
SCHNEIDER FRANCE — GLAS DES ART DECO. Ausstellung in der Rhein- 

halle Dusseldorf, 15. 11. 81—21. 3.82

KERAMIK VON EMILE GALLE. Ausstellung im Hetjens-Museum Dusseldorf, 

27. 9.81—10. 1. 82

Dusseldorf besitzt ein neu erstandenes Barockpalais aus der Zeit um 1970 und 

ein „Griines Gewdlbe" von 1925. Beide Bauten, von dem Architekten Helmut 

Hentrich wiederaufgerichtet bzw. renoviert, beherbergten in diesen Monaten zwei 

farbfrohe Ausstellungen. Das Hetjens-Museum — Deutsches Keramikmuseum 

zeigte im Nesselrode Palais die Keramik Emile Galles aus Nancy, wiihrend das 

Kunstmuseum im Gewblbetrakt der Rheinhalle Glaser der Firma Schneider/Epi- 

nay vorstellte. Beide Ausstellungen vermitteln dank der beschrankten Thematik ei- 

nen konzentrierten und leicht iiberschaubaren Eindruck von zwei fur den Jugend- 

stil und die 20er Jahre typischen Manufakturen. Sie rekrutieren ihre Bestande vor- 

nehmlich aus zwei in Frankreich und in der Bundesrepublik beheimateten, iiber- 

wiegend unbekannten Privatssammlungen und werden von vorbildlichen Katalo- 

gen begleitet.

Der Jugendstil hat heute einen allseits anerkannten Bekanntheitsgrad erreicht, 

der ihn gleichsam auf die Stufe schon langer fur wiirdig befundener Stile hcbt. Sei

ner durch die groBen Ausstellungen von Zurich (1952) und New York (1960) ein- 

geleiteten Rehabilitierung folgten in immer schnellerer Folge weitere Ausstellun

gen, Publikationen und Auktionen. Die Preise stiegen, der „craze for Art Nouve

au" entsprechend, ins Astronomische — sechsstellige Dollar-Betrage fiir erstklassi- 

ge Galle-Glaser und Tiffanv-Lampen sind heute eher die Regel als die Ausnahme. 

Als in den 70er Jahren Historismus und Art Deco an Boden gewannen und sogar 

die angewandte Kunst der „Nierentischzeit“ begann beachtet zu werden, schien 

der chronologisch doch sehr begrenzte Jugendstil in seiner relativen Vielfalt ausrei- 

chend dokumentiert, um als stilgeschichtlich erschbpfend behandeltes Phanomen 

in das Gefilde der allseits akzeptierten Kunstgeschichte einzugehen. Weit gefehlt. 

G. Woeckels Katalog seiner eigenen Sammlung, H. Hilschenz’ grundlegender Ka

talog der Glassammlung Hentrich in Dusseldorf, „Ein Dokument deutscher Kunst 

— Darmstadt" von 1976, die Jugendstilausstellung von 1977 in Brussel, schlieBlich 

die volumindsen und inhaltsreichen Ausstellungs- und Bestandskataloge von J. A. 

und H. Schmoll gen. Eisenwerth und Mitarbeiter fiir Miinchen (,,Nancy 1900", 

1980) und von B. Klesse fiir Koln (Katalog der Sammlung Funke-Kaiser, 1981) 

demonstrieren hbchst anschaulich, wie oberflachlich und z. T. verfalscht verschie- 

dene Werkgruppen bisher behandelt wurden. Jetzt scheint iiberhaupt erst die Zeit 

gekommen zu sein, Entwerfer, Kiinstler und Manufakturen einer minutidsen Un- 

tersuchung zu unterziehen, um ihren jeweiligen, tatsachlich geleisteten Beitrag zur 

Kunst des Jugendstils herauszuarbeiten. Hierzu gehoren z. B. auch die wichtigen 

Ausstellungen zum Werke Galles im Ziiricher Bellerive Museum von S. Barten und 

B. Hakenjos (1980) und zur Glasmanufaktur der Gebriider Daum in Nancy gegen
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Ende der 1970er Jahre. Schon hier zeigt sich, daB es in den letzten Jahrzehnten fast 

ausschlieBlich Ausstellungen waren, die, von zumeist sorgfaltig bearbeiteten Kata- 

logen begleitet, die wirklich wichtigen AnstoBe zur wissenschaftlichen Erforschung 

des Jugendstils gaben.

Zu diesen gesellt sich die Ausstellung zum keramischen Oeuvre Gailes, die im 

Diisseldorfer Hetjens-Museum eroffnet wurde und nun in Mettlach zu sehen ist 

(Keramik-Museum Mettlach, 6. Marz bis 6. Juni 1982). Sie wurde von dem wohl 

heute besten Kenner der Materie, B. Hakenjos, zusammengestellt und mit einem 

informativen Katalog versehen. Emile Galle ist durch seine Glaser weltbekannt ge- 

worden (wenn auch B. Klesse, angeregt durch H. Hilschenz, in ihrem neuen Fun

ke-Kaiser Katalog und einem soeben im Wallraf-Richartz-Jahrbuch erschie- 

nenen Aufsatz den Anteil Gailes an der kiinstlerischen Produktion der Firma ab- 

zuschwachen weiB). DaB er von den spaten 60er Jahren bis zum Beginn dieses 

Jahrhunderts vor, aber auch neben den Ziergliisern, fur eine reiche Keramikmanu- 

faktur verantwortlich war, ist zumindest auBerhalb Frankreichs weniger bekannt — 

es sei, man sammelt seine lustigen Katzen und Mopse aus Fayence! In den eben zi- 

tierten Miinchener und Ziiricher Ausstellungen von 1980 sah man rund 135 kera- 

mische Arbeiten Gailes, im Diisseldorfer Katalog sind 224 Nummern aufgefiihrt, 

d. h. zum ersten Mai wird der Versuch gemacht, den Besuchern einen Eindruck 

von der Vielfalt des keramischen Gesamtwerks Emile Gailes zu vermitteln.

Der Rez. hat die Ausstellung im Hetjens-Museum gesehen. Im ErdgeschoB des 

Nesselrode Palais waren die Keramiken in den iiblichen Sammlungs-Vitrinen auf- 

gestellt. Palmen, „Zimmerlinden“ und anscheinend pausenlose Musikbeschallung 

im Cafe Concert-Stil sollten fur eine adaquate fin de siecle-Athmosphare sorgen, 

eine nur schwer realisierbare Aufgabe in einem museal eingerichteten, nagelneuen 

Barockpalais.

Ebenso wie bei der Schneider-Glasausstellung in der unweit entfernten Tonhalle 

ist nun zu unterscheiden zwischen Dargebotenem und wissenschaftlicher Arbeit, 

d. h. zwischen Bedeutung und Qualitat der Galle’schen Keramik oder der Schnei

der-Glaser und dem Rang der die Ausstellungen begleitenden Kataloge. Hierbei 

zeigt sich, daB beide Bucher in vielerlei Hinsicht gleichsam eine hbhere Qualitats- 

stufe erreichen als so manches ausgestellte GefaB der Manufakturen Galle und 

Schneider — ein Vergleich, der vielleicht inkommensurabel ist, aber doch gerecht- 

fertigt erscheint. Selbstredend ist es in der Tat sehr verdienstvoll, die keramischen 

Arbeiten des wichtigsten und phantasiebegabtesten Produzenten von Jugendstil- 

glas fiber ein Jahrhundertviertel in ausgewiihlten, technisch zumeist hervorragen- 

den Exemplaren der Offentlichkeit vorzustellen. Das sollte aber nicht dariiber hin- 

wegtiiuschen, daB Galle, dessen erste Entwiirfe fur die viiterliche Werkstatt in Nan

cy um 1864 entstanden, in den 70er und 80er Jahren gleichsam slalomartig durch 

samtliche ihm bekannten historischen Stile hindurchfuhr und dabei mehr als ein- 

mal gehdrig aneckte. Louis XV und Louis XVI, Agypten und rdmische Gemmen, 

franzdsisches Mittelalter und femes Japan, mitteleuropaische Volkskunst und isla- 

misches Vorderasien lieferten Motive und Versatzstiicke fur sein von ihm entwor-
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fenes, inspiriertes Oder genehmigtes Stilkonglomerat. Die Ateliers und Betriebe la- 

gen in Nancy, Clement und Meisenthal; dort wurde er schon in jungen Jahren der 

spiritus rector der Manufaktur, war „Seele“ und ,,promoter" schlieBlich der gesam- 

ten Produktion von Keramik, Gias und Mobeln. Dazu kamen, mit dieser eng ver- 

woben, seine botanischen Studien, seine publizistische Tatigkeit und seine Erfolge 

auf den Weltausstellungen — Beweis fur ein eminent aktives und schon damals in

ternational anerkanntes kiinstlerisches Schaffen. Diese Verdienste sollten aber 

nicht den Blick des heutigen Ausstellungsbesuchers triiben, wenn er sich anschickt, 

die Galle-Keramik einer Priifung zu unterziehen. Besonders in den 70er und frii- 

hen 80er Jahren ist der iibermachtig in Erscheinung tretende Historismus von ei- 

gentiimlicher Unsicherheit gezeichnet. Zitate aus der franzdsischen Fayencemanu- 

faktur des 18. Jh. mogen noch angehen, insbesondere wenn die handwerkliche 

Ausfiihrung prazise ist und das Formale sich in Zuriickhaltung bescheidet. Wenn 

aber Ostade-Motive (Kat. Nr. 158) oder galante Rokoko-Themen (Kat. Nr. 110) 

paraphrasiert oder wortlich iibernommen werden, teigige Barock-Ranken sich zu 

Uhrenstiindern kriimmen (Kat. Nr. 48), schnabelnde Schwanlein eine Jardiniere 

bilden (Kat. Nr. 105) oder Japonismus zu wirklich schlimmen Losungen sich ver- 

steigt (z. B. Kat. Nr. 131), ist man versucht, diese Vitrinen eilig abzuschreiten (be

sonders Kat. Nr. 155 ff.). Auch der Verf. bekennt: „Dabei (schreckten) die GefaB- 

formen in Ausnahmefallen nicht vor Abstrusitat zuriick ..“ und „Mit Fayence- 

Schuhen, Strohhiiten ... leistete die Manufaktur willig ihren Beitrag zu den iiberaus 

beliebten Nippesdingen ...“. Daher fallt es „manchmal... schwer, hinter der fur uns 

noch schwerverdaulichen Asthetik dieser Dinge die neue Konzeption ... zum Art 

Nouveau zu entdecken" (S. 14).

Die spate Keramik nach rund 1885 zeigt dagegen ein sicheres Formempfinden. 

Die z. T. extravaganten GefaBkorper und bedenkenlosen Riickgriffe auf die Kiin- 

ste der Zeiten und Volker der vergangenen 2500 Jahre — in der Literatur gele- 

gentlich als gewollt-humorvolle Anspielungen entschuldigt — werden nun, zu Be- 

ginn des Jugendstils, von asthetisch weitaus befriedigenderen Keramiken abgeldst. 

Kostliche koloristische Wirkungen erzielt z. B. eine Kanne nach islamischer Art 

mit Goldcraquele (Kat. Nr. 164; die ausfiihrliche Beschreibung im Kat. „Nancy 

1900", 1980). Ahnlich attraktiv sind auch eine vorwiegend mit roter Laufglasur 

iiberzogene (nicht mehr, wie einst, mit Pseudo-Laufglasur in Barbotinetechnik) 

und mit tiirkisblauem Dekor versehene Vase (Kat. Nr. 191) oder die in branstigen 

Cremetonen gehaltene Flasche mit griinen Hirschkafern (Kat. Nr. 204). Derartige 

GefaBe von bester handwerklicher Ausfiihrung und mit Glasuren von hohem farb- 

lichem Reiz leiten zur franzdsischen Jugendstilkeramik, leiten zu den Delaherches 

und Carries uber. Von ganz anderem, nicht minder attraktivem Aussehen sind aber 

auch die unzahligen bunten und lustigen Katzen, Mopse und Lowen, die wegen ih- 

res iiberaus lebendigen Ausdrucks und ihrer spielerischen Polychromie schon seit 

100 Jahren Jung und Alt, Sammler und gelegentlich sogar Kunsthistoriker erfreuen.

Der Verf. hat 1973 in Koln liber Galle promoviert und zitiert daher mit Recht 

ausgiebig aus seiner leider noch nicht allgemein zugiinglichen Dissertation. Auch
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heute liegt sein Interesse in der weiteren Erforschung des Komplexes Galle-Nancy- 

Jugendstil. Der erfrischend klaren und umfassenden Einleitung, in der auch einige 

mahnende Richtigstellungen zu dem von H. Schmoll gen. Eisenwerth verfaBten 

Kapitel „Galle-Keramik" im Miinchner/Nancy-Katalog von 1980 zu finden sind, 

folgen iiberaus knappe, wenn auch mit alien notwendigen Angaben versehene Ob- 

jektbeschreibungen. Die Signaturen auf den GefiiBen sind dankenswerterweise 

nicht umgezeichnet, sondern durch klare photographische Aufnahmen wiederge- 

geben. Es ist ein Katalog, der in der Konzentration auf das Wesentliche und im 

Verzicht auf Wiederholung alter in anderen Biichern so beliebten Gemeinplatze 

Emile Galle als Keramiker fast erschopfend behandelt, wenn auch die Arbeiten des 

Meisters nicht immer dem Qualitatsanspruch eines kritischen Betrachters geniigen 

mogen.

Zu den architektonisch fortschrittlichsten GroBanlagen der Zeit nach dem 1. 

Weltkrieg zahlen Wilhelm Kreis’ Bauten fur die Ausstellung ,,Gesundheitspflege, 

soziale Fiirsorge und Leibesiibungen" von 1926 in Dusseldorf, kurz die Gesolei ge- 

nannt. Die Ziegelbauten des Kunstmuseums mit anliegenden Trakten um den Eh- 

renhof und die Rheinhalle bilden eine axial orientierte Einheit von niichterner Im- 

posanz. Der kiirzlich „entkernte" Zentralbau der Tonhalle, als Festsaal, Planeta

rium und Konzerthalle entworfen, birgt einen im wesentlichen unveranderten, 

langgestreckten und machtigen Gewblbetrakt, der mit glasierten Kacheln in 

zweierlei Grim verkleidet ist und gewisse Ahnlichkeit mit einer repriisentativen 

U-Bahn-Station der Friihzeit hat. In diesem griinen Gewdlbe lustwandelt das Diis- 

seldorfer Konzertpublikum wiihrend der Pausen und erfreut sich der beriihmten 

Glassammlung des aus mehr oder weniger unerklarlichen, bautechnischen Griin- 

den z. T. dorthin ausgelagerten Kunstmuseums. Das Gias der Firma Schneider aus 

Epinay-sur-Seine gliiht hier unter Niedervoltstrahlern in einer ihm gemaBen, zeit- 

gleichen Umgebung. Vermutlich kann nur selten eine Ausstellung unter derart 

giinstigen Bedingungen gezeigt werden.

Wer war Schneider? Die seit ca. 1923 als „Verrerie Schneider" bekannte und 

nach dem 2. Weltkrieg in „Cristallerie Schneider" umbenannte Fabrik war neben 

den Werkstiitten der Gebriider Daum in Nancy die erfolgreichste Kunstglasmanu- 

faktur der 20er Jahre in Frankreich. Sie wurde 1909 von Ernest Schneider gegriin- 

det, der zuniichst bei Daum gearbeitet hatte. Dieser leitete sie gemeinsam mit sei- 

nem Bruder Charles, der fur die Entwiirfe verantwortlich war. Ab 1918 wurde 

Kunstglas hergestellt, nach der Wirtschaftskrise 1928/29 verlor die Fabrik an Be- 

deutung, existierte aber noch bis 1981. Zu den Hohepunkten in der Geschichte der 

Firma gehort die von ihr reich beschickte, zwischen Grand Palais und den Invalides 

angesiedelte „Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Mo- 

dernes" von 1925, die dem Art Deco seinen Namen gab.

Die Diisseldorfer Ausstellung mit uber 200 GefiiBen bietet ein buntes Bild. Eine 

ahnliche Auswahl wird sicherlich vor 57 Jahren in den Raumen des Grand Palais zu 

sehen gewesen sein, wie eine Aufnahme im Katalog zeigt (S. 14). Blau gesprenkel- 

te Vasen mit tomatenrotem FuB, GefiiBe in schwefelgelben und giftgriinen Tonen,

136



ia per me 
o

EST WINS LARUE

Abb. 1 ,,La Beaute est dans la rue”. Plakat aus Montpellier. Paris, Bibliotheque Nationale
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Abb. 2 ,,Retour a la normale”. Plakat aus der Pariser Ecole Nationale des Beaux-Arts.

Paris, Bibliotheque Nationale
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Abb. 3a Francois Boucher, Wappen des Kdnigs Stanislaus August von Polen. Warschau, 

Graphische Sammlung der Universitdt

Abb. 3b Giuseppe Galli-Bibiena, Entwurf fitr ein Biihnenbild. Warschau, Nationalmuseum
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Abb. 4a Alessio de Marchis (hier zugeschrieben), Landschaft mit Bdumen und gebeugter 

Gestalt. Danzig, Nationalmuseum

Abb. 4b Alessio de Marchis, Romische Landschaft. Milnchen, 

Staatliche Graphische Sammlung
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Kannen in Rosa und Orange, ein Pokal von bonbonrosa Farbe mit zartblauen Ein- 

schiissen und violetten FiiBen, Glaser mit ineinanderlaufenden Farben in der Art 

gemischten Fruchteises — dieser grellbunte Rausch ist ein Markenzeichen der Fir- 

ma Schneider. Die unzahligen Formvarianten bei einer Reihe von Grundtypen der 

Vasen, Pokale und Schalen erscheinen dagegen verhaltener. Es erfordert in der Tat 

eine Zeit der Gewohnung und des Einsehens, bis man soweit ist, die neuen Errun- 

genschaften dieser Manufaktur richtig einzuschatzen.

Im Kunstglas des Jugendstils war der Hohepunkt mit dem Tod Galles 1906 iiber- 

schritten. Allein Daum brachte noch interessante GefaBe mit weich schwingenden 

Konturen und subtilen Oberflachenreizen hervor. Nach dem Weltkrieg, als in 

Frankreich neben Gebrauchsglas wieder das Kunstglas zu seinem Recht kam, wa- 

ren es die Bruder Schneider, die, dem spaten Jugendstil folgend, in ihrer Produk- 

tion mit fast hemmungsloser Unbekiimmertheit kiihne Farbkombinationen ein- 

fiihrten und popularisierten. Nicht einmal in Murano oder spater in manchen der 

skandinavischen Hiitten der 60er und 7()er Jahre hat man sich erlaubt. Orange mit 

hellem Gelb, Buttercreme mit HimbeerbeiguB zu kombinieren. Das „poppige“ 

Element bei Schneider stellt etwas Neues, bisher nicht Gewagtes dar, das zwar 

nicht lange Bestand hatte, aber doch die Jazz-Periode der 20er Jahre auf recht 

iiberzeugende Weise zu vertreten scheint. Das Handwerklich-Technische wurde 

dabei von den Glasmachern souveran gehandhabt. So dienten vornehmlich die 

sorgfaltig kontrollierten Pulvereinschmelzungen oft dazu, die GefaBe mit mannig- 

faltigen Tonen von wechselnder Dichte zu versehen, um besondere koloristische 

Effekte und Tiefenstaffelungen der Schichten innerhalb der Glaswandung zu erzie- 

len. Die Gebriider Daum hatten allerdings diese Technik schon 2 Jahrzehnte davor 

vervollkommnet, ebenso wie „zugestanden werden (muB), daB die Produkte 

Daums in der Regel das hohere Niveau aufweisen und ihnen meist die Prioritat 

(der Modelie) zuerkannt werden muB“ (S. 39). Schneider verdankt den „Mut" zur 

Farbe zunachst seinen Vorgangern wie Galle und Daum, aber sicherlich sind auch 

die Fauves — etwa die Palette eines Matisse — nicht ohne EinfluB geblieben. Bei 

der Entwicklung neuer formaler Moglichkeiten hat dann schlieBlich ein so phanta- 

siebegabter Glaskiinstler wie Maurice Marinot anregend und gleichsam beruhigend 

auf die bunte Produktion der Hiitte gewirkt. Seine wuchtigen und blasenreichen 

GefaBe, die er selbst in Bar-sur-Seine, in der Nahe von Troyes, herstellte und gele- 

gentlich mit locker aufgetragenen Emailfarben versah, miissen auf die Bruder 

Schneider einen nachhaltigen Eindruck gemacht haben (z. B. Kat. Nr. 172 ff.). Da- 

neben aber entstanden weiterhin die oft verspielten, nicht selten nur schwer ertrag- 

lichen Nippes-Sachen, die wohl das Geld fur die Fabrik einbrachten.

Rechtfertigt eine vornehmlich auf Serienproduktion ausgerichtete, zeitlich eher 

begrenzte und stilistisch den Bogen vom spaten Galle bis zu Marinot iiberspannen- 

de Glasmanufaktur den Aufwand eines handbuchartigen Katalogs? Diese 1-rage ist 

unbedingt zu bejahen, denn hier wird auf 264 Seiten grundlegend und, wie es 

scheint, auch abschlieBend iiber einen Teilbereich des Art Deco auf vorbildliche 

Art berichtet. Dieser Tage sind es ja kaum mehr die Aufsatze und regularen Bii-
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cher, die erschopfend liber die verschiedenen Emanationen etwa der Kunst des 

spiiten 19. und beginnenden 20. Jh. Auskunft geben. In den vergangenen 2 oder 3 

Jahrzehnten fallt vornehmlich den Ausstellungs- und Sammlungskatalogen und 

den von Ausstellungen inspirierten Banden eine immer bedeutendere Rolle zu: 

man denke nur an den Diisseldorfer Jugendstilglas-Katalog von 1973, an die 

Darmstadter Mathildenhohe-Ausstellung von 1976 oder den Kolner Funke-Kaiser 

Katalog von 1981. Uns scheint, dabgerade diese Arbeiten die wichtigsten Beitrage 

zur angewandten Kunst dieser Epoche geliefert haben. Seit einiger Zeit setzt aber 

auch die „Kleinarbeit“, die so notige Feineinstellung ein. Die dominanten Stilten- 

denzen und die Oeuvres der Grol3en sind jetzt zum iiberwiegenden Teil erkannt, 

dokumentiert und beschrieben worden. Was noch fehlt, ist die wissenschaftliche

Behandlung lokaler — und z. T. kiinstlerisch hervorragender — Varianten: etwa 

die Architektur des Jugendstils in Prag oder Budapest, die Glasfenster des Historis- 

mus, des Jugendstils und der 20er Jahre, Gebrauchsgraphik und „Gelegenheits- 

blatter"’ (wie Justus Brinckmann sie nannte) derselben Zeit, oder die Produktion 

bisher weniger im Rampenlicht stehender Manufakturen, Kiinstler und Kunst- 

handwerker (wo bleiben z. B. die umfassenden und brauchbaren Arbeiten uber 

Carrier-Belleuse, Bugatti oder Ruhlmann?)

Zu diesen von der Forschung Unbeachteten gehorte bisher Schneider. Die so 

sprichwortliche Lucke hat nun der Verf. durch eine genau recherchierte und mit 

reichem Bildmaterial versehene Untersuchung geflillt (wobei die Typographic am 

Beginn und am Ende des Buches etwas schwerfallig wirkt). Geschichte der Firma 

und Methoden der Manufaktur werden eingehend beschrieben und samtliche noch 

vorhandenen Musterblatter der Firma mit Typen- und Farbangaben in extenso ab- 

gebildet. Dann kommen eine ausfiihrliche Beschreibung und Interpretation aller 

von Schneider benutzten Signaturen (z. B. Schneider, Schneider France, Le Verre 

Fran^ais und Charder [fur Charles Schneider]) sowie die endlich mal vom Techni- 

schen her richtig beschriebenen 206 Ausstellungsobjekte, insgesamt also ein Kom- 

pendium von hochst willkommenem Gebrauchswert zu den Erzeugnissen dieser 

Glasfabrik. Lagen fur die anderen — und bedeutenderen — Glaswerkstatten der 

20er Jahre in Frankreich wie diejenigen von Maurice Marinot und Francois Decor

chement, von Henri Navarre und Jean Sala ebenso ausfiihrliche Monographien vor 

wie die des Verf. fur Schneider (und anderer Autoren liber Rene La-

lique), ware das Stilphanomen des Art Deco weitaus besser dokumentiert, als es zur

Zeit der Fall ist.
Axel von Saldern

REZENSIONEN

CARSTEN-PETER WARNCKE, Die ornamentale Groteske 1500—1650. Quel- 

len und Schriften zur bildenden Kunst, Band 6, herausgegeben von Otto Lehmann- 

Brockhaus und Stephan Waetzoldt. Volker Spiess, Berlin 1979. Band 1:152 Seiten 

Text, 725 Abbildungen. Band 2: 136 Seiten Text, 1301 Abbildungen.

142


