
dem Faile Absolutismus bedeute. In einem gleichzeitig erschienenen Aufsatz 

(Klassik ohne MaB. Eine Episode in Schinkels Klassizismus, in: Berlin und die An- 

tike, Berlin 1979, S. 495—507) behauptet er dementsprechend sogar, daB z. B. die 

Neue Wache „faschistoid“ sei und ,,heute nach dem Klassizismus des Dritten Rei

ches11 schmecke (S. 495). Im gleichen Buch erfahrt man auf Seite 557 von einem 

anderen Autor allerdings, daB die Nazi-Architektur gar nicht neo-klassizistisch sei 

(Wolfgang Schache, ebd., S. 557—570). So verschieden konnen heute die Ansich- 

ten iiber Klassizismus sein.

1st Schinkels spater („legitimistischer“) Entwurf einer SchloBkirche (von Orian- 

da und den Akropolis-Entwiirfen ganz zu schweigen) nicht mindestens ebenso ro- 

mantisch wie die Projekte der „hochromantischen Periode“ von 1810—15? Sind 

die hochinteressanten Uberlegungen zu einem Trichtergewblbe der „technizisti- 

schen Lehrbuchfassung“ etwa nicht aus der Beschaftigung mit der Gotik entstan- 

den? 1st Schinkels Klassizismus unromantisch? Solche Fragen lieBen sich beliebig 

fortsetzen; sie zeigen, wie wenig man gerade Schinkel mit derlei Etikettierungen 

gerecht werden kann.

Schade, daB Peschken durch solche Vorurteile seiner brillanten ErschlieBung des 

komplizierten Quellenmaterials und seiner Fahigkeit, den Nicht-Architekten in 

dessen Problematik hineinzufiihren, einen wahren Barendienst leistet. Zweifellos 

aber wird seine solide Arbeit am Material den dubiosen „Uberbau“ iiberdauern.

Alles in allem bleibt eine imponierende und der Forschung sehr willkommene 

Sammlung von architektonischen Entwiirfen, Gedanken und Theorien Schinkels, 

die aber zusammen noch keinen Architekturtraktat ergeben. Der Titel des Buches 

wiirde zutreffender etwa ,,Materialien zu einem architektonischen Lehrbuch“ lan

tern Wir verdanken Peschken ein gut gearbeitetes, gut zu handhabendes und iiber- 

sichtlich aufgebautes Werk, das die Vorstellung vom Systematiker und planenden 

Architekten Schinkel auBerordentlich bereichert und der weiteren Diskussion we- 

sentliche AnstbBe gibt. Der Verlag verdient besonderes Lob fur die Sorgfalt, mit 

der dieses Buch gemacht wurde — mit viel Sinn fur das, was dem ,,Lebenswerk“ 

Schinkels angemessen ist.

Norbert Knopp

JACQUES DUFWA: Winds from the East. A Study in the Art of Manet, Degas, 

Monet and Whistler, 1856—86. Stockholm, Almquist & Wiksell International 

(1981). 222 Seiten, 164 einfarbige Abbildungen.

Die Geburt unserer postmodernen Malerei aus dem Geist des Zen, das ist die et- 

was verdeckte These dieser aus einer Lizentiatendissertation hervorgegangenen 

Arbeit. Verdeckt, weil das behandelte Material sich vorwiegend mit dem letzten 

der japanischen Holzschnittmeister, Hiroshige, und seinem EinfluB auf Manet und 

drei seiner Zeitgenossen befaBt. Da sind also, vor 100 Jahren, die Ubergange, die
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Nahtstellen sozusagen, die allerdings wenig von der Zen-Tradition zu verraten 

scheinen, denn sie prasentieren ja profane Themen aus der Vergniigungswelt und 

dem Theater, und gerade die Wahl des Stoffes ist dem soziologisch interessierten 

Verfasser nicht unwichtig. Trotzdem wird Claude Monet als ,,der erste Expressio- 

nist“ bewertet, ja noch erstaunlicher: „While he is with equal justice considered to 

be one of the forerunners of action painting in the West, we must not forget the 

source of his inspiration: the Japanese colour print, the bearer of Far Eastern tradi

tion derived from Zen ink-painting“ (Seite 190). Andererseits werden die japam- 

schen Darstellungen des „flutenden Lebens“ angesehen als „der Bildjournalismus 

jener Zeiten, der in seiner Kulturbedeutung nur mit... der Friihzeit der europa- 

ischen Presseillustration oder, mehr aktuell, mit Pop Art vergleichbar ware“ 

(S. 20).

Obwohl der Verfasser „kulturellen" Umgruppierungen und einem „neuen Exotis- 

mus“ das Wort redet, kommt er zu dem SchluB: ,,Die vier behandelten Kiinstler 

haben jeder in seiner Weise geholfen, die Kunstentwicklung des Westens zu pra- 

gen. Gemeinsam ist ihnen, daB sie in ihrer Suche nach einer neuen Form von ostli- 

cher Kunst beeinfluBt waren“ (S. 179). Und so sind eindringliche Bildanalysen, aus 

eigener Feder oder mit treffenden Zitaten, mit journalistischen Beschreibungen 

und Photos der Kiinstler, ihrer Wegbereiter und ihres Lebensraumes durchzogen. 

Ein umfangreiches MaB von Primar- und Sekundarliteratur bis zu ungedruckten 

Dissertationen und Zeitungsartikeln ist gut verarbeitet, was sich in einer Bibliogra

phic von liber 200 Titeln (fast nur franzdsischer, anglo-amerikanischer und schwe- 

discher Provenienz), 17 Seiten eng gedruckter FuBnoten und zahllosen Zitaten im 

Text zeigt. Die schwedische Perspektive iiberhaupt ist sehr giinstig; Zitate von Os

wald Siren, Ragnar Hoppe, Gregor Paulsson und Oskar Reutersvard erweisen sich 

als besonders delikat und pointiert.

Die Studie ist geliedert in drei groBe Abschnitte: 1. die Kunstentwicklung im 

Fernen Osten (26 Seiten), 2. ihr erster Reflex in Europa: Ausstellungen, Kritiker, 

Literaten, Kunsthandwerker (24 Seiten), 3. die vier bahnbrechenden Kiinstler mit 

biographischen Details und Einzelanalysen wichtiger Werke (128 Seiten).

,,Die Beziehung eines Dings oder eines Teilstiicks zum Ganzen ist ein immer 

wiederkehrendes Thema in japanischer Kunst“ (S. 11), erklart Dufwa. Aus dem 

buddhistischen China iibernommen, wird es im Lande der aufgehenden Sonne zu 

Zen weitergebildet und erscheint dort in Kalligraphie und der schwarzen Struktur 

des gemalten Bildes: Abstraktion ist gewichtig, sie bewegt den Beschauer zu eige

ner schopferischer Aktivitat (O. Siren). Die Vermahlung dieser Richtung mit ihrem 

Gegenpol, dem ihr konkurrierenden rein dekorativen Stil, genannt Yamato-e, ist, 

nach Dufwa, die Leistung des Farbholzschnitts seit dem 18. Jahrhundert: die Er- 

fahrung der konkreten, farbig gesehenen Wirklichkeit findet so eine Synthese mit 

der subtilen Spekulation des Zen, wenn diese sich auch mit neuem Inhalt befreun- 

den muB, mit der Vergniigungswelt — als Konzession der Shoguns an die aufstei- 

gende Mittelklasse in einem veranderten sozialen Klima. So ware also die Zen-Tra

dition mit ihren formalen Forderungen in den Ukiyo-e Bildern noch immer am

368



Werk, wahrend die trivialen Stoffe rein soziologisch zu erklaren seien und gerade 

dadurch die Rezeption in Europa ermoglicht hatten. Auch das Frankreich des 

zweiten Kaiserreichs wollte sich ja gern den Sitten der Halbwelt und des modernen 

Lebens zuwenden (S. 21). Mit solchen Ansichten hat der Verfasser sicher seinen 

originellsten Beitrag geliefert.

Weniger iiberraschend ist der zweite Abschnitt mit der Schilderung der Wege, 

auf denen japanische Holzschnitte im Westen bekannt wurden; sie ist einerseits aus 

leicht zuganglichen Quellen entnommen, andererseits ist sie alles andere als schliis- 

sig. Eine Schliisselfigur wie Samuel Bing z. B., Kenner, Sammler, Organisator, 

Handler, Verfasser der einsichtsvollsten Schriften, ist kaum erwahnt.

Das Kernstiick der Studie bildet, wie zu erwarten, die Werkanalyse der vier gro- 

Ben Pioniere des Japonismus. Zu schade, daB sich der Verfasser bisweilen von der 

mehr oder weniger sympathischen Person des betreffenden Kiinstlers hat leiten las- 

sen, statt von der davon unabhangigen Qualitat seines Werkes. So wird Whistler als 

„exzentrisch" und als ,,Poseur" vorgestellt, „dieses bewegliche Mannchen, das sich 

in einem Disput seiner Fauste ebenso gut wie seiner scharfen Zunge bedienen 

konnte" (S. 155). Und doch steht er fur die hochste Vollendung, mit der er die 

Kunst in ihrer Reinheit aus einer wunderbaren Einbildungskraft erschuf, eine ma- 

lerische Form, befreit von literarischen Bindungen, hochste Vereinfachung in der 

Konzeption: ein Erbe Hiroshiges in seinen Motiven und zugleich ein Vertreter des 

Zen-Geistes. So wird er zum Paradepferd von Dufwas Theorie, die in glanzenden 

Werkanalysen immer wieder erscheint.

Monets Leistung dagegen wird, ganz psychologisch, aus seinen privaten Proble- 

men, seiner Armutsstimmung entwickelt. „In der immer starker sich verdiisternden 

Dunkelheit, die ihn erfaBte, fiihlte er (wie spater van Gogh) immer dringender ein 

Bedurfnis nach Licht und Farbe” (S. 129). Sein Temperament leitete ihn zu kurzen, 

schmalen Pinselstrichen, liber die ganze Leinwand verteilt, um Texturen sowohl 

wie Lichtvibrationen wiederzugeben. Nachdem er als Lieblingsthema Briicken und 

Wasser gefunden hat — ganz in Linie mit Hiroshige —, wird er zum kosmischen 

Kiinstler, zum Mystiker (S. 147), und reiht sich dadurch auch in die Zen-Perspekti- 

ve ein. Also eine neue Synthese! In eindringlichen Bildbeschreibungen wird deut- 

hch, wie der wiedergeborene Maier trotz seiner lang und breit diskutierten mate- 

riellen Probleme mit Hilfe japanischer Graphik aufersteht.

Degas wiederum wird zunachst im Bann der zeitgendssischen Literatur begriffen 

— Duranty, Goncourt, Zola —, von der er sich nur langsam befreit. Sein Sinn fur 

exakte Beobachtung soli seine Phantasie lahmen. Erst in den Opernszenen sei Mu- 

sik, abstrakt und zeitlich dimensioniert, in die Form des Tanzes iibersetzt (S. 104). 

Die japanischen Drucke hatten fur ihn nur die Funktion, ihn vom Konventionellen 

zu befreien und einen frischen Blick auf die Bilderwelt (pictorial world) zu ermogli- 

chen (S. 116). Weiter nichts? Die tiefschiirfende Analyse eines seiner Pastelie, Au 

Theatre, scheint mehr zu verraten.

Manet schlieBlich erscheint als eine Art Collage-Held, weil er ,,Material fur eine 

phantastische Synthese" aus verschiedenartigen Impulsen zusammensuchte:
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Volkskunst, Japanisches, Velazquez, Louvrebilder, Salonprodukte, Baudelaire, 

Guys. Sein Hauptproblem sei, einen reichen Effekt mit einfachen Mitteln zu erzie- 

len (S. 76/77.) Und wo bleiben die Japaner bei ihm? „Manchmal ist seine blenden- 

de Palette durch das an japanische Holzschnitte erinnernde, strukturgebende 

Schwarz nicht nur Selbstzweck, sondern mehr noch ein Ausdruck von Freude und 

Leid, die dieser Lyriker der Farbe vor der rasch vorbeieilenden Wirklichkeit emp- 

fand" (S. 82). Hier hatte unser Autor gewiB mehr herausholen konnen, um den er- 

sten Uberwinder der akademischen Mache, den Vater der klassischen Moderne 

und groBen Schuldner japanischen Sehens im rechten Licht erscheinen zu lassen.

Zusammenfassend laBt sich sagen: eine solide und interessante Arbeit, die sich 

kunstlerisch-formaler Einsicht bedient, um — den Wert der formalen Grundlagen 

zu mindern.

Klaus Berger

MITTEILUNG DES VERBANDES DEUTSCHER KUNSTHISTORIKER E. V.

NEUES MITGLIEDERVERZEICHNIS

Wie bereits im Eleft 5 dieser Zeitschrift mitgeteilt, bereitet der Vorstand des Ver- 

bandes Deutscher Kunsthistoriker e. V. den Druck eines neuen, aktualisierten Mit- 

gliederverzeichnisses vor.

Aufgrund der Tatsache, daB auch noch nach dem ursprtinglich angesetzten Stich- 

tag, dem 30. 6. 1983, eine Vielzahl von Anderungsmitteilungen eintraf und der 

expliziten Bitte einiger Mitglieder um Verlangerung der Mitteilungsfrist, wurde be- 

schlossen, den Stichtag auf den 30. 9. 1983 zu verschieben.

Alle Mitglieder des Verbandes werden hiermit nochmals gebeten, evtl. eingetre- 

tene und dem Verband noch nicht mitgeteilte Anderungen des Namens (auch Titel- 

Zusatze) oder der Anschriften (Dienst- und Privatanschrift) bis zu diesem neuen 

Stichtag, dem 30. 9. 1983, der Geschaftsfuhrung des Verbandes mitzuteilen: Ver

band Deutscher Kunsthistoriker e. V., z. Hd. Herrn Dr. M. Groblewski, Inst. f. 

Kunstgeschichte der TH-Darmstadt, Petersenstr. 15, D-6100 Darmstadt.

Es sei ausdrticklich darauf hingewiesen, daB es der Geschaftsfuhrung des Ver

bandes nicht moglich ist, die Angaben fur das Mitgliederverzeichnis bei jedem Mit- 

glied zu erfragen bzw. die vorliegenden Angaben im einzelnen zu iiberprufen. Um 

die Fehlerquote so gering wie moglich zu halten, werden alle Mitglieder des Verban

des zusatzlich gebeten, sich nach Mdglichkeit auch gegenseitig auf das geplante 

neue Mitgliederverzeichnis aufmerksam zu machen.
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