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JOHANN ADAM KLEIN ALS ZEICHNER UN O RADIERER 
Von H EINRICH HOHN. 

Die Jugend des 1792 geborenen Ki.instlers, den wir hier als Zeichner und Radierer 
wi.irdigen wollen, fallt in die Jug-end der neuen deubchen Kunst. KlLi· 

zismus und Romantik herr chten in jener Zeit. Dem KlassizLmu schwehte die Antike, 
deren Herrlichkeit 1764 Winckelmann in seiner Ge_chichte der KUIU des Altertum 
verki.indet hatte, als Muster vor. Asmu Carstens, der hedeutendste klassizi tische 
Maler Deutschlands, eni.nahm die toffe zu seinen Kari.ons meLt der griechischen 
Gotter- und Heldensage. Als er 1798 _ i.arb, hinterlief3 er als letztes Werk eine Zeich-
nung, die da goldene Zeitalter nach ,Hesiod" schilderi.e. ein ki.instlerisches Erhe 
traten Eberhard Wachter und Go1.1.lieb chick an. Gleich Carstens waren ihnen 
griech ischer Geist, griechischer Formenadel und strenge Linienschonheii. erstes Gesetz. 
Wie Carsi.ens si.ilisierten sie die atur ins Monumentale, vernachla sigten die Farhe, 
bei.oni.en den Umrif3 und legten den Nachdruck vie! weniger auf die auf3ere sinnliche 
Erscheinung, als auf die Idee, welche durch diese Erscheinung ·ich zu manifestieren 
schien. Die atur wurde, um ihren stilwidrigen ZuHilligkeii.en au dem Wege zu gehen, 
mehr als gut war, gemieden. Carstens ver ·chmahte da · aturstudium sogar. ur 
der sinnenfrohe phani.asievolle Bonaveni.ura Genelli \\ uf3i.e de m Kla.sizismus wirk-
liche Blutwarme zu verleihen. ach Ablauf des er ten Jahrzehnts des 19. Jahr-
hunderts i.rat dann eine Wandlung insofern ein, als die Romantiker die durch den 
Klassizismus geschaffene formale Tradition zu einer mehr aufs Charakteristische 
gehenden Ausdrucksweise fori.zuentwickeln und diese mit nai.ionalem Empfinden 
zu erfi.illen si.rebi.en. 1810 kamen Over heck und Wilhelm chadow nach Rom, der 
Heimstatte der idealisti chen Kunsi.richtung. 1811 folgte ihnen Cornelius. Amlere, 
wie Phil ipp Veit, schlossen sich die:er Gruppe an. Voll tiefinnerlicher Friimmigkeit 
und voll Andachi. zu den Werken alter deutscher 1\\ei.:i.er, auf die Wackenroder schon 
1792 mii. flammenden Wori.en hingewiesen hatte, und zu den chiipfungen der Quattro-
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centden ~ingen sie an da. grof.le Werk einer Erneuerung un erer Kunst. Zu den an-
tiken a.l(en gesellten ich hei ilmen als toffe die Erz~ihlun.l(en der Bihel, die 
deutsche llelden- und uiittersage und die deuLche Dichtun.l(. Allein ein strenger, 
der atur nur mit vielem Vorhehalt Zugestandnisse machender ldealismu blieb im 
urunde aucl1 ihr Pro!("ranun. Bei weitem nicht die Liherwiegende Zahl der Werke 
die er Klinstler durt:h\\eht der A tem erd~ehorenen, warmen, sinnlich-schiinen Le bens. 
Nach >Vie vor triumphierte die Linie auf Ko ten der Farhe. Nach \\ie vor flillten 
heroi eh .ich .~ehardemle Helden und Giitter und die Ge talten aller fernen Himmel 
und der para liesi:chen Gefilde der DichtunK die Bilder und nicht die Men chen der 
Gegenwart, nicht das t;reifhare Leben de Ta.l(e und nicht die g-rlinende Landschaft, 
wie sie ring ·um in :;chlichter chtinheit den Augen mlihelos offenlag. Wohl wurde 
mi t den '' ahrhaft ~.;roLl empfundenen Fresken der Ca a Bartholdy den Deut:chen 
ein neuer monumentaler til !("eschenkt, ein til, den ier geniale Alfred Rethel dann 
zu herher, echt nationaler EiKenart \\lllH..Iervoll forthildete. Doch clie fi.ir eine volle 
Wieder~eburt der Kun:t damab so noi\H~tH.lige Rlickkehr zur atur brachten die 

azarener unserem Vaterlande nicht. 
ie i:t den vor und nehen ihnen in aller ' tille treu und ernst schaffemlen Rea-

listen zu danken. hodO\viecki, Jer der Wirklichkeit o scharfen Blicke ahgesehene 
Blatter radiert, und Gottfried chadow, Lier herb reali ti ·che kulpturen formt 
und darum mit dem klassizistisch g-esinnten Goethe hart aneinander g-er;it, sind die 
Pinniere, Philipp Otto Run.l(e Lt der Prophet dieser Kun tstromung. Er sagt eine 
Bllitezeit der Land chaftsmalerei voraus und verki.indet ,Licht, Farbe und hewegende · 
Leben" a!· die hoch:;ten Ziele der Malerei. Die vom Kiinig Max Jo eph beglinsti~ten 
lrlihen Mi.inchener LanJschafter Ferdinand uml Wilhelm von Kobell, Dorner und 
Wa!("enhauer heginnen in ihren :chlichten Arheiten Runges Prophetem,orte in die 
Tat umzusetzen. Ein Peter I !el3 und ein Alhrecht Adam schaffen auf dem t\\lin-
chener Boden im !("leichen inne. In Berlin \\ ird a! bald da - von Chodowiecki uml 
' chadow beg-onnene Werk riistig fort~e ·etzt. Franz Kri.tt;er, der Vorlaufer Menzels, 
malt seine wirklichkeit frohen Bilder. Karl Blechen wagt e-, ein Walzwerk zu schil-
dern, und versuchi sich in der Wiedergahe des Lichtes und des atmosph~irischen 

Lehens. Und in Wien tritt Ferdinand Waldmi.iller mit :;einen naiurfrLchen licht-
erfiillten Land chaften und Bauernhildern hervor. 

Anfan!("~ iml die iederlander die Lehrmeister dieser Richtung, doch sehr schnell 
\\ ird sie durchaus sellrtandig-. 

Auch in Lirnherg ch!;igt, ie Wurzel. Johann Christian Erhard und J o h a n n 
A d a m K I e i n heweisen :Jas. Klein i.:t schon in seinen auf uns gekommenen 
Ju.~endarbeiten durch und durch Realist. 

Er \\Urde am 24. ovember 1792 geboren. nd zwar ging er aus schlichten 
hi.ir!("erlichen Verh~iltni: en hervor. ein au · Kornbur!(" stammender Vater, der 
' ohn eine: armen Messer:;chmiede , war lnhaller der ehemals Amhergerschen 
Weinhandlun~ am E~idienplatz. Heute sehen wir das Haus, in dem er wohnte 
un l ·einem Berufe oblag und wo auch un.:er Johann Adam da Licht der onne er-
blickte, mit einer Geienkiafel !("e. chmi.ickP). Die Mutter de Ki.instlers, Maria EJi ·a-

1) Jdzt E .~idi~npLttz r. r.. 
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bet ha, eine Frau von weichem, mildem Wesen, war die Tochter de · Wiri.schafi.sbesii.zer 
R u p p. Sie gebar ihrem Manne zwei Tochi.er und ftinf Sohne. Joh. Adam kam als 
viertes Kind auf die Welt. 

Den ersi.en Zeichenuni.errichi. erhielt der Knabe im Jahre 1800, also in seinem 
achten Lebensjahre, und zwar bei dem Zeichenlehrer G eo r g C h r is top h v o n 
Be m me 1 (11) (1765-1811) 2), dem Ururenkel des aus Utrecht stammenden holHin-
dischen Landschaftsmalers Wilhelm von Bemmel ( 1630-1708), der 1662 nach Urn-
berg kam und am 20. Dezernber 1708 in Wohrd starb. Georg Christoph erhielt den 
ersi.en Unterricht bei seinem u. a. bei Kupetzki ausgebildeien und al Portrat-, 
Schlachten-, Bauern- und Viehmaler tatigen Vater Joh. oah von Bemmel. Er war 
vor all em Landschafter. I m Germanischen Museum werden zwei Aquarelle von ihm 
bewahrt; die bunten, miniaturartig zari. durchgepin elten Bildchen mu ten an wie 
Porzellanmalereien und lassen eben owenig den frischen Hauch der Nai.ur verspUren, 
wie seine manieristische Radierung, die einen Teil des Wendel teiner Steinbruches 
zeigt. Mehr al eine gewi e techni che Fertigkeit wird Klein bei die em einem 
ersten Lehrer, in dem die niederlandi che Tradition ·ich nur noch in hoch t ver-
wa serter Art kundgab, unmoglich erworben haben. - Da ~ing so seine zwei Jahre 
fort. Von 1802 an aber trat er in die sHidtische Zeichenschule ein, die mii. der um1662 
von Jacob von Sandrart begrilndeten Ni.irnberger Akademie vereinigt war und von 
dem Maler und Radierer Gust a v Phi I i pp Z wing er (1779-1819) ge-
leii.et wurde. Zwinger selbst war ein unbedeutender Kilnstler. 3) Auch als Lehrer 
war er rechi. mittelmal3ig. Er seizte die Lehrweise eine Lehrers Johann Justin 
Prei ·Jer, der der Anstalt von 1742 an vorgestanden hatte, fort und ilbte damit einen 
Unterrichtsbeirieb, der alles andere als dazu angetan war, einen angehenden nai.ur-
durstigen Kilnstler wirklich zu fOrdern. Die Schiller wurden nicht eiwa von vorn-
herein energisch auf die Natur hingewiesen und dazu angeleitet, nach Gegen tanden 
ihrer taglichen Umgebung oder gar nach Pflanzen und nach dem lebenden Model! 
zu zeichnen und zu malen. ein, sie mul3ten Vorlagen ilber Vorlagen kopieren. Hier 
war vor all em das von Johann Daniel Preisler (1666-1737) 4) herausgegebene drei· 
teilige Werk ,Die durch Theorie erfundene Practic oder grUndlich-verfal3te Reguln 
deren man si eh als einer Anleitung zu berilhmter Ki.instlere Zeichen-Werken be teiL 
bedienen kann", das Joh. Justin Preisler 1763 noch urn einen vierten Teil vermehrte, 
mal3gebend. eben den darin abgebildeten hbchst schematisch und oft sogar schlecht 
gezeichneten Figuren sollten nach dem Herausgeber de Werkes die jUngeren KUnstler 
ich u. a. an Mei ter wie Rafael, die Carracci, Lanfranco, Guido Reni, Domenichino, 

Poussin, Perrier, Maratti, Bereti.ini und Le Brun als Muster halten, mit anderen 
Worten also an Maler, die, Rafael, Poussin und allenfall noch Domenichino aus-

2) Vgl. Thieme u. Becker, Allgem. Lexikon der bildenden Kiinstler ... Ill, S. 286. 
3) Er machte ich durch einige Zeichnungen nach lleutschen Dichtern (Lessing, Schiller 

usw. ), von denen mehrere flir Almanache in Kupfer gestochen wurden, durch kleine Radierungen 
n:tch Chodowieki, Rode und Fliger und durch Bildnisse und eine lithographierte Ansicht von 
Gailenreuth, die Zll den friihesten lnkunabeln zu zahlen ist, bekannt. Eine Sepiazeichnung mit 
Sokrates vor seinen Richtern, nach Fliger, k:un in den Besitz der Konigin Karoline von Bayern. 

4) Vgl. F. F. Leitschuh, Die F:unilie Preisler und Markus Tu~cher. Beitr. z. Kunstgesch. 
Neue Folg-e, J J I. 1886. 
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g-enommen, die ode: ten Formali ten und Manieristen waren! Man begnilgte sich 
damaJ · nun nicht damit, daf3 man die e oder jene Prei !er che Figur abzeichnen 
lief3, vielmehr gehorte es nicht zu den eltenheiten, daf3 man den chi.iler veranlaf3te, 
da ganze langweilil(e Werk von A bi Z zu kopieren. Mit vollem Rechte klagte ·chon 
1770 der ldyllendichter und Radierer alomon G~· ner in Fues !ins ,Geschichte 
der be ten Kilnstler in tier chweitz" (Vorrede zum Jl I. Band): , I eh ha be junge 
Ki.in ·tier g-e ehen, die es mit Thranen bedauerten, daf3 ie durch schlechte Anleitung 
zuriickge ·unken, unter nachtheiligen Umstanden nicht aufgemuntert, ihre he te 
Zeit m it Milhe untl Arheit verloren hatten" ... . und fahrt dann weiter fort:, ... Man 
martert in Deut chland die Anfanger fa t allgemein nach Prei !er, und doch sind 
eine Umri e sehr oft fa! eh, und eine Kopfe be under· von einem gemeinen Cha-

rakier" . - Die Folge die ·e mechani ·chen Arheiten nach Vorlagen war, daf3 der 
chi.iler fortwahreml Gdahr lief, dem Manieri mus zu verfallen und daf3 er, sobakl 

er . ich der fri chen, fonnen- uml farhenreichen atur selb t gegeni.iber ah, zu einem 
\ollig Hilflo. en wurde, denn er hatte zwar bi · zu einem gewi sen Grade gelernt. den 

tift zu handhaben und damit einige bestimmte hillige Effekte techni cher Art hervor-
zubringen, aher da Wichti,l(. te, die Erziehung zum ehen, hatte er nicht genos en. 
AI · eine besondere Vergi.itl'iigung- .l(alt e, wenn ge tattet wurde, chopfungen de 
bekannten Tier chiltlerers J o h a n n E I i a s R i e d i n g e r zu kopieren! Daf3 
man gerade einen Ki.in tier wie Riedinger als vorbildlich hinstellte, ist fi.ir das natur-
fremde We en der Zeit wiederum ungemein charakterL tisch. Wenn wir ·eine Kupfer-
stiche, deren er fast 1300 chuf und in denen er Jagd.·zenen und allerlei in- und aus-
Hindi che · Getier darstellte, heute noch goutieren, so tun wir da nach einer ganz 
be. timmten Richtung hin: wir eh en in ihnen vor all em bezeichnende Produkte der 
Kultur der er. ten Halfte des 18. Jahrhunderts und tudieren in ilmen da Jagdwe~en 

und die aturauffas ung- jener Epoche. Auch werden wir sie immer gern al Wand-
schmuck etwa in den Korridoren alter i.iddeuischer Herren itze begrlif3en, wo von 
jeher da edle Waidwerk gepflegt wurde uml wo ·ie mit Hirschgeweihen gute ach-
harschaft llalten. iemal aber werden wir ie al ki.instleri che Lei tungen hoch 
einschatzen. Und niemaJ · werden wir ie vollend einem Lernenden in die Hand 
geben. ' ieht doch jeder Unbefangene in diesen tichen trotz einer gewL·:en orna-
mentalen Delikate_ e des Arrang-ement , einem gewi sen Elan in der Bewegung der 
Tiere und einer gewi en wilden Romantik der aturszenerieen sehr bald, wie unwahr 
empfunden und anatomi eh mangelhaft Riedin .~er seine Hirsche, Rehe und Wild-
schweine gezeichnet und wie willki.irlich er seine Landschaften zurechtfrisiert hat. 
Man glauht, _orgHutig ge ·tellte Bi.ihnen hilder vor . ich zu ha ben, nicht aber unmittel-
bar der atur abgewonnene Erlebni e. Kurz: Manier auch hier allerorten. Und 
in olchen Blattern nun ,ollte un. er Klein, den wie einen jeden echten Kiln t ier der 
Ileif3hunger nach un verfalschter atur durchgli.ihte, das find en, was er fi.ir seine 
Ent wickelung ·o notwendig brauchte und verlangen muf3te! och zu An fang der 
sechziger Jahre konnte man, wie Klein Biograph Jahn herichtet, in einer Ni.irnberger 
Privat ·ammlung - e· war die des HandeLa sessor · J. J. Hertel- einige der von 
Klein mit der Feder na ·h Riedinger gezeichneten Kopieen ehen 5). Un~er junger 

5) Wo sie heute sich hefinden und oh ste iiherh:tupt nodt exi~tieren, ist mir unhekannt. 
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Ki.iidler blieb his 1806 bei Zwinger. Eine Freude mag es ihm bedeutet haben, daf3 
von 1805 ab sein Jugendfreund J. C 11. Er 11 a r d an der ~leicl1en Anstalt Unter-
richi nahm. War doch dieser ausgezeichnete Landscl1after, der pater in mehreren 
seiner innig gefUhlten Radierungen den 11ellen cl1arfen Glanz des onnenlichtes 
so Uberzeugend wiedergab 6), ganz wie Klein erfi.illt von leidenschaftlicher Naturliebe. 

In diesel he Zeit ( 1805) nun fallt Kleins erster Radierversuch (,Die beiden Bauern-
hofe auf einer Platte", Jahn 1 und 2). Der mi.ihselige und fast ,dramatische" Werde-
prozef3 die es Versuches ist wiederum auf3erordentlich bezeichneml fi.ir das fri.il1e 
neunzehnte Jahrhundert, fUr jene Epocl1e, in tier ein jeder Ki.instler das Wichti~ste 
seiner Entwickelung meist ganz aus sich selbst heraus gewinnen muf3te. Wir konnen 
uns darum nicht versagen, auf dieses erste Radierabenteuer Klein et was einzugehen. 
Zunachst einmal hammerte er sicl1 die erforderliche Kupferplatte aus dem Sti.ick 
einer alten Dachrinne elbst zurecht. Die Platte also hatte er, wie nun aher sollte 
er sicl1 bei seinem geringen Ta chengeld das notige Scheitlewasser fUrs A tzen he-
schaffen? Der Fall war nocl1 de halb besonders schwierig, weil die ~anze Radier-
affare hinter dem RLicken seines Vater erledigt werden muf3te, der von einer tief-
~el1enden Neigung seines Jungen zur Kunst nicht vie! wi sen wollte und ihn fUr einen 
gut bi.irgerlicl1en Benif ausersehen 11atte. Aber das Genie findet einen We~. Der 
kleine Klein begab sicl1 in ein vor der Stadt ~elegenes Laboratorium, wo er das Scheide-
wasser billiger als innerl1alb der Tore beim Wiederverkaufer bekam. Er barg die 
Flasche mit ihrem ko tlichen lnhalt sorgsam in seiner Westentasche. Daheim freilich 
stellte sicl1's 11eraus, daG die Fli.issigkeit unterwegs zum Teil aus~elaufen war und die 
Tasche zerfressen hatte. Weiteres Pech brach dann auf3erdem noch Uber den Un-
erfal1renen herein. Das Wa ·hs namlich, Lias er zur Herstellung Lies Atzgrundes brauchte, 
geriet beim cl1melzen i.iber dem Feuer in Brand und sprang dem heimlichen Lieh-
haber der Kunst despektierlicherweise in · Gesicht. Er lieG sicl1 aher durch solche 
Intermezzi nicht beirren und brachte richtig ein paar Abdri.icke seiner beiden auf 
einer Platte vereinigten Bauernhofschilderungen zu tande. Allerdings gediehen 
diese Abdri.icke i.iber die bescheidene Zahl 6 nicht hinaus, denn zu einer hOheren Auf-
lage wollten seine Finanzen nicht zureicl1en. So ind denn A bzi.ige seines opus I, 
zumal da er die Platte bald abscl11iff und zu einer neuen Radierung, die eine Pferde-
weide darstellt (J. 6), henutzte, heute sehr elten .... Wir denken bei Kleins Radier-
abenteuer unwillki.irlicl1 an die ersten Ver ·ucl1e, die Fer din an tl K ob e 11 7 ). 

der ausgezeichnete, 1799 verstorbene Landscl1aftsradierer, auf der Kupferplatte 
machte: in Ermanglung des notig ten Materials verwendete dieser Nal1nadeln siaH 
eines Grabstichels und benutzte an Stelle einer Presse einen handfesten Kni.ippel, 
um die gewi.in chien Abdri.icke zu erzielen. 

Kobell war i.ibrigens einer der ersten Lehrmeister des jung-en Klein: wir ha ben 
drei MLihlenlandschaften, die nach diesem Meisier radiert ind (J. 9, 10 u. 1)). Auf3er-
dem kopierte er (1808) Arbeiten von dem wackeren .Jol1. Chr. Dietzsch (1710-
1769;J.12)undvonCarel du Jardin(J.14u.16)undstudiertedieBiatterdervan 

6) Vgl. namentlich die feinen BHitter ,Bey Muckendorf" (Apell r. 26) und .,Der Schieb-
karrner mit dem Hunde" (nach einem Motiv aus der ,Brlihl" bei Wien; Apell r. 86). Beide ind 
schon im Jahre 1818 geschaffen! 

7) W~stenrieder, Rheini che Beitriige zur Gelehrsamkeit, Jahrg. 1780, I, S. 471. 
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der Velde und Ileinrich Roos. Mansiehtalsodie Ki.in tlernaturalisti ·cherOb er-
vanz, deren Kun taus tlem tudium der Niedertander hervorwuchs, und die iederlander 
~elh t, in Klein · Entwickelun r ge,geni.it er den manieri tischen Prei !er und Riedinger 
~llicklicherwebe bald lie Oberhand gewinnen. Einmal zwar zahlt er, wie alle seine 
ki.uLtlerischen Zeit~enos~en, auch den kJLjzdi ·eh en eigun~en seiner Epoche Trihut. 
indem er 1809 eine L a n d · c h a f t m i t a n t i k e n T r i.i m m e r n u n d 
e i n e m T e m p e I (in Tuschmanier) radiert x). Allein da · blieb nur eine kurze 
um\ichtige Epi.ode auf seinem mit jcherem Instinkt und grof.Her Energie verfolgten 
Weg zur er ehnten heiligen atur. Er h~i.tte diesen Weg gewif3 , chlief3Iich auch allein 
gelunden, denn ein m~ichtiger Dran,g zum Tatsachlichen und chlicht-Gegen ·tand-
lichen war ihm zweifello eing-ehoren, daf3 er eben die, en Weg aber schon f r i.i h 
fand und beschritt, da, dankte er im Grunde doch wohl dem ti.ichtigen Ni.irnberger 
Kupfer tee her A m b r os i u , G a b I e r (~eh . 176-J.). 

Zu die ·em Manne namlich hatte ihn der Vater nach einer ebenso kurzen wie er-
folglo en Prohelehrlin~, zeit bei einem Mechaniku · sie wahrte volle drei Ta .~e! -
kurzent:chlossen 1806 in die Lehre gegeben. Gabler nun war zwar durchatt- kein 
irgendwie wirklich schiipferischer und hedeutender Ki.in tier . Doch eine eh\ a 
hausbackenen Genreszenen beweisen einen au~gesprochenen inn fi.ir die Wirklich-
keit und einen ge unden, treuherzigen Humor. Auch von Preislerschem Fonnali mu 
findet sich hei ihm keine pur. Daf3 er die ieder l ~inder studiert hat, sieht man 
auf chritt und Tritt. In der Folge einer Ausrufer 0) aher, die Gan everkaufer, Besen-
binder und andere auf den tral3en hausierende Leute in bestimmten getreu ahge-
sdlilderten i.irnberger tadtteilen vorfi.ihrL und die er t 789 herauszu,geben be,gann, 
teht er ganz selhstandig da . In diesen ,·charf beohachteten, mit ~utem I lumor auf-

gdal.Hen Ge, talten leht :;chon vie! von den aus dem Yolk ~egriffenen reali kch ge-
sehenen Figuren Kleins, und man kann sie mit eini~em Recht als deren Vorlaufer 
hezeiclmen. Jedenfall steht soviel fe t, daf3 die hiedere streng sachliche Kumt 
Gahlers dem wahl verwandt ~estimmten Temperament Kleins durchau · gem ~W sein 
mufHe. Freilich war es vie! weniger da chaffen Gahlers, a! vielmehr die Geartun,g 
~eines Unterrichb, wodurch er auf einen talentvollen chi.iler einen wohltat igen 
richtunggehenden Einflul3 ausi.ihte. Be af3 er doch ein nicht gewi..ihnliche · Lehr-
talent , wuf3te er dnch Lier Eigenart de, He ram\ ach, end en von Anfan,g an gerecht 
zu werden, und wies er ihn doch unausgesetzt auf die atur hin. Er Iief3 Klein nach 
dem lebenden Modell un i drauf3en in der freien atur arbeiten und machte ihn damit 
YOllkommen frei von dem ~efahrlichen und entwi.irdigenden Zwang de · Vorlagen-
kopieren.: . ' o hedeutete lenn Gahler fiir unseren Ki.i1L tier reradezu eine Erliisung 
und den Beginn eine neuen, ien Be,ginn s e i n e Wege_. Wie mag der Vierzehn-
j~ihrige damals freudil( aufgeatmet hahen! Und seine Freude war um:o griil3er, als 
auch Erhard den Unterricht Gablers mitgenof3 und Georg Chri.:toph Wilder uml 
Conrad Wief3ner hei ven\amltem, auf g-etreue, , chlichte und inn ige Naturdat" tellung 
gerichtetem trehen ehenfalls an seiner eite arheiteten. Mit die en drei Freunden 

,·) J ahn , r. 2n. Ab SL11mu,k fiir ~in~ Vb ik nkartc be. timmt. Einmal (1 8 10) wrw~ndet~ 

er di~ Ra d1erung auch ab euj ahrswunsch fUr se ine Elkrn. 
~) agler, Kiinstlerle.'\ikon IV, S. 542. 
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machte er verschiedentlich Fu13touren in die Umgebung der Vater tadP 0) und fi.illte 
sein Skizzenbuch mit Studien. 1810 unternahmen die vier jungen Klinstler eine 
Ful3reise durch die frankische Schweiz. Auf dieser frohlichen treife gewann Klein 
der Natur wieder manche feine Landschaftstudie ah. o sind uns z we i tu-
dien nach der Ruine Wildenfels 11) erhalten. ie zeigen ihn noch 
im Banne einer wenig erfreulichen Manier. Es fehlt das fesi.e naive Zu)?;reifen. Vie! 
be ser sind eine R a d i er u n g en au diesen Jahren. Wie reizvoll mutet das 
schlichte kleine Blatt mit der Ho I z b r i.i c k e z u S c h war z en b r ii c k be i 
Nlirnberg (J.2J)an! Undwiezartundinnigsind die childerungen 
der Ruinen Hohenstein (J.24) und Streitberg (J.33) (Abb.1)! In diesen 
zuletzt genannten Schopfungen klingi. noch deutlich der Einflul3 des gei treichen 
feinempfimlenden Ferd. Kobell nach. I m gleichen wie im nachstfolgenden Jahre 
kam er auch nach Bamberg. Von dori. tammt z. B. eine flotte Blei kizze, die er 
am Ufer der Pegnitz aufs Papier warf. Zwei 1811 datieri.e Bleistiftzeichnungen 
schuf er in H err en h ii t t e be i i.i r n be r g. Die noch etwas befangen 
gezeichneten tudien sind voll echten warmen Naturgefi.ihls und atmen das ganze 
Gllicksgeflihl eines jungen Klinstlers, der ein Konnen mehr und mehr wachsen sieht 
und darum von Tag zu Tag freudiger an die Eroberung der Natur geht. Wie sehr 
er in seiner klinstlerischen Tatigkeit aufging, das lehrt die in Tuschmanier geatzte 
Ne u j a h r s kart e v on 1 8 11 (J. )6). Da sehen wir neben einer weiblichen 
Bliste eine stai.i.liche Zeichenmappe, die zusammen mit Winkelma8, Lineal, Zeichen-
papier, Rei13feder und Stift ein friedliches Stilleben bildet. Man konnte dieses eu-
jahrskari.chen als vielsagenden Titelkopf Liber un ere Betrachtung einer ersi.en tudien-
zeit setzen. Hatte der Fleil3ige doch, als er 1811 hei Gabler austrat, bereit 46 radierte 
und lithographierte Blatter gearbeii.et. Darunter waren neben den erwahnten zier-
lichen Ruinenschilderungen die bei dem Kun thandler J. F. F r a u en h o I z in 
Nlirnberg verlegten 6 Blatt Reit- und Wagenpferde 1 2) (J. 35 u. 38 
-42), welche Klein schon ganz und gar al den ausgezeichneten Tierdar teller zeigen, 
als der er spater allliberall, wo man der Kunst Interes e entgegenbrachte, bekannt 
und popular wurde. och flihri. er die Radiernadel natlirlich nicht mii. der Sicherheit 
wie in seinen Meisterjahren und noch gllickt es ihm nicht so recht, neben der Model-
lierung auch die Farbenwerte ganz zu ihrem Rechte gelangen zu !as en und mit die er 
zur vollen organisch wirkenden Einheit zu ver chmelzen. Allein die Haltung der 
Pferde und der Au druck ihrer Kopfe zeugt von einem Verstehen des Tierlebens, 
das weii. Liber den Durchschnitt der Tierdar tellungen jener Zeit hinausgeht. o 
etwas konnte ein erst eunzehnjahriger machen, der seine frlihesten Tierstudien 
nach den in vieler Beziehung so oberf!achlichen Tierszenen eine Riedinger betrieben 
ha He! In diesen einfachen Radierungen Kleins klindigt sich da tiefe aturempfinden 
des neunzehnten Jahrhunderts vernehmlich an. Es ist ein schones Verdienst von 
Frauenholz, das Talent Kleins sofort erkannt zu haben. 

10) ,Sammler flir Kunst und Alterthum in Nlirnberg" , Ers tes Heft , S. 12. 182-t. 
11) A lie hi er angeflihrten H andzeichnungen befinden si eh als Besitz der Stadt lirnberg 

oder als Eigentum des Germanischen Museums im Kupferstichkabinett des Germanischen Museums. 
12) Die Atzdrucke und die unvollendeten Drucke dieses Zyklu sind sehr selten. Er erschien 

spiiter mit anderen BHittern zusammen bei Fr. Voigt, Leipzig. 
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Die er Verleger be ·af3 i.iberhaupt ein umfa · emles Kun tver tandnis und wuf3te 
• einem Verlag, Lien er zusammen m it einer am Obstmarkt gelegenen Kun thandlung-
allmahlich immer mehr erweiterte, einen weitreichenden Ruf zu veL chaff en 13). 

Ur pri.inglich aher war Lier fein innige, am 4. ovember 1758 al ohn ein~ Pfarrers 
in dem im An bachi chen gelegenen Dorfe Wei. enkirchherg- geborene Mann ~ar 

nichi. Kun thandler, sondern im Leinwandhandel tatig. Er arbeitete zunach. t a!: 
Lehrling im eschafte . eines Oheims Chri tian Erdmann Frauenholz in Ni.irnher.t; 
und nach Beendigung einer Lehrzeit in ahnlichen Geschaften zu Memmingen und 
Kaufbeuern. chlieO!ich trat er al Kommi in die Urnberger GroOhandlung von 
PlaHen~teiner ein. Diese Tatigkeit aber ent prach seiner von Jugend auf vorhandenen 

eigung zur Kun ·t Liurchaus nicht. Schon im llau e eines vaterlich fi.ir ihn sorgen-
den Oheim war diese Neigung genahrt und geklart worden, denn die. er be aO eine 

ammlung von Gemalden, tichen und Mi.inzen, fi.ihrte seinen kunsthungrigen Neffen 
in da V er. Ui.ndnis sole her Dinge liebevoll ein, lieO ihn dieselben m it ordnen untl 
katalogi ·ieren und zog ihn hei An- und Verkaufen und bei einem Verkehr m it Ki.in. tlern 
zu. o kam e denn auch, daO der junge Frauenholz chon frUh mittUchtigen KUn tlern 
per ·tinlich in Beziehung trat und daO er m it Chodowiecki einen Briefwechsel begann 
uml ich von die em elh. t au.gezeichnete und seltene AbdrUcke verschaffen konnte. 

chlief3lich wendete er ich ganz der Kun t zu und begri.indete 1790 eineKun thandlung . 
ie hli.ihte unter .einer enen;i chen und um ichtigen Leitung und namentlich auch 

unter dem Beirat seine .. eit 1810 hei ihm tatigen Freunde und Gehilfen Joh. Andreas 
Biirner chnell auf. Bedeutende ammler, wie der Herzog Albert von ach.en-Teschen 
und Graf Frie · wurden eine Abnehmer. Auch im Au land wurde sein Name halt! 
hekannt und ange:.;ehen. Er betrieb einen wirklich groOzi.i~igen Handel mit deubchen, 
en.t;li.chen und franzo ischen Kupfer tichen, mit llandzeichnungen, Holz chnitten, 
Radierung-en und Gemalden alter und neuer Meister. Ganze PrivaLammlung-en, 
wie z. B. dte bekannte Praun che, die er dann in Wien ver i.eigerte, kaufte er an. 
Alljahrlich veran. taltete er eine Auktion und gab fLir damalige Begriffe sehr org-
faltig gearbeitete, gedruckte Kataloge ctazu heraus. ie reichen vom Jahre 1790 
his zum Jahre 18Q..I.. In seinem Hau e stellte er eine Kupferdruckpre se auf, fi.ir die 
er zunach t einen vorzi.iglichen Pari er Drucker namen. Ramboz gewann. ie lieferte 
so au gezeichnete Drucke, daO ie de ofteren von fremden Mei tern henutzt wurde, 
wenn e ihnen auf he.onders tadelfreie Ahzi.i~e ankam. FUr einen Verlag .ei.zte er 
sich m it den besten Ki.instlern einer Zeit in Verhindung. Sein Verlag. katalog von 
1 09 14), zu dem 1816 und 1821 Erganzungen er chienen, weist eine tattliche Reihe 
von guten amen auf. Wir fin den da u. a. Joh. Gotthard von MUller, der das berUhmte 
Port rat Ludwig X I I. nach Duples.is ~ tach, den bekannten Verfa er de Peintre-
Graveur Adam von Bart eh, den vorzUglichen Land chatter Juliu Klengel, den 
gei treichen Mi.inchener Galeriedirektor Georg von Dilli und die Land chatter Dies, 
Mechau und namentlich Johann Chri tian Reinhart, welche von 1792 an die Hefte 
der ,M a I er is c h r ad i er ten Pro p e k t e a us I t a I i en" bei ihm 
er cheinen lieOen. Von Reinhart erhielt er auch da chiller gewidmete Blatt ,Der 

13) Vgl. ,Sammler fur Kun t und Alterthum in i.irnberg", Zweites Hdt, S. 45 ff. 1825. 
I~) ,.Catalog i.iber die von Johann Friedrich Frauenholz & Comp. herau gegehenen Kupfer-

~til:h~ und Kun twerke. Ni.irnberg. 1809." 
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Sturm". Weii.er beg-eg-nen uns der damals hoch g-efeierte C. G. E. Diei.rich mit seinem 
au 82 Platten be i.ehenden Werk, J. Ch. Diei.zsch mii. 30 Bla1.1., der heute noch mit 
Recht g-eschai.zte, von tief tem aturg-efi.ihl beseelte Ferdinand Kobell mit seinem 
,Oeuvre complet" von 179 Radierungen ( 1809) und der ti.ichi.ig-e chlachtenmaler 
Wilhelm von Kohell mit 18 von Ph. H. Dunker kolorierten ,g-raphischen Arheiten. 
E11dlich i.reffen wir den Maler Mi.iller, den wackeren Ambrosius Gahler und Joh. Chr. 
Erhard hier an. 

Mehrere grol3e Sammelwerke wurden aul3erdem vo11 Frauenholz unternomme11. 
o eine F o I g e v o n K u p f er s t i c h b i I d n i ss e n b er i.i h m t er G e-

1 e h r 1. e r, K i.i n s t I e r u n d t a a 1. s m a n n er d er Z e i t, in der da. 
Portrat Schillers, von J. G. von Mi.iller nach Anton Graff g-earbeitet, am bekannteste11 
g-eworden ist 15). Schiller fand es selhst sehr gut, wie er in einem Briefe vom 26. Mai 
1794 an Frauenholz chrieh. Auch war er sehr erfreut. dal3 der Verleger eine mit 
g-uten Kupfern versehene Au g-abe des Don Carlos plante. Die von Frauenholz herau · 
gegebene F o I g e v o 11 S 1. i c h e n z u d e u t s c h e n D i c h t e r n gedieh 
i.iher die 4 Blatt zu Wieland, Vol3 und Goethe zwar nicht hinau. . Dafi.ir g-ing- es mit 
den S t i c h e 11 (nach Fi.iger) z u K I o p to c k s M e ss i a s he ser vorwarts. 
Da elbe gilt von der ,D a c 1. h y I i o 1. he c a s to s c hi an a", einem Werk 
von 49 tichen nach hervorragenden Gemmen aus dem berl"lhmten Kabinett von 
Si.osch, und auch von der ,N a 1. urges c h i c h t e cl er V o g e I De ut s c h-
I a n d s", die 90 sorgfaltig von Gabler und anderen gestochene und kolorierte Ab· 
bildungen enthielt. Die i.ibrigen zoologi chen und botanischen Publikationen und die 
Zeichenbi.icher konnen hier nur eben g;e treift werden. Frauenholz rief alle diese 
Unternehmungen aber keinesweg nur au kaufmannischem Interesse ins Leben. 
War doch, wie er auch 1792 an den in Rom lebenden Joh. Chr. Reinhart schrieh, 
vielmehr seine Kunstliebhaberei der er te An tol3 zu alledem gewesen 16). Die. e 
Liebhaberei dokumentierte ich besonders deutlich in seinen Privatsammlungen. 
Er besal3 gewahlte Abdri.icke vo11 chopfungen Di.irers, Rembrandt und Chodo· 
wieckis und, nach den Angaben des Ni.irnberger Taschenbuchs von 1819, Gemalde 
vo11 den Carracci, van Dyck, Lingelbach, Berghem und anderen Meistern. Wenn 
in dem genannten Taschenhuch hei die er Gelegenheit auch die erlauchten amen 
eines Rafael und Lionardo auftauchen, o darf das allerdings wohl nichi. allzu ernst 
g-enommen werden. Gute Handzeichnungen, geschnittene teine, Elfenbeinarbeiten 
und Bro11zen befanden sich ebenfalls in seinem Besitz. Wie abgeklart und icher 
sein ki.instlerisches Urteil war, ersieht man aus manchem feinen Wori. in seinen Briefen 
an Reinhart 17). Dann aber auch aus einem Eingreifen in das .tagnierende Kun.t-
Jeben i.irnbergs. Er war es, der eine grol3gedachte Reorganisation der Akademie 
und der Zeichen chule anregte, wogegen ich deren Direktoren Ihle und Zwinger 
freilich in ebenso kleinlicher wie erfolgreicher Weise straubten. Und er begri.indei.e 
1792 zusammen mit seinem Freunde, dem Arzte Dr. Erhard und dem fri.ilwerstorbenen 
Maler Rol31er den , Verein fi.ir Ki.instler und Kunstfreunde", den ersi.en i.irnberger 
Kunstverein, der spater m it dem 1817 ins Le ben gerufenen A lhrecht Di.irer- V ere in 

IS) Ygl. hierzu K. Goedeke, Geschiiftsbriefe Schillers. 1 7 5, S. 96. 
16) 0. Baisch, Joh. Chr. Reinhart und seine Kreise. 1882. S. 83. 
17) Siehe Baisch, Reinhart unct seine Kreise. 
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verschmolzen wurde, seinen itz im Museums,gehaude haHe uml jungen Kiinstlern 
Gele,genheit g-ab, nach Gip. ahg-iLen zu zeichnen, die Frauenholz au. Rom kommen 
liel3 und dem Verein . chenkte. Eine Freude \\ar es ihm, dem edlen, hochherziJ.;en, 
hilfshereiten harakter. :tet, wenn er auf ,trehende Talente fOrdern konnte. Er 
g-e taHete junl!;en Malern .!!;"ern das tudium seiner Galerie und das Kopieren seiner 
I landzeichnungen . Klein machte von dieser Erlauhnis fleifJig Gebrauch. 

Un. ere m Klein nun. de:. en erster Verleger Frauenholz wurde. wendete er offen-
bar eine ganz he ·ondere Teilnahme zu . 

Da. envies sich namentlich. aL der Ki.in tier im llerh te 1811 auf Anreg'lmg 
. eines Vaters hin , ich entschlol3, auf lan~ere Zeit in die Welt hinaus zu wandern. Da 
n;imlich ,gab ihm Frauenholz flir.orglich wichtige Empfehlungsbriefe mit. Klein 
Reiseziel war W i e n. Er verliel3 eine Vaterstadt am 16. eptember. Vor einer 
Ahrei: e ha He er freilich einen . chmerzlichen Verlu t zu heklag-en g-ehabt : . eine Mutter 
war ihm im Januar de. gleichen Jahres g-enommen worden. 

Er hegah _ ich zunachst nach ReJ.;en. hurg und f uhr von da auf der Donau der 
Kai. eLtadt zu. - In Wien faf3te Klein bald nach 'einer Ankunft festen Fuf3. 

Zunachst einmal nahm ich der a us i.irnber,g tammende LandschafL maler 
J a c o b K i r c h n er seiner freund.chaftlich an. Klein hat ihn spaterhin, e war 
im Jahr 1814, radiert (J. 131). Das Blatt gehiirt zu einen reizvoll ten chiipfungen. 
K i r c h n e r · i t z t a m U f e r d e r Do n a u, die Rei eta. che auf !em Ri.icken, 
den Knotenstock nehen sich im Gra , und i. t _g-anz und gar in Zeichnen vertieft. 
Das Bildnis i. t vollkommen frei von jeder portratmaf3igen teifheit und Koketterie 
und wirkt . o warm und unmittelhar. daf3 wir noch heute . ofort in die ituation hinein-
.~ezogen werden und glauhen, den tift de •. kizzierenden Malers i.iher. Papier gleiten 
und das milde onnenlicht i.iher dem friedlichen Tale leuchten zu ehen. ,Der Land-
chafL mahler auf der ReLe", teht unter der von , tillem Beha_g-en erfi.illten chopfun_g-. 

Und echte rechte Wander. timmun,g ,geht auch von ihr a us, jene Wander timmung, 
wie . ie in der Kunst de neunzehnten JahrhunderL oft noch zum Au ciruck gelangen 
. ollte, und wie sie z. B. in EichemlorfL , Taugenichts" und Lied ern, bei Rohert Rei nick. 
in chwind ,. Wanderer", der sinnend in eine .onnige Land. eh aft hinau. blickt, und 
in Richter Holzschnitten vertieft wiederkehrt. - Der Land mann empfahl Klein 
an den Maler und Kupfer.techer Jose p 11 G eo r g Man , f e Id (t 1818 aL 
Kahinettskupfer, techer in Wien). Die, er erteilte Klein manchen wertvollen Auf-
: chluf3 flirs A tzen und Radieren. Er _ tach u. a. zwei Reiter, die eine Bri.icke passieren, 
nach einer Zeichnun_g- un. eres Ki.in. tiers, wichti~er aher L t. daf3 er 1815 ein B i I d n i 
K 1 e in . malte und radierte (J. Bikini se Klein r. 2) . (Ahb. 2). Wir erhlicken da den 
23 jahrigen vor UIL wie er gerade ein Pferd in .ein kizzenhuch zeichnet. Der hi.ih che 
Lockenkopf zeigt klare ruhige Zi.ige, die nichts von in~endwelchem , chweren inneren 
H.ingen verraten, wie e. gerade in die. en Jahren tiefer angelegte aturen zu er chi.ittern 
pflegt. Man vergegenwartige , ich vor diesem Billini: nur einmal da von W. von 

eidlitz entdeckte ju.~;endliche e I b s t port r ~it D i.i re r s i n Er I an g en 18), 

auf dem wir den ~rof3en i.irnber~er in leidenschaftliche Gri.ihelei versunken, die ti me 
krau: und die Augen gli.ihend, vor .ich hin tarren . ehen. , Wozu bin ich, wohin 

IX) Lippm :tnn , Diir~ rs Handzeirhnungen Nr. 429. 
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wird mich, soli mich mein Weg fi.ihren ?",so fra.f{t diese faustische Antlitz, hinter dem 
eine ganze Welt von werdenden Gestaltung-en und ldeen verborgen liegt. Klein 
Ge icht auf dem genanni.en Pori.rai. dagegen sagt uns, daf3 sein glticklicher Be, itzer 
bereit genau wuOte, welchen Weg er einZLLChlagen hatte. ein Wesen war ja auch 
weit einfacher or.f{ani ieri. und ungleich enger be.e;renzt, als das des genialen, innerlich 

Abb. 2. Bildnis Kleins von J. G. Mansfeld. Radierung. (J. 2.) 1815. 

vie! reiferen Di.irer, und ktin tlerische Zweifel wird es fi.ir den chl ichten Realisten 
Klein wohl kaum noch gegeben haben. 

Wie sehr er sich i.iber seine ki.in tlerischen Ziele schon im klaren war, da beweisen 
alle seine Studien und Radierungen diese ersten Wiener Aufenthaltes. Er tritt so 
be timmt auf und schreitet so sicher einher, al konne es gar keine andere Richtung 
als die von ihm eingeschlagene geben. Mit einem Wirklichkeii.sfanati mus

1 
der etwas 
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Menzelsches hat, packt er die ihn umgehenue neue Welt an und macht ie zeichnend 
und radierenu ich zu ei,e;en. Worum es ihm uahei zu tun i t, da ist nun nicht etwa 
da · Typi ·che in die:en Lehen~er~cheinun,e;en und nicht uie ihnen etwa innewohnende 
Leiden:chaftlichkeit und Grol.le, .ondern es ·ind rein uie ihnen in j e de m e in-
z e I n e n r: a I I e ei renen Formen und Regun.e;en . Er will nicht das Pferd und den 

oldaten oder 8auern chlechthin, ·ondern ein hestimmte, Pferd, einen b~timmten 
~oldaten und einen b ·timmten 8auern. Die atur i t unendlich in den ver.·chieden-
arti.e;. ten Ahwandlun~~;en der GLstalt ihrer Lehewe, en, und darum ist jede einzelne 
die, er Lebewesen der eindringlich ten 8eohachtun.!!; und Darstellung wert !, ruft Klein 
uns zu. o , ind denn a lie seine chilpfungen im Grunde fe tumris ·ene Port rats . 
Llnd n \\ird er nicht mlide, immer und immer wieder die ii~terreichischen oldaten, 

Ahh. ). Osterreichisches Milit iir. Aquarellstudie. 

die un.gari.chen, pnlni. chen und rus, i chen Fuhrleute und ihre Pferde und Wa ren 
ahzu: chillern (r\hh. 3 und 4). Es U, als kiinne er sich an der wech elreichen FUI!e de 
einheimi, eh en und fremden Le hen, , da_ die traOen und PHHze Wien durchflutete, 
l!;ar nicht er, attigen Von ~einen lamali.e;en rbeilen _ ind namentlich ,Die 
l'ol g e der charakterL tischen Fuhrwerke in 10 8Uittern" (J . 10 1- 103 
u. 105 1 11). die im Verlag \'On Frauenholz erschien, die z w i) If 8 I at t W i en er 

tu die n (J. 12) 1 ~4), \\elche ebenfaiL hei Frauenholz verlegt wurden, und 
die • e c h: 8 I ~it t er ii s t err e i c h i c h en M i I i t ;i r , welche Ludwig 
s\\ai.ch in Wien herau, gah (J. 14) - 148), hervorzuhehen. Allerlieb t ist die humor-
volle e u j ,t h r kart e f i.i r d a ,· J a h r 1 8 1 5 (J. 1 5) : Ein alte Weib, 
da . ich in , einen Pelz:chlafrnck eingewickelt hat und einen hohen ·hirmhut auf dem 
Kopk tdt;t, . itzt an der trane auf einem tuhlund h;Ut die recht von ihm an einer 

.~\ i ltei!un~en a11 dem Gennamsch-11 :-!a tionalmuseum 19 11 . 11 
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Schnur aufgereihten Kalender und Neujahrslieder feil. Freundlich ruhi. das Lichi. 
der Winter on ne auf diesem wunderlichen Handelsidyll, das er auf irgend einer seiner 

i.reifztige durch Wien am Wege aufgele en hahen mochi.e. Eine andere Genreszene 
des Wiener Si.raf3enlehens schilderi.e er in einer U m r i f3 r a d i e r u n g m i t d em 
Bur g i. or (J. 96). Da kommi. eine htibsche Dirne mii. reichlich entb!Of3tem Bu en 
zierlichen Schrittes einher. Ihr folgi. in brennendem Eifer ein geckenhaft gekleideter 
Kavalier und ver chlingt sie fast, das Glas vor die Augen haltend, mit seinen Blicken. 
Dabei stof3t er einer braven massiv gebauten Obstfrau einen Korb mit Pflaumen 
vom Ti eh. Sie springt schreiend hinzu. Diese willkommene Gelegenheit benutzt 
ein barftif3iger Straf3enjunge, um hinter dem Rticken der krei chenden Frau von dem 
auf dem Auslagetisch ausgebreitei.en Friichten freudig dies und jene gute Stiick 
an sich zu bringen. Dem erbaulichen Terzett der Leiden chaften aber wohnt ein 
rechts auf einer Barriere sii.zender Fiakerkui.scher mii. olympischer Ruhe aufmerksam 
bei. Die 1812 ent tandene childerung besitzt keine be·onderen ki.insi.lerischen 
Qualitaten. Auch sind die Figuren ein wenig steif, und der Humor des Ganzen mutet 
uns einigermaf3en biedermeierisch-hausbacken an. Allein das Blati. verdient doch 
ein gewisses Interesse, denn es isi. ein Vorlaufer der Genremalerei, wie ie spaterhin 
durch die Waldmi.iller, Btirkel, Enhuber, Defregger, Vautier, Knaus und zahllose 
Andere in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts so reiche Veri.retung fand. 

Klein hat die en Ton in einen Radierungen nie wieder und in seinen Litho-
graphien nur einmal noch, 1842, angeschlagen: er schildert da in einem et was steif 
geratenen Blatt, wie zwei Ackerpferde beim ahen der Eisenbahn mit dem Pfluge 
durchgehen (J. 322). Abgesehen von dieser Ausnahme be chrankte er sich fortan 
auf eine schlichte Wiedergabe des Gesehenen ohne irgendwelche novelli tischen 
Zi.ige beizumischen. Un ere heui.ige Generation, die die Wirklichkeit am liebsten 
ohne jede Verquickung mit literarisch geari.eten Elementen von der Malerei und 
Graphik dargestellt sieht, kann Klein darum auch keine wegs gram ein. Hinzu 
kommt noch, daf3 er i.iberhaupt kein Erzahler war. Dazu fehlte ihm doch die Phan-
tasie und weiter die Fahigkeit, lebhafte korperliche und seeli che Bewegungen i.iber-
zeugend wiederzugeben. Er mochte das selbst auch fi.ihlen. Jedenfalls fallt es auf, 
daf3 er seine Menschen und Tiere niemal in schneller Aki.ion und fast immer im Zu-
si.ande der Ruhe darstellt. Alles Impressionisti che Jag ihm vollkommen fern. Der-
gleichen hatte sich auch mit seinem Be treben, jede Einzelheii. moglichst chart und 
gei.reu festzuhalten und jede Form moglichst klar herauszubilden, gar nicht vereinigen 
lassen, denn wenn ein Maler eine starkbewegte aturerscheinung erschOpfend wieder-
spiegeln will, wird er stets zu einer breiten, nur andeutenden Vortragsweise greifen 
mi.issen. -

Durch seine von hohem ki.insi.lerischem Ernst erftillten Schbpfungen nun wurde 
Klein in Wien chnell allgemeiner bekannt. Auch wird er in der Akademie, die er 
fleif3ig besuchte, mit diesem oder jenem Berufsgenossen in nahere Beziehung gekommen 
sein. Bald stand er in Verkehr mit einer Reihe der angesehensten Ki.in tier der Si.adL 
Darunter waren der spater beim Kaiser in hoher Gun t stehende Historienmaler 
Anion Petter, der vielbeschaftigi.e Hi torienmaler Peter Krafft, der Iiebevolle Schil-
derer der teiermarkischen Land chaft und ihrer Bewohner Jakob Gauermann, der 
erfolgreiche Landschafts- uml Tiermaler Martin Molitor, von dem Bilder und Hand-
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zeichnungen in fa ·t jedem Wiener Kabinett zu finden waren, und vor allem der be-
rlihmte Radierer und Gelehrte Adam von Bartsch, der Verfasser des allbekannten und 
noch heuie unenthehrlichen ,Peintre Graveur. ". Alle diese Maler und Radierer 
tanden damals in der Vollkraft ihres chaff en , und wie leicht hatte e. ge.chen kiinnen, 

daU der jlingere und darum leichter empfangliche Klein dem klinstlerischen Einflut3 
des einen oder anderen von ihnen ich gefangen gab. Allein dem war nicht o. Mit 
einer prachtvollen frohen icherheit und kraftvollen elb tandigkeit schrit1. er durch 
das vielfarbi~e Kunstleben Wiens hindurch und blieb der, der er war. nein, wurde 
immer mehr der. der er ein mut3te. Den hedeutend ten Maler aber, den die Kai er-
::-.tadt damals be ·af3, nam1ich Ferdinand Waldmi.iller, 1ernie er nicht kennen. Die er 
mit Klein fast g1eichalierige Ki.in tier, der uns so mei ierlich geformte Portrai , o 
zarte. von Licht erflillte Land.chaften und o frische Bauern childerungen ge chenkt 
hat. weilie damal nicht in Wien. Er war von ganz Jer elhen heit3en Lie he zur atur 
und von dem gleichen unau lti~chlichen kUnstleri chen Wahrheit ·drang be eelt wie 
un er Maler und hatte mit ihm noch den aut3eren Zug gemeinsam, dat3 er ehr vie! 
Wert auf eine exakte charfe Zeichnung und eine fe ie Durchhildung der pia ·ti.chen 
Form legte. Diese heiden ausgepragten Rea listen wiirden . ich sicher gut ver. tanden 
hahen. -

K1ein gab ich dem chaffen in jener Zeit mit solchem Feuereifer hin, dat3 eine 
Ge undheit zu leiden begann: es tellte ich herau , dat3 eine Lunge erkranki war. 
Zur Erholung von den Arheit strapazen unternahm er im Herlrt 1812 mit Mansfeld 
und rnehreren anderen iisterreichLchen Freunden eine Fuf3rei. e von 4 Woe hen durch 

teiermark bis zum Hallstadter ee. Der Rlicbveg wurde i.iher Linz genornmen. 
Der Unermlidliche war aber auch wahrend diese Au fluge fortgesetzt tatig. - ach 
~einer Rlickkehr fand Klein den Kun. thamller Frauenholz in Wien vor. Die ·er kaufte 
ihm :ogleich die his dahin radierten Platten ab und erwarh auch flir Klein. n~ichste 

chiipfungen im vorau· das Verlag:recht. iemand war g-lticklicher al der KUn tier. 
denn nun bedurfte er nicht mehr der Unter Hitzung eine Vater und konnte seinen 
Lebensunterhalt sellrt he.t reiten. lnmitten .einer men~chlich reichen, schaffen.-
frohen und nun auf • icherer materieller Grundlage ruhenden Exi. tenz a her vergaf3 
er :eine frankische Heimat durchau nicht. Zwei hiib.che flir Frauenho1z ,gearheitete 
A q u at i n i a h 1 a it e r mit dem Dui z e n d t e i c h (J . 90) und dem H u m-
me 1 t e in er c hI o t3 (J. 91), die dem Jahre 1812 angehoren, belegen da .. 

Die beiden nach ·tfolgenden Jahre hrachten neues Le ben in das . owie o chon 
lehen lige, he,,egliche Wien. ie standen unter dem Zeichen Napoleons, und Truppen-
iurchmar che, Einquartierungen un i Feld1ager in und bei der o terreichi chen Haupt-

. iadt waren an der Tage.ordnung. o gab e denn flir K1ein kUnstleri.ches tudien-
material in Flille. Er nuizte alle ich hietenden Gelegenheiien griindlich au. und 
hielt sich oft ganze Tage lang unter den o1daten auf. Daheim, in seiner in der Jo eph-
tadt gelegenen Wohnung chuf er dann eine klar gezeichneten tudien zu Radierungen 

um. Einmal tut e ihm da. wilde Yolk der K os a c ken an, und er .childert . ie beim 
Lagerfeuer (J. 136) und auf Vorpo. ten (J. 1>5). Ein andermal halt er franzo ·i che 
Krieg gefangene fe. t (J. 118). Und wieder ein andere. Mal giht er die_e und jene 
zene au· dem Le hen de - i.i terreichi chen Militar wieder und zeigt die oldaten 

bei de m m it grof3em Ern~t betriebenen Karten. pie! ( J. 14) ), bei g-em~ichlicher nter-
1t* 
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haltung (J. 148), beim Fi.ittern der Pferde (J. 144), bei handwerklicher Arbeit (J. 145) 
und anderen friedlichen Beschaftigungen. lmmer sind es I d y 11 en, die er dem 
Soldatendasein nachbildet. Bezeichnenderweise geht er nie daran, irgend welche 
Kampfe darzustellen. Niemals kommen auch Tode oder Verwundete auf einen 
Slattern vor. Sie sind gewif3 auf3erordentlich interessante und in ihrer Art zuverlas ige 
Zeitdokumente, allein man wi.irde nati.irlich vollig fehl gehen, wenn man annehmen 
wollte, das Krieg leben der napoleonischen Zeit habe ich mei t so sonntaglich-geruh-
am und friedlich abgespielt, wie e auf Kleins Skizzen und Radierungen erscheinen 

mag. Der Sinn ftir die wilde Dramatik und eherne Grof3e furchtbarer kriegeri cher 

Abb. 4. Pierdestudie. Federskizze. 

Ereignisse, wie sie die napoleonische Epoche doch wahrlich geni.igend bot, ging unserem 
Ki.instler beinahe ganzlich ab. Erst pater wagte er ich auch einmal daran, be-
wegtere Kriegsbilder wiederzu piegeln. Doch das blieben vereinzelte Falle. Und 
wahrend der grof3e Beethoven von den i.iber Europa hinbrausenden Kriegssti.irmen 
innerlich machtig ergriffen wird, da Genie Napoleon bewundert und zu seiner Ver-
herrlichung die gewaltige Symphonia heroica entwirft, schlief3t un eres Malers Seele 
sich vor jenen grof3en Ereignissen konsequent ab und geht ganz in dem Kleinleben 
auf, das aL freundliches Epi odenwerk das monumentale Epo der Heldentaten 
dieser Jahre begleitet. Er hegibt ich, wahrend clie grof3en 'chlachten von Dresden 
unci Leipzig ge chlagen werden und apoleon endlich niedergeworfen wird, nach 
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treitdorf bei llellabrunn und nach Theren berg in der teiermark und studiert 
dori woche11lang- mit g-rof.Her eelenruhe und vielem Behagen Vieh und Pferde im tall, 
hei der Arbeit und auf der Weide u11d die g-anze homerLche ldyllik landlicher Lehen. -
wei ·e. Eine andere kleinere ReLe machte er mit den Freunden Man feld und Feil 
im ommer 1814 na ·h dem Berg.chloO Beilstei11 in Ungarn. ach seiner Ri.ickkunft 
erlebie er Ja11n die an auOerem Glanze reichen Tage des Wiener Kongres ·e · m it, zu de m 
·ich eine tolze Reihe von Fi.irstlichkeiten eingefunden hatten. 

lnzwi che11 war Frauenholz mehrmab in Wien er.chienen. Klein ent chloO 
ich nun, mit die em im Februar 1815 nach seiner Vater tadt zuri.ickzukehren. -

Gleich wenige Tage nach einem Eintreffen in i.irnherg wurde ihm, jedenfaJI · auf 
die Anregung v 11 Frauenholz hin, eine groOe Freude bereitet: der, Verein der Ki.i11stler 
und Kun tfreunde" ernannte ihn zum Ehrenmitg-lied. 

Freilich hielt e ihn nicht lange auf dem heimi:che11 Boden, und gern ergriff er 
die Gelegenheit, die ihm von • einem in Wie11 gewonnenen Gonner Graf chonborn-
Wiesentheid, dem Besitzer der Galerie in Pommedelden bei Bamberg, geboten 
wurde, um eine Re i e a n d en M a i n u n d R h e i n zu machen. I m ommer 
1815 hrach er dahin auf. Auf seiner Rei e war er wieder ununterhrochen ki.i11 ilerisch 
taii.l( u11d fi.illie ei11e Mappe mii einer hedeuiende11 Zahl von tudienblaitern. Von 
dem W i r t i 11 11 e i d i n g f e I d b e i W i.i r z b u r g an, der chmunzelnd zum 
Tri11ken ei11laJ und empfehlend au ruft: ,.A Bi rle wie Gold!" i.iber die liehlichen 
L a n d c h a f t · b i I d er d e Rh e i 11 u f e r bL zu den krafiigen Ge talte11 
der auf dem Anmarsch gegen Frankreich hefi11dlichen o I d a t e 11 hin erfaOten 
~eine wachen Augen alle. , wa ihm auf sei11en Weg-e11 begeg11ete. o kii11nen wir 
auf seinen tudien 11och heuie, gerade als ob e· anschaulich ge chriebene Tagebuch-
aufzeichl1u11gen ware11, klar ahlesen. was ih11 auf einer Reise besonder ·tark fe elie. 
'chlieOiich hrachte ih11 .eine unven\i.i tliche, immer rege Zeichenlu t in eine ziemlich 
fatale Lag-e. Da er sich m it Bleistifi und kizzenhuch fort wahrend unter den old a ten 
herumtrieh, erweckte er mehrmal den Verdacht, daf3 er • pion sei, und e~ ko. tete 
ihm jede.smal einige Miihe, .ich als hannlosen Maler au:;zuwei·en. Eine~ Tag-e.s nun, 
als er in Frankfurt am Main weilte, ah er an der ach.senhau ·er Bri.icke einen MiliUir· 
wagen tehen, der ihn unwider tehlich zum Zeichnen reizte. Er machte sich denn 
auch m it der gewohnten Leiden. chaft an die Arbeit. P!Otzlich aber, al - er -u eine 
Weile friedlich Rt'Zeichnet hatte, ah er ich von oldaten um te1lt, die ihm rundwe~ 
erklarten er .ei verhaftet. Ven;eblich versuchte Klein darzulegen, daG es ihm durchau 
nicht darauf angekommen ei, irgendwelche militari chen Geheimni se zu ergri.inden 
unll an den Feind atuuliefern. Die Tat ache, daO der ominose Wagen die Auf chrift: 
, Konigl. preuO. Krieg ·ka ~e de 6. Armeecorp " trug, war zu erd;i.ickend, al daO 
man noch an tier Gefahrlichkeit tliese heimtiickischen Zei hners hatte zweifeln konnen. 
Ja, die old a ten gerieten, offenbar infolge seinerfortge etzten Versuche, eine Harmlo ig-
keit zu erweisen, dermaOen in Grimm, daO ie sich chon an chickten, die wohlgefii11te 
Studienmappe de - Ki.in~ller · kurzerhand in den Main zu werfen. Gli.icklicherweise 
kam e- 11icht so we it. Wohl a her wurde Klein nach der ' tadt verbracht und hi er 
sor~lich in da Gefang-nis ein~eliefert. Zufa11ig war inde sein Gonner, der Graf chon-
born, in Frankfurt am\e.end. Die. er verhinderte, al er von der otlage eines chi.itz-
lings erfuhr, daO der tadtkommandant eine exemplari.che Be trafung des gefahrlichen 
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piones aus Urnberg vornahm. Klein wurde freigelassen, mul3te ich jedoch ver-
pflichten, seine Studien unter dem Milihir fortan aufzugeben und hatte die Ko ten 
de Verfahrens - 2 Gulden 42 Kreuzer - zu tragen. Er liel3 sich nun durch dieses 
etwa rauhe Intermezzo keineswegs die Laune verderben, sondern setzte auf seiner 
weiteren Reise seine klinstlerische Tatigkeit ebenso frisch und frohlich fort. Davon 
Uberzeugen uns namentlich seine auf uns gekommenen sorgtaltigen L a n d s c h aft-
s tu d i en v o m Rh e i n. Es ind die e mit Blei und Feder sorg am gearbeiteten 
Blatter zwar nicht eben keck und breit hinskizziert, ondern eher etwas reichlich 
brav und gewi senhaft gemacht, allein sie haben, vor allem was das feine Verstandnis 
fi.ir die plastische Form der Bergzlige und fUr zarte Dberschneidungen und starke 
Verklirzungen der Linien anlangt, doch ihre Vorzlige und erheben sich darum Uber 
den Rang blol3er, nlichterner, spiel3bi.irgerlich getreuer Veduten. 

!m August kehrte er dann nach Lirnberg zurlick. Hier blieb er bi in den nachsten 
ommer hinein. Auch diese Zeit war wieder reichlich m it Arbeit angeflillt: er zeichnete 

und aquarellierte nach der atur, radierte und begann si eh m it grol3em Interesse 
der Olmalerei zuzuwenden. Er fand tlln o mehr Studienmaterial, als damals die russi-
schen Truppen au dem franzosi chen Feldzuge, den sie mit den verbi.indeten Deutschen, 
bsterreichern und Englandern o erfolgreich gegen Napoleon unternommen hatten, 
zurlickkamen und dabei Uber Ni.irnberg marschierten. Solche militarischen Eindrlicke 
spiegeln eine Reihe feiner A q u a r e I I s t u d i en wieder. Es gewahrt einen 
grof3en Genuf3, die e schnell hingestrichenen Skizzen an sich vori.iherziehen zu la - en. 
Man erfahrt cl a, daf3 derselbe Mann, cl er seine Radierungen so gleichmaf3ig und manch-
mal etwas pedantisch-gewissenhaft durchbildete, angesichts der Natur vie! freier 
verfuhr und mit keckem Griff nur das ihm Wesentliche herausholte au der Fi.ille 
der Erscheinungen, alles ihm Neben achliche aber blof3 in leichten Andeutungen 
hinwarf. Gerade dieses ebeneinander von epigrammatisch scharf herausgearbeiteten 
und nur eben skizzenhaft behandelten I artieen fesselt. Manchmal dringt der Ki.instler 
zu einer Uherra chenden Delikate se der koloristischen Behandlung vor. Wir hahen 
da namentlich da Blatt im Sinn, in dem er vier U I a n en a us R u f3 I a n d, 
hinter denen in einiger Entfernung zwei der machtigen Rundti.irme cler Ni.irnberger 
Stadtmauer maleri eh aufragen, fe tgehalten hat. Das Ganze ist at1f ein ki.ihles 
vornehmes Blau gestimmt, aus dem die chmalen weil3en Helmbi.ische pickant heraus-
leuchten. - Auch in den R ad i er u n g en seines erneuten Nlirnberger Aufent-
haltes macht sich das farbige Moment nun mehr als fri.iher geltend. Es ist dafi.ir 
die prachtige, von reichstem Lebensgehalt erflillte Schilderung der , e c h s U n g a r-
p fer de a m F utter tu c h" (J. 166), fUr die er eine 1813 in Wien gemachte 
Skizze verwendete, recht bezeichnend. Der Kutscher liegt faul unter dem Plantuche 
de Frachtwagens, wahrend die ausge pannten Pferde sich an dem lnhalt des an der 
Deichsel aufgehangten Futtertuches glitlich tun. Die Farbengegensatze und Abstu-
fungen sind hier m it grof3er Sorgfalt in die Sprache der Graphik umgesetzt. Es erklart 
sich diese erhohte Berlicksichtigung der Farbe jedenfalls daraus, dal3 Klein damals, 
wie erwahnt, sich eifrig auf das Malen geworfen hatte. Freilich gonnt er nicht in alien 
Slattern dieser Zeit der Farbe oviel Beachtung wie hier. Die unter der Bezeichnung 
"Don' s c he K os a c ken" (J. 165) allbekannte Radierung z. B. greift wieder 
auf die einfachere, mehr auf Linie und plastische Form au gehende Behandlungs-
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wei e zuri.ick. Da Gleiche gilt von der reizvollen Oar tellung des K o b u r g e r 
La twagen auf der Landstral3e I ei Fi.irth (J. 163). Wieder-
~egeben i t der Augenblick, in dem der mit dem charakteri ti chen thi.iringischen Leinen-
kittel bekleid te und gemachlich seine Pfeife schmauchende Fuhrmann ,eine Pferde 
eben hat halten la sen, um ihnen ein wenig Ruhe zu gonnen. Im Mittelgrund sieht 
man Fi.irth, in der Ferne das ti.irmereiche Ni.irnberg mit einer Burg. Die kraftige 
herhe Zeichnung und Modellierung, die Klein anwendete, pal3t vorzi.iglich zum Gegen-
tand der Oar tellung. In olchen kernigen chopfungen schlagt der Mei ter Tone 

an, die voller, machtiger und ins Monumentale ge teigert bei einem bedeutenden 
Radierer unserer Tage, bei Fritz Boehle wiederkehren, einem Ki.instler, der ebenfalls 
das Leben der Fuhrleute und ihrer Tiere mit froher Liebe dar tellt - Weit zarter 
fi.ihrt Klein die Radiernadel in dem wundervollen kleinen B l at t e m i t de m 
sa u .~end en c ha f (J. 177). Hier tritt auch sein tiefe Verstandni fi.ir die Tier-
welt leuchtend zutage. Wie ri.ihrend dri.ickt ich in der Korperhaltung und dem Au -
druck de Kopfe bei dem Muttertier die gewahrende Liebe au und wie charakte-
ri ·ti:ch wird in der tellung des dur tigen Uimmchen da kimllich-i.ibereifrige ich-
11 inzudrangen erkenn bar! -

Bald nun regte sich in unserem Ki.in tier auf neue die Rei elu L Es zog ihn 
gewaltig wieder nach Wien zuri.ick. Er hatte seinem hisher in Ni.irnberg gebliebenen 
r:reunde Erhard vie! von der Donaustadt erzahlt. Dieser chlol3 sich Klein an, und 
im Juni 1818 brachen die heiden nach W i en auf. Die zwei anderen Mitglieder des 

i.irnher~er Kiinstlerquartetts, Wilder und Wiel3ner, gaben ilmen hi Regensl urg 
da · Geleite. Von da .:etzten Klein und Erhard auf der Donau ihre Reise 
fort. Manche gute kizze wurde auf dem Wege in 
r:reunde entwickelten dabei einen frohen Wetteifer. 

kizzenbuch ein.,.etra~en. Die 
!m Kupfer tichkahinett les 

GermanLchen Museum hefinden ich au diesen ommertagen u. a. eine zierlich 
m it der Feder g-ezeichnete t u d i e e i n e s t a d t to r e s v o n Do n a u-
s tau f f hei Regenshurg (vom 27. Ju11i), eine gleichfalls mit der r:eder zartlinig 
ausgefi.ihde A 11 sic h t v o 11 L i 11 z, auf der wir vorn in dichtem edr~inge die 
von Me11schen belebten chiffe liegen sehen und zwischen ihren Ma th;iumen die 
wech elvolle ilhouette der tadt erblicken, und mehrere fri che B I e is t if t-
s k i z z en, die Klein auf dem chiffe machte, da ' ie den schonen immer breiter 
werdenden trom anft hinabtrug. Unwillki.irlich kommt einem bei die-er Ki.in tler-
fahrt die telle in Eichendorffs , Taugenichts" in Erinnerung, wo m it oviel atur-
freude und Humor die Donaureise erzahlt wird, die der Held der ovelle in Ge eli-
'Chaft au gela ener Prager tudenten den Flul3 hinunter nach Wien zu macht. , !eh 
aber", heil3t e da, ,jauchzte !aut auf, al ich auf einmal wieder die Donau so recht 
vor mir sah: wir sprangen geschwind auf das chiff hinauf, der chiffer gab das 
Zeichen, und so flogen wir nun im schonsten Morgenglanze zwischen den Bergen 
und Wie en hinunter. Da schlugen die Vogel im Walde, und von beiden Seiten klangen 
die Morgenglocken von fern au den Dorfern, hoch in der Luft horte man manchmal 
die Lerchen dazwi.chen". . .... Ahnlich mochten die beiden Freunde auf ihrer 
Reise empfinden. - ie kame11 wohlbehalten in der o terreichischen Haupt tadt 
an und bezogen in der Kai er tra13e im Choteck chen ommerpalais jeder ein Zimmer. 
An das Palai chlol3 sich ein gro13er, parkahnlicher Garten, der ziemlich verwildert 
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war, aher gerade tlarum die Ki.in tier oft in seinen gri.inen Bereich lockte. ament-
lich Erhard weilte gern darin und zeichnete nach den dort i.ippig durcheinander-
\\uchernden Pflanzen und Krautern. Klein machte land:schaftiiche tudien mit Vor-
liebe in dem i.ibergrunten Stadtgraben und dem mit schonen Laubhaumen be tan-
denen Prater. Auch radierte er damals jene zierliche A d re f3 k a r t e m i t J em 

pi t z, der gewissenhaft die gewichtige tudienmappe des Ki.instlers hewacht. 
auf der se in a me und eine Wohnung angegehen _ind (J. 179). Eine sole he Karte, 
die er jedenfalls zugleich als Visitenkarte henutzte, wurde fi.ir ihn geradezu zu einer 

otwendigkeit, damit seine nun immer ich mehrenden Auftra,IQ~eher wuf3ten, \\'0 er 
wohnte. Namentlich fanden seine Gemalde vie! Abnehmer. Er war bald in den 
besten Kreisen der ost.erreichischen I Iauptstadt als Maler wohl bekannt und an-
gesehen. chlief31ich wurde auch taatskanzler Fi.irst Metternich auf ihn aufmerksam 
und sandte ilm im November des Jahre - nach dem Gesti.it KopL-chan in Ungarn, 
dam it er dort tudien fi.ir mehrere Pferdehilder machte. I m ommer de folgenden 
Jahres ging der Ki.in tier zusammen mit Joseph und Heinri -h Mansfeld abermals 
nach Ungarn. Er hatte die achricht erhalt.en, daf3 .ein Vater gestorhen war und 
wollte nun einige Ablenkung ha ben und sich von diesem ~chweren Verlu. t zu erholen 
uchen. Die Maler hielten sich in Eisenstadt. und in Fi.irchtenau am Neusiedler ee 

auf. In Fi.irchtenau schuf Klein u. a. jene meisterlich feine und echt malerisch auf-
gefaf3t.e t. u d i e n a c h e i n e m u n g a r i s c h e n B a u e r n h o f e, auf dessen 
tief herabreichendem trohdach und niederer Lang-smauer hlanker Sonnenschein 
liegt. Man muf3 schon zu dem Wiener Koloristen August von Pettenkofen ( 1821-
1889), dem hervorragenden Schilderer ungarischen Hirtenleben., gehen, um Bla.tter 
von gleichem Rang zu finden. Die kizzen der in Ungarn Yerlehten Tage verarheit.ete 
Klein dann zu neuen Gemalden, von denen Konig Maximilian von Baiern eines, 
das ungarische Fuhrleute und lovaken chiltlerte, erwarh. Der Ki.instler erhielt 
nach seiner Ri.ickkehr im September Auftrage in FUlle, sodaf3 er nicht nur einen 
arbeitsreichen Winter vor sich all, sondern daf3 er auf lange Zeit :ich finanziell voll-
kommen sicherge tellt fand. ehen Olbildern begehrte man auch I Iandzeichnungen 
und Radierungen von ihm. Was er in die er Zeit an Zeichnungen und Radierun,r;en 
ausfi.ihrte, gehort mit zum Besten, was er je111als schuf. Unter den Zeichnung:en 
begegnet uns z. B. da geist volle BlaH m it der B r i.i c k e a u de 111 111 a 1 e-
r i s c h en Fe 1 en t a 1 de r B r i.i h 1 hei Modling, das nur hedauern lafJt, daf3 
Klein der Landschaftsmalerei nicht mehr Intere se zuwendete, als er e. tat und weiter 
das kostliche Aquarell mit dem alten derhen G re n ad i er f e I d web e I, welcher 
mit einer anmutigen, graublau gekleideten, jungen Frau plaudert, die einen blond-
lockigen Buben an der Hand halt. ehen die er frischen, kolori tisch sehr geschmack-
vollen tudie tauchten dann humorvolle, intim durchgearheitete childerun.r;en 
von originellen Leuten aus dem Yolk oder von der Landstraf3e auf. So der prachtige 
Dude 1 sack p f e if er, den er auf einer Dorfkirchweih in Cainz bei Wien m it all er 
Malerliebe verewigte (Ahh. 5 ), und de r In v a I id e, der m it seiner Ki.ichen- und Garde-
robeneinrichtung auf dem Riicken, die I laitde auf den selbstgesclmiHenen Stock ti.itzend 
auf einem Fasse bei einer Pumpe, itzt (Ab h. 6) . Bei den blof3en Fi.if3en de entia. enen 
Krieger sonnt sich ein pitz. Derarti,ge vom Helden zum Bn1der traubinger herab-
gesunkene Figuren wird es damal , nach den napoleonischen Kriegen, in grof3er Zahl 
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gegeben haben, und so ein armer Kerl mochte froh sein, wenn er sich durch Modell-
stehen ein paar Kreuzerlein verdienen konnte. Der Humor, mit dem Klein den ver-
witterten Alten darge tellt hat, HH3t an die Art denken, mit der der unvergleichliche 
Mi.inchener Genremaler Spitzweg seine verschrobenen grauen Kauze und i.rink-
lustigen Bi.irgersoldaten in seinen farbenstrahlenden Bildchen vorfi.ihrte. Klein 
hat das Blatt mit dem Invaliden auch zu einer Radierung verwendet (J. 201). - Eine 
noch aus Ni.irnberg stammende Studie benutzte er zu der Radierung, welche r us si-
sc hes Fuhrwerk unter dem Schutze eines Baumes zei gt 
(J. 186). Drei ausgespannte Pferde stehen zur Seite, wahrend ein an der Erde sitzender 
Russe sein Talent als Schuhflicker erprobt. Das Blatt i t zeichnerisch eine Meister-

Abb. 6. Der Invalide. Aquarellierte Bleistift kizze. 1816. 

leistung. Dasselbe gilt von der bei Artaria in Mi.inchen verlegten 1. F o I g e · v o n 
M i I i (a ,f s t i.i c ken (J. 204-205). Allein mehr noch als diese Blatter sagen 
uns wohl seine Tier d a r s t e 11 u n g en, die er damal radierte, zu. Da eni.-
faltete er wieder sein ganzes Genie im Erfassen der au8eren Er cheinung und de 
Innenlebens der Tiere. Mogen es nun S c h we in e ein, die ich mit Behagen im 
Schmutze walzen (J. 184), ocler k a m p fen cl e W id de r (J. 220) oder S chafe, 
die von huri.igen Ma gden in cler Scheunentenne ge choren werden 
(J. 223) 19) (Abb. 7), oder mag es ein Pferd sein, das bei einer knorrigen Weide 

19) Wir bilden das ausgezeichnete Blatt hier ab. Es behandelt ein Thema, wie es ahnlich 
in der zweiten Halfte des neunze hnten J ah rhunderts z. B. von Max Liebermann in seinem Gemalde 
,Die Ganserupferinnen" (Berlin, ationalgaleri e}, ll"ieder behande lt wurde. 
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hehaglich ich gela~ert (Jo 194), oder ein H i.i h n er h u n d der gieri~ au einem 
Klibel am Rohrenbrunnen sauft (Jo 213), oder ein wiederkauende 8 i.i f f e I p a a r 
(Jo 210) oder eine Kuh mit s au g endem Kalb (Jo 183): immer erwei~t 
er sich a! · der gleich trefL ichere Mei tero Und immer auch ist e ihm nichi blof3 
um den kiin tleri chen Reiz und um techni che Angelegenheiten zu tun, nein, man 
kann sagen, daf3 e ihm vie! mehr darauf ankommt, die Leben gewohnheiten und 
We enseigentlimlichkeiten der Tiere moglich t markant vor un hinzu telleno In 
lie em Be trehen Uherireibt er nicht ein einzige.s Mal, geht nie auf eine banale Ver-

men chlichung de Tiercharakters aus und interpretiert nie mehr in den Au druck 
der Kopfe hinein, a! da , wa die stets ja klar und einfach redende Natur aus ihnen 

Abb 0 7° Oie Schafschur. Radierung (J o 223)0 181 ° 

zu un spricht. o kommt es auch, daf3 eine wundervolle epi che Ruhe i.iber Klein 
Tierhildern liegt, eine Ruhe, die ich auf den aufmerk amen Betrachter wohltuend 
tibertragt und ihn flihlen 1af3t, daf3 auch er gleich jenen einfachen Ges ·hopfen ein 
Kind der grol3en, fruchtbaren, warmumfangenden Mutter Erde i t. -

lnmitten seiner reichen chopferi chen Tatigkeit aber i.iherkam den Ra tlo en 
wieder die elm ucht nach dem Uden, nach Italieno I m Sommer 1818 nun rli teten 
sich ·ein Freund Erharcl mit den Malern Friedrich Welker und den Briidern Friedrich 
und Heinrich Reinhold zu einer Rei e ins alzkammergut. Klein schlol3 ich den 
tudiengeno en an, da er von alzburg i.iber Mi.inchen nach Ni.irnberg heimkehren 

und von da dann nach Rom aufbrechen wollteo Die Freunde gaben sich in dem herr-
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lichen Gehirg land fleif3ig kUnsi.leri chen tudien hin. Kleins Skizzen von die er 
Fahrt sind vo11 grof3er Unmii.telbarkeit und Frische. In B e r c h i. e s g a d en z. B. 
malte er e i n en B I i c k auf eine in Sonne erglanzemle Rei he de r brei t 
h i n g e I a g e r t e n B a u e r 11 h a u s e r d e 0 r t e u n d a u f d e n W a t z-
m a 11 n orgWtig in Aquarell. Und am Konigsee wurde ihm auf3er der rotbackigen 
F i s c h er I i e se I der durch eine schmale Schlucht herab ti.irzende K esse I-
f a 11 Anlaf3 zu einer 11aturfrischen tudie. - Hier am See i.re11nte ich Klein von 
seinen Weggefahri.en und begab sich, wahrend sie nach Wien zurUckkehrten, nach 
Salzburg; dort blieb er zwei Monai.e im La11dhaus eines Freundes Pauernfeind, 
immer fleif3ig zeichnend, um endlich anfang Oktober nach MUnche11 zu gehen . 

. ... 

Abb. 8. Bleistiftstudie zu der Radierung ,Die Mater auf dcr Reise". (J. 23+). 1818. 

In MUnch en nun verarbeitete er den ki.instlerischen Eri.rag seiner Gebirgs-
wanderungen und seines Salzburger Aufeni.haltes. Aus einigen Blei tiftskizzen (Abb. 
8 u. 9) erwuch ihm da die krafi. volle Radierung der M a I er a u f de r Rei se, die eines 
seiner hedeutendsten Blai.ter ist und die er seinen Reisegenos en widmete (J. 234) 
(Abb. 10). In der Mitte und zwar etwas zuriick, sitzt auf ei11em Feldsi.uhl bei stiller 
Arbeit der ernste feingeartete Erhard. Links von ihm steht, den aufgespannten 
machtigen Mal chirm auf der chulter, ll einrich Rei11hold. Die er unternehmungslustige 
Ki.instler ha tie sich mehrere Jahre in Paris aufgehalten, wo er fUr das grof3e Werk, 
welches die Feldzi.ige apoleo11s verherrlichen sollte, mehrere Platten ( chlacht bei Jena, 
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Uhergabe von Madrid, apoleon am Wachtfeuer u ·w.) ·tach . 1820 durchreiste er 
dann mit einer engli ·chen Familie Jtalien und mit dem Flir ten Lobkowitz izilien 
und ~ing- nach Rom. 11 ier holte er si eh, aL er Erhard nach dessen elb tmordanschlag 
11 ilfe bring en wollte 2 0), in der morgentlichen Kalte eine Januartages die Luftrohren-
schwind ·ucht, der er 1825 erlag. eben ihm gewahren wir auf Klein Radierung 
die hagere Figur seines Bruders Friedrich, im Wacll'tuchmantel und einem aben-
teuerlich geformten Zylinder. Er war wie sein Bn1der vor allem Landschafter und 
:chuf Bilder von stark romanti chem Charakter, wohei wohl die tiefempfundenen 
Land:chaften de genialen Kaspar Da vid Friedrich nicht oh ne Einfluf3 auf ihn waren. Zu 
ihm spricht der unter etzte Hi.mmige Ernst Welker, des en kraftiger Ge i.al1. man 

"" :1 / F/r. 

Abb. 9. Bleistiftstudie zu der Radierung , Die Maler auf der Reise". (J. 234). 1818. 

den fri.iheren oldaten ofort ansieht. Er war, nach 4 jahriger Tatigkeit als llistorien-
maler, dem Li.ii.zowschen Freikorps beigetreten. Bei Wobbelin wurde er Augenzeuge 
vom Tode Theodor Korner.. Er hat die. e Erlebni. in einem Kupferstich festgehalten 
und auch da Grabmal des gefallenen Dichter radiert. ein Hauptgebiet aber wurde 
, chlief31ich die Landschafi. - und Architekturmalerei. Wie seine Thi.iringer Lands-
leute, lie Bri.ider Reinhold, war er kein bedeutender Ki.instler. doch gleich ihnen 
eine fe. t in jener , ti.irmi:ch heweg-ten Zeii. _ tehende, ausgepragte Per.i.inlichkeit. 

2U) A. Apell, Das Werk von J . Ch. Erh ard. 1866. S. X X V I !I. 
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Es ist Klein vorzliglich gelungen, seine vier Freunde in der ihnen charakteristischen 
Art und Haltung darzustellen und zwar so, daf3 die ganze Gruppe durchaus nicht 
Gezwungenes oder Absichtliche an ich hat. Der klin tlerische Gehalt der 
leben vollen Radierung ist so bedeutend, daf3 ie auch auf den, der nicht weif3, daf3 
hier Bilclnisse bestimmter Menschen vorliegen, bleibenden Eindruck macht. Den 
Hintergrund zu den mit fester Hand gezeichneten Gestalten bildet das Berchtes-
gadener Tal mit den chlanken Kirchti.irmen des Dorfes und dem Doppelgipfel de 
schneebedeckten Watzmann. - Das klinstlerische Fazit der alzburger Wochen 
zog Klein in einer Radierung, die nicht minder reich an innlichem Leben al das 
eben geschilderte Blatt ist. Er taf3t un da einen Blick in den Vieh tall seines Freunde 
Pauernfeind tun. E i n e k r a f t i g e M a g d b li r s t et e i n e r s t a t t I i c h e n 
Pin z g a u er K u h d as Fe 11 (J. 225), wahrend diese ihr Kalbchen leckt. 
Die beiden Tiere und ihre Zuneigung zueinander hat Klein wieder mit i.iefem Empfinden 
der Natur nachgeschildert. Ein urkrafi.ige Behagen liegt liber dieser freundlichen 
Landidylle. - Auf3er den beiden eben gewi.irdigten Hauptschopfungen vollendete 
er noch mehrere andere Radierungen und ein paar Lithographien in Mi.inchen. Weiter 
unterzog er die Gemaldegalerie einem eingehenden Studium und malte einige 01-
bilder, von denen eines, ein bayerischer Schiffszug, der Konig in einen Privatbesitz 
brachte. Damals bllihte in der lsarstadt eine schlicht reali tische Kunst neben dem 
klassizistisch gearteten Akademismu . Die Realisten scharten sich um den das Stu-
dium der Niederlander beflirwortenden Galeriedirektor Mannlich. Und der Konig 
Max Joseph heglinstigte die e Richtung: noch heute sind die hohen Raume seines 
Liehling. chlosses am Tegernsee voll von den kraftvollen, jugendlich fri chen Bildern 
dieser schlichten Ki.instler. Die Pariei der Eklektiker, die in den Mei ·tern der italien-
ischen I loch- unci Spat- Renaissance ihre Muster sah und bunte, seicht idealistische 
Historien und Madonnen malte, wurde von dem Akademiedirektor Peter Langer und 
seinem Sohne Robert gefi.ihrt. In dem Jahre vor Kleins Ankunft in Mi.inchen hatten 
sich diese beiden grol3en Gegensatze des ki.instlerischen Lebens der Hauptstadt in einer 
erhitterten literarischen Fehde entladen. Sie endete mit dem Sieg der Realisten 21). 

Klein nun suchte, wie e ja seiner auf einfache getreue aturwiedergabe ausgehenden 
Kunsi.weise entsprach, Anschluf3 bei ihnen und stand bald in Verkehr mit dem ti.ich-
i.igen Schlachtenmaler Peter Hef3, dem Architekturmaler Domenico Quaglio, der 
namentlich mittelali.erliche Bauten in gut durchgezeichneten, im inne des fUr alles 
Altdeutsche begeisterten Wackenroder gehaltenen Bildern wiedergab, und vor allem 
mit Max Joseph Wagenbauer, der uns koloristisch so feine Tierbilder und so mm·gent-
lich lichte Land chafi.studien und Land chaftsbilder geschenkt hat und damal 
als der bedeutendste Ki.instler Mlinchens angesehen werden muf3te. So fehlte es ihm 
nicht an mancherlei klinstlerischen Anregungen und klarendem Meinung au tau eh. 

Im Marz 1819 aber verlief3 er Mlinchen wieder und wendete sich nach N i.i r n-
b erg, von wo er am 11. August die Rei e nach I talien antraL V or her ab er radierte 
er noch neben einigen anderen Slattern die z we it e Folge der bei Artaria in Mann-
heim erschienenen F o I g e v on M i I it a r s t lick en (J. 239-244). Sie gibt 

21) Vgl. H6!111, Stuctien zur Entwickelung der Miinchener Land chaftsmalerei. 1909. 
s. 19 ff. 
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Szenen aus dem Kriegsleben der Kosacken. In einem der Blatter bringt Klein die 
p 1 i.i n de rung e in e s 0 r i. e s. Die Ha user ind i.eilweise vom Brand zer tort. 
Hau rat liegi. wirr umher. Vieh win.! von den beutegierigen oldaten zu ammen-
geirieben. Freilich vermeidet Klein auch hier die Oar tellung von Yerwundeten 
oder Toten oder eines Kampfes. Gerade, dal3 er selbst hier, wo die besi.e Gelegenheit 
war, den Krieg in seiner Furchi.barkeit zu schildern, so zahm blieb, heweist, wie ehr 
ein ganzes Wesen gewaltsamen Ereignissen abhold und ganz der Idylle zu~etan 

war. Wir sehen wiederum, was wir chon einmal feststellen konnten: ein vorzi.ig-· 
licher oldatenschilderer isi. Klein, aher durchau. kein Krieg -chroni t oder gar ein 
I Iistorienmaler. 

Doch begleiten wir ihn nun n a c h de m S i.i den. Er brach, wie hereii.s 
erwahni., am 11. August dahin auf. Und zwar nahm er einen Weg durch Jie chweiz. 
Reizvolle k i z z en a us K on s t an z, wo er unter anderem den Hafen in einer 
g-raziOsen, mii. ein paar leichten Aquarellflecken in Wirkung gesetzten Zeichnung 
fesi.hielt (Abb.11}, vom Rigi, vom Zi.iricher ee, aus der Gegend von Bern 
und G en f und breit hinge trichene A n s i c h t e n d e s We t t er h o r n s und 
der J u n g f r a u bezeichnen seinen Weg durchs Gebirge. Er i.iberschritt es am 
Furkapal3, verliel3 es beim Lago mag-g-iore und ging von da nach Mailand. Ober Bo-
logna und Florenz rei te er dann nach Rom. Er machi.e einen Weg aber ehr Jang--
sam, um all' die i.iberschwangliche Fi.ille des italienischen Volkslebens, das damals 
ja noch seine ganze Ur5pri.inglichkeit hesal3 und von stadti ·cher und nordeuropaischer 
Kuli.ur noch nicht hedrohi. oder ahgewandelt war wie heui.e, so recht g-enief3en und 
studieren zu kiinnen. Nai.i.irlich war der Eifrige mit Bledift uml Aquarellpinsel 
unermi.idlich hinter den ihm neuen Er·cheinungen her. Auch den Kunsi. ammlungen 
widmei.e er manche i.unde. - Ersi. am 21. Dezemher langte er abends in Rom an. 
Er hatte also liher vier Monate his zur Erreichung . eines Ziele. gehraucht. 

Bald nach seiner Ankunft begah er sich in da. in der Via Condotii gelegene 
Cafe Greco. Seit Winkelmanns riimischem Aufenthalt war es der Sammelplatz der 
deutschen Ki.insi.ler. Da wurden klin tlerische Fragen und WeltaiLchauungs-
probleme beim Kaffee mit grof3er llii.ze und Ausdauer di kutieri., da triiumte man, 
dicht eingehi.illt in blaue Tahaksgewi)Jk, von einer herrlichen Z ukunft der deuLchen 
Kun t und da chrieb man manchen Brief in die liebe I leimat. Der wurde dann in 
den fi.ir die nach dem Vaterland he. i.immten Episteln und enduncren aufge telli.en 
offenen Blechkasten geworfen. Die aus Deutschlaml anlangenden Briefe fanden 
ebenfalls im Cafe und zwar am Bi.iffet ihre LagersHiite. elhst Briefe mit Wechseln 
liefen da ein. Ein jeder holte si eh da an ihn Ad re ierte ab. I r_g-endwelcher Mil3brauch 
wurde mit den sich ansammelnden allgemein zuganglichen Briefschaften kaum g-e-
trieben22). Cornelius und seine Freunde sal3en mit Vorliebe im Cafe Greco, und der 
weiche zarte Komponi t Mendelsohn berichtete chaudernd von dem derben bur chi-
kosen Treiben der lassig gekleidei.en Janghaarig-en Teutonen. Un er Klein nun haHe 
da Gli.ick, beim Betreten des Cafe gleich seine Wiener tudiengenossen Erhard 
und Reinhold vorzufinden. ie af3en mit dem heri.ihmten, als Mensch durch eine 
grobkornige Originalitat sich auszeichnenden Landschaftsmaler Joseph Anton Koch 

22) Vgl. Ludwig Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malas, K:tpitel X 11 J. 
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zusammen. Seine Freude war nati.irlich gro!3. - Von den anderen in Rom weilenden 
deutschen Klinstlern schlos en ich der Landschaftsmaler Franz Catel und Ferlink 
und Joseph Rebell Klein und einen Freunden an. Sie taten sich alle voller Eifer 
unter den i.iherreichen Kunst chatzen der tadt um und arbeiteten mit grol3em Flei!3e. 
Klein studierte da Volksleben auf da Genaueste. Mit Vorliebe hielt er sich da auf, 
wo das Treiben der vom Lande kommenden Bauern und ihrer Tiere sich am lebhaf-
testen enHaltete: an der Porta del Popolo, auf der Piazza na vona, auf dem Campo 
\ accino (Forum), an den Landung platzen am Tiber und an anderen flir eine tu-
dien glinstigen tellen. Yolk feste, Prozes ionen und gro!3e kirchliche Festlichkeiten, 
zu denen viel Bauern vom Lande nach Rom kamen, waren ihm nati.irlich besonders 
willkommen. Er konnte sich gar nicht sattsehen an den farbenstrahlenden Kleidern 
der Frauen, den malerischen zerlumpten Manteln und Anzligen der Manner, den hohen 
eigenartig zusammenge etzten zweiraderigen Karren und den oft bunt aus taffierten 
Maultieren, Zugochsen und Pferden. Bis ins einzeln te hinein zeichnete und aquarel-
lierte er Details, wie chuhe, Schi.irzen, Kopftlicher, Pferdegeschirr, Pferde chmuck, 
Sattel, die Art der Belastung der Tiere, die Konstruktion der Wagen und vieles andere. 
Ganz wie bei Menzel gibt es flir ilm nicht , was der Oar tellung nicht wert ware. Ja, 
in ehr vielen seiner romischen tudien liberwiegt das ethnographische Interesse 
bei weitem das klinstlerische. Unter den figlirlichen Arbeiten finden sich jedoch 
auch Blatter von grol3em malerischen Reiz, wie z. B. die aquarellierte Bleistudie 
Jehrt, welche eine auf der Erde s i t z e n d e I t a I i en e r i n zeigt, deren Bube 
den Kopf in ihren Scho!3 gelegt hat und fest schlaft. Das untatige Herumstehen, 

itzen oder Liegen, das in ltalien eine so gro!3e Rolle im tral3enleben spielt, ist von 
Klein au gezeichnet beobachtet und hOchst charakteri ti eh in einen Skizzenblichern 
festgehalten worden. Die charfe seines Blickes und die icherheit seiner Hand 
kamen ihm beim Skizzieren solcher tra!3enszenen sehr zu statten. Es sind eine 
Menge von Kleins romi chen tudien aut uns gekommen. Sie besitzen meist eine grol3e 
Frische und Lebendigkeit, allein die Glite seiner lirnberger und namentlich seiner 
Wiener Arbeiten erreichen sie nicht ganz. Um im Olmalen vorwarts zu kommen 
und sich eine freiere, sichere Hand zu gewinnen, malte er im Frlihjahr 1820 auf seinen 

treifzligen in die Umgebung der tadt seine Naturstudien haufig gleich in 01. !m 
Sommer de gleichen Jahres finden wir ihn im Sabiner- und im Albanergebirge. Am 
29. Juli machte er dann zusammen mit Schadow, tiglmayr und Vogel ich nach 
N ea p e I auf. Er blieb dort bis zum 7. Oktober. Hier ah er zum erstenmal da 
Meer. Da!3 es tiefen Eindruck auf ihn machte, beweisen zwei im Germanischen Museum 
aufbewahrte, offenbar schnell hingesetzte, ein wenig trlib ausgefallene Aquarell tudien 
mit felsigen Kli tenlandschaften aus der Gegend des hoch auf senkrecht zum Meer 
abstlirzenden Felswanden tronenden orrent. Au orrent selber nahm er das 
reizende Aquarell mit, dal3 einen auf einer Brlishmg sitzenden, mit der damals noch 
allgemein i.iblichen phrygi chen Mlitze geschmlickten, G i t a r r e s p i e I e n d e n 
it a I i en i s c hen Fisc h er ode r c h i f fer fe thielt. Die Beobachtung 
des urwlichsigen, namentlich in der Hafengegend breit sich entwickelten eapeler 
Volksleben. war ihm selb tver tandlich ein hohe Klinstlergli.ick. o verewigte er 
einmal einen 8 a r bier, der am Molo unter einem Leinwanddach mit viel chevale-
resker Grazie einen Mann rasiert. - Den Winter iiber blieb Klein in Rom. In fleif3igster 
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Arbeit gingen die Tage hin. Damals - e war im Januar un l Februar 1821 - zeich-
nete er eine Rei he von A k t t u Ll i en i n B I e i. ~ ie . ind nicht grof3 im r-ormat. lll!Ll 
gut unu streng, ja herb reali ti:ch durchgearheitet. E ist hoch t merkwliruig, ehva 
zwei Jahre nach der Vollendung- der berlihmten Fre ken, die die azarener unter der 
Flihrung de orneliu in der a a Bartholdy au.g-eftihrt batten und mii. denen ie 
die Ara eine neuen monumentalen tiles einzuleiten hofften, Klein in iie. er . chlichten, 
. o ganz und gar nichi. nach der grof3en Linie trebenden unu vielleicht ein wenig klein-
lichen Art in Rom arbeiten zu . ehen. War doch da , was, \\ ie ein t . chon Dlirer und 
Goethe, die mei ten der dam a! , nach lid en pilgernden Klin tier in Rom such ten 
unu zu gewinnen trachteten, eben jene in den Fre ken und Altarbildern der alten 
Italiener unu in der romi chen Land chaft feierlich herrschende grof3e Linie. Und 
fonnte doch der mit Klein befreundete Jo eph Anion Koch eine italieni chen Land-
schaften ganz in die em inne. Un er Klin. tier blieb von sole hen Bestrebungen 
nach einer Ideali ierung und Monumentalisierung der Natur vollig unherlihrt, blieb 
vollkommen der gerade die kleinen, . charf charakteri ti chen Einzelzlige mit inniger 
Liehe umfangende ordlander. Oh er die Fre~ ken der Ca a Bartholdy jemal ge~ehen 

hat, weif3 ich nichi.. E, ware auf3erordentlich in teres ant, zu erfahren, wie er iie ·e 
chopfungen, die einem ei renen We en o ganz und gar nicht gemaf3 waren, wohl 

heuri.eilte. Eben o gern wLiruen wir Kunde da von ha ben, welche tellung- UI!Ser 
Klin tier zu den Werken der Grof3meister der italieni Then Renai sance, vor allem zu 
den Fre ken Rafael im Vatikan und den Wandgemalden Michelangelo · in der i tina 
einnahm. Jedenfall aber wi en wir, daB elbst die Kewaltigen vie!Hutigen Eindrlicke 
der Kun ' 1. unu Kultur vergangener Zeit, die in Rom auf jeden Empfanglichen m it 
geradezu erdrlickender Flille un :1 Macht eindringen, Klein - ~chon seit Jahren ge-
festigte klin tleri che Individualitat nicht im geringsten mehr ahwandeln konnten. 
Da zeigt • ich auGer in seinen atur tudien auch in den Radierungen, welche er 
im gleichen Winter schuf. In ihnen nun verlieh er zunachst einen chweizer 
Rei eerinnerungen Gestalt. o radierte er einen Zug M a u l t i e r e, d e r d e n 
Fur k a p a 8 i.i be r c h rei t et (J. 247). Diese Blai.i. ist zeichneri ·eh von 
liherlegener Meister chaft und dazu von jener Klarheit und schimmernden llelle 
der Luft, wie ·ie nur da Hochgebirge hesitzt. Riimi.che Bilder bringen nur zwei 

chopfungen. Die eine schildert einen i t a I i en i c h en B a u er (J. 252) in 
pitzem Hut, der an einer Mauer sitzt un :1 lebhafi. gestikulierend m it erhobenem 

Gla , in dem der bekannte , E t, e t. e t" blink!, de m Beschauer zutrinkt. Das Blatt 
i ·t unvergleichlich gut gezeichnet und von eindringlich i.er Wirkung. E war, wie Llie 
beigefli ten Worte: , Felici imo capo d'anno. 1822" lehren, als Neujahr wun eh 
gedacht. - I m ganzen inu e nur 8 Ra :lierungen, die Klein wahrend seiner italienLchen 
Rei.e chuf. Diese verhaltni -maf3ig geringe Zahl erklart ich einmal darau , daf3 
er das atur tudium mehr in den Vorder~rund treten lief3 und dann darau , daf3 
er fUr die Olmalerei vie! Zeit verwendete. eine Bilder fanden sogieich Ahnehmer. 
Eine mit der Ponte olaro erwarb der in Rom weilende bayeri_che Kronprinz Ludwig; 
andere Kaufer waren der dani che Kronprinz, die Grafen chOnborn und Baudi.sin 
und Baron Rhe ien. Er muf3 in den romi:chen Ki.instlerkreisen liherall bekannt 
gewe. en .ein. Wer von hedeutenden Ktin:tlern ihm damaL naher trat, HiBt ich aus 
einem umfangreichen Band von in Blei gezeichneten Pro f i l b i I d n i en ent-

12• 
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nehmen, der aus dem Nachla8 Kleins nach Dresden wanderte. Leider lie/3 sich der 
Ni.irnberger Magistrat die gute Gelegenheit, diese Bildnis e zu erwerben, seinerzeit 
entgehen. - Der an ki.instlerischem Ertrag so reiche italienische Aufenthalt verlief 
nun fUr Klein allerdings nicht oh ne schmerzliche Erlebnisse. I m Winter 1820 auf 21 
fie! sein bester Freund Erhard der Gemi.itskrankheit anheim, die ihn 2 Jahre darauf 
zum elbstmord treiben so lite 2 3). chon nach seiner Ri.ickkehr a us eapel hatte Klein 
ihn korperlich elend und seeli eh zerrissen angetroffen. !m Sommer 1821 besuchte 
er den eben von !anger schwerer Krankheit notdi.irftig Genesenen in Olevano auf 
mehrere Wochen. Vergeblich aber waren seine Bemi.ihungen, den zarten, unter dem 
hei8en Klima und dem lahmenden Siroccowind leidenden an Gott und Menschen 
und seinem Konnen verzweifelnden Freund zur Rlickkehr in die Heimat zu bewegen. 

Dahin nun brach Klein am26. August 1821 auf. Die Sorge urn seine Geschwister, 
von denen sein Bruder Christian lebensgetahrlich erkrankt war, trieb ihn nach N i.i r n-
b erg zurlick. Er nahm einen Weg Liber Venedig und Tirolund kam am 19. Oktober 
in seiner Vaterstadt wieder an. 

Hier nun entwickelte er ofort wieder eine angespannte ki.instlerische Tatigkeit: 
man sah die reiche Zahl seiner lebendigen italienischen tudien und erteilte ihm eine 
Reihe von Auftragen fi.ir Olbilder. Von diesen Gemalden erwarb Graf Drechsel 
in An bach eine Schilderung aus Olevano und Regierungsprasident Asbeck in Wi.irz-
burg eine andere aus der Campagna. Leider sollte diese Zeit frisch vorri.ickender 
stiller Arbeit nicht ohne SchaHen bleiben. Aus Rom kam die ihn tief bewegende 
Nachricht, da8 sein ungli.icklicher Jugendfreund E r h a r d, dessen korperlicher 
Zustand sich mehr und mehr verschlechtert und der schlie{3]ich an seinem im Grunde 
doch gro8en Talent vollkommen verzweifelt war, ich erschossen hatte. Mit ihm 
verlor Deutschland einen seiner bedeutendsten Land chatter, einen, der schon lange 
ehe die Pleinairmalerei aufkam, in mehreren seiner zarten, intim gefi.ihlten Radie-
rungen die Silberschleier der Luft und den vollen Glanz der Sonne mit sicherer Hand 
festgebannt hat. Klein liebte und achtete die naturfri che Kunst seines Freundes, 
mit dem ihn die gemeinsamen Studien der Jugendzeit und das gleiche auf schlicht-
realisti che Naturauffassung gerichtete Streben eng verband, sehr. Es gibt radierte 
Blatter, die von beiden gemein am herri.ihren. So radierte Klein in die ,A n s i c h t 
v on St. H e I en a u 11 d des c hI os se s R a u he 11 stein be i 8 ad en" 
die flotten Staffagefiguren hinein 24). Vor allem aber zeigt sich seine Liebe fUr die 
feine ki.instlerische Art des Freundes darin, da8 er eine gro8e Anzahl von dessen 
wundervoll in Blei gezeichneten Landschaftstudien und licht getonten Aquarell-
skizzen aus Roms und eapels Umgebung kopierte. Diese Erhardschen Arbeiten, 
die namentlich das rhythmisch bewegte Spiel der gro8zi.igigen Formen und maje tati eh 
sich hindehnenden Flachen der C a m p a g n a und der dahinter in chwungvollen 
Wellen emporsteigenden Gebirge mit unnachahmlicher Klarheit und Einfachheit 
wiederspiegeln, sind flir jeden, der Italien gesehen, eine Quelle lautersten Genusse . 
Klein wird sie einmal deshalb nachgebildet haben, weil ie ihm ja eine ganz besonders 
lebendige Erinnerung an die im Uden verlebte Zeit sein mu8ten, dann aber auch, 

23) A. Apell, a. a. 0., S. X X V ff. 
24) A. Apdl, a. a. 0., Nr. 10. 
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weil er in ihnen hetleutende kiln tleri che chopfungen ah, chopfungen, die einen 
eigenen lantLchaftlichen Arbeiten, wie er elb t wohl fi.ihlte, ilberlegen waren. Er 
he at3 i.ibrigens elh t eine Anzahl der Origin ale; Er hard Bruder Benjamin hatte 
ie ihm i.iberla en . AI die. er dann 12 Radierungen au dem achlat3 seines Bruder 

veroffentlichte, liet3 Klein e ich nicht nehmen, unter Benutzung einer tudie au · 
den mit dem Freund im alzkammergut frohlich verlehten Wandertagen ein Bildnis 
des Ver torbenen al Titelvignette zu diesem Hefte zu radieren. E zeigt E rh a r d 
eifrig z e i c h n en d a u f e i n e r B an k i m P a r k z u A i g n b e i a I z-
b u r g (Jahn 25 5; Apell, Bildni e Erhard r. 4). - och einen zweiten Verlu i. 
a her hatte un er Kiln tier im gleichen Jahre (1822) zu beklagen: Am 9. Juni starb 
der ihm hefreundete Verleger F r a u en h o I z an den Folgen eines chlaganfalle . 
Die er o ri.ihrige Mann hati.e in einen letzten Leben. jahren !eider nicht mehr tlas 
Gli.ick, da ihm zu Anfang . einer Ta.tigkeit hold gewe en war. Die kriegeri chen 
Ereignis e der Zeit batten sehr ungi.in tig auf seine aufblilhende Kun thandlung 
gewirkt. Dazu hatte ihm da grot3angelegte chon erwahnte Vogelwerk bedeutende 
Unko ten verur ·achi.. ein G~chaft ging mehr und mehr zurilck. Da alle bedrilckte 
ihn ehr und i.rug mit zu einem Tode bei. ein Teilhaber Burner filhrte das Unter-
nehmen dann in be cheitlenem Umfang noch eine zeitlang weiter. -

!m Herb te 1822 machte Klein eine Rei e nach Leipzig und Ore den . ie 
wird ihre Hauptursache jedenfall in einen Beziehungen zu dem gei treichen Kun i.-
freund Johann Goi.Uieb Quandt (1787- 1859) gehabt haben, flir den er ein Bild malte. 
Aller Wahr cheinlichkeit nach hatte er die en Mann, der zu Goethe in BeziehunKen 
stand, auf Rei en nach chweden, Sildfrankreich, panien und ltalien ich eine um-
fa · ende Kunstkenntnis erworben hatte und . pater (1836) im Ore dener Kun tleben 
a! · Mitglied de akademi chen Rate un i ier Galeriekommis. ion eine einflut3reiche 

tellung einnahm, bereii. 1819 in Rom kennen gelernt. Quandt wird den Ki.instler 
in achsen an andere Kun tliebhaber weiterempfohlen hahen. o ging ein Gemalde, 
da einen bayerischen Po t wagen vor dem neuen Tor in Nilrnberg childert, in den 
Be ·itz de Prinzen Friedrich von ach en iiber. 

Endlich aher ward Klein des unruhigen Wanderlebens, oviel an kiln tleri chem 
Ertrag e ihm auch gebracht hatte, doch miide: Er dachte nun an iie Gri.indung 
eines lieim . InCa tell in Franken hatte er Caroline Wii t, die Tochter eines Beamten 
kennen gelernt. Er fi.ihrte . ie nun am 10. Februar 1823 zum Altar. Mit ihr rei te 
er dann flir 6 Wochen nach dem helebteren Mlinchen, wo inzwi chen auf die Initiative 
des grot3denkenden, feurigen Kronprinzen Ludwig hin eine neue Kun. tepoche an-
gehrochen war, Klenz . eine monumentalen Bauten chuf und Cornelius an den Fre ·ken 
der Glyptothek arheii.ete. 

ach seiner Ri.ickkehr blieb er volle 16 Jahre in N i.i r n be r g. ie ind des 
Gllicke eine fruchtbaren kiln tlerischen chaffens voll gewesen. Viele Gemalde 
ent ·tanden damal , von denen 14 in die ammlungen de H and e I as e s or 
J oh. J a k oh 11 er t e I (1782-185 1) ilbergingen. Eine chafherde bei chlot3 
llohen tein, heimkehrende Vieh bei Mogeldorf und der Glei hammer bei i.irnberg 
hefanden ich darunter. Die Bilder gehoren jetzt der tadti chen Galerie an 25). 

25) Be chr~il:>ung d~r sUdt. Kun bammtung r. 82, 88 und 95 . 
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Auch von Kleins Zeichnungen erwarb Hertel viele. Sie wuchsen auf ilber 200 Blatt 
an. Ebenso sammelte er de Meister Radierungen. Heriel, dessen von H. L. Peter en 
gemalte Portrat ebenfalls in der stadtischen Bildergalerie aufbewahrt wird 26), war 
iiberhaupt ein M ann von feinem Kun i ver tandnis. Bei der Anlage der ammlungen 
liefJ er sich namentlich von Frauenholz' Teilhaber Joh. Andreas Borner beraten. 
Die alten wie die neuen Meister waren durch gute Stucke vertreten. Am bedeutendsten 
war die graphische Abteilung; hier fand man ne hen Diirer, Holbein, Burckmair, Alt-
dorfer, den Beham, , Cranach, Luca, von Leyclen, Golizius, Wenzel Hollar, Callot, 
llogarth eine staHiiche Zahl von lnkunabeln des teindrucke · und eine Fiille zeit-
ge11o sischer Mei ter, wie Ferd. Kobell, Reinhart, Wilhelm v. Kobell, Dieirich, Chodo-
wiecki, G. F. chmidt, Weirotter und Erhardt mit vorziiglichen Abdrilcken und einige 
von ihnen mit dem ganzen Oeuvre. Ja, selbst chinesi che Holzschnitte fehlten nicht. 
Mit Vorliehe begilnstigte er gerade junge Klin tier bei euankaufen, um sie zu fordern. 

kulpturen, Miinzen und Medaillen, kunstgewerbliche Arheiten, Waffen, naturwi sen-
schaftliche Ohjekte und eine von univer alem Interesse zeugende, aufJer Druckwerken 
auch !land chriften und Autographen umfas ende Bibliothek gliederte ich der Kun t-
sammlung an. Manches tuck au dem Praunschen Kabinett und den ammlungen 
von Derschau und Frauenholz wurde von ihm erworhen. Er lie/3 einen Katalog 
seiner ammlung-en au arbeiten 27) und hielt diese in liberal ter Weise jeden Sonn-
und Feiertag vormiitags von 10- 12 Uhr jedermann unentgeltlich geoffnet. -

Doch kehren wir zu unserem Klein zurlick! Er fi.ihrte wahrend der t 6 Jahre 
dieses neuen ilrnherger Aufenthaltes die Radiernadel wieder mit grof3em FleifJ, 
nachdem er in ltalien wenig zum Radieren gekommen war. E ind heimische und 
italieni che Motive, die den Reigen der 64 in dieser Zeit ge,chaffenen Blatter an-
flihren. Da sehen wir ihn mit grofJer Liebe d as t. G eo r g- Re 1 i e f v on 
Ad a m K raft am Paumgartnerhaus in der Theresienstral3e nachbilden (J. 253) 
und den sich kratzenden H u n d a us d er We r k t a t t Peter Vis c h er s 
mit der gleichen orgfalt wiedergeben (J. 290). Diese beiden feinen Blattchen sind 
se hOne Dokumente filr die wiedererwachte Begeisterung zur Kunst der Zei t Dlirers. 
Sie erschienen bei eh rag in dem vom Kunstverein herau gegebenen Werk: .,Die 
Nlirnberger Kiln tier, ge childert nach ihrem Leben und ihre11 Werken". Land-
schaftliche Arbeiten Kleins gelangten in dem von 1824 ab treuherzig Liber das Lirn-
berger Kunstleben alter und neuer Zeit berichtenden ,Sammler filr Kunst und Alter-
thum" zur Veroffentlichu11g. Dori begegnet uns die Peg 11 i t z p art i e a us 
d e r G e g e 11 d d e r W e i d e 11 m ii h 1 e b e i ii r n b e r g, wo wir zwi chen 
den Mi.ihlen an beiden Ufern hindurch und iiber den hOlzernen teg hinweg auf die 
schlanken Tlirme von St. Sebald sehen (J. 259; 1822; (Abb 12). Die zarte aturstudie 
dazu von 1815 i t erhalten geblieben. E chliefJt sich ei11e An icht de fun f e c k i g en 
T u r m e s, d e r K a i s e r s t a 1 1 u n g u 11 d d e s L u g i 11 s 1 a n d ( J. 276; 
1825) an, auf der wir im Vordergrund am Grabenrand den Kiln tier mit dem Bieder-
meierzylil1der auf dem aus pahenden Kopf stillvergni.igt sitzen und zeichnen ehen. 
Da brave kleine Menschenfigilrlein nimmt si eh vor den wuchtigen Baulichkeiten 

26) Be chreihung der stadt. Kunstsammlung Nr. 52. 

27) Er chienen unter dem Titel: ,Die Sammlungen des Handel gerichts-Asses ors Joh. 
Jacob Hertel ... '·, Niirnberg, o. J. 
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eini~ennal3en naiv au . Weiter reiht sich eine gleich delikat und zierlich durch!{ear-
beitete A n i c h t d e s 8 u r g a u f gang e an, die durch ein vorn lal;ernde 
Ziegenpaar, wie da~ ehen aufgefi.ihrte Blatt durch sein lu tige taffagefigi.irchen, 
in da friedliche Gebiet der dem Mei ter o lieben llylle hini.ibergespielt wird (J. 283; 
1826). Warmender onnen chein, behagliche Ruhe liegt i.iber alle drei chopfungen 
au gebreitet. Die machtvolle trotzige Grol3e der alten Befe tigung werke kommt, 
wie bei Klein zu erwarten, nicht zur Wirkung. Daflir aber der maleri che Reiz ihrer 
verwitterten begri.inten Mauern. - eben olchen intimen heimi chen Bildern tehen 
dann italieni che Erinnerungen. Wir erwahnen aul3er dem Neap I er 0 b s t-
handler am Meere trand (J. 258; 1822) nur no h den E eltreiber am 
T i her (J. 256), eine au gezeichnete Arbeit, die noch ganz voll i t von ltaliengli.ick. 

Abb. 12. Pegnit zparti e in Niirnberg. Radierung. (J . 259). 1822. 

chweizer Reminiszenzen, wie die zwei JY\adchen b e i m La u f e r h r u n n e 11 

in Bern (J. 263; 1824) und da. Packpferd am Genfer ee (J 288; 
1 27) und eine Wiener Erinnerung, da prachti~;e W a I I a c h i s c h e F u h r we r k 
U. '309 ; 18141. werden zwLchendurch mit icherer Hand ge taltet. NaHirlich vernach-
Iassig-1 er auch die Oar tellung einiger Prachtexemplare au. seiner ihm unentbehrlichen 
g-eliebten Tierwelt nicht. Eine b e i A r 11 o I d i n D r e s d en h e r a u _ g e-
kommene folge von 6Tier ti.icken (J. 277- 82 ; 1825) legt aufs 
erbaulich. te Zeu~;nL dafi.ir ab. Hier ragt da. Blatt besonders hervor, da einige 
Campag-na-Ziegen hei Ruinen und die au der Ferne heri.ihergri.il3enden Fe! wande 
der Monti ahini fe thalt (J. 279) . eben die.er Folg-e veroffentlichte er e i n e 
andere mit vorzi.iglichen Hundeportrats (J. 298- 303 ; 18)2). 

ie -ind hi in die Gr~i er und Krauter der V or jergri.inde hinein auf liebevoll te 
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behandelt. Und ob die wackere Hundeseele in tiefem Schlummer ich ergotzt oder 
Liber eine fauchende Katze in heldischen Zorn gerat: immer weif3 ihr der verehrun,gs-
volle Meister gebi.ihrend gerecht zu werden. - Schlief3lich ist hier noch der reizenden 
Folge von 6 Slattern zu dem Werk: ,De r E is I a u f ode r d as S c h r it t-
s c h u h fa h re n, ein Taschenbuch flir Jung und Alt. Mit Gedichten von Klop· 
stock, Goethe, Herder, Cramer, Krummacher etc. und Kupfern von J. A. Klein. 
Herausgegeben von Chri t. iegm. Zindel, i.irnberg, 1825, bei Friedrich Campe", 
zu gedenken (J. 265-270). Die grazios bewegten Figilrchen der chlitt chuhlaufer 
sind mit wenigen klaren Linien gegeben und jede mal auf3erordentlich hannoni eh 
zusammenkomponiert. Die kleidsame Biedermeiertracht verleiht ihnen noch einen 
ganz besonderen Zauber, und es laf3t sich kaum etwas Delikateres denken als diese 
von den Versen guter Dichter begleitete Verherrlichung de von Klopstock aufge-
brachten Ei sportes. Leider ist der Zyklus selten und kommt meist ohne den zu-
gehbrigen Text vor- -

Da stille ernste Schaffen Klein , das im Sonnen chein einer gllicklichen jungen 
Ehe und inmitten einer Schar froher Kinder so wohl gedieh, fand vie! Anerkennung. 
Auch in der Ferne, denn 1833 ernannte ihn die Akademie der Klinste in Berlin zu ihrem 
Mitglied. - So gingen die Jahre in stetiger erfolgreicher Arbeit hin. Da traf ilm ein 
schwerer Verlust: am 13. Juli 1837 starb seine Frau. Er beschlof3 nun, nicht lange 
mehr in Ni.irnberg zu bleiben. Nachdem er 1839 mit der Witwe des Kupfer techers 
Wolf, Catharina, eine neue Ehe eingegangen war, zog er im selben Jahre flir immer 
nach Mlinchen. Hier nun setzte er ein freudiges Schaffen mit unverminderter Kraft 
fort. 

M i.i n c h en selbst und dann des en nahere und ferne Umgebung hot ihm 
reiches Material. So ist uns z. B. eine fri che Stud i e v o m Du l t p I at z in 
der Au erhalten, die eine Szene des dort im Jahre mehrmals abgehaltenen Jahrmarktes 
zeigt: ein Kameel, Affen und ein Bar werden dem staunenden Publikum vorgefi.ihrt. 
Weiter taten es ihm namentlich die machtigen M i.i n c h e n er 8 i er w age n 
und ihre stammigen Pferde an. Er hat ie oft skizziert. Einmal hielt er auch die 
weite A u s i c h t fest, d i e e r v o n s e i n e r i m il d e n d e r S t a d t 
in der ahe der There ienwiese gelegenen Wohnung aus 
hat t e. Da sah er rechter Hand auf grlinem Hi.igel die Bavaria aufragen, link· 
davon die weif3en Hauschen von endling und Neuhofen und dahinter, blau chim-
mernd, die vielfach bewegten Formen der Alpen mit der hochaufragenden Zugspitze. 
Nati.irlich machte er oft Au fli.ige hinaus auf die bayeri che Hochebene, wo da Auge 
ilber wassereiche, kaum gewellte Flachen hinweg tief hinein in ilberne Fernen sieht 
und weif3e Wolkengebirge hoch am unendlichen Himmel glanzen, oder in das schbn-
heitsreiche, zerkli.iftete Gebirge. Zeichnungen und Aquarelle vom S t a r n b erg e r 
S e e, von Was e r b u r g und 0 b e r a u do r f, au der Gegend der z u g s p i t z e 
und so fort rilhren von solchen treifzi.igen her- Auch in die en landschaftlichen 
Slattern bleibt er seiner schlichten Kilnstlernatur treu; er gestaltet nicht die stille 
feierliche G r o f3 e der Hochebene und das Unendlichkeitsgefi.ihl, das sie ausib t, 
und nicht die Wucht und Erhabenheit des Gebirges, diese Elemente etwa in wenige 
starke Grundakkorde zusammenfa end, sondern alle das 10 t sich ihm in idylli eh 
geartete Einzelzilge auf. Er arbeitet also ahnlich wie die Dorner und Wagenbauer 
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und Heinrich Blirkel, nicht aber wie der auf monumentale Wirkungen au,gehende 
Rottmann, der 1833 die Arkaden de Hofgarten mit einen groBziigigen Fre ken 
~e. chmlickt hatte. - Zwi chen den heimi chen Motiven einer Handzeichnungen 
und Aquarelle taucht wohl auch einmal eine italieni che Erinnerung, \\ ie z. B. der 
!eider recht hart und bunt gemalte C a r e t to a m t r a n d e b e i e a p e 1 
(1852) auf. Bi in ein hoch te Alter hinein fi.ihrte er den Aquarellpin el. Man ieht 
die,en Alters,chiipfungen an, daB die ehkraft de Klin tier tark nachgela, en hat, 
allein fehlt auch nun die unvergleichliche zeichneri che Akurate e der tudien 
der Jlingling - und Manne jahre: da ichere Empfinden fUr da Wesen und die charak-
teri tischen Leben auBerungen und Bewegungen von Menschen und Tieren i 1. geblie-
ben. Ein h&h t lebendige und maleri eh feines, frei hinge trichene A q u are 11, 
d a s e i n e n T i r o I e r 8 a u e r 11 d a r t e I I t, d e r e i n e m w e i B e n 
P fer d K I e i e v or c h i.i t t et, schuf er noch a! Achtzigjahrii;er. 

Die Radiernadel legte er freilich vie! frliher bei eite, al Zeichen tift und Pin ·eJ. 
chon 1854 war er offenbar ent chlo, en, eine Radiertatigkeit ei11zu tellen, denn . eit 

die em Jahre bi zum Jahre 1861 machte er eine groBe Pause. Seine letzten Radie-
rungen tammen au dem Jahre 1862. Er war be cheiden und klug genug, um recht-
zeitig aufzuhoren. o haftet auch seinen letzten radierten Arbeiten nicht enile 
an. Wer vermag den drei 1861 und 1862 geschaffenen kraftvolle11 Slattern, die 
ungarische Heubauern (J.364), eine Romerin mit dem pinn-
r o c ken (J. )65) und e in en M ii n c h e n er 8 i er wage n beim ternegger-
keller (J. )66) dar tellen und al o wie zum Ab chied noch einmal die drei Haupt-
etappen ~ einer Leben balm: Wien, Rom und Mlinchen un vergegenwartigen, anzu-
merken, daB ie der Hand eines iebzigjahrigen ent tammen! - Mit die en 3 BI~Htern 
zu 'ammen betragt die Zahl der in Miinchen ent tandenen Radierungen 47. V on 
hesonderem Reiz sind clarunter ein Blattchen mit einem r i.i m is c h en Z i e g en-
b o c k und eine mit einer K u t c h e, d e r e n P f e r d e n d e r K u t c h e r 
Brot vorschneidet (J. 337 u. 335). Die zuletzt angeflihrte childerung 
geht auf eine Blei tift kizze zurlick, die der Meister 1816 auf seiner frohen mit Erhanl 
zu ammen nach Wien unternommenen Rei e in Theierling auf der Regen bur,ger traBe 
machte. Beide Arbeiten erschienen in der F o I ,g e v o n 1 0 o K I e i n s c h e n 
8 I at tern, die von 1844 ab die C. H. Z eh' - c he 8 u c h hand I u 11 .I!; in NUrn-
berg herausgab. Auch das Tit e 1 b 1 at t dieser Au,gahe radierte er elhst. Er 
hat sich da, rings umgeben von seinen geliehten Tieren, dargestellt, wie er an einer 
mit einem Gehurt jahr versehenen Eiche sitzt und eine Gruppe von chafe11, Klihen 
und einem Pferd und einem Maultier zeichnet. Die Zweige des Baume. , in denen 
sich Affen mit den Malwerkzeurren de Kiin tier herumtreiben, laufen in einen von 
Eugen eureuther radierten Arabeskenzug a us. In der Ferne ieht man lirnberg liegen. 

Vie! be er freilich i t ein andere Portrat Klein aus dieser Mlinchener Zeit. 
Wir meinen den tahl tich, den P a u 1 B a r f u B nach einer 1854 von llanfstangl 
~emachten Photographie ge. chaffen hat und dem vorziiglichen V er z e i c h n i 
d er g r a p h i - c h e n B 1 a t t er K 1 e i n s voran.t;e tellt ist, da C. J a h n ver-
offentlichte 28). Hi er, ei gleich auch des charakteristischen 8 i I d n i s e s K I e i n 

2'!) ,.Das Werk von Johann Adam Ktein ... beschrieben durch C. Jahn. Mtin.:hen, 1863"· 
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von Ant o 11 Se i t z aus dem Jahre 1864 gedacht, das sich (unter r. 92) in der 
NUrnberger stadtische11 Galerie befindet. Ein im Germ a 11. Museum aufbewahr-
tes Bildnis Klei11s (No. 980), da etwa E11de der vierziger Jahre e11t ta11den sein 
mag u11d de sen Maler unbekan11t ist, bilde11 wir hier ab. Das charakteristi che 
Portrat i t ei11 Vermachtnis der Tochter unseres Mei ter , vo11 Fraulei11 Luise Klein, 
an das Museum (Abb. 13). 29) 

Abb. 13. Bildnis Joh. Adam Kleins, ea. 1848. Maler unbekannt. 
Niirnberg, Germanisches Museum. 

In de m m it einem lebendig ge chriebe11en Le ben a briG ver ·eh en en Buche Jalms 
ist u. a. die Feier eingehend geschildert, die die Mi.inchener Ki.instlerschaft beim 
iebenzigsten Geburtstage des Mei ters veranstaltete. Sie zeigte, daB seine feine 

ehrliche Kun t schon von den Besten seiner Zeitgenos en richi.ig einge chatzt wurde. 
Der Tiermaler F. Voltz und der Konservator des Kupferstichkabinett von Hefner-
Aiteneck hielten von warmer Verehrung zeugende Ansprachen. chlie8lich er chien 
eine Deputation Urnberger BUrger und begli.ickwi.inschte ihn im heimischen Dialekt 
und im Kosi.Um aus des alten Volksdichters Gri.ibel Zeit in humorvollen Ver en. 

29) Bei J ahn nicht erwahnt. 

-

, 
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Der auch al Mensch wegen einer Bescheidenheit, Geradheit und Milde hoch-
.~eachtete Ki.in tier erreichte da schone Alter von 83 Jahren. Er tarb am 21. Mai 
1875. -

EreignL e von gewaltiger p liti cher Tragweite waren wahrend eine lan~en 

Leben an ihm vori.ibergeroiiL Derselbe Mann, der einst Zeuge der iege und de 
Untergange apole n war, erlebte noch die groOe Zeit Bi marck und der Einigung 
Deut ·chland . 

icht minder bedeutend waren die Wandlungen in der Kun tentwicklung 
eines Vaterlandes, die er mit ansah. Als er geboren wurde, herr chte der Kla i-

zi mu . In einen Ji.ingling jahren i.ibernahm dann die Romantik die Fi.ihrung. AI · 
er zum Manne gereift war, erreichte ie mit Rethel und chwind ihre Hohe. Zur 
elben Zeit begann die Historienmalerei ihren iege zug durch Deut chland. W. von 
Kaulbach malte 1847 im Treppenhaus des Berliner Museum eine bilderatla.ahnliche 
Oar tellung der Hauptepochen der Weltge chichte an die Wande. Man feierte ihn 
wie einen neuen Rafael. Balu jedoch lief ihm Piloty mit einen hi.ihnenma0il{ arran-
l!;ierten Ge~chicht bildern den Rang ab. Danehen hllihte eine reiche Genremalerei. 
In Berlin aher war das Genie Menzels in gigantLchem FleiOe grof3 geworden. Gerade 
im Tode jahre Klein schuf er .ein Eisenwalzwerk, dieses Monumentalwerk des moder-
nen deu . eh en Realism us. Gleichzeitig m it Menzel waren die am Werke, die wir 
heute zu den H auptmei tern un er er neuerhllihten Malerei rechnen: die Biicklin 
Feuerhach und Man~es, Thoma und Leibl, Uhde und Liebermann. o leuchtete 
dem grei ·en Klein aJ ·o noch der Fri.ihling morgen der jungdeutschen Kllld in die 
Augen. och deutlicher erkennen wir, wie weit tier Mei ter in die neue Zeit hinein-
ra~t, wenn \\ ir den Slick nach dem gleichzeiti~en Frankreich wenden und dort den 
I mpres ioni mu in den von Licht • trahlenden Bildern de. 1832 gehorenen Man et 
ich entfalten ehen. 

o viele und o groOartige Wandlungen nun aher die Kun t .einer Zeit in mach-
tig;em Kre zendo durchlief: Klein sah nicht nach recht oder link uml hlieb, der, 
der er chon etwa 1812, also mit 20 Jahren, geworden war. Seine Kunst hat . ich 
seitdem wohl vertieft unu techni eh geEiuteri, aber we entliche, i.iherraschende Ande-
rungen machte ie nicht mehr durch. Auch in ihrem toffgebiet nicht. Die e fri.ihe 

ich- Fimlen und tete Beharren im Errungenen i t die tarke und die chwache 
von Klein Leben werk. 

ein chaffen findet Geni.ige in einem ziemlich engen Krei . Es mutet un 
zuweilen einigermaf3en ni.ichtern und bra v an, und wir fin den in ihm ganz die Gruml-
stimmung de zwar grunutlichtigen, aber oft doch reiclllich hau backenen Bi.ir rer-
tum der Biedermeierzeit wieder. Elementare Kraft, Zi.igigkeit und Weitblick lagen 
ihm fern, vollig fern. Klein fleif3ig gearbeitete Werke erwuch ·en nicht au dem Boden 
einer gei tig freien, groOzi.igigen Kultur wie die der chopfungen der iederlander 
de 17. Jahrhundert ·, der iederlander, die a u c h einen heldenhaften Befreiung kampf 
siegreich be tanden, dabei aber im Ge ensatz zu den Deut chen vom ersten Drittel 
des 19. Jahrhundert ich innerlich mehr denn je als Bri.ider fi.ihlten, alle Engherzig-
keit von ich warfen und mit ihren chiffen da Weltmeer befuhren. 

Allein bei alledem dlirfen wir nicht verge en, daf3 Kleins Wirken trotz mancher 
En~e knnoch etwa Befreiend innewohnte. Er gehort zu den Ki.in tlern, die im 
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Anfang des 19. Jahrhundert als die Pioniere einer neuen Naturanschauung zu gelten 
haben. Man schatzt diese schlichten Realisten leicht zu gering ein. Doch si e waren 
es, die wieder und wieder auf die atur hinwiesen, die einen grof3en Schatz neuen 
Beobachtung materiales ans Licht hoben und so der kommenden Generation eine 
ge unde fruchtbare kiinstleri che Tradition schufen. Wir begriil3en in Kleins treuem, 
von Ehrfurcht vor der atur vollem Realismu die ersten zarten prossen, welche 
den Friihling der neudeut chen Kunst vorherverklinden. 

Die Jahrhundertausstellung deut cher Malerei, die 1906 in Berlin stattfand, 
hat uns i.iber die en fri.ihen Reali mus die Augen geoffnet. un mit einem Male 
sahen wir die ununterbrochen aufsteigende Linie, die von Chodowiecki i.iber Klein 
und Kri.iger zu Menzel herauffi.ihrte. Wir erkannten in den Bauernschilderungen 
vom ersten Drittel des Jahrhunderts den Beginn des Weges, der i.iber Quaglio, Klein 
und Bi.irkel, Enhuber, Spitzweg und chiitz, Vantier, Knaus und Defregger zu dem 
grof3en Leibl ging. Und wir entdeckten in den Land chaftsbildern und Studien 
aus der Zeit bald nach 1800 die Anfange der so bedeutenden Landschaftsmalerei, 
die iiber Friedrich, Blechen, Wasmann und Schleich zu Triibner, Liebermann, Kamp-
mann und anderen Modernen emporwuch . 

Wa uns aber Kleins Radierungen und Studien und die seiner wahlverwandten 
Zeitgenos en o lieb macht, das ist der herbe Jugendreiz, den ie, wie alle Werke, 
die die Vorboten einer Bliiteepoche ind, besitzen. Das ist ihre kindlich-reine, frohe 

aivitat und unbestechliche Ehrlichkeit Und da ist ihre bezaubernde Frische 
und unmittelbare aturnahe. 

Diese unmittelbare aturnahe wird Klein Handzeichnungen und Radierungen 
auch noch auf lange hinaus da vor bewahren, daB ie ganz verge sen werden. 

Abb. H. Schafherde. Getuschte Bleistiftzeichnung. 18 1+. 


