
Bildteil schlieftt sich jeweils in knappester Form ein beschreibender Teil an, der auch 

die kostiim- und waffentechnischen Bezeichnungen, sowie sie einigermaften gesichert 

sind, anwendet. Ein kurzer stilistischer und asthetischer Uberblick gibt den Zusammen- 

hang mit der gleichzeitigen Kunst.

Aus der Anordnung der Bildtafeln geht hervor, wie in der friihen Zeit (bis etwa 

1300) die Formelemente, die die Tracht bilden, noth sparsam sind und Manner- und 

Frauenkleidung wenig unterschiedlich in ihren Einzelheiten, bis ab 1300 eine immer 

reicher werdende Formenfiille zwingt, Manner- und Frauentracht gesondert zu be- 

handeln und einen eigenen erlauternden Textteil beizufiigen. Wenn auch das Zusam- 

mendrangen auf so engen Raum den Verfasser leider zu Vereinfachung des oft ufer- 

losen Materials zwingt, so liegt in der Ubersichtlichkeit der Anordnung und den ge- 

sdiickt ausgewahlten Beispielen doch auch zugleich ein gewisser Maftstab. Es ist leicht 

ersichtlich, daft bei weitgehender formaler Ubereinstimmung zwischen Manner- und 

Frauentracht die Hauptanregung in dieser Zeit von der mannlichen Kleidung ausgeht.

In einer Geschichte des Kostiims des Mittelalters darf die ritterliche Kriegstracht 

nicht fehlen. Ist sie doch, wie gerade P. Post nachgewiesen hat, stilistisch aufs engste 

mit der Kleidermode ihrer Zeit verwandt, wie ebenfalls Arbeiten von B. Thoma und 

die eben erschienene von O. Gamber (Stilgesch. d. Plattenharnisches bis um 1400, in: 

Jbch. d. Kunsth. Sign, in Wien 1953. Bd. 50.) immer wieder betonen.

Es ware der Kostiimgeschichte zu wiinschen, wenn Paul Post seine grofle Arbeit 

uber die Geschichte des Kostiims, an der er seit Jahren arbeitet, bald zu einem Ab- 

schlufi bringen kann, denn nirgends ist eine wirkliche Ausschopfung des so reichlidi 

vorhandenen Bildmaterials zusammen mit den zeitgendssischen Quellen notwendiger 

als hier, wenn die Kostiimgeschichte ein brauchbarer Zweig der Kunstgeschichte sein 

will. M. Braun-Ronsdorf

W ohnkunst und Hausrat, einst und jetzt. Herausgegeben durch Heinrich Kreisel.

Band 1 Heinrich Kreisel, Deutsche Spiegelkabinette

Band 2 Joseph Maria Ritz, Deutsche Bauernmobel

Band 3 Luisa Hager, Alte Wandbespannungen und Tapeten

Band 4 Arno Schonberger, Meiftener Porzellan mit Horoldt-Malerei

Band 5 Heinrich Kreisel, Mobel von Abraham Roentgen

Je 32—38 S., 20 Abbildungsseiten

Franz Schneekluth Verlag, Darmstadt o. J. (1954)

Bei einer Besprechung dieser Neuerscheinungen muis vor allem der Charakter der 

ganzen Serie hervorgehoben und dankbar anerkannt werden. Zum ersten Mai unter- 

nimmt es ein deutscher Verlag, das an kbstlichen Erfindungen schier unerschbpfliche 

Gebiet des hauslichen Kunsthandwerkes im kleinen, volkstiimlich zu nennenden, aber 

gewissenhaft durchgearbeiteten, illustrierten Buch an einer Reihe von pragnanten Ein- 

zelbeispielen in liebenswiirdiger Weise sichtbar zu machen. Oft habe ich midi schon 

gewundert, warum niemand auf diesen Gedanken gekommen ist oder warum kein 

Verlag den Mut hatte, ihn zu verwirklichen. Das Gelingen ist weitgehend bestimmt
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durch die Klugheit der redaktionellen Arbeit. Mir scheint, man konne den monogra- 

phischen Ausschnitt gar nicht eng genug ziehen. Nicht wegen der sogenannten Spezia- 

lisierung, die dann den Einzelband ja auch zu einem Dokument der Forschung und 

ihrer Entdeckungen machen wird (wie zum Beispiel bei K r e i s e 1 s Erstpublikation 

der schonen Roentgen-Mbbel in SchloB Pommersfelden), sondern wegen der inten- 

siveren padagogischen Nahsicht der Objekte und der darin sich offenbarenden Fiille 

von vordem unerkannten, jeden fesselnden kiinstlerischen Feinheiten und optischen 

Reizen.

Dieser Gewinn gilt, wie mir scheint, vor allem von Schonbergers >,MeiBener 

Porzellan mit Hbroldt-Malerei“, das mir auch hinsichtlich der Auswahl und der Art 

der Abbildungen fur die Moglichkeiten dieses Publikationstypus vorbildlich gelungen 

erscheint. Ebenso K r e i s e 1 s „Deutsche Spiegelkabinette“. Die Knappheit und Ver- 

laBlichkeit der technischen Sachangaben zu den einzelnen abgebildeten Objekten ist 

wesentlich. Wenn man die Themen so wenig allgemein wie nur moglich wahlt, so 

ware der Erfolg wirklich eine ErschlieBung von Neuland. Fast mbchte man sich 

selber melden, um ein Bandchen liber EBbesteck oder Teegerat, iiber Tabakutensilien 

oder liber den Romer, iiber den Stuhl oder iiber Bilderrahmen iibernehmen zu 

diirfen. Und ebenso wichtig wird fur die Fortsetzung die im Titel der Serie bereits 

angekiindigte Ausweitung bis zur Gegenwartsproduktion sein. Man mufi wiinschen, 

daB nicht nur das Besondere, sondern auch das Elementare aufgezeigt wird, damit die 

in aller kunstgewerblicher Gestaltung entscheidende Spannung von Typus und stili- 

sierender Individuation, von Zweckerfiillung und schbpferischem Spieltrieb immer 

wieder von neuem sichtbar wird. Hagers Darstellung der Entwicklung von Wand- 

bespannung und Tapete hatte z. B. nicht mit Prunk und Representation zu beginnen, 

sondern mit jenen schlichten Behangen, wie sie beispielsweise in SchloB Tratzberg noch 

aus der Zeit um 1500 erhalten sind. Aus dem gleichen Grund ist auch die Einbezie- 

hung des Bauerlichen, wie es durch das Bandchen von Ritz geschah, besonders zu 

begriiBen. Theodor Muller

TOTENTAFEL

HANS SCHNEIDER f

Am 7. November 1953 ist Hans Schneider im Alter von 65 Jahren den Folgen eines 

Schlaganfalles erlegen. Er wiirde es als besondere Fiigung des Schicksals hingenommen 

haben, daB er an der Statte mitten aus der Arbeit heraus dahin muBte, mit der ihn 

vieles verband und deren Geist er so lebendig verkorperte. Mit der humanistischen 

Tradition Basels groB geworden, gehorte er zu den Vertretern der alten Schule, die 

heute immer seltener werden. Sein Leben war bestimmt von dem Glauben an die 

Souveranitat des menschlichen Geistes und er konnte gar nicht anders, als sich gegen alles 

zu wenden, was die kulturellen Werte und die Grundlagen europaischer Kultur ge- 

fahrdete. Ein wahrend des Krieges unternommener Versuch, das Rijksbureau zu ver-
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