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68 R. Deonna : Le danger communiste en Suisse

d) Conclusion.

Les faits eites plus haut sur l'activite du Parti Nicole et de la
jeunesse socialiste suisse donnent a reflechir. Iis montrent que, sous
le couvert d'une appartenance simpiement socialiste. ces organisations
menent une politique subversive qui pourrait etre fort dangereuse pour
notre sürete interieure et pour le respect de notre neutralite. Alors
que notre armee veille a la frontiere sur la securite du pavs vis-a-vis
de I'exterieur, il est indispensable (chacun en est persuade) que
Parliere prenne, vis-a-vis des dangers du dedans. d'oü qu'ils emanent,
la meme attitude de vigilance. Aussi doit il en etre ä l'egard de ce
dangereux triangle que constituent le Parti communiste, le Parti
Nicole et la Jeunesse socialiste suisse.

2Tmltüv-unt) gtttfragro
Römischer Runfhmnter.

ißcchreub Soubon, Paris unb 93erlin biefen ÜBinter uon SrtegSforgen beim»
gejud)t mürben, roar ffiom bie einjige europäifd)c ©rofsftabt, bie im tiefsten J-rieben
tag. Jrojjbem aber roaren bie gremben, selbst bie neutralen, nur fetjr fpärlid) ju
sehen; in ben 2Jtufeen tonnte mau mitunter oon einem Saal in ben anbern man»
bem, ofjite einer ©eele ju begegnen, unb in bett JpotelS unb Pensionen Ijörtc mau,
befonbers jur Cfterjeit, Diele Slagen über bie ausgebliebenen ©äste. Unb biefeS

gernbleibeu ber gremben roar fefjr ju bebauern, benn aud) roäfjrenb biefeS SIMtt»

terS ift einem in 3}om ein überreiches ÜRaf; ber öerfchtebenften tulturellen Skr»
anftaltungen geboten morben.

£>afs fiiebei bie 2luffül)ruugen in ber fönigliahen Oper in erster Sitiic er»

mäbnt roerben müssen, roirb in ber öeimat beS bei canto nicht überraschen. 9111er»

bingS roaren biefen 2Binter auch Hier roeniger auSlänbijche Strafte als sonst ju
tjören; aber in einem Sanbe, in betn bie Pflege einer alten Cperu»Jrabitton stets
als eine ber oornerjmften Shttturpflichten angesehen tourbc unb in bem, roorjl mehr
atS in anbern Sänbern, ein roafyrcr Reichtum einheimischer Strafte jur Sßerfüguug
ftanb, roar biefe Süde schliesslich leicht 511 öerfchmerjen. 2o tonnte man bie roidj»

tigften Rassischen Cpern in einer ganj oorjüglicfteu Inszenierung hören unb sehen;
bafs hiebei ber £>auptuad)brud auf bie Cpern italienischer Momponiften gelegt
rourbe — roorunter aber nicht nur SBerfe 33erbiS, Puccinis, SKaScagntS :c., fon»
bem aud) mehrere Schöpfungen ganj moberner Süuftler genannt roerben müssen —,
barf nidjt rounbernehmen. 911S eine gan^e bejonbere %at muss ber gelungene 33er»

such hervorgehoben roerben, bie eigentlich als Oratorium gebachte „CDamuation
be gauft" oon 23erIioj als 33ühuenftüd aufzuführen.

Siber mit biefen Opernaufführungen finb bie mufitalifchen ©enüffe, bie einem
biejen ÜBinter in 3tom bargeboten rourben, noch lange uicht erschöpft. 33cfonberS
bie S a m m e r nt u f i t oerbieut rühmenbe Grroähnuttg, oor allem roegen ber oor»

bilblidjett Pflege unb ÜBiebererroedung ber italienischen Slafjifer bes XVII. Jahr»
hunbertS; benn gerabe für ben nörblich ber Sllpen 3Sofinenbeu roirtte eS oft
fast roie eine Offenbarung, roenn er in SRont fo oft (fogar burch bett SRabio) ©e»

tegenheit hatte, SBerte Gorettis unb feiner 3eitSenoflcn tennen 51t lernen. Sin
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grosses 93erbienft bat (icf) bet biefer SBiebererroetfung altitaltemfcher SDtufif befon»
ber« ailfrebo Gafella erworben, ber bte SBerfe 93ioaIbiS eigentlidh ausgegraben
bat. ©o ist biefer Komponist burd) bie SBiüalbiroocbe in Siena besannt geworben,
ber nun aud) eine ©carlatttwoche folgen soll.

Schliefstid) müssen auch bie römischen Spmpfjoniefonzerte t)tcr 9e*
nannt werben, grinjichtlich ber auSfüljrenbeu Kräfte machte sich ztoar auch hier
eine gewisse Slutartie geltenb; bie Programme berüdfichtigten aber bie flaffi»
schen SGBerfe aller Stationen, unb aufserbem waren z- X. red)t beachtenswerte Stüde
moberuer italienischer Stutoren zu boren. @inen £)öf)epunft bilbete bic üorzügfiche
SBiebergabe aller wichtigen 93rafjm3»2Berfe, sowohl sämtlicher Sr)mpf)onien unb
bes SiequiemS als aud) oerfchiebener weniger besonnter SSerfe, wie ber SBaljer
für Orchester. Schabe roar nur, baß alle biefe St)inp!)oniefonzerte im ftimmungS»
losen Slbriauotljcater ftattfanben, nachbem roährenb Jahren baS Slugufteo als ftäbti»
scher Konzertsaal gebient Hatte. So Heisst nämlid) baS grosse antife Kaifergrab,
in bem oon 91uguftuS an bie früheren römischen Kaiser (ausser Stero) samt anberen
SÜfitgliebcrn ber kaiserlichen gamitic beigesetzt worben waren; im SDiittclalter biente
eS ben Solonna als Staubritterburg. Wach ber geubaljeit ftanb bann biefe ehrwür»
bige ©rabburg inmitten einer 33igna, ber ein funftooller Ütenaiffancegarten folgte;
bann würbe im Slugufteo eine Strena für Stiertämpfe unb 33olfsfcfte unb noch später
baS Politeama Sorrer, ein Xheater eingerichtet. 3ulet3t tonnte man bann im
mächtigen, fehr akustischen Sfunbraum über ber ©rabfammer beS SluguftuS — liess

fid) eiue eigenartigere unb würbigerc Ghrung bes grössten römischen Kaisers ben»

ten? — bie Symphonien unserer grossen Klaffifcr hören. 93cmcrft fei jeöod),
bafj baS Stbrianotfjeater ben Sninphonicfonjcrten nur ein prooiforifchcS Slftjl bietet;
am Jauiculus foll ber 33nu eines grossen ftäbtifchen SonjerthaufeS nächstens in
Slugriff genommen werben.

CDie Bielen 33 o r t r ä g c einzeln aufzuzählen, bie, wie in anbern Stäbteu,
biefen Sßtnter aud) in Stom gehalten würben, hat hier feineu 3roed- In biefem
3ufammenhang aber muß bod) baraus hingewiesen werben, bafs in Stom eine ganze
Steche Oon Instituten bestehen, bie jich bie Pflege tultureller 33eftrebungeu ber
berfchiebenften 9trt angelegen fein (äffen. 33ou biefen möchte ich z-33- bas oon
5Dr. ©abetti geleitete Jftituto italiauo bi Stubi ©ermanici in ber 33illa Sciarra
auf bem QaniculuS nennen; eS neranftaltet ben ganzen SBinter hinburch 23orträge,
33orIefungen oon £>id)tern unb Konzerte, bie ben geistigen Seiftungen beS beutfchen
KulturbereidhS greunbe in Italien merben sollen. (Einzigartig finb fobann bie

auSläitbifchen wissenschaftlichen Institute, wie bie ©cole frangaife, baS beutfche
archäologische Institut, bas Saifer=3BiIheImS»^nftttut für Kunstgeschichte (bie frühere
£>er£iana), bie 33ritifh Schoo! at Stoine, baS amerifanifche Institut; ja selbst
fleinere Staaten wie gjollanb, 33elgien, Schweben, Siumänien u. a. besitzen roif»
fenfchaftliche Institute in ber ewigen Stabt. Cft habe ich baher bebauert, bafs

gerabe bie Schweiz, bie bod) fo freunbfchaftüche Beziehungen zu Italien unter»
hält, fein wissenschaftliches 3entrum biefer 9trt in Stom aufweist! Stile biefe
Institute oeranftalten nun auch 93orträge, bie fich in ber Siegel auf hohem Stioeau
halten; befonbers reiche Stnregungen bilben bie güfjrungen, bei benen bic ersten
gachteute ber betreffenben ©ebiete bie Stuinen, Kirdjen unb SOtufeen 9iomS ertäu»
terten. $5er Schreiber biefer 3ei'en i)^tte z-53. biefen SBinter ©elegenljeit, mit
grossem ©eminn eine Steche oon neuen römischen StuSgrabungen unter gührung
Don 93rof. 9t. o. ©erfan, foroie ©rabmäler in ben Kirchen StomS unter gütjrung
Don Prof. Seo 33ruhnS zu besuchen.

So bot Stom selbst in biefer KriegSzeit bem fremben 93efucher Stnregungen in
einer gülte, wie man fie anberSroo faum erhatten sann, unb hinter all biefem
Steichtum steht als unoergleichlicher Stahmen bann noch bie Stabt Stom selbst!
5Denn Stom ift nicht eine ©rofsftabt wic eine anbere; fchon bie oon Pinien unb
Steineichen befrönten, bie Stabt umgürtenben grünen Stnhöhen Derleihen ber
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©iebetchügelftabt eine Sdjönfjeit, bie ben anbern in Gbenen gelagerten ©roßftäbten
GuropaS abgebt. 33or allem aber rebet bie ©efdiicfjte hier eine ©prache, roie roir
(ie sonst nid)t boren, gast treten hier bie einzelnen Stilarten jurücf, benn alle
Gpodjen ber römischen ©efchichte finb burch eine grosse gemeinsame Sinie oerbunbeu;
aus ben 33auten aller 3eiten, ber Slntife, ber ^Renaissance unb beS Sarocf sprechen
eine ©röße, ein SJtachtgefüfjl unb eine Monumentalität, bie roir anberSroo nicht
finben unb bie ber eroigen ©tabt ein ganj einzigartige» ©epräge oerleihen.

Dabei ift aber 9tom nicht nur eine ©tabt ber Vergangenheit, fonbern, je länger
je mehr, auch eiue ntobeme Metropole. GS gibt Seute, bie bie» bebauern, unb in
ber Hat hatte e» früher für romantisch oeranlagte ©eelen einen ganj befouberu
Steiz, zwischen bem lleinlichen ©traßengewirr ber päpstlichen Reit bie mächtigen
93auwerfe ber Vergangenheit aufragen zu sehen. Unb aud) bic Gampagna hat Biel
bon ihrer Poesie eingebüßt, feitbem bie Deutfchrömer fie mit ihren Staffeleien
burdjzogen. Xrotjbem aber glaube ich, baß nur bie Groig=©eftrtgen eS bebauern
roerben, baß fleißige §änbe am JBerfe finb, bie z^ar romantische, aber fieber*
fchroangere Gampagna=2Mfte mieber in ben frudjtbaren ©arten zu nerroanbeln, ber

Zur Qeit ber Stömer bie Menschen hier anlachte. 33efonbcrs in ber Stabt selbst
roerben überalt alte ©tabtoiertel saniert unb neue ©traßenzüge für ben geronltig
gestiegenen S3erfehr burd)brochen. Gin neuer 53abn£)of, etroaS roeiter braußen als
ber heutige gelegen, ift im Gntftehen begriffen, unb Bon ihm roirb eine Unter*
grunbbahu nach ber E 42, ber SBettauSftellungSftabt, angelegt. Daß in einer ©tabt,
in ber jeber ©teiu mit geschichtlichen Grinnerungen gesättigt ift, solche Ummanb*
luitgeu be» historischen ©tabtbilbs ju ben subtilsten ftäbtebaulichen Problemen ge*
hören, roirb jebermann zugeben; aber ich freute mich zu sehen, baß jejjt ©traßen*
projelte oor ihrer SJcrroirtlichung bod) recht freimütig bisfutiert roerben. 9113

eS z- 33- biefe" SBinter tjieß, baß oon ber Kirche St. Jrinitä bei Monti aus, bem

Skrghaug beS Sßincio entlang, eine Straße nach ber Porta bei Popolo projeftiert
fei, metbeten fich auch in ber Presse Seute zum SBorte, bie bie projektierte ©traße
für einen recht getnagten Gingriff in ein historisch geroorbeneS ©tabtbilb hielten.
Der toidjtigfte ©traßenburchbruch ber letjten Reit ist aber unstreitig bie Stnlage
einer breiten gahrftraße nach bem Petersplag. Ich gebe zu, baß burch fie bte

majestätische Pctersfuppel, bie früher bem burd) bie engen 33orgogaffen herannahen*
ben oerbedt roar, Biet gewonnen hat; aber ber fo machtooll in bie 33reite fich bet)*
nenbe PeterSplah hat oiel Bon feiner urfprünglidjen SBirtung eingebüßt, befonbers
ba jetjt baS Überraschungsmoment fetjlt. Ich glaube baher, baß man mit ber Reit
notgebrungen auf ben ©ebanten 53erniniS zurüdfommen unb ben Ptajj burch baS

Don ihm projettierte breite Monumentattor roirb isolieren ntüfjen.
©o oerbinbeu fich in Siorn Vergangenheit unb ©egenroart 31t Ginbrüden, bie

man nicht Bergeisen tann; biefer Tatsache hat fein ©eringerer als Jofob 93urdl)arbt
9tu»brucf gegeben, roenn er im Schlußwort feines Cicerone folgenbcS sagt: ,,2Ber
biejeu beiben Meistern" (gemeint finb ©. Pouffin unb Glaube Sorraitt) „außerhalb
Italien» roieberbegegnet, bem roerben fie Dielleicht ftärfer als bie glänzenbften mo*
berneu Vebuten baS §eimroet) rege machen, welches nur zeitweise schlummert, nie

stirbt, nach bem unbeweglichen :)iom." Der biefeS schreibt, hat bie Grfahrung
gemad)t. Gr wünscht feineu Sefern, über bie Stlpen mitzunehmen, bas ruhige ©tüd
ber Seele, roelches er in 9tom genoffen hat, unb beffen Grinneruug ihm selbst auS
ben schwachen Siachbilbungen jener Hofjen Meifterroerfe fo übermächtig entgegen*
fommt. ©. ©Uber.
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Die ftmfttüutiQ der Sammlung tonloser und des

tDintertyurer und ferner sllufcum«.
Seit bein 2. März ift nun auch im Kunstmuseum Sutern ein „Kleine» Prabo"

eröffnet morben. Die StuSftellung umfaßt eine SluSroafjt aus ben SZBerfen ber
Museen in JBintertljur unb Sutern, eine größere Qaffl oon Seüjgabett auS Sujerner
Vefitj unb als baS SBtdjttgfte einen grossen Jeil ber Sammlung Jpaljnlofer in
9Binterthur.

Im unteren unb oberen 33eftibüt empfängt ben Vefucher eine SReitje fieroor*
ragenber SBerfe oon beutfdjen mie französischen Künstlern, Warnen Bon bestem Klang,
bauütfäcblid) Seihgaben auS Suzern unb aud) aus SBintertfmr, beutfche ©emälbe
non Söalbmüller, ©auS Bon Mareen, Seibl, Xrübner, Menzel unb Siebermann,
französische uon Gug. Delacroir, Gorot, Gourbet, DegaS, SiSlet), Pissarro, Ge*

Zäune unb Utrillo, Plaftifen oon Defpiau unb Mailiol. Slud) oan ©ogf) ift burch
einige frühe unb eiu Spätroerf oertreten. Die hohe Cualität in biefen GingangS*
räumen nimmt ben SSefurher sofort gefangen.

Die Storbgalerie im ersten Stod mit bem StuSbticf auf Stabt unb ©afen,
bie fid) anschließt, ift ber Sdjroeizerfunft bes IG.—19. Jahrhunbcrts getnibmet.
Zunächst eine Keine, aber interessante ©ruppe oon Suzerner Malereien aus ber
©otbeinzcit: Vor allem baS einzige noch erhaltene größere Stüd oon ber gaffabe
beS ©erienfteintjaufeS, bas sich an ber ©teile ber heutigen Krebitanftati, am Kapell*
platj, befanb unb an ber ©olbein b. ij. zwanzigjährig fein erstes großes 2Berf im
9luftrag bes Schultheißen Jafob uon ©ertenftein gejdiaffen hat. GS ift bie Stüdeit*
figur beS GollatinuS aus bem Silbe beS Selbftmorbes ber Sufretia. Vou biefer
©auptftgur sieht mau rechts am 3!aube noch bie ©anb mit bem Dolch. Sie fniet;
über ihr ift ber 9lrm einer entfetten Dienerin zu sehen, bie ftehenb bargeftetlt
mar. DaS greSfo befanb sich mit oier anberen Silbern, roelche Vcifpiete
antifer Gharatterftärfc barftellteu, neben ben genftern beS britten StodroerfeS,
bireft unter bem Dache unb mußte also für bie einsieht auS ber gerne gemalt merben.

Sieben biefem SBaubbilbe Oerbienen noch einige SEafetbtlber berfelbeu Qeit
Seachtung. Sie scheinen fast alle Schöpfungen einer an Ort unb ©teile einst be*

ftehenben Malerfchule gemefen zu fein, So befonbers baS SilbniS beS Schultheißen
oon Sertenftein, ber ©olbein ben großen Sluftrag gegeben hat. GS ist 1514 batiert,
banaefj roäre eS nod) oor ©otbeinS Stnfunft in ber Schroeiz entstauben. Die Jn*
fchrijt ist nun freilief) nicht sicher gleichzeitig. DaS ©emälbe meist nicht ben Stil
©olbeins auf. GS muß aber bon einem bebeutenben Künstler stammen. Dann zmei
9l(tarflüge( mit bem Martnriunt ber 10 000 Stüter unb bem ber heiligen Ursula
mit ihren Jungfrauen, lafeln, bie zfar bringenb ber Steinigung oon altem girniS
bebürfen, sich aber bei einer glüdltchen Steftauration als SBerfe eines feinen Ko*
lorifteit erroeijen bürsten; ferner cin ©auSaltärchen einer fegt ausgestorbenen Su*
Zerner gamitie mit SBappen unb ©tifterbilbniS beS Philipp Oon Mattet unb feiner
©attiii, ein SBerf, baS auS Safler Prioatbefitj hergeliehen rourbe, enblid) eine Se*
gegnung ber grauen unb eine Verneinung Ghrifti. Die meisten biefer alten Vilber
Zeichnen sich burch ihre feinen (anbfehaftlichen ©intergrünbe auS, ganz befonbers
ber Slltarftüget mit bem Martnrium ber 10 000 Stifter. DaS 18. Jahrhuttbert
ist burch interessante Vilbnifje oon Joh. Melchior SBnrfch unb gelij Maria Diogg,
namentlich aber burch eine ganze Stethe oon bebeutenben SBerfen beS Stnton ©raff
auS ber SBinterthurer unb Suzerner Sammlung, baS frühere 19. Jahrhunbert
burch zmei oorzügliche Xierbilber oon Stub. Koller unb schöne Sanbfchaften oon
Stlejanber Galame, Mener*9fmrfjnn unb Jost Schiffmann unb einige reizenbe Klein*
ptaftifen oertreten. Die brei steinen ©emälbe, bie Suzern Oon Strnolb Södlin be*

fijjt, barunter bie herrliche Sanbfchaft mit ben maurischen Steilem,-finb roie bte
Sitber Oon Vuchfer unb Sinter — man sann rooht sagen teiber — im großen Ober*
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Irrhtfaale bes brüten StodroerfeS untergebracht, bie ©emälbe VödlinS fogar an
einer nicht gut beleuchteten Seitenroanb.

©ter finb aber hauptfächlich bie SBerfe ber nadjfolgenben unb tjeute nod)
lebcubcn ©eneration aufgestellt, unb es bominicrt mit gegen jmanjig meist große*
ren unb einigen Heineren ©emälben gerbinaub ©obler. ©leid) beim Gingang
begrüßt ben ©crauffommenben baS 33itb bes blütjenben KirfthbäumchenS, baS erste
SBerf, mit bem baS Gfjepaar ©atjnlofer ihre später fo umfangreichen Vtlberfäufc
begonnen t)at. Vei ber Xreppe hängt auch ein feljr feines unb interessantes grüf)=
med, bie Uhreumacherroerfftatt Bon 1879, bie non ber ©ottfrieb Keller=©tiftung
in Sutern beponiert morben ift. 2t(S ©auptftüde beS ganzen Saales roirten ber
„Xag" unb ber „©olzfäller", um biefe finb eine 3teihc Ban späten ©ebirgSIanb»
fchafteu auS bem Verner Oberlanb gruppiert, bie meist aus ber (Sammlung ©ahn»
loser stammen. Gnblich ift auch noch ein VilbniS Spittelers zu ermähnen. Die
©chöpfuugen ber übrigen Schroeizer, bie in ben (Seitenteilen beS großen SaaleS
untergebracht finb, tommen neben biefer ©obterfammlung taum auf, obmoht ältere
unb jüngere Meister, Sinter unb Vudjfer, Stmiet unb ©iaeometti, Vallet unb Pelle*
grini unb anbere mehr mie auch bie Plaftiter ©aller, ©ubadjer unb -Paul 33urd»
harbt mit guten unb j. X. rcijoollen SBerfen Bertreten finb.

©o einbrudSooll inbefjen all biefe Xeile ber StuSftellung finb, fo roirb boch

für nielc S3efucher baS Interessanteste ber geschloffen aufgestellte Xeil ber ©atmn»
lung ©ahnlofer fein, ber bie SBerfe 93allotonS unb ber g-ranjofeu enthält. Gr
enthält 93ieleS, baS man sonst nicht leicht ju jehen betommt. 93on biefer Samm»
lung rourbe ein bejonberer Katalog herausgegeben, unb in einer inhaltsreichen
93orrcbe fchilbert bie heutige 93cfi(;eriu grau Dr. ©ebl) ©ahnlofer bie ©efidjtS-
puntte, nach benen fie einst mit ihrem oerftorbenen Manne auSgcroäljlt unb ge«

sammelt hat. Man erhält auS biefer unb ben anbern Schriften ber Verfasserin
nebenbei ein anschauliches 33ilb ber Gpoche, ber baS Ghepaar feine Sammler»
tätigteit in erster Sinie geroibmet hat. SBährenb OStar Steinhart non ber fran»
jöfifchen Kunft ausgegangen ift unb erst später begonnen hat, auch beutfche ©emälbe
beS 19. QahrhuubertS zu sammeln, hat baS Ghepaar ©ahnlofer erst SBerte Bon

©obler unb Valloton getauft, um bann erst, burch ben letzteren angeregt, mit ber

Grmerbung französischer Vilber anzufangen.
Vou Valloton selber tonnte in Suzern leiber nicht einmal alles ausgestellt

roerben, roaS bie ©ammlung heute enthält, ba in biefer KriegSzeit aud) baS Museum
einige Stäume abgeben mußte; aber bic brei großen ©auptroerte: bie „Gntführung
ber Guropn", bie „Femme au perroquet" unb baS nach unserem Urteil befonbers
reizoolle Vilb ber Vlonbine unb ber Wegerin oon 1913, foroie eine ganze SluSroahl
Bon Vilbniffen, Sanbfchaftcn unb prachtoollen Vlumenftüdcn geben boch über beffen
Kunst unb feinen SebenSgang oon ben Slnfängen bis zu feinen letzten Jahren eine

Vorstellung.
Gr ist noch mehr roohl als fein um ein Jahrzehnt älterer SanbSmann ©obler

bon französischer Kunst getragen unb bestimmt morben; besonnte, bem Sanbe feiner
SBahl feine ganze Kultur zu ßerbanten, hat, obrooht für bie Schüben Bon Staat
unb ©efelljchaft teineSroegS blinb, fich fchon manche Jahre oor feiner ©eirat mit
einer Pariserin in grantreich naturalisieren lassen unb an ben SBechfetfällen beS

SBeltfriegeS einen Slnteil genommen, als ob eS sich um bie Gjiftenz feines ©e»

burtSoaterlanbeS gehaubelt hätte. 3Bar er infofern ganz granjofe geroorben, fo
glaubte er bennoch, baß baS geingefüht für toloriftifche Scuancen, baS er an feinen
Pariser greunben berounberte, roeber ihm noch überhaupt einem 9?ichtfranzofen
gegeben fei unb Belichtete baraus, eS nachahmen ober — roie eS oft oortommt —
noch übertrumpfen zu motten. Veroußt suchte er oielmehr baS auSzubilben, ju bem

er sich besser berufen fühlte unb roaS er als feine persönliche Vegabung ersannt
hatte.
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Jn ber Xat unterfdjeibet (icf) feine Kunft fast ebenso rote bie eines ©obler oon
ber feiner 3eit9en°fien t" granfreidj unb roeit mehr als eS einst etroa bei einem
GfjarteS öletjre ber JaK geroefen roar. Gr gestaltet Staunt unb gorm mit breiten
gtäcfien, uicf)t mit einer unenbticfien Sfbftufung bon garbnuancen, unb fo spricht
aud) bie ßinie in feinen Kompositionen roeit ftärfer als bei feinen greunben unb

ift (öiellcicfit gerabe burcf) ifjtt) roieber ju einem StuSbrudSmittel aucf) in ber fran»
Zöfifcheit Kunst geroorben. „Seit ben lagen ber Impressionisten unb teifroeife noch
ber Stcoimpreffioniften erftredte ficf) bie Xenbenz, bie ßinie aufzulösen, über bie
Malerei hinaus auf baS ©ebiet ber Sd)roarz»3Beif;»Kunft. 33atloton fjat baS Spiel
ber ßinieu roieber ju einem ©öchftmaß zu steigern oerftanben. Die SBiebererobe»

rung ber ßinie ift bas perfönlidje Skrbienft biefeS Künstlers. GS erbebt ifjn auS
bem Stafimen einer einzelnen originelten Küttftlererfdjeinung fjtnauS zur 93ebeu»

tung einer funftgefdjichtlichen Perfönttcfifett". So ©ebtj ©afjnlofer Oon ber 0rapt)tf;
aber aud) ber Stil feiner ©emälbe unterfcheibet fid) burd) biefe Gigenart üon
benen feiner SlltcrSgenoffen iu Paris.

In Bieten feiner Schöpfungen fd)itbert er baS nadte ober batbnadte SBetb,
aber er roar bocb, niefit ein Mater roeibtiefier Schönheit im Sinne eines IJngreS.
GS interessiert ihn roeniger bie jd)öne g-orm an fid) a(S ber StuSbrud beS Pfpcfiifchen,
unb, roeit entfernt barum zum Slnefbotenmaler ficrabzufinfen, hatte er boefi z- 33-

ein lebhaftes Mitgefühl für bie Mäbdjen, bie bas Scfiidfal bazu geführt hatte,
Mobelt ftetjen zu müssen. Jn feiner ©rapfiit fommt es befonbers beutlid) zur Gr*
fefietnung, mie (efir i()n bei Xier unb Menfcfi StuSbrud unb fprecfienbe 93croeguttg
befd)äftigt unb roie sehr bieS barsuftellcu feiner 33cgabung entfprodjcu fiat. ©ier
Wußte er burd) bie Stebuftion ber Grfrfjcinung auf roenige breite gtädjen Oon

<Sd)iuarz unb SBciß unb mit nuSbrucfSüoIlcn Konturen befonbers frappante SBir»

fungen zu erzielen. Gr fiat fid) auf biefem ©ebiet einen neuen Stil geschaffen,
ber nod) üor feiner Malerei allgemeines Sluffefien erregte unb breiteste Stacfialjmung
sanb. Seine Kunft ift also fcineSroegS bloß eine proüinziellc Slbart ber Pariser
Malerei. Sie oerfügt über roertüolle Gigcnfcfiaften, bie S3al(otonS persönlichstes
Gigentunt finb unb in äfjnlicfier Sticfituug roie bie ©obterS liegen. GS ist merf»

roürbig, roie bie beiben sonst fo oerfd)iebcnen Schweizer, ber SBaabtlänber unb
ber 93erner, bod) gemeinsame 3üge aufroeifen, bic fie oon ber französischen Kunft
— wenigstens ber ifirer 3ettgenojfen — unterfcheiben.

Gr roar aber wofil üon Slnfang an zum Pessimismus üerantagt, unb baS

Pubtifum, baS Silber tauft, beüorzugt aucf) in graufreid) im Sttlgemeinen baS

Glegante, GinfcHmcidjelnbe unb ©efällige. GS DerjeiHt ben bitteren Grnft, ben man
auS feinen Schöpfungen herausfühlt, wofil nod) roeniger als bie brutale Kraft eines

©obler. So hatte er lauge mit Stot zu sümpfen unb baS Scfiidfat nerbanb sich

noch später, nad) einer reichen ©eirat, mit ber persönlichen Slnfage, um fein ßeben
leibooll zu gestalten, obwohl eiue Güte bon Künstlern unb Kennern feine 33ebeu*

tung schon Oon Slnfang ersannt hatten. SltS grössere Grfolge ficf) einstellten unb
er, schon über fünfzig Jahre alt, aufzuleben unb sich oerfüngt zu fühlen schien,

raffte ihn bann balb einc tätliche, aber bod) zu spät erfannte Kranfheit hinweg.
GS fprid)t fein SBerf selten oom ©lüd beS Schöpfers. GS fehlte Valloton feines»
WegS au Schönheitssinn. Seine Kunst imponiert auch burch bie hohe Kultur unb
bie zielbewußte Gigenart, aber fiinreißenber GnthufiaSmuS unb fprühenbe Seiben*
fd)aft ift nicht fo häufig roie ein fast mürrischer Grnft zu spüren. Der sßergidjt auf
teud)teubc Gffefte unb bie 93eoorzugung beS fühlen XonS fam gewiß feinem Streben
nach Vereinfachung ber gorm unb tiarer gtäcfienoerteilung entgegen. Stber eS bürste,
roie maudjeS anbere, roaS SBiberfprud) erregt hat, boch auch mit feiner ©runbftttn*
muug zusammenhängen. S3ei späten geuerbad) finbet man oerroanbte graue Xöne.

DaS Ghepaar ©ahnlofer hat nun systematisch djarafteriftifche SBerfe ber fran*
Zöfifcheu Stichtungen gesammelt, bie für bie Schroeizer Oom Gnbe beS 19. unb bem

Vegüin beS 20. JahrfmnbcrtS befonbere 93ebeutung hatten.
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GS finb zunächst einige StlterSgenoffen unb greunbe oon Valloton: Pierre
Sonnarb, Xaüier iRouffel, ©eorgeS Sfouault unb Gb. 93uiIIarb. ©ie biibeten einen
geschlossenen 3'rfc'< oer h°'f> im ©pott, halb im Grnft als bic WabiS (bie Pro«
pheten) bezeichnet mürben, ©ie haben ungefähr gleichzeitig ben Plaftifer au» Ka«
talonien Slriftibe Maillol unb ben ©throeijer eingelaben, ihrem Kreise beijutre»
ten. Diefe Xat charafterijiert auch beren SBeitfjerzigfeit, roeil für jie nirfjt baS

genaue Ginfjalten beS gleichen SBegeS, fonbern bic ©öl;e beS entfeheibenb
mar. Dtoujfel hat baS XreppetchauS beS SBiutcrtljurer Museums mit jmei großen
SBattbbilbern gefchmücft unb ift in Suzern nur burch ein fleinere» ©emälbe Der«

treten. Vou ben anbern, befonbers oon Sonnarb, ift aber gleich eine ganze Sicilje
charafteriftifchcr SBerfe ausgestellt. GS ist eine Kunft, bie oft im tteinften unb be«

fcheibenften Motiü ben Stnreij zu einer garbenfrjmpfjome finbet roie bie S3atlotonS,
im Stilgemeinen aber heiter gestimmt ist. GS fehlt jeber tragische ©intergrunb. GS

fefilen aber auch bie großen ©egenfät^e, ftarf fprechenbe Stfjcnte unb füfjrenbe Sinien.
©elbft oon 9?oujfel, jebenfallS oon ben anberen sann bicS gesagt roerben. GS finb
Suuftroerfe, bei benen bie Stuflöfung ber garbc in jarte Wuancen fo roeit getjt,
baß ber Beschauer, ber an eine fräftigere gormenfprache geroöfmt ift, f)ie unb
ba Müfje Ijat, Körper unb Stäume, bie bargeftellt finb, auf ben ersten 931icf fdjon
ZU erfennen. 93ieHeicf)t ift eS aber richtig, roenn fchon behauptet rourbe, baß eine
solche Kunst französischer ift, baS beißt bem Wationalcharafter mehr entspricht als
bie eines Daüib unb JngreS, bie befanntlich auf bie große ßinie fcineSrocgS Oer«

Sichtet haben. S11S 93orläiifer biefer zeitgenössischen Kunft haben bie ©ahnlofer nicht
bloß bie SBerfe ber DorauSgegaugenen ©eneration, fonbern auch einige fleinere ©c=
mälbe beS 18. JaHrHunbertS, baun solche üon Künstlern ber ersten ©alftc unb ber
Mitte beS 19. Jat)rt)ttnbertS roie uon Delacroijr, Daumier unb üon Stb. Monti«
celli (1824—1886) gesammelt, enblich oon Obilon ffiebon unb 3fenoir, bon Gewanne
unb uan ©ogt). Monticelli unb Cttilo 9!ebon saun man in Suzern besser als im
Souüre fennen lernen. Stuct) üon 9tenoir finb eine größere 9teit)e oon Silbern,
freilich fast nur ©pätroerfc, zu sehen. Unter ben jüngeren Küuftlergruppcit, bie
erst nach ben „Propheten" auftraten, ift neben Matiffe unb Utrillo namentlich
©enri=GliarleS Mangin burch zmei interessante frühe Schöpfungen üertreten.

Die ©emälbe roerben bann in sehr lehrreicher SBeifc ergänzt burch eine große
3ahl üon Slquarellen unb 3eichnungen, bie in 9?ebenräumcn (Oftgalerie unb 3immcr
neben bem Vestibül) ausgestellt finb. Unter ber großen 3«h' oon Strbeitcn möchten
roir hier nur ein tleineS föftlicheS Slquarell üon SRenoir, eine SanbfchaftSftizze, her«
oorheben. Stuch non ber Plaftif, bie neben ber großen reoolutionierenben Malerei
einherging, befinben fich einige interessante Proben in biefer StuSftcKung. gür
ben Referenten ift bie berounberungSroürbigfte — zuu'eiä} e'maS üom ©roßartigften
ber ganzen StuSftellung — eine Kleinbronze Don Gbgar DegaS: „La Danseuse re-
gardant la plante de son pied".

Wur eiue fleine Qaty oon ©einälben unb meist auch nur Heinere ©chöpfungeu
haben bie ©ahnlofer üon ber ersten ©eneration ber Impressionisten roie Manet,
Mottet, Piffaro unb ©islet) erroorben. grau Dr. ©ahnlofer sieht auch roeniger
in ber 3eü Oon 1870—80, als in ben letzten Jahrzehnten beS 19. JahrhunbcrtS
eine ber ©ochblüten ber französischen Malerei. Stber auch roer hier etroas anberer
Stnficht ift, roirb nicht ohne reiche Belehrung unb ©enuß biefe SluSftellung oer«
lassen, ©ie bilbet roirftich eine roillfommene Grgänzung zu bem, roaS in Vera jejjt
auS bem Besitze üon Dr. CSfar Dveüchart ausgestellt ift unb gibt eine Vorstellung
üon fünftlertjchen Bestrebungen, bie üon allgemeiner Bebeutung finb unb in Paris
selber nicht ohne weiteres, zumal nicht bei einem furzen Besuche zu erhalten ift.

©leichzeitig mit ber Gröffnung biefer SluSftellung roar im Vajler Kunftüerein
eine Überficht über baS ©chaffen üon WiftauS ©töcftin in ben Jahren feit
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1928 jn fefjen, bie zwar jegt roieber geschloffen rourbe, aber eine furze Grwäfjnung
oerbient. ©ie umfaßt bie SBerfe bes Künstlers Dom zmeiunbzroanzigften bis jum
Dieruubbreißigften SllterSjaljre, bie SBerfe beS anreifenben unb reifgeroorbenen
©tilcS. ©tödlin ift 1896 geboren. Diese Basier SluSftellung gab bie ©elegenljeit
ju interessanten S3erg(eid)en mit bem gerabe um brei Jahrzehnte älteren SMloton
nnb sur 93eobaä)tung oon Xatfadjen, bic nicht auf reinem 3ufsl" beruhen. Slucfj
©töcfliu fjnt starte Stnregungcn Don Paris empfangen, greilid) braef) ber SBcItfrieg
auS, alS er nod) nicht baS zwanzigste Jahr erreicht hatte unb fo roar ihm ber
Sßeg in bic französische ©auptftabt in ben Jahren, fo man am empfänglichsten
ift, jeitroeife oerfperrt. SBurbe aber Valloton fcfjoit als Vorläufer ber „neuen
©achlidjfeit" genannt, fo ift ©tödlin nicht ganz ohne ©runb als Stnhänger biefer
Dtichtung bezeichnet morben. ©chon bah Don beiben Künstlern eine größere Qafy
Don ©tilleben — barunter namentlich Slumeuftüdc — ausgestellt roar unb baß
biefe zuerst bie 33erounöeruitg ber 93efuchcr auf fict) zogen, zeigt, baß cine Vermanbt»
schaft ber Bestrebungen unb ber Slnlagen trog beS StlterSunterfdjiebcS üorlicgt.

©tödlin ift roie faum ein anberer Basier ber heute noch fchaffenben ©enera»
tioneu feine eigenen SBege gegangen, auch er hat roie Valloton bei einem SBin»

terthurer ©ammler VerftänbniS gefuuben, als cs nod) nidjt ganz leicht roar, in
ben GrftlingSrocrfcn eine außergeroöhuliche Kraft zu erfennen. Jm ©egenfafe zu
ben späteren Phasen beS JmprefjiouiSinuS interessieren ihn gorm, Oberfläche unb
Üofalfarbe ber ©egenftäube, bic er malt, fo fehr, baß man oor photographifd)en
Stbbilbuugeu feiner SBerfe gelegentlid) sich fragen fönnte, ob etroaS Plastisches ober
etroaS Bemaltes roiebergegebeu fei — roie bei ben ardjiteftonifdjen (Einfassungen
eines alten Deutfchen, bes Midjael Padjcr. DaS ift baS „Sachliche" feiner Kunft.
Gine solche Strt ber Darstellung sann pebantifd) tuirten unb bamit,Iangmeilig unb
untünftlcrifd). ©ie sann eS, aber fie muß eS nid)t unb roirb es auch nidjt, roenn
ein roirflicher Künstler bahinter ftecft. Man zollt nun schon einer Photographie
Berouuberung, roenn ber „StuSfdjnitt", bie Beleuchtung ober ber Moment einer Be»

roegung mit füuftlerifchem geingefül)! geroählt ist, obroohl auf bie photograpljifche
Platte bod) immer fehr üieleS fomml, maS für ben ©efamteinbrud glcidjgültig,
ja fdiäblid) ift. Ju ganz anberem Maße ift baher bie Bemunberung gerechtfertigt,
roenn jebc Ginzelheit eines BilbeS Don einem Künstler „rebigiert" ift unb bie Korn»
Position fid) als ein reiflid) burdjbachter Organismus barftetlt. DaS fd)einbar
photographifch ©enaue unb „Pebantifdje" sann bann — roie bei ben alten Scieber»
länbern — einen befonberen Reiz beS KuuftroerfeS ausmachen. Dies ift bei ©tödlin

auch ber gall. GS zeichnet feine ©chöpfungen fogar in hohem ©rabe auS. Seine
ftarf ausgeprägte Subjeftioität gibt bei aller Cbjeftiüität feinen SBerfen Stirn»
mung unb biefe Stimmung ist roeit ftärfer als bei ben Klcinmeiftern, bie oor
huubert Jahren baS alte Bafel bargeftedt haben. DaS Kolorit ift manchmal etroaS

hart, unb roo bie ftartblauen unb hellroten Xöne sehr herüortreten, stören fie
— für ben Referenten wenigstens — etroaS ben ©enuß. SBo bieS aber zurüdtritt,
saun aud) er roie fo Diele anbere ben ©emälben feine ungeteilte Bemunberung
entgegenbringen, nicht nur ben Blumeuftüden unb ben föftlichen Darftellungen
auS ber Bogelroelt, fonbern auch Jnnenräumen, Dorf» unb Stabtanfichten unb
ben intimen steinen Sanbfdjaften. BefonbereS Vergnügen bereitete auf ber
SluSftellung baS große ©emälbe beS gifchmarfteS in Bafel, ber in bem Katalog ab»

gebilbet ift unb toohl allgemein als Meifterroerf ber legten Jahre angesehen rourbe.
GS herrscht bei Stödlin einheitliches ©tilroollen. ©ein ©efchmad hat sich

— rote unS scheint — feit ben ersten Slnfängen wesentlich unb in sehr erfreulicher
SBcife oerfeinert. Slber er gehört nidht zu benen, bie ans jeber neuauftauchenben
Blüte etwas ©onig zu naschen fudhen. Gr weiß üielmehr alles nach einem eigenen
angeborenen ©inn zu gestalten. StuS biefem ©runbe ift er neben ©obler unb Val»
loton zu nennen, unb man barf feine Gigenart als echt schweizerisch bezeichnen.

©. 91. ©chmib.



76 Kultur» unb 3ettfragen

Piedra 1939.
2Ber Bernarb Bon 93 r e n t o n o 3 „93 t) ä b r a" *) in bie §anb nimmt unb

unter ben Personen bes Dramas einen XchefeuS XXVIII. finbet, roirb gleich an
©iraubouj benfen unb feine Kunft, bie 9tntife in beutigem GrlebniS oor unS f)in«
stellen. Siber nicht leicht fönnte ein Vergleich, irriger fein als biefer. ©iraubour,
mengt bauernb in ironischem Spiel antife grübe mit heutiger Bewußtheit, baS

Vrimitioe mit bem Raffinierten unb bringt burch biefe relatiBiftifchc Gntwertung
ber füttert als ©egenfchlag ben 93egriff beS eroig Menschlichen tjerüor. Bei Brett«
taito tjanbelt eS sich nicht um eine 93ermcngung ber 3eiten. XfiefeuS ift ein reicher
Mann oon heute, mit einer schönen, bebeutenben grau, zwei ftugen Söfmen unb
einem gepflegten §au3. Gin reicher Bürger guter 9lrt, selbst roenn er etma bie
9lbetSpartifet ffaben sollte. Daß eS einmal in mythischer Vergangenheit einen
XfjefeuS gab, fiat er sicher auf einem uobeln ©ymnafium gelernt, aber er fühlt
fich nicht gebrungen, bie Sinie feines erroachfenen DafehtS bis bortfjin ju ber«
längern. Gr ift ein Bürger, ber fein Seben gerne mit ben Mauern feiner ifjm
persönlich zugeteilten Reit umschließt. 933ie aber roirb ein solcher Bürger tragöbien«
fähig? Ihn elementar oereinfachen hieße ifjn oerfälfehen, benn er ist nicht einfach,
nicht elementar. Irrn aber als |>err 3E. auftreten ju fassen, scheint im Drama un«
möglich, gemessen an bem chm aufgelabenen ©ejcheljen. So bat ber Dichter mit
ber mythologischen Ratnettgebung fich gleich einen Vorfprung gesichert in bie SBelt
ber eroig roieberfehrenben menfchlichen Motioe hinein, ber ihm erlaubt, otjne Irre«
führung beS 3ufchauerS iu einem ersten 9tft baS fultioiert oerfpiette Seben feiner
später ju Xieferem bringenben Verfonen su fchilbern. Sinter bem im Seutigen
agierenben Schauspieler steht fein größerer Schatten, unb biefer Schatten heißt
Phäbra ober XljefeuS, unb ber 933eg beS DramaS roirb fein, biefe Pljäbra, biefen
XbefeuS XXVIII. hinauswachsen ju lassen jur §öfje chreS Schattens unb fie ein«
gehen ju (äffen in fein zeitloses Dunfel. 9tl(erbingS — Brentano erneuert ben
alten Stoff mit ber Unbetümmertbeil, bie bie alten ©riechen ihren Mntfjen ge«

genüber zeigten: §ippolyt ift nicht Stiefsohn ber Vbäbra, fonbern Sohn eines
greuubeS beS XfjefeuS, unb fein Rame ift zu einem ber 3un9e< roenn auch nicht
bem philologischen ©eroiffen, eingängigeren Sppolit geroorbeu.

Vhäbra ift eine grau auf ber §öf;e ifjreS Sehens, bic fich nach langer Gfje,
bte ihre Möglichfeiten nicht auszuschöpfen mußte, oerliebt in einen jungen, unbe«
roeglich schönen Mann unb uicht zweifett, baß fie ifjn, ber bie Siebe nicht fennt,
bie Siebe lefjren roerbe. Roch beoor fie mit Stjpolit im Reinen ift, weiß fie, baß
fie ihren Mann, ihre Kinber, ifjr §auS, baS sie ganz "acb chrem ©eist geschaffen
ZU haben mahnte, oerlaffen roirb. Siebe ift Scbicffat unb einziger Sinn ifjreS
SebeuS. 9tber fie lebt in einer Reit, in ber bie Siebe feine Stätte meljr tjat,
einer Reii, bie finbet, man sönne „zuoiel in feinen ©efüfjlen leben", roeil fie
nicht meljr fäfjig ift, alles mit bem ©efüfjl zu erfüllen unb fo gleichsam arbeitS«
lofeS ©efüfjl unb gefühllose 91rbett erzeugt. Kein iBunber, roenn in ber SBafjl
Zwischen biefen beiben Scherben ber 2Birflichfeit ber greifgierige Vcrftanb jich für
bie 9lrbeit entfcheibet. Gin Stjpolit ift ocrloren in ber 2Belt beS ©cfüljlS, eine
Rennbahn bagegeu ift für ifjn saubere Orbnung, in ber fogar bie jungen grauen
ifire wot)labgegrenzte Rolle spielen, ofjnc bem einzig belangüollen Xraiiiittg schaben

ZU sönnen. 3*ef oes Menschen ift bie Präzision ber Maschine. Unb geisterhaft
unwirtlich schon bie 9tf)nttng, baS eigentliche Menfchenfchicffal roerbe fo boch root)l
üerpaßt. Jmmerfjiu — bie 9ll)iiung geistert noch herum. Die SSirflichfeit ift noch
als Sehnsucht üorljanben, bie bem fchon Verlorenen nachtrauert. Diefe Menschen
um Pljäbra herum finb Sentimentale, gerabe roeil sie baS ©efüfjl üom ©eiste ab«

getrennt haben, ©leich im ersten 9tft roirb unS baS oerroirreub flar. StjpolitS

*) Vertag Oprecht, 3ürich.
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(Steg in einem Autorennen mirb bei XfjefeuS gefeiert. Grfter Scfjocf für ben §örer:
bie (Söhne be» Kaufes sprechen in chrer Sportleibenfchaft eine fettfam prejiöfe
©pradje. llnb um fie herum jagt Sitte» nad) ber Pointe. Stilen ift tt)r eigener
SfuSfprudj felbftbejmedt unb felbftbegnügt, gepflegte Stonöerfation einer ©efelt»
fcftaft, in ber feiner an Slntroort glaubt, in ber jeber auf eine ruljm* unb fchmers,*
lose SBeife allein ift. Unb tiefer nod), bewußter, bemaSfiert ist biefe SBelt in ber
großen Sjene jroifcfjen £>rjpo(it unb bem ifjm gleidjenben Mäbdjen ßpffa. Die
S3eiben lassen an ba» SBort ©eorg SimntelS benfen: „S3ei Dielen Menschen besteht
bie SEiefe ifjreS Seben» — unb jroar eine roirfliche, feineStoegS Derächtliche — barin.
an feiner Cberflädjlichfeit ju leiben". Diefe beiben Oberflädjlidjen haben eine
seltsam fchürfenbe Strt, fich ju erfennen. Sie geboren jener Reit an, ba bie Men«
schen, roenn fie bloß natürlich fein toollen, fich jurüdsiefjen müssen auf ihre größte
Strmfeligteit, eben itjre mager geworbene Statur. Sie fürchten fich oor bem Xob,
bannn uerfefjlen fie ba» Seben. Dabei ist Sbffa, bie bem fdjönen ötjpolit Der«

fallen ift roie Pljäbra, immer noch lebensgeborgener at» ©hpolit, ber nun
burd) Sjfjäbra ersannt bat, baß er nie lieben roirb. Sit! biefeS MaSfenfpiel roirb
aber immer wieber jerriffen oon Pfjäbra, beren SBorte seltsam nadt finb in biefer
SBelt oerbaler Berftedtljett. Stile», wa» fie sagt, strebt auf eine aufftörenbe SBeife

au» ber fläche (jerauS. Sin Menses) mit einer jufätjfichcn Dimension offenbart fich,
ber fid) burchau» nidjt anzupassen Wünscht, ba er allein ja in ber SBirflidjfeit ist
Pfjäbra ist feine „femme de trente ans" moberner 3eifred)mtng, sie ift reif ofjne
Singst unb Panif. ^itcrteicl) bie StuttiDiertefte, bic ©eifrigste, ift sie bie» nur traft
ihrer Statur. Sic t)at nichts Derbrängt, ©eist ift bei ifjr fein Srfa(j Dertorener
Statur, fonbern nur bie felbftgerufene Entgegensetzung ber Statur, in ber biefe ju
fich selber fommt. Die Stnberu aber (jaben ©eist, weil itjre SJatur mübe geworben
ift, unb wenn fie biefer ©eist nnwibert, fo finb fie nicht itatürlid), fonbern geistlos.
Statur aber ift nie geistlos, fie ift geiftferu unb infofern in ber (ebenbigfteu Span*
nung 511 tt)m. S3rentano trifft fjier eines ber ©ruubprobleme unserer 3e*f, bie

falsche 3cn"törung bes ©efüfjlS. Jm Stamen einer bloß nadjgeatjmten Scatürlich«
feit fliefjt ein ItjefeuS wie ein öbpolit jene fie anflagenbe Siicheit Don Statur
unb ©eist, Wie fie ifjnen Pfjäbra fjerrlid) barlebt. XljefeuS unb £njpolit fürchten
fich. Darum muß sich Pfjäbra selbst serftören.

Sine cittjige gigur freilich beS DramaS ist PfiäbraS absolutem Slnfprudj
Wertmäßig gewachsen: itjre Sdjmefter Slrfinoe. Pfjäbra hat baS Stbfolute im Seben
gesucht, in ber „Suft, bie Sroigfeit roill", unb ift baran sugrunbe gegangen. Str«

finoe, bie nie gelebt hat, bereit einzige Seibenfchaft ber schönen Schwester gilt,
fudjt baS Stbfolute in ber 3erftörung, ber Stäche. Daß XfjefeuS nach ber Sata«
ftrophe Sopfroef) l;at, ötjpolit erstaunt ist uub Phäbra tot, ist ihr, roie bem Rw-
fchauer, unerträglich. So hetjt fie burd) liftige Sjerbächrigung bie beiben „fdjul*
bigen" Männer aufeinanber, baß fie fid) gegenseitig töten. DaS Motio ber ge«

fchwiftertichen ähnlichfeit auf ©runb gleidjer, wenn auch anberS gerichteter Seibett*
schaft — herrlich gestaltet in SorneilleS ,/öorace" —, finbet tjier neue SBirflidjfeit.
SBie nun aber bie Stäche oolljogen ist, roäd)ft Slrfinoe über itjre eigene Person hin*
auS unb wirb jum fdjidfalSfattett Spilogos: ber SBeg Dom heutigen 33ürgerttjp über
bie heroische fyigur jur MaSle ist ganj burchfdjritteu.

Daß eS Brentano im Seiten burdjauS um biefen SBeg geht, ertoeifen Diele

Dinge. Stur auf eines fei Ijier eingegangen: auf bie Stolle beS SSerfes. 3,oe'mQf
erhebt fich bie Prosa jum Skrfe, jebeStnal im SJtuitb PhäbraS. Stm Snbe beS

ersten SlftS, nach- betn ©eftänbniS ihrer Siebe üor Slrfinoe, bieSmal gleichsam hat*
tungberleihenb: ber Siers fängt bie Slufgebrodjenhcit ber oorhergehenbeu Prosa auf
unb resorbiert bie Spannung als hieratisches Stilelement. Die fterbcnbe Pfjäbra
greift roieber sunt SJerS — „Stbieu, ihr Bäume!", hebt fie au unb enbet im sdt*
tosen „Seb roohl" —, auch sie sucht bett SBeg sur tragischen SJtaSfe unb finbet ihn
in 33erfen, bie wirtlich bie fo hohe Prosa beS Dramas noch einmal übersteigen.
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SBenigeS zeigt jo start bie Kraft biefeS DramaS roie bie Xatfadje, bafs bie
SBtberpartner PfjäbraS — einer gigur, bie roir nur mit Müfjc fcfjulbig ju sprechen

üermödjten —, bafs biefe SBiberpartner trotjöcm unsere 3unei8un9 Zu erwerben
missen, ©rjpolitS abgefürzteS Sjiftenzoerfaljren zieht unS stellenweise auf feine Seite,
wenn unS bie Unangemcffenljeit PfjäbraS an bie bcftefjenbe SBelt zu start fdjmerzt.
Unb auct) XfjefeuS, „ber niemanbem erlaubt hat, jeinem §erzen zu öilfc zu fommen",
gewinnt uns oft. Ist es Schulb, wenn biefe Männer Pfjäbra befjanbeln als eine
grau, nirfjt als „bie grau, bie eS nur einmal gibt"? Die grau, ,,bie ifjre §anb
fo zart fjebt, baß mau meint, ber Slft eines 93aumeS bewege ficf) im Söinb"?

Unb nodj oon einem anbern 33croeiS für bie fettene S>tärfe biefeS SBerfS fei
Ijicr bie Rebe: man Wirb stellenweise Icicfjt ungebulbig gegen bie Regieanbeututtgen
beS SlutorS, fo fparjam er biefe auefj gibt. Brentanos Pfjäbra erfinbet ifjre ©eften
selber, fie entminbet fid) ber Madjt ihres DidjtcrS mit ber größeren Macfjt ifjrer
93olIeubung. Dann unb mann benst man nidjt ofjne Sefjnjudjt an bie 3urüdfjat»
tung etwa eiucS Racine feinen ©eftalten gegenüber. Sr gibt tfjnen feine SBerfe,
ba fjinein legt er SKIeS, mögen fie'S finben. Slber eS ift lange fjer, baß bic

Didjter ihren giguren foüiel scheinbare greiheit ließen. Unb baß eS jo lange her
ift, ift nicht ganz bie Sdjulb ber Dichter. SBer ein Drama zur sicheren Stujfüfjrung
schreibt, zählt auf bie einzig wirtliche Srwahrung beS DramaS, bie burch ben Sdjau*
jpielcr. DaS bramatifdje SBort bräugt nadj ber Brechung burch ben Schauspieler
— aber nur um feinen Sßillen zu brechen. SBenn aber ein Didjter bamit redjnen
muß, fein SBert bleibe üielleicht lauge jenes unerträgliche Paraboj, baS sich ßefe»
brama nennt, bann springt er ein für ben Sdjaufpieler, bann gängelt er einen
imaginären Darsteller unb macht auS ber Rot etwas, was nadj Xugcnb aussieht,
©erabe an Brentanos „Pfjäbra", bie neben ihrer in bic Mitte ber 3eit öorbrin*
genbeu Probleinalif aud) Diele hnubwerflidjc Probleme anrührt, erweift e§ sich
Wicber einmal, baß legte Krisis eines DramaS nur nadj einer guten Slufjühruug
gegeben roerben sann, ©crabc wo, wic hier, ein neuer SBeg gefudjt wirb in ber

bramatifcheu Kunft unserer läge, fönnte bie Büljue außer ber Schule ber Männer
unb grauen, bie fie ja immer fein luitt, nebenbei audj einmal eine Schule ber
Dichter roerben. Rebenbei. Denn Brentanos „Phäbra" ift oon heute, roie fie ben

Zeitlosen Ramett Phäbra zu Recht trägt. SBaS aber ersehnten Wir int Dunfel oor
ber hellen Bühne, waS ersehnten wir mehr als bie Versöhnung ber 3e,IC11 Zu
schauen, nachbetn wir gesehen haben, baß man roeber ber 3eit noa) betn 3eiIlofcit
entflieht Slifabeth Brod* Sulzer.

^djwe.jer ftlundart auf unseren £eruf0büt>nen.
DaS 3ürdjer Schauspielhaus unb baS SattbeSauSftellungStfjeater roagten ücr=

gangetteS grühjahr erfolgreich, Schweizer Munbartftüde mit ben besten Schweizer
Schauspielern aufzuführen unb jo unser Schweizerbeutfeh auS ber „Sbene ber

Saienfpieter" auf bie Berufsbühne „hinaufzuheben" (ogl. Juni=Rummcr 1939). ©ab
oielleidjt ber große gilmerfolg „güfilier SBipf" bett nötigen Mut?

Xrojj ber Bestrebungen unserer ©eimatfehutitheater unb Munbartbüfjnen roar
eS immer noch allgemein Derbreitete Stnfidjt, ber Dialeft eigne jidj nur für fomifdje
unb gemütliche Stüde ober höchstens für bie Satire, roie sie im „Sornichon" zur
©ettung fam. Unsere Berufsbühnen erlaubten sich nur au bett sogenannten „Bunten
Sfbenbeu" hie unb ba Schroeizer Dialeft»Rummern zu bringen, ganz abgesehen ba-
Dott, baß unfere Berufstheater erst feit etma jechS Jahren Schroeizer Künstler in
üermehrtem Maße beschäftigen.

Im Slnfctjluß an bie 3ürdjer Srfolge brachten nun unfere BerufSbühncn
roährenb ber gegenwärtigen Saison mancherlei in Schweizer Munbart gebichtete,
mit „Schweizer Ruancen" burdjfejjte ober auS bem Schriftbeutfehen übertragene
Stüde unb hatten bamit ebenfalls guten Srfolg. Die Stüde gehören alle bem
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leichteren, oft bem ganz leichten ©enre an. Albrecht J. Sßklti'S „Steibruch" als
erste 33eruf3theaterauffüf)rung eines ernsten MunbartbramaS (Mai 1939 in 3ürtcr))
steht oorläufig nod) einzig ba. Untcrbeffen rourbe biefeS Stütf aud) born 33after
©tabttheater unb ßürdjer ©chaufpielljauS in ben ©bietplan aufgenommen.

gür bie Übersetzungen ins ©chroeizerbeutfche, oielleicht besser inS sogenannte
„33uubc3bcutfd)" (bic oerfchiebenen Diäteste rourben geroohnltch nicht rein gesprochen)
mussten oor allem b c u t f d) e ©chroänte herhalten, u. a. oon ber besonnten „girma"
Arnolb unb 93acfj. — g r e b l) ©che im, ber mit feiner Xruppe gewöhnlich unfere
grossen 33ariete»33ühnen aufsucht (s. 33. in 3ürid) baS Gorfo« unb in 33afel baS

Küahlintfieater) „oerfchroeizerte" ben Militärschroanf „Der Gtappcnhafe", gab it)m
ben Xitel „©olbateuleben, ei baS heisst luftig fein" unb ergötzte in 3tna(ogie jum
„g-üfilier 2Bipf" als ,,g-üfilicr ©rögli" nod) oor unb bann aud) roährenb beS

SricgcS oiele Xaufenbe. — (Sin anberer Komifcr gleitfjen ©enreS, SR u b o I f
33 e r n h a r b, gab mit öilfc bes Übersetzers Emil Kägi bem beutfchen „33ertegen=
heitStinb" ben ©cbroeizemamen „3'93erlägeljeit3=El)inb", ferner ben Untertitel:
„(Sin heiteres ©tüd mit lebenben 3lnbenfen an bie ©rensbcfegung 1914—18 in
3 Alten". Diese „Anbenfen" finb uneheliche Kinber! Damit fei genug über
biefeS gefdjmadlofe Xheaterftüd gesagt, baS grossen PublifumSerfolg hatte. —
DaS 93af(er Stabttfjcater nülztc biefe Sonjunftur aud) auS unb liess fid) ben auf
ähnlid)em Riüeau fid) beroegenben S3erliner ©chroanf „ßurrn, ein Junge", über«

fegen. (iS eutftanb „öurra, e 33ueb". ©chon baS unfchmeizerifchc ,,.§urra" im Xitel
jeigt, bafs biefe 93crfchroeizcrung nicht gelang. Aucf) hier ift ber große PublifumS*
erfolg (ein ©egenberoeiS. — 3Bir erinnern unS, im 33aflcr ©tabttheater roährenb
ber 9?ad)faifon im Sommer 1936 eine cinbrürf!td)c Aufführung oon MoliercS
„S'9toarc" erlebt zu haben, iu bafelbcutfchcr Übertragung oon g r i g SR e i n*
h a r b t. SBaruin roirb auf biefem Söege nicht fortgefahren unb nicht auch einmal
ber 33crfud) mit einem ernsten Stüd ShafefpcarcS gemarfjt? Überlegungen inS
Schmeizerbeutfchc auS frembeu Sprachen tonnen unS oon ber 33ühne befonbers
ansprechen, roeil sie in ber Munbart mehr auf unser ©emüt einmirten als in ber
fdjriftbeutfdhen Übersetzung, roährenb Übertragungen auS bem © dh r i f t beutfchen,
baS ja mit zu unserer Muttersprache gehört, roohl ausnahmslos unnötig finb, zu*
mal in ben oben angeführten gälleu. Mit biefer miuberroertigeu Schroaufroare roirb
unsere Munbart nur begrabiert. SBenn schon Stüde übertragen roerben sollen, bann
finb, unserer Anficht nadh, gerabe bie besten gut genug. Deshalb sehen roir aud)
nicht ein, roeShnlb M. 933. Senz 93runo graut3 g-ilmtomöbie „Stina" mit
bem neuen Xitel „Mira SBelt" einer „Schweizerischen 93earbeitung" unterzog, eS

fei benn, um Etfie Attenhofen auS Mangel an 33efferem, für ihr Debüt am 33af(er
©tabttheater eine große SRolle zu oerfchaffen.

An eigcutlidjen Munbartfchroänfen unb ßuftfpielen, z- «£• Qn rcd)t guten,
finb roir schon ziemlich rein. (SS fei nur an bie zahlreichen Publikationen beS

,4>eimatfchutz»XheaterS" im 33er(ag grande 91.©., Söern erinnert. 2Benn bie 33e*

rufsbühnen unbebingt im Dialeft spielen roollen, bann sollen fie bod) in ber
Munbartliteratur selber Umschau halten, ober auch unseren Dichtern Aufträge
geben. 3- 33- spielte baS (Sornichon*(SnfembIe im Eorfo*Xt)eater baS Alt*3ürcher
Suftfpiel „933ie b'2Barret württ" oon August £ o r r o b i (1826—85), baS trotz
feines „AlterS" mit feinem leicht moralischen (Sinfdhlag erheiternber mirfte als bie

berfchweizerten Possen unb ©cfjmünfe.
SRubolf33oloMägtin gibt in feinem gegenwärtig auf fast allen ©chwei*

Zer Sühnen aufgeführten „33oItSftüd auS ber ©renzbefegung 1914—18": „©ilberte
be Eourgenan" einen „Ausschnitt auS bem ©chweizer ©olbatcnteben". (Sr scheut

nicht oor ftarfer ©entimentalität zurücf (g. SB. in ben berfchiebenen Siebern) unb
berroenbet oft bloße ©ituationStomif. Im ©anzen gelingt eS ihm aber, ebenso

6anS Saug mit feiner 33egleitmufit, einen unterhaltsamen „33olf3ton" unb echte

„©renzbienftatmofphäre" zu treffen. DaS ©tüd hat bereits feine befonbere ©e*
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fcfjicfjte: Vei ber Uraufführung, turs oor bem Krieg, im 3ürdjer ©djaufpielf)au3,
hatte eS leinen Erfolg. Direftor Reubegg oom Vafter ©tabttheater arbeitete es
im Verein mit ben Schauspielern oötltg um. Diefe „Vafler Version" mirb in Vafet
setbft in biefer ©pieljeit noch bie fünfzigste Aufführung erleben. Auch in Suzern,
in Vem unb in ©t. (Sailen ist „©ilberte" oon Sasel auS jum 3uflfmd ge»
morben. — Im .frinbtid auf bie oerfchroeisetren ©chroänfe freuen mir uns, bafs ein
gutes ©chmeijer VolfSftüd bei unS auch einmal jum Kassen ftücE geworben ift.

Der Versuch ©igfrit ©teinerS, mit bem „Xraumfdnfflibach" im Gorfo*
theater eine ©chroeiser 9t e o u e ju schaffen, scheint trog roigiger Ginfätle (5. V.
G. §egetfdjroctler als Schulmeister unb baS Vinguinenbilb mit A. Raffer) nicht
ganj gelungen zu fein. Gr hat sich bie gerabe für eine 9teoue günstige ©ctegenfjeit,
mit unseren oerfchiebenen SMunbarten zu charafterifieren unb zu persiflieren, ent*
gehen lassen. Daß ber Rahmen ber in oerfchiebenen Grbteilen fptelenben Vilber
unbebingt eine ©ruppe fast nur banales 3eu9 fchroagenber Schroeizerfolbaten fein
musste, ift unS aujjerbem oöllig unoerftänbtid). Rtan follte sich bei unS, trog ber
Konjunftur für Solbatenftüde, mehr beherrschen.

Auch bie Vertier §eibi*Vühne muss noch ermähnt roerben, bie schon feit einigen
Jahren, unter ber Seitung Oon "Jofepfj V e r g e r, auf ben Oerfchiebenen Vühneu
schweizerische Jugeitbbücher (z. V. oon Johanna Sptjri unb (Elisabeth 9M!ler) in
bramatifcher Jorm brachte. Sie erreichte bamit ihren 3rocct' ber Schweizer Jugenb
„gute Stüde unb saubere Vorstellungen" zu bieten.

Im ©anzeu stellen mir mit ©enugtuung fest, bafS bie 3ürcher Versuche, oor
altem ber erfolgreiche SJtuitbarttheaterfommer im SanbeSauSftellungStljcater, un»
ferer 93tunbart bett 2Beg auf bie VerufSbüljncn geöffnet haben. 2Bir meinen nidjt,
bafs fie bort in eiuen eigentlichen SBettftreit mit betn Schriftbeutfehen treten müsse.
333ir Wünschen nur, fie erhalte ben ihr gebütjrenben Vtag, jumal fir überzeugt
finb unb Veroeife haben, bafs wir heute aud) bie nötigen Schweizer 9Jfunbartbichtcr
befigen. K. ©. Kachler.

übet 6udjfrkif.
©chlagt ifjn tot, ben §unb! GS ift ein Rezensent.

©oethe.
©ei gütig gegen Rritifer, gegen schlechte —
Auch feines Viehs erbarmt sich ber ©eredjte.

Vierorbt.
SBetdjt aus betn Rezenfententjunbe!

Vürger.
Die Autoren lieben, roie eS fdjeint, bic Rezensenten nicht. GS gibt Wenigstens

immer roieber ©timmungen, in benen fie ausfällig roerben unb ben Krititer zum
SEeufel münfehen. Die Vlütenlefe oon 3itQlen, bie ich hier au bie ©pige gestellt
habe, liesse sich leicht Oergröfscrn, unb erst bie Jlüdje, bie niemals fchriftlidj fixiert
morben finb! ©ie finb mit biabolifdjer SBoljlluft neu erfunben unb mit Oer«

biffenem ©afs gegen ben Dummtopf, roaS sag idj: gegen ben Jbioten, ben infan«
tilen, gefdjleubert roorben, ber feine Verftänbnislofigteit publizieren zu sollen
glaubte. GS ift nicht ein burchauS harmloses Amt, als Krititer z« roalten: roenn«
fcfjon tätliche Rache feiten zu fein scheint, fo fegt sich ber Krititer boch — unb
befonbers, roenn er etroaS zu sagen hat — einem Trommelfeuer unfreunblicher
©ebanten unb SMnfcfje auS, unb barum zu Wijfen ober eS zu ahnen, ist für einen
nid)t ganz gefühllosen SJtenjchen mit einem gewissen Unbehagen oerbunben.

Der Krititer hat eS bei feiner Arbeit mit empfinblidjen Seuten zu tun, unb
eS ist begreiflich, bafs Autoren empfinblich finb. Die Gmpfinblichteit ist ber Re«
DerS ber Gmpfinbfamteit, ber gar oft ein Vurh feine (Entstehung Derbautt unb
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bie manchen Autor in eine befonbers unteiblidje ©timmung oerfetjt, menn ber
Xag getommen ift, ba er fein lang in ber ©title gehegtes SBerf ber öffentlidbteit
preisgibt. Ist eS nicht natürlich, bafs er start gelaben reagiert, roenn baS (Scho

ben Hoffnungen nicht entspricht? AllerbtngS, etroaS bleibt erstaunlich: fo Iräftig
fich bie Abwehr gegen eine unroilltommene fritifche Semerfung jum StuSbrud
bringt, fo fchmach ift bie Reaktion gewöhnlich gegenüber einer roarmen Aufnahme
beS SBerfeS. Dann Ijat ber Krititer eben nur feine ©chulbigteit getan, ©eltfam,
bafs Autoren, bie fich unter bie Dichter zählen, in chrem §erjen nicht ein <3Jefüt)I

ber Verpflichtung gegenüber einem Menschen auffommen lassen, ber fich aus freien
©tüden für ifjr SBerf einseht. Densen fie nicht baran, bafS auch bic Arbeit beS

RririterS mit Oiel Mühsal üerbunben fein sann, bafs eS eine geroiffe Eingabe
erforbert, im Räberroerf beS SEageS, immer für bie anbern ba ju fein, unb bafs bie

©prungbereitfchaft, bie beftänbige SBache, um fich ja nichts SBefentlicheS entgehen

ju lassen, beste Kräfte absorbiert? SBcnn jenes @efüf)l ber Verpflichtung aber oor«
tjanben roäre, mcrtroürbig, bafs eS fich, zumal ba Autoren boch mit ber geber
umzugehen roijfen, fo feiten befunbet, schätzungsweise in 10 o/o aller gälte; baS

ift nod) ziemlich Ijoch gegangen. Sasse man einmal ben Krititer als Autor reben:
neun Vuchanzeigen «erhallen echoloS; bie zebutc, menn eS gut get)t, erntet cin
freunblicheS SBort beS DanfeS für bie fülfe, bie bem Vud)e geroorben ift. Dieses
SBort tut nidjt nur rein menschlich wohl, eS ermutigt auch, roach zu bleiben, unb
eS läjSt ben Krititer aufs neue bewußt roerben, bafs er eS nicht nur mit Vüchern,
fonbern auch mit ben Menschen zu tu" Hat/ otc biefen Vüd)ern ein ©tüd ifjreS
Gerzens oerfd)deben haben. SBenn ber Slutor bieS bebächte — er griffe Häufiger
Zur nächstbesten Ansichtspostkarte, um bamit erzieherisch auf bie Kritit zu roirfen.
SBer zweifelt baran, baß fie nicht immer roieber einc geroiffe erziel)erifche Be«

einflujfung nötig hat? ©ie stellt — rein menschlich — sehr fjolje Auforberungen
an ifirc Diener unb birgt geroiffe ©efatjren für bic SBefenSbilbung, bie ber Kriti«
ter fich beftänbig oor Augen holten muß, foll er ihnen nicht erliegen. (Sine Kritit
ift normalerweise in bem Organ, in bem fie erscheint, uubiSfutierbar, unb täme
eS einmal zu einer DiSfuffion, fo hätte ber Krititer baS letzte SBort — baS ift
eine Machtstellung ohnegleichen, unb fie Oerfüfjrt zur Rechthaberei, zum Vesser«
missen, zur Selbstüberschätzung. Ju berfelben Richtung, nämlich zur ©elbftüber«
Hebung, führt bie Rörigung, beftänbig zu urteilen unb zu roifjen, baß man mit«
hilft, ©chidfal zu gestalten, fei eS auch nur bas ©chidfal eines VucheS. (Sin britter
©efahrenherb liegt in bem zwiespältigen SBefen beS KritiEeramteS.

„Kritit" heißt nach ^>anS ©chulz „Beurteilung", baS SBort rourbe am (Snbe
beS 17. QahrfntnbertS aus bem granzöfifchen entliehen, „als Kennroort beS in
biefer Reit nach französischem Muster beginnenben (roefentlich ästhetischen) Kunft»
richtertumS". Veurteilung! Kunftridjtertum! (SS ift fchon oft gesagt roorben, baß
sich heute bie Auffassung oom SBefen ber Kritit geänbert hat. In ber oolfStüm*
liehen Umgangssprache hat baS SBort mohl ben ©inn oon „Aussetzung" erlangt,
also eine pejoratioe Gntroidlung burchgemacht, in ber literarischen gachfprache ift
fein ©inn nicht in biefer ober einer anbern SBeife oerengert, fonbern er ift erweitert

roorben: Kritit heißt in allgemeinem ©inne „Besprechung", ohne baß bie

Abficht einer Beurteilung im Vorbergrunb frünbe ober baS ©efpenft eines Kunft-
richterS im Jpintergrunb.

SBennfchon heute eine Abficht bie Xätigfeit beS KritiferS leitet, fo muß eS

baS Bestreben fein, baS SBefen eines Buches zu ertennen, eS zu umschreiben unb
ihm burch bie Art ber Anzeige ben SeferfreiS zu gewinnen, in bem eS feinen SBeg

machen sann. Kritit ift Dienst am Buche, Mittelftelle zwischen Buch unb Seferfchaft.
©o oerfteht oor allem auch ber Verleger bie Kritit ober möchte fie oerftanben
wissen. In (SrfenntniS biefer gunftion ber Kritit pflegen bie VerlagSgefchäfte
beim (Erscheinen ihrer neuen Veröffentlichungen fo großes ©emicht baraus zu legen,
baß bie Kritit ihres Amtes malte.
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AtlerbingS sann sie nun nicht um jeben Preis bie SBünfcfje ber Verleger er»
füllen. unb unter allen Umftänben einem Suche Weiterhelfen Wollen. Sie ift
„Dienst am Such", aber bodj nur infofern, als fie Dienst an unserem kulturellen
Seben, Dienst ant ©eiste ift. Daß eS barum ju einer ausgesprochenen Beurteilung

fommen müjfe, ift nicht gesagt, aber eine geroiffe Stellungnahme ist
unumgänglich: fie mag (roenn eS geboten erscheint) in einer Anprangerung beS Buches
bestehen, fie roafte schon bei ber Auswahl ber Bücher, bie angezeigt roerben, fie
lasse sich im Umfang ober im Xon ber Besprechung erfennen — ba fein mufj fie.
Aber wesentlich ift, baß ber Krititer üerantmortungSbewußt, im ©cfühl einer
höheren Senbung, als berufener Vertreter maßgebenber gorberungen beS fut-
turetlen SebenS (Stellung beziehe unb nicht in ber Saune beS AugenblicfS, nicht
als ©igenbröbler, nicht im Banne oon Siebhabereien. @S follte ihm feine SBillfür
mituntertaufen unb feine Selbftbejpiegelung, er müßte ganz unb gar im Dienste
feines Auftrags stehen, fein Amt müßte ihm roichtiger fein als feine Verfon.

DaS ist oon einem Menschen etroaS oiet auf einmal oerlangt, unb roir zeichnen
ja auch nur ein Jbealbtlb. Umso roeniger leicht roirb ein Krititer biefen gor«
berungen gerecht roerben sönnen, ats fie im SBiberftreit mit anberen gorberungen
stehen, benen er genügen foll. @r foll ja zugleich eine fünftlerijche, empfinbfame
Statur fein, unb baS finb wohl bie meisten Krititer auch. Man hat oon ben Site»
rarhiftorifern gesagt, fie feien nicht ans 3tef gelangte Voeten. GtwaS Ähnliches
Wirb auch für bie Krititer zutreffen: fie finb — nicht in ihrem menfchtichen SBerfe,
aber in ber ©truftur ifjrer 33erfönfichfeit — etroaS §albeS unb zugleich etroaS

3wiefpältigeS, bichterifche Stcgiftratoren, regiftrierenbe Dichter, wie man will.
Übrigens: baß fie selber bie 2Berfe nicht zu schreiben üermöchten, bie sie
besprechen, sagt nichts gegen ihre 3uftänbigfeit, unb ber Dichter, ber betn Krititer
Bleistift unb S3apier reicht mit ber Aufforderung: „MachS besser!" ift leicht zu
Wiberlegen. Der Krititer braucht bloß Bleistift unb VaPier mit ber Bitte zurikf»
Zuschieben, eine bessere Krisis zuschreiben, benn Dichten unb Kritisieren finb zmei
oerfchiebene gunftionen, bie sich festen in einem Menschen zufammenfinben, eS

fei benn in einem recht herabgefegten Maße.
Jene 3>üiefpältigfeit beS KritiferS aber, oon ber bie Stebe gewesen, derletht

feinem SBefen seicht etroaS gladernbeS, UnbeftäubigeS, üielleicht aud) SauuenhafteS.
Da ist bie fünftlerijche fimpfinbfamfeit, bie nerüöfe Aufgeschlossenheit für alles
Steue, ber Drang zu gestatten unb zu formulieren, ber sich boch immer nur im
Dienste anberer betätigen sann unb eS nie zum höchsten gtuge fommen läßt.
Da ist auf ber anbern ©eite ein ©tteben nach Votlftänbigteit, baS ©efühl ber
Verpflichtung, nichts SBidjtigeS außer acht zu lassen, unb bie Einsicht, baß eS

unmöglich ift, biefer Aufgabe üöllig gereiht zu roerben, — follte fie nicht in ftitfen
©tunben einer oerbrießfichen Unbefriebigtheit rufen? Unb roie soll ber üon solchen
©timmungen bebrohte Krititer im ©efühl einer höheren ©enbung feines Amtes
malten sönnen? DaS ©efühl beS UngenügenS unb ber Unbefriebigtheit wirft
unS in unS selber zurüd, unb einc frampfbafte Selbstbehauptung läßt uns in
solcher Sage schlecht ben Dienst am anbern oerrichten.

SS finb hier nur einige Striche zu einer ©fizze beS KritiferS gegeben morben,
ber ja nirgenbS in Sieinfuftur anzutreffen ift. Jn ben einzelnen gälten werben
sich immer mieber neue Versuche unb Möglichfeiten zur Überbrüdung beS Kon«
ffifteS ergeben, inbem bie eine ober anbere SBefenSfeite bominiert ober auf anbere
SBeife baS XätigfeitSfetb eingefchränft wirb, fobaß sich ber Konflift nie int ganzen
Umfang offenbaren sann.

Sticht übergangen fei ber ©inroeiS, baß auch geroiffe fachliche Maßnahmen
geeignet finb, bie ©efahren beS KritiferamteS herabzutmnbern. Ich jätjle bazu
üor allem bte Siegelung, bie üeranlaßt, baß ein Krititer nur ein bestimmt
umgrenztes ©ebiet ber literarischen Erscheinungen bearbeiten soll. Sie bewirft beim
Krititer ein erhöhtes ©efüfjl ber Sicherheit unb ber Vefriebigung, roeit biefeS
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einjelne ©ebiet besser zu überbliesen ift, unb roeil au» ber Bergteicfjung bes Alm»
ticfjen fid) eine grössere ©ernähr für eine richtige «Stellungnahme unb für eine

treffenbe Afzentfegung ergibt. Auf ber ©eite be» SeferS aber beroirlt biefe Die«

getung, bafs er mit erhöhtem Interesse sich ber Seitüre ber Kritiken zuroenbet.
Gr lernt ben einzelnen Krititer in feiner Ginftellung zu einer bestimmten ©ruppe
oon Büd)ern tennen, roeiß, roaS er oon ihm zu halten hat, unb sann sich eiu Bttb
Dorn 93uche machen, auch menn er bie Meinung bes Rezensenten feineSroegS teilt.
3u einer solchen Regelung gehört eine sorgfältige unb liebeooll gehegte Organifa«
tion ber Buchbesprechung, bie in ber ©djroeiz höchstens in ganz befdjeibenen Ansägen
Oorhanben ift.

Die Budjbefpretfjung ift überhaupt cin rounber Punft unseres im übrigen fo
breit ausgebauten Pressewesens, ©ie roirb oiel zu roenig ernft genommen. Die
3af)I ber Tageszeitungen Z-B., bie fchlanfroeg ben JBafchzettel beS Berlages ab«

bruden, ift erstaunlich groß, unb eS ist schon ein 3eid)en einer gewissen Originatt«
tät, wenn fie barin ben einen ober anbern Sag streichen. Rur ganz wenige. 3ei°
tungen halten baraus, eigenftänbtge Budjanjeigen zu bringen, aber fie tun eS fast
ohne jebe fühlbare Pflege unb golgcridhtigleit. GS bleibt alle? mehr ober weniger
bem 3ufall überlassen unb foll befonbers nichts ober möglichst wenig soften. Biele
mittelgroße Blätter stellen fid) auf ben ©tanbpuntt, baß sich bie öonorieruug einer
Buchbesprechung mit ber Überlassung beS Buche» erlebige, unb zahlen gar nichts.
Run bitte id), furz Z11 rechnen: Gin Mitarbeiter erhalte ein Bud) zur Besprechung,
Umfang 500 ©eiten, SabenpreiS gr. 8.—. Gr lege aber fein ©croieftt baraus, eS zu
behatten, ba eS ihm nur ben Plag oerfperrt, unb wolle eS lieber Derfilbcrn —
im Antiquariat roirb er bafür höchsten» 5r. 2.— befommen. Die Arbeit, bie mit
biefen g-r. 2.— bezahlt roirb, besteht erstens in ber sorgfältigen Seftüre bes BudjeS,
üerbunben mit ber Aufzeichnung oon Ron'zen, oietleidjt aud) mit Rad)fcf)(ag, roaS

bod) wenigstens 4 ©tunben in Anspruch nehmen roirb, unb zweitens tu ber Auf«
fegung unb Formulierung ber Anzeige, roofür id), um fa nicht zu übertreiben,
2 ©tunben ansegelt roifl (furze Budjaiizeigen beanspruchen übrigens, ba fie be«

fottberS sorgfältig abgeroogen fein roollen, oerhältniSmäßig mehr 3eif a'S lange).
Rechnen roir nun noch, um auf ruttbe 3af)fen Zu fommen, Oon ben gr. 2.— für
Porto 20 Rp. ab, fo ergibt sich, baß ber Rezensent an ber Besprechung, bie ihn
minbeftenS 6 ©tunben in Anspruch nimmt, netto gr. 1.80 oerbient — eS ift ein
©tunbenlohn oon 30 Rp. für Qualitätsarbeit!

Da» hat nun bie unerfreuliche golge, baß bie betr. 3eitungen Buchbesprechungen

um ©otteS roitlen erbeten müssen, gegenüber ihren Mitarbeitern lebig«
Ifch bte Gmpfangenben finb, unb bie Oualität unb zielbewußte Pflege beS Sefpre«
chungSroefenS fchroer barunter leiben. GS brängen sich Seute hinzu, eitel oon ber
Suft geleitet, Bücher zu sammeln unb gebrudt zu roerben, unb ohne sonst bie
geringste SjorauSfegung zur Übernahme eines KritiferamteS zu erfüflen. ©ie finb
öollfomnten ahnungslos, unb ihre Besprechungen finb ber ffare AuSbrud biefeS

3uftanbeS: ein ungeheurer Dilettantismus macht ficf) f)ier breit. Dilettant aber

ift, nach einem Ausspruch oon Aboff gret), roer nicht roeiß, roorauf eS anfommt.
Unb bie 3eitfchriften SBir fjaben feine, fo großen Umfangs, baß fie auf

ber nötigen breiten ©runbfage eine auSgebetjnte Buchfritif entfalten fönnte. ©o
ist eine roefenttiche gorberung zur fchroeizerifchen Kutturroahrung unb Kultur-
Werbung unerfüllt. Richt nur gälte eS, baS Schweizer Buch an feiner Sefergenteinbe
ZU bringen, eS Wäre auch oonnöten, ben Bücherntarft jenseits ber ©renzen
systematisch zu beobachten unb, auS ber Menge ber SJSubtifationen, biejenigen namhaft
Zu machen, bte für unS in irgenb einer Ridjtung eine Bereicherung bebeuten. RichtS
BefdjämenbereS unb ScfjilbbürgerltchereS fönnte uns «überfahren, als baß rotr
in eitler Selbftgenügfantfeit übersähen, roaS in nichtfehweizerifchen SebenSfreifen
auf bem ©ebiete beS ©eifteS geschaffen wirb, unb eS müßte schlimm um unfere
Setbftbefiauptung bestellt fein, wenn burch eine solche Rotiznahme unfer SBitle
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jum staatlichen ©igenfein gefährbet roürbe. Aber unter ben 3eitfd)riften ber beut«
sehen ©chroeiz sönnen einzig bie „Schweizer Monatshefte für Potitif unb Kultur"
einen Anfag ju einer regelmäßigen Registrierung unb Besprechung wesentlicher
Sucherfcheinungen bes ganzen beutfchen Sprachgebietes uerjeichneu. Alle anberen
Organe entschließen fid) nur in oereinjelteu gällen ju einer Anzeige, ober fie
überlassen eS bem 3ufall, ob ein Berlag ihnen ein BefprechungSejemplar oon sich
auS überfenbet, ober ob ein Mitarbeiter, bem man nid)t gut nein sagen sann,
baraus oerfeffen ift, ein bestimmtes SBerf anzuzeigen.

©o ftefit eS ungefähr mit unserer Bucf)fritif, bie eine Aufgabe oon nidjt ju
unterfchägenber Bebeutung ju erfüllen hätte, gerabe bei uns, im bemofratifdjeu
©taat, ber bie geistige Regfamfeit feiner Bürger roünfdjen muß. ©3 follte bem

Bürger bie Suft suggeriert merben, roieber einmal su einem Such zu greifen, unb
er follte baS ©efühl befommen, baß er sich auf bie Besprechung in feiner 3eitung
derlaffen sann. Ist eS nicht bebenflich, baß fidj bei unS mit Jugenbbüchern bie
besten BerlagSgefchäfte macfjen lassen? Die Jungen lesen nodj, bie Alten faum meljr
— man sann ba feine erstaunlichen (Erfahrungen sammeln: in Kreisen, bie großes
©etoidjt baraus legen, gebilbet zu heißen.

©ine BilbungSaufgabe ersten Ranges roartet unserer Buchfritif, roenn fie
oerantroortungSooll, als Dienst an ber Ration, aufgefaßt unb burdjgefüfjrt roirb.
2Bo roir biefen ©eist oerfpüren, sollen roir aufschauen. Krititer fein — ein fdjroereS
Amt, ein selbstloses Amt, aber nach feiner SBürbe unb Berantmortlidjfeit ein
priefterlidjeS Amt. ©arl ©üntfjer.

iöücfotr Iftuntischau
Staatsbürgerliche «E^iehunct.

^. Ammann: CrsteHung jutn Menschen unb Bürger. Schriften bet greifinnig=bemo=
fratifrhen Partei Rapperswil. Ausgabestelle: «affer & Co., Rapperswil.
1938.

Daß baS politische Seben einer steinen ©tabt roie RapperSroil ein foldjeS 2Bcrf
heroorbriugt, oerbient Anertennung. ©S roirb barauS nämlich sichtbar, roie beroußt
bie einseinen Bürger in ber 33erantmortung um Staat unb Volt stehen, wie sie
um baS geistige, nicht bloß um baS materielle SBoljl ringen, ©chon früher ist unter
ber Obhut beS eigentlichen Spiritus rector biefer ©trebungen, Dr. I. Ammann,
eine Sammlung oon Äußerungen über „Religiöse Bewegungen ber ©egentuart" er«
schienen. §ier liegen nun Betrachtungen über bie staatsbürgerliche ©rjiehung oor.
An erster Stelle oerbreitet fidj Ammann über „Die schweizerische Ration unb ihre
Kulturfenbuug". ©rjiehung jum Menschen unb Bürger ift für ihn „©rziefjung
jur geistigen Sanbesoerteibigung". 3U if)r »gehört natürlich nidjt ©efühlSbufelei,
fonbern ein gefunber ©tod oon folibem SBiffen, Don SBiffen um bie ©efchichte,
»on SBiffen um bie geistige, politische unb wirtschaftliche ©truftur oon Sanb unb
Botf." (©. 13). ©S geht um bie Kenntnis unb ©rfenntniS ber schweizerischen Rul«
turmiffiou, bie ber Berfasser, unter Beizug zahlreicher Äußerungen üon Politifern
unb ©iftorifern, Theologen unb Philosophen sieht als Humanität in Freiheit unb
Orbnung, bei aller Berfchiebenheit ber Art unb beS DenfenS. Reben biefer mehr
internen Mission ift ihm aber noch cine „europäische Mission" unseres BaterlanbeS
flar: „baS ©emeinfame, baS Berbtnbenbe, baS Berebelnbe zu erfennen unb zu
pflegen". (©. 40). DaS nennt er im gesamten „christliche Kultur". Unsere nationale
©rziehung sann feines ©rachtenS nur ©rziehung zum Bürger unb zum Menschen
Zugleich fein. Den üon einem hohen JbealiSmuS getragenen unb burch roeitgefjenbe
SachfenntniS gefestigten Ausführungen üon Dr. Ammann möchte ich oier Bemer«
tungen beifügen: 1. Die Anertennung einer Sulturmiffion bestätigt aufs Reue,
baß auch roir einen MnthuS haben, roieroohl fich Diele Mitbürger Don biefem SBorte
entfegt abroenben. 2. Man soll nicht glauben, baß eS eine christliche Kultur gebe,
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