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faffenb, uitb bod) mit feinem ÜBorte oerratenb,
was fie badjte.

„3d) babe Did) rufen laffen, Drewula," batte
^Prins SRidjmut Begonnen, „um Did) 31t fragen, ob

£u mid) liebft?"
Gr fab in einem Stuhle, beffert Sitgpolfter aus

rotem Sarnmet genäbt unb beffen barte Bebnen
urtb fÇilfje aus Gbcubolg gefdjnibt waren.

„Du weibt es, ioerr," antwortete fie. „3Iber
ba Du mid) offen unb oor 3eugeit fragft, will id)
Sir ebenfo Antwort fagen: 3a!"

9îid)tnuts 5Iugen blibten. Gr bog unb bob
fid) im Stuhl. Beibcnfdjaft batte über ihn Gewalt.
„Unb willft Du mein Sßeib werben?" fragte et
roieber.

Drewula 3iidte nidjt unb fubr obne Uefinnen
weiter: „SBenn Du ben Uriefter gurn 3eugen
nimrnft: 3a!"

„3dj weif), bab Du es anbers nid)t tuft," fagte
-Hidjmut. „3war, Du oergiffeft, baff id) Did) awin=

gen tonnte."
„Heber bie Bebenbe baft Du Gewalt, £err!

Wber wer 3wänge uticf), bas Beben su bebalten?"

fRicbmut budte fid) tiefer in beit Stuhl. „23er=

3eib," fagte er. „3d) weift, baff Du wie ein Dem»

peltor bift, burdj bas man nur in geiertagstlei*
bent treten fott."

„Der Dempel," erwiberte Drewula, „will id)

Dir fein, ber Dir 3u.fludjt unb Droft unb Grgui»
dung ift. güblte id) itidjt, bob id) bas tonnte, fo

würbe bie SDtagb nidjt beuten, was einsig einer Kö=

uigstodjter 9led)t fein foltte."
9?id)mut fprang auf unb fdjlug einen fdjweren

Uorbang 3urüd. 9lus einem SRebenraum trat ber

Kaplan, unb Diener trugen einen Difd) berein, ber

mit weijfem Binnen gebedt war. 3wei golbene
Wrmleucbter fteltten fie barauf unb oerfdjwanben

Der ^rieftet wintte.
ÜRidjmut ergriff Drewulas £>anb.

Sie traten, er fdjwar*3 unb mit beifeem Gefidjt, fie blonb
unb mit tiibler Stirn, uor ben Kaplan. Der oermäbtte
fie einanber. 9tber Uidjmuts Ringer gtübten unb gitterten
unb Drewulas £anb war ruljig unb fait wie Sütarmor. 3Its
bie beilige Sanblung 3» Gnbe war unb ber Urins beit Urin
um ibre £nifte fdjtang, bot fie ibm willig bie Bippen unb
ibr Urnt legte fid) fanft um feinen Ütadeu. 3it ber Gde

weinte bie Drub. Der Kaplan oerlieb bas Gemadj. Urins
Uidjmut aber wenbete fid) 311 Gerba unb befahl: „gübre
bie grauen hinaus unb laffe fie îleibert unb gib ihnen bie

Uedjte, bie ihnen 3iemen. Und) foil feber in ber Uurg
wiffen, bab unb wen id) mir 311111 Gemahl genommen habe."

bans eggimann. Die Rörgler, Radierung

wieber. Drewula lächelte unb fdjritt ber finfteren Umntc ooran.
Scheu folgte bie Drub.

UIs Gerba nach einer ÏÏSeile 3urildtam, fanb fie Uid)=
mut in feinem Stuhle in Sinnen.

Gr fuhr auf. „SUas bentft Du 001t ihr?" fragte er.
Sie antwortete: „3d) wufete nicht, bab in ber Uurg

eine foelligteit wohne gleidj ihr."
„Sie gefällt Dir?" fragte er mit jäher greube.
„3d) oerftebe, bab fie Dir gefällt," gab fie guriid.
Uun ftanb er auf. „Sage mir, was Du oou ihr bältft,"

oerlangte er beinahe brobenb.
SBieber antwortete fie rätfeHjaft: „Sie tut mir jefft

mehr leib, — als bu, £err."
Gr wintte ihr ungebulbig mit ber £anb. Sie entfernte

fid) geborfam. (gortfeijung folgt.)

Die XII. nationale Kunftausftellung in Bern.
Die fd)wei3erifd)e Künftlerfdjaft ftellt alte gwei 3abre Utit ber Ue3eid)nung „national" will betont werben, bab

unter ber Ücgibe ber eibgenöffifdfen Kunfttommiffion eine 3U biefem Salott alle Schwerer Künftler, weldjer Kunftrid)»
Uuswabl ihrer 2Berte 3ur Sdjau unb gum Uerfauf crus tung fie angehören mögen, 3utritt haben fallen, ba bie
in einem Salon, ber fid) „Nationale Kunftausftellung" nennt. Koften ber Seranftaltung aus einer eibgenöffifdjen Suboen»
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fassend, und doch mit keinen, Worte verratend,
was sie dachte.

„Ich habe Dich rufen lassen, Trewula," hatte
Prinz Richmut begonnen, „um Dich zu fragen, ob
Du mich liebst?"

Er sah in einem Stuhle, dessen Sitzpolster aus
rotem Sammet genäht und dessen harte Lehnen
und Fühe «us Ebenholz geschnitzt waren.

„Du weiht es, Herr," antwortete sie. „Aber
da Du mich offen und vor Zeugen fragst, will ich

Dir ebenso Antwort sagen, Ja!"
Nichmuts Augen blitzten. Er bog und hob

sich im Stuhl. Leidenschaft hatte über ihn Gewalt.
„Und willst Du mein Weib werden?" fragte er
wieder.

Trewula zuckte nicht und fuhr ohne Besinnen
weiter: „Wenn Du den Priester zum Zeugen
nimmst: Ja!"

„Ich weih, dah Du es anders nicht tust," sagte

Richmut. „Zwar, Du vergissest, dah ich Dich zwin-
gen könnte."

„Ueber die Lebende hast Du Gewalt, Herr!
Aber wer zwänge mich, das Leben zu behalten?"

Richmut duckte sich tiefer in den Stuhl. „Ver-
zeih," sagte er. „Ich weih, dah Du wie ein Tem-
peltor bist, durch das man nur in Feiertagsklei-
dem treten soll."

„Der Tempel," erwiderte Trewula, „will ich

Dir sein, der Dir Zuflucht und Trost und Erqui-
ckung ist. Fühlte ich nicht, dah ich das könnte, so

würde die Magd nicht denken, was einzig einer Kö-
nigstochter Recht sein sollte."

Richmut sprang auf und schlug einen schweren

Vorhang zurück. Aus einem Nebenraum trat der

Kaplan, und Diener trugen einen Tisch herein, der

mit weihen, Linnen gedeckt war. Zwei goldene
Armleuchter stellten sie darauf und verschwanden

Der Priester winkte.

Richmut ergriff Trewulas Hand.
Sie traten, er schwarz und mit heihem Gesicht, sie blond

und mit kühler Stirn, vor den Kaplan. Der vermählte
sie einander. Aber Nichmuts Finger glühten und zitterten
und Trewulas Hand war ruhig und kalt wie Marmor. Als
die heilige Handlung zu Ende war und der Prinz den Arm
um ihre Hüfte schlang, bot sie ihn, willig die Lippen und
ihr Arm legte sich sanft um seinen Nacken. In der Ecke

weinte die Trud. Der Kaplan verlieh das Gemach. Prinz
Richmut aber wendete sich zu Gerda und befahl: „Führe
die Frauen hinaus und lasse sie kleiden und gib ihnen die

Rechte, die ihnen ziemen. Auch soll jeder in der Burg
wissen, dah und wen ich mir zum Gemahl genommen habe."

dans Kggîmami, vie Nörgler, Nàruog
wieder. Trewula lächelte und schritt der finsteren Amme voran.

Scheu folgte die Trud.
Als Gerda nach einer Weile zurückkam, fand sie Rich-

mut in seinem Stuhle in Sinnen.
Er fuhr auf. „Was denkst Du von ihr?" fragte er.
Sie antwortete: „Ich wuhte nicht, dah in der Burg

eine Helligkeit wohne gleich ihr."
„Sie gefällt Dir?" fragte er mit jäher Freude.
„Ich verstehe, dah sie Dir gefällt." gab sie zurück.

Nun stand er auf. „Sage mir, was Du von ihr hältst,"
verlangte er beinahe drohend.

Wieder antwortete sie rätselhaft: „Sie tut mir jetzt

mehr leid, — als du, Herr."
Er winkte ihr ungeduldig mit der Hand. Sie entfernte

sich gehorsam. (Fortsetzung folgt.)

vie XII. Nationale Kunstausstellung in Lern.
Die schweizerische Künstlerschaft stellt alle zwei Jahre Mit der Bezeichnung „national" will betont werden, dah

unter der Aegide der eidgenössischen Kunstkommission eine zu diesem Salon alle Schweizer Künstler, welcher Künstlich-
Auswahl ihrer Werke zur Schau und zum Verkauf aus tung sie angehören mögen, Zutritt haben sollen, da die
in einein Salon, der sich „Nationale Kunstausstellung" nennt. Kosten der Veranstaltung aus einer eidgenössischen Subven-
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lüerdinancl Bodler.

tion Beitritten roerben. Die 3uro, BefteBcnb aus 13 93tit=.

gliebern, roirb oon beti Künftlern ïetbît gewählt; ein ieber
erhält ein ©3ahlformular, auf bas er adjt ©amen treibt;
wer-am meiften Stimmen Bat, ift gewählt. ©räfibent ber
3urt) ift 3ur Seit tJ3rofeffor Siloeftre non ©enf. Die eib»

genöffifbe Kuttftpflege glaubte, iBre- Aufgabe, 3toifben ©ubli»
!um unb Künftlerfbaft einen mögtibft breiten ftontaft her»
3uftellen, jnit bén befbeibenen SRitteln, bie ibr 3ur Verfügung
fteljen, fo am beften löfen 3u tonnen, bah lie eine ambulante
Kunfttjalle oon einfacher aber geräumiger Konftruftion et»
baute. Sie fbidt biefe SBanberbarade alle 3toei Sabre für
eine beftimmte 3eit in eine eibgenöfüfbe Stabt unb öffnet
fie gegen ein befdjeibenes ©intrittsgelb beut groben ©ublifum,
bas fo ©elegenbeit beïommt, bas Staffen ber einijeimifdjen
Kiinftler fennen 311 lernen, ©s liegt biefer ©rt ber ©usftel»
lung ber fböne bemofratifdje ©ebanfe 3U ©runbe, bah bie
greube am Sbönen tief ins 33otf hinein gepflan3t toerben
foil, daneben roerben natürlich aud) ©orteile für ben Künft»
1er erftrebt: er foil befannt roerben unb ©elegenbeit be=

fommen, feine SBerïe 3U oerïaufen.
Die eibgenöffifbe Kunftbarade rourbe 1912 in 9leuen=

bürg 3um erftenmal für ben Durnus oerroenbet. 931 an lobte
bie oerbefferten ©aumoerhältniffe, äuberte aber audj äftljeti»
fdje Sebenfen gegen bie Balle, ©ub bie ©nfibt ber ftünft»
1er roar geteilt: es tarnen fo roobl Diele 311m SBort, aber
bas ein3elne ©3ort tarn im groben ©Ijorus nicBt feljr 5ur
©elturtg.

Dab bie fbroefeerifbe Ki'cnftlerfbaft an ber fiattbesaus»
ftellung in Sern nicht fehlen burfte, ift felbftoerftänblid).
Die Kunftfjalle bot fib benn auch als eine ber oorneijmften
©ttraftionen ber gan3en ©usftellung erroiefen; teine ein3ige
Balle bürfte bis beute fo oiel Sefudje erhalten hüben. Unb
trobbem barf man oon feinem eigentlichen ©rfolg biefes
Seiles ber ©usftellung fpredjen. ©bgefehen oon einer ge=

bäffigen topf» unb beriefen Kritif, bie fid) gleich nab ber»

©röffnung über bie Kunftausftellung ergoh, hoben bie ©to»
butte unferer Kiinftlerfbaft in ber 3ufammenftellung, roie
fie hier bargeboten rourbe, teine Segeifterung aus3ulöfen

oermobt. Das liegt nun meiner ©nfibt nad) mehr in ben
Umftänben als in ber ©rt ber SBerfe. begründet. Die gaitse
übrige ©usftellung trägt ben ©Ijaräfter - ber feftlidjen ©us=
läge. ©tit allen möglichen ©robuften fuebte man äftbetifd)e
SBirtungen 3U ergielen, bie nirfjt in ber Sache felbft gelegen
finb; mit ©ägeüt, Strauben, ©öljren, erftellte man Oma»
mente, mit ©tetallen unb ©tafbinenteilen errichtete man
monumentale Sauten. ©tan gab ben Gräften freien Spiel»
räum innerhalb ber ©ren3en bes 93löglichen. Die Künftler
haben geholfen, bie ©robufte ber fianbroirtfdjaft, ber 3n=
buftrie ins fchönfte fiidjt 3U ftellen. 3f)te eigenen ©robufte
mußten mit einer Sarade unb innerhalb biefer mit einigen
Ouabratmetern rocijjer 9Banb oorlieb nehmen. 3m Se»
roufjtfein,_ bah bie Kunfttjalle mit ihrer troftlofen ©införmig»
feit in ihrer Umgebung ftörenb roirtte, fud)te man bie
Sfaffabe burb einen Sorbau ben Süden 3U entrüden; ber
Serfudj ift äftfjetifcb fläglich gef^eitert. 3d) meine, bie
Künftler finb baburch in ©achteil getommen oor anbern ©us»
ftellern, bah fie auf eine 3Ufällig oorhanbene Sarade ange»
roiefen roaren, roährenb bie anberen eigens 3um gatiaen ©lane
ftimmenbe ©ebäube erftellen tonnten, über beren ©äume fie
mit groher Souoeränität unb 3U ihrem ©orteil oerfügen
tonnten. Zugegeben, bah Kunftroerfe burch fidj felber roit»
ten follen; aber ebenfo ficher fbeint mir bies, bah butd)
ftimmungsoolle Umgebung bie 2Birfung eines Kunftroerles
erhöht, ja oerboppelt roerben tann. Die hefte mögliche ßö»
fung roäre jebenfalls bas auher ber ©usftellung gelegene
monumentale Sunfthaus geroefen, bas bie Serner fid) bei
ber ©elegenbeit hätten leiften follen. Da roäre ja roobl
tein fo groher Sefudjerftrom hinburbgeflutet, aber bet mora»
lifdje ©rfolg roäre für unfere Künftler umfo gröher geroorben.

Dob toir haben uns mit ber Satfadje ab3ufinben. Das
bürfen roit füglich 3ugeftehen: ber ftunftfalon bebeutet für
bie fianbesausftellung einen grohen ©eroinn. ©3er nicht alBu
ermiibet 00m ©ierer» ober ©eufelbe her bie Balle betritt,
roirb burch bie Farben» unb Schönheitsfülle ber 9?äume, bie
er nun burdjroanbert, angenehm erheitert unb erfrifcht. fjfrei»
üb muh er fidj 3eit laffen, muh oerroeilen, in fid) aufneh»
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men tonnen; er muh auch nidjt mit bem Sefudjerftrom fid)
hineintragen laffen, fonbern eine ftillc Sages3eit abwarten.

3d) möd)te mit ber Sefpredjung ber Siunftausftelhing
ben ßefer nidjt burd) Details ermiiben, fonbern nur auf bie

beroorftedjenbften ©rfdjeinungen hiuroeifen unb aufmertfam
madjen.

Die Balle befteljt in ber Bauptfgdje aus einem lang»

geftredten geräumigen Bauptfaal, an ben fid) fettlich unb

hinten eine grofje 3aljl tleinerer ©äume anfbliehen. 3m
Bauptfaal ftohen roir gleich auf bas Bobler Silb, bas bet
Seier in einer Sieprobuttion oor fid) hat. Diefe gibt leiber
bie Sarben nidjt roieber, barf barum aud) nicht mahgebenb

fein für bie Seurteilung bes Originals. Bobler gilt als
ber Sührer ber SdjroeBer 9©alet, unntihoerftänblidj ausge»

brüdt: oon feinem Schaffen geht ein ftart beftudjtenber
©influh auf bie übrigen Künftler über, ©lit Boblers -ftiinft»

lerperfönliditeit muh fidj heute überhaupt ieber abfinben,
ber 3um ©Sefen ber mobernen Äunft oorbringen roill. Die
Siid)er über i_hn fdjiefjen gegenwärtig roie ©i^e aus ber

©rbe. ,0b fie bem grohen ©ublitum bas ©erftänbnis Boblets
Oermitteln roerben, ift fraglid). Der Durdjfdjmttsmenfch ftellt
fid) 3um Äunftroert immer nod) mit bem Bersen ein; er

ift fo gewöhnt burd) bie Äünftler ber ©omantit, ber lebten

©ergangenheit; ©amen roie flubroig ©id)ter, ©lorih von
Sdjroinb, ©nfelm Seuerbadj, aber aud) Srih Uljbe^ Bans
Dhoma, ©Ibert ©3elti fagen, roie bas gemeint ift. Stoffüb
ftebt Bobler biefen ©Iten nid)t fo fern; ich bente an bie

„©nttäufchten", an bie ©larignano» unb 3ena=Sre-5fen: and)

er ersähit, padt burd) ben Stoff, roedt ©efüble. Seine Sil»
ber laffen fich „ertlären", fie finb in biefer Binfidjt oiel roeni»

ger „mobern" als bie feiner ©bepten. So gereibt es jum
©erftänbnis bes ©Sanbgemälbes, bas oor uns hängt
Unanimité — ©inmiitigteit nennt es fid) — 3U roiffen: bah

es eine Saffung bes Sorrourfes 311m ©3anbgemälbe im SRats»

haus 3U Bannooer ift, bah bie ©länner, bie hier bie Banb
3ur hegeifterten 3uftimmung ober gar 311m entfbloffenen
SdjTOUt erheben, in Bannooer 1533 bie Sab« ber Siofor»

matton entfbieben haben, entgegen bem roanlelmütigen 9late,

fie, bie Silrger unb Banbroerïer, bie eine Sefferung
iljrer fiage fetjnlidjft herbei roünfdjten; bah ber
©ebner in ber ©litte, ihr 2Bortfüt)rer, ba3U büs

erlöfenbe ®3ort gefproben: roit roollen einig oor»
gehen in biefer wichtigen Sabe. Diefes ©3iffen ift
unter Umftänben entfbeibenb bafür, ob fib ber

Sefdjauer bie ©ufbriitglid)leit ber 3unftmittel: biefe

herausforbernbe Bäufuitg ber ©ertifalen in ben er»

hobetien ©tmen, ihre ftrenge. einförmige ©bgren3ung
nach oben unb bie faft ängftlibe Stjmmetrie in ber

©ruppierung, gefallen _Iäht ober ob er unroillig üb
abroenbet, weil er bas ©att3e nidjt begreift.

©in anberes aber läht üb nibt burb. ben ©er»

ftanb erfäffen, es roill erfühlt werben: ©3arum 3er»

ftört Bobler unb 3erftören bie, bie wir besroegen

als mobern enipfinben, gar oft bie roeibe Sbon»
heit burb berbe bide ßinien ober burd) brutale

fjarbentöne? ©us fliehe 3ur ungefbminiten ©3ahr»

Ijeit, aus ©3iberroillen gegen bas ©3eid)lid>e unb

Siihlibe, aus gewalttätiger ©igenliebe, aus 3«)nifber

gfreube am ©3et)tun: fo hört man bas beuten.

3d) möchte mir bas SBefen ber mobernen flunft
fo surebtlegen:

Die mobernen Äünftler roollen fib. nidjt mit
ber Sböntjeit begnügen, bie an ber Obetfläbe liegt,
bie für bas geroöhnlibe ©uge 3ugänglid) ift; biefe

ift meift mit Segriffen wie 3toedmähiäfeit, ©loral
ufro. oertniipft, bie mit ber Sdjönheit, ber abfo»

luten Sbönbeit nibts 3ü tun haben, ©ad) biefer

abfoluten Sböntjeit ringt ber flünftler. ©r finbet
fie in ber fform, im 3ufammenfpiel ber garbentöne,
im ©hothmus unb in ber flraft ber flinien.

Diefe Schönheitselemente finb 3roar in ber ©atur
oorhanben, aber fie finb mit unfünftlerifben 3ufällig»
feiten oermifbt. Diefe gilt es aus3umer3en,; es gilt
bie Sbönljeit aus ber ©atur los3Ufbälen, „entftoffli»
ben" nennt ber flunfttheoretifer biefen fflorgang. Die 9Jlo=

bernen entftoffIid)en burd) eben biefe brutale ©erneinung
ber roeidjen Sbönljeit. Unb nun beflagen fib barübet in
erfter ßinie bie, bie ftofflib geniehen, bie bas gan3e ©efibt
mit ©ugen, ©afe, 99lunb unb Obren unb allem, roas ba3u»

gehört in rid)tiger ©aturtreue oor fib haben roollen; bah es

bem Stünftler juft nibt um biefe ©imelbeiten unb gar nibt
um bas ©efidjt, fonbern oielmehr um bie Baltung bes

Körpers, oielleibt um eine fd)öne ©üdenlinie ober um eine

Seroegung 3U tun roar, bas fiimmert fie nibt: ©lenfb
hat ©ugen, ffllunb, unb ©afe, punt'tum, ber Künftler hat
bie ©atur 3U refpettieren." Der Kiinftler tut rebt baratt',
unbeffimmert um bie Çorberungen biefes ©ublifums auf fet»

nem ©3ege 3ur Sböntjeit weiter 311 fbreiten. ©m ©nbe roirb

bod) er barüber beftimmen, roas als Kunft gelten barf unb

muh: bas ©ublifum roirb burb ihn fehen lernen.

©Ian barf füglidj behaupten, bah bie mobernen 93laler

uns fd)on tiibtig oorroärts gebtadjt haben, ©ugenfbeinlid)
finb bie gortfbritte, bie bas ©ublifum in ber ©eroöhnung

an bas ©adte in ber Kunft gemabt hat. Die gegenwärtige
flanbesausftellung gibt etn Seifpiel baoon. 3b behaupte,

oor 3ehn 3aljren wären bie Stanbbilber oor ber tÇefthallc,

bem alfoljolfreien 9leftauront ufro. nid)t möglib geroefen.

Unb heute? ©Ian benfe fid) biefe Sfutpturen erfeht burd)
befleibete Statuen; roir roenben im ©eifte bie ©ugen ab

oon biefer äfthetifdjen Unmöglibfeit. ©in Slid in einen

Saal ber Slunfiausftellung iiberseugt uns, bah bie Künftler
ihre ©r3ief)ungs3iele nod) höher gefefet haben. Um offen 3U

fein: es fbeint mir, in manber Darftellung ber ©adtheit
habe ein ftarfes feruelles ©athos ben ©infel geführt, bas
bie fünftlerifd)e ©3ir!ung beeinträbtigt. ©s fei bies nun bem

Künftler ohne weiteres als ©ebt 3ugeftanben; nur mühte
bie Ocffentlibfeit barüber roaben, bah fib biefes ©athos
nibt auf Sefdjauer überpflanst, für beren ©rçieljung fie

vie lbl V70U1' UbU) kll.O

hwà ^à/große^Zah^ kleinerer Räume anschließen. Im
Hauptsaal stoßen wir gleich auf das Hodler Bild, das der

Leser in einer Reproduktion vor sich hat. Diese gibt leider
die Farben nicht wieder, darf darum auch nicht maßgebend

sein für die Beurteilung des Originals. Hodler gilt als
der Führer der Schweizer Maler, unmißverständlich ausge-
drückt: von seinem Schaffen geht ein stark befruchtender

Einfluß auf die übrigen Künstler über. Mit Hodlers Künst-
lerpersönlichkeit muß sich heute überhaupt jeder abfinden,
der zum Wesen der modernen Kunst vordringen will. Die

Eà^Ob^sie dem großen Publikum das Verständnis Hodlers
vermitteln werden, ist fraglich. Der Durchschnittsmensch stellt
sich zum Kunstwerk immer noch mit dem Herzen ein: er

ist so gewöhnt durch die Künstler der Nomantik, der letzten

Vergangenheit? Namen wie Ludwig Richter, Moritz von
Schwind, Anselm Feuerbach, aber auch Fritz tlhde^ Hans
Thoma, Albert Welti sagen, wie das gemeint ist. Stofflich
steh! Hodler diesen Alten nicht so fern: ich denke an die

„Enttäuschten", an die Marignano- und Jena-Fresken: auch

er erzählt, packt durch den Stoff, weckt Gefühle. Seine Bil-
der lassen sich

„erklären^,
sie smd in^diese^Hinsicht^viel ln^ni-

es eine Fassung des Vorwurfes zum Wandgemälde im Rats-
Haus zu Hannover ist. daß die Männer, die hier die Hand
zur begeisterten Zustimmung àr^gar ^^^^êuen

^»wendet, we/er das Ganze nicht begreift.

Ein anderes aber läßt sich nicht durch den Vsr-
stand erfassen, es will erfühlt werden: Warum zer-

stört Hodler und zerstören die, die wir deswegen

als modern empfinden, gar oft die weiche Schon-

heit durch derbe dicke Linien oder durch brutale

Farbentöne? Aus Liebe zur ungeschminkten Wahr-
heit, aus Widerwillen gegen das Weichliche und

Süßliche, aus gewalttätiger Eigenliebe, aus zynischer

luten Schönheit nichts zu tun haben. Nach dieser

absoluten Schönheit ringt der Künstler. Er findet
sie in der Form, im Zusammenspiel der Farbentöne.

Diese Schönheitselemente sind zwar in der Natur
vorhanden, aber sie sind mit unkünstlerischen Zufällig-

ketten^v.^m
Die^e ^t

ffli-

gehört in richtiger Naturtreue vor sich haben wollen: daß es

den, Künstler just nicht um diese Einzelheiten und gar nicht

um das Gesicht, sondern vielmehr um ^die Haltung des

Bewegung zu tun war. das kümmert sie nicht: „Ein Mensch

hat Augen. Mund, und Nase, punktum. der Künstler hat
die Natur zu respektieren." Der Künstler tut recht daran',
unbekümmert um die Forderungen dwses^Puksiikun^ auf se^

an^das^ackteì der Kunst gemacht hat. Die gegenwärtige
Landesausstellung gibt ein Beispiel davon. Ich behaupte,

vor zehn Jahren wären die Standbilder vor der Festhalte,

dem alkoholfreien Restaurant usw. nicht möglich gewesen.

Und heute? Man denke sich diese Skulpturen ersetzt durch

bekleidete Statuen: wir wenden im Geiste die Augen ab

von dieser ästhetischen Unmöglichkeit. Ein Blick in einen

Saal der Kunstausstellung überzeugt uns, daß die Künstler
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nod) bie ©erantwortung trägt, 3ebenfalls muß betont
werben, bafe bas berühmte 2Bort oont Steinen, bem alles
rein ift, nur eine relatioe SBahrheit ausfpridjt; neun 3ehn=
tel ber SDtenSdjen werben, weil fie nid)t tiinftleriSd) empfinben,
burcb bas nacîte Etunftwert gefchlechtlidj berührt, womit in»
beffett nidjt ber SittlichteitssenSus beraufbefdjworen werben
Colt; bettn fonjt müßte man audj gegen bie „feruelle" 51©u»

fit, bie ©ölte, bas ©heater, bie 5>©obe, ïut3 gegen alle Gin»
ridjtungen, bie erotifdj stimulieren, bie ©olßei ins gelb
fcbiden.

SPSenn man bem GharafteriftiSdjen ber gegenwärtigen
Hunftausftellung weiterbin nachgebt, So muß man auch ihre
grobe garbenfreubigfeit betonen. Sie i|t be3eidjnettb für bie
gan3e moberne ©idjtung. ©tit ber garbe erreidjt ber Hünft»
1er am einfachsten, was id) oben Gntftofflidjung nannte.
Gr bellt ben einen Oon eine' ©uance über bie in ber Statur
gewohnte Siäjtintenfität, auf, er unterbrücüt anbere zufällige
3U ©unftert ber äftbetifd) eittSdjeibenben garbentöne. So ent»
Steht eine Sanbfdjaft non eigenartigem ©eh: man ernpfinbet
Sie wohl als Statur, aber fie Steht bod) über ihr an Sd)ön=
beitswerten. So auch ©orträts, ©enrebilber, bei beneu bas
©ntfcbeibenbe nicht bie ©ehnlidjteit, Sonbern bie frifdje, fprü»
benbe Originalität wirb.

3n ber gan3ett ©eilje ber Schwerer StrirtStler lonftfl»
tieren wir So in ber gorrn ein eifriges Streben nach ©er»
oolltommnung in ber ©idjtung gegen bas abîolut Sdjöne.
Gs ift biefes Streben Sdfon barum an3Uerïennen, weil es
ben Hünftlern, bie gegen ben Strom bes berrfcbenben ©e=

fdgnades fdjwimmen muîtten, bis beute nidjt (Ernte, fonbern
nur Hampf gebracht bat.

©odj ein ©toment muß 3ur allgemeinen Gharatteriftil
bes gegenwärtigen Hunftfalorts beroorgeboben werben. 50tan
bat ber 3uri) oorgeworfen, Sie fei einfeitig nad) ©idjtungen
oorgegangen. 3d) habe nidjt ben Ginbrud erhalten, bah
bieîer ©orwurf begrünbet ift. 3m ©egenteil: ber ganse Sa»
Ion Stroit oor ©eidjbaltigteit ber ©totioe unb 5Dtanieren.
5ütan muß Sich eher fragen, was nidjt oertreten ift, weldjem
©efdjmad in Stofflicher Sinfidjt nicht ©edjnung getragen
ift; man wirb barauf fdjwer ©ntwort geben tonnen. Gtwas
auffällig allerbings ift bas oöllige ober faft oöllige gehlen
ber Aquarelle.

Gs erübrigt mir, um einigermaßen ben gewohnten ©ah»
inen einer HunftbeSprechung 3U füllen, einige ©amen 311 nen»

nen. ©orab bie ©erner. 2ßir finben fie wieberutn, wie
fd)on in ©euenburg, 3U bübScher ©efarntwirtung 3uSammen=

geftellt (im Saal 4): ©tar ©uri als ©tittelpuntt mit
feinen famofen ©olitifern oon 1847, unb bie anbern: Gar»

binaur, Senn, ©rad, ©oß, ©ollenweiber, Rieche, ©eiger,
Gngel, Hlara ©orter, 3rt anbern Sälen Stoßen wir auf
bie tüchtige ©ernerin 50tartba Stettier, auf SOibmer, Sur»
bed, Sannq ©ai), gran3 ©ebri, ©rnolb Suber, lt. 5ÏB.

Züricher. Harl Sännp, Sannab Ggger, Sans Gggimann
finben wir bei ben ©abierungen unb SohSdgtitten. 3Bil»
beim ©almer enblicb hängt in ber oornebmen ©ad)barSdjaft
bes Slteuenburgers ©aul ©obert, bes ©3aabtlänbers Sur»
nanb unb bes ©enfers ©iron. Ilm gteid) mit ben SBeft»

f Berta o
Die berühmte griebensapoftolin ©erta oon Suttner,

weltbetannt geworben burd) ihren in Sunberttaufenben oon
Gremplaren oerbreiteten unb in mehr als ein Oußenb Spra»
d>en überSeßten ïenbetproman „Oie 2Baffen nieber!", ift
Gnbc lebten ©tonats in iffiien gestorben. Saronitt oon Sutt»
iter, aus einer öfterreidjiSdjen ©eneralsfamilie Stammenb, wur»
be 71 3abre alt. 1876 oermäblte Sie Sich mit bem ©oman»
Schriftsteller ©rtßur ©unbaccar oon Suttner. Sie madjte

Sd)wei3ern weiter 3U fahren: bie ©enfer finb ertrerne ©to=
berne faft über bie Sanf weg; über ihre betabcnte ©ar»
unb ©ouboirtunft, ihre fd)libäugigen unb gefchmitaïten 3P3ei=

ber (©erger, ©udjet, Oeluc, Sainarb, fermés, Sornung)
bat fid) bas ©ublitum am meiften aufgeregt. Oagegen
nehmen anbere wie bie beiben ©allet, Siloeftre unb ©radj»
Sei fiibrenbe Stellungen ein in ber Sdjweherifdjen Hiinftler»
Schaft. Oie ©euenburger ©öthlisberger, Sermanjat unb
i'GpIattenier 3ieben auch diesmal, wie Schon beim lebten
©urnus bie ©ufmertfamteit in befonberem ©laße auf fich,
lebterer bat 3ubem Schöne Hortons 311 gtesïeu im Hreii3=
gang ber OörfIi»Hirche ausgestellt. Safel ift burd) ©OTt3é

(©rablegung), giedjter (fianbScbaften), Sermann SOteper

(Hreii3igung) unb Gfther ©tengolb (portraits) würbig oer»
treten, ©on ben übrigen Schwerem nenne idj nur uodj:
Or. ©erri, St. 5Dtoriß, mit feiner farbenfreubigeit ©emina»
poft, ©iooanni ©iacometti, Stampa, mit feiner grüngelben
Obeobora; ferner grib ©ilfi, St. ©allen; Sermann Su»
her, 3ürid); Harl 3tfd)ner, Hilsnadjt; ©rnolb ßoup, 3ü=
rid) (Salome); ©ottarbo Segantini, Sütaloja; 3atob Sßelti,
3olli!on (Sertlungenes Sieb) unb ben 233aIIiSer Gbmoub
©ille (Hubtarnpf). Gnblid) oerbieneit Grwäbnung einige
Schwerer im ©uslanb, bie tüchtige ©ilber gefdjidt haben;
)o bie ©arifer ©lice ©aillp, ©. ©landjet unb ©aul Sartl),
bie 5>©ündjeiter Selen Säfliger, Oora Sautl), 3®. ,Ö. fiel)»
mann, ©Ifreb SOlarrer, 5öteper=©afel uttb ©eat SBielanb;
bie 3wei Oeffiner ©ietro Gbiefa unb Suigi ©offi in SOtailanb
nicht 31t oergeSfen.

Oie Sïulpturenîammtung ift biefes 3al)r reichhaltiger
als fonft. ©obo be ©ieberhäufern gibt ber gan3en 2tusftel=
lung eine feierlich ernfte Stimmung mit feinem großange«
legten, leiber So jäh abgebrochenen Sehenswert. 50tit ©11=

bad)t oerweilt man bei feinem 3eremias, feiner 50teland)olie,
Seiner Sobler unb ©erlabte ©iifte unb mit ©enugtuung
bemerlen wir, baß burdj ©unbesantauf bie Schönen ©aig-
iteuSes unferem Sanbe erhalten bleiben. 3d) tann raümes=
halber auch hier nur ©amen nennen unb 3war mit enger
©efdjräntung, oorab bem liebensmilrbigen Solothurner Séon
Serger, bie ©enfer Souis ©allet unb 3ames ©ibert, bie
©erner Hart Sänni) unb Sermann Subadjer, ben groß»
3ügigen Oeffiner ©effina urtb Gbuarb 3iuimerntann, 5ütün=

d>en, mit Seinem wunberoollen Schreitenben 5)©äbchen.

Sier anfchließenb feien nodj bie ©Iafetten bes tüd)»
tigett ©aslers Sans grep erwähnt. Oie reichhaltige Samrn»
lung oon Stiiden ber Deforatioen Hunft in ben hintersten
Säten ber Salle oerbiente eine Sefpredjung für fich; ich

muß hier leiber audj auf Sinweife oer3ichten.

3dj bin mir wohl bewußt, mit biefer Sefpredjung
ber XII. ©ationalert HunStausftellung meine ©flicht als
©eferent nur fd)wad) erfüllt 311 haben, ©lögen immerhin
meine 3eilen bas gewirtt haben, baß einige Sefer 3U einem
erneuten Sefud) ber Hunfthalle fid) aufraffen, um Sich babei
SelbSt oon bem hohen Streben unb bem freubigen ©rbeits»
geifte unferer SdjweßeciSdjert Hünftlerfchaft su über3eugeit.

H. B.

n Suttner.
mit ihrem ©atten oiele weite ©eifen unb lebte mit ihm neun
3ahre im Hautafus. ©ad) beut Oobe ihres ©emahls (1902)
nahm fie ihren 5D3ohnfiß auf Sd)loß Sarmansborf in ©ie=
beröfterreich- 3hr erftes ©ud) Sdjrieb ©erta oon Suttner
im ©Iter oon 37 3ahren. Oie Oenben3 ihrer SdjriftStetleri»
Sehen ©rbeiten ift faft tebiglich bie 5®ropaganba für
bie internationale griebensibee. Oer ©oman „Oie
SSaffen nieber!" erhielt nod) in „©Cartas Hinber" (1903)
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noch die Verantwortung trägt. Jedenfalls muß betont
werden, daß das berühinte Wort vom Reinen, dem alles
rein ist, nur eine relative Wahrheit ausspricht: neun Zehn-
tel der Menschen werden, weil sie nicht künstlerisch empfinden,
durch das nackte Kunstwerk geschlechtlich berührt, womit in-
dessen nicht der Sittlichteitszensus heraufbeschworen werden
soll: denn sonst mühte man auch gegen die „sexuelle" Mu-
sik, die Bälle, das Theater, die Mode, kurz gegen alle Ein-
Achtungen, die erotisch stimulieren, die Polizei ins Feld
schicken.

Wenn man dem Charakteristischen der gegenwärtigen
Kunstausstellung weiterhin nachgeht, so muh man auch ihre
große Farbenfreudigkeit betonen. Sie ist bezeichnend für die
ganze moderne Richtung. Mit der Farbe erreicht der Künst-
ler am einfachsten, was ich oben Entstofflichung nannte.
Er hellt den einen Ton eins Nuance über die in der Natur
gewohnte Lichtintensität auf, er unterdrückt andere zufällige
zu Gunsten der ästhetisch entscheidenden Farbentöne. So ent-
steht eine Landschaft von eigenartigem Reiz: man empfindet
sie wohl als Natur, aber sie steht doch über ihr an Schön-
heitswerte». So auch Porträts, Genrebilder, bei denen das
Entscheidende nicht die Ashnlichkeit, sondern die frische, sprü-
hende Originalität wird.

In der ganzen Reihe der Schweizer Künstler konsta-
tieren wir so in der Form ein eifriges Streben nach Ver-
vollkommnung in der Richtung gegen das absolut Schöne.
Es ist dieses Streben schon darum anzuerkennen, weil es
den Künstlern, die gegen den Strom des herrschenden Ge-
schmackes schwimmen mustten, bis heute nicht Ernte, sondern
nur Kampf gebracht hat.

Noch ein Moment muh zur allgemeinen Charakteristik
des gegenwärtige:« Kunstsalons hervorgehoben werden. Man
hat der Jury vorgeworfen, sie sei einseitig nach Richtungen
vorgegangen. Ich habe nicht den Eindruck erhalten, dah
dieser Vorwurf begründet ist. Im Gegenteil: der ganze Sa-
lon strotzt vor Reichhaltigkeit der Motive und Manieren.
Man muh sich eher fragen, was nicht vertreten ist, welchem
Geschmack in stofflicher Hinsicht nicht Rechnung getragen
ist: man wird daraus schwer Antwort geben können. Etwas
auffällig allerdings ist das völlige oder fast völlige Fehlen
der Aquarelle.

Es erübrigt mir, um einigermahen den gewohnten Rah-
men einer Kunstbesprechung zu füllen, einige Namen zu neu-
neu. Vorab die Berner. Wir finden sie wiederum, wie
schon in Neuenburg, zu hübscher Gesamtwirkung zusammen-
gestellt (im Saal 4): Max Buri als Mittelpunkt mit
seinen famosen Politikern von 1347, und die andern: Car-
dinaux, Senn, Brack, Boh, Vollenweider, Tièche, Geiger,
Engel, Klara Borter, In andern Sälen stohen wir auf
die tüchtige Bernerin Martha Stettler, auf Widmer, Sur-
beck, Hanny Bay, Franz Gehn, Arnold Huber, U. W.
Züricher. Karl Hänny, Hannah Egger. Hans Eggimann
finden wir bei den Radierungen und Holzschnitten. Wil-
Helm Balmer endlich hängt in der vornehmen Nachbarschaft
des Neuenburgers Paul Robert, des Waadtländers Bur-
nand und des Genfers Giron. Um gleich mit den West-

P Letts v
Die berühmte Friedensapostolin Berta von Suttner,

weltbekannt geworden durch ihren in Hunderttausenden von
Exemplaren verbreiteten und in mehr als ein Dutzend Spra-
chen übersetzten Tendenzroman „Die Waffen nieder!", ist
Ende letzten Monats in Wien gestorben. Baronin von Sutt-
ner, aus einer österreichischen Generalsfamilie stammend, wur-
de 71 Jahre alt. 1876 vermählte sie sich mit dem Roman-
schriststeller Arthur Eundaccar von Suttner. Sie machte

schweizern weiter zu fahren: die Genfer sind extreme Mo-
derne fast über die Bank weg: über ihre dekadente Bar-
und Boudoirkunst, ihre schlitzäugigen und geschminkten Wei-
ber (Berger, Buchet, Deluc, Hainard, Hermès, Hornung)
hat sich das Publikum am meisten aufgeregt. Dagegen
nehmen andere wie die beiden Ballet. Silvestre und Trach-
sel führende Stellungen ein in der schweizerischen Künstler-
schaft. Die Neuenburger Röthlisberger, Hermanjat und
l'Eplattenier ziehen auch diesmal, wie schon beim letzten
Turnus die Aufmerksamkeit in besonderem Mahe auf sich,

letzterer hat zudem schöne Kartons zu Fresken im Kreuz-
gang der Dörfli-Kirche ausgestellt. Basel ist durch Donzè
(Grablegung), Fiechter (Landschaften). Hermann Meyer
(Kreuzigung) und Esther Mengold (Portraits) würdig ver-
treten. Von den übrigen Schweizern nenne ich nur noch:
Dr. Berri, St. Moritz, mit seiner farbenfreudigen Bernina-
post, Giovanni Eiacometti, Stampa, mit seiner grüngelben
Theodora: ferner Fritz Gilsi, St. Gallen: Hermann Hu-
ber, Zürich: Karl Jtschner, Küsnacht: Arnold Loup, Zü-
rich (Salome): Gottardo Segantini, Maloja: Jakob Welti,
Zollikon (Verklungenes Lied) und den Walliser Edmond
Bille (Kuhkampf). Endlich verdienen Erwähnung einige
Schweizer im Ausland, die tüchtige Bilder geschickt haben:
so die Pariser Alice Bailly, A. Blanchet und Paul Barth,
die Münchener Helen Häfliger, Dora Hauth, W. L. Leh-
mann, Alfred Marxer, Meyer-Basel und Beat Wieland:
die zwei Tessiner Pietro Chiesa und Luigi Rossi in Mailand
nicht zu vergessen.

Die Skulpturensammlung ist dieses Jahr reichhaltiger
als sonst. Rodo de Niederhäusern gibt der ganzen Ausfiel-
lung eine feierlich ernste Stimmung mit seinem großange-
legten, leider so jäh abgebrochenen Lebenswerk. Mit An-
dacht verweilt man bei seinen« Jeremias, seiner Melancholie,
seiner Hodler und Verlaine Büste und mit Genugtuung
bemerken wir, das; durch Vundesankauf die schönen Baig-
neuses unserem Lande erhalten bleiben. Ich kann raümes-
halber auch hier nur Namen nennen und zwar mit enger
Beschränkung, vorab dem liebenswürdigen Solothurner Leon
Berger, die Genfer Louis Gallet und James Vibsrt, die
Berner Karl Hänny und Hermann Hubacher, den groß-
zügigen Tessiner Pessina und Eduard Zimmerman««, Mün-
chen, mit seinem wundervollen Schreitenden Mädchen.

Hier anschließend seien noch die Plaketten des tüch-
tigen Baslers Hans Frey erwähnt. Dis reichhaltige Samm-
lung von Stücken der vekorativen Kunst in den hintersten
Sälen der Halle verdiente eine Besprechung für sich: ich

muß hier leider auch auf Hinweise verzichten.

Ich bin «nir wohl bewußt, mit dieser Besprechung
der XII. Nationalen Kunstausstellung meine Pflicht als
Referent nur schwach erfüllt zu haben. Möge«« immerhin
»«eine Zeilen das gewirkt haben, daß einige Leser zu einem
erneuten Besuch der Kunsthalle sich aufraffen, um sich dabei
selbst von dem hohen Streben und dem freudigen Arbeits-
geiste unserer schweizerischen Künstlerschaft zu überzeugen.

». ö.

n Zuttner.
mit ihre?«« Gatten viele weite Reisen und lebte mit ihm neu?«

Jahre im Kaukasus. Nach dem Tode ihres Gemahls (1902)
nahn« sie ihren Wohnsitz auf Schloß Harmansdorf in Nie-
derösterreich. Ihr erstes Buch schrieb Berta von Suttner
im Alter von 37 Jahren. Die Tendenz ihrer schriftstelleri-
schen Arbeiten ist fast lediglich die Propaganda für
die internationale Friedensidee. Der Roman „Die
Waffen nieder!" erhielt noch in „Marias Kinder" (1993)
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