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636 DIE BERNER WOCHE

bafter SBirrwarr benfdjt ba irt uuferer 2IusfteIIung! —
Da hängt an ber einen SBanb ein 23tlb non Dfdjan in
©unten, gemalt wie ein fdjledjter Oelbrud — unb auf ber
anbefn Seite rufen bie 23ilber 9ftoracfes, 3rebs u. a. 9fun
foil bas äufammengeigen! Ober hinten in ber „guten Stube"
leuchtet ein £>obIerbiIb mit Den fingenben, bellen Sachen;
gleich Daneben fdjaut ber ükopfeetenfüpf Steds mit feinem
gefdjloffenen, ftummen 3oIbrit. ©iues fcbtägt

'

bas anbete
tot. ©s tommt heraus: Statt einer 3unftausftellung,' in
ber man fid) fammeln tonnte, um 311 laufdjen, beeben mir
einen Sabrmarlt, auf bem allguleicbt ber am ebeften be=

mertt wirb, ber am lauteften fdjreit. fOtan wirb nie ,3ur
©rgriffenbeit gegwungen, man finbet böebfiens Dies unb
bas intereffant, unb ift man genugfam berumgebummelt,
bann entbedt man in irgenb einer ©de nod) einige ißlaftilen.
So wirb unfere berutfdje ituuftausfteUung bebanöelt; fie,
bie gualitatio weitaus bie befte aller totalen fdjweigerifdjen
2IusfteIIungen ift, mufe fid) immer nodj; in einen 2BinteI
fdjüpfen laffen, weil es an einigen taufenb Stauten fehlt,
bie beute für ben 3riegswabnfinn in jeher Setunbe mehrfach
oerpufft werben. Die 3ürd)er, bie 2B intertburer, bie ©enfer
baben ibr §eim. SBann bqut bie ©rofeftabt Sern ihren
künftlern bie 2IusfteIIungsbaIIe?

Seoor man einmal beibe 3unftrid)tungen abgefd)Ioffen,
als runbes ©anses feljen lann, wirb man gut tun, mit
bem Urteil 3urüd3ubalten unb befonbers jebes Sdjnellfertig»
fein brausen bu laffen. ©s tann aueb t)ier nidjt meine 2luf=
gäbe fein, eine 2Iuseinanberfefeung mit ber futuriftifeben
unb tubiftifdjen itunftauffaffung burdjgufübren. ©s fei nur
folgenbes 3U bebenten gegeben: 9Jioracfes 33ilb „Sterbenber
Solbat" fudjt eine ganä neue 2fusbrudsweife. 2BiII man
biefem 23ilb gerecht werben, fo barf man nie oergeffen,
bafe es bewufet jebe Drabition ablehnt, ©s will alfo gar
nicht oerglidjen werben mit Den Silbern, bie eine treppe
höher bangen, fötarinetti, ber „Segrünber" bes Suturis»
mus, bat bie wütenbften Sampbiete gegen bie Sîufeen unb
bie kunft ber Otiten gefdjrieben; nach ihm wäre es gerabegu
eine Seibentat unb ein kulturfegen, wenn alle iÖtufeen mit
Setroleum begoffen unb angegünbet würben. Diefe 2Ib=
lefenung alles ^Bisherigen liegt in ben Silbern uttferer
Suturiften. ©ewife ift fidjer, baß bei einer fo reoolutionären,
ftürmifeben, bewußt Übertreibenben Sewegung mancher mit»
läuft, ber wohl tapfer fiärm machen unb mit ber Sauft
boren tann, ber ficht gan3 gut 3um Sranbftifter eignet, ber
aber felbft 00m heiligen Seuer nicht gepadt würbe. 2lber
eine reoolutio'näre Sewegung barf nicht entfebieben werben
nach ben Stitläufern; bie futuriftifdje barf nidjt nach Statt»
ner u, a. beurteilt werben, ©erabe Slattner fdjeint mir
ben ffirunbfafe: Sauft aufs 2Iuge! recht gut gu oerfteben.
3n ber futuriftifeben Sewegung ift bas SRalobjett nidjts, bie
Sîalweife alles. Solglid) malt Slattner einen Sftacbttifdj mit
ben banalen ©egenftänben ÎBederubr, 3ünbboIgfdjacbiteI,
SSafferglas tc„ malt es in einer ber ftidigen Sdjlafftuben»
luft entfpreebenben ftidigen Sarbe. Wber audji hier ent»

fdjeibei bie tünftlerifdje ©brlidjteit, bie nidjt mehr fagen
läfet, als man 3U fagen bat. Stan wenbet fid) am heften
an Storadj. Sein fterbenber Solbat 3eigt bas ©rfdjaffte,
.ÄBillenlofe eines toten itörpers. ©s ift b e r fterbenbe
Solbat. So fterben beute bie Stillionen. Unb bas SBeb

padt Die fRatur. Die käufer brechen gufammen, bie Säume
reden wie brobenöe itlagefinger gen kintmel. Dies ftellt;
Storadh wirïlidji bar. Die Käufer müffen ihre Ullage fdjreien.
2111e 2Bänbe finb gebogen, eingelnidt. Das gange Silo
ift nur ein Spmbol, eine Sifion. Stan bat es gu nehmen
ober gu laffen. 2Iuf feinen Sali aber foil man bem Äünftler
bie Seleibigung antun, ihn 3U bebauern, bies unb bas
fdjöner 3U wünfdjen. ©ine ehrliche Ablehnung ift beffer.
Den ©efabren ber futuriftifdjen ilun ft brobt Storadj frei»
lid) 3U erliegen, ©r tommt über biefelben Spmbole nidjt
mehr weg. 3m iner finb es bie gleiten bredjienben SSänbe,
biefelbe Satur, bie über ihre itlage refleftiert, ftatt fie 3U

fühlen. Das ift ber Sind) jeher itunft, bie bas Dämmer=
bafie, Unwirtliche wirtlid) machen will. Sie wirb gröber,
ftatt innerlicher.

Unter ben oielen Silbern paden 3unächft bie brei
Sielerfeelanbfdjaften ©rnft ©eigers. Der Staler bat
jahrelang um feinen Stil gerungen, er bat immer unb
immer wieber ben gleichen Stoff oorgenommen, bis er
ihn gemeifterf unb bis feine Sarbe fo burdjfonnt geworben
ift, wie es beute ber Sali ift. S er b in an b £ ob 1er
ftellt 3wei Sraueiiporträts aus, bie wieber alle guten ©igen»
fdjaften Hoblers aufweifen, ohne im übrigen 3U überrafeben.
Die ©ntwidlung Senns intereffiert weit mehr. Seine
Sarben finb feltfam matt, faft traurig, im ^ufammenttingen
aber oott reinftem SSobllaui. „3pnien" unb „^erbftlicb-er
Apfelbaum" geigen jenes 3urüdDrängen allgulauter Sarben,
wie es aud) in ben SSerten ©mil S r 0 dj a s t a s gu be=

merîen ift. Sein itaftanienbaum ift ein Silo oon berbfter
©efcbloffenbeit unb inniger 3eufd)beit. 5In ben 3ubismus
lehnt fidji ©rnft Sind in einer 3eidjnung gan3 leicht an.
Sein Sorträt Des Silûbauers Serincioli ift febr gut bureb»
mobelliert, träftig unb einfad) im Utusbrud. ©in Silb oon
nieberbrüdenber äBudjt ift Se0 Steds „Drauer"; gerabe
es empfinbet, obfdjon am günftigften Ort, nocbi lebhaft bie
Ungunft bes 2tusfteIIungsraumes. 2Iuf ben raffigen j^ropho'
tentopf Stcctb würbe fet)0rr aufmerffam gemacht; bie Saï6e
ift hier auch; übergeugenber als im erftgenannten. ©mil
© a r b i n a u x ftellt eine ïleine, febr forgfältig gemalte Sanb»
fdjaft aus, bie aber etwas tübl läßt. 3mrner wieber er»

freuen Die fiebere Dedjni! 2t b 0 I f Dièses, beffen „Derbft»
morgen auf her Srutt" mehr fagt als bie beiben oirtuos
gemalten Sd)Iofgt)öfe, bie .flüffige jülalweife ©briftian
Saumgartners, bie frohen Sarben unb bie gute Durch»
geidjnung (befonbers im Sorträt bes ©emeinbepräfibenten!)
U. SB. 3 ii richer s unb Die feine/ruhige 2trt 3BiIb«Im
S a I m e r s beffen oornebme Äinberporträts bier faft ner»
loren geben. SOtandj feines Silbdjen wäre noch 3U erwähnen:
©otffrieb'Strafe ers Dempera=SiIber, S r a d s Sie»
fenlanbfdjaft, Sur beds Sorträt. Der Slafe erlaubt nur
noch ben Dinweis auf bie SI a ft i jçjier ragen 3wei
Äünftler beroor: Hermann k u b a cb e r burdj feine ruhig
fdjönen, abeligen itöpfe, über benen immer ein Ieifes, iro»
nifdjes Sädjeln febwebt, burdj feine gelaffen=3arte SJtajoIila»
gruppe, unb 3arl êânnp, beffen „Ugolino" burdj feine
unerhörte 3raft bes Stusbrudes Das erfdjütternbfte SBer!
ber Stusftellung hübet. E. R.

:3u unferen Bilbern.
®ie Sticheeê .gu ben Betben ©otgfchnitten, fotnie gu ben üBrtgen

fjttuftrationen in btefer Sîutnnter fiammen auê bem feinen Satenber
„D mein §eimatlanb 1917", heruuëgegeBen bon @b. Dîeuenfchitionber
(Sjcrleger: ®r. @runau Sern, 9îafc£>er & Sie., gürief) unb 8f. SBurfharbt,
©enèbe). ®er Sfatenber entBätt einen gongen ggtiuê bon ißaUoton-^oIg«
fcEjnitten ; fdjon biefe §oIgfcf)nitte allein machen ba§ neue talenberBurfi
mcrtboli. S?aIIoton§ ffiunft Iaht feine SSegrengtheit erfennen. ®iit eben
berfclben Sicherheit behanbclt er 5f5orträt§, wie Sanbfchaften, ba§ ©in«
fache, Stufjenbe, mie baë gufammengefe|te, 93etebte. ®ie beiben §o!g«
fçhnitte, bie auf Seite 630 unb 631 harbor roibergegeben finb, bilben
ein Söeifpiel hiefür.

®er ttätenber ift ein eigentliche^ ttunftjahrbuch ; bie gölte ber tünftter«
bitber, ber intereffante, reich iHuftrierte 9I«ffah über ba§ fctjmeigerifc^e
Sßtafat bon ®r. §. tRöthliSberger ftempett e§ bagu. Starf Betont ift ber
SSatlifer ©bonarb Stallet mit feinem männlich berben unb boch tnieber
fo roohttuenb roeichen fReatiëmuê. Kteben ihm fommt 8ltbert SBetti, Sohn,
mit einigen ftarf an ben SSater Sßetti gemahnenben ®rut)cnbitbern gum
SBort ; ferner ber tiebengtnürbige Start gtfctjncr, bie 8tabicrer §an§ Silber
unb gri| SOÏocE. — „£) mein ."peimattanb" ift im übrigen ein ItnterbaltungS«
buch befier Dbferoang. ®a§ tegtlicrtjc Çatiptftûcî ift Heinrich geberer§
merfroürbige, aber ftitftarfe §orniffen éefchidjte. 3Kit Siggen unb TOrdjen
unb ©ebichtcn haben ferner beigetragen : gegertehner, Sti §uggenberger,
Sophie §ämtnerIi«S!Karti, §enrp Spich, Stoelte Dtogger, Stöbert be $rag
unb 3. Dteinhart. — ®er „Statetiber" fei unferen Sefern toarm eut»
pfohten.

2?oct;brucfî alter ^Beiträge oerboten.

636 vie kennen Vi/0LNe

hafter Wirrwarr herrscht da in unserer Ausstellung! —
Da hängt an der einen Wand ein Bild von Tschan in
(Hunten, gemalt wie ein schlechter Oeldruck — und auf der
andekn Seite rufen die Bilder Morachs, Krebs u. a. Nun
soll das zusammengeigen! Oder hinten in der „guten Stube"
leuchtet ein Hodkerbild mit den singenden, hellen Farben;
gleich daneben schaut der Prophetentopf Stocks mit seinem
geschlossenen, stummen Kolorit. Eines schlägt das andere
tot. Es kommt heraus: Statt einer Kunstausstellung, in
der man sich sammeln könnte, um zu lauschen, haben wir
einen Jahrmarkt, auf dem allzuleicht der am ehesten be-
merkt wird, der am lautesten schreit. Man wird nie zur
Ergriffenheit gezwungen, man findet höchstens dies und
das interessant, und ist man genugsam herumgebummelt,
dann entdeckt man in irgend einer Ecke noch einige Plastiken.
So wird unsere bernische Kunstausstellung behandelt,- sie,

die qualitativ weitaus die beste aller lokalen schweizerischen
Ausstellungen ist, muh sich immer noch in einen Winkel
schupfen lassen, weil es an einigen tausend Franken fehlt,
die heute für den Kriegswahnsinn in jeder Sekunde mehrfach
verpufft werden. Die Zürcher, die Winterthurer, die Genfer
haben ihr Heim. Wann bgut die Großstadt Bern ihren
Künstlern die Ausstellungshalle?

Bevor man einmal beide Kunstrichtungen abgeschlossen,
als rundes Ganzes sehen kann, wird man gut tun, mit
dem Urteil zurückzuhalten und besonders jedes Schnellfertig-
sein draußen zu lassen. Es kann auch hier nicht meine Auf-
gäbe sein, eine Auseinandersetzung mit der futuristischen
und kubistischen Kunstauffassung durchzuführen. Es sei nur
folgendes zu bedenken gegeben: Morachs Bild „Sterbender
Soldat" sucht eine ganz neue Ausdrucksweise. Will man
diesem Bild gerecht werden, so darf man nie vergessen,
daß es bewußt jede Tradition ablehnt. Es will also gar
nicht verglichen werden mit den Bildern, die eine Treppe
höher hangen. Marinetti. der „Begründer" des Futuris-
mus, hat die wütendsten Pamphlete gegen die Museen und
die Kunst der Alten geschrieben: nach ihm wäre es geradezu
eine Heldentat und ein Kultursegen, wenn alle Museen mit
Petroleum begossen und angezündet würden. Diese Ab-
lehnung alles Bisherigen liegt in den Bildern unserer
Futuristen. Gewiß ist sicher, daß bei einer so revolutionären,
stürmischen, bewußt übertreibenden Bewegung mancher mit-
läuft, der wohl tapfer Lärm machen und mit der Faust
boren kann, der sich ganz gut zum Brandstifter eignet, der
aber selbst vom heiligen Feuer nicht gepackt wurde. Aber
eine revolutionäre Bewegung darf nicht entschieden werden
nach den Mitläufern: die futuristische darf nicht nach Platt-
ner u. a. beurteilt werden. Gerade Plattner scheint mir
den Grundsatz: Faust aufs Auge! recht gut zu verstehen.

In der futuristischen Bewegung ist das Malobjekt nichts, die
Malweise alles. Folglich malt Plattner einen Nachttisch mit
den banalen Gegenständen Weckeruhr, Zündholzschachtel,
Wasserglas rc„ malt es in einer der stickigen Schlafstuben-
luft entsprechenden stickigen Farbe. Aber auch hier ent-
scheidet die künstlerische Ehrlichkeit, die nicht mehr sagen
läßt, als man zu sagen hat. Man wendet sich am besten

an Morach. Sein sterbender Soldat zeigt das Erschaffte,
Willenlose eines toten Körpers. Es ist der sterbende
Soldat. So sterben heute die Millionen. Und das Weh
packt die Natur. Die Häuser brechen zusammen, die Bäume
recken wie drohende Klagefinger gen Hintmel. Dies stellt
Morach wirklich dar. Die Häuser müssen ihre Klage schreien.
Alle Wände sind gebogen, eingeknickt. Das ganze Bild
ist nur ein Symbol, eine Vision. Man hat es zu nehmen
oder zu lassen. Auf keinen Fall aber soll man dem Künstler
die Beleidigung antun, ihn zu bedauern, dies und das
schöner zu wünschen. Eine ehrliche Ablehnung ist besser.

Den Gefahren der futuristischen Kunst droht Morach frei-
lich zu erliegen. Er kommt über dieselben Symbole nicht
mehr weg. Immer sind es die gleichen brechenden Wände,
dieselbe Natur, die über ihre Klage reflektiert, statt sie zu

fühlen. Das ist der Fluch jeder Kunst, die das Dämmer-
hafte, Unwirkliche wirklich machen will. Sie wird gröber,
statt innerlicher.

Unter den vielen Bildern packen zunächst die drei
Bielerseelandschaften Ernst Geigers. Der Maler hat
jahrelang um seinen Stil gerungen, er hat immer und
immer wieder den gleichen Stoff vorgenommen, bis er
ihn gemeistert und bis seine Farbe so durchsonnt geworden
ist, wie es heute der Fall ist. Ferdinand Hodler
stellt zwei Frauenporträts aus, die wieder alle guten Eigen-
schaffen Hoblers aufweisen, ohne im übrigen zu überraschen.
Die Entwicklung Senns interessiert weit mehr. Seine
Farben sind seltsam matt, fast traurig, im Zusammenklingen
aber von reinstem Wohllaut. „Zynien" und „Herbstlicher
Apfelbaum" zeigen jenes Zurückdrängen allzulauter Farben,
wie es auch in den Werken Emil Prochaskas zu be-
merken ist. Sein Kastanienbaum ist ein Bild von herbster
Geschlossenheit und inniger Keuschheit. An den Kubismus
lehnt sich Ernst Linck in einer Zeichnung ganz leicht an.
Sein Porträt des Bildhauers Perincioli ist sehr gut durch-
modelliert, kräftig und einfach im Ausdruck. Ein Bild von
niederdrückender Wucht ist Leo Stecks „Trauer": gerade
es empfindet, obschon am günstigsten Ort, noch lebhast die
Ungunst des Ausstellungsraumes. Auf den rassigen Prophe-
tenkvpf Stecks wurde schon aufmerksam gemacht; die Farbe
ist hier auch überzeugender als im erstgenannten. Emil
Cardinaux stellt eine kleine, sehr sorgfältig gemalte Land-
schaft aus, die aber etwas kühl läßt. Immer wieder er-
freuen die sichere Technik Adolf T i à ch e s, dessen „Herbst-
morgen auf der Frutt" mehr sagt als die beiden virtuos
gemalten Schloßhöfe, die flüssige Malweise Christian
Baumgartners, die frohen Farben und die gute Durch-
Zeichnung (besonders im Porträt des Gemeindepräsidenten!)
U. W. Zürichers und die feine/ruhige Art Wilhelm
B alm e r s, dessen vornehme Kinderporträts hier fast ver-
loren gehen. Manch feines Bildchen wäre noch zu erwähnen:
EottfriedStraßers Tempera-Bilder, Bracks Nie-
senlandschaft, Surbecks Porträt. Der Platz erlaubt nur
noch den Hinweis auf die Plastik. Hier ragen zwei
Künstler hervor: Hermann H u b a cher durch seine ruhig
schönen, adeligen Köpfe, über denen immer e.in leises, iro-
nisches Lächeln schwebt, durch seine gelassen-zarte Majolika-
gruppe, und Karl Hänny, dessen „Ugolino" durch seine

unerhörte Kraft des Ausdruckes das erschütterndste Werk
der Ausstellung bildet. L. k?.

»»» :»»»

Zu unseren Silbern.
Die Klichees zu den beiden Holzschnitten, sowie zu den übrigen

Illustrationen in dieser Nummer stammen aus dem feinen Kalender
„O mein Heimatland 1917", herausgegeben von Ed. Neuenschwander
(Verleger: Dr. G. Grunau Bern, Rascher A Cie., Zürich und R. Burkhardt,
Genève). Der Kalender enthält einen ganzen Zyklus von Valloton-Holz-
schnitten; schon diese Holzschnitte allein machen das neue Kalenderbuch
wertvoll. Vallotons Kunst läßt keine Begrenztheit erkennen. Mit eben
derselben Sicherheit behandelt er Porträts, wie Landschaften, das Ein-
fache, Ruhende, wie das Zusammengesetzte, Belebte. Die beiden Holz-
schnitte, die auf Seite 639 und 631 hiervor widergegeben sind, bilden
ein Beispiel hiefür.

Der Kalender ist ein eigentliches Kunstjahrbuch ; die Fülle der Künstler-
bilder, der interessante, reich illustrierte Aufsatz über das schweizerische
Plakat von Dr. H. Röthlisberger stempelt es dazu. Stark betont ist der
Walliser Edouard Ballet mit seinem männlich derben und doch wieder
so wohltuend weichen Realismus. Neben ihm kommt Albert Welti, Sohn,
mit einigen stark an den Vater Welti gemahnenden Truhenbildern zum
Wort; ferner der liebenswürdige Karl Jtschncr, die Radierer Hans Alder
und Fritz Mock. — „O mein Heimatland" ist im übrigen ein Untcrhaltungs-
buch bester Observanz. Das textliche Hanptstück ist Heinrich Federers
merkwürdige, aber stilstarke Hornissen Geschichte. Mit Sizzen und Märchen
und Gedichten haben ferner beigetragen : I. Jegerlehner, A) Huggenberger,
Sophie Hämmerli-Marti, Henry Spieß, Noelle Rogger, Robert de Traz
und I. Reinhart. — Der „Kalender" sei unseren Lesern warm em-
Pfohlen.

Nachdruck aller Beiträge verboten.
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