend charak-teristisch hinzustellen, AÂ?as gemalt nothÎ›Î›'endig dieLandschaft zu einem Stimmungsbilde machen Î?Î›-'??rde,f??gt in der Zeichnung der Person nur Zug um Zug zu. Eine Reihe anderer technischer Eigenth??mlich-keiten bekr?¤ftig-en noch Aveiter das ideelle AVesen derZeichnungÂ?. Es sind haupts?¤chlich: die reine Contour,die ^ii??glichkeit, ohne deiinirten Hintergrund zu arbeiten,das leichte A^erschmelzen mit Ornamentik und das Zu-sammenarbeiten aller dieser Ereiheiten. Keine einzigedavon ist der Malerei gestattet. Die h^irbe legt demK??nstler die Bedingung auf, dass jeder Punkt imBilde als Eorm und Stoif definirt sei, selbst da, wo dieeinzelnen Formen und Theile ineinander verschwimmen.Die Tendenz dieser angef??hrten Freiheiten ist, die derIdee oder Handlung dienenden (rlieder so zu isolirenund derart in Rapport zu setzen, dass der (iedanke, sounber??hrt wie m??glich von Neben umst?¤nden, intensivzum Ausdruck kommt. Die Contour, die ?¤lteste Zeichnung'sform, ??ber-haupt vielleicht die ?¤lteste F^orm der bildenden K??nste,betont die Handlung;

derselbe \"organg gemalt, dieGeste. Die oft angewendeten leichten Tonmodellir-ungen accentuiren nur den Rythmus der Gruppenund sind f??r die K??rperformen selbst von geringerBedeutung. Eben Aveil die Contour die Handlung,das â€žWie" eines \"organges concentrirt, sehen Avir siemeist in Massen- und Gruppencompositionen ange-Avendet. Die Handlung erh?¤lt durch die zahlreichenFiguren ebensoviel Reflexe und kann sich daher



??? 30 leicliter steigern lassen. Die Gleichm?¤ssigkeit derWirkung aller Theile unterscheidet die Contourscenenvon Bildern gleicher Tendenz, die nothwendig einenMittelpunkt haben m??ssen. Derselbe ist im Ausdruckder llauptperson geg-eben, aus der allein wir schonauf den (liarakter der Handlung schliessen. DieseC'oneentration legt dem Maler die gr??sste Sorgfalt inder Wahl der Nebengruppen auf. Der Zeichner kannsicli in ganzer Behaglichkeit und Breite ergehen.Olmehin ladet die Contourzeichnung zu cyklischen Com-]50sitionen ein â€” siehe Flaxmann, Carstens, Genelli â€”setzt also seitens des K??nstlers eine F??lle phantasie-reielier und bezeichnender Tiinf?¤lle und Nebenumst?¤nde\oraus. Wie sehr sich die Contour zur Darstellung vonKvtlimus und Bewegung eignet, und dadurch Hand-lung auszudr??cken im Stande ist, sehen Avir z. B. an?¤gyptischen Contouren storch?¤hnlicher VogelgTuppen.Diesi^lben wirken bei simpelster Umrisszeichnung sol?¤cherlich lebendig, dass man auf den ersten Blickwirklich eine Bewegung zu sehen glaubt. Vergleichenwir si(^ mit KunstAverken der Japaner, die gleichfallsin ihren Lacken und Emails eine grosse Vorliebe f??rd(M-artigi^ V??gel haben, so werden wir trotz ihrer \'ielN'ollenderen Formenkenntniss, ihres k??hneren Rythmus'einen \ iel ruhigeren Eindruck erhalten. Der geringsteKarbenzusatz, die einfachste Modellirung w??rde denlebhaften liindruck,

A\'??rde die Drastik der Be\vegungsofort auflieben. Es Av??rde dadurch dem Auge derl'^eberblick der Masse erleichtert, eine gewisse Ruheund Gleichm?¤ssigkeit hervorgebracht werden und derReiz der ?ŸeAvegung w?¤re aufgehoben, der eben aufdem Zugleich- und Durcheinanderwirken aller K??rperund J.inien beruht. Die Vasenbilder der Griechen und R??mer, sowidder Etrusker â€” jener h??chsten Meister der Contour \ _



??? â€” 31 â€” bilden einen Beleg f??r die Trennung der Aesthetikin Zeichnung und Plastik, denn wenigÂ? genugexistirt an Malereien. Jedenfalls finden wir nur anBildAverken sp?¤tester romanischer Epochen A'ergleichemit jenen Compositionen auf (ref?¤ssen. Die fratzenhaftenK??rperumbildungen, derbsinnlichen Ungeheuerlich-keiten und die ausgesprochene \\)rliebe f??r st?¤rksteBeAvegungen stehen im merkw??rdigen Contrast zu derwunderbaren Creschlossenheit und Ruhe der gleich-zeitigen Bildwerke. Es ist auch nicht einzuwenden,dass es sich hier um ÎŠIcmdwerkserzeugnisse handle;bei aller Skizzenhaftigkeit sind diese Arbeiten Kunst-werke im besten Sinn. Ich sehe in ihnen eineAeusserung des antiken Genius, der verschiedeneMateriale mit dem diesen inneÎ›vohnenden verschiedenenzweck- und sinnentsprechendem Geiste behandelte.Dort f??r grosse Zwecke, grosse Formen und eine niefehlgreifende Durchbildung der Erscheinung, hier imkleineren Leben F??lle \-on Sinnliclikeit, Î›^^itz undl.ebensbchagen in knappester FormenandeutungÂ? derContour. Den Î›^Îœ-such, die Aesthetik der Zeichnung reinf??r die Mcderei anzuAvenden, hat die deutsche Kunstim IMittel dieses Jahrhunderts leider gemacht. Ihmf?¤llt ein gutes St??ck der VerantAvortung jenes Mangelsan FormenAerst?¤ndniss zu l^ei vmserem heutigenPublikum, Avelches immer noch einen geAvissen Hang tf, , Lith I Î™Î?^ t 7. U zu

jener â€žTradition" hat. Dieser A'ersuch \\'ar nurauch m??glich bei einem Volke, welches so tiefen Hangzum Poetisiren hat wie unseres. Ihm Avar besondersg??nstiger Boden bereitet worden dadurcli, dass unserganzes k??nstlerisches Emporringen am Ende desvorigen imd Anfang dieses Jahrhunderts nicht durchK??nstler, sondern durch Dichter und Schriftsteller her-vorgerufen wurde. Diese besassen zu wenig Kenntnissvon den praktischen Nothwendigkeiten der Kunst, um



??? ,1 ..... --â€” nicht deren zu einfache Grundlagen zu untersch?¤tzenund zu von den bedeutenden und dadurch ver- f??hrerischen Zielen ihres Berufs in ihre Kunsttheorienzu bringen. Licht, Farbe und Form sind unbedingt der einzigeBoden, von dem aus sich jedes Bild, jede Raum-ausschm??ckung entAA'ickeln soll. EtAvas davon auf-geben, heisst Alles aufgeben. Und so sind in jenenArbeiten meist nur u'Vbstracta erreicht, vor denen derK??nstler mehr verwundernd als bewundernd stehenkann. Fs ist ein Irrthum, zu sag'en: â€žh?¤tte Corneliusmalen k??nnen" etc. Dies ist eine Voraussetzung, diemit dem Î??Œ?€ ihm \^3rhandenen nicht mehr rechnenl?¤sst. Fr h?¤tte dann jene Cartons nicht gemacht,sondern ??berhaupt anders componirt und geschaffen.Der Farl^e will so gut vorgedacht und vorgearbeitetsein wie der l-'^orm, und mit einer blossen Colorirungseiner Sch??pfungen w?¤re ebensowenig en'eicht worden,Avie z. B. in den insipiden FarbenzusammenstellungenKaulbach's. lir concentrirte sein Talent auf Rythmusund Fantasie, durch Farbe und Modellirung Av?¤re dienicht zu leugnende Kunst seiner Darstellungen jedochnur gebrochen Avorden. Ich mochte den Vorschlag machen, Cornelius'Cartons in kleinem Maassstab, etAva 40 zu 60 cm,genau so reproducireu zu lassen, wie sie gezeichnetsind. Die Bl?¤tter Av??rden an (Ir??sse der Wirkungden Cartons nicht nachstehen. Das was bis jetzt

anNachbildungen existirt, ist durch den Stich so ge-sch??nt, dass es zum Theil dem Geiste seiner Ar-beiten zuwiderl?¤uft, denn er ist nichts wenigerals glatt. mtum -S. >. -t Fin formloser Ton als Hintergrund ist in derMalerei nur unter sehr bedingten Umst?¤nden zul?¤ssig.



??? â€” 33 ~ Bei der farbigen Darstellung muss eben jeder Punktim Bilde definirt sein. Die Befreiung von dieser Noth-wendigkeit ist f??r die Zeichnung ein grosses Hilfs-mittel f??r die ideellen Zwecke. Ein solcher Ton bildetdie Folie f??r psychologische ISiomente, wie sie Goyaz. B. mit barbarisch grossartiger Nacktheit behandelt.Vor einen Ton, der kaum sich abstuft, mit AvenigStricten, die coulissenhaft leicht, nur den Raum all-gemein andeuten, nagelt er Avie einen Schmetterling denAienschen fest, meist im Momente seiner Thorheit,seiner Schlechtigkeit. Ein d?¤monischer Ha,ss, eine un-gez??gelt leidenschaftliche Kritik, die nur ihr Objektim Auge hat, f??r Alles andere blind ist, spricht ausseinen Bl?¤ttern auf uns ein. Das geringste Mehr derUmgebung w??rde seine Sch?¤rfe mildern, seineLeidenschaft absurd machen und ihr die Gr??sse nehmen,sein Entsetzen ??ber die Abgr??nde menschlicher Naturauf ein berechnendes Hinstellen eines bestimmtenFalles herabsetzen. So frei hingestellt Avird der \'or-\"organg zu einem bezeichnenden Moment f??r das(.xeschlecht. Der fast leere Hintergrund ist die ganzeAVeit. Dieser leidenschaftlichen Art, die Menschheit inihren AA^echselnden Formen zu beleuchten, aus der aberdoch ein Bewusstsein des Guten, ein Schimmer vonHoffnungen hervorleuchtet, steht eine andere gegen-??ber, Avelche entt?¤uscht oder ??berzeugt vom Werthder Personen, in objektiver Ruhe

sie mit einem KranzÎ›'Î?Î? Lorbeeren oder Pasquillen schm??ckt. Ich meinejene Portraits, jene Charakterfiguren, um die sich freianschliessend eine ornamentale W??rdigung ihrer Pers??n-lichkeit schlingt. Diese \^erschnielzung der Realit?¤t,(die sich ??berdies keinesAveges auf einzelne Figurenbeschr?¤nkt, sondern auf Handlungen, Gruppen aus-zudehnen ist) mit mehr oder Aveniger Allegorie inForm frei behandelter Ornamentik, zeigt noch augen- 3



??? * â€” 34 f?¤lliger Avie die vorerw?¤hnte Art, das Streben derZeichnung, ??ber die eigentliche Darstellung hinausuns zu besch?¤ftigen. Meisterwerke dieser Art schutuns Menzel in seinen Portraits, z. B. Machiavel, derPompadour u. A. m., ebenso auch Schwind undL. Richter in einzelnen Bl?¤ttern. Wie in dem einenFcille der K??nstler die Durchbildung der Form A'er-l?¤sst imi mit ganzer Kraft sich dem Herausarbeitender einen llandlung hinzugeben, so sehen Î›^â– ir ihn mitsorgf?¤ltiger "Wahl den durchgearbeiteten Mittelpunktder Arbeit mit geistreichen Seitenbemerkungen um-geben, in beiden F?¤llen uns ??ber die eigentliche Dar-stellung hinaus zu lietrachtungen zu reizen. Es scheint mir hier eine Bemerkung am Platze??ber die verschiedene Wirkung* gleichartiger (xegen-st?¤nde als Bild und als Zeichnung- dargestellt. Auseiner mit Avenig^en iMitteln gezeichneten Portraitskizzeschliessen wir zuerst auf den Charakter des I^ortraitirten.Bei einem mit geringsten Mitteln gemalten Portrait,schliessen wir aus der Qualit?¤t der so raschgeschaffenenl'^^rm auf die Bildungskraft des K??nstlers. Alle K??nstler der Zeichnung entwickeln in ihrenAVerken einen auffallenden Zug \^on Ironie, Satyre,Carricatur. Mit Vorliebe heben sie die .Schw?¤chender vScharfe, Harte, Schlechte herxor. Aus ihrenAVerken bricht fast ??berall als (rrundton hervor: sosollte die Welt nicht sein! Sie ??ben also Kritik mitihrem Griffel.

Sch?¤rfer kann der (legensatz zwischendem Maler imd Zeichner nicht ausgesprochen Averden.Jener bildet Form, Ausdruck, Farbe nach in rein ob-jektiver Weise, also nicht eigentlich kritisch, er ver-sch??nert lieber. Dies ist nun auch eine Kritik, dochkeine negierende. Sie sagt: so sollte es sein! oder: soist es! Denn seinem Geiste schwebt doch schliesslichein geistig, ja fast auch praktisch, erreichbares Urbildder von ihm erkannten Sch??nheit \or. Der Zeichner ??Î? i!I Î‘ = , Â?



??? â€” . 35 -- dagegen, steht vor den ewig unausf??llbaren L??cken,zwischen unseren AVollen und K??nnen, dem Ersehntenund dem Erreichbaren, und es bleibt ihm nichts alsein pers??nliches Abfinden mit der AVeit unvereinbarerKr?¤fte. Aus den Werken des Einen spricht derOptimismus, der Genuss der Welt, des Auges. Unterdem Drucke der A^ergleiche, des Schauens ??ber dieFormen hinaus, kann sich der Andere des verneinen-den Betrachtens nicht entziehen. Das Arbeitsmaterialeines jeden entspricht genau seiner geistigen Be-stimmung. In diesen Betrachtungen d??rfte Arielen das Ge-wicht auffallen, Î›velches ich auf die Gegens?¤tzlichkeit,-Î›veniger zwischen jMalerei und Zeichnung ^ lege, alsstillschweigend zAvischen Zeichnung und Zeichnung, zulegen scheine. An der Hand einer umfangreichenReihe von AVerken aller Zeiten und aller Aleister derZeichnungÂ?, in denen die Principien der Malerei innichts verlassen worden sind, die den Stempel derh??chsten k??nstlerischen Yollendimg tragen, kann derKritiker sagen, dass die Î›'Î?Î? mir beregte Trennungeine Avillk??rliche oder ??bertriebene sei. Meine Er-??rterungen AA^enden sich aber auch nicht gegen solcheWerke, sondern sie treten f??r jene anderen k??nst-lerisch so hochbedeutenden, f??r das AVesen der Zeich-nung so charaktcrischen ein, gegen??ber denen dieKritik zAvcifelnd und ausschliessend sich verh?¤lt, weilsie nicht den

Standpunkt der Aesthetik der Malereiverlassen magÂ?. Ein tieferes Eingehen in die ange-regte jMalerei wird mehr, als rein theoretische Folgenhaben. Auf dem Â?Standpunkte stehend, dass jedemAiaterial nicht nur seine besondere technische Beh?¤nd-



??? wmmmmm, wrm ~ 30 - lung, sondern auch sein eigenes geistiges Recht zu-kommen muss, wird man eigenth??mliche und frucht-tragende Eindr??cke erhalten ??ber das ^Vesen der ein-zelnen Kunstgebiete, und ??ber unsere heutigen Kunst-zust?¤nde, die so merkw??rdig vercjuickt sind. Bedenkt. man, dass die Zeichnung mit Feder undStift u. s. w. â€” die Avirkliche sogenannte Hand-zeichnung â€” eigentlich den Gedanken des IC??nstlersleichter und unmittelbarer zum Ausdruck bringt, alsdie erst f??r den Druck berechnete ^Xrbeit mit demGriffel, so liegen die Fragen nahe: ,,Warum habendie K??nstler der Zeiten, die der Anwendung dosDruckes vorausgingen, die Zeichnung nicht in demheutigen Sinne und Masse benutzt?" â€” und: â€žExistirtedas Bed??rfniss f??r derartige Darstellungen damalsnicht so stark wie seither?" - J3as Zeichenmaterial jener Zeiten war dasselbeÎ›Î??ŠÎ? unser heutiges, einige Verfeinerungen und Ver-allgemeinerungen abgerechnet. So rasches, delikatesund geistreiches _i\rbeiten dasselbe gestattet, geht ihmdoch an Kraft und einheitlicher Erscheinung Î?^Î?Î™ ab.Eine gewisse Eint??nigkeit und eine mit der Zeit immerwachsende Stumpfheit ist nicht zu Î›-ermeiden. \''orallem aber Averden Arbeiten dieser Art â€” ich seheselbstverst?¤ndlich von den Studien, und den das pro-jektirte Bild vorhandenen Arbeiten ab und habeZeichen werke im Sinne des so gewollten KunstAverkesim

Auge â€” durch das Verh?¤ltniss \Â?Î?Î? K??nstler zuK?¤ufer kostspielig. Der Erfolg entspricht nicht deraufgewendeten M??he. Unscheinbar, in den H?¤ndenEinzelner schwer zug?¤nglich, konnte eine solche Auf- \ Mmi.



??? j^abp in g'lanzliebenden Epochen Avenig- Reiz aufden K??nstler aus??ben. Das Material entsprach auchAA'enig der Farbenfreudigkeit jener Zeiten. Diese gabden K??nstlern reiche Geleg-enheit in Haus, Ivirche,l^alast, an Reihen Î?'Î?Î? Wandfl?¤chen ihre Phantasien zuentwickeln. Erst die M??glichkeit, sicher und vollden Gedanken verarbeiten, zu k??nnen, und ihm denWerth und die W??rdigung ^'erschaÎ??Šen, welche dieaufgebotene Arbeitskraft \'erdient, bringt den K??nstlerdazu im di?¤tenal zu denken. Die Erfindung- des Druckens ?¤nderte dieses\"erh?¤ltniss. Durch die erm??glichte VerA'ielf?¤ltigung-fiel jener Contrast zwischen Arbeit und Erfolg Aveg.Das A\'^erk verlor sich nicht mehr in Bibliotheken,' sondern konnte in seiner Alelheit den allgemeinenBeifall er^^'arten, wie die gemalte Wandfl?¤che. Kraft-voller, \'ielt??niger und doch ebenso zart wie die Hand-zeichnung, bot der Griffel der Individualit?¤t soviel(xelegenheit sich eine selbstst?¤ndige Ausdrucks weisezu schaffen, Î›vie es nur irgend die Malerei vermag.Stich und Schnitt und sp?¤ter Radirung und Stein-druck ??berlieferten der Initiatife und Erfindungsgabeein unendlich A'ielseitiges, ausbildungsf?¤higes und ??ber-raschungsreiches Feld. Der andere Grund, warum die Zeichnung in jenenEpochen nicht zu einem Avirklich ausgesprochenenDasein gelangt, lag in der Auffassung der Kunst??berliaupt. Diese wscr vor Allem eine Kunst. \^on der

Anschauung ausgehend, dass Baukunst,Malerei, Bildhauerei durchaus mit einander verbunden1 sein m??ssen, dass jede einzelne der anderen bedarf um zur vollen H??he sich aufschAvingen zu k??nnen,blieb die Hauptaufgabe, das Ideal jener Zeiten dieAusbildungÂ? des Raumes zum Kunstwerk. Bei diesemZusammenwirken findet das Bed??rfniss in k??nstlericher'1 Form die ^"org?¤nge der Seele auszusprechen vollste â€?1,



??? - - Befriedigung. Und in diesem Bewusstsein wurdegecirbeitet. Der Bcumieister wusste f??r den MalerFl?¤chen und Licht, nachdem Plan und Proportion fest-gestellt, zu schaffen; f??r den BildhcUier die ;^weck-m?¤ssigen Pl?¤tze nicht durch Zuviel seiner Zuthat un-m??glich zu machen. Ein Jeder, da er wusste wo undf??r was er seine ganze Ivraft einzusetzen hatte, unter-liess es, durch Kleinigkeiten dem Mitwirkenden Raumund l.uft zu nehmen. Religi??se und Profan-Bautenboten unendliche Arbeitsfelder â€” und welcher K??nstler,in dem ein Funke Î?'Î?Î? Farbenfreude gl??ht, h?¤ttezwischen diesen AV?¤nden und jenen unscheinbaren,unausgebildeten IMaterialen lange gew?¤hlt. Es giebteinen sehr bezeichnenden Umstand f??r das Bewusst-sein, mit dem jene K??nstler â€” ich habe allerdingsdie (Tlanzepoche der Renaissance im Auge â€” f??r ihreWandmalereien die tragende Idee in den \"ordergrundstellten. Sic Hessen es bewusst geschehen, sie!, die inihren Tafelbildern jeden Punkt, jede WirkungÂ? so bisin's Kleinste abwogen, dass an keiner Stelle zu r??ttelnwar, sie Hessen INlarc i\nton, dem A^ater des reprodu-cirenden Stichs, ihren (Truppen, J.andschaften fremden(icschmacks unterlegen. Und kein (xeringercr alsRafael ertrug diese Behandlung. Diu-ch alle grossen Kunstepochen hindurch wardie Farbe das liindende lilement f??r die drei llaupt-faktoren, Architektur, Malerei und vSculptiu-,

geAvesen.Umst?¤nde der \-erschiedensten Art trugen dazu bei,dies X^erh?¤ltniss zu lockern und es schliesslich auf-zul??sen. Das Zur??ckgreifen auf die vermeintlicj^ farb-lose antike Sculptur war der eine der Gr??nde. Zumfiirbigen Bildwerk geh??rt nothwendig eine farbig aus-gebildete l''mgebung. i\Iit dem \A''egfall der Farbegewann es allerdings die .M??glichkeit, an jedem be-liebigen Punkte seine k??nstlerische Geschlossenheit zu)bewahren. Diese Behandlung, nach und nach zum ÎŠÎ“ ?¤-- , â–  ?•,'Â? ilÂ?Â?!! "Illfffi idJ^:



??? 39 Princip erhoben, lockerte den Zusammenhang mit denSchwesterk??nsten. Um dieselbe Zeit begann derI'ebergang Î›'Î?Î? der Tempera- und Firniss-Mcilerei zurOeltechnik. Das becÎ?lemere und reichere IViaterialbildete die \^orliebe f??r das Staffeleibild heraus, zuUngunsten der Frescowandmalerei. Dazu kamen imNorden die St??rme der Reformation, die durch puri-tanische Piehandlung der ritualen R?¤ume das Wand-bild aus seiner festesten und besten l^osition brachten,und kurz vor jene Zeiten der Wandlungen und.Aufl??sung fiel die Erfindung der Druckverfahren. Zukeinem g??nstigeren Zeitpunkt konnte diese sich ein-einstellen als in jenem, wo durch alle K??nstler einStreben nach [ndi\-idualit?¤t ging. Kein besseres(ieschenk konnte ihnen gemacht werden, als jeneneuen Techniken Î?'Î?Î? Stich und Schnitt, f??r die dieneuge()ffnete Bibel Avie g-eschaffen erschien, die sieÎ›'Î?Î? den con\'entionell scheinenden Forderungen derreligi??sen Kunst frei machte. \'erfolgen wir von jenen Zeiten ab den l^'ortgangder Raumbehandlung, so finden wir eine stetig zu-nehmende X'^erwandlung der stilstrengen i\[onumental-bilder in Decoration, der freien Phantastik des Orna-ments in geregelte P\^rmen, der raumbeAvussten Sculpturin losgel??ste Gruppen, (ir??sste Entfaltung der Kr?¤fteim Einzehverk begann die Tendenz der Kunst zuAv erden. Der farbige Rococc(j fasste noch einmal die K??nsteziisammen. Die

Kr?¤fte Avaren aber schon zuviel aufein Alleinschaffen gerichtet und nichts MonumentalesAvollte unter den viel zu A'iel originelles suchendenH?¤nden entstehen. Es bedurfte noch der grossenRevolution, des falschen Griechenthums und der' indiesem farblos antikisirenden neuen Kunst, um dieZersetzung der Gesammtkunst gr??ndlich zu vollenden. Wir haben nun Baukunst und Bildhauerkunst,



??? Malerei und reproducirende Kunst, dazu noch deco-rative und Fachk??nste. Der grosse, gesammelte Aus-druck unserer Lebensanschauung fehlt uns. Wir habenK??nste, keine Kunst. ^iit historischen Genrebildern und Illustrationenschm??cken wir unsere Staatsgeb?¤ude, mit ]\Ionumental-Allegorien unsere Cafe's. Der J:iaumeister dr??cktdurch Leisten, Panele, Halbpfeiler, aller Epochen undvStilarten, durch Stuck an allen Ecken und Enden den]\laler zum A^eduten- und 'l'eppichk??nstler herab, und,der Maler vergilt es ihm mit dem FarbenselbstZA\^eck-bau: dem Panorama. AVir k??nnen keiner Kunsterscheinung irgend-welcher Art nahetreten, ohne uns daraus zum 1 laus-gebrauch das N??thigste zusammenzustehlen. DerLemzknecht ist kaum im japanischen Topf verschwunden,vom Renaissancem??bel Avird der Rococcopuder ab-gest?¤ubt. Und in dieser A^erwirrung schreien Avirnach Stil! i Î? Der Kern- und Mittelpunkt aller Kunst, an densich alle Beziehungen kn??pfen, von dem sich die K??nstein der weitesten EntAvicklung losl??sen, bleibt derMensch und der menschliche K??rper. Es ist die Darstellung des menschlichen K??rpers,die allein die Grundlage einer gesunden .Stilbildunggeben kann. Alles, avcIS k??nstlerisch geschaifen wird,Î?Î•ÎŠ Plastik Avie Kunstgewerbe, in Malerei wie Baukunst,hat in jedem Theil engsten Bezug zum menschlichenK??rper. Die I^^orm der 'I^assen, Avie die Bildung

desKapitals stehen jedes in Proportion zum menschlischenK??rper. Auf dem Verst?¤ndniss und der gleichm?¤ssigenAusbildung dieser\''erh?¤ltnisse allein kann eine selbst-st?¤ndige Naturauffassung cntAvickeln. Denn Avie kann



??? 41 ich ein Xebending charakterislisch vereinfach't dar-stellen, Avenn ich die Hauptsache, auf die es Bezughat, nicht charakteristisch zu formen weiss. AA^er eineHand nicht zu bilden weiss, Avird auch keine Hand-habe darstellen k??nnen, ausgenommen, er stiehlt sieanderswoher. Und so leben wir heutzutage in jederKunst auf Raub. Das Studium und die Darstellungdes Nackten sind das Î‘ und das ÎŸ jeden vStiles. AVirsehen in jedem aufstrebenden Stil die strengste, auf-richtigste Behandlung und Darstellung des Nackten,das der Zerfall mit Zierath, mit Nebenwerken undEffekten ??berwuchern l?¤sst. â€” Wie stehen wir indieser Beziehung unseren Monumentalaufgaben gegen-??ber? Allegorien, Kost??me und Fahnen, Helme undAVaffen, die so l?¤cherlich anspruchsvolle und dochleere historische und arch?¤ologische Treue, ein die wirbis zur Naivit?¤t glauben, verschwemmen jede gesundeDarstellung dessen, was doch den Kernpunkt allerDarstellung ausmacht: den Menschen. Und hier ist die Fragte, ob die Pr??derie dievSchneiderei, oder diese jene grossgezogen hat. Dennes kann f??r Jeden, der dem h??chsten zu Leistenden,dem menschlichen K()rper, aufrichtig gegen??bertritt,keine Frage sein, dass der ganze integere K??rperohne Lappen, ohne Fetzen die Avichtigste A''orbedingungeiner k??nstlerischen K??rperentwicklung ist. Es solldamit nicht gesagt sein, dass ohne Sinn und \^erstand,ohne

AVahl und Nothwendigkeit das Nackte ??berallbeim Haar herbeigezogen werden m??sse. Aber dasses da, wo es logisch nothwendig ist, ohne falscheScham, ohne dr??ckende R??cksicht auf gewollte undgesuchte Bl??digkeit ganz und voll gegeben Averdendarf, muss gefordert Î›verden. Zu Avelchen Verirrungen und Inconsequenzendie laufende Auffassung f??hrt, ist f??r den unbefangenBeobachtenden ??berraschend und dem??thigend. In JL



??? 42 den Ausstellungen darf die schamloseste halbent-kleidete Speculation auf die Sinnlichkeit sich unge-hindert breit machen, bei Monvunentahverken aber Avirdauf Anbringung gedrungen â€” f??r den gesund Den-kenden obsc??ner â€” l.appen und FlickAverk, Avelcheweder so sein k??nnen noch so sein ,d??rfen. Uns Averdenvon Jugend auf die Gr??sse und Sch??nheit der antikenund mittelalterlichen Kunst als Ideale aufgestellt, wirbewundern in Deutschland gl??cklicherweise auch un-\'erst??mmelt in unseren Museen deren AÂ?erkc, dennochwird durch die A^erp??nung der Darstellung und Aus-stellung des Nackten, in unseren Werken das energischevStudium v??llig lahm gelegt. AVir Averden durch Er-ziehung und Vorbilder zugleich auf ein grosses Ziel ge-Aviesen und in der Praxis des Berufes davon zur??ckge-halten. EntAveder sind die ger??hmten IVIeister falscheIdeale, oder wir sind nicht reif genug ihre Sch??ler zusein. Nur die M??glichkeit, das ganz und gross(jref??hlte auch voll ?¤ussern zu k??nnen, bewegt uns zumStudium, zur Ausf??hrung. W^as ich dem Publikumnicht zeigen darf, h?¤tte ich sonst keinen Grund zuleisten. P's ist dies Aveder eine l?¤cherliche noch gering-f??gige Forderung, die Forderung des Nackten. Abereine schlechte Concession ist es an eine falsche Em-pfindlichkeit, wenn das Publikum geradezu gen??thigtAvird, beim nackten K??rper - dem Sch??nsten, A\'asAvir ??berhaupt uns

\Orstellen k??nnen â€” jeder Zeitund jedes Orts an das Geschlecht zu denken. Diesichere Aufstellung einer schlanken und schwerenMasse auf doppelten, dreifach flexiblen Grundlagenw?¤re f??r die Mechanik ein scliAvieriges Problem.Dasselbe wird bei unserem K??rper noch erschAvertdurch den hochgelegenen Schwerpunkt der getragenenMasse und dessen in ziemlichem Spielraum sehr er-leichterte Verlegbarkeit. Dass die schAvierigsten Î™.3Î› '



??? 43. â€” Punkte der Konstruktion in den \^erbindung'en derTr?¤ger mit (xetragenen liegen m??ssen, ist einleuchtend.So spiegelt sich jede wesentliche Ver?¤nderung deroberen an den unteren Theilen, die der BeAvegungerst Sicherheit verschaifen. Alle diese wichtigstenKonstruktions- und Bewegungs-Fragen des mensch-lichen JC??rpers finden ihre l.??sung im Becken undzAvischen dessen hervorragenden Punkten. Wie dieKonstruktion jedes individuellen K??rpers selbst, obschlank ob breit, ob kr?¤ftig ob fein, so spiegelt sichauch jede Beweg^ung an jenen Stellen. Die Avunder-bare Kompliciertheit des ^Mechanismus bietet unterscheinbarer Einfachheit verborgen, die sch??nsten Fl?¤chen-und Formenkombinationen, Î?'Î?Î? ihrer k??nstlerischenL??sung ist die Darstellung der menschlichen Gestalt??berhaupt erst m??glich, (ierade diese Stellen, die f??rdie Arbeit des K??nstlers, wie f??r das \^erst?¤ndnissdes F^eschauers Î?'Î?Î? h??chster Wichtigkeit sind, derenK onstruktion den menschlichen vom thierischen Orga-nismus unterscheidet, deren vollendete L??sung demKunstAverke Feinheit und Klarheit verleiht, sollen v.'irmit den unsinnigsten Lappen verdecken. Wie abersoll sich ein K??nstler zu solcher Zeit und Geld kosten-den Arbeit Avagen, Avenn er weiss, dass nach ge-lungener .\rbeit er es bei sich behalten muss,h??chstens zum Genuss f??r intime Freunde?

Betrachtenwir die Werke der besten Meister, so finden wir, be-sonders bei der Antike, schlagende Beweise f??r dasGesagte. Sie Avaren jMeister des Gewandes, weil sieMeister der K??rperformen waren. Wie haben sienun das Gewand im A'erh?¤ltniss zum K??rper be-handelt? Ihre gTossartigsten Sch??pfungen tragen fastalle Gew?¤nder oder Gewandst??cke: FZine Anzahl derNiobiden, Laokoon, \^enus ]\lilo, Apoll vom Belvedere,Harmodios und Aristogiton und Iphigenie mit Orestin Neapel, um nur einige anzuf??hren. AVie tragen



??? liili Î—Î—Î?- mim ~ Vi â€” 44 â€” diese riiin das Gewand? Dasselbe l?¤sst absichtlicliden Torso imbedeckt. Die EntAvicklungÂ? seiner Formenentweder von der einen Schulter zu den Knieen, oderdes ganzen Oberk??rpers von der Mitte der Ober-schenkel ab, zeigt frei die ganze K??rpersch??nheit.Das Gewand bedeckt nur solche Theile, die am K??rpergedoppelt sind, so dass die so wichtigsten Konstruktions-punkte dem Beschauer keinen ZAveifel ??ber die Be-Avegung und die L??sung der K??rperentwickelung lasse-n.T')asselbe k??nnen wir an ihren Friesen (man denkez. B. an den Pergamenerfries) beobachten, avo aus Ge-AA'andgruppen der herrlichsten Sch??nheit mit Fleissdie nackten K??rper in allen Lagen, in ihrer ganzenEinheit und Ruhe hervorleuchten. Aehnliches findenAvir in den AÂ?erken der Fr??hrenaissance des Signorelli,des Michel Angelo und Raphaels, die erst durch ver-dorbene sp?¤tere Jahrhunderte A^erst??mmelt Avordensind. Waren die Zeitgenossen jener Bildwerke, diediese Darstellung zu ertragen AA'ussten, demoralisiert?AVaren die K??nstler, um A'on einem AVindchen nichteinen Zipfel des GeAvandes ??ber jene Bl??ssen f??hrenzu lassen, zu unmoralisch, zu unerfinderisch oder zugross denkend? Der Schurz, der AviderAv?¤rtig k??nstliche Lappen,oder gar das unglaubliche Feigenblatt, mit dem Avirunsere, eben ihretAvegen meist schlecht concipirten,K??rper bedecken m??ssen,

zerreissen die Einheit des-selben in einen Torso und in zAvei einzelne Beine.Es geh??rt die ganze Inkonsequenz unserer geistigen,k??nstlerischen Erziehung dazu, solche armseligeScheusslichkeit nicht als beleidigend zu f??hlen. Leider m??ssen wir uns gestehen, dass in allenheutigen Kunstrichtungen die Darstellung des mensch-lichen K??rpers in den Flintergrund tritt, dass ??berNoA^ellistik,,. ??ber die historische, die arch?¤ologische ^lÂ? -- Îœ : k*' mim



??? â€” 45 ~ Zuthat und die sogenannten socialen Tendenzen jeneP^orderung" selbst vernachl?¤ssigt wird. AVir haben t?¤glich Gelegenheit, in allen Kunst-schriften ??ber die Stillosigkeit unserer Zeit Klagen zulesen, wir sind, in Architektur, in Plastik und jNfalereiabh?¤ngig Î?'Î?Î? anderen fr??heren todten Richtungexiund selbst neue, grosse Mittel wie die Eisenkonstruk-tion in Architektur, und die zweifelohne erweiterteAusdehnung f??r Licht und Farbe in der INIalereireichen nicht zur Bildung eines Stiles aus. In diesenXeustoffen m??sste trotzdem das gen??gende Alaterialzu einer Stilbildung liegen. Um zu einer solchen zu gelangen sind die merk-Av??rdigsten \"ersuche gemacht worden, Alan hat ge-g-laubt, es m??sse die Technik erneuert werden, undwir haben dem zu Folge durch die ganze Afalerwelteinen Drang mit doch nur theilweisen Erfolgen,solidere Alittel zu finden, gehen sehen. Es ist be-hauptet worden, dass es an der Erziehung und Bildungdes Publikums l?¤ge, und man hat das M??glichste inAluseen und durch Publikationen gethan, das k??nst-lerische Interesse desselben zu erregen, und sein Urtheilzu bilden. Aber man hat nur todtes Material, verlebteStile, sei es Renaissance oder Griechthum wiederherbeigeholt. Man hat sich ??ber die Kritik herge-macht und von Laien und K??nstlern sind die ab-surdesten gegenseitigen \"orw??rfe

in Artikel undBrosch??re erschienen â€” allein das AVesentliche hatman ??bersehen. Man ??berblicke die Stilarten aller Zeit und manwird ohne AVeiteres erkennen, dass jede selbstbewusstauftretende Kunstepoche den menschlichen K??rperauf ihre AVeise aufzufassen und zu bilden wusste.iVegypter oder Grieche, Japanese oder Renaissance-k??nstler haben jeder die einfache menschliche Form,die sich doch seit Jahrtausenden gleichgeblieben ist,



??? 46 deren Racenunterschiede so gering in Bezug auf.Form sind, dass sie durch Aiaasse nur in minimalsterWeise auszudr??cken sind, pr?¤cis und selbstst?¤ndigaufzufassen gewusst. ]tine jede Epoche hat davonihre eigene, Î›ÎŒÎ? allen anderen \'erschiedene Auffassunggegeben, so dass das allen gleiche A'^orbild doch f??rjeder Zeit als eigene Person und Charakter auftritt. Diese K??rperanschauung ist nicht die Folg-e desStiles, sondern umgekehrt der Stil ist die Folge derAnschauung. Nur am frei gegebenen K??rper entwickelt sichein gesunder Kunstsinn. Wollen wir diesen und ge-sunden Stil, so m??ssen wir gesunden Sinn genug haben,das Nackte nicht nur zu ertragen, sondern es sehenund sch?¤tzen lernen. Die Avunderbare Einfachheitdes menschlichen K??rpers erduldet im Kunstwerkekeine K??nstelei, sie zwingt den K??nstler zur Einfachheit,zum Aufgeben d(M- kleinlichen Nebensachen und be-reitet den ersten .Schritt zu einem eigeneMi Stilvor. In der Weise, wie wir heut(^ zu arbeiten ge-n()thigt sind, h?¤lt sich die schlcchte Bernini'sche K??rper-auffassung, in der die neuesten heutigen K??nstlertief aber unbewusst stecken oder l?¤sst sie nicht ??bereine flache und falsche Antikisirung nach schlechtenAIu.stern hinauskommen. Denn nur wer ganz frei A'ordem menschlichen K("'>ri)er gestanden und gearbeitethat, kann die Jl??he der Leistung

anderer Stilepochenempiinden, deren \"orstellungsweise in eine F'ormgepresst ist, die Zug um Zug, ohne die Xatur zu ver-las.sen, ohne sie kleinlich zu beschn??ffeln, sich nebendie Entwicklung ihrer Zeit .stellen kann, sich mit ihrerH??he misst, ihre unverkennbare, unantastbare \^er-k??rperung im sichtbaren Menschen!
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