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Das Bauhaus lädt ein
20 Postkarten anlässlich der großen Bauhausausstellung 1923

BLICKPUNKT APRIL.  das deut-
sche Kunstarchiv im germani-
schen nationalmuseum beherbergt 
mit der kompletten serie der 20 
Postkarten zur großen Bauhaus-
ausstellung von 1923 einen wahren 
schatz. in keiner musealen oder 
privaten sammlung haben sich 
die bunten und vielseitig gestal-
teten Karten in solch einwand-
freiem Zustand und noch dazu in 
ihrer Vollständigkeit erhalten. die 
gesamtauflage der als Werbema-
terial verbreiteten, bei reineck & 
Klein in Weimar gedruckten Post-
kartenserie betrug 24.000 stück. 
das set im dKa aus dem Besitz 
des Kunsthistorikers ludwig grote 
(1893–1974), dessen nachlass dort 
aufbewahrt wird, stammt jedoch 
aus einem exklusiveren Kontext: 
für eine auswahl herausragender 
Persönlichkeiten und gäste wurde 
von der Bauhaus-eigenen Werkstatt 
für druckgrafik eine kleine, limi-
tierte auflage von farblithografien 
herausgegeben. die Werkstatt sorg-
te auch für die rückwärtig aufge-
druckte nummerierung. Wie viele 
der handabgezogenen exemplare 
in umlauf kamen, lässt sich nicht 
mehr mit sicherheit bestimmen. 
nachdem aber bereits in den Jah-
ren zuvor die Bauhäusler ihre feste 
und feierlichkeiten mit kolorierten 
Kärtchen dieses formats angekün-
digt hatten, kann man auch bei der 
serie von 1923 von einer ähnlichen 
auflagenhöhe, also ca. 30 stück, 
ausgehen.

heute sind die Werbekarten von 
damals ein begehrtes sammler-
stück und werden auf auktionen 

Abb. 1:  „Karte 10: Rudolf Baschant“, 1923, Farblithografie, H. 10,7 cm, B. 15,2 cm, DKA, NL Grote, 2493 
(Scan: DKA).
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regelmäßig − und zu hohen Preisen – ausgerufen. allerdings 
handelt es sich dabei ausschließlich um kleinere Konvolute 
von nur wenigen Karten oder einzelstücke. und obwohl frei-
lich ein jedes motiv für sich allein ein Kunstwerk darstellt, 
wird das Bauhaus in all seiner Vielfältigkeit doch erst in 
anbetracht der umfassenden serie der 20 facettenreichen 
Postkarten lebendig. 

Der Anlass und die Ausstellung 

anlass der Kartenproduktion war die großangelegte ausstel-
lung unter dem motto ›Kunst und technik. eine neue ein-
heit‹, mit der sich das Bauhaus 1923 erstmals einer breiten 
Öffentlichkeit präsentierte. finanzielle und organisatorische 
engpässe machten die ursprünglich für ende Juli angesetzte 

eröffnung unrealisierbar, sodass die Postkar-
ten, die bereits zur Verteilung bereitlagen, 
auf ihrer rückseite mit einem stempel verse-
hen wurden, der den empfänger nun auf die 
berichtigte laufzeit vom 15. august bis zum 
30. september 1923 hinwies. 

der Plan zu einer eigendarstellung des Bau-
hauses und seiner Produkte in form einer 
großen ausstellungs- und Verkaufsschau 
ging ursprünglich nicht auf die idee der Bau-
hausgemeinschaft zurück. Vielmehr sahen 
sich die Bauhausmeister und die schüler-
schaft dazu gezwungen und hätten eine dar-
bietung ihres schaffens zu einem späteren 
Zeitpunkt bevorzugt. immerhin existierte die 
Kunstinstitution im ausstellungsjahr 1923 
erst wenige Jahre und die erzeugnisse aus 
dem unterricht in den Werkstätten waren 
längst noch nicht so weit ausgefeilt, um 
sich einem urteil von außerhalb zu stellen. 
Vielmehr sollte ein rechenschaftsbericht in 
form einer ausstellung erfolgen. 

Konkreter anlass einer solchen forderung 
war die Bewilligung der haushaltsmittel für 
1922 durch das thüringische landesparla-
ment. das land thüringen war geldgeber 
des Bauhauses und finanzierte die staatliche 
einrichtung mit dringend benötigten, hohen 
Zuschüssen. ein Kreditantrag des direktors 
Walter gropius (1883–1969), der den ausbau 
der Werkstätten sicherstellen sollte, wurde 
nur mit der auflage genehmigt, der gesell-
schaft in einer schau den Verwendungs-
zweck der staatlichen gelder zu demonstrie-
ren. Zu diesem Zeitpunkt stellte das Bauhaus 
ohnehin bereits ein Politikum in Weimar dar 
und war gegenstand parteilicher auseinan-
dersetzungen. denn während es von arbei-
terparteien und der regierenden sPd-Partei 
unterstützt wurde, wogen die kritischen 
ressentiments in den bürgerlichen und kon-

servativen lagern schwer. in einer ausstellung lag nun die 
chance, die erhaltenen Zuwendungen vor den gegnern in 
der regierung und in der Bevölkerung zu rechtfertigen und 
gleichzeitig missverständnisse und unsicherheiten gegen-
über der ausrichtung des Bauhauses zu beseitigen.

seit sommer 1922 liefen die Vorbereitungen auf hochtouren. 
das ausstellungsprojekt forderte die gesammelte Kraftan-
strengung der meister und schüler. der theoretische unter-
richtsbetrieb wurde auf ein minimum reduziert, während 
die Werkstattarbeit nunmehr auf die Produktion von vor-
bildhaften modelltypen und Verkaufsware ausgelegt war. 
diesen anstrengungen kam die struktur des Bauhauses als 
moderne Bauhütte zugute, die sich auf verschiedene Werk-
stattbereiche aufteilte. neben der ausbildung in einer expe-

Abb. 2: „Karte 12: Herbert Bayer“, 1923, Farblithografie, H. 10,2 cm, B. 15,2 cm, DKA, NL Grote, 
2493 (Scan: DKA)
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rimentierwerkstatt, die den lehrlingen gele-
genheit zur praktischen Übung bot, wurden 
auch Produktivwerkstätten unterhalten, die 
gezielt Produkte zur Veräußerung herstell-
ten. da Walter gropius gleichzeitig auf einen 
finanziellen erfolg der ausstellung speku-
lierte, waren gerade letztere Produktionsstät-
ten seit 1922 vollkommen ausgelastet. die 
Präsentation im sommer 1923 folgte dem-
nach auch dem format einer zeittypischen 
gewerbeausstellung und Verkaufsmesse, die 
darauf ausgelegt war, sowohl Privatleute, 
aber auch besonders Vertreter der industrie 
anzuziehen und die bei potenziellen auf-
traggebern das interesse für eine zukünftige 
Zusammenarbeit wecken sollten. gropius’ 
hoffnungen auf hohe Verkaufszahlen und 
aufträge blieben jedoch unerfüllt. ganz im 
gegenteil explodierten die Kosten der aus-
gaben durch die galoppierende inflation, die 
sich 1923 auf ihrem vorzeitigen höhepunkt 
befand. da die internen ressourcen bald 
erschöpft waren, war es außerdem nötig, 
zusätzlich neue mitarbeiter und hilfskräfte 
einzustellen, und in sämtlichen Werkstätten 
mussten die arbeitskapazitäten erhöht wer-
den, um das großprojekt innerhalb eines 
Jahres zu stemmen. dies galt vor allem für 
die tischlerei, die Weberei, die Werkstätten 
für Wandmalerei, metall und die töpferei, 
die bei der ausstellung mit ihren Produkten 
am prominentesten vertreten waren. 
drei ausstellungsorte wurden bespielt, 
wobei das aufwendigste exponat das soge-
nannte „haus am horn“ war. im Park an der 
ilm, unweit von goethes gartenhaus, wurde 
eigens ein modellhaus erbaut, das für die 
gesamte Weimarer Zeit auch das einzige 
Bauwerk bleiben sollte, das durch das Bau-
haus realisiert wurde. das einfamilienhaus, 
das unter der federführung von architekt 
adolf meyer (1881–1929) aus dem priva-
ten architekturbüro von gropius errichtet wurde, sollte als 
gemeinschaftsprojekt den geist des Bauhauses repräsen-
tieren. die Besucher konnten hier in eine Bauhaus-lebens-
welt eintauchen: von der Wiege im Kinderzimmer bis hin 
zu Vorratsdosen in der Küche war die gesamte ausstattung 
von Bauhäuslern nach den neuesten technischen stan-
dards erschaffen worden. die zeitlichen Verzögerungen bei 
der fertigstellung dieses aufwendigen gesamtkunstwerks 
waren letztlich der anlass für die Verschiebung der ausstel-
lungseröffnung. 
Weiterhin wurden die gebäudeteile und räume der ehema-
ligen Kunstgewerbeschule, in die das Bauhaus eingezogen 
war, neu gestaltet oder zu ausstellungsflächen umfunktio-
niert. die lehrlinge für Wandmalerei versahen mit meister 

oskar schlemmer (1888–1943) Vestibül und treppenhaus 
mit Wandplastiken und Bemalungen. im schulgebäude wur-
den schau- und Verkaufsräume für die Waren und erzeug-
nisse aus der töpferei, der Weberei, der tischlerei, der 
holzbildhauerei, der glas- und metallwerkstatt eingerichtet. 
auch zog hier die internationale architekturausstellung die 
aufmerksamkeit auf sich, indem sie modelle und Konstruk-
tionszeichnungen von namhaften und avantgardistischen 
architekten aus deutschland, dem europäischen ausland 
und der usa präsentierte. gropius war es hierbei gelungen, 
alle Vertreter der modernen nachkriegsarchitektur zu ver-
sammeln und mit den ambitionen des Bauhauses zu mes-
sen. sein eigenes direktorenzimmer wurde indes als high-
light in den ausstellungskontext eingegliedert. schließlich 

Abb. 3: „Karte 18: Kurt Schmidt“, 1923, Farblithografie, H. 9,5 cm, B. 14,3 cm, DKA, NL Grote, 
2493 (Scan: DKA).
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vervollständigte eine eigens im thüringischen landesmuse-
um im Zentrum von Weimar eingerichtete galerie mit male-
reien und Plastiken von formmeistern und schülern als letz-
ter standort die bunte schau.

Ziele und Profil des Bauhauses

obwohl der meisterrat zunächst starke Vorbehalte gegen-
über der verfrühten ausstellung gehegt hatte, war er in 
anbetracht der positiven reaktionen wieder versöhnt. die 
Zusammenarbeit der Werkstätten bei der Vorbereitung hat-
te für den erfolg der ausstellung gesorgt – ganz nach Vor-
bild der mittelalterlichen Bauhütten beim großprojekt eines 
Kathedralbaus. der richtige Zeitpunkt, mit der ideologie und 
den erzeugnissen an die Öffentlichkeit zu treten, war in der 
gründungsphase des Bauhauses nämlich zur gretchenfrage 
geworden, zumal sich die einrichtung anfang der 1920er- 
Jahre noch in einer Konsolidierungsphase befand und selbst 
noch auf der suche nach einem fest umrissenen Profil war. 
das Bauhaus wurde 1919 als reaktion auf die schon seit der 
Jahrhundertwende virulente Kunstschuldebatte gegründet 
und sollte als ausbildungseinrichtung den als mangelhaft 
empfundenen und nicht mehr zeitgemäßen unterricht an 
Kunstakademien und Kunstgewerbeschulen revolutionieren. 
der reformidee der einheitskunstschule entsprechend, soll-
ten sämtliche kunsthandwerkliche disziplinen vereint unter 
dem dach der architektur zum gesamtkunstwerk beitragen. 
die grundlage dieses ansatzes war die Prämisse, dass Kunst 

nicht lehrbar sei, wohl aber das handwerk. insofern wurde 
durch die arbeit in den Werkstätten für eine fundierte hand-
werksausbildung der lehrlinge gesorgt. Ziel war die her-
stellung künstlerisch anspruchsvoller gebrauchsobjekte für 
die Bedürfnisse des modernen menschen und die Zuarbeit 
zur architektur. „das endziel aller bildnerischen tätigkeit 
ist der Bau!“, stellte gropius im Bauhaus-manifest von 1919 
fest. die Bautätigkeit war daher von Beginn an im Konzept 
des Bauhauses fest verankert und gab das Ziel vor, auf das 
sich sämtliche kunsthandwerkliche tätigkeiten auszurich-
ten hatten. sowohl aus praktischen als auch ideologischen 
gründen war die Zusammenarbeit mit der industrie daher 
nötig. die Verbindung mit der Wirtschaft sollte zum einen 
das Bestehen des Bauhauses als Betrieb sichern, zum ande-
ren lag hierin der antrieb des modernen künstlerischen 
schaffens. die widrigen Zeiten nach dem großen Weltkrieg 
und in der frühen Weimarer republik verlangten nicht nach 
einem Künstlerproletariat, das mit der freien Kunst einen 
nur marginalen Beitrag zur gesellschaft leistete. 1919 waren 
handwerker gefordert, die sich in den dienst der industria-
lisierung stellten und den technischen fortschritt mit ihren 
entwürfen unterstützten. dieses neue Verständnis des 
Künstlertums galt es nun, im rahmen des reformerischen 
Konzepts des Bauhauses umzusetzen und zu propagieren. 
in der folge blieben unstimmigkeiten zwischen meistern 
und direktor nicht aus. der Bauhausmeister Johannes itten 

Abb. 4: „Karte 16: Ludwig Hirschfeld-Mack“, 1923, Farblithografie, H. 15,2 cm, B. 10,4 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).
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(1888–1967) beispielsweise, der 
für die sogenannte Vorlehre zu- 
ständig war, verließ die schu-
le auf einen disput mit gropius 
über die ideologische ausrich-
tung des Bauhauses hin wieder 
nach wenigen Jahren. in einem 
für jeden schüler obligatorischen 
Vorkurs unterrichtete er die lehr-
linge nämlich ganzheitlich und 
unterwies sie sowohl in einer 
empfindungsbasierten künstleri-
schen Betätigung als auch in phi-
losophischen lehren. außerdem 
brachte er den mazdaznan-glau-
ben nach Weimar, der eine misch-
religion mit zarathustrischen, 
christlichen und hinduistischen 
Bezügen darstellte und sofort die 
meisten der schüler und lehrer 
in seinen Bann zog. ein religiös- 
philosophisch ausgerichtetes frei-
es Kunstschaffen war der indust-
rie jedoch wenig zuträglich.
die Vermittlungsansätze und 
lehrmethoden am frühen Bau-
haus waren daher von einem 
Pluralismus geprägt, der vielge-
staltige erzeugnisse verschie-
denster absichten hervorbrachte. 
1922 schien es daher als Kraftakt, 
wenn nicht gar unmöglich, eine 
einheit nach außen hin zu ver-
treten und eine klare absichtser-
klärung des eigenen schaffens zu 
treffen. dementsprechend kriti-
sierte mancher Besucher tatsäch-
lich das uneinheitliche erschei-
nungsbild der schau und war ent-
täuscht, vor ort nichts „fertiges 
und geschlossenes zu finden“. 
im gegenzug wurden allerdings 
besonders die programmatischen 
Verlautbarungen und die ankündigung, in Zukunft eine 
konstruktivistisch-rationale Kunstauffassung zu vertreten, 
wohlwollend anerkannt. in der außenwirkung war man sich 
einig, dass am Bauhaus die Verknüpfung von handwerk und 
technik entschlossen und grundsätzlich in angriff genom-
men wurde. die einrichtung hatte damit ihren starken Wil-
len zur teilhabe an der kulturellen und technischen neuge-
staltung demonstriert und die fortschrittbewussten Zeitge-
nossen der Weimarer republik nachhaltig beeindruckt.

Die Bewerbung der Ausstellung 

„die Bauhauswoche hat begonnen! an allen mitropawagen 
Plakate! der reichspräsident fährt zur eröffnung. die hotels 

Abb. 5:  „Karte 4: Paul Klee“, 1923, Farblithografie, H. 15,1 cm, B. 10,5 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).

mit ausländern überfüllt. 1000 Wohnungen mussten für die 
Kunstlitteraten (sic) evakuiert werden. auf allen Plätzen 
wird die Bauhaus-internationale gespielt. man rauche nur 
marke Bauhaus. große Valutaspekulationen erschüttern die 
Börse. und der grund dazu? im museum stehen ein paar 
schränke voll stöffchen und töpfchen, darüber kann sich 
europa nicht beruhigen. armes europa!“ (marcks 1962)

dieser ironische Bericht stammt nicht aus einer tagesak-
tuellen Zeitung, sondern wurde vom Bauhausmeister 
gerhard marcks (1889–1981) vorab gemäß den Vorbe-
halten gegenüber einer ausstellung als eingabe in einer 
meisterratssitzung am 22. september 1922 vorgebracht. 
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auch wenn keine dieser überzeichneten Prophezeiun-
gen eintrat, gelang es dem Bauhaus doch, durch ein 
umfassendes Werbeprogramm das nationale und inter-
nationale interesse der medien und Kunst- und Kultur-
welt auf sich zu ziehen. die ausstellungseröffnung im 
august wurde im rahmen einer „Bauhauswoche“ begangen, 
die mit einem vielseitigen Kulturprogramm beeindruck-
te. Zahlreiche Politiker und geladene gäste nahmen an den 
eröffnungsfeierlichkeiten teil. aber auch anderen interes-
sierten Besuchern stand beispielsweise der Besuch einer 
Vortragsreihe mit Vorlesungen über kunsttheoretische fra-
gen etwa von Wassily Kandinsky (1866–1944) oder J.J.P. oud 
(1890–1963) frei. im deutschen nationaltheater in Weimar 
wurde währenddessen oskar schlemmers „triadisches Bal-
lett“ aufgeführt, und auch im stadttheater im benachbarten 
Jena konnte man mit dem „mechanischen Ballett“ die leis-
tung der Bühnenwerkstatt bestaunen. Weitere Konzerte und 
uraufführungen zeitgenössischer Komponisten schlossen 
sich hier an. auf dem gemeinsamen lampionfest für gäste 
und Bauhäusler am ende der Woche klangen die auftaktver-
anstaltungen mit feuerwerk und tanz schließlich aus.
in den folgenden sechs Wochen kamen mehr als 15.000 
Besucher. dieser erfolg beruhte vor allem auf gropius’ 
moderner und werbewirksamer Pr-strategie. denn gerade 

mit Blick auf die kritischen urteile der politisch Konserva-
tiven war eine klare Kommunikation der ausstellung nach 
außen hin notwendig. neben einem Begleitbuch, das nicht 
nur auf deutsch, sondern auch in englischer und russischer 
sprache herausgegeben wurde, sorgten besonders Plakate 
und anzeigen für die nötige aufmerksamkeit. Plakatierun-
gen wiesen reisende an Bahnhöfen in ganz deutschland auf 
das event hin, und über die ganze stadt verteilte aushänge 
hießen die Besucher in Weimar willkommen. auch konnten 
vorab in Buchhandlungen und reisbüros eintrittskarten 
erworben werden. ebenso wurden Presse und rundfunk 
für reklame genutzt. gropius versorgte die Printmedien mit 
Pressemitteilungen, Pressemappen, reichlichem infomate-
rial und gegebenenfalls mit gegendarstellungen. Zusätzlich 
sprachen sich dem Bauhaus nahestehende leitstimmen 
der deutschen Kulturlandschaft sowohl in den tageszei-
tungen als auch in fachzeitschriften positiv für die ereig-
nisse in Weimar aus. dies betraf Besprechungen während 
der laufzeit der ausstellung, aber auch schon eine Vorab- 
berichterstattung, die bereits im laufe des Jahres 1922 ange-
laufen war. mit der Kinowerbung in form einer diashow, die 
zusammen mit der universum film ag (ufa) organisiert 
wurde, waren letztlich sämtliche zur Verfügung stehenden 
medienkanäle abgedeckt. Vor ort hingegen informierten 

Abb. 6: „Karte 5: Paul Klee“, 1923, Farblithografie, H. 15,1 cm, B. 10,5 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).
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Bautafeln und Werbeaufsteller die Besucher des hauses am 
horn über die am Bau beteiligten handwerksbetriebe und 
sponsoren. und schließlich verließ seit sommer 1922 kein 
Brief mehr das Bauhaus, ohne mit dem Bauhaussignet ver-
sehen worden zu sein und der Bitte, sich den termin der 
ausstellung vorzumerken. die Bewerbung der ausstellung 
als medienereignis erfolgte daher erfolgreich nach moder-
nen maßstäben des eventmanagements und berücksichtigte 
stets die anvisierten Zielgruppen wie industrie, Politik, geld-
geber, aber auch die lokale Bevölkerung.

Die Postkarten in ihrer Vielfalt

die Öffentlichkeitsarbeit, in deren Kontext auch die Produk-
tion der 20 Postkarten einzuordnen ist, war eine teilaufga-
be der intern gebildeten ausstellungskommission, der auch 
Wassily Kandinsky vorstand. in diesem Zusammenhang ent-
stand 1923 unter seiner leitung die reklameabteilung, die 
leitlinien bei der gestaltung der Werbemittel entwickelte. 
anhand der Postkarten wird auch die absicht, einen Wieder-
erkennungseffekt zu generieren, offensichtlich. Zwölf der 20 
Karten durften von schülern aus verschiedenen Werkstätten 
gestaltet werden, die restlichen acht gehen auf die Bauhaus-
meister lyonel feininger (1871–1956, Karte 1, 2), Wassily 
Kandinsky (3), Paul Klee (1879–1940, 4, 5), gerhard marcks 

(6), lászló moholy-nagy (1895–1946, 7) und oskar schlem-
mer (8) zurück. Während die meister-entwürfe noch stärker 
ihr persönliches künstlerisches schaffen widerspiegeln und 
sich zwischen kubistischen stadtlandschaften, geometri-
schen Konstruktionen und fantastisch-figürlichen motiven 
bewegen, ist bei den schülerarbeiten die strengere orientie-
rung an den von der reklameabteilung vorgegebenen richt-
linien abzulesen. das neue signet, auf schlemmer zurückge-
hend und seit 1922 als offizielles markenlogo in gebrauch, 
sollte stets besonders zur geltung kommen. 

eine Karte nach dem entwurf des Österreichers rudolf 
Baschant (1897–1955, abb. 1), der seit 1921 lehrling der 
druckwerkstatt war, setzt das signet in einem umraum aus 
geometrisch verwobenen formen zentral in szene. die Palet-
te der farben ist auf ein minimum reduziert und beschränkt 
sich auf ein stumpfes Violett mit gelben akzenten. ein motiv 
nach herbert Bayer (1900–1985, abb. 2) zielt auf eine maxi-
mal vereinfachte, klare formsprache ab, indem er sich auf 
die nur in schwarz-Weiß gehaltene geometrische Kontur des 
signets beschränkt. entsprechend seiner ausbildung in der 
Klasse für Wandmalerei blickt hier auch im kleinen format 
der Postkarte eine monumentalisierende auffassung von 
fläche durch. andere Beispiele wie etwa von Kurt schmidt 

Abb. 7: „Karte 15: Ludwig Hirschfeld-Mack“, 1923, Farblithografie, H. 15,4 cm, B. 11,0 cm, DKA, NL Grote, 2493 (Scan: DKA).
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(1901–1991, abb. 3), lehrling in der Bühnenwerkstatt seit 
1921, oder von ludwig hirschfeld-mack (1893–1965, abb. 
4) aus der Werkstatt für druckgrafik, greifen die Vorgabe 
auf, nur die farben rot, Weiß, Blau und schwarz zu verwen-
den. sie versuchten sich dafür umso experimentierfreudi-
ger an einer dem Werbeformat adäquaten schrifttype. das 
Bewusstsein einer medienwirksamen typografischen gestal-
tung ging auf moholy-nagy zurück, der im Kontext der Bau-
hausausstellung für die reklameabteilung eine schriftart 
entwarf. im sinne des modernen „corporate-designs“ sollte 
die von ihm propagierte schmucklose druckschrift vor allem 
klar leserlich und einprägsam sein. Zu diesem Zwecke wur-
den orthografische anpassungen vorgenommen, die auch 
den Verzicht auf die unterscheidung bei Klein- und groß-
schreibung miteinschlossen. auf den Postkarten nimmt die 
schrift daher eine nicht minder prominente stellung neben 
den grafischen und bildhaften motiven ein und gilt genauso 
wie farbe und form als gestaltungselement. auch hier wird 
mit vergleichendem Blick auf die bisherigen erzeugnisse der 
druckgrafischen Werkstatt ein interner Kurswechsel deut-
lich. Während man noch zuvor bei grafikzyklen und map-
penwerken gerne mit kalligrafischen formen arbeitete und 
eine zeichnerische auffassung von schrift zuließ, schritt 
nun gemäß der immer stärker werdenden konstruktivis-
tisch-rationalen tendenzen die hinwendung zur gebrauchs-
grafik voran. als Konsequenz sollte aus diesen Bestrebun-
gen nach dem umzug des Bauhauses nach dessau 1925 
schließlich die Werkstatt für druck und reklame hervorge-
hen.

doch jenseits der strikten konstruktiven gestaltungsvorga-
ben erprobten meister und schüler auch freie und beinahe 
humorvolle motive. Paul Klee etwa strebte danach, sowohl 
die „erhabene seite“ (abb. 5) als auch die „heitere seite“ 
(abb. 6) des Bauhauses zu betonen, wie die titel seiner bei-
den Karten verraten. Während eine auf die grundfarben 
Blau, rot und gelb beschränkte Postkarte womöglich einen 
windschiefen turm aus krummen Quadraten oder einen 
bunt zusammengewürfelten grundriss zeigt, so tummeln 
sich und tanzen figürliche gestalten in maskiertem aufzug 
auf seinem zweiten entwurf und erzählen von den „heite-
ren“ Zusammenkünften der Bauhausgemeinde. Zusammen-
fassend ironisiert eine Postkarte von hirschfeld-mack (abb. 
7) das Bauhaus und seine ideale: eine aus geometrischen 
elementen konstruierte menschengestalt im Zentrum hat 
den globus wie einen Berggipfel erklommen und streckt die 
arme zur seite. Versehen mit dem Banner „Bauhaus aus-
stellung Weimar“ setzt sie die Zukunftsvision der richtungs-
weisenden Verbreitung der Bauhausideen über die Welt ins 
Bild um. 

die Postkarten, die der gattung nach zwischen gebrauchs-
grafik, Werbemittel und originalem Kunstwerk changieren, 
demonstrieren damit abermals die innovationskraft des Bau-
hauses. die reklameabteilung griff mit den Postkarten auf 
ein medium zurück, das schon seit der Jahrhundertwende 
Produkte aus allen sparten erfolgreich anpries und somit 

den empfängern bereits bestens vertraut war. auch existier-
ten zuvor schon Werbepostkarten für besondere ereignisse 
und Veranstaltungen wie etwa Konzerte oder ausstellun-
gen. mit dem expressionismus waren formate von Karten 
aufgekommen, die durch galerien vertrieben wurden und 
motive der vertretenen Künstler trugen. die demokratische 
Verbreitung von Kunst, die geschmackvolle durchgestaltung 
eines massenmediums und die gleichzeitige demonstration 
einer eigenen ideologie, die trotz der vielseitigen ausgestal-
tung der 20 motive als einheitliche linie wahrgenommen 
werden konnte, waren und blieben in der folge einzigartig. 
die ausstellung selbst indes blieb zunächst ohne nachfolge. 
ein Projekt solchen ausmaßes sollte erst wieder 1929/30 in 
form einer Wanderausstellung zum Jubiläum des 10-jähri-
gen Bestehens des Bauhauses realisiert werden, die sich in 
dimension und Qualität an ihrer erfolgreichen Vorgängerin 
von 1923 orientierte.

 Ines Rödl

>> Vom 2. april 2019 bis 6. Januar 2020 lädt das gnm zu 
einem Bauhaus-rundgang durch die dauerausstellung ein. 
objekte, die aus dem Bauhauskontext stammen oder von 
namhaften Bauhäuslern in der nachfolge geschaffen wur-
den, sind in diesem Zeitraum akzentuiert hervorgehoben.
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