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Einsteins Vorwort zur Sechsten Ausstellung der Neuen Secession löste eine 
Polemik aus, über die hier noch berichtet sei, weil sie Grundsätzliches zu sei
ner Kunstanschauung zutage förderte. 

»Ich habe soeben den fürchterlichen Fall erlebt, daß ein Freund, den ich 
bisher für den Fähigsten hielt, auch für den wertvollsten Urteiler, daß der 
Freund gekniffen hat, bloß weil Maler malen und Kunsthändler reiche Leute 
sind. A b e r Feigheit ist Willenlosigkeit.«1 

Unvorbereitet trifft der Leser auf diesen Schrei der Empörung inmitten ei
ner Besprechung der Sechsten Ausstellung der Neuen Secession in Berlin 
auf den Seiten von Pfemferts Akt ion . A u c h sonst schlägt der Rezensent, 
der Schriftsteller Ludwig Rubiner, in gewohnt expressionistischer Manier 
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schrille oder pathet ische T ö n e an, hier aber scheint einer aus O p p o r t u n i s m u s 
so tief moral isch gefal len zu sein, daß für seinen bisherigen B e w u n d e r e r e ine 
W e l t zusammenbr i ch t . W e r allerdings der Niederträcht ige sei, verschweigt 
des Freundes Hö f l i chke i t . D i e i m selben Text l obende Z i t ierung v o n E i n 
steins gu tem Wort< v o n den L e u t e n , »die mit den schwierigen F ü n d e n eines 
b e d e u t e n d e n M a n n e s imitator isch ihre K le inhe i t mask ieren« , verdeckt eher, 
daß dieser mit d e m gefa l lenen E n g e l gemeint ist, als daß die Z u s a m m e n 
hänge erhellt würden . 

W a s hatte sich E ins te in zuschu lden k o m m e n lassen, daß er als feiger K n e i 
fer vor d e m K u n s t - K o m m e r z gebrandmark t wurde? 

D a s angeführte Z i ta t v o n den Imi ta toren s tammt aus E inste ins hier abge
druckten V o r w o r t z u m K a t a l o g der v o n R u b i n e r besprochenen Secession-
Auss te l l ung ; mit d e m reichen Kuns thänd le r kann nur O t t o F e l d m a n n ge
meint sein. Z w e i Passagen in d iesem Text müssen - so k a n n m a n indirekt aus 
R u b i n e r s V o r w ü r f e n schl ießen - die Z o r n e s a d e r des E m p ö r t e n z u m Schwel 
len gebracht haben . G l e i c h die be iden ersten Sätze des Vorwor t s : »Ich 
schätze es, daß diese Auss te l l ung v o n j eder Kuns tpo l i t i k frei b l ieb. Freude 
an Po l i t ik ist nicht selten ein Z e i c h e n mange lnder B e g a b u n g « , mit d e m Z u 
satz, es werde auch ke ine » P o l e m i k zwischen Ma le r und Ma ler herbei 
geführt , die stets Tatsachen u n d D i n g e verschiebt u n d verdunke l t« , werden 
v o n R u b i n e r scharf gekonter t : 

» E i n e wirk l iche Auss te l l ung ist i m m e r eine wirk l iche P o l e m i k und Pol i t ik 
heißt höchste B e g a b u n g , höchster W i l l e . . . « . U n d an die Künst ler gewen
det: »Maler , du wil lst ; du stürzest die W e l t u m ; du bist Pol i t iker! oder du 
bleibst P r i v a t m a n n . « 2 D e r >willenlose< apol i t ische E ins te in verrate - so 
R u b i n e r - die K u n s t , wei l diese vo r a l lem W i l l e z u m U m s t u r z sei. 

D a s V o r w o r t gibt in den A u g e n R u b i n e r s noch e inen wei teren Bewe i s für 
den O p p o r t u n i s m u s und Qu ie t i smus seines Verfassers . E ins te in schreibt: 
» U m Po lemisches zu v e r m e i d e n , b e m ü h t m a n sich nur W e r k e a u f z u n e h m e n , 
d ie e ine bestimmte Sehweise verraten . V o r a l lem gilt es zu unterstreichen: es 
hande l t sich nicht u m e inen K a m p f zwischen Impress ion i smus u n d M o d e r n e . 
K e i n noch so gut gemal tes neues B i l d k a n n die Qua l i t ä ten eines sogenannten 
Impress ion is ten u m w e r f e n . . . N u r k o n n t e n sie (d ie Impress ion is ten -
d. V e r f . ) n icht , was in ke inen K r ä f t e n steht, alle Mög l i chke i ten der B i l dkuns t 
erschöpfen . E s ist an den J u n g e n , diese andere Seite der K u n s t herauszuhe
b e n . « E ins te in p lädiert hier, w ie überhaupt in d e m ganzen A r t i k e l für die 
»Synthese aller E l e m e n t e « in einer k o m m e n d e n K u n s t , während R u b i n e r 
auf der U n v e r e i n b a r k e i t der W i l l e n s - K u n s t des Express ion i smus der Seces-
s ionisten mit d e m Impress ion i smus besteht , der i h m überzei t l icher Inbegr i f f 
e iner pass iven u n d d . h . für ihn unschöpfer i schen und deshalb unkünst ler i 
schen H a l t u n g zur W e l t ist: » D i e Secess ionen haben nichts zu tun mit j ünge 
ren oder älteren G e n e r a t i o n e n . S o n d e r n e infach mit Durchrü t te lung , U m -
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stürzung, Änderung der Welt. Sie haben auch nichts zu tun mit verschiede
nen Sehweisen verschiedenen Maler . . . Impressionismus... ist aber nicht 
erst eine Erscheinung vom Ende des neunzehnten Jahrhunderts, sondern ge
hört zu allen minderwertigen Kunstwerken aller Zeiten; nämlich jenen, die 
mit dem Bereitliegenden, Vorhandenen und Daseienden zufrieden sind, 
und denen es nur noch aufs Sehen ankommt - nicht aufs Schaffen.«3 In die
sem Bruderzwist geht es nicht um das Goutieren oder Verschmähen be
stimmter Kunststile, sondern um Grundsätzliches: Kunst als umstürzende 
Tat oder Kunst als Veränderung und Organisierung der Sehweise. 

Einstein wäre nicht Einstein, wenn er die Attacke nicht gekontert hätte. In 
seinem offenen »Brief an Ludwig Rubiner«4 enthält er sich der weitschweifi
gen Vagheiten des Expressionisten und erhärtet in knappen Formulierungen 
dicht am Gegenstand bleibend Schlag auf Schlag seine Position, die alles an
dere als opportunistische Verkaufsförderung pflegt. 

Seine Klage im Katalogtext über den »Irrtum der Maler, die in der Malerei 
die pure Zeit darstellen wollen (Delaunayschule)« entgegnete Rubiner mit 
einer Verteidigung Delaunay', ohne allerdings auf den eigentlichen Kritik
punkt Einsteins - den Versuch der Darstellung reiner Zeit5 - einzugehen: 
»Visionär ist Delaunay, trotzdem er Plakate malt (und wer privatim über Ru
bens so gerührt ist, müßte eigentlich in Delaunay dessen zeitgenössisches 
Gegenstück erkennen, mit genau demselben Anlaß zum Farbexperi
ment).«6 Mit dem Gerührten ist wiederum Einstein gemeint, der prompt 
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antwortet : »Sie tade ln , daß ich R u b e n s für e inen guten Ma ler hal te , und w o l 
len mich durch diese etwas bana le Tatsache b inden , D e l a u n a y als dessen G e 
genstück zu e rkennen . D e l a u n a y gilt mir als Journa l i s t o h n e G r e n z e n , . . . der 
nie v o m bereits durch fo rmten G e g e n s t a n d w e g k o m m t , der über den E i fe l -
t u r m , über K i n d e r s t u b e n k o s m o s mal t« , während R u b e n s seine >Vision< » im 
M a l e n erschaffte«. D a s me in t , D e l a u n a y s W e r k e b i lden nicht jewei ls e inen 
K o s m o s in sich - e ine Gestal t tota l i tät - , sondern i l lustrieren nur den außer
bi ldl ich ex ist ierenden K o s m o s . 

A n s t a t t e inen neuen a u t o n o m e n B i ldgegenstand zu schaf fen, f o r m e n 
seine B i lder - so E ins te in - bereits v o r h a n d e n e G e g e n s t ä n d e durch Stilisie
rung u m , dergestalt ke ine Wirk l i chke i t schaf fend , sondern die Vorgegebene 
nur k o m m e n t i e r e n d - deshalb Journa l i smus . 

W e n n R u b i n e r behaupte t , D e l a u n a y ma le »auf heut ige A r t die M o r a l der 
unmi t te lbaren Farbe , . . . e ine Anleitung zum Leben, d ie , schon auf der L e i n 
w a n d des B i ldes , die Häuser , die E n t f e r n u n g e n , die E r d e erschüttert«7 , so 
sieht er in diesen B i l de rn den U m s t u r z , die Ä n d e r u n g der gegebenen W i r k 
l ichkeit bereits bewußtse insmäßig realisiert. D i e s e geistige Erschüt terung 
der W e l t gilt i h m als pol i t ische F u n k t i o n der K u n s t . D i e Ge is tesrevo lu t ion 
des Express ion i smus p r o k l a m i e r e n d , wende t er sich an die Künst ler : »Maler 
wißt , daß ihr geistige W e s e n seid, oder bleibt uns v o m Halse! Ihr seid da , u m 
mit G a b e des A u g e s unser Geis t iges , v o n d e m wir alle h e r k o m m e n , als 
R a u m in die W e l t zu setzen. W e r das tut - weniger : wer das nur versucht - , 
ist so stark, daß er diese W e l t u m uns , diese W e l t des A n g e s c h w e m m t e n , Ver 
sandeten , des seel igen Bre iar t igen , des R u h e n d e n , daß er diese Welt des Da
seienden in die L u f t sprengt .« 8 

W i e wei t E ins te in über diese K o n z e p t i o n der geistigen R e v o l t e h inaus
denk t u n d dami t d e m Express ion i smus auf se inem H ö h e p u n k t bereits den 
R ü c k e n kehr t , mag seine A n t w o r t auf R u b i n e r be legen. In A n s p i e l u n g auf 
R u b i n e r s Rezens ionst i te l : »Ma le r b a u e n B a r r i k a d e n « klärt er noch e inmal 
sein Selbstverständnis revo l t ierender Ma lere i : » D i e B a r r i k a d e n v o n D e l a u 
nay schil lern kosmet i sch watt ig; e ine ho f fnungs los futurist ische Pubertä t ver
kr iecht sich dahinter. Ge i s t n e n n e ich nicht den wei t läuf igen , u n b e s t i m m 
baren G e m e i n p l a t z ; der im Geschre i u n d Flugblat t den geme inen (d . i . den 
i m m e r B e s t i m m u n g s l o s e n ) anreißt ; v i e lmehr die Konstruktion, die unver 
m i n d e r t e r , o h n e T ä u s c h u n g den A r m e n 9 hält u n d aufbaut . E s geht mir u m 
konstruktive Menschen, n icht u m Journa l i s ten .« E inge lös t - wenigstens im 
A n s a t z - sieht E ins te in diese K o n s t r u k t i o n i m K u b i s m u s . »Picassos Erschüt 
terung hält vor , so daß er zur nöt igen K o n s t r u k t i o n gelangt; er verpf l ichtet 
sich u n d uns .« 1 0 

Für E ins te in heißt die A l t e r n a t i v e nicht w ie für R u b i n e r passives Schauen 
des Impress ion i smus versus A k t i v i s m u s der Express ion i s ten , denn auch die 
R e v o l t e bedar f der Verb ind l i chke i t , u m nicht als vereinzel ter Au f schre i 
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ohne R e s o n a n z zu verhal len . D e r für die Rea l i tä tsveränderung entscheiden
den Gegensa tz besteht v ie lmehr zwischen der » Ind iv idua lperspekt ive« der 
»impressionist ischen G e s i n n u n g « , in der die gegene inander ind i f ferenten , 
durch Privat interessen vone inander abgesonderten »sogenannten freien Per
sönl ichkei ten« nur durch äußere Z w a n g s m e c h a n i s m e n der K o n v e n t i o n e n 
und Paragraphen zusammengeha l t en werden u n d der R e v o l t e , als ein A k t 
der Unmi t te lbarke i t , der d e n n o c h für das Z u s a m m e n l e b e n verb ind l iche G e 
setze konst i tuiert ; »denn R e v o l t e hat nur S inn , insoweit Gese tzb i ldung er
strebt wird .« D i e s Gese t z soll zwar ehtische N o r m e n aufstel len, doch ist es 
den »abgeleiteten V e r o r d n u n g e n , R e g e l n , M a x i m e n « gänzl ich f r e m d , da auf 
»Wi l lkür« und Unmi t te lbarke i t der Setzung gegründet.1 1 Verwirk l i cht sieht 
E inste in diese Z u s a m m e n w i r k e n v o n indiv iduel ler Spontani tät und ver
pf l ichtender A l lgemeingü l t igke i t bisher nur in der K u n s t , i m K u b i s m u s . V o r 
aussetzungslos, d . h . o h n e den U m w e g über die sti l isierende A b w a n d l u n g 
vorgegebener Gegens tandswe l t , schafft Picasso in unmit te lbarer Setzung 
eine neue Rea l i tä t , ein R a u m b i l d , das au fgrund seiner p last isch-konstrukt i 
ven D u r c h b i l d u n g der >Individualperspektive< u n d Flücht igkei t des Impres 
s ionismus »überzeugendere H a l t u n g , ein Organis ieren eines verb ind l i chen , 
umfassenden Sehens« entgegensetz t . "D ie A b ä n d e r u n g der indiv idual is ier 
ten Sehweise und der ihr entsprechenden mechanis t i schen Vergesel lschaf 
tung wirkt v o m Äs the t i schen ins Sitt l iche. » M a n m ö g e zuerst sich über den 
ethischen W e r t Picassoscher A n s t r e n g u n g e n ins K l a r e k o m m e n , über die 
große Disz ip l in« 1 2 , d a n k derer aus der Unmi t te lbarke i t des Schaf fenaktes 
die >gesetzmäßig< geordnete Gesta l t des W e r k e s hervorgeht . Erst dann wird 
der Künst ler z u m Revo l t eur , w e n n es i h m gel ingt, die K o i n z i d e n z v o n Spon 
tanität und Gese t z im W e r k herbe izu führen . D i e s e Ident i täsb i ldung ist für 
E inste in das Gegente i l journal ist ischer Ag i t a t i onskuns t , die bestenfal ls über 
die R e v o l t e ber ichtet , aber nicht diese selbst ist. Pol i t ische K u n s t steht im 
D iens t für anderes , verfehl t dami t sich selbst w ie auch ihre In tent ion . D e n n 
die Veränderung der Sehweise w ie auch der Lebenswe l t hat die Ident i tät der 
Sub jek te und O b j e k t e z u m Z ie l . » D i e s eben ist Po l i t ik : j edes D i n g z u m Sur
rogat abzunutzen« 1 3 , wende t E ins te in gegen R u b i n e r s D e v i s e » D e r D i ch te r 
greift in die Po l i t ik« ein. W i e allerdings die gesetzb i ldende , kons t rukt ive R e 
vo l te des Künst lers zur gese l l schaf tsverändernden K r a f t w e r d e , darüber 
bleibt E ins te in letztl ich die A n t w o r t schuldig, v i e lmehr bes t immt die Suche 
danach sein ganzes L e b e n . 1913 k a n n er i m K a t a l o g der N e u e n Ga le r i e noch 
vo l l Ver t rauen auf die W i r k s a m k e i t der n e u e n K u n s t f o rmul ie ren : » E i n e ver
p f l ichtende Kuns t ist angehal ten , die persön l ichen Augener l ebn i s se zu über
schreiten und auf ein verb ind l ich E l ementa res zu dr ingen , stark genug, M e n 
schen und D i n g e g e m ä ß d e m Ges ich t seiner W a h r h e i t zu ve rwande ln , zu or
ganisieren; denn das B i l d ist das Mi t te l des Ma le r s , M e n s c h e n nach der 
Wahrhe i t seiner A n s c h a u u n g u m z u b i l d e n . « 

23 



Dieser Optimismus bleibt Zeit seines Lebens mit tiefer Skepsis über die 
Wirkungsmöglichkeiten und weitergehend über den positiven Wert der 
Kunst generell gepaart. A m Ende sollte der Skeptizimus die Oberhand ge
winnen - bis zur Verzweiflung. In der revolutionären Aufbruchsstimmung 
von 1919 finden Einstein und Rubiner aber vorerst noch einmal zusammen, 
als er in dem von Rubiner herausgegebenen Almanach »Die Gemeinschaft« 
»Zur primitiven Kunst« schreibt: »Die Zeit formaler Fiktionen ist zu Ende. 
Diese Kunst verabreichte dem Bürger die Fiktion ästhetisierender Revolte, 
die jeden Wunsch nach Änderung harmlos >seelisch< abreagieren läßt. Pri
mitive Kunst: Ablehnen der kapitalistischen Kunstüberlieferung. Europäi
sche Mittelbarkeit und Überlieferung muß zerstört, das Ende der formalen 
Fiktionen festgestellt werden. Sprengen wir die Ideologie des Kapitalismus, 
so finden wir darunter den einzigen wertvollen Überrest des zerkrachten 
Erdteils, die Voraussetzung jedes Neuen, die einfache Masse, die heute 
noch im Leiden befangen ist. Sie ist der Künstler.«13 

Nach dem Überwintern in völliger Isolation von der Masse in der nachre
volutionären Zeit der 20er Jahre und der radikalen Abrechnung mit der »Fa
brikation der Fiktionen« in der ersten Hälfte der 30er Jahre, sieht Einstein 
in der Beteiligung am Kampf der Syndikalisten im spanischen Bürgerkrieg 
noch ein letztes Mal die Möglichkeit aufscheinen, neuen Kunstformen als 
Kommunikationsmittel neuer Formen des Zusammenlebens zu schaffen. 
»Wir sind syndikalistische Kommunisten, doch wir kennen die Bedeutung 
des Individuums, das heißt: jeder Kamerad besitzt gleiche Rechte und erfüllt 
die gleichen Pfl ichten.. . In der Kolonne Durrutti kennt man nur die kollek
tive Syntax. Die Kameraden werden die Literaten lehren, die Grammatik im 
kollektiven Sinn zu erneuern.«14 Auch diese Hoffnung auf eine allseitige Er
neuerung von Kunst und Gesellschaft wurde zunichte gemacht; aber nicht 
von dem Künstler und nicht von den Syndikalisten, sondern durch die militä
rische Gewalt des Faschismus. 
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