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BLICKPUNKT sEPTEMBER.  christian gille, ein schüler 
von Johan christian clausen dahl in dresden, wird in der 
literatur in einer linie mit Künstlern wie friedrich Was-
mann, Karl Blechen, adolf menzel oder ferdinand von ray-
ski gesehen. er zählt zu den spätromantikern, bei denen 
sich der Übergang zum realismus vollzieht. ihre male-
risch-intuitive auffassung wurde nach 1900 als „vorim-
pressionistisch“ interpretiert. 
aufgewachsen ist der maler am nördlichen harzrand in 
Ballenstedt, damals sitz der herzöge von anhalt-Bernburg. 
sein Vater war der fürstliche gardist georg gille, auf den 
wohl ein strahl besonderer fürstlicher gunst fiel. Bei der 
taufe des sohnes christian am 3. april 1805 vertrat der 
regierende herzog die Patenstelle. der Vater besaß allem 
anschein nach eine vielseitig begabte und unternehmens-
freudige Persönlichkeit. nachweislich in den 1810er-Jahren 

„Vorimpressionistische“ Perspektiven
Der Dresdner Spätromantiker Christian Gille in der Sammlung 19. Jahrhundert

wirkte er in dem residenzstädtchen als Porträt- und spä-
ter zudem als Porzellanmaler. sein künstlerisches talent 
übertrug sich auf den sohn, der im herbst 1825 einen der 
gefragten studienplätze an der dresdner Kunstakademie 
erhielt. hierbei könnte der junge ferdinand von rayski, der 
im frühsommer des Jahres nach Ballenstedt gekommen 
war, eine Vermittlerrolle gespielt haben, bemerkte gerd 
spitzer in seiner gille-monografie. rayski, der sich in den 
1830er-Jahren in Paris durch romantische maler wie dela-
croix und géricault zu einem aus malerischer einfühlung 
heraus entwickelten stil anregen lassen sollte – in der 
museumssammlung ablesbar am Porträt seines Bruders 
major leo von rayski, den er ganz alltäglich in einer ein-
fachen arbeitsuniform darstellte –, entstammte einer alten 
sächsischen offiziersfamilie. er hatte die militärschule in 
dresden besucht, nebenher unterricht an der Königlichen 
Kunstakademie genommen und nach der ausbildung im 
Kadettenkorps seinen dienst als sekondeleutnant bei der 
fürstlichen grenadiergarde in Ballenstedt angetreten. in 
der kleinen Provinzresidenz, deren enge er nach wenigen 
Jahren entfliehen sollte und mit ihr seiner militärischen 
laufbahn, um sich als freier Künstler zu entfalten, dürfte 
rayski mit dem Porträt- und Porzellanmaler gille aus den 
reihen der gardisten bekannt geworden sein; der gedanke 
liegt nahe, dass er die künstlerischen ambitionen dessen 
sohnes von seiner Position aus hilfreich unterstützte. 

Unabhängige Ansichten

Wohl dem Vorbild des Vaters folgend, wollte der junge gil-
le zunächst im angewandten künstlerischen Bereich tätig 
werden und sich in dresden zum Kupferstecher ausbilden 
lassen. hierzu bot die dresdner akademie ein solides aus-
bildungsprogramm an, da ein schwerpunkt im Zeichenun-
terricht lag. die studenten wurden im abzeichnen antiker 
gipsfiguren und Kopieren nach Zeichnungen alter meis-
ter ausgiebig geschult; freie malerei wurde damals nicht 
in der akademie gelehrt. auf diesem gebiet konnten sich 
Kunsteleven bei caspar david friedrich und Johan christi-
an clausen dahl anregungen holen. die akademie hatte 
die bekannten dresdner landschaftsmaler zu mitgliedern 
ernannt und ihnen angetragen, als außerordentliche Pro-
fessoren zu unterrichten. gille, zur landschaftsdarstellung 
hingezogen, lernte seit 1827 bei dahl, der sich wie sein 
Künstlerfreund friedrich zeitlebens auf solche schüler 
beschränkte, die ihn in seinem Privatatelier aufsuchten. 

als romantiker der ausbildung der individuellen Perspek-
tive verpflichtet, mochte dahl sich weder vom akademi-
schen regelwerk noch von einem akademischen Betrieb 
vereinnahmen lassen, was entschieden aus dem Brief 
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spricht, mit dem er 1828 eine ihm von der akademie ange-
botene ordentliche Professur ablehnte. seiner ansicht nach 
müsse der Künstler allein seiner eigentümlichkeit folgen 
und dürfe folglich „keine Verpflichtungen übernehmen, die 
den gang seiner individuellen natur hemmen könnten“, 
schrieb er graf Vitzthum von eckstädt, dem generaldirek-
tor der Künste im Königreich sachsen. gemessen am politi-
schen Kurs der restaurationszeit brachte er dem minister 
gegenüber recht unverblümt seinen standpunkt als souve-
räner Künstler zum ausdruck, mit dem er den bürgerlich-
emanzipierten anspruch auf „selbständigkeit“ umriss. 

„Jünger der Natur“ statt „Jünger einer Schule“

im Postulat schöpferischer unabhängigkeit manifestierte 
sich das bürgerliche ideal der individualität, das sich in der 
Kunst in einer der unermesslichen Wirklichkeit entspre-
chenden fülle stets neu ansetzender persönlich gewonne-
ner Perspektiven erfüllen sollte. entsprechend liberal war 
dahls und friedrichs unterricht und zog viele an. neben 
sächsischen Künstlern kamen wie gille eine reihe von 
außerhalb, darunter Karl Blechen aus Berlin, der ein Bei-
spiel dafür gibt, wie sich manche von beiden malern inspi-
rieren ließen und friedrichs innerlichkeit mit dahl’scher 
naturnähe übersetzten. die räumliche nähe ihrer ateliers 
im gemeinsamen Wohnhaus am elbberg kam lebendigem 
austausch zugute und förderte solche synthesen, aus 
denen sich neue Perspektiven entwickelten. sie führten 
den subjektivismus romantischer Betrachtung weiter, was 
ein erklärtes unterrichtsziel am elbberg war. hier sollten 
die schüler vor allem lernen, „mehr ihrem eigenen geni-
us als einem fremden“ zu folgen, „damit ihre originalität 
sich immer mehr entwickele, und damit sie nicht Jünger 
einer schule, sondern Jünger der natur werden, die weder 
schule noch manier kennt“, wie dahl dem grafen Vitzthum 

von eckstädt erläuterte. er wollte seine Zöglinge zu unab-
hängigem Beobachten ermuntern, ihr selbstbewusstsein 
fördern, und so bedeutete für ihn unterricht auch, „wenn 
ich individuell mit jedem einzelnen spreche, (...) sie mit 
ins freie nehme, um so besser belehren und überzeugen 
zu können, dass die Bilder nicht in der stube zu holen 
sind“. gille realisierte diesen rat mit großer Konsequenz 
als künstlerisches Programm. er hinterließ hunderte von 
arbeiten, bei denen neben stilistischen eigenheiten ihr 
kleines format und zudem ihr leicht zu transportierender 
malgrund, Papier oder Pappe, darauf hinweisen, dass sie 
nicht nur „außerhalb der stube“ konzipiert, sondern auch 
gemalt worden sind. 

dahl hatte in der natur in form von Zeichnungen und 
farbstudien gefasste eindrücke in der regel als ausgangs-
material für die im atelier ausgeführten gemälde genutzt, 
mit denen er im ausstellungsbetrieb reüssierte. in ihnen 
übersetzte er landschaftliche elemente mit der im Klassi-
zismus entwickelten feinpinseligen, formklärenden manier 
und inszenierte mit klassischen Komponiermethoden poe-
tisch verdichtete gesamtansichten und romantische ideen-
verbindungen. dagegen wird bei gille das in der natur 
gewonnene Bild künstlerischer selbstzweck. er löste sich 
von romantisch-idealistischer metaphorik zugunsten des 
unmittelbaren augenerlebnisses und machte das alltäg-
liche der erscheinungen zum zentralen Bildmotiv. 

Unspektakuläre Motive

dessen akribische Beobachtung geriet bei ihm zur wah-
ren Passion. spitzer weist auf arbeiten hin, in denen gil-
le neben Jahr, monat und tag die stunden angegeben hat, 
in denen er sie gemalt hat. der Künstler registrierte feine 
nuancen tages- oder jahreszeitlicher atmosphärischer 
Übergänge. in der „moritzburger teichlandschaft“ ist das 
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üppige laub der Bäume ebenso wie das im teich wuchern-
de schilf von feinen spuren der Verfärbung durchzogen 
und gibt eine frühherbstliche naturimpression wieder. der 
von zartem licht durchwobene himmel wirkt so luzid, wie 
an manchen kühlen, sonnigen herbsttagen und spannt 
sich weit über den kleinen teich, in dessen blanker ober-
fläche sich die schilfbüschel spiegeln. an die stelle roman-
tischer Überhöhung tritt bei gille die Betrachtung purer 
Phänomene. sie werden von ihm als persönlich erfahrener 
sinneneindruck übersetzt, indem er gegenüber bloßem 
abbilden die künstlerischen mittel zunehmend autonom 
zum einsatz bringt. er arbeitet mit offenen formen, stri-
chelndem, tüpfelndem und fließendem duktus, um stoff-
liche anmutungsqualitäten malerisch frei herauszukri-
stallisieren, etwa das morastige des teichufers, das sanfte 
schlingern des Wassers, die sprödigkeit des schilfs oder 

demgegenüber das Weich-Wuchernde des laubwerks der 
Bäume. 

Wie konsequent er sich daranmachte, das sinnliche erle-
ben malerisch zu analysieren, zeigt sich daran, dass er 
seine an sich unspektakulären landschaftsmotive in 
immer neuen Perspektiven behandelte, um ihnen differen-
zierte ansichten zu entlocken und so das Besondere ihrer 
erscheinung zu ergründen. die arbeit in nürnberg ent-
stand wahrscheinlich im selben Zeitraum wie die beiden 
moritzburger teichlandschaften der chemnitzer Kunst-
sammlung. in einer von ihnen blickt man von einem etwas 
näheren standpunkt am uferstreifen über den schilfigen 
teich auf Büsche und Bäume am gegenüberliegenden ufer. 
die zweite chemnitzer arbeit zeigt einen kleinen aus-
schnitt des teichrandes, wobei sich in der nahsichtigen 
Betrachtung von Buschwerk, schilf, Wasser und Verwer-
fungen des weichen uferbodens, also der elemente, welche 
die landschaft prägen, ihr besonderer charakter wie in 
einem modellhaften Biotop verdichtet. 

Während dahl in seinem „atelierbildern“ den poetischen 
Zusammenklang der naturelemente als Ziel einer „ferti-
gen“ Komposition definierte, ging es ihm in seinen vorbe-
reitenden „freilichtstudien“ darum, konkrete atmosphä-
rische Zusammenhänge zu vergegenwärtigen, wobei er 
sich wie die französischen Pleinairmaler mit den verbin-
denden Wirkungen des lichtes befasste. hierbei setzte er 
farbige grundierungen als stilmittel ein, das gille von ihm 
übernahm. sie erzeugen den eindruck eines synthetisch-
übergreifenden farbklangs und unterstützen den eindruck 
atmosphärischer dichte. die „teichstudie“ hat eine sand-
gelbe grundierung, die das schimmernde Blau von himmel 
und Wasser und die schwereren farbtöne von Pflanzen- 
und erdreich luftig miteinander korrespondieren lässt. 

Bei der darstellung zweier dorfkinder hebt eine ockerfar-
bene grundierung den rötlichen Klang der in der Kompo-
sition dominierenden erdigen farben hervor. die arbeit 
gehörte einmal zur sammlung martin grosell in Kopenha-
gen, die dort im Juni 1932 bei Winkel & magnussen verstei-
gert wurde. der auktionskatalog führte das gille-gemälde 
unter dem titel „Kinder an einem Zaun“ auf, teilte gerd 
spitzer mit, der 1994 eine umfassende gille-ausstellung 
realisiert hat. der starke Kontrast zwischen aufgleißen-
den lichtstreifen und schweren schatten assoziiert die 
stimmung eines zur neige gehenden, heißen sommerta-
ges. Bald werden die Kühe auf der Weide im hintergrund 
zurück in den stall gebracht. das mädchen, das offensicht-
lich nicht nur auf den kleinen Bruder aufgepasst, sondern 
auch die tiere gehütet hat, hält in der hand einen stock 
zum treiben der Kühe. neben ihm steht ein Korb frisch 
ausgegrabener rüben, die wohl für die Küche daheim 
bestimmt sind. Während der Junge noch Babyspeck hat 
und tollpatschig in die Welt blickt, ist der ausdruck des 
mädchens in sich gekehrt und ein wenig erschöpft, wie 
nach einem von vielen Pflichten ausgefüllten tag.
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Alltagsmilieu

Kinder treten in damals populären genrebildern, auch im 
sogenannten „Bauerngenre“, gemeinhin adrett frisiert und 
gekleidet in erscheinung, wie es sich dem bürgerlichem 
sittenkanon gemäß für brave Kinder gehört. gille malt sie 
in ihrer alltäglichkeit und hält gegenüber idealisierenden 
darstellungen eines behüteten Kinderdaseins fest, dass 
sie in kleinbürgerlichen Kreisen in das von arbeit ausge-
füllte leben der erwachsenen eingebunden waren; auch in 
einem Brief, den er 1864 an Philippine duckwitz schrieb, 
schilderte er Beobachtungen des lebensernstes von Kin-
dern im milieu der kleinen leute. Bei der mit breitem, 
flüssigem duktus gemalten studie sind die randmotive 
angeschnitten, was den eindruck eines spontan festgehal-
tenen Wirklichkeitsausschnittes unterstützt, in dem alles 
so wiedergegeben ist, wie es dem maler vor augen gekom-

men ist: die Kinder in ihren Kittelschürzen, die kargen 
fassaden der dorfarchitektur, das verwitterte dach einer 
scheune, der aus Zweigen geflochtene Zaun, der an einer 
stelle gebrochen ist und in dessen ritzen unkraut wächst, 
der von Kuhhufen zertrampelte Weidefleck, zwischen des-
sen grasbüscheln der von der sonne ausgedörrte Boden 
sichtbar ist. 

gille de-komponiert in solchen darstellungen die damals 
beliebten idyllischen schilderungen heimatlicher land-
schaften und ihrer Bewohner. „Könnte man das skizzieren 
nach der natur überhaupt dem landschaftsmaler abgewöh-
nen, damit er gleich lernte, einen würdigen gegenstand 
unmittelbar geschmackvoll in einen rahmen zu beschrän-
ken, so wäre viel gewonnen“, hatte sich 1831 der alte goe-
the zum naturalistischen trend bei der jüngeren genera-
tion geäußert. er hielt an der idealen landschaft fest, die 
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dann in sentimentalen ausformungen den geschmack 
eines großen Publikums über das Jahrhundert hinaus präg-
te. hier wollte man als Zimmerschmuck „schöne“ gegen-
den, „veredelte“ natur genießen oder sich an landschaften 
mit schwärmerischen „vaterländischen“ Konnotationen 
erbauen. feierlicher idealismus eignete sich für repräsen-
tative Zwecke und wurde offiziell gefördert. in dresden 
berief die Königliche Kunstakademie 1846 den nazarener 
Julius schnorr von carolsfeld zum Professor, der für die 
münchner residenz Bildzyklen zum nibelungenlied sowie 
für den Kaisersaal entworfen hatte; in dresden schuf er die 
illustrationsfolge „Bilder zur Bibel“, deren motive in rühr-
seligen andachtsbildern massenhaft Verbreitung fanden. 
die vom dahl-Kreis vertretene naturgebundene auffas-
sung, zunächst wohlwollend anerkannt, geriet schließlich 
in die geringschätzige Kritik seitens der an der akademie 
etablierten Ästhetik. dahl’sche „Wahrnehmungskunst“ 
wurde gleichsam von bildhaft-symbolischer „anschau-
ungskunst“ überholt und entsprechend war gilles male-
risch-intuitiver realismus nach 1850 in dresden kaum 
mehr absetzbar. deutlich geht dies aus einem schreiben 
der tiedge-stiftung hervor, die sich um bedürftige Künst-
ler und schriftsteller kümmerte. der im alter in sehr 
ärmlichen Verhältnissen lebende gille hatte sie 1890 um 
Verkaufsvermittlung von etwa 500 arbeiten aus seinem 
lebenswerk zum Preis von insgesamt 5000 mark gebe-
ten. in der absage ist zu lesen, dass seine studien „nur 
für Künstler – die natürlich nur wenig bezahlen – und 
für einen äußerst kleinen Kreis von Kunstsammlern“ von 
interesse seien, „das kunstliebende Publikum im großen 
weiß nichts damit anzufangen“. 

Wertschätzung im internationalen Kontext 

seinen lebensunterhalt hatte sich gille zumeist mit gra-
fischen auftragsarbeiten verdient, in denen er etablierten 
Komponiermethoden folgte, diese Brotarbeit aber zuguns-
ten seiner freien Kunst in den hintergrund gestellt und 
seinen Wohnsitz von dresden schließlich in die Vororte 
und umliegenden dörfer verlegt. erst nach seinem tod 
fand er anerkennung. einen großen teil seines nachlasses 
erwarb der aus Bremen stammende sammler romantischer 
und frührealistischer Kunst Johann friedrich lahmann. 
1906 waren zwei landschaften gilles aus der sammlung 
lahmann in der legendären Berliner „Jahrhundertausstel-
lung deutscher Kunst“ zu sehen, die einen Überblick über 
die Kunst in den deutschsprachigen ländern von 1775 
bis 1885 geben sollte. sie wurde von hugo von tschudi 
gemeinsam mit alfred lichtwark und Julius meier-graefe 
konzipiert und in der Berliner nationalgalerie gezeigt, im 
Kaiserreich einer der tempel deutscher Kunst. allerdings 
waren die ausstellungskuratoren international orientiert 
und beleuchteten ästhetische entwicklungen jenseits des 
im Wilhelminischen reich vehement propagierten Kon-
strukts „deutschnationaler Kultur“. unter ihren augen, 
„die am impressionismus geschult waren, verwandelte sich 

die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts von einem natio-
nalen Bilderhain in ein Kunstpanorama mit internationalen 
Zukunftsperspektiven“, so Peter-Klaus schuster. 

sie richteten die aufmerksamkeit auf solche Künstler, die 
jenseits der akademien und des leitbildhaften idealismus 
ihrer schulen als einzelgänger eine subtile malkultur ent-
wickelt hatten, und stellten sie in einen internationalen 
Kontext. Künstler wie gille wurden nach ihrer Wiederent-
deckung mit den französischen malern der „paysage inti-
me“ verglichen, die sich um 1830 im rückzug in die Wald-
abgeschiedenheit des dorfes Barbizon vom offiziellen Pari-
ser Kunstbetrieb verabschiedet und in der tat eine ganze 
reihe deutscher maler inspiriert hatten; in der museums-
sammlung gibt unter anderem carl spitzweg dafür ein 
Beispiel. Wirtschaftlich unabhängig, hielt er entschiedene 
distanz zur offiziellen Kunst. auch ihm ging es darum, 
durch malerei die persönliche Wahrnehmung zu kultivie-
ren, was zu einem motor der avantgarden wurde. 

die „Jahrhundertausstellung“ fand bei einem weltläufig 
gebildeten Publikum große resonanz. französische und 
deutsche impressionisten hatten durch die aktivitäten der 
von staatlichem auftrag unabhängigen secessionen enthu-
siastische sammlerkreise gefunden, die sich zu einem 
großen teil aus Bürgern rekrutierten, die im unternehme-
risch selbständigen Bereich erfolg hatten. die ausstellung 
reflektierte liberale geisteshaltungen der Zeit. sie kamen 
auch im damaligen auftreten der jungen expressionisten 
zum ausdruck, die, mit neuen ästhetischen und gesell-
schaftlichen Perspektiven, nunmehr als neue „außensei-
ter“ die Kunstszene aufmischten. 

  UrsUla Peters
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