
oben gekropfter Haken eingeschmolzen. Vermutlich hatte auch dieser eine handwerk- 

liche Aufgabe beim Form- oder GieEvorgang.

Im hinteren Hohlraum des Rumpfes, direkt an der Schadenstelle, wurde eine weiE- 

liche, gipsahnliche, harte Masse in ziemlicher Menge und UnregelmaEigkeit festge- 

stellt, welche in faustgroEen Batzen aufgeklatscht war. Es ware moglich, daE diese 

Masse beim nachtraglichen ZugieEen des Kernluftloches als innere Abstiitzung der 

Flickenform gedient hat.

Das handwerklich-kiinstlerische Durcharbeiten des Lowen geht getreulich soweit, 

daE eine kleine, von Haarlocken freie, fast unsichtbare glatte Oberflachenstelle zwi- 

schen den beiden Vorderbeinen exakt mit parallel eingeschroteten Linien verziert ist. 

Materialanalysen des Originalmetalls des Braunsdiweiger Lowen (entnommen aus: „Chemische und 

metallographische Untersuchung des Braunsdiweiger Lowen, gegossen im Jahre 1166“, in: „Abhand- 

lungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellsdiaft“ Braunschweig, Band III/1951. Von 

W. Hofmann, O. Schmitz, K. Seeleke)

1924 / Ledebur — Bauer, Die Legierungen in ihrer Anwendung fur gewerbliche Zwecke. Berlin 1924.

Cu = 81,0, Sn = 6,5, Zn = 10,0, Pb = 2,5 °/o

1945 / Prof. Wilhelm Hofmann, Techn. Hochschule Braunsdiweig

Probe A — Originalgufi in der Niihe der Flickstelle

Probe B = Probe aus dem beschadigten Flicken

Probe C = Loses Stuck, das man aus dem Innern der Statue herausholte.

(Es ist dem Verfasser nicht bekannt, ob es sich um eines der beim gewaltsamen 

Durchschlagen abgesprengten Stiicke handelt. Die beiden Analysen B und C 

geben ein bemerkenswert verwandtes Bild.)

** einschlielllidi eines kleinen Gehaltes an einem anderen Metall.

,,Samtliche Legierungen sind nach dem heutigen Sprachgebrauch als Rotgufi zu benennen."

Cu Sn* Pb Zn»* Fe Summe

•/« °/o »/o •/. »/o «/o

A 76.0 10.3 3.7 8.9 0.2 99.1

B 80.9 6.8 2.6 8.6 0.3 99.2

C 80.6 6.6 2.6 8.7 0.5 99.0

* einschlieElich Sb und kleiner Beimengungen anderer Metalle,

Werner Kump

DIE GERICAULT-AUSSTELLUNG IN WINTERTHUR

vom 30. August bis 8. November 1953

(Mit einer Abbildung)

In den letzten Monaten des vergangenen Jahres konnte Winterthur durch eine be- 

sondere Ausstellung die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Das Kunstmuseum zeigte 

eine Ausstellung der Werke Jean-Louis-Andre-Theodore Gericaults, die die Erwar- 

tungen, mit denen man nach dem durch seine Sammlungen und Sammler beriihmten 

Winterthur kam, noch iibertraf. Den Grundstock bildete die Sammlung von Hans 

Eduard Buhler aus Berg am Irchel (Schweiz), der auch im Organisations-Komitee 

vertreten war und ohne dessen Anregung die Ausstellung kaum zustande gekommen 

ware. Dazu kamen, mit besonderer Strenge und nach einem fest gefaEten Plan aus- 

gewahlt, Leihgaben aus beinahe ganz Westeuropa, u. a. Paris, Besangon, Beziers, Brus

sel, Genf, Gent, Glasgow, Lyon, Miinchen, Orleans, Rotterdam, Rouen, Wien.

Ausstellungstechnisch war die Schau ausgezeichnet geldst. Die Bilder wirkten auf 

den mattgrauen Bespannungen, unter denen sich eine halbhohe Holzverkleidung hin-
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zieht, sehr gliicklich, ebenso das indirekte kiinstliche Licht, das den erregten, aus dem 

Dunkel der Bildflachen auftauchenden Gestalten noch entgegenkam. Ein erfahrener 

Fachmann auf dem Gebiet der Gericault-Forschung, Pierre Dubaut, der auch die 

G^ricault-Ausstellungen 1924, 1937 und 1950 in Paris, 1924 in Rouen und 1952 in 

London leitete, hatte die Zusammenstellung der Werke und die Ausarbeitung des 

Katalogs (Theodore G^ricault 1791—1824, mit 35 Abb.) ubernommen. Aufgeteilt in 

die verschiedenen Entwicklungsepochen war der Katalog kein blofies Werkverzeichnis, 

sondern ein guter Fiihrer durch die vier Raume. Da die Werke G6ricaults fast nie 

signiert und datiert sind, vermittelte die Aufteilung des Kataloges in Epochen eine 

gute Ubersicht. Schon Clement (Charles Clement, Gericault, Etude biographique et 

critique avec le catalogue raisonne de 1’oeuvre du maitre, Paris 1867, spatere Auf- 

lagen 1868 und 1879) hatte denselben Weg wie jetzt Dubaut in seinem Katalog ver- 

sucht und dabei auf einige liickenhafte Wissensgrundlagen hingewiesen. So miissen auch 

in dem Winterthurer Katalog die Zuweisungen bei einzelnen Werken auf ungesicher- 

ten Vermutungen beruhen. Zu den Verzeichnissen kommt ein Vorwort von Heinz 

Keller und je eine Einleitung von Pierre Dubaut und Gotthard Jedlicka.

Das Bedeutsame der Schau lag in dem Umstand, dafi die Werke kleineren For

mats, die den Hauptteil in Gericaults Schaffen ausmachen, gezeigt wurden, so fast 

ausnahmslos die Entwiirfe und Studien in Ul, Aquarelle und Zeichnungen, die von 

Privatsammlern erworben und somit der Uffentlichkeit nicht mehr zuganglich sind. 

Es gelang 246 Werke zusammenzubringen und damit die unermiidliche Vorarbeit, mit 

der Gericault seine grofien Themen vorbereitete, besonders deutlich zu machen. In 

diesem Sinne hatte die Ausstellungsleitung der graphischen Kunst des Maiers einen 

groCen Raum gewidmet. 134 Blatt vermittelten einen Einblick in den SchaffensprozeB 

des Meisters und halfen seine entwicklungsgeschichtliche Stellung zwischen dem ver- 

gehenden Klassizismus und einer besonderen Art von „romantischem Realismus* zu 

klaren. Der Rest von 112 Nummern entfiel auf die Olbilder mittleren Formates, zu- 

meist die Weiterbildung der graphischen Vorstudien, die bei Gericault keinesfalls um 

ihrer selbst willen entstanden sind. Das Schaffen des Maiers hat, wenn man es so 

zusammengefafh sieht, etwas Rauschhaftes. Seine eigenen Worte bestatigen dieses, 

wenn er sagt, er wolle „Bilder mit Eimern von Farbe und Besen als Pinsel malen“. 

Nicht die Ahnung des friihen Todes erklart diese Worte allein, sondern dafi der 

Maier innerhalb seiner Schaffensperioden mehr geplant und begonnen als vollendet 

hat. Es liegt uber dem Schaffen eine Tragik, die aber nach keiner Uberwindung, son

dern nach einer Ubersteigerung strebt. Die Unrast seines Lebens zeigt das momentane 

Untergehen in seinem Schaffen. Die erzwungene Beschaulichkeit seiner Zeit lieB Geri

cault rein auBerlich mit seiner Umwelt in Gegensatze geraten. Was fur den Maier das 

Natiirliche, war fur die anderen das Nichtnatiirliche in dieser Periode des kunstvoll 

restaurierten Bourbonen-Zeitalters.

Unablassig sind es die gleichen Dinge, die den Kiinstler beschaftigen: Pferde (Kat. 

Nr. 43—49, 67—69, 98—110 und 191), Pferdebandiger (Kat. Nr. 73, 99, 160), Raub- 

katzen (Kat. Nr. 100—104), Entrechtete (Kat. Nr. 14, 86, 222, 223), Todgeweihte
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(Kat. Nr. 173, 174), Tote (Kat. Nr. 81—83, 152, 170, 182, 184, 185) und Wahn- 

sinnige (Kart. Nr. 106—10a).

Dabei liegt der Nachdruck in Gericaults Schaffen im Erlebnis des Lichtes. Schon 

die Auswahl seiner Vorbilder, wie die Kopien nach Caravaggio (Kat. Nr. 20), Tizian 

(Kat. Nr. 21), Veronese (Kat. Nr. 22), Ribera (Kat. Nr. 27), Velasquez (Kat. Nr. 28),. 

Salvator Rosa (Kat. Nr. 33), Rembrandt (Kat. Nr. 35) und Rubens (Kat. Nr. 36) 

lieB in Winterthur erkennen, daft das Licht der eigentliche „Gegenstand“ eines jeden 

Bildes ist. Fur die friiheren Bilder aus der Zeit vor der englischen Reise ergeben 

sich zwei oder mehrere Lichtquellen, bestehend aus einem Beleuchtungslicht und einer 

Art Freilicht (Kat. Nr. 56). Das letztere gibt AnlaB zu reichhaltigen momentanen 

Verwandlungen, wogegen das Beleuchtungslicht fast ornamental als Streif- oder Spit- 

zenlicht in Erscheinung tritt (Kat. Nr. 54) und fur die kompositionelle Gliederung 

unentbehrlich erscheint. Die Heftigkeit einer jeden Bewegung zeigt sich nicht allein 

in den Gesten, sondern in der fleckenhaften Beleuchtung (Kat. Nr. 174).

Der erregte LichtfluB fordert auch gleiche Schattenwerte, die die Dinge gegen die 

umgebende Welt isolieren; durch die Abdunklung wird die Bewegung in den Raum 

verlegt. Dammrige Toneinheiten, die in immerwahrender Veranderlichkeit zum Lichte 

stehen, breiten sich uber den Vordergrund. Das Hinhuschen der Fleckenlichter starkt 

die Bewegungsfahigkeit (z. B. bei der „Auffahrenden Artillerie“, Kat. Nr. 61, Abb. 4), 

hinzu kommt die Betonung des UnfaBlichen durch nicht mehr ablesbare Abstande im 

Bildraum.

Es gibt dabei kein Licht, was nicht Farbe ware und keine Farbe, die nicht ge- 

brochenes Licht bedeutet. Die Hauptsache ist nicht die einzelne Farbe, sondern der 

Farbton, der belichtet und schon durchlichtet bis zu seinem vollkommensten Satti- 

gungsrad gefiihrt werden kann. Besonders ein Korallenrot in der Verbindung zu 

CremeweiB, Goldocker und Kobaltblau erscheint im „Husarentrompeter (Kat. Nr. 58) 

weniger farbenverandernd als farbenvertiefend, so wie Rot in zahlreichen Bildern 

und Studien als Intensitatswert in kleinster Flache aufleuchtet (Kat. Nr. 68, 84, 86).

Die Epoche nach der englischen Reise zeigt eine kiihlere Farbwahl, die Schatten- 

farben wirken jetzt farbenverandernd, das Licht nimmt an auBerer Bewegung ab 

und die einzelne Farbe erscheint teilweise wie vom Licht aufgesogen. Die Derbheit 

der Farbstruktur maBigt sich und es entstehen Gegensatze zwischen pastes gemalten 

und geglatteten Flachen.

Durch die ganze Ausstellung war zu verfolgen, daB es Licht und Schatten sind, 

durch die Gericault die Dingwelt in ihren farbigen Darstellungswerten zur Kbrper- 

haftigkeit bringt. Es entstehen aus kleinen und groBeren farbigen Flachen Korper- 

formen, die das Dreidimensionale veranschaulichen kbnnen. Diese Mittel sind auch 

fur die Aquarelle und Pinselzeichnungen verbindlich. Besonders die kleinen Formate 

der Winterthurer Ausstellung zeigten die Bereicherung, die die Farbbehandlung bei 

Gericault erfuhr und dutch die die franzosische Malerei der ersten Halfte des 19. Jahr- 

hunderts eine starkere Anregung erlebte, als im allgemeinen angenommen wurde.

Siegfried Wichmann
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