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128 Politische Runbfc&au

©ie prejfe ist in erster Sinte baju ba, um bem eigenen Bolle
ju bie nen. Stn biefem ©runbfajj müssen Stnforberungett, bie etroa oom SluStanb
gestellt roerben, abprallen. Diefer ©runbfajj ift aucf) eine tnnerpotitifcfje Marime:
„Solange ficlj bie SluSeinanberfefcsungen mit fremben Qbeologien im Stammen beS guten
©efchmadcS beroegen, roerben fie gebulbet roerben müssen, selbst roenn fie ab unb

ju jur Slbroefjr unb Selbstbehauptung auf eine Prise Slngriffigfeit niajt Bcrjidj»
ten" — biefe SBorte hat Dr. Nicoto 93iert in einem Vortrag über „Neutralität unb
Presse" mit gug geäußert. Solche 3eüun9Smeinungen, bie als inbioibuetle unb
prioate ju gelten beben, änbern nichts an bem „rocher be bronce", ben un*
fere Neutralität barftetlt. Übrigens ift ben NeutralitätSpftichten eine Neutralität
ber presse unbefannt, fo baß auch fein Staat unter Berufung baraus an bie Schroeij
mit ©runb Ansprüche ju erheben oermöchte.

53 ü a ch, am 18. Quni 1940.

SBalter §itbebranbt.

3Äulfuv-utit) Stttfrastti
Heue 6edanfen 3ut Kunst dec itaüentfdjen Renaissance.

Gin einem (eichten Schroinbel öergleiahbareS ©efühl befällt un§, roenn roir
un§ erst eiu ©emälbe ber ersten ©eneration ber .'poefirenaiffance, hernach aber eines?

aus ber Mitte ober ber jroeiteu £>älfte bes XVI. Qahrtjunbertä ansehen. Bei Bit»
beru ber 3eii um 1500 stehen bie giguren rul)ig, frei unb sicher ba, gleichmäßig
oon flar in sich ruhenben Raumformen umschlossen; bei ben späteren Bilbern ba*
gegen ift bie Komposition oft fo gestaltet, als ob bie ©eftalten seitlich nach ber
£)öf)e, in ber Mitte aber nach ber Xiefe entmeichen rooltten. Qn einem 1939 im
Berlag 2t. ©. ©ebr. Seemann & (So. in Qürich erschienenen Bttdje
Hochrenaissance, Manierismus, grühbarod — bie i t a t i e=

ii i f cfj e K u n ft b e S 16. Qahrfjunbert S", hat nun § a n S ö offmann
biefe ocrfdiiebeneit DarftelfungSformen in fehr eingehettben Slnalnfen mit einanber
oergtidjen; cr gelangt babei jum Resultat, baß einc furje Blüte ber §odjrenaiffance»
fünft ftiliftifd) fehr start gegen bic golgejeit abjufetjen ift; um 1500 hätten mir
eiue Gpod)e, in ber bie Menfdjen sich sicher unb frei beroegen unb baher in ben
SBerteu ber Kunst ebenso sicher unb frei im Raume stehen. Basb nachher, mit bem
„MauieriSmuS" aber folge eine Reit ber MinberroertigfeitSgefühse, in ber ben Men*
scheu bie gragroürbigfcit unb Ungeroißheit ber menfchlichen Gjiftenj befonbers ftarf
jum Bewußtsein fomme. DieS erfenne man befonbers beutlich in ben SBerfen ber
Kunft, in benen ber Mensch wie in bie glucht beS Raumes unb nach ben Seiten
weggetrieben erscheine; burch solche Stredungen naaj berfchiebenen Seiten ergäben
sich bann Spannungen unb UuauSgeglichenheiten, bie jur ruhig=natürtichen SBirf»
lichfeit ber früheren Reit im ©egenfah stehen.

^n üielem taun man nun, befonbers hinsichtlich plaftif unb Malerei, ber Dar»
ftetlung £)offmannS ohne weiteres juftimmen; benn eS ift richtig, baß nach bem
starten DieSfeitSgefühl ber jahrhuubertroenbe eine 3e't einseht, in ber fich bie

Menschheit oft oon Unsicherheit ergriffen fühlt. Daß eine solche Qeitftimmung
jich auch in ber Kunft in einem neuen KompofitionSgefühs äußern mußte, ift selbst»

oerftänblid).
Srojjbent aber sann man baS XVf. ^ahrhunbert auch unter anbern ©efichtS»

roinfeln ansehen, unb bann roerben unS auch roieber anbere Merfmate ber ba»

maligen Kunft entgegentreten; Merfmate, bie unS jeigen, baß bie geistige Struftur
ber bamaligen Reit eine äußerst oerfctjiebengeftaltige roar. So möchte ich hier roe»
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nigftenS ans baS (Sine aufmcrffam machen, baß gerabe in Gpochen ber Abhängig»
feüSgefül)lc unb ber llnfidjerljeit aud) bie Sehnsucht nach einem ©egenpot, nämlich
nad) Sicherheit, Macht unb Stärte immer start in Grfcheinung getreten ift. Dies
ift psychologisch burchauS begreiflich; benn roenn ber fiinjelne fid) fdjroach unb ab*
Ijängig fühlt, gefällt er sich oft gerne in einer §errfcherpofe, selbst menn fie auch

nur Dorgetäitfcht ift. Dies1 ift bcfonberS bei Künstlernaturen ber galt; eS ift, um
ein Beispiel aus ber fchroeijerijchcii Siteratur ju nennen, fein 3uia'l, baß eine fo

jart besaitete Ratur roie Gourab gerbinanb Meyer bei ben selben ber Renaif*
fance Zuflucht gesucht hat. ähnlich steht es aud) bei ben Künstlern ber Renaissance;
gerabe Benbeituto Gellini, in beffen SBerfen .spoffmann eine ganjc Reihe typisch
mattieriftifcher 3üge aufbedte, hat uns eine Selbstbiographie hinterlassen, auS ber
ein faum mehr 31t übcrbictcitbeS SidjerheitSgefühI unb Selbstbewußtsein spricht.
Unb finb es nicht gerabe bic MinberfjeitSgefüljle unseres 3c'taIterS, bie bie hun*
bertprojeutige Sicherheit ber Sprache ber Diftatoren ju ungeahnter Entfaltung
unb Blüte gebradjt haben?

ähnlid) loie bei ben einseinen perfönlidjfeiten steht es nun aber auch bei ganjen
3eitattern. So trägt gerabe bie 3ett oeS Manierismus nicht nur Raumflucht,
ungelöste Spannungen unb anbere 3cid)eu innerer Schroäd)e jur Schau; jie Der«

sucht aud) I)ic unb ba Sßucht unb ©röße jum StuSbrud ju bringen, toaS bei einer
ftunft, bie fid) auf ben sieben .fjügcln am Xiber entroicfelte unb bort groß rourbe,
eigentlid) ganj felbftöerftänblid) ift. Denn bas ift ja eben baS große ©ehcimniS
ber einigen Stabt, baß feiner ihrer Söhne, 001t ben römischen Imperatoren bis
(Sola bt Rienji unb oon ben großen Renaiffaucepäpfteit bis 311111 Duce, sich ihrem
genius loci entziehen tonnte. Diefer burd) ^ahrhunberte binburdj mertioürbig
gleich unb tonftnnt bleibenbc genius loci hat alles iu feinem Bcreid) Sßadjfenbe
unb Sebcube in feinen Baun gejroungen unb chm feinen auf ©röße, ©eroalt unb
Mad)t gerichteten Stempel aufgeprägt. (Ss ift baher eiu geljler, roenn roir pro*
bleme ber römischen Kunft — unb ein joldjcS ift auch baS probiern beS ManieriS*
mus — einjig als geifteSgefd)icht(icheS ober ästhetisches Problem 511 lösen Ber*
suchen. SBir müssen fie nieltnehr auch als (ofalhiftorifcheS Problem behanbeln, in
bem bie geistige Atmosphäre Roms als ganj entfrheibenber gaftor eingefe^t roerben
muß.

Bei ber Strd)iteftur, bie sich im Sajatten ber Ruinen beS alten imperialen
Rom entfaltete, sehen roir oiellcicht am flarften, roie ftarf baS fpejififdj Römische
sich ausgeroirft hat. Gin Bergleich mit ber toStauifchen grüftrenaiffance jeigt unS
bieS am beutlichftcn; benn baS florentinifchc Ouattrocento cutroidelte feine neuen
Baitgebanfeu eigentlich am liebsten ganj felbftänbig non eineni inneren
3 e n t r u m a u S, roobei eS fo ju in sich geschlossenen, fuppelüberroölbten 3en*
tralbauten uub 3U quabratifchen öofanlagen mit gleichroertigeu Seiten gelangte.
Die römische Kunft beS XVI. QahrhunbertS bagegen schloß sich Diel enger an bie
antif*römifche Kunft an. Sie bachte baher, roie biefe, ihre großartigen archiieftoni*
schen ©ebanten mit Borliebe Don ber Mitte einer gront auS, bie
fie gerne — man benfe j. B. an bie Kirchen« unb Palaftfaffaben — atS breit
gelagerten monumentalen Afpeft mit befonbers ftarfer Betonung ber Mitte unb
etroa ber Guben gestaltete. Bon hier auS aber bringt biefe Kunft, roie bie ber
Architeften beS römischen Imperiums, gerne in bie Siefe unb gruppiert hin«
tereinattber Raumbilbungen unb grottten symmetrisch um eine Mittelachse. 2y*
pifche Beispiele biefer Art bieten unS bie bie früheren Kuppelbauten erfefcenben
römischen Kirchen oom lypuS beS ©efü unb Bauten roie bie Billa bi ^apa ©iulio
in Rom, foroic bie älteren ©artenanlagen, roie etroa bie Oon .^offmann angeführten
Orti garnefiani unb baS Gajino uon Gaprarola, foroie bie Billa Saute in Bagnajä
bei Biterbo. Aber auch ber Palafthof ift oft nicht mehr ber in sich ruhenbe unb
in sich geschlossene Mittelraum eines größeren Baufomple£eS, fonbern er erhält ein
neues architeftoiüfcheS Seben burch bie Don ber Mitte ber gront burch ben Palast
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binburch nach bem ©arten bitrdjgebenbe Mittelachse (angebeutet im patajäo gar»
nefe, entmictelter im palazzo Mattet unb im Valajzo Vorgbefe in Rom). Man siebt
also, bafj id) üiele Erscheinungen, bie Jpoffmann unter ben Segriffen Raumfliicht,
Spannung, Strerfung uftu. zusammenfaßt, bocb etwas anberS crttäre; benn meine»
GrachteuS ift baS XVI. ^ahrbuttbcrt nicht nur eine unbestimmte, fdjwanfenbe unb
üeräugftigte Reit, fonbern auaj eine Gpod)C, bie unter bem Ginbrud altröntifdjer
©röße ben fjdleuben Jritt, bie große ©ebärbe, bie majestätische gorm über alles
liebt unb bic baher roie bie großen Vorfahren fict) bemütjt, Mad)t unb großartiger
Repräsentation StuSbrud 511 geben.

Qdj taun mid) batjer bis jetjst audj saunt baju entschließen, baS Ginquecento,
mie §offmann eS üorfchlägt, als einen richtigen „Stit", eben als ben „maitierifri«
fctjen Stil" anzuerfennen. gür mich iß befonbers baS spätere XVI. Qahrhunbert
eine 3eü &eS Übergangs, bie, roie alte Übergangszeiten, fein tlar bestimmtes ©e«

präge, fonbern ein Janusgesicht jur Schau trägt. Reben ©efühleu ber Unsicher»
heit unb ber Minberroertigteit treten unS Versuche entgegen, eine richtige §errfcher«
pofe anzunehmen; neben langem gorttebcn üon grührenaiffaucegebanten sehen roir,
roie schon mertroürbig früh gerabe altrömifdjc ©ebanten zu baroden Vilbungen unt«
geroanbett roerben.

Aucf) in anbern Merfmalen zeigt fid) im späteren XVI. Jatjrljunbert ber

Gljarafter einer Gpoche beS Übergangs unb ber Vorbereitung. DaS spätere XVI.
Jafirhiinbert ift nictjt, roie j. V. bie Gpod)e VrantanteS, eine 3cit fest ausgeprägter
gormeu, bie fid) eigentlich oor allem mit Ruancen abgibt, fonbern eine Reit ber
Versuche, eine 3<üt beS SammeluS. VefonberS beim Vitlenbau sehen mir, mie immer
roieber neue Söflingen ucrfudjt roerben, roie immer roieber Althergebrachtes* auf»
gelodert unb zu neuen ©eftaltuugen umgeformt toirb; gleichseitig aber roerben aud)
immer neue, uon ben Ruinen RomS übernommene unb gleid) roeiter cntroidelte
Detailformen üerroenbet. GS roar baher gar nidjt anberS möglich, als baß sich

gegenüber biefem neuen Reichtum ber Vauformen eine geroiffe Unsicherheit unb
Unbestimmtheit jeigen mußte, bie ber ganzen Gpocfje ben Gharatter beS Sabilen
geben. Denn nur einer Kunst, ber — mie 3. V. ber griechischen Sempelbaufunft
beS VI./V. uorchriftlichen QahrhuitbertS, ober in gewissem Sinne ber toSfanifdjen
grüf)reiiaijfattce«Arajiteftur — nur ein geringer gormen» unb Jnpenöorrat jur
Verfügung steht, tann ben Sinn für Ruancen bis zu ben legten Konsequenzen
entroicteln, jo baß Söfungen entstehen, bie ein ganj bestimmtes ©epräge jur Sttjau
tragen; ein ©epräge, baS tatsächlich unb roirtlid) ben Ramen eines Stils oerbient.
Dies ift aber bei ber späteren §ochrenaiffancefiinft, bem sogenannten Manierismus
nid)t ber galt; fie ift, roie gesagt, üor allein eine 3eit beS SammelnS unb ber
Vorbereitung, auf ber sich bann furj nachher bie Varodtunft aufbauen tonnte.

Absichtlich t)abe id) meine Auffassung, baß ba» spätere XVI. ^3at)rt;unbert
üor allem eine 3cit beS Übergangs ift, fo start betont, roeil id) eS für roeitere Kreise
ber historisch ©ebilbeteu schon oft als etroaS uerroirrenb empfanb, luenn oon unS
gachiuiffenfcbaftleru immer roieber neue Stilcintcilungen üorgefdjlageit roerben. Qch

habe miaj baljer auch schon gefragt, ob e» nicht besser roäre, unfere uerfchiebenen
©titbejeichnungen ganj aufzugeben unb burd) bie Veseichnung „Kunft beS XIV.,
XV., XVI., XVII., 2C. Qahrf)itubertS" zu ersehen? Die Italiener tun bieS ja schon

lange, roenn fie statt oon grül)renaijjance, Hochrenaissance, Manierismus, grüh*
barod unb §ochbarod ganz einfach Dom „Ouattro«, Ginque«, Sei« unb Settecento"
reben. Sogar für bie mobertte Sachlichfeit hat fich ganz allgemein bie Vezeid)nung
„Stile uoüecento" eingebürgert. So tonnte jeber ruhig feinen Anfidjteii — z-V
baß bie Renaijfance eigentlich fchon ins XIII. Qat)rl)uubert oerlegt roerben müsse,
ober baß bie grührenaijfauce eigentlich ein Gnbftit fei, ober baß in ber Spätgotif
fchon barode ©ebanten zum AuSbrttd gelangen ufro. — AuSbrud geben, ohne baß

matt babei befürchten müßte, baß baS ganze tunftuoll aufgerichtete ©ebäube ber

Stiteinteiluttgen immer roieber uon neuem inS SBanfen geraten tonnte!
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3ch ftofje, bafi bie paar Äusserungen, benen idj ber fefjr uerbienftoollen Arbeit
SpoffmannS gegenüber AuSbrud gegeben Ijabe, als ba» aufgefaßt merben, roaS sie

finb: eiu Versuch jur lneiteren Klärung unb Verftänbigung; gerabe roeil ich, bie

Ausführungen £)ojfmaitnS ernft, ja feljr ernst nehme, hielt ich eS für nötig, mich
mit ihnen fritifch auSeinanberjufefcen. Unb roenn id) oielleidjt babei ausführlicher
geroorben bin, als bieS sonst in einer für roeitere Kreise bestimmten Zeitschrift
üblich ift, fo geschah bieS au» einem ganj befonberen ©runbe, ben ich Wenigstens
noch mit einigen furjen SBortcn erörtern möchte. Denn befonbers in einer Qeit*
schrist, bie fid) ber pflege fdjroeijerifdjer Kulturfrageu in fo eingehenber SBeife
annimmt, barf ich mot)l ohne roeitere» baS Interesse ber Sefer für bie nad)fo(genben
Ausführungen oorauSjeßen.

Qu unserer heutigen, nationalistisch orientierten 3ett ,mro immer meljr ge»

forbert, baß man jiaj uorjugSroeife mit ber Kunft unb Kultur beS eigenen Vater«
tanbeS abzugeben habe; audj bei unS roirb ja, unb fidjer nidjt otjue Ned)t, in letzter
3eit immer mehr oon ber geistigen Schroeij unb oon einer fchroeijerifchen ©eifteS»
tuttur gesprochen, bie ju pflegen roidjtigfte pflidjt fei. Viele feljen baljer ihr höchstes

3iel barin, oor allem anbern bie auf Erforschung ber eigenen Vergangenheit ge»

ridjteten Bestrebungen aufS nadjbrüdlichfte ju unterftüßen, unb jebermann roirb
unb muß jugeben, baß biefe neu erroadjte g-reube an ber eigenen ©efd)ichte ein
großer, roirflid) pofitioer ©eroinn ift. Sroßbem aber t)abe idj midj ganj befonbers
gefreut, baß nach einer ganjen Reche Arbeiten über fehroeijerifebe Kunft hier ein
Kunftroiffenjdjaftler unserer ©eneration einmal mieber eiu roirtliri) unioerfaleS
3chema jum ©egenftanb feiner Untersuchungen ausgewählt hat; benn eS hat immer
jur allerbesten, echtesten unb öomehmften fdjroeijerifchen Xrabitiou gehört, ben

geistigen Zusammenhang mit ber europäischen Umroelt nidjt ju oerliereu unb bie
geistigen Vaube, bie unS befonberS mit unfern befreunbeten Nachbarlänöern Oer»

biuben, aujS nadjbrüdlichfte ju pflegen. Daß unfere Kaufleute unb Sedjuifer bieS
immer im Auge behalten unb immer unioerfal gebadjt haben, ift ja allgemein
besannt; aber auch iu öen ©eifteSroiffenfdjafteu gibt eS genug gläujenbe fajroei»
jerifdjc Namen, bie über bie heimatlichen ©rcnjpfäljle hinaus nach öen geistigen
SBerten gcforfdjt haben, bie für bie gesamte europäische Völferfamilie roidjtig roaren.
Qu ber Kunstwissenschaft braudjc ich nur bie Namen Qafob VurdtjarbtS unb Speiurich
SßöljflinS ju nennen, um ju jeigen, baß aud) hier eiue Srabitiou besteht, bie unS
bte Pflicht auferlegt, in ben gleichen Vafjnen roeiter ju schreiten unb, fjeute mehr
benn je, ben 3ufamment)ang unserer eigenen Kultur mit ben
großen geistigen Veroegungen ©efamt»EuropaS nicht aus ben
Augen ju oerliereu.

SBir roolten bal)er nicht nur bem Stutor, fonbern auch bem StiftungSrat ber
„^ubiläumSfpenbe" ber Unioerfität 3ürich, ber bie Arbeit §offmannS roeitgehenb
geförbert (jat, foroie bem Verlag Dans sagen, baß jie miteinanber baS 3uftanbe»
fommen biefer sehr roichtigeu Arbeit ermöglidjt tjaben. 9Jfag mit iljr auch nidjt baS

legte SBort über bie Kunft beS XVI. QatjrfiunbertS gesprochen fein, fo ift fie boch
einer ber schönsten Veiträge jum Verftänbnis ber späteren Neuaiffancefunft unb oor
allem eine außerorbentlich roertoolte VajiS, Oon ber auS bie an bic Kunft ber fpä»
teren Renaissance sich fnüpfenben Probleme biSfutiert roerben sönnen.

Samuel © u n e r.

<£xpertifem»efen und ßunjtyanod.
SBie besannt, gelang eS im Dejember 1936 einem Diamentcnf)äubler namens

Qafob Neber, ber bamalS in Brüssel niebergelaffen roar, auf Empfehlung eines
Kunsthistorikers, ber Stabt Biet mehr als tjunbert meist häßlicher unb auch jumeift
fünftferifcf) roertlofer Vilber als „einjigartige Sammlung" fchroeijerifcher Kunst
beS 17., 18. unb 19. QafjrfjunbertS ju oerfattfen.
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Gtroa neun 3ef)ntel ber ©emälbe gehörte ju jener Dualität, bie man in
jeber grösseren Sammlung inS Depot stellt, roo fie eine fajroere ßaft für bie 23er*

roaltung bilben. Das mar schon an fich fefjr bebauerlich. GS fam noch fjingu, bafs
bas Kaufobjeft roeit überjatjlt roar. Man hätte bie Sache bielleicht für ben sechsten

Seil bes Preises? haben sönnen. Sluch ber Marftrocrt geringer Silber ift einiger*
maßen, für eine bestimmte 3eit unb ein bestimmtes» Sanb, einjufchäheu, nämlich
nach ben letzten Versteigerungen. Der preis betrug gr. 150 000.—. Die Schäßun»
gen lauteten naturgemäß nicht alle ganj gleich. Aber bic uiebrigfte Schäjmng
lautete auf gr. 25 000.— unb bie anberen wichen nicht fefjr roeit baoon ab. ©ine
roarnenbe ©jpertife sprach atlerbingS baoon, bie Silber feien faum meljr als bie

£älfte roert; aber fie behauptete bamit feineSmegS, baß fie mit gr. 75 000.—
richtig bejahst roorben roären. Qn KriegSjeiten finfen solche Sachen noch mehr
im Preise.

3ur Gfjre ber Stabt Siel sann gesagt roerben, baß oon Slnfang an eine flare
Opposition gegen ben unsinnigen Kauf öorhauben roar, bie eS feineSwegS an per*
(änlichen Vorstellungen an auSfchlaggebenben Stellen fehlen ließ, fich auch in ber
Presse, u.a. oon Dr. §. Kuhn in ber „Safler Rationaljeitung", fchon oor ber Gnt*
fcheibung beutlich aussprach unb später burch eine Reihe Artifcl oon Dr. §einrich
Spinner ihren ftärtften AuSbrucf gefunben hat. GS mar auch schon oor betn Anlauf
gelungen, jwei ©utachten Oon Schweijern, gachtcutcn in angesehener Stellung,
beizubringen, Männern, bie jum Voraus mußten, baß fie fich nicht (auter greuube
machten, roenn fie Mut bewiesen unb bereu Ansehen recht gelitten hätte, roenn fie
nicht recht behalten hätten, GS haben freilich auch jroei juftimmenbe auswärtige
©ittnchten oorgelegen.

Die ©utachten selbst finb unS nicht besannt, aber bie Ramen ber Urheber.
SBenu man baS ©emicht ber perfönlichfeiten gegeneinanbec abwog, war abfotut
fein ©runb, bie Ansichten ber Schweizer in ben SBinb ju schlagen unb fich auf bie
anberen ju »erlassen. Qm Sinne ber geistigen SanbeSoerteibigung war eS auch

nicht gehaubelt. — Söelche ©efühle e§ erst bei Künstlern erregen mußte, bie unter
harten persönlichen Opfern ehrlich oerfuchcu, ihren Qbealen gerecht ju werben
unb jufeheu mußten, wie man eine große Summe für nur angeblich fchroeijerijche
©emälbe unb nur angebliche Kunft einem oerbächtigen gremben in ben Schoß roarf,
braucht nicht gesagt ju roerben.

Der ©emeiuberat, ber als VolljugSbehörbe bem Stabtrat auch Vorschläge

ju machen hatte, hat ben Anfauf ber Sammlung empfohlen, in ber Meinung, baß
bie Stabt auf fulturellem ©ebiete oieleS nachjuholeu habe. GS gebe roeite Kreise,
bie ber Auffassung feien, eS bürfe einmal in geistig bilbenber §iuficht etwaS ge»

fchehen. GS schiene baher angejeigt, hier einjufeßen unb fich eine Sammlung ju
sichern, bie, nach Angaben eines Kunftgetehrten, geeignet roar, eine Sücfe auSju»
füllen, ba ber fchroeijerifchen Kunst beS 17., 18. unb 19. QafjrhunbertS bisher wenig
Veachtung gejchenft worben fei.

Richtig an biefen Behauptungen war nur, baß ber einen Sälfte biefer Gpoche,
ber Qeit oon 1600—1750, bisher in ben Museen unb in ber Siteratur wenig Se»

achtung gesehenst worben ift. Aber eine Vorstellung, waS biefe Seit in ber Schroeij
leisten sonnte, gibt bie Sammlung Reber auch nicht. Die wenigen SBerfe, bic fich
in anberen fchweijerifchen Museen finben, geben baS immer noch besser. Mittel»
mäßige Arbeiten auS einer 3^ °eS XiefftanbeS — unb baS waren jene Qahre für
bie Schweij, im ©egeufaj) ju Spanien, Jpollanb unb später granfreich — haben
auch für ben Kunfthiftorifer fein großes Qntereffe.

GS fam aber hier baraus an, jenen „roeiten Kreijen", bie nach künstlerischer
Anregung hungerten, etroaS ju bieten, unb ba fommt eS nur auf bie Oualität
an unb nicht auf baS Qahrhunbert.

SBaS bei bem |>errn Reber unb bem Kunftgelehrten imponierte, roar bie

Sicherheit unb Gntfchiebenheit, mit ber fie ihre Vehauptungen aufstellten unb bie
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SBare anpriesen. Aber alt? jie baS ©elb hatten, ba gaben fie ficf) zunächst feine
Mühe mefjr, ifjre Behauptungen aud) oor einer breiteren Öffentliajteit zu oertreten,
mie es oereinbart gewesen roar. Nadj längerem Drängen fam im grüf)jat)r 1938
eiu Katalog ju ©taube, in bem ficf) ber Kunftgeletjrte aber auf bie Angaben bes

§änbIerS berief. DaS scheint baS Vertrauen auf §änbler unb ©utachter enbgiltig
erjchüttert zu haben unb, nad)bem nodh ein Obergutachteu fict) ben Ansichten ber
Opposition angeschlossen hatte, rourbe am 21. Dezember 1938 beim UnterfudjungS-
richteramt Viel eine Strafanzeige roegen Betrug eingereicht. Aber £>err Neber, ber
noch im grüfjjahr beS QahreS 1938 hätte gefaßt roerben sönnen, jog eS nun oor,
nicht mefjr in bie Schroeij ju fommen. Gr ift aud) nicht ausgeliefert morben.
GS ging ben Bieler Behörben also roie bem gulunbuS in ©ottfrieb Kellers
„Verlorenem Sachen". AIS biefer burch bie Nettung einer mächtigen taufenbjährigen
(Siehe — „ein Denfmal für ben Naturfchug" roürbe man heute sagen — sich als
Qbealifteu oerraten hatte, lobte ihn zroar jebermann für feine lat. „Aber Oon
biejem Augeublide an suchte auch jebermann ihn ju benujjen unb ju überoortcilen,
mie einen großen §errn, ber feiner Schonung bebürfe".

Nun ift aber jebe Überoorteilung, bie ungestraft bleibt, eine Aufforbcrung,
eS roieber mit ähnlichen ©efchäften zu oerfuchen, unb baS ift baS Bebenflidjfte an
ber Sache. Der gall roar fo typisch, baß eS sich loljnt, baraus zurüdzufommen. —

Der §änbler ift bem Verfasser biefer 3cücn nicht unbefaiint. 3m grühjahr
beS QahreS 1930 hat er ficf) bei ihm eingestellt. Gr machte ben Ginbrud eines
Mannes, ber fein Kenner ber Sßaren ift, mit benen er hanbelt. Gr roollte einige
ber Vilber, bie er fid) irgenbroo zufammeugefauft hatte, als Qugenbroerfe BödlinS
ausgeben, um fie eher abjufcjjcu. AIS er mertte, baß bieg boch nicht anging, taufte
er jroar nicht bie gleidjen, aber anbere feiner Bilber auj Sdjweizerfünftler. Nicht
roeil er eine zmiugeubc Vertoanbtfdjaft mit ben gesicherten Sßerfen biefer ÜJieifter
eutbedt hätte, fonbern roeil er bachte, baß in ber Sajroeiz noch oiel bares ©etb
öorhanben unb zu holen fei. SBaS er in Biet oorbracfjte, gehörte zum Repertoire
ber Vorspiegelungen, mit benen solche Seute immer arbeiten. Gin Kenner biefer
Art hätte feinen Ausführungen nur mit bem größten Mißtrauen begegnen müssen.
Die „roilbeu" Kunfthänbler, bie ©elegenhcitstunfthäubler, bie, bie sich als Sammler
ausgeben unb unter bem Dedmantel roijfenjchaftlicfjer Veftrebungen ihre ©ejehäfte
machen, finb immer bie gefährlichsten.

Mau sann sich beim Kunfthanbel nur auf b a S oerlajfen, roaS man am
angeboteneu Cbjeft sehen sann, roenn mau nicht bie gäljigfeiten unb bie Gharafter«
eigenfehaften beS Sieferanten genau fennt. Aber baoon roar ja fjier gar feine Nebe.
Man sann jich auch nicht auf Atteste oerlaffen, roenn man nicht weiß, baß bie
Verfasser fehr fähig unb burchauS zuoerläffig finb. Nicht nur ber „wilbe Kunfthanbel",
fonbern auch baS Grpertifenwefen ift ein bunfler. gled im heutigen Kunftleben.

DaS Verhalten beS Kunftgelefjrten, ber bie Sammlung empfohlen hat, ift im
©runbe noch bebenflidjer als baS beS |)änbIerS.

Bei bem Bieler Kauf hat er laut amttidjer Darstellung oom §änbler jür feine
Xätigteit bie Summe Bon gr. 10 000.— erhalten. DaS roäre für einen wissen«
fchaftlichen Katalog ber Sammlung fein erorbitanteS Honorar gewesen. Bilber
brüten unb oierten NangeS, über bie feine Vorarbeiten existieren, zu tatalogifieren,
ift nicht nur eine unerfreuliche, fonbern auch eine fehr mühsame unb zeüraubenbe
Arbeit, gür eiu lobenbeg ©utachten über ©emälbe, beren Unwert auch Saien
ersannt haben, war bie Summe ju hoch. Unter solchen Umftänben nimmt ein §onorar
ben Gharafter einer Beteiligung am ©efchäftSgeroinn an — unb berartige
Vorgänge müssen bann fowoljl baS gach als auch ben Sehrbetrieb an ben Unioerfitäten
biSfrebitieren.

Vielleicht werben sich iu 3ufunft lt°d) einmal bie Befjörben neranlaßt sehen,
bafür zu forgen, baß nur biejenigen Männer ©utachten unb Atteste aussteifen
bürfen, bie sich bazu legitimiert haben. Bestimmungen in biefem Sinne wären
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feinesroegS unmöglich unb aud) nidjt oljne Analogien. Arjtc unb Notare bürfen
aucf) uitfjt praftijieren, ofjnc mehrere Gramina beftanben ju haben, bie immerhin
eiue geroiffe Sidjtung unter benen ergeben, bic autoritatibe Urteile in ihren gädjern
abgeben roolleu. Sem Anschein nach ift bie Sidjtung bort etroaS strenger als bie,
bie heute im allgemeinen burch bas Sottorernmen in Kunstgeschichte erjielt mirb.

SBet plumpe gätfdjungen ober Silber Dom Nangc ber Sammlung Neber nidjt
in ifjrem Unroert erfennt, ober roer selbst Kunfthanbel nebenbei treibt, follte nicht
atS titelgcfdjmücfter ©utadjter auftreten sönnen.

Sringenber unb noch leichter burdjäufe^en roäre cine Negetung, bie es ueiijiu-
berte, bafi .öonorare für ©utadjten ber Beteiligung am ©ejcfjäftSgeroinn ber Jpänb*
ler gleidjlommeii, unb beroirfte, bah biefelben lebiglich Gntjdjäbigungen für bic
Arbeiten blieben, bie mit ©utachten immer berbunbeu finb. Anbere Staaten, roie

5. 93. Bayern, finb mit einer solchen Negetung borauSgegangen.
Auch fotibe Kuufthaubtungen roerben baS Bestreben haben, auf bie Anfcfjaf»

fungeu ber Museen Ginflufs ju geroinnen. Siefer SBunfd) rourbe schon offen aus-
gefprod)eu. 2Bte nun, roenn ein Trust Don §äub(ern bie Mad)t foroeit in bie ftünbc
befäme, bafi cr bestimmen fönnte, roaS oon ben im öaubel borfjanbenen SBerfen
als gut unb roaS als miuberroertig 3U gelten hat unb 10er an ben staatlichen Au«
stalten loirfen barf unb roer nicht? So lange mau ber SBiffenfdjaft nidjt bie Mög«
lidjfeit einer Kontrolle jutraut, broht biefe ©efahr ftänbig. Videant Consules.

23aS bie Bestrafung beS .sjaubelS unter falfdjeu Angaben über ben SBert ber

Cbjeftc auf bem ©ebiete bet Kunft immer erfdjroert, ist ber ©laube, bafi
man über bie Dualität oon SBcrten bilbenber Kunst nichts Sicheres roiffen
sönne, tocil ja boch alles ©ejehmactfadje fei. Darauf berufen fid), als einer
feftftehenben latfatfje, natürlich am liebsten biejenigen, bie gerabe baS galfdjc
als oollfommeu sicher angenommen fjaben. SaS roar auefj in Biel ber gall.
Aber eS tjanbelt sich bei biefen Behauptungen nicht um blojje Ausreben, fonbern
um eine fdjroer ju überroinbenbe Überzeugung, bie audj in afabemifdjen Kreisen
tief eingerour3ctt ift. Sie Kuuftroiffenfchaft oerfügt in SBirtlicfjfeit schon heute über
Methoben, bie geeignet finb, Schroinbeleten 311 enttarben, Mettjoben, bie fidj audj
stets noch oerfeinern. Aber bic legten Sntjcheibungen über Kunst liegen fast
immer bei Männern, bie baoon teine Notij nehmen unb beS öftern Beroeife, bie

für ben gachmann binbeub roären, in ben 2Binb fdjlagen. Ser ©laube, bafs alle
Urteile in unserem gadje bod) nur fubjeftio feien, »erführt bann auch ju ber Mei*
nung, bafs jeber, roelchcr Art feine Borbilbung fei, mitreben unb miturteiten sönne,
ohne Schaben ju stiften. GS ift ganj unglaublich, roas man in biefer Einsicht selbst

bon ©ebitbeten ju hören betommt. SaS Philistertum jeigt oft grofie Neigung,
in bie gront rebegeroanbter £>änbler einjufchroenten, sie mögen fo schlimm fein
roie fie roolleu.

Aber ber Unterschieb jtoifcfjen Meifterroerf unb Schunb, Original unb Nad)*
ahmung besteht eben unentroegt roeiter unb ist fein rein illusorischer. GS ift
auch möglich — namentlich heute mit ben mobernen üeljrmittetn —, bei ben Be*
gabteren roährenb beS StubiumS auf ber Unioerfität ein ©efütjt für baS erfjt fünft«
terifcfje, für gute Dualität unb nicht nur für bie Unterschiebe non Schulen unb
Meistern 311 roeden. §. A. Scfjmib.

2>ie gierfeele.
Sie allgemeine grage nad) bem JBefen ber Seele unb ihrer Bebeutung in ber

©efamtheit beS SebenS beschränkte fidj, foroeit roir bie ©efchichte ber fpetulatiuen
Philosophie unb ihres Teilgebietes, ber Psychologie, überbliden sönnen, oorerft auf
baS Nächfttiegenbe, unmittelbar ©egebene — auf bie Menfcfjenfeele. SBeltanfcfjau'
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fidje unb religiöse Vorstellungen spannten biefe ©renjen aber immer toeiter aus,
um bie Mannigfaltigfeit ber Sd)öpfuug einem einheitlichen Prinzip uutcrjuorb»
neu, wobei buafiftifcbe ober monistische (SrflärungSuerfudje miteinanber wechseln
unb babei natürlich aucf) uerfchiebettartiqe Aussagen über bie (Seele machen. Qn
ber gricajijcfjeu Philosophie roaren es bic pytljagorcer, roelche erstmalig auf bte

befonbere Vebeutung ber „Xierfeelc" hinwiesen, allerbingS nur unter bem ethischen
Vlirfpunft ber S e e e n ro a n b e r u n g (Metempfydjofe), fobaß ber Xiertörper
gewissermaßen ben zeitlich bejchränften SlufenttjaltSort ber ungefäuterten Menschen»
jeelc barftetlt. Aristoteles gelangt aus ber Vefd)reibuug ber Natur im engeren
Sinne ju feiner fchutemacbenben Definition ber Seele, bereu Vor()anbeitfein nicht
mel)r bloß auf Mensch unb Xier, fonbern auch auf bie pflanzen atiSgebeynt roirb.
3n ber pflanze ift bie Seele bie eruäbrenbe Kraft, im Ziere bie empfinbeube unb
ernächrenbe Mraft unb im Menschen ju biefen beiben hinju noch benfenbe Kraft
(Xierfeele: anima sensitiva — Menfdjenfeele: anima cogitans).

Der Materialismus ber französischen Aufllärung hat bem Vegriff ber Seele
einen anbern Inhalt gegeben, nämlich eineu rein physiologischen. Seele unb ©e»
htm roerben ibentifijiert. DaS @ef)irn hat Denffiberu roie bie Seine MuSfetn
fjaben! („L'homme machine"). Deuten ift nur eine Mobilisation beS öehirnS.

Auch im Nationalismus tommt bie Xierfeele schlecht loeg. GartefiuS leugnet
fie foitfequeut unb be^eidjnet baS Xier als eine Maschine, roelche sich uon anbern
Maschinen lebiglich rnngtueife unterfcheibet.

Damit jinb iu großen Umrissen bie roeltanfdjnulichcn unb frttifcheu Voraus»
fegungen abgegrenzt, uon betten auS baun spätere Spcfulationcn unb gorfdnmgen
atigemein iu bas Neid) ber Seele unb inSbefonbere iu baS ©ebiet ber Xierfeelc
oorgeftoßen finb. pfydjologie ift zu einet SBtffenfchaft getoorbeu, roelche roeber bei
bett Religionen nod) bei philosophischen Systemen irgenbiuelche Anleihen ntadjen
muß. Damit fei natürlid) feineSroegS auSgebrüdt, baß bie Psychologie nun in alle
SBinfel bes Seelischen hineingeleuchtet unb bic legten bieSbezüglichen gragen be»

antroortet habe! Veroahre, eS gibt ber ©eljeimniffe immer noch genug! ©erabe bte

unuoreingenommene ernsthafte miffeufchaftfiche gorfchutig hat beutlichcr unb über»
Zeugenber als alle Metapljyfifer bie ©reuzen unsere» ßrfennenS, bamit aber auch
bie ©renzen ber Seele, abgeftedt. Das gilt ganz befonbers bezüglich ber Xier«
Psychologie.

SBorin besteht unser SBiffen um bie Seele beS Menschen? Diefe Kernfrage
aller Deuter aller Reiten fjat bie mannigfaltigste Veanttuortung gefuubeit. SBo

finb roir heute mit biefem Probleme augelangt? ©tbt es ein Seelen„biug" im Sethe
beS Menfdjeti? SBo hat eS feinen Sig? SBie gestaltet fich feine ©iuiuirtuitg auf
bett Jlörper? 3ft eS oergängliaj, uerätiberlich ober unsterblich? Cber bebeutet Seele
fooiel tute „Sdjöpfuug buret) baS ©ef)iru", ober ,,eine ©ruppe nichtbingtirfjer Ve»

ftimmtheiteu beS Menschen"? Cber steift fie ein „geistiges Qsinzelroefen" bar? SBir
ermähnen biefe gragen in jener Reihenfolge, rote fie Don Materialisten, Monisten
unb Spiritualiften zu beantroorten uerfucht roerben. Konfequenterroeife ergibt fid)
für erstere bie gorberung, betn SBefen ber Seele mit Sfalpell unb Meißel (§irn»
Physiologie) nachzuspüren, roährenb legtere sich (ebiglid) auf ihr Vetuußtfein zu
fonzentrieren hätten, um ihrer Seele getuiß zu fein.

Die moberne pfydjologie befaßt sich roeniger mit bem „An»ftch" als uietmehr
mit bett gunftionen ber Seele unb uerfucht, auS ber gülle psychischer Srfchcinun»
gen unb Vorgänge Rüdfchlüffe auf beren Ursprung zu ziehen. So äußert sich SBerner
gifchel in feinem Vuche „Pfydje unb Seiftung ber Ziere" über bie Seete: „SBir
erlebett fie als einen unenbltchen Reichtum qualitatio uerfchiebener ©efüfjle unb
ein ftänbigeS Auf unb Ab biefer Regungen üom leisen Veroegtfein bis zur ftür»
mischen SBaKung". Mit biefer Definition roirb bie Vrüde zum VerftänbniS ber
Xierfeele geschlagen, roobei ber Autor betont: „Seit langem roirb StfmlicheS auch
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ben Sieren zugeschrieben". Jmmerlnn gefd)tct)t bie» mit einem gerotffen Sorbe-
holt, inbem bie psychologische gorfchung sich längere Qeit bagegen sträubte, für
bestimmte ©efüblSäußerungen beim Menschen bie entfprechenben Parallelen beim
Tiere aufzusuchen, gifcbel ftecft uuinißoerftänblich bie gegenfägliche Stellung oon
Mensch unb Xier ab, roobei er fid) auf ben Primat be» menschlichen Senfen»' beruft,
roelchcS geistige ©ebilbe schafft, benen roir im Tierreiche nicht begegnen („Auch bie

Seiftungen ber gescheitesten, Stiften aufeinanber türmenben Schimpansen berroifchen
biefen Unterschieb nicht."). Son anberer Seite, roelche ebenfall» Anspruch auf
wissenschaftliche Tierpsychologie erhebt, roirb bie Betonung biefe» ©egenfageS zurüd-
geroiefen unb bie Tierfeele aud) mit ber gäbigfeit beS SenfenS ausgerüstet (Sern-
harb §ede: Sie Tierfeele, UnioerfitätSoertag S. Bamberg, ©retfSroalb).

Sie beiben oorfjer erroähnten Autoren, SBerner gifchel unb Bemtjarb §ede,
bemühen fid) um bie Seutung ber Tierfeele unb um bie roiffenfchaftliche Erforschung
tierpfychologifcher Phänomene. Qhre Bücher finb 1938 (Psyche unb Seiftung ber
Tiere) unb 1939 (Sie Tierfeele) herauSgefommen, sonnten sich jomit ba» reiche
Material tierpfychologifcher gorjchung zunuge machen, roelcheS sich im Saufe ber
legten Jahrzehnte, feit Sarroin, Romanes, Brehm, Smatl, Bieren» bc §aan unb
SBatfon, angesammelt hotte. Unb boch, mie oerfchieben finb bie SBege, roelche bie
beiben Berfasser gehen! Sehr oerfchiebenartig ist allerbtng» schon ber AuSgangS-
punlt ber beiben SBerfe: gifchel fommt oon ben Stätten ejpcrimentetler
Tierforfchuug \)et, mätjrenb £>ede feinen Start in ba» Reich ber Tierfeele oon ber
„©ruubroiffenfchaftlichen Philosophie unb ber Psychologie oon Johanne» 9tel)mfe"
unternimmt. Ersterer bleibt barum befcheiben beim Versuch cincr Wissenschaft-
Itchen Seutung tierfeettfcher Erscheinungen, roährenb legieret sowohl baS SBefen roie

auch bie gunftionen ber Tierfeele bem bereits oorhanbenen ©ruubriß Refjmfefchcr
Psychologie einzugtiebern sich bemüht-

Bernharb Jpede gibt, im Anschluss an Rel)mfeS Psychologie, ber Tierfeele fol-
genben Jnfjaft: SBoIlen, SBabrnehmen-Sorftellen, fühlen, Senfen. SaS Tier selbst

„ift eine stetige SBirfenSeintjeit auS ben beiben Einzelwesen Seele unb Tiersörper".
AuS biefer grunblegenben These ergeben sich golgerungen (auf ©runb oon Tier-
beobad)tungen!), bie Wir gerne wörtlich zitieren:

„Sie 3*ege ist woIlenbeS Bewußtsein, nimmt wahr, füf)lt unb benft wie jebe
Seele" (Seite 111). — „SBir müssen feststellen, baß ber grofch fein Mechanismus
ift, fonbern ein Seberoefen mit altem Seelischen, baS roir tennen". — „Saß Bogel
unb Säuger ben seelischen 3ußano einer feierlichen Stimmung tennen,
barf nicht bezweifelt werben" (S. 267). — „Sie gärbung eines Raubtieres wirb
erst zur Schugfärbung baburef), baß ba§ Tier als Bewußtfein ben feiner
gärbung entfprechenben Anfigplag Wählt, unb zwar in freiem SBahlwollen auf
©runb feiner Erfahrung" (S. 104). — „Ser pirsch Weiß fich selbst für baS Rubel
oerautwortltcheS Seittier unb muß fich angesichts ber SeoenSgefafjr burchfegen
wollen" (S. 96). — „Ser Jagbljunb beobachtet feinen §errn wätjrenb beS ganzen
TageS, Tag für Tag. Er fennt ihn schließlich oiel besser, als ber §err fich selbst
fennt ober feine Berwanbten ihn tennen" (S. 115). Soch genug biefer Beispiele!
Sie zeigen beuttief), welcher Art bie „Beweisführung" ift, um bie tierfeelifchen
Erscheinungen ber Rehmfefchen Psychologie einfügen zu sönnen. Samit haben wir
bie fchroächfte Seite biefeS SBerfeS berührt: bie Unzulänglichfeit ber
Empirie, roelche bie Seutung ber Tierfeele, ihres SBefenS unb ihrer gunftionen,
unterstreichen foll! SBäfjrenb gifchel oon ben Ergebnissen systematisch burchgefüf)rter
Tieroerfuche ausgeht, um bie psychischen ©ebilbe in ber Tierwelt zu erschließen,
erhebt §ede baS Refjmfefche Sogma zum AuSgangSpunft feiner Tierpsychologie unb
bemüht sich bann noch nachträglich, mit einem assortierten BeobachtungSmatcrial,
roetcheS fotuofil au bomefttzierten Tieren roie auch an solchen ber freien Ratur ge-
mounen rourbe, feine Thesen zu frügen. Sie Subjeftioität biefer Tierbeobachtungen,

oor allem ihrer Interpretation, ift offensichtlich! ES fehlt bei biefen „Er-
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ftärungen" tierpfychologifcher Vorgänge roeber an StnthropomorpbiSmen nod) an
Jägerlatein, ©erabe ber genau beobachtenbe SBeibmann roirb bei manchen „Seu*
iungen", roetdje fid) ber Verfasser bejügltch bestimmten Verhaltens bes SBilbeS

leistet, ben Kopf schütteln unb unberjügltdj bie nötige Korrettur anbringen. SBir
müssen eS offen gestehen: ber SBeg jum VerftänbniS ber Xierfeele ift uns burd)
^pedcS Vud) taum gangbarer gemacht morben.

Sa sich öer Stutor roeitgehenb auf feine Virfchgänge in freier 3Bitbbat)n beruft
unb fid) anheischig macht, (nichtige VerhaltuttgSroeifen bestimmter SBitbarten „grunb*
roiffeufchaftlich" ju erttären, motten roir tjier furj einen Vtid in ba» tierpfycho*
logische Jnbentar feines NutffadeS roerfen. ©o roirb beispielweise ba» ©chreden
be» NetjbodeS ju einer Strt Begrüßung ber futterbringenben Menschen umgebeu*
tet unb ber Umftanb, bag Urion bei ber Stnnäfjerung oon Seuten nicht flüchtet,
barum „roeit biefe Menschen fo gleichmässig ruhig unb freunbtich auf ihn ein*
sprachen", als StuSbrud eines sozialen ©efüljleS beim Nefjbod gebeutet, roelcher
biefe Menschen sofort „in bie Xiergemetnfchaft beS SBalbeS aufgenommen hat"
(©. 97). Sem fuchs, roelcher nicht in bie falle geht, mirb als Stnertennung für
biefe Seiftung baS Sob gefpenbet, „in engsten ©renjen logisch benfen" ju sönnen
(statt einfach bie Ungefchidtichfeit beS JägerS bafür üerantroorttich ju machen!).
Sie färbttng geroiffer Staubtiere roirb mit einem Sentoorgang beS betrcffenben
XiereS in Vejiet)ung gebracht: baS Xier als Veroußtfein roählt ben feiner gärbung
entfprechenben Sfnfijjptaß auS. ©o ber Xiger im Sfchunget, bie Nauboöget oor
einem paffenben SBipfelfjintergrunb. „SaS §ermelin", schreibt ber Verfasser (©.
103) „fegt fid) im SBinter auf Mäuse an. Nur fo hat eS SluSficßt, im tiefen ©chnee
Mäuse ju fangen. Sie Mäuse suchen nach ihrer @eroot)nt)eü bie ©chneefläche nach
Nahrung ab unb taufen auf jeben bunfleu ©egenftanb, ber auf ber roeißen Schnee*
fläche liegt, ju, um ihn auf freßbareS ju untersuchen. So laufen bie Mäuse audj
auf bie buufle Schroanjfpige beS Hermeling ju unb bamit bem Naubtier birett
in ben fang". — SBenn man solches am Jägerftammtifch hört, baun roirb man
ja Eaunt genötigt fein, beSroegen feine 3Biefet=Veobachtungen neu ju rebibierett —
aber roir roerben eS ebenforoenig mit Nücfficht auf §ede tun unb unS lebiglich bie

frage erlauben, ob oielleicht bie fchroarjen Söffelfpitjen beim Schneehafen eine
ähnliche Vebeutung haben roie bie mäufcanlodenbe Duaftc beim ©roßroiefet. Ru*
bem ift baS SBiefel gar teilt Slnfijjjäger!

Eine aufjerorbentlich fomplijierte unb in ftärtfte Vermenfchlichungätenbenj
oerfallenbe Sarftellung leistet sich §edc überall ba, roo er „moralische SBertbe*

griffe" unb barauS refuttierenbeS öanbetn foroie Jntelligeujmanifeftationen ben
9tefle>> unb Jnftinftäußerungen gegenüberstellt unb sich bejügtid) Slbgrenjung
biefer beiben ©egenfäjje ganj einfach auf bie formet „Maschine ober roottenbeS
Veroußtfein" berfteift. Sie grunbfäjjtich trennenbe ©chranfe jroifchen Mensch unb
Xier sieht §ede barin, baß fich baS Xier nur Körper, aber niemals ©eete roeiß.
Unb roir haben hier ganj befcheiben bie frage ju unterbrüden, roofjer ber Ver*
faffer biefeS subtile SBiffen um baS, roaS bie Xierfeete nicht roeiß, empfangen t)at.

V. Vettern.

ßunjtlerifä)* SDorenpocfungen.
ßine interessante unb aufschlußreiche Schau bietet unS jefct baS Kunftgeroerbe*

mufeum mit „SBarenpadungen in internationaler SluStefe". Von ber Natur auS*
gefjenb, sehen roir juerft bie funftootte Slrbeit ber Vögel, baS Nest ber |>ornuffe
unb roie ©amen, Keime, Sarben unb GmbrpoS burch Gier* unb Nußschalen unb
haarige KotoSnüffe geschürt merben. SBir begegnen ben auS §olj unb Vinfen fünft*
Doli berarbeiteten unb berjierten ©egenftänben ber Japaner, auch ben Strbeiten ber
primitiüen Votier finb einige Vitrinen geroibmet. frutigen jeigt feine Jnbuftrie
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in leichten unb bemalten Spanfcf)ad)teln, baneben steht eine ©nippe oon altert
©etreibefäden mit Namen unb Jahreszahlen unb hölzerne oerjiertc Moftgefäße.
Nidjt su übersehen ift bie reiche AuSmaHl in VIechbofen, flafrijen, Kartonfd)ad)tcln
unb praftifdjen Stiften mit blintenbem Metallbanb. Aluminium- unb 3e'lüPbnn-
papiere leuchten in allen färben unb bienen als .<pülle für Nahrungsmittel unb
Nauchtoaren, fd)ön unb bunt erroeifeu fioj bie feftpapicre. Jntcrejfaut ift bie steine
automatische Ginroidelmafchine. (Sine große Verbreitung haben bie Verfchlußbänber
unb Sefeudjter für patetc gefunben. Die fchroeizerifchen Seiftungen auf bem ©ebiet
ber tünftlerifdjen Verparftingen bürfen fid) toobt neben ben neun Sänbern sehen

lassen, oon benen jebeS einzelne iu einer Vitrine feine Probufte jeigt. Auf ber
©alerie finb bie Arbeiten beS SBcttberoerbcS Bon 200 Zeitnehmern ausgestellt.
Darunter finb originelle unb prattijd)e Gntroürfe, namentlich für Konfiserie, Vlci-
ftifthüllen, Sdiadjteln unb padpapierc. Sejjtere, meist für bie finita Valli),
enthalten oiel Können auf bem ©ebiet ber Sdjrift unb ber farbigen ©eftaltung. —
Diefe Ausstellung mirb bis 7. Juli oerlängert.

O 11 o f. W e t) e r

iBüdjtt? Buhtischau
militärische ßücfjer.

SBiebcr mag es angezeigt fein, 3itnäd)ft auf einige Vüdier hinzuweisen, bie
in engstem 3ufnmmeld'ange mit betn gegenmärtigen Hriege stehen, bejtu. Unterlagen

für bie Beurteilung ber einzelnen Stroitsräfte geben.
3uerft fei bie uon Ministerialrat Vcrnbt unb Oberstleutnant oon SBcbcl her«

ausgegebene Sammlung politischer unb militärischer Dolumente: Deutfajlanb im
Kampfe (Verlag Otto Stollberg, Vcrlin 1939), bie periobifd) in Sicferuitgen
erscheint, ermähnt. Sie gibt einen ersten Überblies über baS beseitige ©eicheheu oom
beutfchen Stnubpitnfte auS.

Über ßnglanbs glottc, SBerften, Stütmiinftc, VerteibigungSplan, SBaffcn,
Sdjiffe, Marineluftftrettfräfte, orientiert in tnapper, sehr übersichtlicher 3ufam°
menftellung Abalbcrt oon ©oerne (Verlag ©erfjarb Stalliug, Clbenburg i.O.
1940). Cine ähnliche, weitn aud) noch fürjere Orientierung finbet jid) in frembe
Seemädjtc, Vaitb 4 ber Sammlung „(luropa; Kräfte unb SBirfungen, folbatifct)e (Siu-
meifutig im Sinne totaler 2Bebrbemtfd)aft" (Verlag Vernarb & ©raefe, Verlin
1940). DaS Vud) gibt Vergleid)SmögIicrjfeiteu für bie Streitträfte jur ^cc — mit
Ausnahme DeutfdilaubS —, roie in ben früher angezeigten Väubcit 1 unb 2 über
bie Saubl)eere unb bie Suftjlotteu. Über letztere liegt aud) ein neues Vilbwcrt ber
hauptlcutc (richclbaum unb Jycuef)tcr: Die Suftmärfjtc ber SBelt (Verlag junfer &
Dünnhaupt, Berlin 1940; oor, bas bie hauptsächlichsten flugjeugmufter, oon benen
bie $ecreSbcrid)te tjeute fast täglid) sprechen, oeranfcbaulid)t. Seljr gute
Photographien finb mit crtlärettbem Zejt oerfehen. — 3d)ließli<fj fei nod) Jricöridj
©iefc's: DaS übcrfouimanbo ber SBcf)rmaajt (Verlag Junfer & Dünttl)aupt, Verlitt
1939) erwähnt, baS zeigt, tote baS gegenwärtige Oberfommanbo, in fluger SluS-

roertung ber Sehren bes SBeltfricgeS, organisiert ift.
Slud) über bic SBeftbejeftigungen, bic im heutigen Mriege ftrategifd) eine fo

bebeutfame Nolle spielen, liegt eine neue Darstellung oor: DaS Buch oom SBcftmall
oon 3. piöchlingcr (Verlag Otto Gisner, Berlin 1940). GS holt burd) einen, bie
GntroidlungSgefd)id)te behanbelnben ersten unb burd) eiuen bie Maginotlinie bc-
fchreibenben jroeiten Abschnitt etroaS weiter auS, als frühere ähnliche Vücfjer.
Militärische Giuzelheiten über ben Söeftmalt finb allerbingS unb begreiflid)erroeife auch
hier nicht ju finben. Dagegen befaßt fid) bie Sdjilberung eingehenb mit ben
organisatorischen Seiftitngen jur Reit bes Baues.
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