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Kiinste Leipzig erworben; aFFN 4]) und 1867 

(Selbstbildnis; Kat.Nr. 76). Besonders zu 

erwahnen sind der »Lesende Dichter in der 
Landschaft« (1815; Kat.Nr. 3), eine religiose 

Landschaft, die in der Figur des Poeten das 

Verhaltnis der Dichtkunst zu Natur und 

Religion thematisiert, die »Welken Blatter« 

(1817; Kat.Nr. 8), die fiir Schnorrs Natur- 

beobachtung aufschlufireich sind, sowie die 

iiberraschend spontane und freie Studie der 

»Kiiste von Sorrent« (1820; Kat.Nr. 12). Es 
folgt eine Reihe von Vorlagen fiir die Holz- 

schnittausgabe des Nibelungenliedes (Kat.Nr. 

28-38), Vorzeichnungen fiir die Miinchner 
Kaisersale und den zerstorten Salon de service 

der Miinchner Residenz, die Schnorr selbst 

besonders schatzte (Kat.Nr. 41-47 u. 48-51). 

Zu Unrecht werden oft die zahlreichen vorbe- 

reitenden Blatter der Bilderbibel unterschatzt 
(Kat.Nr. 52-63). Unvergleichlich reizvoll ist 

davon das Blatt mit den Tierstudien 

(»Kamele«; Kat.Nr. 59). Die Witwe des 

Kiinstlers, Marie Schnorr, erwahnte im 

Inventar 55 solcher Blatter, von denen jedoch 

nur sehr wenige greifbar sind. Sie dienten bei 

Fresken und Olbildern als Mustersammlung. 

Aus der Dresdner Spatzeit verdienen die 

Entwiirfe fiir Porzellandekors Beachtung 

(Kat.Nr. 71; vgl. Kat. Leipzig 1994, Nr. 230). 

Das 1850 entstandene Blatt der tk.lELO 

knlU deren spatromantische Auffassung ein 

neues Licht auf das Alterswerk des Kiinstlers 

wirft, bedeutet ebenfalls eine substantielle 

Bereicherung des CEuvres (Kat.Nr. 72).

Uberblickt man die wissenschaftlichen Ertra- 

ge der Ausstellungen und der Schnorr- 

Konferenz, zeigt sich, dal? 1994 viel gesche- 

hen ist, was einen unvoreingenommeneren 
Blick auf den Nazarener Julius Schnorr von 

Carolsfeld erleichtern sollte. Als grofie 

Aufgabe bleibt das dem Uberblick notwendig 

vorausgehende konzentrierte Zusammentra- 

gen der Objekte. Ein Corpus der Schnorr- 

zeichnungen und der mit ihnen zusammen- 

hangenden Druckgraphik sowie die wissen- 

schaftlich fundierte Sichtung des Quellen- 

materials sollten unbedingt in Angriff genom- 

men werden und zwar vor dem nachsten Jubi- 

laumsanlals !

Andreas Stolzenburg

Neue Sachlichkeit. Bilder auf der Suche nach der Wirklichkeit
Figurative Malerei der zwanziger Jahre

flErHdnDDRtnEEdIeUR9NARhNRA995O 9NANA99Z

Adolf Dietrich und die Neue Sachlichkeit in Deutschland
flErHelrleR7IEHkHdlkUR5N9NO 1NAANA995R6nEgrelrleRwDgEFlkLU 

5NA NA995OZN NRA99Z

Nach 70 Jahren - denn am 14. Juni 1925 

wurde in der Mannheimer Kunsthalle die 

beriihmte Ausstellung VlRinudDIudyIHN 

slHrudRtnDkIRrIHRgeRv3krrIhEIrelr 

eroffnet - kehrt die Kunst dieser Richtung mit 

einer an dieses Ereignis ankniipfenden Bilder- 

schau nach Mannheim zuriick. Die Ausstel

lung von 1925, von Gustav F. Hartlaub kon- 

zipiert und durchgefiihrt, ist langst zum festen 

Bestandteil der Geschichte der klassischen 

Moderne geworden, ihr Titel - trotz der Kon- 

kurrenz solcher Bezeichnungen wie »Magi- 

scher Realismus« oder »Neuer Naturalismus« 

- zum stilgeschichtlichen Synonym fiir die 

wichtigste Richtung der figurativen Malerei in 

der Weimarer Republik avanciert. Eine Repri-
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se der Ausstellung Hartlaubs haben die Orga- 

nisatoren (Hans-Jurgen Buderer und Manfred 

Fath) nicht angestrebt: dies ware auch ange- 

sichts der vielen Verluste und Dislozierungen 

nicht durchzufiihren gewesen. Doch sind die 

wenigen Bilder, die schon 1925 in Mannheim 

dabei waren, in besonderer Weise gekenn- 

zeichnet worden.

Hartlaubs Konzept sah damals die Presenta

tion zweier deutlich abgegrenzter Flugel des 

sich herausbildenden Stiles vor: des linken, 

sozialkritischen Verismus (u. a. Grosz, Dix, 

Schlichter) und einer konservativen, klassizi- 

sierenden Richtung (u. a. Kanoldt, Schrimpf, 

Mense). Die letztere, in Miinchen beheimate- 

te Richtung hat 1925 in Mannheim auch 

deutlich iiberwogen. 70 Jahre spater ist in der 

Mannheimer Kunsthalle ein anderer Ansatz 

gewahlt worden. Den Organisatoren ging es 

vornehmlich darum, die vielen Unterschiede - 

uber das dualistische Schema Hartlaubs hin- 

aus - innerhalb der Neuen Sachlichkeit zu 

unterstreichen und die Unvereinbarkeiten in 

der Wirklichkeitsbeziehung ihrer Protagoni- 

sten anzuzeigen. Damit soli bewuEt auf die 

Fragwiirdigkeit - des im Ausstellungstitel aber 

beibehaltenen - stilistischen Sammelbegriffes 

der Neuen Sachlichkeit hingewiesen werden. 

Man hat sich in Mannheim fur eine Aus

stellung mittlerer GrbEe (ca. 180 Gemalde, 80 

Graphiken oder Photographien) entschieden. 

Eine ahnliche Exposition - mit Uberschnei- 

dungen bei der Auswahl der Gemalde - hatte 

schon 1990 die Kunsthalle Bielefeld veranstal- 

tet. Auch die vielen Ausstellungen der Neuen 

Sachlichkeit in den sechziger Jahren sowie die 

spateren Prasentationen in Ost-Berlin (1974), 

Wien (1977) und London (1978) sind uber 

diese GroEenordnung nicht hinausgekom- 

men. Man kann bedauern, dal? nicht der ganz 

groEe Rahmen versucht wurde und dal? es 

dazu jetzt hochstwahrscheinlich - auch ange- 

sichts der Vielzahl der monographischen Aus

stellungen seit 1990 - nicht mehr kommen 

wird. Die gleichzeitig angesetzten Ausstel

lungen von Grosz, Carl GroEberg und Adolf 

Dietrich sind gewiE fur manche Lucke verant- 

wortlich. Einnehmend ist jedoch der offen- 

sichtliche Versuch Buderers, uber den klassi- 

schen Bestand hinaus auch manche abgelege- 

ne Bereiche der neusachlichen Kunst heranzu- 

ziehen. Eine exzellente Idee war die Gegen- 

iiberstellung der Positanoansicht von Erbsloh 

mit Kanoldts monumentalem »Subiaco«-Bild, 

die Konfrontation der zwei »WeiEenhof«-Bil

der von Nagele und Schmidt. Erwahnenswert 

sind die selten gesehenen Werke von Babij, 

Franz Becker, Fred Goldberg und Josef Wede- 

wer. Uber die allzu vielen Skizzen des erst vor 

kurzem verstorbenen Richard Ziegler und der 

neuerdings modischen Jeanne Mammen kann 

man geteilter Meinung sein, desgleichen uber 

die expressiv-realistischen Bilder Paul Klein

schmidts, die an sich nie der »Neuen Sach- 

lichkeit« zugerechnet wurden. Auf zwei merk- 

wiirdige de Chiricos hatte man getrost ver- 

zichten konnen.

Die Ausstellung ist nach vier thematischen 

Schwerpunkten gegliedert worden (Stadt und 

Landschaft, Struktur der Gesellschaft, Bild des 

Menschen, Stilleben). Die Abgrenzungen zwi- 

schen den ersten drei Teilen leuchten nicht 

immer ein; dieser Eindruck wird noch durch 

die ungiinstige Plazierung einiger Bilderreihen 

im verschachtelten Ausstellungskomplex ver- 

starkt. Einzelne thematische oder motivische 

Sequenzen - so die der Stilleben oder des grus- 

ligen Sujets des Lustmordes, dem ein ganzer Saal 

gewidmet ist - bieten dafiir gute Vergleichs- 

moglichkeiten. Auf eine breitere, komparatisti- 

sche Einbeziehung der neusachlichen Photogra

phic haben die Organisatoren verzichtet.

Gangige kunsthistorische Schemen und Kate- 

gorisierungen (Stilgenese und Ausklang, 

Formverbindungen, Ort- u. Schulzusammen- 

hange) konnen wir somit in Mannheim nicht 

antreffen, auch nicht das traditionelle dicho- 

tomische Schema Hartlaubs. Der entscheiden- 

de Ansatzpunkt wird uns durch den merk- 

wiirdigen, prononciert ahistorischen Unter- 

titel nahegebracht: es sind dies »Bilder auf der 

Suche nach der Wirklichkeit«.
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Der Katalog hat die immer haufiger anzutref- 

fende Form eines Katalogbuches zur Ausstel- 

lung angenommen. Hans-Jurgen Buderer pra- 

sentiert somit eine veritable Monographic der 

»Neuen Sachlichkeit«, deren Diskurs auf den 

Bildern der Ausstellung aufgebaut ist (auEer- 

dem gibt es eine Liste der ausgestellten Wer- 

ke). Die Struktur des Kataloges reflektiert 

groEtenteils die Einteilung des Ausstellung. Im 

Vorspann wird die wissenswerte Geschichte der 

Mannheimer Ausstellung von 1925 geschil- 

dert (ausfiihrlicher dazu jetzt Karoline Hille, 

i3lkERgkRthgkENRsIRtnEEdIekRflErHO 

dnDDR2hERA9AmRFIr 1933. Berlin 1994, S. 84- 

155). Es folgt eine ausfiihrliche Geschichte 

des 1. Weltkrieges und der Weimarer Repu- 

blik, auf die man wegen mancher Unscharfen 

und Ausrutscher (u. a. zur Kriegsschuldfrage 

und zur Revolution von 1918/19, auch 

kampft die Reichswehr wacker im Weltkrieg 

mit und siegt im pommerschen Tannenberg 

uber die Russen) gerne verzichtet hatte.

Wahrend der geschichtliche und sozialge- 

schichtliche Hintergrund allzu wirkungs- 

machtig herangezogen wurde, verzichtet Bu

derer prinzipiell auf historische Entwick- 

lungslinien, was Formprobleme und Ikono- 

graphie betrifft. Sein Diskurs fokussiert sich 

auf das Einzelwerk und befragt es nach seiner 

Bildrealitat und gesellschaftlicher Wider- 

spiegelungsfunktion. Weder die Anfange des 

Stiles noch die Periode seines Ausklanges in 

Gestalt der »Neuen Deutschen Romantik« 

werden thematisiert. Diese isolierende Sicht 

bewirkt letztlich eine Verkennung offensichtli- 

cher geistesgeschichtlicher Entwicklungspro- 

zesse. So wird der verzweifelte Versuch 

Hartlaubs, sich 1933 mit einer Ausstellung 

zur »Beschaulichen Sachlichkeit« auf dezente 

Weise den Zeitlaufen anzupassen, ziemlich 

blauaugig an seiner gewundenen Programma- 

tik und nicht an den dramatischen Verande- 

rungen des Umfeldes gemessen.

Ein durchgehender, an sich legitimer Skepti- 

zismus gegeniiber dem Begriff der »Neuen 

Sachlichkeit« charakterisiert sowohl die An- 
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ordnung der Ausstellung als auch die Argu- 

mentationslinie des Buches. Das wortreich 

ausgedriickte Unbehagen steht aber im Dien- 

ste einer nur auffachernden Analyse, deren 

Eigentlichkeitsrhetorik das jeweilige Werk 

entkontextualisiert. Die Bildanalysen liber- 

zeugen dort, wo sie - mitunter auf sehr anre- 

gende Weise - die Verfremdung der Alltags- 

realitat decouvrieren. In formanalytischer und 

motivgeschichtlicher Hinsicht sind sie oft ein 

Riickschritt.

Die Mannheimer Ausstellung fungiert als 

Bestandteil einer breiteren Ausstellungsreihe 

liber den »Widerstreit der Bilderwelten der 

zoer Jahre« in Mannheim, Ludwigshafen (mit 

einer hervorragenden Ausstellung abstrakter 

Malerei in Europa im Wilhelm Hack- 

Museum) und Heidelberg. Im Rahmen dieses 

eher unverbindlichen Gesamtkonzeptes hat 

das ReiE-Museum in Mannheim eine interes- 

sante kleinere Ausstellung liber den fiihrenden 

Galeristen des deutschen Siidwestens vor 

1933 Herbert Tannenbaum veranstaltet, auf 

der auch eine Reihe neusachlicher Gemalde zu 

sehen ist. Es war eben Tannenbaum, der 

Anfang der zwanziger Jahre die Bilder des 

Laienmalers Adolf Dietrich (1877-1957) ent- 

deckt hat und dessen Karriere nachhaltig for- 

derte. Die wichtigste damalige Ausstellung der 

Werke Dietrichs fand iibrigens auch 1925 in 

Mannheim, beinahe zeitgleich mit der Exposi

tion Hartlaubs, in Tannenbaums »Kunst- 

haus« statt.

Diesem in Deutschland wenig bekannten 

Ostschweizer Autodidakten, der als Klein- 

bauer und Tagelohner zur Malerei stieE, hat 

im Herbst 1994 das Kunstmuseum Winter

thur eine umfangreiche Ausstellung gewidmet 

GaghDRsIHkIudRlEgRgIRVlRinudDIudyIHRIE 

slHrudDnEgTU die Anfang 1995 auch in das 

Landesmuseum Oldenburg iibernommen 

wurde. Die Winterthurer Ausstellung greift 

beherzt liber einen rein monographischen 

Rahmen hinaus: liber dreiEig Bilder von Franz 

Lenk, Alexander Kanoldt, Georg Schrimpf 

und Franz Radziwill wurden zum Vergleich
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herangezogen. Vor allem im Bereich der Land- 

schaftsmalerei werden Werke gezeigt, deren 

Fehlen sich in Mannheim bemerkbar machte. 

Dietrich hat sich seine originelle, realistisch- 

naive Manier weitgehend unabhangig von 

den Zeitlauften und stilistischen Konstellatio- 

nen erarbeitet. Einen nachhaltigen Eindruck 

mussen in seiner Jugend die linearischen, 

japonisierenden Graphismen des Jugendstiles 

hinterlassen haben - sie sind immer wieder, 

gleichsam in subkutaner Weise, in seinen 

Bilder zu sptiren. In den zwanziger Jahren ist 

Adolf Dietrich von der Kunstkritik fur die 

»Neue Sachlichkeit« in Anspruch genommen 

worden. Doch erst sehr spat, durch seinen 

1932 erfolgten Beitritt zur neusachlichen 

Kiinstlergruppe »Die Sieben« vollzog er eine 

Deklaration formaler Art. In dieser Gruppe 

war der ganze konservative Flugel der 

»Neuen Sachlichkeit« - Lenk, Kanoldt, 

Schrimpf sowie Radziwill - versammelt. Ihre 

halbjahrige Existenz - sie loste sich Ende 

1932 wieder auf - bildete den Schwanen- 

gesang der neusachlichen Stromung.

Dietrich war - wie dies auf der Winterthurer 

Ausstellung auch durch die suggestiven 

Gegeniiberstellungen deutlich wird - ein ori- 

gineller Einzelganger, dessen Werke sozusagen 

unbeabsichtigt den Zeitgeschmack trafen, und 

der sich nur sehr begrenzt - vielleicht am mei- 

sten in seinen Portrats - von ihm beeinflussen 

lie!?. Die stilistischen Uberschneidungen mit 

der Neuen Sachlichkeit betrafen einzelne Mo

di, wie z. B. den Rousseauismus, der in der 

deutschen Malerei der zwanziger Jahre eine 

halbverborgene Existenz fiihrte. In diesem 

letzteren Fall ware iibrigens ein - in Winter

thur unterlassener - Vergleich mit den Hanno- 

veraner Neusachlichen (Grethe Jurgens, Fritz 

Burger-Miihlfeld) gewil? aufschlufireich.

Der gute, problembewufite Winterthurer Ka

talog greift mit dem wichtigen Aufsatz von 

James A. Van Dyke »Neue Deutsche Roman- 

tik zwischen Modernitat, Kulturpolitik und 

Kunstpolitik i929-i937« eine Fragestellung 

auf, die man in der Mannheimer Ausstellung 

und ihrem Katalog sehr vermifite.

Sergiusz Michalski

George Grosz, Stdrenfried und Idylliker

Zz/r alrrHDDlELRq0hkLR0khr-URBkDIERORVQRhkyURBkDIEURVlRVnHIhEnDO 
LnDkIUR ANRs-eFkRA995OAMNRa3kIDRA99ZURslrrDghkURflErHrneeDlELRVhkg
kdIEO7rHnDEURJNRtnIOC1NR)lDIRA99C

Nun wurde der »grofie Sohn der Stadt Berlin« 

- nur Schinkel und Benjamin waren da noch 

zu nennen, laut Peter-Klaus Schuster von der 

Nationalgalerie, doch noch geehrt. Erst zum 

101. Geburtstag kam die Retrospektive zu- 

stande. Man begriindet dies mit der Schwierig- 

keit, Leihgaben zu bekommen, ein Treppen- 

witz der zwiespaltigen Geschichte »Grosz und 

Berlin«. Laut Wolf-Dieter Dube sollte ein an- 

derer Zeitabschnitt das Groszbild pragen: 

fiinf Jahre nach der Wiedervereinigung wird 

er als deutscher Kiinstler gefeiert, wahrend 

man ihn in der Bundesrepublik nur wohl oder 

iibel zur Kenntnis nahm und in der DDR seine 

sozialkritischen Arbeiten im Vordergrund 

standen.

Es ist kaum zu fassen, aber die Ausstellung in 

Berlin war die erste wirkliche Retrospektive 

zu seinem Gesamtwerk, wahrend man Max 

Beckmann und Otto Dix landauf-landab pra- 

sentiert. Zu Grosz gibt es bis heute nicht ein- 

mal ein Verzeichnis der Gemalde, und die Ar

beit daran gestaltet sich auf Grund der groEen 

Verluste schwierig, wie Ralph Jentsch im Kata

log berichtet. So merkte man der Ausstellung 

den Charakter der Wiedergutmachung an.
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