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„Donnerwetter – tadellos!“
Fotoalbum zur Erinnerung an das „1. Lothringische-Feldartillerie-Regiment No. 33“ und andere Werke des 
Lederkünstlers Georg Hulbe

BLICKPUNKT SePTemBer.  das museum erwarb jüngst 
eine sammlung mit adressmappen und galanteriewaren aus 
der Zeit von historismus und Jugendstil. sie enthält eine reihe 
arbeiten der „Kunstgewerblichen Werkstatt für lederarbeiten“ 
georg hulbes, darunter ein fotoalbum mit offiziersportraits 
des 1. lothringischen feldartillerie-regiments. es erinnert 
an das Wilhelminische Kaiserreich, in dem hulbe ein gefrag-
ter Kunstgewerbler war und zudem als unternehmer höchst 
erfolgreich wirkte. 1898 bemerkte die Zeitschrift „deutsche 
Kunst und dekoration“, er sei „unstreitig der bedeutendste 
und leistungsfähigste lederkünstler der Jetztzeit“. 

Wiederentdeckung des Lederschnitts 

eigentlich hatte hulbe Kunstmaler werden wollen, jedoch auf 
Wunsch des Vaters, eines Kieler Vergolders und lackierers, 
1868 eine Buchbinderlehre begonnen und 1876 in seiner 
heimatstadt eine eigene Buchbinderei mit angeschlossenem 
ladengeschäft eröffnet. er spezialisierte sich auf die leder-
arbeiten seines handwerks. sie boten seinem gestalterischen 
talent spielraum. 1878 erhielt er auf der landes-gewerbe-aus-
stellung in hamburg einen ehrenpreis aufgrund seiner tech-
nischen und künstlerischen meisterschaft in den fächern der 
Buchbinderei, insbesondere auf dem gebiet des skulptierten 
leders und des ledermosaiks. hulbe kam mit einem mitglied 
der Preisjury in engeren Kontakt, und zwar mit Justus Brinck-
mann, dem direktor des 1877 eröffneten hamburger museums 
für Kunst und gewerbe. er sollte zum wichtigen mentor des 
kreativen Buchbinders werden. 

der gelernte Jurist war von ideen gottfried sempers sowie 
des englischen reformers William morris und der arts- and 
crafts-Bewegung inspiriert. er befasste sich zunächst als 
Kunstkritiker mit kulturellen themen. Bereits 1866 hatte der 
damals ��jährige in den „hamburger nachrichten“ zur grün-
dung eines Kunstgewerbemuseums in der hansestadt aufge-
rufen, wobei ihm institute wie das londoner south Kensing-
ton museum (gegründet 185�), das Österreichische museum 
für Kunst und industrie in Wien (gegründet 186�) oder das 
deutsche gewerbemuseum in Berlin (gegründet 1867) vor 
augen standen. die Kunstgewerbemuseen, die nach der ersten 
Weltausstellung 1855 in london an vielen orten europas ent-
standen, wollten mit ihren sammlungen exquisiter künstle-
rischer und kunsthandwerklicher Werke „veredelnd auf die 
geschmacksbildung“ der Bevölkerung wirken und Kunstge-
werbe-Produzenten gestalterische anregungen geben. gegen-
über der anonymität und ästhetischen Beliebigkeit industriel-
ler massenproduktion setzten sie sich zum Ziel, den sinn für 
die Qualitäten des erbes handwerklicher traditionen und mit 
ihm „die einsicht des Volkes in den geschichtlichen entwick-
lungsgang der Kunstindustrie zu fördern“, wie es Brinckmann 
1866 formulierte. Kunstgewerbe wurde zu einem medium, um 

in der durch die industrialisierung grenzübergreifend in gang 
gesetzten Konsumgesellschaft kulturelle und wirtschaftliche 
fragen zu beleuchten. 

Wahrscheinlich durch Brinckmann angeregt, zog hulbe im 
Januar 1880 von Kiel nach hamburg, wo er das museum für 
Kunst und gewerbe intensiv zur fortbildung nutzte. er unter-
suchte gestalterische techniken mittelalterlicher lederein-
bände, so am nürnberger hasenjagdeinband von 1475, den 
Brinckmann gerade erworben hatte, erstellte Kopien portugie-
sischer lederstühle sowie anderer historischer lederarbeiten 
der sammlung und erarbeitete sich auf diese Weise die lange 
in Vergessenheit geratene technik des lederschnitts. Zum 
markenzeichen seiner Werkstatt wurden neben geschnittenen 
und getriebenen dekors mit größter Kunstfertigkeit ausgeführ-
te Prägungen und Punzierungen. 

Kunstgewerbler im Deutschen Kaiserreich

hulbe offerierte eine breite Palette von gebrauchs- und luxus-
artikeln in leder: schreibmappen, Portefeuilles, schatullen, 
adressmappen, erinnerungsalben, Bilderrahmen, Paravents, 
möbel und tapeten. seine Produkte waren durchgängig hand-
werklich hochwertig gearbeitet und erzielten auf nationalen 
sowie internationalen ausstellungen Preismedaillen, so etwa 
1884 in london, 1885 in antwerpen, 1888 in Brüssel, 189� auf 
der Weltausstellung in chicago oder 1900 auf der in Paris. 

1886 erhielt der ausgezeichnete Kunstgewerbler der titel „hof-
lieferant sr. Kaiserlichen und königlichen hoheit des Kron-
prinzen des deutschen reichs“, woraufhin Kaiserin augusta 
für ihren gemahl bei hulbe lederstühle anfertigen ließ. ihr 
enkel friedrich Wilhelm wurde ebenfalls hulbe-Kunde. 1888, 
im Jahr seiner Krönung zum Kaiser Wilhelm ii., bestellte er bei 
ihm ledertapeten für sein arbeitszimmer im Berliner schloss 
und hulbe avancierte zum „hoflieferanten sr. majestät des 
Kaisers“. all das trug dazu bei, dass der erfolg der hamburger 
Werkstatt im jungen deutschen reich nahezu unaufhaltsam 
war. Bürger, die auf sich hielten, folgten dem Beispiel des Kai-
sers – lederwaren kaufte man bei hulbe –, was eine kontinu-
ierliche expansion seiner firma zur folge hatte. sie eröffnete 
Verkaufsfilialen in Wiesbaden, frankfurt am main, dresden 
und Berlin, hatte erfolge im exportgeschäft und beschäftigte 
um 1900 weit über �00 mitarbeiter. 

hulbe war eine größe der deutschen Kunstindustrie. 1895 
hatte er den bedeutenden auftrag zur anfertigung von leder-
stühlen für den sitzungssaal des reichstages in Berlin erhal-
ten, zwei Jahre später lieferte er die gesamte lederausstattung 
für das neue rathaus in hamburg. als besondere spezialität 
offerierte er in leder gearbeitete Wappen; die familie von Bis-
marck ließ bei ihm den stammbaum ihres hauses anfertigen. 
auch auf dem gebiet der sogenannten „goldenen Bücher“ pro-
filierte sich seine Werkstatt. Zu den städten, deren gästebü-



„Einigkeit macht stark“

neogotik und neorenaissance wurden 
im kaiserzeitlichen deutschland in 
anknüpfung an ideen der nationalro-
mantik des frühen 19. Jahrhunderts 
bekanntlich als „altdeutscher“ stil rezi-
piert. er diente in dem 1871 unter preu-
ßischer Vormacht gegründeten deut-
schen nationalstaat als integrierender 
repräsentationsstil und nicht zuletzt 
als ausdrucksträger nationalstolzer 
gefühle. Zu hulbes Kundenkreis zähl-
ten patriotische Vereine, die er in seiner 
Werbung ansprach. in einem seiner fir-
menprospekte aus den neunziger Jah-
ren ist die ehrengabe einer hamburger 
schützengesellschaft für einen Vereins-
bruder abgebildet, der 189� sein �5jäh-
riges schützenjubiläum gefeiert hatte. 
das bei hulbe entstandene Präsent 
bestand aus einem mit modelliertem 
leder belegten eichenholzschränkchen 
im altdeutschen stil, bekrönt von einem 
Pult zum aufstellen einer Prunkmappe 
mit den grußadressen an den schüt-
zenbruder. Von der aufwändigen ehren-
gabe, die wie ein patriotischer haus-
altar wirkt, ist der deckel der adress-
mappe erhalten geblieben und wurde 
vom germanischen nationalmuseum 
erworben. als gängiges schützensignet 
taucht unterhalb des Vereinswappens 
in der deckelmitte ein Wildschwein vor 
einer Zielscheibe auf. seitlich wird das 
Wappen von Zierleisten mit einer fülle 
von dekorelementen gefasst, darunter 
tannenzapfen, eichenlaub, gewehre, 
Pulverhörner, Pistolen sowie Bänder 
mit den inschriften, „einigkeit macht 
stark, drum haltet fest zusammen“ und 

„Üb aug und hand für Vaterland“. sie erinnern an den grün-
dungsmythos des jungen deutschen Kaiserreichs, der sich aus 
dem gemeinsamen sieg deutscher staaten über frankreich 
rekrutierte. auf den nicht mehr vorhandenen silberecken des 
höchst prachtvoll gestalteten mappendeckels war das hambur-
ger Wappen sichtbar, „von eichenlaub umrankt“, wie dem text 
in hulbes Prospekt zu entnehmen ist. 
mit eichenlaub und lorbeer ist das fotoalbum verziert, das 
major Bickel zu seinem abschied vom „1. lothringischen feld-
artillerie-regiment no. ��“ von dessen offizieren und sani-
tätsoffizieren überreicht bekam, wie die in feinstem leder-
schnitt ausgeführte inschrift auf dem einband besagt. Über 
ihr prangt das von der Kaiserkrone überragte monogramm der 
feldartilleriebrigade, die dem XVi. armeekorps, einem groß-
verband der armee des deutschen Kaiserreichs, unterstand. 
der truppenverband war in metz stationiert, das mit einem 
teil lothringens und dem elsaß nach dem deutsch-französi-
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Georg Hulbe. (Kiel 1851–1917 Hamburg-Bergedorf). Deckel der Adressmappe für den Vereinsbruder einer 
Hamburger Schützengesellschaft, um 1892. Bezeichnet unten mittig „GEORG HULBE HAMBURG-BERLIN“. 
Pappe, bezogen mit dunkelbraunem Leder, geprägt, geschnitten, punziert, teilvergoldet, bemalt, teilweise 
mit Lüsterfarben, an den Ecken Einschnitte für die (fehlenden) Beschläge. Inschriften „1867-1892“, „Einig-
keit macht stark, drum haltet fest zusammen“, „Üb Aug und Hand fürs Vaterland“, H. 1,5 cm, Br. 40 cm, 
T. 55,5 cm. Inv.-Nr. HG 13127. Erworben 2008.

cher bei hulbe entstanden, zählte 1897 nürnberg. der nach 
einem entwurf von friedrich Wanderer gestaltete einband, auf 
dem landsknechte, Wappen und im hintergrund die stadt mit 
der alten Kaiserburg dargestellt sind, wurde zum nürnberg-
Besuch Kaiser Wilhelms ii. und des Prinzregenten am �. sep-
tember 1897 fertiggestellt. 

schon mit dem material leder traf hulbe den Zeitgeschmack 
des historismus. Wurzeln seiner künstlerischen Bearbeitung 
liegen im handwerk von gotik und renaissance und deren 
formen hatten im Kunstgewerbe der gründerzeit Konjunktur. 
hulbes lederarbeiten waren höchst geeignet, „authentische 
tradition“ zu suggerieren. Bisweilen wurde dem etwas nach-
geholfen; durch entsprechende oberflächenbehandlung konn-
te dem leder leicht der anschein hohen alters und damit des 
„altüberkommenen“ verliehen werden. 



schen Krieg 1870-71 an das deutsche Kai-
serreich gefallen war, das im anschluss 
an den siegreich beendeten Krieg gegrün-
det wurde. 
das fotoalbum enthält eine ansicht von 
metz, auf der vor der silhouette der vor-
dem französichen stadt mit der berühm-
ten Kathedrale ein Kasernenhof mit 
geschützen zu sehen ist, und dazu, pas-
send zur nummer der truppenabteilung, 
�� erinnerungsportraits. Ähnlich wie 
in der gabe an den hamburger schüt-
zenbruder wird in dem album eiserner 
Zusammenhalt zelebriert, hier durch die 
sogenannten „Kaiser-Wilhelm-aufsteiger“, 
die Barttracht der Kaisertreuen, mit der 
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Georg Hulbe. (Kiel 1851–1917 Hamburg-Bergedorf). 
Fotoalbum zur Erinnerung an das 1. Lothringische 
Feldartillerie-Regiment No. 33, gewidmet Major Bi-
ckel, um 1890. Bezeichnet auf Vorderdeckel (außen) 
unten links „GEORG HULBE HAMBURG-BERLIN“. 
Pappe, bezogen mit rötlichbraunem Leder, geprägt, 
punziert, geschnitten, teilvergoldet. Inschriften „1. 
Loth FR 33“ (ligiert), „Ihrem scheidenden Kame-
raden, Herrn Major Bickel, die Offiziere und Sani-
tätsoffiziere des 1. Lothringischen Feldartilleriere-
giments No. 33“. Einbandinnenseiten und Vorsatz 
kaschiert mit Buntpapier in Golddruck mit Greifen- 
und Koggen-Motiv, H. 4,5 cm, Br. 33 cm, T. 40,2 cm. 
Im Album in Passepartouts mit Goldschnitt 33 foto-
grafische Portraits, und 1 fotografische Ansicht von 
Metz. Inv.-Nr. HG 13218. Erworben 2008

Ansicht von Metz aus dem Erinnerungsalbum für Major Bickel. Bromsilberabzug, ca. H. 21 cm, Br. 33 cm.
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Vier Portraits aus dem Erinnerungsalbum für Major Bickel. Bromsilberabzüge, je ca. H. 8.5 cm, Br. 5,2 cm.
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sich die offiziere stolz vor der Kamera 
präsentieren. 

„Es ist erreicht“: der deutsche Bart 

die nach dem Vorbild der patriarcha-
lischen Barttracht Wilhelms i. hochge-
zwirbelten schnurrbärte wurden als poli-
tisches symbol der Kaisertreue und der 
Konformität seit der späten regierungs-
zeit des Kaisers zunehmend populär. 
Während der regierungszeit Wilhelms 
ii. mit seinen großmachtvisionen trat der 
„aufsteiger“ dann unter dem namen „es 
ist erreicht“ einen wahren siegeszug an 
– was Bruno Paul als thema einer Karika-
tur für das münchner satireblatt simpli-
cissimus aufgegriffen hat. hier wird sogar 
ein alter geist der nationalromantik, der 
Kaiser Barbarossa im Kyffhäuser von der 
neuen deutschen Bartmodewelle erfasst. 
sie reißt ihn regelrecht vom stuhl, wobei 
der marmortisch, in den sein Bart hinein-
gewachsen ist, während er wie in einem 
dornröschenschlaf von einer Wiederkehr 
der herrlichkeit des alten reiches träum-
te, unverhofft zum wilhelminischen Bart-
trainer wird. 

die kühn empor schnellende form seines 
Bartes bei dieser ankunft in der Wirklich-
keit spielt auf die Barttracht Wilhelms ii. 
an. mit seinem faible für pompöse auf-
tritte ließ er den schnurrbartenden, die 
bei seinem großvater noch nahezu dezent 
hochgezwirbelt waren, schneidig eine zu 
zwei rechten Winkeln aufsteigende form 
verleihen. der hoffriseur françois haby, 
so ein zeitgenössischer Bericht, „mus-
ste jeden morgen um 7 uhr im schloss 
erscheinen“ und „den hohen herrn auf 
allen seinen staatsbesuchen (...) beglei-
ten, um dem Bart die künstlerische form 
zu verleihen.“ heinrich mann hat sie in 
seinem roman „der untertan“ literarisch 
verewigt und mit ihr habys Berliner fri-
seursalon, in dem sich sein Protagonist 
diederich heßling per Bartmodellage dem 
„gesicht der macht“ angleichen lässt. 

haby, ein 1880 aus Königsberg nach Berlin zugewanderter 
hugenotte, der in der mittelstraße einen florierenden salon 
betrieb und obendrein „fabrikant feinster Parfümerien und 
kosmetischer Präparate“ war, nutzte die Popularität von Kaiser 
und reich als Werbeträger für seine herrenkosmetik-Produkte. 
um „aufsteigern“ den nötigen halt zu geben, vertrieb er die 
Barttinktur „es ist erreicht“, die dem Bart seinen namen gab, 
dazu eine hinter den ohren zu befestigende Bartbinde, um ihn 
in die zackige „Wilhelm ii.“-Position zu bringen. einen weite-
ren renner startete haby mit seiner Bartpomade „donnerwet-

Bruno Paul. (Seifhennersdorf 1874–1968 Berlin).
Es ist erreicht!
„Wie uns aus dem Kyffhäuser gemeldet wird, hat sich nun auch der alte Barbarossa entschlossen, die 
deutsche Barttracht anzunehmen.“
In: Simplicissimus, 4. Jahrgang (1899–1900), Nr. 5 (Titel).
Sign. 20 L. 2703 h. Geschenk des Verlages Albert Langen, München, 1900.

ter – tadellos!“. der simplicissimus befasste sich mit seinem 
medial recht wirkungsvoll kommerziell betriebenem Patriotis-
mus in einer satire mit der Überschrift „neue reichspostmar-
ken“. 

habys gewitzte Werbeslogans, die ihn und viele seiner Produk-
te weit über Berlin hinaus bekannt machten, trugen dazu bei, 
dass der Kaiser-Wilhelm-aufsteiger zu einem klassenübergrei-
fenden dernier cri der Bartmode wurde, den die vielen annon-
cen unzähliger hersteller für Bartbinden, Bartpomaden und 
Bartwuchsmittel in damaligen Zeitschriften bekunden und der 
nicht nur bei unbedingten anhängern des preußischen hohen-
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In: Simplicissimus, 4. Jahrgang (1899–1900), Nr. 37, S. 295. 
Sign. 20 L. 2703 h. Geschenk des Verlages Albert Langen, München, 1900

Kaiser Wilhelm II., 1905. Fotopostkarte. Berlin: Verlag Gustav Liersch & Co.

zollernkaisers ankam. 

Weltläufige Unternehmer 

habys erfolg beruhte darauf, dass er trends der Zeit erfasste 
und als kreativer Vertreter seines handwerks urbaner Vielfalt 
und modernität gegenüber aufgeschlossen war. Während er 
den chauvinistischen Bartkult des historismus bediente, ließ 
er seinen friseursalon, in dem „ganz Berlin“ ein- und ausging, 
1901 von dem belgischen Jugendstilkünstler henry van de Vel-
de gestalten. georg hulbe – der seinen Bart übrigens wie sein 
freund Brinckmann ungetrimmt naturbelassen trug – wandte 
sich ebenfalls dem Jugendstil zu. er arbeitete mit Künstlern 
wie Peter Behrens und heinrich Vogeler zusammen und prä-
sentierte seine Werkstatt 1900 auf der Pariser Weltausstellung 
höchst erfolgreich mit Jugendstilarbeiten. in seinen ham-
burger Verkaufsniederlassungen veranstaltete er nach 1900 
Kunstausstellungen. hulbe wollte seinen Kunden nicht nur 
Kunstgewerbe verkaufen, sondern ihnen auch moderne künst-
lerische entwicklungen nahe bringen. so konnten die hambur-
ger in seinem 190� eröffneten Kunstgewerbehaus ausstellun-
gen z. B. mit arbeiten heinrich Vogelers, japanischen Kunst-
blättern, Zeichnungen von mitarbeitern des „simplicissimus“ 
und der „Jugend“ besichtigen und schließlich auch mit Bildern 
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Anzeigen für Bartpomade, Bartbindenwasser und Bartwuchsmittel. In: Sim-
plicissimus, 3. Jahrhgang (1898–1899) und 4 Jahrgang (1899–1900). Sign. 20 
L. 2703 h. Geschenk des Verlages Albert Langen, München, 1900.

der expressionistischen „Brücke“-maler, die in ihrem manifest 
das Primat der individualität verkündeten.  

3 UrsUla Peters
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