
1. 6. 1825 in seinem Tagebuch sehr spbttisch liber Cousins ,,pretendue philoso

phic" auBerte, hat Boime wohl iibersehen. Dabei soil freilich die Frage dahinge- 

stellt bleiben, ob derartige Argumente iiberhaupt Einsicht in Delecluzes Kunstkri- 

tik zu geben vermogen.

Was Albert Boime mit diesem Buch an Materialbewaltigung geleistet hat, ver- 

dient Hochachtung. Um so mehr muB man bedauern, daB die Ergebnisse dieser un- 

geheuren Arbeitsmiihe durch die/hf<?n cavaliere, manche Daten zu behandeln, und 

durch die Willkiirlichkeit mancher Interpretationen so sehr an Vertrauenswlirdig- 

keit verlieren, daB sich der Leser bald zum standigen Nachpriifen gendtigt sieht. 

Nach diesem monumentalen Werk bleiben also der Couture-Forschung als nachste 

Aufgaben die Zusammenstellung eines Werkverzeichnisses und die Erarbeitung ei- 

ner einfachen, biederen, aber sachlichen und verwendbaren Monographic.

Pierre Vaisse

TILMANN BUDDENSIEG, Industriekultur — Peter Behrens und die AEG 

1907—1914, in Zusammenarbeit mit Henning Rogge, unter Mitarbeit von Gabrie

le Heidecker und Karin Wilhelm, mit Beitragen von Sabine Bohle und Fritz Neu- 

meyer, 204 Seiten Text mit Illustrationen, 350 Seiten Dokumentation und Werk- 

katalog mit Illustrationen, 2. Auflage, Gebr. Mann Verlag, Berlin 1981, DM 90,—

Solange die Diskussion um Voraussetzungen und asthetischen Stellenwert des 

industriellen Serienentwurfs andauert, geraten seine Analyse und Interpretation 

schnell in die Nahe von Apotheose, Apologie Oder kritischer Schelte. Das aktuelle 

Interesse steht einer wertfreien kunsthistorischen Darstellung entgegen. Schriften 

fiber Design lesen sich deshalb in der Regel wie mehr oder minder vorzliglich for- 

mulierte Feuilletons. Die Darstellung der AEG-Produktion zu Beginn dieses Jahr- 

hunderts, die vor allem Tilmann Buddensieg zu danken ist, stellt einen neuen Ty- 

pus der Publikationen zum Thema dar. In sauberlicher Trennung von Dokumenta

tion und Interpretation prasentiert der Band erschopfend die Leistung von Peter 

Behrens fur die AEG innerhalb der knapp 8 Jahre von 1907 bis 1914.

Der Wunsch Buddensiegs, seine Forschungen liber „kaiserliches Gold des otto- 

nischen in das blirgerliche Blech und proletarische Eisen des wilhelminischen 

Kunstgewerbes umzuschmelzen", hat ihn seit 1968 zur intensiven Beschaftigung 

mit Peter Behrens geflihrt. Fur eine um Objektivitat bemlihte Darstellung der frii- 

hen „Industriekultur" hatten sich kaum ein besseres Thema und ein besserer Zeit- 

raum wahlen lassen. Trotz der weitgehenden Verluste des AEG-Archivs sowie des 

personlichen Archivs von Peter Behrens lieBen sich die wichtigsten Materialien — 

Plane, Photographien, Texte, Druckschriften — beschaffen. Die relativ kurze Zeit 

der Arbeit von Peter Behrens fur die AEG hat eine Breite und Vielfalt sichernde 

Flille an Resultaten erbracht, die sich im Vergleich mit ihren Vorlaufern und Fol

gen dezidiert analysieren lassen. Das kultur- und geistesgeschichtliche Umfeld von 

wilhelminischer Restauration, Jugendstil-Asthetik, Reform-Euphorie, Werk-
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bund-Programmatik und kulturkritischem Selbstverstandnis der verantwortlichen 

Manager laBt sich zweifelsfrei und differenziert belegen. Der historische Zeitraum 

schlieBt an die Epoche des Jugendstils an, dessen Rezeption auf weite Strecken hin 

erfolgte, und fiihrt auf die zwanziger Jahre zu, deren Erfassung nicht nur in den 

Museen Aktualitat besitzt.

Tilmann Buddensiegs umfangreicher wissenschaftlicher Essay beginnt mit der 

Berufung von Peter Behrens 1907 und der Ausbreitung seines Programms, dessen 

Neuartigkeit an den in kiirzeren Abstanden entstehenden Bauwerken, Gerate- 

Entwiirfen, Ausstellungs-Arrangements, druckgraphischen Arbeiten und Schriften 

im Vergleich mit den Leistungen der Schwechten, Krahn, Messel oder Eckmann 

Objekt fur Objekt vorgestellt wird. Die Orientierung der Behrens-Entwiirfe am 

Neo-Klassizismus hat ohne Zweifel dank der im System steckenden Tektonik und 

Geometrie die Integration der kiinstlerischen Form in die Ingenieur-Zwange er- 

leichtert und dem geometrisierenden Funktionalismus von Gropius und Mies van 

der Rohe vorgearbeitet; er hat jedoch auch — und darauf geben mehrere Passagen 

von Buddensiegs Texten und einige Katalog-Gruppen den Hinweis — zugleich den 

monumentalisierenden Neo-Klassizismus der dreiBiger Jahre vorbereiten helfen. 

Die genau beobachtete und scharfsinnige Analyse des Verhaltnisses von Walter 

Rathenau, dem verantwortlichen Manager, zu seinem fiihrenden Entwerfer, wirft 

ein kennzeichnendes Licht auf die Ambivalenz von Wirtschaft und Politik, Pro

grammen und Stil, auf die Vertracktheit der Relation zwischen Moderne und Re- 

stauration vom ersten bis ins fiinfte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts.

Wer das in diesem Band versammelte Material, die Bilder, Daten, Fakten und 

Texte, nicht nur als kunsthistorische Wiirdigung eines einstmals fiihrenden Kon- 

zerns oder eines kiinstlerisch bedeutenden Entwerfers begreift, sondern als Bei- 

spiel fur die pragenden Krafte dieses Jahrhunderts, wird skeptisch werden, ob die 

von uns so leichtfertig als giiltig angesehene simple Unterscheidung in Modernitat 

und Traditionalismus, in progressive und retardierende Kunst, auf Dauer Rezepte 

zu einem verbesserten Verstandnis der vergangenen Jahrzehnte liefert.

Stimulierende Gedanken dazu enthalten, neben Tilmann Buddensiegs Text und 

dem jedes Objekt beschreibenden und abbildenden Katalog, die weiteren Beitrage. 

Henning Rogge hat, neben einem Aufsatz liber die AEG und ihre europiiisch- 

deutsche Konkurrenz, eine synchronoptische Aufstellung aller Behrens-Entwiirfe 

fiir das Unternehmen beigesteuert, eine Ubersicht, die gegenwartige Bemiihungen 

manches heutigen Designers nach Umfang und Vielfalt als fliegengewichtig er- 

scheinen laBt. Karin Wilhelm widmete sich dem bekanntesten Resultat der Arbeit 

von Behrens fiir die AEG, der Turbinenhalle, ihren Vorgangern und Nachfolge- 

bauten. Gabriele Heidecker hat die Drucksachen und Ausstellungsbauten, Sabine 

Bohle die Plane und Schnellbahnen gewiirdigt, so daB keiner der wesentlichen Be- 

reiche von Behrens’ Entwurfstatigkeit fehlt. Dem Verlag ist zu danken, daB dieses 

universalistische Projekt einer selbstbewuBten Industriekultur so anschaulich wer

den konnte wie kaum eine andere vergleichbare Publikation aus diesem Bereich. 

Die Notwendigkeit, innerhalb eines Jahres eine zweite Auflage zu edieren, bedeu-
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tet nicht nur fur Verlag und Autoren eine handfeste Anerkennung, sie diirfte auch 

eine Anregung fur ahnliche Unternehmungen im weitgehend noch nicht erschlos- 

senen Bereich zwischen Kunst und Industrie sein.

Heinz Spielmann

AUSSTELLUNGSKALENDER

AARAU Aargauer Kunsthaus. Bis 14. 3. 

1982: Die Metamorphosen des Herrn Lindi (Al

bert Lindegger) — Malerei, Zeichnung, Skulptur, 

Keramik.

ANTWERPEN Internationaal Cultured 

Centrum. 27. 2.—14. 4. 1982: Actuele Franse 

Kunst.

BADEN-BADEN Kunsthalle. Bis 14. 3. 

1982: Nigel Hall — Skulpturen und Zeichnungen. 

BASEL Kunstmuseum. Bis 10. 4. 1982: Pa

blo Picasso — Die Druckgraphik.

BERLIN Nationalgalerie. Bis 28. 2. 1982: 

Emmet Williams — Zeichnungen und Druckgra

phik. — 25. 2.—28. 3.: Sammlung Dr. Erich Marx 

— Beuys, Rauschenberg, Twombly, Warhol.

Kupferstichkabinett. Bis Februar 1982: Ex 

Bibliotheca Regia — Zeichnungen aus dem alte- 

sten Bestand des Berliner Kupferstichkabinetts. 

Berlinische Galerie. Bis 14. 3. 1982: Neue 

Tendenzen der Zeichnung dimension 81.

Bauhaus-Archiv. Bis Ende Februar 1982: 

Bestande-Sammlung des Bauhaus-Archivs.

BERN Kunstmuseum. Bis 14. 3. 1982: Rolf 

Iseli „Perigord“ 1980/81.

Kunsthalle. Bis 14. 3. 1982: Marcel 

Broodthaers.

BIELEFELD Kunsthalle. Bis 14. 3. 1982: 

Dorothea Fischer — Aquarelle und Zeichnungen. 

Kulturhistorisches Museum. Bis 7. 3. 

1982: Karl-Heinz Meyer — Arbeiten 

1960—1981.

BONN Wissenschaftszentrum. Bis 28. 2. 

1982: 80 Jahre Plakatkunst in GroBbritannien.

Stadt. Kunstmuseum. Bis 28. 3. 1982: 

Sammlung Dr. Ulbricht, Dusseldorf.

Ernst Moritz Arndt-Haus. 26. 2.—12. 4. 

1982: Ernst Moritz Engert zum 90. Geburtstag. 

BRAUNSCHWEIG Kunstverein. Bis 4. 4. 

1982: Edgar Hofschen — Bilder und Arbeiten auf 

Papier.

BRUSSEL Palais des Beaux-Arts. Bis 7. 

3. 1982: Henri Cartier-Bresson — Photos. 

CELLE Bomann-Museum. Bis 28. 2. 1982: 

Der bunte Rock — Militar- und Ziviluniformen 

des 17. bis 20. Jahrhunderts in Zeichnungen, Sti- 

chen und Photographien aus dem Bestand der 

Kunstbibliothek Berlin.

CLEVELAND/OHIO Museum of Art. Bis 

21. 3. 1982: Visions of Landscape : East and 

West.

DEN HAAG Mauritshuis. Bis 7. 3. 1982: 

Riickblick in Bewunderung — 100 Hollander 17. 

Jahrhundert.

DUSSELDORF Hetjensmuseum. Bis 4. 4. 

1982: Edouard Chapallaz, Schweiz.

Kunstmuseum. Bis 7. 3. 1982: Rinke-Hand- 

Zeichner. — Verl. bis 21. 3.: Schneider France — 

Gias des Art Deco. — Bis 7. 3.: Francisco de 

Goya — Radierungen. — Bis 28. 2.: Raimund 

Girke — Arbeiten auf Papier 1980—82.

Kunstverein. Bis 28. 3. 1982: Frantisek Kyncl 

— Bilder, Objekte, Zeichnungen 1969—1981. 

Stadt. Kunsthalle. Bis 21. 3. 1982: R. B. Ki- 

taij — Erwin Blumenfeld.

Goethe-Museum. Bis 7. 3. 1982: Hegel in 

Berlin. PreuBische Kulturpolitik und idealistische 

Asthetik — Zum 150. Todestag des Philosophen. 

ERLANGEN Kunstverein. Februar 1982: 

Hans Joachim Stenzl — Malerei.

ESSEN Museum Folkwang. Bis 21. 3. 

1982: 10 junge Maier aus Deutschland.

FRANKFURT Stadelsches Kunstinsti- 

tut. Bis 12. 4. 1982: Christo: Projekte in der 

Stadt 1960—1980.

Kunstverein. Bis 14. 3. 1982: Urs Liithi — 

Fotografien und Zeichnungen.

GENF Musee Rath. Bis 28. 2. 1982: Rene 

Parodi: Peinture.

GIESSEN Oberhess. Mus. Bis 18. 4. 1982: 

Ernst Eimer (1881—1960).

GOPPINGEN Stadthalle. 28. 2.—21. 3. 

1982: Dirk Holger: Kunst der Tapisserie.

GOTTINGEN Stadt. Museum. Bis 4. 4. 

1982: Stadtbild im Wandel.

GOSLAR Mbnchehaus. Bis 18. 4. 1982: 

Salvador Dali.

HAMBURG Museum fur Kunst und Ge- 

werbe. Bis 28. 3. 1982: Ando Hiroshige — 

Hundert beriihmte Ansichten von Edo = Tokio. 

Altonaer Museum. 24. 2.—9. 5. 1982: Politi- 

sche Plakate der Weimarer Republik.

Ernst Barlach-Haus. Bis 31. 3. 1982: Ernst 

Barlach — Plastiken, Handzeichnungen, Druck- 

grafik und Dokumentationssammlung.

HANNOVER Niedersachs. Landesgale- 

rie. Bis 28. 2. 1982: Russische Malerei der er- 

sten Halfte des 19. Jahrhunderts.

Kunstmuseum Sammlung Sprengel. Bis 

21. 3. 1982: Gunter Dohr — Lichtobjekte.
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