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Der Bildhauer Will Lammert (1892–1957)
und der Hagener Mäzen Karl Ernst Osthaus (1874–1921)

BlIckpunkt januar.  der in hagen aufgewachsene Will 
lammert erhielt 1910 den impuls zu einer laufbahn als 
freischaffender Bildhauer durch den Künstlerkreis um Karl 
ernst osthaus. dieser hatte 1896 die idee gefasst, sein erbe 
der großeltern, die als industrielle immenses Vermögen 
erworben hatten, der Kulturförderung in der westfälischen 
Provinz zu widmen. 1899 legte der 25-Jährige in seiner hei-
matstadt hagen den grundstein für das folkwang-museum. 
den entwurf im stil der neurenaissance, durchmischt mit 
spätgotik und Barock, lieferte der Berliner regierungs-
baurat carl gérard (1843-1913), der schon die Villa seines 
Vaters gebaut hatte. mit dem museumsnamen zitierte ost-
haus den Palast der freyja, der germanischen schwester 
der aphrodite, wie diese für liebe und schönheit zustän-
dig und als führerin der Walküren obendrein für gefallene 
Krieger und helden. assoziiert sich der name mit „deut-
schem mythos“, so mutet es wie ein Paradox an, dass das 
hagener museum bald nach seiner eröffnung 1902 den ruf 
als weltweit erstes museum für zeitgenössische europä-

ische Kunst erlangte; nach osthaus’ tod sollte die berühmte 
sammlung von der großstadt essen übernommen werden. 
die anregung zu dem sammlungskonzept kam von henry 
van de Velde (1863–1957). ihn hatten gedanken englischer 
sozialreformer inspiriert, die auf die schattenseiten der 
industrialisierung reagierten. osthaus, der etwas für sein 
Volk tun wollte, war auf den belgischen architekten durch 
einen aufsatz Julius meier-graefes (1867–1938) in der Zeit-
schrift „dekorative Kunst“ aufmerksam geworden. die ide-
en van de Veldes, der in einer ethisch-ästhetischen erneue-
rung den Weg zu ausgleich und erneuerung der gesell-
schaft sah, elektrisierten ihn so, dass er ihn im frühjahr 
1900 als innenarchitekten engagierte. in der folge baute er 
eine sammlung mit einem schwerpunkt in moderner Kunst 
aus frankreich auf.
noch vor 1900 war osthaus glühender „deutschtum“-Ver-
treter mit ablehnung des „Welschen“ und sehnen nach 
wahren „vaterländischen schöpfungen“ gewesen. als stu-
dent trat er 1895 in straßburg einer Korporation im „all-
deutschen Verband“ bei, der sich das junge hohenzollern-
reich so weit erträumte, wie „deutsche Zunge klingt“. in 
Wien begeisterte er germanisierende Kreise mit schwung-
vollen reden, bis ihn die österreichischen Behörden außer 
landes wiesen, woraufhin er sich mit seiner alldeutschen 
mission alsbald zu einem flämischen literaturkongress 
nach Belgien begab; für apologeten des völkischen gedan-
kens wie etwa den seinerzeit populären „rembrandtdeut-
schen“ Julius langbehn (1851–1907) waren flämische Bel-
gier ebenso wie niederländer „germanische Blutsverwand-
te“. 
in Zusammenarbeit mit van de Velde trennte sich osthaus 
peu à peu von seiner völkisch-nationalistischen Kultur-
brille. er wurde mit Vertretern der „libre esthétique“ und 
engagierten Pariser und Berliner galerien moderner Kunst 
bekannt und sein museum – anders, als es sein „deutsch-
mythologischer Name“ vermuten ließ – ein „Dokument des 
Neuen Stils und eine eher internationale Institution“, so van 
de Velde in seinem lebensrückblick. 

„Die Moderne siegt in Hagen“

osthaus ließ Werke in ihrer individuellen Perspektive auf 
sich wirken und öffnete sich über Jugendstil und impres-
sionismus hinaus jüngsten avantgardistischen strömun-

Ida Gerhardi (Hagen 1862–1927 Lüdenscheid). Karl Ernst Osthaus mit at-
tischer Kanne (ca. 435 v. C.), 1903. Gemälde, Karl-Ernst-Osthaus-Museum 
Hagen. Abb. aus Die Folkwang-Idee des Karl Ernst Osthaus (= Der westdeut-
sche Impuls 1900–1914. Kunst und Umweltgestaltung im Industriegebiet, 
6 Bände, Band: Hagen). Ausstellungskatalog Karl–Ernst–Osthaus–Museum, 
Hagen, bearb. von Anna. Christa Funk-Jones und Johann Heinrich Müller. Es-
sen 1984, S. 33.
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gen. er vergegenwärtigte die im almanach des „Blauen 
reiter“ vertretene „Weltkunst“-Perspektive, indem er in sei-
ne sammlungen außereuropäische Kunst integrierte, und 
machte sein museum zu einer schule „unvoreingenomme-
nen sehens“, wie es die jungen expressionisten postulier-
ten. „die moderne siegt in hagen“, schrieb 1907 christian 
rohlfs (1849–1938). der über Pleinair-malerei zur freien 
farbmodulation gelangte maler kam 1901 auf osthaus’ ein-
ladung hin nach hagen. der mäzen plante sein folkwang-
Projekt als Kreativzentrum inklusive ausbildungsangebot 
für junge Künstler und handwerker. lammert ließ sich von 
seinem geist beflügeln. 

der avantgarde galt die abstraktion als Königsweg, um das 
schöpferische und mit ihm das humanitäre ideenpotenzial 
neu zu entbinden, das den aufbruch in die bürgerliche 
gesellschaft inspiriert hatte und das sie in historismus, 
neureichem repräsentationsdrang, illusionismus und Popu-
lismus offiziöser Kunst versandet sah. Zu einem leitbild 
gegenüber historistischem Prunk gerieten die schlichtheit 
und der klare Konturenstil des „bürgerlichen“ Klassizismus 
um 1800, der sich an griechischer antike orientiert hatte, 
was in ida gerhardis Porträt des hagener mäzens anklingt.

lammert gelangte vor dem ersten Weltkrieg als figürlich 
arbeitender Bildhauer in auseinandersetzung mit art nou-

veau, expressionismus und Kubismus zu einer abstrahie-
renden formensprache. der in der Weimarer republik sehr 
erfolgreiche Bildhauer emigrierte 1933. Von seinen weni-
gen erhaltenen vor 1933 entstandenen arbeiten ließ seine 
familie nach seinem tod in kleiner auflage Bronzeabgüsse 
erstellen. die sammlung hoh, fürth, überließ dem muse-
um 2007 vier abgüsse als leihgaben, die sie ihm 2012 im 
hinblick auf die Wiedereröffnung der renovierten räume 
der sammlung 20. Jahrhundert als schenkung überließ. 
sie sind in nachbarschaft von Werken rohlfs’ und des glas-
künstlers Jan thorn Prikker (1868–1932) aufgestellt, die zu 
Weggefährten lammerts am Beginn seiner Künstlerlauf-
bahn in hagen zählten. 

Von Hagen nach Paris

lammert hatte 1910 in hagen eine handwerkliche ausbil-
dung als stuck-, holz- und steinbildhauer abgeschlossen 
und war noch vor ende seiner lehrzeit bei einem Bau-
plastiker mit Künstlern um osthaus in Kontakt gekommen. 
„Rohlfs, Thorn Prikker, Kogan und der Keramiker Nienhuis 
wurden meine Lehrer und blieben mir Freunde“, so lammert 
1952 in seinem lebensrückblick. er hatte anfang 1910 eini-
ge Wochen bei moissey Kogan (1879–1943) gearbeitet. ost-
haus hatte den russischen Bildhauer eingeladen, in hagen 
zu unterrichten. er galt mit seinen luziden formreduktio-
nen als innovativer und technisch brillanter Vertreter sei-
nes faches. Kogan war 1903 nach deutschland gekommen 
und pendelte in den folgenden Jahren zwischen münchen 
und Paris. in münchen hatte er sich 1909 der von seinen 
landsleuten alexej v. Jawlensky (1864–1941) und Wassily 
Kandinsky (1866–1944) mitbegründeten „neuen Künstler-
vereinigung“ angeschlossen.
osthaus vermittelte lammert ein stipendium, sodass er 
seiner handwerklichen eine künstlerische ausbildung an- 
schließen konnte. er studierte 1911 bis 1914 an der fort-
schrittlichen hamburger Kunstgewerbeschule in der Klas-
se des aus Wien kommenden richard luksch (1872–1936). 
1912 wurde ihm ein studienjahr in Paris bewilligt, das 
international als Zentrum der Künste galt und an dem sich 
aus ganz europa Protagonisten neuer strömungen sammel-
ten. er traf Kogan wieder und kam über ihn in nahen Kon-
takt zu otto freundlich (1878–1943) sowie alexander archi-
penko (1887–1964), der 1910 bei osthaus in hagen ausge-
stellt hatte. alle drei hätten ihm wichtige anregungen für 
seine spätere entwicklung vermittelt, so lammert. 
archipenko und freundlich standen dem Kreis der Kubis-
ten nahe. Wie Kogan ließen sie sich bei ihrem ausbruch aus 
akademischen Konventionen von archaischer und außereu-
ropäischer Kunst inspirieren. freundlich, der in abstrakten 
Kompositionen über den gesellschaftlichen raum nach-
dachte, war mit Pablo Picasso (1881–1973) freundschaftlich 
verbunden, der 1907 mit seinem gemälde „demoiselles d’ 
avignon“ in auseinandersetzung mit afrikanischer skulp-
tur zur kubistischen formensprache gefunden hatte. archi-
penko gestaltete die fließend stilisierten formen seiner 

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Stehender Akt mit Tuch, 
1912/13. Postumer Bronzeabguss von originaler Gipsarbeit, H. 66,5 cm, Br. 
17 cm, T. 11 cm. Pl. O. 3406. Schenkung Sammlung Hoh, Fürth.
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skulpturen seit 1910 immer abstrakter und übertrug den 
Kubismus von der malerei in die Bildhauerkunst. 
die kubistische auffassung, bei der die unterscheidung von 
figur und raum durch sich untereinander durchdringende 
geometrisch abstrahierte formen aufgehoben wird, klingt 
in lammerts „stehender figur mit tuch“ an (abb. s. 3). die 
rhythmisch bewegten formverschränkungen, eingeleitet 
durch die sich bauschenden falten des tuchs, suggerieren 
bei der statisch aufgefassten frauenfigur tänzerische Bewe-
gung. 
lammerts lehrer Kogan verkehrte in münchen im Kreis 
des zum „Blauen reiter“ gehörenden tänzers alexander 
sacharoff (1886–1963). er arbeitete mit Kandinsky und 
dem Komponisten thomas de hartmann (1885–1956) am 
synästhetischen Kunstwerk, in dem alle Kunst- und Kultur-
formen verschmelzen sollten. strebte der avantgardistische 
tanz danach, musik als in Klänge verwandelte seelenzu-
stände sichtbar zu machen, so die avantgardistische Kunst, 
sichtbares im freien formenspiel zu transzendieren und im 
erleben wie eine musik zum Klingen zu bringen. osthaus 
lud sacharoff 1911 anlässlich einer theaterkunst-ausstel-
lung zu einem tanzabend nach hagen ein. 
lammert befasste sich mit dem motiv des tanzes bis nach 
dem ersten Weltkrieg in einer ganzen reihe von Werken. 
sein 1919 entstandenes „Porträt der tänzerin ruth tobi“ 
intendiert mit kontrapunktisch angelegter kubistischer 
Komposition die Wirkung sich frei im raum entfaltender 
Bewegung. 

Kunst ohne Grenzen

das Programm des 1902 eröffneten folkwang-museums 
war wie das der sich vor 1900 bildenden sezessionen ein 
Komplementär und antipode zur offiziellen Kunstpolitik 
des kaiserlichen Berlin. für die urbane Kulturszene waren 
nationale „siegesmale“ ebenso wenig leitmotive nationa-
ler kultureller entwicklung, wie der von Kaiser Wilhelm ii. 
(1859–1941) unterstützte ruf nach einer Kunst, die in dem 
jungen deutschen reich nationale einheit repräsentieren 
sollte. Jenseits nationalistischer Bewegtheit des 19. Jahr-
hunderts entwickelte sich Kunst wie vordem in der durch 
den europäisch vernetzten adel geprägten Kulturlandschaft 
im transnationalen Kontext, nicht anders als industrie und 
handel, deren grenzenübergreifender horizont ab 1851 in 
den Weltausstellungen imposant zur darstellung kam. 

unter osthaus’ Vorsitz wurde 1909 in düsseldorf der 
„sonderbund Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler“ 
gegründet, der bis 1915 existierte und ähnlich wie etwa 
in Berlin herwarth Walden (1878–1941) mit seiner 1912 
gegründeten galerie „der sturm“ eine der bedeutendsten 
deutschen ausstellungsinitiativen zur Vermittlung der 
europäischen moderne war. hier betonte man die einbin-
dung deutschlands in europäische entwicklungen; das im 
kulturellen Bereich ausgesprochene Bekenntnis zu europa 
sollte in der 1949 gegründeten Bundesrepublik im grund-
gesetz verankert werden. mit seitenblick auf die deutsch-
tümelnden tendenzen in teilen der Öffentlichkeit im Wil-
helminischen reich schrieb richard reiche (1876–1943) 
1911 im Vorwort des Katalogs zur damals in düsseldorf 
stattfindenden sonderbundausstellung: „In den gegenwärti-
gen Zeitläufen, da enge Geister deutsche Kunst in enge Gren-
zen bannen möchten, ist es uns Bedürfnis und Freude, Frank-
reichs Künstler besonders herzlich willkommen zu heißen.“ 
lammerts Werdegang vergegenwärtigt eindrucksvoll die 
weitgespannten netzwerke der Bruderschaft der Kunst. 

seine Komposition des „sitzenden mädchens“ entwickelt 
sich aus weich fließenden umrisslinien, worin einerseits 
art-nouveau-Vorlieben für organisch bewegten schwung 
nachklingen, andrerseits wie bei lammerts lehrer Kogan 
die auffassung französischer Bildhauerei in nachfolge der 
nabis zum tragen kommt. an die stelle klassisch-realisti-
scher durchgestaltung von Körperformen tritt die dezenz 
feinfühliger andeutung. 

Zu den inspirationsquellen der nabis zählten archaische 
Bildwerke. Kogans Begeisterung galt neben altgriechischen 
tanagra-figuren altägyptischer, fernöstlicher und indischer 
Kunst. einer seiner lieblingsorte in Paris war das musée 
guimet mit seinen ostasiatischen sammlungen. Kogan, der 
auch bei expressiven ausdrucksformen alles Kantige und 
eckige vermeidet, fühlte sich durch die spiritualität fernöst-
licher Kunst angesprochen, die er in ihren reduzierten for-
men und sanften Konturen gespiegelt sah. lammert hat sol-
che eindrücke in seiner Kleinplastik „sitzendes mädchen“ 
durch Klärung der form in anrührender Zartheit übersetzt. 

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Porträt der Tänzerin Ruth 
Tobi, 1919. Postumer Bronzeabguss von originaler Gipsplastik, H. 57 cm, Br. 
45 cm, T. 31 cm. Pl. 0. 3404. Schenkung Sammlung Hoh, Fürth.
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erzählerische momente sind zurückgenommen. den aus-
druck innerlicher Beseeltheit erzielt er mit minimalen mit-
teln, der anmutigen haltung von Kopf und armen, die mit 
dem sich zum oval schließenden weichen fluss des Körper-
umrisses korrespondiert. 
lammert entwarf die ursprünglich in Keramik ausgeführ-
te arbeit auf anregung seines förderers osthaus. er war 
sehr angetan von seinen fortschritten in frankreich und 
hatte lammert ende 1913 vorgeschlagen, für die geplan-
te ausstellung des „deutschen Werkbundes“ 1914 in Köln 
Zier plastik-entwürfe für die steingutfabrik Vordamm zu 
schaffen. osthaus, der sich für die nutzbarmachung moder-
ner künstlerischer errungenschaften im allgemeinen leben 
engagierte – seine zweite hagener museumsgründung 
war 1909 das „deutsche museum für Kunst in handel und 
gewerbe“ –, zählte zu den Vorstandsmitgliedern des 1907 
zwecks förderung zeitgemäßer formgebung im Kunstge-
werbe gegründeten Werkbundes. 
die ihm nahestehende hamburger Kunstgewerbeschule 
richtete auf der Kölner Werkbundschau einen raum mit 
schülerarbeiten ein, für osthaus eine der „schönsten Par-
tien der ausstellung“. lammert präsentierte zwei große 
„goldene figuren“. sie kamen vor den schwarz gestriche-
nen und mit extravaganter sezessionistischer Blumenor-
namentik überzogenen Wänden des raums eindrucksvoll 
zur geltung. lammert stellte seine „goldenen“ nach dem 
ersten Weltkrieg noch mehrmals aus, unter anderem 1919 
in düsseldorf in der ausstellung „auf dem Wege zur Kunst 
unserer Zeit. Vorkriegsbilder und -bildwerke“ der gale-
rie von alfred flechtheim (1878–1937); der aus Westfalen 
stammende galerist, einer der frühesten Picasso-sammler, 

hatte wie osthaus zu den gründungsmitgliedern des son-
derbundes gezählt. 

Universale Kunst: Geistige Ordnung

Von den „goldenen figuren“ blieb nur einer der Köp-
fe erhalten. 1920 gingen die empfindlichen gipse bei 
einem transport zu Bruch, wonach lammert wohl 
nur noch den Kopf aufbewahrte, den er leicht über-
arbeitete und 1933 einer seiner schülerinnen über-
gab (abb. s. 6). er erinnert mit seinen mandelförmi-
gen augen und dem weich in sich ruhenden ausdruck 
an einen Buddha-Kopf, was wiederum wie ein Zitat 
des kontemplativen gesamteindrucks der figuren 
wirkt, mit denen sich lammert in Köln erstmals einem 
großen Publikum vorgestellt hatte.
Zu sinnender Betrachtung stimmt auch die Zeichnung 
„Zwei sitzende“ ein (abb. s. 6). sie gehört zu den wenigen 
erhaltenen arbeiten, die im umfeld der „goldenen figuren“ 

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Sitzendes Mädchen I, 1913. 
Postumer Bronzeabguss von originaler Keramik, H. 29 cm, Br. 20 cm, T. 25 
cm. Pl. O. 3407. Schenkung Sammlung Hoh, Fürth.

„Goldene Figur“ von Will Lammert in der Ausstellung des Deutschen Werk-
bundes, Köln 1914. Abb. aus Die Deutsche Werkbund-Ausstellung Cöln 1914 
(= Der westdeutsche Impuls 1900–1914. Kunst und Umweltgestaltung im 
Industriegebiet, 6 Bände, Band: Köln). Ausstellungskatalog Kölnischer Kunst-
verein, hrsg. von Wulf Herzogenrath/Dirk Teuber/Angelika Thiekötter. Essen 
1984, S. 327.
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entstanden. die figuren der Zeichnung sind in einen Kreis 
eingebunden, den die linien der Körperumrisse ornamen-
tal füllen. ihr gegenläufiger schwung, in der Kreisform zur 
einheit gebunden, assoziiert sich mit dem symbol der in 
chinesischer Philosophie als kosmologische Prinzipien auf-
tretenden Begriffe „Yin“ und „Yang“. sie wurden seit der 
sung-Zeit in der zeichenhaft-abstrakten darstellung des 
„großen uranfangs“ (t’ai-ki) als einander ergänzende und 
bedingende urkräfte zusammengefasst. lammerts Zeich-
nung umschreibt sie durch die auf- und abwärts gerichte-
ten, zum himmel strebenden und sich sanft zur erde nei-
genden armhaltungen der figuren. ihr rhythmischer Wech-
sel zeigt ein fließendes spiel des Übergangs von Bewegung 
in ruhe und umgekehrt. die Komposition reflektiert das 
relative von gegensatzpaaren und die „einheit hinter den 
gegensätzen“ als geistige ordnung. 
Künstler und intellektuelle, die auf die politischen und sozi-
alen spannungen der Zeit reagierten, ließen sich von fern-
östlichen meditations- und Weisheitslehren inspirieren. ein 

großer Kogan-Verehrer war der sehr am Buddhismus inter-
essierte schweizer unternehmer georg reinhart (1877–
1955). er förderte auch hermann hesse (1877–1962). der 
schriftsteller wiederum gehörte zu den mitgliedern des 
„sonderbundes westdeutscher Kunstfreunde und Künstler“. 
er war 1906 mitbegründer und bis 1912 mitherausgeber 
der im münchner Verlag von albert langen (1869–1909) 
erschienenen linksliberalen antiwilhelminischen Zeitschrift 
„märz“, die unter anderem als ein forum deutsch-französi-
scher annäherung diente. hesses nach jahrelangen studien 
indiens und chinas 1922 vorgelegter roman „siddhartha“ 
machte die suche nach allumfassender Wesensschau der 
schöpfung zum thema.
„Warum die europäische Kunst sich so eingehend mit der ost-
asiatischen, afrikanischen und“, wie etwa Paul Klee (1879–
1940), mit „Indianerkunst auseinandersetzte“, fragte otto 
freundlich einleitend in einem 1935 in Paris verfassten 
manuskript, um zu erläutern: „Weil dies der Beginn einer 
universalen Kunst verlangte“. Zu Kogan, der den Begriff 
„Weltkultur“ durch synthesen unterschiedlicher kultureller 
einflüsse reflektierte, schrieb ernst schreyer 1934 in einem 
Katalog der amsterdamer galerie goudstikker, der Künstler 
habe einen von „jeglicher Mode, jeglicher Nationalität, jeg-
licher Rasse“ unabhängigen stil entwickelt, die anonymität 
einer Kunst des anfangs erreicht. 

Streit um Kunst

freilich wirkte die moderne, nicht nur in deutschland, 
polarisierend. auf der Kölner Werkbundausstellung hatten 
lammerts „goldene figuren“ im mittelpunkt eines „nudi-
tätenskandals“ gestanden. im Vergleich zu akademisch auf-
gefassten akten sahen seine figuren natürlich anders aus, 
wodurch sich einige Zeitungskritiker düpiert fühlten. ent-
kleidet von vertrauter „Kunstnacktheit“ wirkten sie in man-
chen augen geradezu schamverletzend ausgezogen, wie 
Protestnoten katholischer Vereine dokumentieren. der für 
freiheit der Kunst eintretende osthaus setzte nicht zuletzt 
auch gegen den von seinem Werkbund-Kollegen hermann 
muthesius (1961-1927) initiierten angriff auf die „moder-
nität“ mancher Werke durch, dass sie in der ausstellung 
blieben. damit stand er in Konsens mit liberalen organen 
wie etwa der „rheinischen Zeitung“, die sich obendrein 
über den Kunststreit lustig machte. ihre satirische Kolum-
ne warnte vor der „lebensgefahr“, auch nur ein Bein in 
die Werkbundschau zu setzen, denn redakteure konserva-
tiver Blätter seien sicher dazu angehalten, alle tage einen 
rosenkranz zu beten, auf dass ein Platzregen von Pech und 
schwefel über sie komme.
Von einer Katastrophe wurde die Werkbundausstellung 
wirklich betroffen. durch den ausbruch des ersten Welt-
kriegs im august musste sie vorzeitig ihre tore schließen.

„Zeitgeschichte“

unter der Überschrift „Zeitgeschichte“ veröffentlichte her-
warth Walden 1913 einen artikel, der sich mit den verschie-

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Kopf einer „Goldenen Fi-
gur“, 1914. Postumer Bronzeabguss vom Fragment einer vergoldeten Gips-
figur, H. 16,5 cm, Br. 13,5 cm, T. 17 cm. Pl. O. 3405. Schenkung Sammlung 
Hoh, Fürth.

Will Lammert (Altenhagen 1892–1957 Ostberlin). Zwei Sitzende, 1913/14. 
Bleistift auf Pauspapier, H. 26,8 cm, B. 21,3 cm (Blatt); H. 11,3 cm, B. 11,3 cm 
(Darstellung). Hz 9976. Geschenk von Mark Lammert, Berlin.
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denen tendenzen der harschen Kritik an der moderne in 
deutschland befasste. der von Walden als „Wacht an der 
Wupper“ apostrophierte maler ludwig fahrenkrog (1867–
1952), Kunstlehrer an der Barmer gewerbeschule und 
ehemaliger meisterschüler des staatskünstlers anton v. 
Werner (1843–1915), gehörte zu denen, die sich über „aus-
länderei“ echauffierten. er hatte gefordert, der wie ost-
haus dem „sonderbund“ angehörende direktor des Barmer 
Kunstvereins richard reiche möge doch gemälde der „Pol-
lacken“ Bechtejeff und Jawlensky entfernen. fahrenkrog, 
gründer der „germanischen glaubensgemeinschaft“, ein 
Künstlerfreund des sich fidus nennenden hugo höppener 
(1868–1948), der mit völkisch-mythischen Bildwelten und 
„lichtdeutschen“ akten in schmackigem illusionismus ins 
Populäre und Populistische zielte, wünschte „Volkserheben-
des“ und kündigte die gründung eines „Vereins deutscher 
Kunst“ an. die aus liberalen Bürgern und unternehmern 

und lammert erschienenen Katalogs der galerie flecht-
heim, bei ihnen sei „niedersächsische Kraft in Verbindung 
mit romanischer Kultur“ gekommen, „gewiss nicht zu unse-
rem Schaden“. Picasso sei für sie beide entscheidend gewe-
sen. „Und nun heran, Ihr Pfahlbürger, Ästhetiker, Historiker, 
Klugredner und Kritiker, nun mögt ihr lästern und spotten 
und registrieren, katalogisieren, analysieren und verballhorni-
sieren: Wir lachen über Euch.“ 

in dem Katalog ist lammerts „Porträt der tänzerin ruth 
tobi“ abgebildet, von dem flechtheim mehrfach abgüsse 
verkaufte (abb. s. 4). flechtheim gründete in der Weimarer 
republik die Zeitschriften „Querschnitt“ und „omnibus“. 
die namen weisen auf das engagement passionierter Ver-
fechter der moderne für demokratische Kultur und eine Kul-
tur der toleranz. 

 UrsUla Peters
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Kunstpostkarte, Verlag Hermann A. Wiechmann, München. Ludwig Fahren-
krog: Der Väter Land. Gemälde von 1920. Farbdruck, H. 9 cm, B. 14 cm. Doku-
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zusammengesetzte trägerschaft des Barmer Kunstvereins, 
der sich der Vielfalt künstlerischer Perspektiven widmete 
– auch Bilder von fidus und fahrenkrog zeigte er in einer 
ausstellung –, hatte seiner „Pollacken“-eingabe nämlich 
nicht stattgegeben. „Barmen ist verloren“, kommentierte 
Walden ironisch. 
Vertrat die vom liberalen großbürgertum gestützte urba-
ne Kulturszene statt des rufs nach „Wurzeldeutschem“ 
mit nonchalanter sachlichkeit die Perspektive „Kunst in 
deutschland“, so schwollen stimmen wie die fahrenkrogs 
nach dem verlorenen ersten Weltkrieg umso greller an. sie 
verbanden sich mit furor gegen die mit seinem ende aus-
gerufene Weimarer republik, auf den der 1919 gegründete 
programmatisch antidemokratische, antipluralistische und 
antisemitische „deutschvölkische schutz- und trutzbund“ 
ein scharfes licht wirft. 

Demokratische Kultur und Kultur der Toleranz

mit Blick auf völkisch-nationalistische Verächter der 
moderne schrieb max schulze-soelde (geb. 1887) 1919 im 
Vorwort des zu einer gemeinschaftsausstellung von ihm 


