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3&ultur-uot> Ztftfrascti
3toltenifd)e Kunstausstellungen de» ^or)ce» 1940.

Sie paar italienischen Kunstausstellungen, bie im grübialjr 1940 eröffnet, baun
aber ba(b nadj bem (Eintritt Italiens in ben Krieg roieber geschloffen rourben, sonnten
nur oon recfjt roenigen gtembeu befudjt roerben, unb bieS hatte jur golge, bafi fie
Oon ber auSlänbifcben Sßreffe faum geroürbigt roorben finb. SieS roar aber fetjr
51t bebauern; benn einige biefer Ausstellungen Ijaben unsere Kenntnis beS itatieni»
fdjen KunftfajaffenS alter unb neuer 3e*t natb ben oerfctjiebenften Richtungen tjin
erioeitert unb unS fogar längst SefanuteS in einem neuen Sichte gegeigt. GS lohnt
jich bähet auaj noch heute, einige biefer Ausstellungen in unfet ©ebädjtniS gutütf«
gurufen, jofetu fie metjt als bloße XageSereigniffe roaren unb unS bie Kenntnis
roirflich bleibenber SBerte oetmittett haben.

Jn erster Sinie mufj ba bie A u S ft c 1 f u n g bet t o S f a n i f dj e n SR a*

letei beS XVI. JahrhunbertS in glorenggenannt roetben; fie er»

fdjloß roeiteren Ktetfen ein ©ebiet, baS bis jetjt nut roenigen gadjleuten uub Gin»
geroeiljtcn näljer betanut roar. Senn ber SutdjfdjnittSreifenbc, ber gfotenj bejudjte,
fat) sich ja stets nur bie Silber ber Ouattrocento«Künftler, bestenfalls noch einige
oon gra Sattotomeo unb Anbtea bei Satto an; roollte et bie Kunst ber fpä»
teten Reiten näher fennen lernen, fo teufte et feine Schritte nach ber croigen
Stabt, bie für bie ftaffifdje Kunft ber öodjrenaiffance immer ihre Bebeutung be«

halten roirb. Sie glorentiner Ausstellung — bei ber übrigens nicht nur in SDhifeen
unb Kirdjen uetioahrte Silber, fonbern auch °ie'e auS Sßtioatbefifc gu sehen roaren
— hat unS abet bewiesen, bafj im Saufe beS XVI. JabtfjunbettS audj in ber Atno«
stabt SBerfe gefdjaffen roorben finb, bie im ©efamtbilb ber bamatigen italienischen
Kunft eine befonbere Stellung einnehmen.

Jn geroiffem Sinne gilt ja bieS audj fdjon füt bie längst befannten Setttetet
ber ftaffifchen Kunft am Anfang beS XVI. JahrhunbertS, bie burdj eine reiche Angahl
iljret Sajöbfungen oettteten roaren; fo fat) man bie geschlossenen Kompositionen
unb bie oon schönen Sinien umflossenen ©eftalten gra SartolomeoS unb SOfariotto
Albertinellis, foroie eine gange Reihe oou SBerfett oon gtanciabigio, Anbtea bei
Satto, Sogliani ?c. Reben oiclem Scfannterem sah man ba u.a. bie ftütjet At»
bettinelli, jegt gta Sattolomeo gugefdjtiebene eigenartig unfpmntettifd) fompo»
niette h'g- gamitie bet Sammlung Gontini=Sonacofft in gloteng.

Auffdjfußreidjer als biefe älteren Reale t roirften aber bie Bielen SBetfe auS
bet SJfitte unb ber groeiten Hälfte beS Ginquecento; fie gehören ber 3eU bei sog.
RfanierismuS an, bie gerne gorm unb SDtaitiet ben großen ÜKeiftern ber flaffi»
sehen Slütegeit, befonbers SRicfjelangelo, abfdjaute. GS haubelt sieh also um eine

nidjt gerabe innerlich start schöpferische, quantitatio aber äußerst probuftioe Reit,
in bet bie Kunft nicht mehr im Sienfte tetigöfet Verpflichtungen ftanb, fonbern
rein um iljret selbst nullen gefdjätjt rourbe. So erftanben bamalS jene retchen,
etroaS auSgeftügelten Kompositionen, betten hodjgeroadjfene, ptegiöS»clegante ©c»
stalten unb übetgüdjtete, fast ein roenig befabente gotmen bie tuhige ©töße ber
früheten Reit etfefcten.

SDZanaje biefer Künstler roaten ja nidjts roettiget als unbefannte ©tößen; fo
Srongino, beffen füljl'pregtöfe, atiftoftatifch=höfifdje SßorttätS uttb beffen bodj ent»

potgetütmte, fd)idjtenroeife einroättSfttebenbe, etroaS glatte Kompositionen i)iex in
teicher Angal)l oettteten roaten. SaS gleiche gilt füt ben bie Settilale im Sinne
bet batnaligen Reit )o statt betonenben Sßoutotmo, ber Ginftüffe bon Anbrea bei
Sarto, SRidjetangefo, ja selbst — roie ein SOtarienbilb ber ©alerie Gorfini in glo»
reng beutlidj geigte — foldje auS ber notbifdjen Kunst (Sütjet) in fidj aufnahm.
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(Sttieu befonbers einbrüctlicbeu Überblies gewann man über beis SebenSroerl Roffo
giorentinoS, ber üor allem baburdj besannt ist, bafj cr mit Brtmaticcio gufammen1
ba§ Schloß gontatnebleau in reicbeu Rertmffancefotmen auSjd)tnüdte, moburd) cr
bem (Einströmen ber italienifdjen Kfafftf iu granfreicb Xür uub Jot öffnete. Seine
fast mobern anmutenbe, mehr mit gatbfleden als mit Haren Konturen acbeitenbe
DRalroeife sonnte man wie nie oorber au einer großen Stngafjf oou ©emälben fennen
lernen; banebcu waren aber aucb eiue Angabt 3eia)nuugctt uuö Sfiggen Oon feiner
©anb ausgestellt.

AuS bem f^rifojen Siena roar befonbers ber oou Soboma unb DJcidjefaitgelo
ftarf beeinflußte Domenico Seccafumi rcid) oertreten; früher roegen be§ unüet-
mitteften Rebeneinauber ber grütjreuaiffance- unb Spätrenaiffancefotmen oft ftarf
gefabelt, samen einem l)ier bie bei ibm bod) Oiel roidjtigeten manieriftifd)en 3üge
beutlid) gum Bewußtsein. Selbftoerftäublid) fehlte ber burcb feine Küuftlerbiogra-
phien in aller SBelt berül)mte ©iorgto Bafari an ber Florentiner Ausstellung nidjt;
trojj ber oielen oon ihm ausgestellten Bilber aber gelang es aud) biet nicbt, fidj für
feine routiniertesormaliftifdje Art befonbers gu erroärmen. Sfjet roar bieS bei einer
Reibe unbefannterer SOtaler ber gall, bie unS beutliaj geigten, baß audj baS ma-
nieriftifaje Kunstschaffen bic oerfdjiebeuften iubibibueften Jntetpretietungen guließ.
^cf) erroäljiie ba u.a. SDcirabello Gaoalori, einen Schüler 3tibolfo ©birlanbajoS,
ber in feinen oon Raum unb üuft erfüllten Kompositionen eine neue Bariante an
ber Kunft ber bamatigen 3eit oortrug, fobann ben SJtitarbeiter Bafaris, ©trolatno
SOtncd)ietti, ber oon Bencgioner (Einflüssen berührt würbe unb ben bor allem in
Sigilien tätigen güippo palabiuo. Auswärts, nämliaj in Rom, waren nod) jmei
anbere an ber Florentiner SluSftellung Pertretene Künstler tätig: Daniele ba Bob
terra unb gr. ©albiati. ©egen linbe beS XVf. JahrhunbertS sonnte mau bann
bei einigen Künstlern eiue Rüdfefjr gu beu Jbeaten oom Anfang bes JahrhunbertS
beobachten; fo bei bem fdjlidjt-eittfadjc gönnen beoorgugenben Sauti bi Xito unb
beut ihm folgenben begabten Jacopo (Ebintenti, genannt I'Gmpoli. Bon beu oielen
anbern Künstlern, beren SBerfe hier gu sehen waren, möge noaj ber start unter
oeronefifd)em (Einfluß fteljenbe Jacopo iiigoggi genannt fein.

3wifd)en ben ©emälben waren nun aber auch biete ©fufpturen gu sehen, an
betten man ben (EntroidtungSgang oon beu ruhigen, oon Rifajen umfdjloffenen feoä)--

rettaiffanceftatuen gu beu beroegteren, frontal borfdjreitenben ©eftalten ber ma-
nieriftifojen 3eit oerfolgen sonnte. SBir fafjett ba Schöpfungen oou Bart. Amntanati,
Ttibolo, Baccio Banbiuelli; oor allem tonnte man einen guten Überblid über baS

reiche Kunstschaffen bon ©iooanni ba Bologna unb Benoettuto (Sellini gcroinneu
Die schönste Überraschung ber Ausstellung roar aber eiu SBerf beS größten Floren-
tiner Künstlers aller 3eüett: jene pietä oon SOciajelnngelo, bie früher ben Bar-
beritti gehörte unb in ber Rofaliafitdje oou paleftrina ein allgit einsames Dasein
führte. Dieses AlterSroerf bes großen SReiftetS ift jetjt bom Jtafienifdjen Staat
angetauft unb üom Duce ber Stabt gloreng gesehenst roorben, wo eS nun
bleiben soff.

Diefer Beridjt wäre unboüftänbig, wenn niajt noä) ber auS ber gleichen 3eit
ftammenben funftgeroerblichen Arbeiten gebacht würbe, bie ba unb bort in ben AuS-
ftellungSfälen aufgestellt toaren; neben SRöbeln aller Art bürfen ba eine Reihe
geitgenöffifojer Bilberrat)tnen nicht oergeffen roerben, untet benen sich bor allem
bie Umrahmungen einiget Bafatibilber butch reiche Schönheit auSgeicfmeteu. 3U"
letjt fei noch bemerft, baß auaj bie Stätte, an bet bie Ausstellung ftattfattb, üjr
eine befonbete AngietjungSfraft sicherte. Sie war nämlich tu bem neu hergestellten
Balaggo Sttoggi, bem schönsten glotentinet gtühtenaiffaneepataft untergebracht;
biefet bis jetjt ber Öfjettt(id)fcit niajt gugänglictje Bau foll in 3ufunft Stubien- unb
SluSfteüungSgweden bieneu.

©iet mag noaj baxan etinuert roerben, baß in B a r tu a eiue A u S ft e 11 u n g

bet Dtudroetfe ©iambattifta BoboniS (1740—1813), beS größten
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italienischen SKeiftcrS auf bcrn ©ebiete ber Xppograpfjie ftattfanb. Seine Sernjafjtc
tjatte er in ber Drutferei bes Collegio di Propaganda fide in Rom abfolüiert; später
berief itjn ber jpätcre Herzog oon Parma, Jttjnnt Don gentanbo naa) Parma jur
Seitung ber bortigen StaatSbrucferei, bie in ber golgejeit burct) fein SBirfen
SBeltruf erlangte. Strenge flaffifcfjc gormen Ijaben bie oou iljm entwotfenen grie»
djifetjen unb lateinischen 3d)tif tjcidjcn; nur Anfangs ftunb er unter bem (Einfluß
beS franjöfifdjen Dirtjuittjieme, befonbers bes Scfjriftfdjneibers gotitniet, gelangte
bann aber mit ber ßeit ju einem auf jeben Sdjnucrf öetjgidjtenben KlafftjiSmuS.
Seine öor allem im Zeitalter RapoleonS, in Auflagen üon nur 100—200 (Ejetn=
plaren Ijcrgeftellteu Südjer gefjören gu ben tjeroorragcnbfteu SBerfen ber Bud)bruder=
tunft aller ßriteu. Von biefen, über 1200 Druden gefjören ju beu besonntesten
eine griedjifdje ©omcr-AuSgabc unb bas polyglotte, in 72 europäifdjen, 51 ajiatifdjen,
20 amcrifanijcfjen unb 12 afrifattifcfjen Sprachen ebierte Baterütnfer.

Befanntlid) fjat im öergangenen Jabre in 33 e n e b i g audj bte internationale
Kunstausstellung, bie Biennale ftattgefunben, uub seither ift ja eiue AuSWafjl
ber bort ausgestellten SBerfe italienifdjer Künstlet und) 3ürid) getommen, tuo fie
int Kunftljattfe allgemeinem Jntereffe begegnete. Hub mit Redjt! Denn bie italie«
nifdje SRaletei tjat nad) ber XtabitionSlofigfcit ber (Epodjc oor uub furj nadj bem

ersten SBeltfrieg, in ber sie jid) nadjeinanbei auf bem ©ebiete beS JmpreffioniS»
muS, bes guturiSinuS, bes Kubismus ujiu. oerjud)t Ijntte, neue 93at)tten eingejd)(a=
gen. Sie Ijat jid) auf jid) selbst besonnen, tjat fid) oont; Jmport ftember Jbeen be«

freit uttb ift luieber bobenftänbiget gemorben. Sludj eine foldje Xenbenj Ijat ja
ifjre grofjen ©efaljrett, abet bie meisten italienischen Künstler jinb, nud) menn fie
an bet eigenen grofjen Xrabitiou ifjreS Sanbes yalt fudjten, burdjauS fefbftänbige
mobertie l'icnjdjeit geblieben. Rirgenb (jabeu fie bie 33etgangenbeit fflnoifdj nach»

geahmt, bagegen mürben fie oou ifjr 00t [djrattfentofein JnbiöibuofiSmuS beionljrl
unb baljin gefüt)t"t, iljr R\el in eiubrüdlidjer monumentaler gotmgebung unb in
flaten räumlichen SBittungeu 31t fudjen. Daju tommen im mobernen Jtalien bie

öielfältigften (Energien, bie öerfcbiebenattigften Xenbenjen unb Richtungen ju SBorte,
fo bafj fast äffe Bilber eilten ausgesprochen persönlichen Stempel tragen, ©roß unb
tubig milieu bie Kompositionen beS um bte (Entwidtuttg ber italienischen SOfalerei

jo öerbientett Carlo (Sarrä; neben ihm nimmt fid) ber überaus tultioierte ©ino
Seöetini, ber frühere guturift, fast ctioaS pregiös aus. Söeiträumig uub üon poefie
burdjrooben jinb bie in roohlfliitgenben Sinien aufgebauten Sanbfdjaften Slrturo
Jofis; fd)lid)t unb einfadj geigen fid) bie intimen ©tuppenbilbniffe Albetto Sa-
liettis, männlid) unb ffar bie giguren-Kompofitionen gelice GaforatiS, mie bie
oon ber 3üni)cr Regierung angefaufte SOfartinsfegcnbe beutlid) ffar inncfjt. Diese
menigen, aus ber Überfülle herausgegriffenen Beispiele beweisen jur ©citüge, mit
welchem Reichtum jich bie italienische SJtaterei unserer Xage entfaltet tjat. 3llle|$t
mag nod) bemerft fein, baß unsere befannten Sdjwetjer Künstler Stancfjet, probst
unb SRoilliet in ber Biennale toürbig oettteten waren.

S. ©utjet.

6rundfä$üd)e 6cdonPen 311c Serner OJtaJien^usJteUung*).
Die Ausstellung oftafiatifdjer Kunst aus fchiueijerifdjem ptioatbefib in Bern

löst bie Ausstellung Rcinl)art*Sajcl ebenba lüürbig ab unb bebeutet eine höchst
banfenStuerte Xat. Cbwoljl in ben lebten Jafjrgcljntett bebeutenbe oftafiatifdtje
Kunftfdjäbe üon (Europa unb Amerifa erworben worben finb 1111b in ben meisten
wichtigeren Sänbern SKufeen unb Ausstellungen Kenntnis üon afiatifdjem Sehen
unb ©eftatten weit über bie l)nnbe(Süblid)C AlltagSware hinaus üermittelt haben
— fo uerfälft boch ieIÜ solche Kenntnis iu beu KriegSjafjteit wieber rafd), Wo bie

*) Die Ausstellung ift feit Stifte Tlai in ßürid) ju fetjen.
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zwischenstaatlichen 33egiebungcii unb ER eisemöglidj feiten mebr unb mebr abreißen
So ift aueb mit ber Deutung foldjer Kuuftroerfe immer mieber beim ©runbtegenben
anzusehen, roenn man Perbinbern roill, baß eine allju abftanbSlofe (Einfühlung fict)

auf ibnen anfiebelt, bie etroa am Realismus djinefifdjer Atnrenbilber, am jenfei»
tigen grieben ber 33ubbfjagejicbter unb an ber süßen Stimmungsgemalt djineftfäjer
unb japanischer Sanbfdjafteu sieb mübeloS biuaufrattft. ©ie meint nabe ju fül)Ien,
roaS faum febr nabe i ft. Demgegenüber ift eS öiefteict)t roiebtiger, biefe Kunft im
ganjen ins Sluge ju faffen, als eiue Ginjeljerglieberung ber AuSftellitngsgegenftänbe
nadj ibren Berioben, ©tilgattuugen ufro. ju geben, was für roeiteres (Einbringen
bann unerläßlich, jeboct) außerhalb ber Quftäubigfeit ©chreiberS biefer geilen ift.
Doch hat ein solcher etroaS bilanzierter Stanbpunft auch an ficf) baS ©ute, bie

©efamtlinien ftärter IjerauSfpringeu su lassen — fo gut etroa einem gebilbeten
unb aufgeschlossenen Chinesen baS gemeinsam ©uropäifäje znrifajen einem griechischen
93tlbwerf beS 5. JahrhunbertS unb einer ©etligengeftatt beS bäurischen SSarocf fdjla<
genb heroorträte, roo ber europaifdje Kunftgelehrte nichts afS ©egenfäjje sieht.

Daß bie 33erner Ausstellung nur SBerfe oon hohem Rang birgt, bafür bürgen
schon bie Rainen beffen, ber oerantwortlid) bafür seiebnet, unb feiner Helferinnen.
SBer überhaupt ©inn für Qualität hat, bem tritt baS schon bei mäßiger 33ertraut<
beit mit bem ganjen SebenSgefüfü, baS hier sich ©eftalt schafft, auch auS ben SBerfen
selbst unmittelbar überjeugenb entgegen. SBenn jernanb also unter biefer 33orauS=

fe(jung Scbroierigfeiten beS 93erftef)enS unb SdjätjenS empfinbet, ber roirb sich ganj
grunbfäölicf) an bie grembbeit ju biefem SebenSgefüfjl unb ju beu KonOentionen
feines Slusbritcfs halten müssen. Am ftärtften mirft biefe grembbeit rooht gegenüber
ber i n b i j ch e n Knnst. SBir finb roalirfcbeinltd) ju sehr burch baS ©riechentiim
auf bie Itnuerbrücbtiebfeit ber menschlichen ©eftalt festgelegt, als baß unS biefe
giguren, bie mit ber 3abl ber ©liebtnaßen, mit ber Afjentuation ber Körperteile
sehr frei umspringen, meljr als eine S3ewuitberuitg für golgeriäjtigfeit uub 33ir«

tuofität beS gormgebanfenS abnötigen sonnten. Skrmutliäj hängt baS übetüppige,
SBimmelnbe biejer Kunst auch mit ber tropischen Ratur zusammen, bie gorm unb
Rtaß nad) allen Richtungen überquillt. Dem hält bann baS anbere öftrem, bie

gänzliche gorinflücbtigfeit in bie Siefen beS ©eifteS hinein bie SBage. Die i u b o*

chinesische Ktjmer-Kunft zeigt mehr ©ebattentjeit; aber tiefer unb Wärmer
fühlen roir uns erst in ber „gemäßigten" 3one ber chinesisch-japanischen
Kunst berührt.

3war auch hier spielt jenes ©treben eine große Rotte, baS zu formen, was
über alle finnliche ©eftaltung hinauSliegt unb roas bodj ursprünglich foroeit als
Umschlag ber allzufji&igen Staturfülle zu Oerftefjen ift. Der 33ubbt)iSmuS, in Jnbien
a(S 3'oeig eines starten S3aumeS oerroanbt gerichteter Religionen unb Sßbifofopbieu
entftanben, üerjdjroanb oon bort unb sanb in ©fnna unb Japan eine Hauptpflege-
ftätte. So stammt beim aud) ein feljr großer Xeil ber hier ausgestellten 33 u b b ba-
ftatuen auS biefen Sänbern. So großlinig unb ftarf oiete biefer ©eftatten
Wirten, fo bürfen Wir unS bodj ganz unbefangen fragen, ob hier irgenbwo baS

geftedte 3iel erreidjt, nämlidj baS schlechthin Übersinnliche, bie oollfommene 93er»

ftärung eines ©efidjtes gestaltet roorben ift? SBir glauben, bie Anttoort muß nein
lauten. Überall ift bie ©efatjr, in bloße jreunblidj-ftumpfe Unbewegtljeit abzuglei»
ten. AllerbingS — ift jene Aufgabe nidjt üieüetdjt an fidj unlösbar? SBenn wir
bie abenblänbifdje Kunft in ©ebanten oor unS oorüberzieljen fafjen — wo ift ba

biefe 33erflärung Wirflid) ausgeformt? SStan wirb antworten: ©iotto, ober:
©tjartreS, ober: Raoenna. Aber ift ba nidjt eher ein sehr tiefer unb gesammelter,
bennodj blüljenber ©rnft bargefteftt? Unb roo barüber hinaus gestrebt wirb, in
©rünewalbs Auferstehung ober RembranbtS 33erflärungen, ba liegt wieber jenes
Abgleiten inS Seere altjunahe wie bei ben 33ubbhaS; audj wirb bei biefen beiben
ber furdjtbate Drud beS Jrbifdjen nie ganz überwunben. Die üppigen 93arod»
SSerzüdungen bürsten — zpmfäj aber treffenb — burdj baS SBort beS Spötters
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be S3toffcs öor ber betüfjmten ©eiligen Xfjerefe 93etntniS in Sta. SRatta bella
Vittoria m Rom geridjtet i'ein: „Steh, bas ist bie müftifdje Gfftafe? DaS fenne idj
ja äiemlicf) genau!" StIS jinnlidje ©eftaltroetbung roitflidjet 93ertlärung burdj ben

©eist ift unS jur 3eit in (Erinnerung baS ©efidjt ber Xoäjter beS ftämifttjen SJtatetS

Philippe be Gtjampnigne auf feinem herrlichen 33ilb im SouBre, roeldjeS bie ©e=

betStjeilung ber ©eläf)mten barftellt. Die anberen Rönnen Bon Port Ropal, bic

biefer italer in beträchtliche! Qai)l porträtiert bat, jeigen bagegen audj nidjts
als eine sozusagen grunbfäjjlidje stille grcubigfett Bon ungeheuerlicher roillens»
ftärter Komponiettf)eit — aber niajt jene trampfloS Bollenbete, Bon innen sieghaft
ftral)lenbe Gtgtiffenbett burdj ben gegenwärtigen ©eist.

SBenben mir uns atfo oon ba beu d)inefifcb*japanifdjen Sanb»
fdjaftS«2Ratereien zu, meldfje (nidjt ohne 3ufammenhang mit einer baS Gin«
Zelne im Rahmen beS ©anzen bejaheuben Stbroanblung beS 93ubbIjtSmuS) unserem
bieSfeitigeren Sinn reichlich entgegentommen, fo sönnen mir eS unS ba ja ganz
unmittelbar rootjt fein faffen. ©ier scheint baS ©efühl in Dollen Strömen zu
fluten, hier scheint bie Statur zu einer SiolSf)arfe gemorben, tnelaje auf grossen Slffor«
ben oon einem l)eroifd)«nte(and)olifcbett SBeftgefüf)! fingt, fjier scheint bet KoStnoS
mie ein miliiges Gcho bem SJtenfchen feine Stichwortes in gemaltiget Jnftrumen«
tierung mieber zujuioetfen. Stbet täuschen roir unS auch biet nicht, tücfen roir un«
fere fentimentafifdj«inbiDibuafiftifdje SBcftlidjfeit nid)t allzunahe an baS, roaS butdj«
aus auf eigener Spur einhetttitt. Die unsagbar mufifatifdje gülle unb 3artheit
biefer Raturanfdjauung ift aufjer grage, aber baS Jnbioibuum fpiett feineSroegS
bie Rolle barin, bie roir nach bet zu ©runbe liegenben Stimmungshingabe ermatten
sollten. Die SJtenfchen roetben in bie ©efamtgeftimmttjeit eingebogen roie Dinge,
sie fdjroingen mit, ohne eS roeigern zu sönnen, bie grofje Skroegung geht burd) fie
unzenttiett, unermittelt, ungeflätt btnburd). Sie bilben feineu Punft, an bem
baä ©anze roie an einem SBibetftanb fiaj sammeln unb zu fidj selbst fommen fönnte.
Sie haben feine ©efidjtet Don Jnbiotbueu, nidjt einmal ftanbfefte Körpet, ba bie
93eioegung ber Siteiber loeiajer unb willenloser bie glutung beä StaturgefüfjIS butdj«
läfit unb auSbtücft. So fehlt bie tet-ste menfdjenhafte ©eftaltung, bie Rünbung
ber Dinge, bie fie als beftänbige auS bet ©efamtftimmung in ©ebanfen heraus«
Zunehmen erlaubte, unb roit Betmögen baS Kuttftgeroetbe nitgenbS ganz al'S bem

Sluge zu Bettieren. DaS sagt nichts gegen bie uneitbtiche Skrfeinetung uub ©e«

fonntheit biefer Kunst, roeldje technisch roie fpielenb ungefähr alles sann, roaS fie
roxis — mit StuSnahme beS naeften KötperS (»gl. biet Z- 93. baS 93ilb mit beu ba«

benben Kinbem!), roetdjet abet audj fein finnBotfeS 3iel füt sie ift. Denn ber
naefte Körper besitzt eine Objeftibität, bie eine Sltlf)eit oon Stimmungen tragen
sann. Unb roie rüljtt unS bieS als u n f e t Glement fajon in ben Sfnbeutungen
bet gtäco«bubbf)iftifdjen Kunft biet fdjlagattig an!

So fdjeuen roir unS aud) nidjt zu sagen, bafj, roaS uns iu 93ern r e ft l o S

beglüdte, bie frühdjinefifdjen Töpfereien roaren. Der Slbef biefer teilten, üöflig
ausgezittetteu gotmen, bie burd) nidjts als bie einfachsten, etementatftett unb be«

staubigsten SKittet mitten, ist fo ftaffifa), enbgültig, Dollfommen toie bet einet bod)«

giieehijd)en ©öttetftatue.
Gtidj 93tocf.
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