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TRANSLATION OF FoREWORD 

PICK-MORINO CATALOG 

Modern art critique and art history devote their interest almost 

exclusively to the pioneers of the most modern direction in the arts 

and to those few art centers where is concentrated the effort to 

create the newest among pictures. The result of this is that artists 

of the so-called second generation as well as those who work geo- 

graphically removed from the large art centers are almost completely 

overlooked, even though they are most important to continuity in art. 

This is an oversight which need have nothing to do with judgment of 

quality, but is more an act of self-defense of the critic against the 

tremendous production of art. 

Because of this activity one gets the impression from today's 

art literature that in modern art, one entirely revolutionary creation, 

negating everything known hitherto, follows the next without anything 

in between. Thus, that connecting link which exists not only in 

modern art, but which is so important in the history of all art, is 

neglected and sometimes even denied. 

Oedon Pick was born on the 13th of March 1877 in Komorn, which 

was then in Hungary and is today in Czecho-Slovakia. His father left 

this small town soon after the birth of his son and moved to Vienna 

where the boy went to school. He received his artistic training at 

the Academy of Fine Arts in Munich, Unie he enrolled in the fall of 

1898 with Professor Hackl. It is probable that he learned little 

except exact drawing from this teacher who placed the greatest value 

on correct figure drawing. He probably learned more from his next 

teachers, Professors Herterich and Loefftz, even though these two men 

were also more important as teachers than artists. 
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Munich offered however, at the turn of the century much which 

was considerably more important to the artistic development of Oedon 

Pick than his training at the academy. Among these influences were 

the works of Carl Schuch and probably those of Lovis Corinth who lived 

in Munich until 1900, and who was also a student of Loefftz. Here 

the young artist found much that was to interest him again and again. 

If Pick-Morino, as he soon called himself, owes to his Munich studies 

careful drawing and harmonious coloring, then he owes his artistic 

education to his many journeys, and most particularly to his studies 

with Boecklin in Florence and his stay in Paris after 1901. 

Here he met Impressionism, in his words, to paint "not the matter, 

but its appearance”. He became not merely a copyist, but an individual 

impressed by the works of Schuch and the cubistic painting of objects 

of Cezanne. The structure of an object is however never ignored by 

him in favor of geometric abbreviation. This is most significant in 

the still lifes which constitute the main work of Pick-Morino with 

relatively little change. 

After 1910 the artist lived in Vienna and Baden near Vienna, and 

journeyed many times to the neighboring countries. 

Hereafter, we see in the work of the artist an individualistic 

personality which has found its mode of expression. 

Pick-Morino's greatest interest was in small still lifes. There 

are usually just a few objects, mostly fruit and especially spherically 

interesting forms such as apples and oranges, and often objects which 

are of no importance except for form and color are painted in many 

variations. The carefully colored paintings show a variation in 

sensitive coloring with continuously broader technique. In the early 

landscapes and in his relatively few interiors, the formal means of 
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impressionism are not de-emphasized as much as in the still lifes. The 

light coloring, the immediacy of the action of light, and the brush 

strokes are reminiscent of the great French masters and were considered 

entirely impressionistic by Pick's contemporaries. But here also the 

artist differentiated in the variations of his brush strokes and the 

difference in the structure of the individual objects through accent 

of local color. The leaves of a bush are painted quite differently 

from that ef a tree, and are differentiated with other bushes if only 

through position of the bursh strokes. Distant objects are brought 

together in summary color complexes, and foreground objects are 

optically dissolved through minute coloring. Closely related to this 

is Pick-Morino!s treatment of structures and figures. Here too the 

brush stroke, in which one sees the immediate recognition by the eye 

and the surety of the hand, follows the organic form, becomes rounded 

through a thickening of the color and the contours and even shows the 

texture of cloth. Thus,in the work of Pick-Morino the physical 

character of objects always remains true; even when his style taught 

by Impressionism and the importance of formality holds in the words 

of Carl Schuch "the esthetic essence Sale Op eae 

The artist retained this basic trend after the lst World War 

during which his artistic work must have been diminished somewhat, 

even though he had ample occasion to paint. During the war, in 1916, 

he was able to have his first major exhibitions in Budapest and Vienna. 

Immediately after World War I Pick-Morino's work shows a greater 

force in coloring and a certain unsureness with the brush. The colors 

become louder, the brush stroke more uncertain, the choice of subjects 

less careful, Soon, however the artist who since January 1921 had 

become a member of the Kuenstlerhaus in Vienna, finds himself again. 
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The high point of his work are his paintings since 1922. ‘The 

works after this become progressively more elusive and seem closer 

to the work of Lovis Corinth; perhaps Pick-Morino was influenced by 

the great Corinth show in Vienna in 1926. Broad flaming brush strokes 

point to a form more than they actually define. This is noticeable 

also in the still lifes which however are still reminiscent of the 

work of Schuch. There remains in every picture the variation on one 

central color, which is always heightened by a few, strong, contrasting 

colors. The portraits gain increasingly the character of monumental 

and highly individualistic works. This tendency goes further in the 

landscapes and city views of which we know a fair number from a 

relatively brief visit to Venice, and in a series of beautifully 

colored studies from France. 

These tendencies, strongest since 1925 and best observed in the 

Venetian scenes, bring Pick-Morino into the circle of Expressionism, 

such as became typified in Austria through the work of 0. Kokoschka; 

in the works of Pick-Morino however, we seldom find Kokoschka's 

coloring and almost baroque curves. The French landscapes are closer 

to French examples, say the landscapes of Vlaminck. 

The least change is in Pick-Morino's treatment of still lifes, 

which despite their great individuality remain close to the technique 

of Cezanne, who became popular in Central Europe only at that time. 

However, Pick-Morino always shows an object more truly than Cezanne. 

In 1929 Pick-Morino left Vienna for Fontainebleau. Again he 

traveled a great deal, in Southern France, Italy and the Near East. 

He worked also in Germany. Hungary and particularly in Czecho-Slovakia. 

His many one-man exhibits, held in Czecho-Slovakia alsmot every year, 

show him as a much appreciated portraitist. Particularly popular were 
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his paintings of polo scenes. More than ever before, the artist now 

worked in pastels and charcoal. 

Pick-Morino spent his last 20 years in Budapest, where he 

exhibited his work in 3 large exhibitions, the last being in 19h9. 

He left Hungary at the age of 81 in 1958 and died in Dielbeek near 

Brussels on September 5th, 1958. 

Pick-Morino's work is truly typical of the development of art 

in Central Europe and particularly in Austria between the two World 

Wars. Strong impressionistic tendencies are combined with masterly, 

artistic technique and a sense of true representation of form. The 

interest in representing the appearance of matter, and the coloring 

of late Impressionism, in which the gray tonality of Schuch is 

important, is found together with the forms of Cezanne and the broad 

technique of the Fauves and the late German Expressionists. 

Foreward by 

Heribert Hutter 

who also set up catalog 

Milwaukee Art Center 

7/21/60 - 100 cys 





_ In awei selbstindigen Ausstellungen wer- 
den in den Schaurdumen der Staats- 
druckerei in der Wollzeile der 45jihrige 
Maler und Graphiker Willi Zawischa und 
der im Vorjahr im Alter von 81 Jahren ver- 
storbene Edmund Pick-Morino vor-. 
geftihrt. | 
Zawischa, gebiirtig aus St. Florian bei 

Lina, liebt das Portratfach, zeigt eine Anzahl | 
stilistisch unterschiedlicher Pastellarbeiten, 
worunter das sprechende Bildnis des Landes- 
hauptmanns Dr, GleiBner besonders gelungen | f (fh) j re 
erscheint. Das Portraét einer alten Bauerin iat iy : 
und der Kopf eines alten Manneg auf blau- 
griinem Grund zeigen den kultivierten Maler. MY 
Eine Reihe von Oelskizzen und Zeichnungen 
schlieBen sich an. 

Der aus Komorn stammende Kiinstler 
Morino gehdrt zu jenen Malern, we 

F lls, CN 
\ 
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Wirken in die Zeit zwischen die beiden Welt- 
kriege fallt und die oft zu. Unrecht vergessen 
wurden. Morino hat in Miinchen studiert, in| 
Wien gearbeitet, wo er als avantgardistischer 
Maler galt, und die letzten 20 Jahre in| 
Budapest gelebt. Seine Schaffungen weisen | 
die Einfliisse Corinths und Schuchs auf, S| 
innern zuweilen an franzésische Meister; in 
der letzten Schaffensperiode wird ein stren- 
ger Akademismus erkennbar. Wir sehen sehr 
viele Stilleben, in dunklen Ténen gehalten 
und in unterschiedlicher Strichfithrung in 
Oel gemalt. Bemerkenswert sind die beiden 
Venedig-Bilder mit der schénen Luft- und 
Wasserstimmung, der ,,Geigenspieler“ aus 
den zwanziger Jahren und ein Selbstportrat. 
Die Staatsdruckerei hat ein schdénes Heft tiber 
sein Werk herausgebracht. elwa, 

Mufi ein Nachiahre epigonisch wirken? 
Kollektivausstellungen von Pick-Morino und Zawischa in der Wollzeile 

Der Maler Edmund Pick-Mo- 

rino, geboren in Komorn, ist uns 
aus den Ausstellungen im Kiinstler- 
haus bekannt. Er lebte ja von 1910 bis 
1929 in Wien und in Baden bei Wien, 

nachdem er bei Boecklin studiert und 

die ,Polospieler” —- einzige Darstel- falligen wird er zu bekampfen haben. 
lung einer Bewegung — sind typisch Etwas geloster erweist er sich in 

gekonnter Impressionismus. Landschaftszeichnungen, die verhal- 

Zur Eréffnung dieser Ausstellung tene Farbgebung des Temperablattes 
brachte die Osterreichische Staats- »Netzflickerinnen” spricht an, 
druckerei eine grofiflachige Monogra- 

sich mehrfach in Paris aufgehalten 
hatte. Spdter lebte er in Fontaine- 
bleau,, weiters 20 Jahre in Budapest, 
im Vorjahr starb er 81jahrig bei Brtis- 
sel, 

Betrachtet man seine Bilder, die der- 

zeit in der Staatsdruckerei, Wollzeile, 

zu sehen sind, so denkt man sofort an 

Karl Schuch, von dem sich Pick-Mo- 
tino als besonders stark abhdngig er- 
weist, Ist dies ein Nachteil? Ruht der 

Wert der Bilder nicht in sich selbst, 
unabhangig von anderen Bildern? 
fragt man sich. Dieser Maler ist sin 

Impressionist. Aber mehr als ein hal- 
bes Jahrhundert nach den grofien 
franzosischen Impressionisten in ,der: 
Zeit zwischen: den beiden ‘Weltkrie- 

gen, die ganzlich:anders geartete.Pro- 

bleme iaufwarf: Mu8B also ‘ein Nach- 
fahre epigonisch wirken? Nun, diese 

dunkelfarbigen,’in stumpfen Braun- 
tonen tonig géhaltenen und breitpin- 
Selig hingesetzten Stilleben erreichen 
keineswegs die Qualitat Schuchs, be- 
sitzen nicht die innere Kraft, auf die 
allein es ankommt, soll man einen 

phie tiber diesen Maler mit vier farbi- 
gen und zehn schwarzen, vorziiglich 

gedruckten Abbildungen heraus, Zu- 
sammengestellt und eingeleitet wurde 
der Band von Heribert Hutter, der 

sich in die Wesensart von Pick-Morino 
gut einzufiihlen versteht. 

Trotz der Einwendungen gegen 
Pick-Morino ist der in St. Florian bei 
Linz lebende Maler Willi Zawischa 
nur in erheblichem Abstand zu nen- 

nen, Er wirkt gegen Pick-Morino un- 
einheitlich, immer wieder versucht er 

sich anders, man sptirt in seiner ein- 
mal temperamentvollen, dann peni- 

blen Wirklichkeitswidergabe kaum je 
ein Dahinter. Eine Neigung in den 
Bildnissen zum AuBerlichen, Leerge- 
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D pes Wiederentdeckung eines guten Malers 

ME LES SC Der Initiative des Generaldirektors der 

yi rc Oesterréichischen Staatsdruckerei, Dr. Franz 

“6.7 ATHY Sobek, ist es zu danken, da® der dsterreichische 

_Akademisches in der Staatsdruckerei 
"Die Lust nimmt ab, wenn man anschlieBend 

die Ausstellungsrdume der Staatsdruckerei in 
der Wollzeile bestritt und dort mit etwa 
25 Olbildern des 1958 in der N&he von Briissel 
im Alter von 81 Jahren verstorbenen Malers 
Oedén Pick-Morino konfrontiert wird. Der 
Kinstler, im Rattm der alten Monarchie 
/geboren und nach seiner Studienzeit in Wien 
| und Mtinchen, von 1910 bis 1929 in Wien an- 

sdssig, wirkt wie ein Sttick Malereigeschichte 
| aus der Zeit vor und um den Impressionismus. 
Alle seine Bilder, hauptsachlich Stilleben, 
sind ohne Zweifel gut und mit voller Redlich- 
keit, mit fleiBiger Bemithung um eine maleri- 

sche Wiedergabe der Natur gemalt. Aber was | 

| bei Leibl und spdter bei Schuch und Triib- | 
| ner eine Tat war, die man auch stets in ihren | 
Bildern gegenwartig spiirt, kommt hier eben | 
, doch nur als ein zwar gepflegter, aber nie 

‘iiber seme Schranken hinausgewachsener | 

Akademismus an den Tag. A ip rs 

Staatsdruckerei: Edmund Pick- 
Morino — 

Viel. Obst und: Gemitse sieht man .derzeit 
im Ausstellungsraum der Staatsdruckereéi in 

21tC0 - der Wollzeile. Mit welcher Ausdauer der als 
eolik’ Einundachtzigjahriger im Vorjahr verstorbene 

ae Maler Pick-Morino immer wieder die gleichen 
(V/G 

j Stilleben malt,; ist staunenswert,. ebenso. wie 
ein Maler des,.20, ‘Jahrhunderts sosehr im 
vorigen.,. Jahrhundert. steckengeblieben | sein 
kann. Edmund. Pick-Morino. ist .entschieden. 
um hundert. Jahre zu spat auf die Welt ge- 
kommen — zumindest ist er mit seiner 
malerischen Technik, mit seinen Farben, dem 
‘-braunen Grund und dem Dunkel der Bilder 
im ganz friihen Impressionismus hangen- 
geblieben. Immerhin gibt es da auch einige 
andere. Sachen als Zitronen, Orangen und 
Krauthappeln, man sieht einige Landschaften, 
Veduten aus Venedig, Polospieler. Der Maler 
lebte, wie man aus einigen Seiten des zur 
-gleichen Zeit in der Staatsdruckerei er- 
schienenen Buches iiber Pick-Morino erfahrt, 
‘lange Jahre in Wien und in Baden bei Wien. 
Soweit, so gut! Die Ausstellung jedenfalls 
‘sowie wahrscheinlich auch das Buch sind 
vollig tiberfltissig. Leen 

Maler Edmund Pick- 
Morino, der vor einem 
Jahr in Dielbeek bei 
Briissel in vdlliger Ver- 
gessenheit verstorben ist, 
dieser entrissen werden 
konnte. Seinem Werk ist 
derzeit eine Ausstellung 
in den Schaurféumen der 
Osterreichischen Staats- 
druckerei gewidmet, die 
auch aus diesem An- 
laB eine Monographie 
des Kiinstlers heraus- 
gebracht hat. 

Pick-Morino geht in 
der Leichtigkeit der Auf- 
fassung weit tiber den 
Impressionismus hinaus 
und verbindet Thesen 
Cézannes gleichsam mit 
barocken Schwung. Im- 
mer wieder variiert er 
seine Stilleben, bis es 
ihm gelingt, ,nicht die 
Dinge, sondern ihren 
Schein zu malen“. Seine 
Portradts zeichnet vor 
allem das rasche Erfas- 
sen des Wesentlichen 
einer Persénlichkeit aus, 
und in seinen  ,,Polo- 
spielern“ gelingt es ihm, 
den fltichtigen Moment 
einzufangen und zu ei- 
nem Bild zu komponie- 
ren. Pick-Morino, der 
in den Jahren 1919 bis 
1929 standig in den Aus- 
stellungen des Wiener 
Kiinstlerhauses vertre- 
ten war, stand damals, 
wie wir heute mit dem 
Abstand einiger Jahr- 
zehnte beurteilen k6n- 
nen, fur Wien in der 
vordersten Reihe unter 
den Malern seiner Zeit., 
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UNA ESAURIENTE MONOGRAFIA EDITA A VIENNA’ 

PULL OMe 
celVarte di 

Bacall 

ich -lvierime: 
Negli anni fra le due guerre si afferma 

Weccezionale personalita di questo pittore Domenica, AS. Nov. 4954 
j 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
Vienna, novembre 

Il problema di pit difficile 
;soluzione per un artista — pri- 
ma anche di quello relativo al- 

‘l’accertamento onesto delle pro- 
prie capacité espressive — é in 
dubbiamente rappresentato dal- 

Vinserimento della sua produ- 
zione in quella del suo tempo 
e dai rapporti con le forme 
espressive del passato. Se egli 

é portato a seguire in modo pit 
o meno fedele e felice la ma- 
niera di coloro che lo hanno 
preceduto si dir&a di lui che, 
pur possedendo un’otbima tecni- 
ca, non esce dalla categoria de- 
gli epigoni. Se invece tenta di 
battere strade nuove, staccan- 
dosi dalla linea traaizionale, de- 
ve affrontare un giudizio che 
generalmente si riveler& piutto- 
sto severo. 

E’ pur vero che esistono for- 

| ti personalita che, senza segui- 
re pigramente e noiosamente 
quanto gia fu fatto ed é ogget- 
to di comune accettazione e sen- 
za cadere in esperimenti di dub- 
bio gusto, sanno ben servirsi 
delle esperienze e delle conqul- 
ste del passato per clar vita, con 
sensibilita moderna pienamente 
rispondente ai tempi in cui ope- 
raio, a creazioni di raro equi- 
librio e di confortente armonla. 

Una di queste eccezionali per- 
sonalita fu Oedon Pick che — 
per una singolare coincidenza 
di condizion: anagrafiche, di vi- 
ta e di formazione culturaie e 
spirituale — rappresentoO una 
pacata sintesi ci¢éila pittura del 
centro Europa nella prima me- 
ta del secolo e, pi precisamen- 
te, tra le due guerre mondiali. 

Nato nel 1877 a Komorn, al- 
,lora ungherese (oggi Komarno 
in Cecoslovacchia), ricevette la 
sua prima educazione a Vienna, 
da dove poi passd, all’eta di 
ventun anni, a Monaco per fre- 
quentarvi l’Accadeémia per le 
arti figurative. 

Nella capitale bavarese — che 
negli ultimi anni dell’Ottocento 
si presentava quanto mai inte- 
ressante, per qualsiasi giovane 
pittore — Pick senti profonda- 
mente l’influenza dei professo- 
ti Herterich e Lofftz che, anche 
se non furono artist: di classe 
eccelsat ebbero_ straordinarie 
capacité di insegnanti. Nello 
stesso tempo poteva prendere 
conoscenza delle cpere di Carl 
| Schuch e di Lovis Corinth che 
| gi& allora rappresentavano l’ap- 
perto pit positivo della pittura 
dell’Europa centrale. 

Ma la validita europea del- 
’arte di Oedon Pick — il qua- 

[}e, Bek AERPHRP en AEN MA" 
129, flo comome, diventando Ed- 
Mund Pick-Morino — fu una 
|graduale concuista che avven- 

La sua vita registra in quegli 
anni una ininterrotta serie di 
trasferimenti, con tappe a Fi- 
renze (dove studié presso Boe- 
klin), a Parigi (dove accetto 
V’impressionismo che gli per- 
metteva di dipingere, secondo 
quanto ebbe a precisare, «non 
le cose, ma le apparenze delle 
cose»), ed infine a Vienna ed 
& Baden, dove si stabili — ora 
qua, ora 1& — dopo il 1909. 

Cid che maggiormente sor- 
prende e interessa nell’opera 
di Pick-Morino é la straordina- 
ria umilta dei suoi soggetti. Co- 
me naturale risultato della pro- 
fonda ed eterogenea esperienza 
sulla pittura del suo tempo, che 
egli si era fatto attraverso lun- 
ghi anni di viaggi, di studi e 
di meditazioni, sarebbe da at- 
tendersi una produzione voluta- 
mente esuberante ed aggressiva 
per toni e materia. Invece le 
conclusioni che Pick-Morino 
seppe e volle trarre furono ben 
diverse. Sembrd quasi che egli 
avesse accolto, con animo ecce- 
zionalmente sensibile e prepa- 
rato, la dichiarazione pascolia- 
na: «non omnes arbusta juvant 
humilesque myricae». 

Fu quindi il pittore delle pic- 
cole cose, il pittore di cid che 
non é@ destinato a colpire la 
}grossolana attenzione di tutti: 
, oggetti semplici e modesti, qual- 
che frutto senza pretesa, pae- 
saggi assolutamente riposanti: 
motivi apparentemente banali 
ma sempre scelti con estrema 
cura, A tutto, perd, Pick-Mori- 
;no seppe dare una forte lumi- 
|nosité attraverso una persona- 
|lissima armonia di color; che 
| con tutta probabilita aveva ac- 
|}quisito dalla pittura francese 
dell’et& immediatamente prece- 

| dente la sua. 
Gli @ particolare, perd, la ma- 

niera di distinguere il colore 
dello stesso oggetto a seconda 
del memento, aella funzione e 
dell’appartenenza: una foglia, 
ad esempio, assume toni ben 
diversi a seconda che si trovi 
in un cespuglic. su un albero o 
facc.2 parte di una natura mor- 
ta. Egl: crea, inoltre, complessi 
di colori nei quali abbraccia 
gruppi di oggetti suddivisi a se- 

'conda della 
| guarda la tela. 

Questa profondita, creata dal- 

commovente semplicita dei te- 
mi sono ben documentate in 
una recentissima signorile mo- 
nografia, a cura di Heribert 
Hutter edita dalla Oesterreichi- 
sche Staatsdruckerei di Vienna 
(«Edmund Pick-Morino»). 

Attraverso una serie di tayo- 
le, che punfualizzano Jevoluzis- 

BS, saa PAT ile % ua 
guaggio dell’artista non subi, } 
Weenie modificazioni rilevanti. 
Soltanto dona la fine della nrte 

cistanza da chi 

un notevole contrasto: i colort 
diventano pit. violenti, meno 
sfumati; il tratto @ pi nervo: 

| So; la scelta degli oggetti meno 
|curata, Presto, per® 11 pittore 
titrova equilibrio nella linea ed 
armonija nei colori. Gli anni; 

| dal 1921 al 1938 sono quelli del- | 
la sua piena maturita artistica, 

| che ha modo di affermarsi so- 
| prattutto mei paesaggi, nelle 
vedute di citts ed anche nei 
ritratti. 

L’ansia di conoscere gli ulte-| 
riori sviluppi della vittura eu-| 
ropea lo porta nuovamente lon-! 

tano da Vienna, prima 4 Firen- 
ze, poi a Fontainebleau, quindt 
nella Francia meridionale, di 
nuovo in Italia, successivamen- 
te in Estremo Oriente, in Ger- 
mania, ed infine a Budapest 
dove — mutato ancora una vol+ 
ta il nome — o meglio magia-, 
rizzatolo in Morinyi — trascor-, 
re gli ultimi venti anni della 
sua vita. Nel 1958, ormai ottan- 
tunenne, lasciava 1l’Ungheria 
per andare a morire — il 5 set 
tembre dello scorso anno — in 
Belgio, a Dielbeek nei pressi di 
Bruxelles. 

La pittura di Pick-Morino si 
pudo quasi considerare para 
digmatica per l’arte del centro 
Europa — e specialmente del- 
l’Austria — tra le due guerre 
mondiali. Le forti influenze im- 
pressionistiche assumono una 
precisa concretezza, che @ an- 
che il risultato di una singolare 
tecnica pittorica. 

L’interesse per «le forme ap- 
parenti delle cose» ed il croma- 
tismo del tardo impressionismo 
giuocano nell’opera di Pick-Mo- 
rino — come pure |’amore per 
i toni grigi propri dello Schuch, 
certe esperienze formali della 
pittura di Cezanne, nonché la 
tecnica dei «fauves» e del tardo 
espressionismo tedesco — in 
maniera cosi armonica ed equi- 
librata da fare di lui uno degli 
artisti pitt rappresentativi, se 
non il piu rappresentativo, dl 
un’et& e di un’Europa che sem- 
bravano essersi smarrite pro- 
prio nel frammentarismo e nele 
le disarmonie. 

Dino Satolli 

le differenze coioristiche, e la’ 

Jl Piccolo 
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December 14th, 1960 

Sir MATTHEW SMITH 

122 Reciininc Nupe 2lin. by 314in. 

Epmunp Picx-Morino 

123) Stitt Lire wit PEACHES, signed and dated ’12 

** See: H. Hutter, Edmund Pick-Morino, no. 42. 

Exhibited : Kiinstlerhaus, Vienna, 1921. 
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FRANK UHLIG 

WIEN Wien, 14.Marz 1959 
8. NEUDEGGERGASSE 5 

A-28-0-64 

Tel. 33-91-75 

Pretin cnt bp . Kearse fom a) nin 

on, Abercorn Place 28 

Sehr geehrter Herr Professor! 

Bitte entschuldigen Sie, da& ich Ihren Brief vom 26.,II,. 
erst heute beantworte. Ein anderer Interessent hatte sich 
einige Bilder von Pick-M, reservieren lassen und dessen 
Bescheid mu&te ich abwarten. 

Nach der von ihm getroffenen Wahl sind mir noch 2 groSe 
Blumehstticke und ein kleines Stilleben verblieben; auBerdem 
einige Land@schaften, bezw. St&dtebilder (Venedig,Paris). Da 
Ihre Anfrage sich auf Stilleben und Blumen bezieht, gebe ich 
nachstehend folgende Daten: 

1.) Blumensttick u.zw. Dunkelrote,hellrote,rosa u.weise 
Chrysanthemen in bldulicher Vase vor 
brdunlichem Hintergrund 

Oel auf Pappe, nicht signiert, Hochformat 
80 = 65 em 0.5ch, 2500,-- 

2.) Blumensttick: Gelbe, weiSliche u. rosa Chrysanthemen 
in grtner Vase, dahinter helle Vase 
mit greu/rosa Bltiten,Hintergrund 
grtnlichgram 

Oel a/Pappe, sign. "Moréno 27" 
Hochf. 68 - 60 cm 6.S5ch. 3000.-- 

3.) Stilleben: 1 grtiner u. 3 rétliche Aepfel und 
grtne Trauben 2a/ wei8em Tuch, dahinter 
Weinglas u. braune, bauchige Flasche, 
Hintergrund dunkelbraun u.grau 

Oel a/Pappe, sign. "Morino 27" 
Querformat 31-42 cm 0.Sch, 1500,-- 

Fotos sind leider keine vorhanden. Ich konnte sie aber 

auf Ihre Kosten anfertigen lassen, 

Ueber Edmund Pick-Morino kann ich nur wenig Genaues sagen: 
geboren 13,111.1877 in Komorn, Ungarn, studierte auf Reisen 
in Deutschland, Frankreich, Italien, war Ofters in Wien, 
zuletzt etwa 1930, ging dann nach Brasilien, wo er angeblich 
1942 starb. Nach letzten Gertichten sell er aber voriges 
Jahr in Budapest gestorben sein; lebte dort unter Pseudonym. 
Ein Sohn soll in Paris leben. Genaues und Authentisches 

wei8Z ich nicht. 
Die Moderne Galerie hat 1925 ein Bild angekauft. 



Ich hoffe, Ihnen damit Ihre Anfrage bestens beantwortet 

zu haben und freue mich, das es Ihnen und lhrer Pamilie 

gut geht, was ich auch von uns berichten kann. 

Mir eine baldige Antwort wire ich Ihnen dankbar, da das 

Interesse an P.-M. neuerdings sehr gestiegen ist. Hine 

Monographie tiber ihn ist in Vorbereitung. 

Mit bester Empfehlung und freundlichen Grti8en 

FRANK UHLIG 
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Lieber Bobby ! 

Beziiglich Pik-Morino mochte ich Dir mitteilen : Aus Ungarn 

noch keine Nachricht, eine neve Nachricht, unverbiirgt, dass er 1941-42 

in Brasilien gestorben ware. Es gibt 20 Pik-Morino - Bilder in ver - 

schiedenen Hainden und alle suchen noch welche dazu. Es sind im Bilder - 

handel noch 17 Stiick aufgetaucht; diese waren zu haben. Es sind da - 

runter venezianische Landschaften, zwei Polospieler, sind aber nicht so 

schon wie Deine.Diese beiden Polospieler hat Ulik an L&scher um 3.000.- § 

Seinerzeit angeboten; Loscher hat sie damals nicht gekauft. Seines Er - 

achten miissten die Dominikos rasch verkauft werden, da die Moglichkeit 

besteht, dass offiziell nachgeliefert wird. 

Dr Hutter verreist auf zehn Tage; bitte schreibe mir, was ich 

weiter machen soll. Ich wiirde empfehlen,die anderen Bilder billig dazu- 

zukaufen. Wenn man schon "A" sagt, muss man auch "B" sagen. Alle diese 

Bilder stammen von einem Mann der gestorben ist und dieser hat sie bis 

ca. 1942 in seinem Besitz gehabt; seine Tochter weiss leider nichts 

Naheres. 

Alles Schone und Gute 





PROFESSOR PHILIPP KAUFMANN puts the finishing touches to a portrait of 
apanese debutante Miyako Namakmura at his studio in Abercorn Place, St. John’s 

as. presented at Buckingham Palace last month. (Photo: Kensington 



payers in one: way or another. 

Rates are not only paid by 
those who pay rents for their 
houses or business premises but 
they enter into the price of 
everything we buy. 

Rate expenditure has been 
going up and up in London 

and will continue to rise as 
long as the ratepayers shrug 
their shoulders and do nothing 

about it. 

They have one powerful 

weapon, in their hands, if only 
they will use it. It is their 

votes which will decide who is 
to represent them at County 
Hall for the next three years. 

Let them examine carefully 

the programmes of the rival 
> candidates and vote accor- 
dingly. 

At the last L.C.C. election 
in 1955 less tham one elector in 

. three troubled to go to the 
poll. Maybe this is the reason 
this steam-roller County Coun- 

. cil continues in, its expensive 
and extravagant way regardless 

a 

EMPIRE 
GAMES 
APPEAL 

Sir, The British Empire and 
Commonwealth Games which 
will take place in Cardiff from 
July 18-26 will be opened by 
His Royal Highness Prince 
Philip and closed by Her 
Majesty The Queen. Teams 
from 35 countries, represeating 
about 850 competitors, will take 
part in the Games, after which 
they will be our guests in Lon- 

don during a “Welcome Week.” 
The provision of entertain- 

ment and hospitality worthy of 
the occasion will necessarily be 
an expensive miatter, 

An appeal for funds has been 

lamched and the Lord Mayor 
has called upon the Metropoli- 
tan Mayors to assist from their 
boroughs in raising the funds 
required, 

{ am only too happy to give 
my personal support and I be- 
lieve that a great many people 

who live, work and play in 
Paddington ! welcome the will 

opportunity to contribute and 

BAN INDECED 
PHOTO 

Sir, It has been reporte 
that a special committee of 
M.Ps. have suggested to the 
House of Commons that pedd- 
lers of obscene publications 
should receive higher penalties 
to @ maximum of £2,000 fing 
and imprisonment. My execu 
tive committee fully endors¢ 
this bold proposal. 
The London Anti-Vice Cour 

cil view this growing traffic o 
gross obscenity with consider 
abte alarm, for such pubiica 

tions of utter filth are easily 
obtained in the many book 
shops which have sprung 
throughout London and why 

deat primarily im obscene and 
indecent books and _ photo 
graphs, 
Such gross indecent materia. 

is now finding its way int 
mixed schools, youth clubs and 
other places where fine young 
boys and girls congregate. 
The council do not view th 

plain and ordinary film o 
Stage star “pin-up” as indecent 

Ai 



Lieber Bobby:! 

Ich kann Dir nun ausfiihrlich berichten. Der Direktor des Bel - 

vederes hat mir den Kunsthistoriker Dr. Heribert Hutter, Wien $¢70bacesl 

anergasse 1t/b, Telephon :-72-50-255, namhaft gemacht. Direktor Hutter ar 

beitet auch fiir das Belvedere. Er hat die Bilder gemalen, berichtigt, ge - 

nau aufgenommen; Masse, Zollstempel und etc. 

In der Beilage sendet @?-einen Vorschlag fiir die Veroffentlich 

ung. Im wesentlichen sind es die selben Bilder die Du ausgesucht hast. Er 

hat dabei Riicksicht genommen auf die farbigen und schwarz-weiss - Re - 

produktionen. Er méchte auch gerne das Bild, das im Belvedere hangt, pu - 

blizieren; ich halte das fiir sehr zweckméssig. Weiters méchte das Bel - 

vedere ein Bild aus Deinen Bestinden kaufen ; ein Stilleben. Dariiber wird 

sich sicher reden lassen; ich wire fast dafiir ein Bild zu schenken. Aber 

bitte, ich will nichts gesagt haben. 

Fiir das Manuskript verlangt er 3.000.- S51 ich halite den Preis 

als durchaus angemessen. Er findet die Bilder gut, die Blumenbilder schlech 

TEI. 

Beziiglich Pick Morino habe ich durch die Polizei herausbekommen: 

Er heisst Edmund Pick, Morino ist sein Kiinstlername, geboren 13.43.1877 in 

Komorn,im Jahre 1929 ist er nach Wien zugezogen und wohnte Wien 4., Reis- 

nerstrasse 40 und hat sich im Jahre 1929 nach Frankreich, Fontainbleau 

abgemeldet. 

Hiezu ware folgendes zu sagen : Dieses Haus gehérte einem Bloch- 

Bauer, Zuck erfabrikant in Bruck, nun in Vankouver lebend, hat dort grosse 

Sagereien und auch Zuckerfabriken in Kanada.Die alte Frau Bloch-Bauer, die 

vor einigen Jahren gestorben ist, war eine geborene Pick. Ihre Schwester, 

sndustriellen namens Pollak von Barnau. Diese haben wieder eine Tochter, 

die mit dem moternen Maler Roth verheiratet ist, ein Mitglied der ungar - 

ischen Schwerindustriellenfamilie. Ich vermute, dass der Maler Pick ir - 

gendwie in Verwandtschaft kommt und werde in Wien noch diesbeziiglich for - 

die ebenfalls schon gestorben He war verheiratet mit einem Textilgross - 

schen 

Beziiglich Dominikos bin ich in der Lage Dir mitzuteilen, dass 

von mit etwa loo Mille geliefert wurden, der Rest liegt hier und es ist 

immer noch offen, ob sie geliefert oder vernichtet werden. Es heisst hier, 

dass sie mit 250.- Dollar behandelt werden. 

Was Du seinerzeit an alten Stichen gefragt hast, wird Dir, was 

vorhanden ist, in Badlde per post zugeschickt. Die Pigehes bosueli ch des 

Malers nicht herauskitzeln. Die Rahmen werden angeblich ndchstes Monat 



geliefert und ich werde sie gleich bezahlen. 

Bitte schreibe mir, zu dem Vorstehenden Mein Einverstandnis 

oder Deine Abdnderungsvorschlage . Dr. Hutter geht sehr gewissenhaft an 

die Arbeit und es macht-iihm sehr viel Freude. Ich glaube er ist der 

richtige Mann. : 

Hoffentlich geht es Dir und Deiner Familie gut, Alles Schone 

und Gute 



PHILIPP KAUFMANN EXHIBITION 

Professor Kaufmann recently invited his many 
friends and admirers to his beautiful studio, for 
an exhibition of his paintings executed during the 
last few years. The exhibition will remain open 
for some weeks. Artists, eminent politicians, 
financiers and members of the aristocracy accepted 
his invitation, and about 250 people were present 
at the preview. 

The exhibition was opened by Lady Grant- 
chester, Chairman of the United Nations Associa- 
tion. It will reveal to a larger public what was 
already known to many connoisseurs of art—that 
this artist is one of the outstanding Jewish painters 
of our time. Philipp Kaufmann was born in 
Vienna in 1888, the son of the famous painter 
Isidor Kaufmann, who specialised jn Jewish 
subjects. After spending many years jn various 
countries, Philipp developed a _ personal style 
differing from that of his father, whose pupil he 
had been. In 1932 he settled in London 
permanently. Though he was almost unknown 
here, he rapidly received recognition and, soon 
after his arrival, Sir Philipp Sassoon bought seven 
of his works and commissioned his portrait from 
him. This was the stepping-stone to a successful 
career, remarkable even in a capital such as 
London. Soon he became the favourite portrait 
painter of high society. He painted the Princess 
Royal and many famous and outstanding personali- 

“ ties. The summit of his career in this “ genre” 
was reached three years ago when he painted a 
portrait of the Queen. Since then he has been 
recognised as the leading Jewish portraitist in this 
country, with a reputation reaching beyond 
England. 

His achievements as a portrait painter are due 
entirely to his artistic honesty unlike his rival 
Annigoni, for example, whose success is due to 
an assumed romantic or classic pose. Kaufmann’s 
is a matter-of-fact kind of painting, which brings 
out the best in sitter and artist alike. The fact 
that he is not an artistic specialist but has many 
facets, is proved by his brilliant paintings of 
flower-pieces and landscapes. Here his subtlety and 
musicality, derived from his Viennese origin, is 
expressed through delicate and harmonious paint- 
work. His recent landscape paintings are master- 
pieces only comparable with the work of the 
eminent French post-Impressionists. _Kaufmann’s 
Jewish background emerges in some paintings of 
national subjects, which translate into paint the 
spiritual essence of Jewish religious life. This is 
an exhibition which will not easily be forgotten, 

ROBERT SPIRA. 



the background 1 : 
Fathers draw up a treaty of peace with the Red 
Indians. 

Artistic Integration 

The oldest synagogue building in the United 
States is the Touro Synagogue in Newport, Rhode 
Island. It was consecrated in 1763 and is now 
designated as a “historic site” by the U.S.A. 
Department of the Interior. Features were bor- 
rowed by its Colonial designer, Peter Harrison, 
indiscriminately from imported academic pattern 
books. While the ground floor columns carrying 
the ladies’ gallery are Ionic, those above are Corin- 
thian. Strangely enough, this does not seem to 
add up to a monstrosity. The worshipper is over- 
whelmed by a perfect harmony of internal propor- 
tions and a unique colour scheme using white, 
deep scarlet, and pale-blue. This sets the mood 
for the words of age-old prayer and the chant of 
traditional melodies. 

Similarly, in the post-war (1951) synagogue B’nai 
Israel, in Millburn, New Jersey, a unit linking 
Judaism to abstract art was created by a team 
comprising architect Percival Goodman, sculptor 
Herbert Ferber, designer Adolph Gottlieb, and 
(Gentile) painter Robert Motherwell. Set in place 
on the outer facade is a sculpture, a bristling 
metallic thicket of twisted spikes and tongues dart- 
ing erratically upward into final symmetry, symbol 
of the bush that burned with fire, but was not 
consumed. A mural in oil in the entrance hall 
represents, in semi-abstract contours, the Tablets 
of the Law ; Jacob’s Ladder ; a tree-shaped, seven- 
branched Candelabra, ete. In the prayer-hall, 
appliquéd on the curtain of the Ark, are wings 
of Cherubim ; the mane and the paw of the Lion 
of Judah, etc., all in semi-abstract symbolic outlines 
and an elaborate colour scheme. The description 
would be incomplete unless two niches were men- 
tioned, which are carved into the wall to the left 
of the Ark. Therein repose fragments of pillars 
recovered, after Hitler’s defeat. from the ruins of 
the Mannheim Synagogue, of which Dr. Max 
Gruenewald, now spiritual leader of Millburn. had 
been rabbi. Time-hallowed religious symbols, 
contemporary artistic abstractions, and historical 
mementoes are, thus, merging into one. The 
Museum of Modern Art, New York, has endorsed 
the artistic aspects of this team-work enthusi- 
astically, though at least one viewer felt that the 
conceivable apex of artistic integration still remains 
to be attained. However, the last word in this 
instance may rest with the members of the con- 
gregation, They confirm that it has “grown on 
them.” 



group. eventually. manda se: 
force a path through the crowd.|Cou 
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N.A.T.O. 
chiefs 

to view = 
painting : 

N.A.T.O. chiefs will not dis-| |mo 

cuss military or political mat- by 

ters when they confer in St,| tat] 
John’s Wood later this ; Cat 
month. Question on the lips; mo 
of most of the officers is likely! « 
to be: “What do you think of 

the portrait of the new boss?” 
The “new boss’ is Genera] | ec 

Sir Richard Gale, who is about] tu 
to take up his appointment as| 
Deputy’ Supreme Allied Com-|® 
mander, Europe. | bas 

His portrait has been painted | 
by Viennese artist" Professor 
Philipp Kaufmann. It will be} 
unveiled at the professor’s stu- | De 
dio in Albercorn Place. is 

High-ranking officers from T 
all three Services will be pres-|== 
ent, including General Sir] j 
Brian Horrocks. Ambassadors}, 
from Germany, Denmark, Swit- 

zerland and Portugal will be it 
there too. | 

Sir Malcolm Sargent will re-| 
present the world of music and], 
Lord Justice Denning, the legal| ,.. 
profession. lth 

Sir Richard Gale went into 
retirement after commanding ae 
the British Army of the Rhine 
for several years, but recently do 
agreed to. take up his new “ty 
appointment. 
The unveiling ceremony will } 

mark the artist’s 27th wedding 
anniversary. After living in|... 
Paris, Professor and Mrs. Karif- 
mann decided to settle in Lon-|. 
don. 
“We both find the English 

people charming,” says the pro- 
fessor, “and have even got used 
to the weather here.” e 



md Heat Tuesday 15th July 8.55 
Final Judging Tuesday 22nd July 8.35 

CRESS RTM Ty, ART STS NE TET AO 

MONDAY, JUL 
Doors open 1.30 
SHIRLEY BOOTH 
ANTHONY QUINN 

HOT SPELL “ 
VistaVision 

2.00, 5.30, 9.20 
CORNEL WILDE 
JEAN WALLACE 

MARACAIBO “ 
Technicolor (R)  VistaVision 
Abbe Lane Francis Lederer 

0. 7:25 
SUNDAY, JULY 13th 1 DAY 

Doors open 4.15 
Burt Lancaster Jean Peters 

APACHE (U) 
Colour by Technicolor 

5.50, 8.45 
Lori Nelson John Smith 
HOT-ROD GIRL (U) 

4.30, 7.20 

This Fri. and Sat. Fraulein (A) 
Undersea Girl (U) 

f MONDAY, JULY 14th 6 DAYS 
SHIRLEY BOOTH 
ANTHONY QUINN 

HOT SPELL “ 
VistaVision 

2.40, 6.00, 9.15 

CORNEL WILDE 
JEAN WALLACE 

MARACAIBO ™ 
Technicolor (R) VistaVision 
Abbe Lane Francis Lederer 

1.00, 4.15, 7.35 

SUNDAY, JULY 13th 1 DAY 
James Stewart Joanne Dru 
Gilbert Roland Dan Duryea 

THUNDER BAY (U) 
Chips Rafferty 

CATTLE STATION (U) 

MONDAY, JULY 14th 6 DAYS 
Doors open 1.05 

MICHAEL REDGRAVE 
ROBERT MORLEY in 

LAW AND 
DISORDER 

3.05, 6.15, 9.30 

TONY WRIGHT LEE PATTERSON 
MICHAEL HORDERN 
SUSAN BEAUMONT in 

THE SPANIARD’S CURSE (U) 
1.30, 4.40, 7.50 

SUNDAY, JULY 13th 1 DAY 
Doors .open 4.00 

Glenn Ford 
THE AMERICANO (U) 

Technicolor 



Dr. Lilly v.sauter 
Innsbruck, Boznerplatz 7 Innsbruck, 9,X1I1,1958 

sehr geehrter Herr Doktor ! 

Vergangenes Wochenende 

war ich in Wien und habe mach Erhalt Ihres Briefes vom 27.11, 

die Gelegenheit gleich bentitzt,mich mit Herrn Generaldirektor 

sobek in Verbindung zu setzen und mir bei ihm die Werke von Ed 

mund Pick—-Morino anzusehen.Ich bedaure eee nun mittei=- 

lem gu mussen,dass ich mich micht in der Lage sehe,den Text zu 

dem vou Ihnen geplanten Buch zu verfassen,Es handelt sich dabei 

doch um eine Binftihrunge in das Werk des Malers,die zweifellos 

von einer besonderen Zustimmuns zu seinen Bildern getragen 

werden muss und von jenem inneren Hinverstdndnis,das sich im 

positiven Fall gwischen Ktinstler und Betrachter einstellt,ich 

habe nun leider persdnilich keinen rechten Kontakt zu den Bil- 

dern Pick—Morinos. gewonnen — wenn ich mir auch der Qualitat z. 

Bsp. der beiden Stilleben Nr 25 und 34 durchaus bewusst bin = 

und ich wiirde Ihnen daher keinen guten Dienst leisten,wenn ich 

die Aufgabe trotzdem tibernehmen wiirde, 

: Sicher wird Herr General— 

direktor Sobek Ihnen im Kreis der Wiener Kunsthistoriker jeman- 

den namhatt machen kénnen,dem es Freude machen wird,sie in Ih= 

rem Sinne zu ld6sen, 

Mit aufrichtigem Bedauern Uber diesen 

negativen Bescheid Thre 
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* KUNSTHANDLUNG 
GEMALDE ALTER U. NEUER MEISTER WIEN, Sin 2G. es 1959 

KARL LOSCHER 
ANTON JANCS Y 

WIEN I. SPIEGELGASSE 6&6 

TEL, 52-21-51 

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 

WIEN |L., KONTO NR. KST S974 

sehr geehrter Herr Dr. Bader ! 

Ihren Brief vom 26,12,1958 haben wir dankend erhalten, und teilen 

Ihnen mit, dass die Rahmen wie vereinbart Ende Februar oder anfangs 

Marz fertig sind, Bitte wollen Sie Herrn Generaldirektor Sobek in der 

Zwischenzeit verstdndigen, dass er bei der Ubernahme der Rahmen den 

Betrag von S 9.000,-- fiir Sie auslegen mdchte. Die Rechnung muss auf 

Ihren Namen lauten, da wir andernfalls verschiedene Steuern zu be- 

zahlen hatten, Ich habe mich ohnehin in der Kalkulation der Rahmen- 

preise sehr zu meinem Nachteil geirrt, aber es war mein Fehler und fiir 

Sie entstehen selbstverstandlich keinerlei weitere Kosten, 

Leider ist es uns nicht mdglich, Ihnen irgend welche Angaben iiber den 

Lebenslauf des Kinstlers zu geben. Den Grossteil der Bilder haben wir 

von einer Dame gekauft, die die Bilder von ihrem vor vier Jahren ver- 

storbenen Vater geerbt hat. Die Dame konnte uns iiber den Maler selbst 

keine Auskunft geben, sie weiss nur dass ihr Vater die Bilder wahrend 

des Krieges 1938 - 1945 gekauft hat, 

Die anderen Bilder kauften wir im Laufe der letzten 15 Jahre teils in 

Auktionen und teils privat und konnten auch bei diesen Gelegenheiten 

liber das Leben und Schaffen des Kiinstlers nichts erfahren. Da wir die 

Bilder von Pick Morino seit ungefahr 15 Jahren sammeln und die Absicht 

hatten, einmal ein Biichlein iiber diesen genialen Maler herauszugeben, 

waren wir selbst die ganzen Jahre stets bemuht etwas uber ihn in Er- 

fahrung zu bringen, aber leider vergebens,. 

Bitte wollen Sie uns einige Tage vor Ihren Besuch in Wien verstandigen, 

da wir bis dahin sicherlich noch einige Bilder bekommen werden, 

Hochachtungsvoll 

[hr -sehy5ergebener 

* f — F Z CA 4g 4 

\ Yue WA. Af 2 Let 

4 
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KUNSTHISTORISCHES INSTITUT 

FLORENZ 
9, Piazza S$. Spirito - Polazzo Guadagni 

—- Der Direktor - 

Florenz, den 6. November 1958 

Us: eb 

Luftpost 

Herrn 

Dr. Alfred Bader 

2961 N. Shepard Avenue 

1 Wie ack 6.6.) 716 Wiss 

Lieber Merr Bader, 

leider erhalten Sie meine Antwort auf -+hren Biref erst nach Ihrer Rtick- 

kehr. Die Zeit zum Antworten war zu kurz. Schade, dass Sie uns nicht. | 

suchen konnen oder nicht angerufen haben. 

Zu den Bildéern kann ich wirklich nichts raten. Das Stilleben sieht de 

Foto nach ganz nett aus. Aber ohne die Farben kann man nichts sagen. Und den 

ganzen Nachlass des Mannes zu kaufen, davor hatte ich Angst. Man konnte’ wahr- 

scheinlich das meiste fiir tiber 100 $ verkaufen. Aber lohnt das die Mitihe? Mir 

scheinen die lustigen Marken ein besseres Geschaft zu sein. Wenn der Verkauf so 
* Stn weitergeht, haben Sie da eine gute Kapitalanlage. Ob sich die Bilder so renti Ae 

ren wurden, scheint mir zweifelhaft. 

Auf das Kollyer Stilleben bin ich neugierig. Stilleben sind immer billig, 

Landschaften am teuersten. Altere Damen stehen auch nicht hoch im Kurse und k6én- 

nen oft genau so schon gemalt sein wie eine Landschaft. 

Glickwunsche zum Familien-Zuwachs. Hoffentlich geht es allen Beteilig- 

ten gut und Sie haben Freude an dem Kleinen. Leid sollte es mir allerdings tun, 

wenn er Sie nun fest in Milwaukee hielte. Freunde von uns ziehen mit ihrem Wik-— 

kelkind in der ganzen Welt herum, wobei ich aber nicht ganz tiberzeugt bin, dass 

das richtig ist. 

Alles Gute fur Sie und die Familie und die herglichsten Gruisse von Haus 

zu Haus 

Thr 

LEC CGA LE Jamie |. 

(Prof. Dr. Ulrich Middeldorf) 

) IO eS Ne feta nt s ; 





PURCHASER’S RECEIPT 
ene N° 13094 

AMERICAN STATE BANK, MILWAUKEE, WIS. 

Actoricw Gremicar Co, 

DRAWN TO THE ae 

ORDER OF UR « He. MVUTIeERq~ —_— le i i ee es 120,00 

: be pai. : rr CUSTOMER'S MEMO: 

FOR 
THE CHASE MANHATTAN BANK 

NEW YORK CITY 15, NEW YORK 





PURCHASER’S RECEIPT 
FROM 13093 

as AMERICAN STATE BANK, MILWAUKEE, WIS. 
ALFRED DADER MARe 205 1999 

DRAWN TO THE a = 
ae 

ORDER OF URe rRANZ 2OBEK= oe ~< - e ee" ns «= = = 555400 

CUSTOMER’S MEMO: 

FOR 
_— 

THE CHASE MANHATTAN BANK 
NEW YORK CITY 15, NEW YORK 





RALPH N. EMANUEL 
3, LEATHER MARKET, WESTON STREET, 

LONDON, S.E.1. 
HOP. 2292 

\ldrich Chemical Company Inc., 
-_ v P 

a fo (- a 

2369 No.29th Street, 
Mi lwauk 

~ ey a | \ 

ee LO, 

ney 

I ascertained that 

N.W.O., personally knew Pick—Morit 

anything he knows to help you in ay g 
not to act further as int 

wise cost me an unwanted picture 

Incidentally, I spoke to 
not publish illustrated Cata often, and 

sending you only “pense SJ A) a 
7 

oraer involved will not be very great, I am therefore, 

to continue for the twelve months, 

Nan ABARAIITCG tha 7 ar ray 1 ~ :9? Did you receive the parcel of your personal poss ions‘ 

5 . C0 a a9 = eee +1 Tieton te The chemical orders have droft off considerably during the last 
week as the country's thoughts are turning in other directions, However, 

things do not seem to be going too badly. JI am sorry about the error the 
ct 0 other day. I am hoping that the Limited Company will be formed for 

7 commencement of trading on the lst January. 

Best wishes, also to Danny. 

\ 
Yours sincerely, 





Marz 1959 GEMALDE ALTER U. NEUER MEISTER WIEN, am LO 

KARL LOSCHER 
ANTON JANCSY 

WIEN I. SPIEGELGASSE 6 

TEL. 52-21-51 

CREDITANSTALT-BANKVEREIN 

WIEN L., KONTO NR. KST 5974 

Sehr geehrter Herr Dr, Bader ! 

Wir teilen Ihnen hoflichst mit, dass der Rahmenmacher die Rahmen in 

Ordnung geliefert hat und wir uns durch Mitarbeit iiberzeugen konnten, 

dass die Bilder tadellos gerahmt und mit Haéngeringen versehen wurden, 

Die Rahmenecken wurden mit Zeitungsbauschen gesichert, sodass sie beim 

Transport nicht so leicht beschadigt werden konnen, Herr Generdirektor 

Sobek hat liebenswiirdigerweise die Rechnung beglichen. 

Auffallig ist, dass sich in letzter Zeit verschiedene Leute hier in 

Wien fur Bilder von Pick Morino interessieren. Auch bei uns im Geschaft 

wurde schon wiederholt angefragt, wo Bilder von Pick Morino zu haben 

waren und was so ein Bild kosten wurde. Wir haben selbstverstandlich 

weder Bilder gezeigt noch irgendwelche Preise genannt. 

Wir hoffen, dass nun alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erledingt 

wurde und verbleiben 

hochachtungsvoll 









Vi. Amerlingstrasse 19 
Wien,am 11.10.1959 

Lieber Doktor Bader, 
Threm brieflichen Wunsch v.2.10.nachkommend,erlaube 

ich mir mitzuteilen,dass ich bereit bin,Ihnen zehn Bilder meines verewig- 

ten Bruders Maximilian Mopp (Oppenheimer und nicht Moritz Opyiphein) als 

der er in den Kiinstlerlexikonen und im Grossen Brockhaus verzeichne t ist, 

gu uberlassen.Es sind dies die Bilder: 

Geisselung 

Blumenstilleben 

Stilleben mit Teetasse und rotem Notizbuch 

Portraét einer Dame mit einem Pekinesehtindchen 

Portrét eines Madchens 

Kopf eines Madchens auf blaven Hintergrund 

Stilleben mit Briefkuverts 

Stilleben der "Kleine# Haushalt". 

Stilleben mit Kaffeetassen 

Portrat eines Madchens, 

Um Ihnen bei Ankauf dieser kleinen Sammlung besonders entgegen- 

zu kommen,habe ich deren Preis mit Dollar 6000.- angesetzt,wobei ich 

bemerken will,dass vom Public-Administrator bei der Bestandsanfnehme 

in New York der Preis fiir die Geisselung allein mit Dollar 2000.- 

festgesetzt worden war, 

Was das Bild "Orchester?betrifft,bin ich bereit,Ihnen dieses, 

von der gesammten ( auch der amerikanischen) Kritik als "Monumentalwerk" 

pezeichnete Gemalde zum Preis von Dollar 4000.- zu Gnecinsdewnie ces 

Werk wurde an folgenden Orten gezeigt:1940 in New York,San Peanzisko, 

Seatlle aber auch in Milwaukee,dann 1941 in Chikago,Cleveland una 

neverlich in Seatlle.In Europa war das Gem&lde zu sehen:1923 in Genf 

und in Paris,dann 1924 in Wien und Graz,dann 1925 in Rom,dann 1926 in 

Berlin und 1938 in Ziirich.Thomas Mann schrieb iiber dicses Gemalde einen 

enthusiastischen,ja panegyrischen Essay,der im kirzlich(bei S.Fischer, 

Frankfurt a.M.) Sorc mac ROranemsy Balke abgedruckt ist.Dr.Hutter wird,wie 

er mir mnitteilte,ein Photostat dieses Essays Ihnen zur Einsicht geben, 



Das "Orchester" ist in Genf (:in der Rue des Epinettes,also im 

seinerzeitigen Atelier Hodler's) entstanden.Mopp lehnte immer wieder 

ab,dieses Bild zu verkaufen,da er es in einem evropaischen Museum 

wissen wollte,er,dessen Werke in zwélf Museen Europas zu finden sind. 

Die zweite Fassung dieses Gem&ldes hat die oOsterreichische Regie rung 

angekauft,das nun zur Gustav Mahler-Ausstellung nach Wien gebracht wurde, 

wo es wahrend der Wiener Festwochen dort gezeigt wird,um nachher,wie mir 

gestern das Unterrichtsministerium bekanntgab,an einer besonders wirdigen 

Stelle Wien's st&ndig ausgestellt sein wird. 

Zu meinem besonderen Entgegenkommen in der Preisbildung der kleinen 

Sammlung wurde ich dadurch veranlasst,da ich inmitten einer grossen 

literarischen Arbeit bin,die es mir unméglich macht,mich mit Hinzelver- 

kaufen zu befassen,obwohl nur zu haéufig jetzt Bildkaéufer sowohl aus den 

Vereinigten Staaten wie aus Siidamerika an meime Ttir pochen. 

Von photographischen Aufnahmen wurde vorlaufig deshalb Abstand 

genommen,da die Bilder seit dem Transport aus US in den zwar durchschei- 

nenden aber fir Photoaufnehmen ungeeigneten Zellophanhiillen (iiberaus 

sorgfaltigst verpackt) verblicben,was Ihnen Doktor Hutter,der mit mir 

die Gemalde vorgestern (9,10) wsichtigte,bestatigen wird. 

Ich erwarteh nur Ihren Bescheid und bin mit freundlichen Griissen 

Ihr Pa 
l ] i 

ae a, flaca 
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VI.Amerlingstrasse 19 
Wien,29.10.1959 

| 
Lieber Doktor Bader, 

vor allem will ich Ihnén mitteilen,dass ehedem der 

Verkauf der Bilder nicht beabsichtigt war,ehe ihm eine Gedachtnisaus- 

stellung voranging.Also war ich tiberrascht,als Doktor Hutter mit einem 

solchen Angebot bei mir vorsprach,Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir 

tiberhaupt keine Vorstellung gemacht,welche Preise dafiir anzusetzen seien, 

noch weniger deswegen Erkundigungen daftir eingezogen, 

Also hatte Doktor Hutter,ohne die Bilder noch besichtigt 

zu haben,aus eigenem Preise dafinfe stbese tat Solche informative Schatzung 

hatte nun Doktor Hutter nicht weitergeben diirfen,Preise also,die tief 

| unter dem Wert gehalten sind,Der Sammler Doktor Bader wird mir zweifellos 

zubilligen,dass ich doch nicht Museumswerte fiir den Gegenwert etwa eines 

Massanzugs,den man nach ein oder zwei Jahren ablegt,abgeben kann.Hin Herr, 

der bei der Besichtigung ( diese fand im Lagerraum des Spediteurs, statt) 

zufallig anwesend war,bot - was Ihnen Doktor Hutter bestatigen Jann - 

zehnsausend Schilling ftir eines der Bilder, L 

Ich wandte mich nun avf Ihren Brief (vom 17.10) hin 

wum wegen der von mir in meinem Brief v.11.10 angesetzten Preise an 

Professor Doktor Fritz Novotny ( der heute schon als der kinftige Direktor 

der Oesterreichischen Galerie gilt) und erhielt (ein Beweis,dass meine 

Ziffern berechtigt waren) die Auskunft,dass fiir jedes der kleinen Bilder 

ein Preis von Dollar sechshundert angemessen sei,eine Auskunft,die spdter/ 

Auch Doktor Hntter von ihm erhielt. 

Ich schrieb Ihnen bereits,dass die Nachfrage nach 

Ssogenannten Museumsstiicken durch Kaufer - sowohl aus US wie ans Stidamerika - 

iberaus rege ist.Meine Gattin,deren Modesalon (Opernring 7) sowohl von 

Mitgliedern der Aristokratie,Diplomatie wie von Damen des Auslandes 

aufgesucht wird,erhaélt fast jede Woche den Beweis dafiir,welch bedeutendes 

Interesse fir Bilder von Museumswert besteht,sie wurde auch wiederholt 

wegen der Bilder meines verewigten Bruders befragt.Wir beide aber waren 



wns bislang darin einig,dafiir vorerst die die Gedachtnisausstellung 

VaPnechen zu lassen.Zudem ware ich ausserstande gewesen,mich mit 

Rildverkdufen zu befassen,da mich ( das teilte ich Ihnen bereits mit) 

zurzeit eine literarische Arbeit festhalt. 

Die Sechlussfrage in Ihrem Schreiben vom 17.Oktober will 

ich nun folgend beantworten: Ich bin hach wie vor gerne bereit,die neun 

Bilder ( nicht"elf",wie's in Hutter's, Liste hiess,da zwei davon tiberhaupt 

nicht in Betracht kommen konnten) zy Preise von Dollar Finftausend ( da 

doch die "Geisselung" nun wegfdllt,die Ihnen itibrigens jedes Museum in US 

mit Handkuss abnehmen wiirde) zu verkaufen,Fiir das Monumentalgemalde 

"Orchester" bleibt der Preis von Dollar 4000 aufrecht. 

Ich erwarte nun Ihre Nachricht und bin mit freundlichen 

Griissen 

Ihr 

pi ba oe 
|! 
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Boite postale 1000, Bruxelles — Belgique. 

BULLETIN 41 & 42 TRIMESTRIEL AVRIL-SEPTEMBRE 1959 

; £08 ; , 
Radio-Luxembourg, ha9é- m., le jeudi a 6 h. $o. 

LES EMISSIONS EVANGELIQUES A LA RADIO : 

Les émetteurs suivants diffusent l'Evangile en francais tous 
. - . s 2 

les jours aux heures indiquées, sur ondes courtes. Ces ondes ont 
généralement une tres longue portée et peuvent s’entendre a 
des centaines, voire méme a des milliers de kilometres de distance. 

La Bonne Nouvelle par les Ondes s’entend ou deux fois 
ee par semaine sur tous ces émetteurs, sauf Tm 

Radio ELWA, Libéria de 64 6h. 30, — 13 et 25 m (GN 

9 3 : 5 x) 

] 3 

dimanche) et 19 h. 15, 400 

pour la Su 
que l'un ou I'autre, 

Nous avons du, 

la Bonne Nouvel 

a Elisabethville, 

taire. 



; a NOC ECRIVENT : 

Haute Loire : Mme G.: « Merci de votre douce et reposante 
présence a& la radio aujourd'hui. Jésus a dit 

Venez a moi, vous tou < is qui étes fatigués et chargés et je vous 
donnerai du repos ». Oui, ce repos, grace a vous, je l’ai trouvé. 

i été se et j'ai pu reprendre la route tres forte et 
soutenir les miens Merci encore une fois ». 

I ai bien recu | le Nouveau Testament et je viens 
vous en remercier. J'ai toujours aimé la vérité et plus je 

parcours la Bible, plus je vois qu'il n'y a que dans ce livre que 
l'on peut la trouver. Aussi est-ce avec un grand intérét que je 
la lis, et je vous remercie bien sincerement de ce cadeau ». 

1emin, la vérité et la vie; nul ne 

(St-Jean 14:6). Devant une affirma- 

ite sa peu one ak il est bon de 

Pas nie poee eae chemin, mais 
un seul mediateur entre 

( pee ae D5) ea) 

a fallu gu I descende 

=| 
O n = n 

justice sont imput tees au 

oeuvre rédemptrice. 

na pu 

ene que vous 

ont produit de faux 
e€ vous me convaincra 

verite, pourquoi ne me croyez-vous pas ? 



3 
(St-Jean 8:46). Pourquoi? Parce qu'ils suivaient le diable, qui est 
le pere du mensonge. 

Rappelez-vous, dans le jardin d’Eden, le diable était déja a 
l'ceuvre. I] met en doute la parole divine : « Dieu a-t-I] réellement 
dit : vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Plus 
loin, il est catégorique et fait Dieu menteur en affirmant : « Vous 
ne mourrez point » (Genése 3:1-5). Adam et Eve se laissérent tenter 
et désobéirent a4 Dieu. La Bible nous en apprend la conséquence. 

Qui avait menti? C’est bien le diable, qui est menteur des 

le commencement. La menace de Dieu s’accomplit a la lettre 
Adam et Eve moururent spirituellement des leur chute et, plus 
tard, physiquement. Ils furent loin d’étre comme « des dieux » 
selon le mensonge du serpent. 

La vérité est venue par Jésus-Christ, la Parole faite chair. 

Maintenant, nous avons la Parole écrite, qui est aussi la vériteé. 
Il l'a affirme : « Ta Parole est la vérité ». (St-Jean 17:17). Cette 
Parole a fait aussi ses preuves. Nombreuses sont les prophéties 
qui se sont déja accomplies a la leitre. Et nous avons cetie 
promesse : « II] ne disparaitra pas de la Joi un reul ioia cu un 
seul trait de lettre, jusqu’a ce que tout soit arrive ». (Mat. 5:18). 

JE SUIS LA VIE ». Pas n'importe quelle vie, pas seulement 
l'existence. Chacun de nous posséde cette existence, du fait méme 
qu'il a un coeur qui bat. La vie de Jésus-Christ est d'une autre 
essence. C’est la vie méme du Créateur de toute chose, une vie 
qui n’a ni commencement, ni fin. 

Rappelez-vous le récit de la création. L’évangéliste StJean 
le relate en ces termes : « Toutes choses ont été faites par elle 
(la Parole faite chair, Jésus-Christ) ef rien de ce qui a été fait, 
n’a été fait sans elle ». (StJean 1:3). 

Jésus-Christ a prouvé sa puissance de donner la vie physique 
en la renouvelant a Lazare, au fils de la veuve de Nain et a 

n du 

de | ‘homme, mais 

que celle 
res | et c'est 

parle a Nicodeme 

peut voir le royaume 
naissar nce 

sus-Christ, par son incarnation, a pu mourir a 
e heur, Il offre aujourd'hui a quiconque sa vie 

divine. I] tit l’offre Pree et simplement : « En veérité, 

en verité, je vous fe dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit 
a celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en 
jugement, mais il est passé de la mort a Ia vie ». (St-Jean 5:24). 

Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en Moi vivra 

quand méme il serait mort ». (St-Jean 11:25). Notre corps, cette 

enveloppe de chair, doit se corrompre un jour, mais l'a4me ne 



prend regu une existence qui ne 
doit ? Au Ciel, en la présence de 
Jésus, ans l’enfer de feu et de soufre 
pour les impe ten nts. Pour stre de ses rachetés, il suffit de croire 

du coeur, sincérement. « Je vous écris ces choses afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom 
du Fils de Dieu ». (Premiere Epitre de St-Jean 5:13). 

Pour _conclure, Jésus-Christ insiste encore sur la nécessité 

de venir & Lui. Il ne veut laisser aucune équivoque : « NUL NE 
VIENT AU PERE QUE PAR MOI >». Si vous avez placé toute votre 
confiance en Lui pour votre a vous irez au Pere. Comment ? 
Ne vous en préoccupez pas, car Jésus vous dit simplement : 

Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m’en serai allé, 
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je 
vous prendrai avec moi, afin que Id ou je suis vous y soyez 
aussi ». (St-Jean 14:2-3). 

Ces paroles que nous venons d’examiner sont vraiment 
solennelles. Jésus-Christ vous dit Lui-méme qu’elles sont vraies 
et quelles Ge gee Qu’allez-vous faire? Examinez-les en 
toute et sans parti- pris et aussi sans remettre a plus 

J - r 

tard. sement, si poignant : « Celui qui me 
mes paroles a son juge; la parole 







Ke oar 
ec: Mr. Vax Gergel 

Way 10, 1962 

Professor Fans Zimmer 
2603 University Ct. 

A) Cincinnati 19, Chio 

[ Deor Professor Zimmer? 

Thank you for your kind letter of May 6th regarding 
the Pick-Morino paintkhrs. 

painting on canvas priced at £950.00, 
| No 117, the Polo Pleyers (1928), is a very colorful 

The still-life No. 95, on canvas, also 1928, is 
priced at 1,000.00, and it must be very difficult to judge 
fror the black-end=white photograph in the book. 

The still-life Nel 80, on wood, is quite small 
) end very lovely, althouch it requires good light. It is 

It has occurred to me that you and Mre. Zimmer might 
like one or the other of the Pickforino's not illustrated in 
the book, and many of the paintings not illustrated are as atirac~ 
tive es the ones ililvstrated. Porhaps you end Mrs. Zimmer micht 
like to be our guests for se week-end in Milwavkee leter this 
summer, T heve to go to Furepe from May 2lst te the end of June, 
but anytime in July, August, or September would be convenient. 

Neturelly, I would alse happiiy send you one or 
several of. the paintings that interest yeu, as no one should 
purchsse paintines without heving lived with them for a little 
whilee 

Best rerards,. 

Yours sincersly, 

Alfred Bader 
'Sslw 
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OF 

MODERN ENGLISH DRAWINGS 

PAINTINGS AND SCULPTURE 

DAY OF SALE: 

Wednesday, December 14th, 1960 

AT ELEVEN O'CLOCK PRECISELY 

DRAWINGS 

Various Properties 

In Portfolio 

Sir Max Brersoum 

1 Portrait OF THE ARTIST, brush and Indian ink with grey wash, 
signed and inscribed 123in. by 73in. 

Sir Max BrrrBoum 

2 Portraits oF Mr. Hart, Mr. REGINALD TURNER AND BARON 
Bone ut, brush and Indian ink with coloured wash, all signed 
and inscribed various sizes (3) 

Sir Max BEERBOHM 

3. Portrairs oF Mr. Cosmo GorDON-LENNOX AND Mr. FRANK 
ScuusTeErR, pencil, pen and ink and coloured wash, both signed 
and inscribed different sizes (2) 

Sir Max BEERBOHM 

4 Porrrairs oF Mr. Gate Carine, Mr. REGINALD TEMPLE AND 
Mr. Percy ANDERSON, pencil, pen and ink and coloured wash, 
all signed and inscribed various sizes (3) 



Wednesday 4 December 14th, 1960 

Che Property of the late Sir Max Beerbohm 

| Sop By ORDER OF THE ADMINISTRATRIX OF THE ESTATE OF 

Str Max AnD Lapy BEeErBoum | 

Str Max BEERBOHM 

5 Lorp LanspowNe, Foreign Secretary, 1900-05 (2); Sir HENRY 
CAMPBELL- BANNERMAN (3) 

Sir Max BEERBOHM 

6 Mr. Cart Meyer, chairman of De Beers; Mr. Sotty Joet, of 
Barnato Brothers (2) 

Srr Max BEERBOHM 

7 Lorp AsHpourNneE, Attorney-General in Ireland; JoHN REDMOND, 
Chairman, Irish Parliamentary Party (2) (Gy 

Sir Max BEERBOHM 

8 Sir GEORGE CHETWYND; Sir FRANK SWETTENHAM; Mr. CLAUDE 
NUGENT; CAPTAIN SWINSON (4) 

Sir Max BrERBOHM 

9 Mr. L. V. Harcourt; Mr. Louis N. Parsus; Mr. SYDNEY 
Grunpy; A. B. WaLKLEY—Pomologist ; Mr. Howarp STuRGESS 

(5) 



December 14th, 1960 mn W ednesday 

Sir Max BEERBOHM 

10 La ParIsIENNE; CINDERELLA (2) 

Sir Max BEERBOHM 

11 Rr. Hon. Hy. CHarrin; “FRANKIE ScHu”; Mr. WALTER SICHEL ; 
Mr. JAMES LowrHer; Mr. Cuurton Coxiins; Mr. C. P. 
LirtLte; Mr. FREDERICK WHYTE (7) 

Str Max BEERBOHM 

12 Mr. Raymonp RozE; Mr. FRANK RicHARDSON; Mr. Evan 
CHARTERIS; Mr. BoyLte LAURENCE (4) 

Sir Max BEERBOHM 

13 Mr. Spence; Mr. Marriotr Watson; Mr. Kinsey Earze; Mr. 
Rospert HIcHENS (4) 

Sir Max BrERBOHM 

14 Monsieur JEAN RicHEPIN (2); Monsieur DE MAx; MONSIEUR 
DE STAAL; ‘A. SELIGMANN (5) 

Sir Max BEERBOHM 

15 Srr WALTER RussELL, R.A.; OwEN SEAMAN, Editor of Punch; 
“Jackwoop”; Mr. W. P. Reeves; Mostyn Piccorr (5) 



Wednesday 6 December 14th, 1960 

Sir Max BEERBOHM 

16 Nocturne or Professor C. J. Holmes between two burglars, pencil 
and watercolour, signed and inscribed 13gin. by 104in. 

** The inscription reads: “Whistle for the police? My good man, how 
little you know me! The perils and adventures that attended life 
in the Renaissance were, as I have pointed out in ‘The Tarn and 
the Lake’ (which, if you survive our impending combat, you really 
must read), most wholesome and stimulating to workers in the arts. 
You are just what I was needing, and my sole regret is that there 
are not more than two of you. So now, if you are ready...” 

Stk Max BEERBOHM 

17 Sir Lewrs Morris, pen and ink with grey wash, signed and 
inscribed lidin. by 74in. 

** Sir Lewis Morris | 1833-1907] stood as Liberal candidate 
for Pembroke in 1886, and Carmarthen in 1892, and composed 
a number of songs. 

Str Max BEERBOHM 

18 Mr. Leonarp Courtney, “The World came and yawned at my 
feet,” pen and ink with grey wash, signed and inscribed 

73in. by 104in. 

** Leonard Courtney [1850-1928], Fellow of New College, 
Oxford, and editor of the Fortnightly Review. 

Sir Max BEERBOHM 

19 JosEPH CHAMBERLAIN, pen and ink with grey wash, signed 
tin. by 6fin. 

** Joseph Chamberlain [1836-1914], three times Mayor of 
Birmingham, and M.P. for that city 1876-1885. 

Sir Max BEERBOHM 

20 Atmost Like Srmony, Mr. Harold Begbie loth to receive, even 
from Sir William Robertson Nicoll, a cheque for such work 
as his, pen and ink and watercolour, signed, imscribed and dated 
1913 144in. by 11fin. 

** Sir William Nicoll [1851-1923] was editor of the British 
Weekly, the Bookman, and the Expositor. 







Wednesday ~ December 14th, 1960 

Sir Max BEERBOHM 

21 Lorp PorrsmoutTH suggesting (more or less unconsciously) a 
design for the Shakespeare Memorial, pencil and watercolour, 
signed, inscribed and dated 1908 153in. by 10in. 

Sir Max BEERBOHM 

22 SicNor Gaetano Meo, pencil and watercolour, signed, inscribed, 
and dated 1922 lin. by 7fin. 

See: William Gaunt, Victorian Olympus, 1952, pages 156-7. 

Stir Max BrEERBOHM 

23 Mr. Montacu Guest, black chalk and watercolour, inscribed 
12hin. by 8in. 

Montagu Guest [1839-1909], an authority on the Royal 
Yacht Squadron, served in the Indian Mutiny. 

Str Max BEERBOHM 

24 Str GEORGE WomBWELL, pen and ink and watercolour, signed and 
inscribed 9in. by 63in. 

Sir George Wombwell [1832-1913], distinguished himself in 
the Balaclava charge as a Cornet in the 17th Lancers, and 
was later Master of the York and Ainsty foxhounds. 

[See ILLusTRATION | 

Sir Max BrEerBoum 

25 Mr. Harry Marks, editor of the Financial News, pen and ink 
with grey wash, signed and inscribed, 103in. by 7Zin.; Mr. 
AusTIN Harrison, editor of the English Review, pen and 

ink, black chalk and grey wash, signed and inscribed, 10}in. by 
6gin.; Mr. Murray Carson, Shakespearean actor, pen and ink 
and watercolour, signed and inscribed, 8}in. by 68in. (3) 



Wednesday 8 December 14th, 19600 

Sir Max BrEersoum 

26 Sir THEeopore ANpDREA Cook, black chalk and watercolour, signed 
and inscribed 123in. by 7§in. 

** Sir Theodore Cook [1867-1928], editor of The Field from 
1910, rowed in the Oxford Eight of 1889 and led the English 
Fencing Team in 1903 and 1906. 

Str Max BEERBOHM 

27 Count Mensporrr; Mayor EsterHazy; Prince PONIATOWSKY 

(3) 

Sir Max BrrerBsoum 

28 Lorp DessoroucH; Lorp Lurcan; Lorp DuNcANNOoN; LorD 

D’ABERNON; Lorp Lorne; Lorp ALINGTON (6) 

Sik Max BrEerspouM 

29 Prince FRANCIS oF TECK, laying the ghost of the Venetian Republic, 
black chalk and watercolour, signed, inscribed and dated 1908 

123in. by Zin. 

"* Prince Prancis sor “Peclo 18/02 1910 |) ethe sonmots Princess 
Adelaide, served at Quetta, Egypt, Dublin, and with 
distinction in the Boer War. 

Sik Max BEERBOHM 

30 Lorp Harpwicke, pen and ink with touches of colour, signed and 
inscribed llgin. by 441n. 

** Lord Hardwicke [1867-1904], Under-Secretary for India, 
1900-02, and for War, 1902-03, member of the Stock 
Exchange and formerly Hon. Attaché, H.M. Embassy, 
Vienna. 

[See ILLUSTRATION | 
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Framed 

Str Max BrEerBoHM 

31 SucnH Goop Cory—our yellow Press: “Aoh, light up yer torch 
and come along, Bellona, do! Hingland and Germany’s cot 
ter fight it aht!”, black chalk and watercolour, signed and 
inscribed loin. by 104in. 

Str Max BEERBOHM 

32 Mr. Patrick DE BosHe; Count ALBERT MENSDORFF; Mr. AUSTEN 
CHAMBERLAIN; Mr. Ivor GuEST (4) 

Sir Max BEERBOHM 

33. Mr. J. Comyns Carr [1849-1916], art critic and dramatist, on 
the Pall Mall Gazette; DoucLtas AINSsLig, or Passion, dated 
August 25th, 1908 (2) 

In Portfolio 

Sir Max BrEERBOHM 

33a H.R.H. IN THE FIFTIES; H.R.H. IN THE sixties; H.R.H. IN THE 
SEVENTIES; H.R.H. IN THE EIGHTIES; THE RARE, THE RATHER 
AWFUL VISITS OF ALBERT EpwarD, PRINCE OF WALES, TO 
Winpbsor CASTLE; THE KING AND QUEEN SPENT AS USUAL A 
QUIET HOMELY CHRISTMAS, @ set of six watercolour sketches 
inscribed ‘spoilt’ by the artist and in one case ‘a rough note’ 

each approximately 124in. by 8hin. (6) 

Sir Max BEERBOHM 

338 Ezra Pounp, pen and ink and wash, signed, inscribed and dated 
(Rapallo) 1934, 184in. by 72in.; Mr. Joun ROTHENSTEIN, 
signed, inscribed and dated 1924, 13in. by 64in. (2) 

Str Max BEERBOHM 

33c E. M. Forster, signed, inscribed and dated 1940 11din. by 62in. 

Str Max BrEERBOHM 

33p WILLIAM SHAKESPEARE, His Method of Work, signed and inscribed 
123in. by 8in. 



Wednesday 10 December 14th, 1960 

Sir Max BEERBOHM 

33e Tur LEARNED JupGE, pencil and blue and grey wash, signed and 

dated 1908, 124in. by 152in.; and seven other drawings (8 

33r A LARGE PARCEL of ‘spoilt’ caricatures principally by Sir Max 

BrerBouM; and three sketchbooks (a parcel) 

WaL.ter RICHARD SICKERT, A.R.A. 

33g Portrair oF Sir MAx BEERBOHM in evening dress, signed, owl on 

board 128in. by 4dgin. 

** A study for the caricature published in Vanity Fair in 1897. 

WynpHAmM Lewis 

33H Harry MELVILLE, EsaQ., pencil and yellow wash, signed, inscribed 

and dated 1923 21din. by 11410. 

Other Properties 

Framed 
Sir Max BEERBOHM 

34 Lorp Rosrzery, pencil and grey and blue wash, signed, dated 

1912 and inscribed 12in. by 74in. 

Sir Max BEERBOHM 

35 ‘Ir THE PRINCE WOULD ONLY MAKE NO EFFORT,’ pen and ink with 

coloured wash, on buff paper, signed and dated 1900 
11lfin. by 7Rin. 

Sir Max BEERBOHM 

36 Lapy CarpiGANn’s Book, signed, inscribed and dated 1909 
l5in. by 12$1n. 

*#* The inscription on the drawing reads: ‘Lady Cardigan’s 

Book. Early-Edwardian Era (to Early-Victorian Era) : SO 

Now at last we see you in your true colours!” 



Wednesday el December 14th, 1960 

Str Max BEERBOHM 

37 JEUNESSE DoréE, black chalk and watercolour, signed, inscribed 
and dated 1907 26in. by 19$in. 

GEORGE DU MAURIER 

38 AESTHETIC PripE, pen and brown ink, signed 6in. by Sin. 

** This is the original drawing for the cartoon published in 
Punch on September 27th, 1879, p. 142. 

James Aspott McNeEILL WHISTLER 

39 Hoar Frost, a nocturne, signed 104in. by 13310. 

** From the Collection of F. W. Jackson, who was a Governor 
of the Whitworth Institute, Manchester. 

Exhibited: New English Art Club, City Art Gallery, 
Manchester, Retrospective Exhibition, 1925, No. 340. 

JouHn SINGER SARGENT, R.A. 

40 Santa Maria DELLA SALUTE, heightened with white, signed 
l6in. by 23hin. 

Sir ALFRED MuNNINGS, P.R.A. 

41 Tur HuntsmMan’s NIGHTMARE, signed and dated 1915 
104in. by 174in. 

Sir ALFRED MunnNINGS, P.R.A. 

42 PorTRAIT oF J. 'E. WeERNHAM, three-quarter length, seated with 
folded arms smoking a cigarette, pencil, signed and dated 
22 April, 99 Osin. by Ogin. 

Str ALFRED Munnincs, P.R.A. 

43 Lapy WITH A PARasot, pencil, signed and inscribed To Miss Stewart 
Shin. by Sdin. 



Wednesday 12 December 14th, 1960 

Ertc KENNINGTON, R.A. 

44 Bett Tents, green, black and white chalks, signed, 14}in. by 

193in.; Frematre Nuper, full length, conté crayon, signed with 
imitials and dated ’25, 293in. by 15in.; Fematre Nupe seated, 
brown chalk, 193in. by 144in.; FEMALE NubeE standing, conté 
crayon, signed with initials and dated ’29, 193i. by 134in. (4) 

ScCOTTIE WILSON 

45 Fantastic Desicn with birds, fishes, flowers and grotesque heads, 
signed, unframed llin. by 1541n. 

WALTER RICHARD SICKERT, A.R.A. 

46 A WoMAN SEATED ON A BED, signed with initials, pen and charcoal 
144in. by 104in. 

** Drawn circa 1917, and signed later. 

From the Collection of Josef Herman. 

WALTER RICHARD SICKERT, A.R.A. 

47 THE OLDEST CHURCH IN VENICE, charcoal, signed, inscribed and 
dated 2.1.’04 103in. by 73in. 

Str WILLIAM RUSSELL FLINT, R.A. 

48 JULIA AMIDST THE SANDS, signed 194in. by 26t4tn. : » SI 2 4 

Srr WILLIAM RUSSELL FLINT, R.A. 

49 ONE SuMMER Day, signed 194in. by 26in. 

Sir WILLIAM RUSSELL FLINT, R.A. 

50 Srupy oF A FEMALE Nupbe, pencil with black and brown crayon, 
signed 63in. by 10fin. 
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Srr WILLIAM RUSSELL FLINT, R.A. 

THE SHRINE ABOVE THE SURGE, signed, inscribed and dated 1959 
on reverse 10%in. by 144in. 

Str WILLIAM RUSSELL FLINT, R.A. 

A DANCER OF VALENCIA, signed and inscribed 1}in. by 7Hin. 

Sir WiILLiAM RuSSELL FLint, R.A. 

THE Sanps at Bambrough, Northumberland, in August, 1921, 
heightened with white, signed 264in. by 194in. 

Exhibited: Chicago, Art Institute, Second International 

Exhibition of Water Colour Paintings. 

DamMrE Laura Knicut, R.A. 

“SPOT-LIGHT,” pastel, signed and dated 1949 21tin. by 26in. 

JOHN PIPER 

MaRSEILLES, watercolour heightened with white, signed 
13gin. by 21in. 

STANLEY SPENCER, R.A. 

A GIRL’s HEAD, pencil 124in. by 104in. 

** Drawn circa 1925. 

Sir JAcoB EPpstEIn 

A View In Eppine Forest, watercolour, signed \7in. by 22in. 
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Sir JAcoB EpsteIn 

58 SUANITA RECLINING, black chalk and watercolour, signed 
22hin. by 16gin. 

Sir JAcoB Epstein 

59 Rectininc NupeE partially draped, conté crayon, signed 
18in. by 213in. 

Sir Jacos Epstein 

60 Suanita, a reclining female nude, pencil, signed 17in. by 22}in. 

** Exhibited: Southport, Loan Exhibition, 1950. 

Sir Jacos Epstein 

61 Recirninc Nupe, pencil and watercolour, signed 224in. by 17in. 

Pretro ANNIGONI 

62 THE DotomitEes, SELVA, grey wash, signed with monogram, 
inscribed and dated XLVIII 1341n. by 20in. 

Davip BOMBERG 

63 WOMAN BENDING, watercolour, signed and dated 1921 
295in. by 19in. 

Joun Minton, A.R.A. 

64 THE Woop, gouache, signed and dated Oct. 1943 18hin. by 24in. 



W ednesday 15 December 14th, 1960 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

Zi 

Joun Minton, A.R.A. 

By tHE River, pen and blue ink and wash 64in. by 8hin. 

Joun Minton, A.R.A. 

THe Farm Cart, transfer drawing, signed and dated 1945 
133in. by 21in. 

JANKEL ADLER 

RECLINING Ficure, signed and dated 1944 64in. by 11gin. 

Nasser ASSAR 

Water ImaceEs, grey wash on blue paper, 18im. by 15in.; and 
another (2) 

IKAREL APPEL 

Ficure Composition, black chalk, grey wash and body-colour, on 
buff paper, signed and dated ’56 244in. by 19in. 

PROFESSOR HENRY Tonks, R.A. 

Portrait Heap oF A WoMAN wearing a necklace, red chalk and 
wash, signed l6in. by 114i. 

** See: John Brophy, The Human Face, 1945, reproduced as 
frontispiece. 

Aucustus Joun, O.M., R.A. 

ACADEMY StuDy of a male nude, brown and black chalks and grey 
wash, inscribed on the reverse with the artist’s Fitzroy Street 
address 223in. by 124in. 

** Drawn at the Slade School. 



Wednesday 16 December 14th, 1900 

Aucustus JoHn, O.M., R.A. 

72 A CARICATURE OF SIR Cyrit BUTLER, pen and ink and wash, 
inscribed, unframed 7in. by 44in. 

** The inscription reads: “This is a peinture of the intrepid 
Sir Cyril waiting for the tiger to approach still nearer before 
raising his gun—he is watched with alarm and admiration 
by a lady of apparently Eastern origin.” 

Aucustus Joun, O.M., R.A. 

73 A KNEELING FEMALE Nupg, black chalk tin. by 114in. 

LucIEN PISSARRO 

74 East KNOYLE, signed with monogram, dated 1917 and inscribed 
34in. by 58in. 

BARBARA HEPWORTH 

75 DRAWING FOR SCULPTURE, pencil and gouache, signed and dated 1941 
20in. by 14in. 

Ben NICHOLSON 

76 PROJECT FOR PAINTING, pencil and gouache, signed and dated 1942 
on the reverse 8iin. by Shin. 

** See: Ben Nicholson, Lund Humphries, introduction by Sir 
Herbert Read, 1955, vol. I, ref. pl. 107 (version 3 midget). 

CHRISTOPHER Woop 

77 THe WINE SuHop, pencil 134in. by 16$tn. 

Joun LAKE 

78 THe Quay, Rvs, watercolour, signed 203in. by 2932in. p) ’ g 2 zs ea 

** From the Collection of Howard Bliss. 
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80 

81 

83 

84 

(2) on 

MicHaEL AYRTON 

Dark TRINITY, gouache, signed and dated 2.9.43 174in. by 134in. 

BERNARD MEADOWS 

SKETCH FOR SCULPTURE, pencil and red wash, signed with mono- 
gram and dated ’59 Otin. by 7hin. 

CERI RICHARDS 

THE RaPE OF THE SABINE WoMEN, fen and ink and wash, signed 
and dated 1950 144in. by 22in. 

** From the Collection of Louis Golding. 

GRAHAM SUTHERLAND, O.M. 

Fruit, gouache, signed and dated 1950 and inscribed 
102in. by Shin. 

GRAHAM SUTHERLAND, O.M. 

ENTRANCE TO LANE StuDy, pencil and watercolour, signed and 
dated 1939 43in. by 8in. 

Henry Moores, C.H. 

STANDING Nube, black chalk, grey wash and Indian ink, signed 
and dated ’31 15in. by 9fin. 

Sir MattrHew SMITH 

Tue Brue Jue, a still life, coloured chalks 123in. by 16in. 

Sir MattrHew SMITH 

A Stitt Lire with green peppers near a jug and a book, coloured 
chalks 143in. by 184in. 



(oe) Wednesday 1 December 14th, 1960 

Che Property of Sydney Littman, Esq. 

Sir MatrHew SmitH 

87 Apples, PEARS AND BANANAS on a dish, watercolour 
134m. by 19310. 

Sir MatrHew SMITH 

ee) (oe) A Stitt Lire with apples, a teapot and a vase of leaves on a 
work table, pastel, signed 153in. by 1141n. 

Sir MatTtHEW SMITH 

89 TuLips in a porcelain vase, pastel, signed 19in. by 141m. 

Sir MatrHew SMITH 

90 Danttas in a porcelain vase, pastel 212in. by 16in. 

Sir MatrHew SMITH 

91 Dautias, pastel 22in. by 164sin. 

Sir MattHew SMITH 

92 A Stitt LiFe with apples and a vase of flowers on a table, pastel, 
signed 104in. by 144in. 

Sir MatrHew SMITH 

93 A JUG OF FREESIAS, watercolour 134in. by 7hin. 





04 
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Che Property of Mrs. Jark Macleod 

Henry Moore, C.H. 

94 StTupIES FOR THE NORTHAMPTON MADONNA AND CHILD, pencil, 
pen and ink, black chalk and grey wash, heightened with white, 
signed and dated ’43 78in. by 62in. 

[See ILLUSTRATION ] 

SCULPTURE 

Henry Moore, C.H. 

95 ReEcLINING FicurReE, bronze height 31n. 

** One of an edition of seven bronzes executed in 1945. This 
is a sketch model connected with the large wood sculpture, 
no. 263 in Henry Moore—Sculpture and Drawings, Lund 
Humphries, 4th edition, vol. I. 

See: David Sylvester, Henry Moore—Sculpture and 
Drawings, Percy Lund, Humphries & Co. Ltd., 4th edition, 
1957, vol. I, p. 15, no. 247. 



Wednesday 20 December 14th, 1960 

Che Property of a Gentleman 

Henry Moore, C.H. 

96 Lear Ficure No. 1, bronze height 9in. 

** One of an edition of nine executed in 1952. 

See: Henry Moore—Sculpture and Drawings since 1948, 
Lund Humphries, 1955, vol. II, pl. 51. 
See: Will Grohmann, The Art of Henry Moore, 1960, pl. 153 
and p. 8. 

| See ILLUSTRATION | 

Henry Moore, C.H. 

97 THIN RECLINING FicurE, bronze height 24in. 

** One of an edition of nine bronzes executed in 1953. 

See: Henry Moore—Sculpture and Drawings since 1948, 
Lung Humphries, 1955, vol. II, pl. 55. 

Henry Moore, C.H. 

98 MorHEerR AND CHILD, bronze height 74in. 

** This is a maquette no. 3 and was executed in 1956. There 
are nine casts and the artist’s copy. 



96 





Wednesday December 14th, 1960 

Other Properties 

Sir Jacos Epstein 

99 Ropert B. CUNNINGHAME GRAHAM, a portrait head, bronze on a 
composition base height overall 18in. 

** Executed circa 1923. 

Sir JAcoB EPSTEIN 

100 Mr. Myers, a portrait bust, bronze, signed height 17in 

Sir JAcoB EpsTEIN 

101 ‘Ersa LANCHESTER, a portrait head, gilded bronze on a composition 
base height overall 18}in. 

** Executed in 1924. 

Sir JAcoB Epstein 

102. EupHemia Lamp, a portrait bust, bronze height 21in. 

** Executed in 1911. 

Exhibited: Leeds 1942, Temple Newsam, Jacob Epstein and 
Matthew Smith Exhibition, No. 9. 

Sir JAcosp EpstrIn 

103 Matsky, a@ portrait head, gilded bronze on a composition base 
height overall 143in. 



W ednesday bls December 14th, 1960 

Sir JAcoB EpstTEIN 

104 Marie (Marie Tracey), a portrait bust, gilded bronze on a 
composition base, signed height overall 20in. 

** Executed circa 1940-1941. 

Sir JAcoB EPSTEIN 

105 Lena, a portrait head, gilded bronze height 741 

** Executed circa 1941. 

Exhibited: Artists International Association Exhibition, 
“Sculpture in the Home” at Messrs. Heal’s, London, 1945. 
Exhibited:. The Arts Council of Great Britain Touring 
Exhibition, in Gloucester, Manchester, Leeds, Warwick, 
Glasgow, Aberdeen, Great Yarmouth, Newcastle and New 
Burlington Galleries London, 1953-1954, 

| See ILLUSTRATION ] 

PAINTINGS 

Che Property of Br. Meinert Marks 

JANKEL ADLER 

106 Pears, signed, on board 154m. by 22in. 

ABRAHAM MINTCHINE 

107 Paysace A LANZEAC, signed 

** Painted in 1929, 

1431n. by 21hin. 
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H. GoTLis 

108 THe Waite FLower, signed, unframed 232in. by 20in. 

JosrEr HERMAN 

109 Sunset 1n Brittany, on board, unframed 264in. by 32in. 

Sir MATTHEW SMITH 

110 A Srrit Lire of blue and brown jugs with pears on a table, signed 
with initials 23in. by 28in. 

** Painted in 1938. 

[See ILLUSTRATION | 

Sir MatTrHew SMITH 

111 A Stizy Lire with a spray of leaves in a white jug on a table with 
fruit and a plaster head, signed with initials 294in. by 19410. 

Sir MatTtHew SMITH 

112 Srtupy or A youNG Woma\, head and shoulders, signed with initials 
154in. by 134in. 



W ednesday 24 December 14th, 1960 

Str MatTrHew SMITH 

113 THe SLEEPING MopEL 19in. by 28}in. 

Str MATTHEW SMITH 

114 THe SpanisH STOLE 173in. by Ohin. 

GRAHAM SUTHERLAND, O.M. 

115 Rock FORMS IN GRASSES, gouache and pastel, signed with wuitials 
and dated 1951 13in. by Qin. 

GRAHAM SUTHERLAND, O.M. 

116 THORN-APPLE FLOWERS, signed and dated 26.11.57 214in. by 174in. 

[See ILLUSTRATION | 

Che Property of a Gentleman 

CHRISTOPHER Woop 

117. Portrait oF ConsTaANtT LAMBERT, three-quarter length, wearing 
brown suit, seated in an interior 354i. by 214i. 

** Painted in 1926. 

See: Christopher Wood, a Chronological List of Pictures, 
1938, p. 69, no. 177. 
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Wednesday 25 December 14th, 1960 

Other Properties 

CHRISTOPHER Woop 

118 Nupe Boy In A BEepRroom 64in. by 83in 

** Painted in 1930. x 

See: Christopher Wood, a Chronological List of Pictures, 
1938, page 74, no. 424 (the colour plate on page 36 refers 
to no. 391). 

CHRISTOPHER Woop 

119 THe SHip Hotet, MousEHOLE 19in. by 234i 

* Painted in 1929. 

From the Collection of Baroness d’Erlanger. 
From the Collection of Mrs. Ala Storey, Santa Barbara, 
California. 

CHRISTOPHER Woop 

120 A Wrnpow at MARSEILLES 254in. by 214i 

** See: Christopher Wood, a Chronological List of Pictures, 
1938, page 70, no. 252. 

Sir MattrHew SMITH 

1204 APPLES ON A WICKER CHAIR, signed on the reverse 
163in. by 20in. 

** Painted in 1915. 
Exhibited: Burlington House, Matthew Smith Exhibition, 
1960, no. 27. 

Sir MatrHew SMITH 

121 Dantas in a vase, signed with initials 17in. by 134i. 



Wednesday 26 December 14th, 1960 

Str MatrHew SMITH 

122 Reciininc NuDE 2lin. by 314in. 

EpmMuND Pick-Morino 

123) Stiri Lire with Peacues, signed and dated 12 13in. by 15Zin. 

** See: H. Hutter, Edmund Pick-Morino, no. 42. 

Exhibited : Ktinstlerhaus, Vienna, 1921. 

TERRY FROST 

124 BLACK AND WHITE PAINTING, WINTER, on board A40in. by 50in. 

+S Painted inelooo. 

Exhibited : Oslo and Copenhagen, Contemporary Art (British 
Council) Exhibition, 1956, no. 83. 

Davip BoMBERG 

125 Procession, signed, on board l1din. by 271m. 

** Painted circa 1920. 

DererREK MIDDLETON 

126 COMPOSITION IN BLUE, signed with initials and dated 1955, on board 
183in. by 15in. 

Nina TRYGGVADOTTIR 

127 LANDSCAPE COMPOSITION, signed, paper mounted on board 
14in. by 20in. 

Nina TRYGGVADOTTIR 

128 CoMPOSITION WITH RED, Signed and dated ’59, paper mounted on 
board 193in. by 28in. 



Lot £ Lot g 
160 Slot, P.M. J. 14 185 Piccadilly Gallery 110 
161 Van Gelder 14 186 Hamilton-Hunter, J. 10 
162 Leicester Gallery 8 187 Slot, P.M.J. 20 
163 Underhill 4 188 Leicester Gallery 300 
163aPiccadilly Gallery 150 189 Agnew 120 
163bSelsey 39 190 Morton 35 
164 Leicester Gallery 32 191 Ford Jr. 8 
165 Cumbo 18 192 Teitlebaum 3D 
166 Leicester Gallery 85 193 Brett, Dr. 1 
167 Leon 26 194 Mansfield 8 
168 Piccadilly Gallery 20 195 Piccadilly Gallery 30 
169 Brownlow 38 196 Morton 40 
170 Black, B. 60 197 Einstein 160 
171 Gibbs, D. 90 198 Hussey, Very Rev. W. 50 
172 Passed --- 199 Wingate, H. H. 50 
173 Frank, Mrs. R. 90 200 Davies, D.G. 6 
174 Frank, Mrs. R. 75 201 Mansfield 5 
175 Withdrawn -— 202 Agnew 14 
176 Clarkson 40 203 Fine Art Society 75 
177 Black, B. 140 204 Mayor Gallery 55 
178 Agnew 95 205 Underhill 28 
179 Waddington Gallery 220 206 Mathews, A. 30 
180 Tooth, A. 1,100 207 Strauss, G. 90 
181 Carlisle 400 208 Betts 40 
181aTooth, A. 350 209 Betts 58 
181bTooth, A. 350 210 Betts 70 
181cTooth, A. 400 
182 Patch 1,500 
183 Clarkson 2 
184 Roland, Browse & Total of Sale £ 32,349 

Delbanco 360 

Uranus 





SOTHEBY & CO 
SALE OF 

MODERN ENGLISH DRAWINGS 

PAINTINGS AND SCULPTURE 

——_————_ 

WEDNESDAY, 14th DECEMBER, 1960 

PRICES AND’ BUYERS’ NAMES 

Lot £ . Lot 

1 Reeve 85 33cMathews, Elkin 
2 Summers 30 33dLyon, H. D. 
3 Carlisle 30 33eStevens,B.F. & Brown 
4 Piccadilly Gallery. 35 33fMushlin 
5 Agnew 55 33gAgnew 
6 Meyer, Sir A. 30 33hBruce 
7 Hazlitt Galle 24 33] Schwartz, J. 
8 Piccadilly Galler 60 34 Tayleur 
9 Piccadilly Gallery 44 35 Lyon, H. D. 

10 Mathews, A. 40 36 Tayleur 
11 Piccadilly Gallery 65 37 Jerome, Mrs. L. 
12 Mathews, A. 24 38 fee! 
13 Charles Rare Books 24 39 Mansfield 
14 Herxheimer, A. 34 40 Tooth, A. 
15 Leicester Gallery 30 41 Brett, Dr. G. Z. 
16 Agnew 48 42 Tolley 
17 Matthews, H.G. 18 43 Hadsel, Mrs. F. L. 
18 Chipperfield, G. H. 20 44 Potter 
19 Cronin, Very Rev. K, C.M. 26 45 Mathews, A. 
20 Herxheimer, A. 26 46 Roland, Browse & 
21 Agnew 32 Delbanco 
22 Agnew 18 47 Patch 
23 Wimborne, Lady 20 48 St. James’ Gallery 
24 Seltzer 30 49 Fine Art Society 
25 Summers 24 50 Clarkson 
26 Gooden & Fox 25 51 Fine Art Society 
27 Leicester Gallery 26 52 Tolley 
28 Mackenzie 50 53 St. James’ Gallery 
29 Agnew 48 54 Tolley 
30 Goldschmidt, A. E. 80 55 Vaughan Morgan, Sir 
31 Edwards, F. 28 John 
32 Edwards, F. 34 56 Mansfield 
33 Maas, J. ate, 57 Clarkson 
33a Lyon, H.D. 130 58 Mayor Gallery 
33bLeicester Gallery 55 59 Carlisle 

£ 

80 
55 
75 

800 
320 
20 
40 
45 
20 
40 
85 
12 

110 
440 
14 
4 

10 
30 



60 Carlisle 
61 Randall 
62 Leon 
63 Newmark, Mrs. K. 
64 Hyams, N. 
65 Godfrey 
66 Piccadilly Gallery 
67 Talbot Rice 
68 Perrotti 
69 Widdup 
70 Betts 
71 Mansfield 
72 Cumbo, H. F. 
73 Roland, Browse & 

Delbanco 
74 Jerome, Mrs. L. 
75 Matthiesen 
T5aGimpel Fils 
76 Gimpel Fils 
77 Mander, Sir Geoffrey 
78 Goldsmith, Mrs. J. 
79 Matthiesen 
80 Gimpel Fils 
81 Rowe, A. J. 
82 Piccadilly Gallery 
83 Roland, Browse & 

Delbanco 
84 Marlborough Fine Art 
85 Lewin 
86 Jerome, Mrs. L. 
87 Gibbs, D. 
88 Gibbs, D. 
89 Tooth, A. 
90 Brownlow 
91 Gibbs, D. 
92 Gibbs, D. 
93 Gibbs, D. 
94 Leigh 

95 Estorick 
96 Marlborough Fine Art 
97 Estorick 1,200 
98 Marlborough Fine Art 1,500 
99 Angus, Mrs. L. 

100 Fox, J. 
101 Fox, J. 
102 Leicester Gallery 
LOSE OX). 
104 Hyams, N. 
105 Agnew 
106 Waddington Gallery 
107 Widdup 
108 Selsey 
109 Roland, Browse & 

Delbanco 

280 
60 

300 
300 
280 
280 
550 
200 
240 
15 

110 

Lot 

110 
Lia 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

Tooth, A. 
Tooth, A. 
Mansfield 
Tooth, A. 
Round, J. 
Leicester Gallery 
Hussey, Very Rev. W. 
Carlisle 
Harrison, S. 
Brownlow 
Clarkson 

120aTooth, A. 
121 

122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

Roland, Browse & 
Del banco 

Tooth, A. 
Loewenthal 
Widdup 
Newmark, Mrs. 
Hayek, F.S. 
Gampell, M.S. 
Clarkson 
Strauss, G. 
Pissaro, Miss O. 
Talbot Rice 
Piccadilly Gallery 
Meyer, S. B. 
Fine Art Society 
Patch 
Mans field 
Agnew 
Waddington Gallery 
Steen, Mrs. 
Clarkson 
Hadsel, Mrs. 

141aLarosse 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

Mayor Gallery 
Cooling 
Tolle 
Round, J. 
Round, J. 
Estorick 
Pratt, S. J. 
Mitchinson 
Withdrawn 
Patch 
Roland, Browse & 
Delbanco 
Matthiesen 
Tolley 
Black, B. 
Teitlebaum 
Slot, P.M. J. 
Mansfield 
Morton, W. 
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129 

130 

131 

133 

134 

135 

WALTER RICHARD SICKERT, A.R.A. 

THE CORNER OF A STREET, Signed and inscribed ‘To Miss Maud’, 
on board 9sin. by Odin. 

** ‘This is probably a view in Southwold, Suffolk. 

OROVIDA PISSARRO 

THE Prize Cock, signed and dated 1943, canvas mounted on board 
234in. by 174in. 

ALAN REYNOLDS 

EXPERIMENT WITH FEN Morir, SPRING, on board 10in. by l6in 

ALAN REYNOLDS 

Mots Barn Intertor (III), on board 133in. by 182in 

** Painted in 1952. 

RusBen RuBIN 

Rep Roses, signed 234in. by 19in. 

S1r GERALD KELLy, P.R.A. 

BuRMESE DANCERS, a pair, one siqned, on board 
each 133in. by 103im. (2) 

J. A. McNeEILL WHISTLER 

A SketcH of a collie dog l1din. by 14310. 



Wednesday 28 December 14th, 1960 

THOMAS CANTRELL DUGDALE, R.A. 

136 Tratime AT BosstNey Court, CorNWALL, 1920, signed 
274in. by 3541n. 

Bossiney Court, near Tintagel, was the home in 1920 of 
Algernon Talmage, R.A., and he is seated on the right. The 
man standing in the background is Robin Feild and the 
woman holding the teapot, Edith Leppard, was housekeeper 
and secretary to Talmage. The other is the wife of the 
artist, A. K. Browning. 

WALTER GREAVES 

137. BricHTon BEacH 11fin. by 194tn. 

RoGeR HILTON 

138 Brick Ficure, ot on paper 18hin. by 224in. 

JOHANAN SIMON 

139 IsRAEL: SUNSET IN THE KiBButTz, signed and dated ’55, on canvas 
mounted on board 104in. by 12in. 

WILLIAM HALLE 

140 WASHING ON THE LINE, signed and dated ’56, on board 
244in. by 30in. 

Str WiLiiAmM NicHorson, R.A. 

141 THe SAVILLE Cius, PrccapILty, from Green Park, canvas mounted 

on board 153in. by 124in. 



Wednesday 29 December 14th, 1960 

WALTER RICHARD SICKERT, A.R.A., 

1414 Enciisnu Ecno: the Private View of the R.A., signed and inscribed 
‘After Georgie Bowers’ 184in. by 29in. 

** This is one of the series painted by Sickert towards the 

end of his life. 

LAWRENCE GOWING 

142 A Lapy witH A Book 174in. by 234in 

GILBERT SPENCER, A.R.A. 

143. FoNTWELL VALE; Twyrorp, Dorset, a pair, both signed and dated 
1936 each 26in. by 39fin. (2) 

Str ALFRED Munnincs, P.R.A. 

144 Tue FisHerMaAn’s DauGHTer, signed and indistinctly dated ?'01 
11din. by Oi. 

Sir ALFreD Munninecs, P.R.A. 

145 Wetr WATER AT OaARE, signed, on board 174in. by 24in 

Exhibited: Royal Academy, 1942, no. 36. 
Exhibited: Diploma Gallery, Burlington House, Munnings 
Exhibition, no. 93. 

Sir ALFRED Munnines, P.R.A. 

146 Bricutwortuy Forp, WITHYPOOL, signed, on board 194in. by 24in. 

DonaLp HAMILTON FRASER 

147. A River Bripce in a city, signed, on board 14in. by 17310. 



Wednesday 30 December 14th, 1960 

Doyty JOHN 

148 VENTIMIGLIA, signed 174in. by 2541n. 

Sir MurrRHeap Bone 

149 Dawn IN FLORENCE, on board 9tin. by 134in. 

ROGER FRY 

150 Porrrarr or A Woman, half length 19in. by 15tn. 

From the Collection of Margery Fry. 

Mary McEvoy 

151 A CarILpD at THE PIANO, signed with monogram 19$in. by 155i 

** Exhibited: The travelling exhibition of Paimtings by 
Edwardian Artists at the Municipal Galleries of Dudley. 
Ipswich, Wigan, Darlington, Middlesborough, Sheffield, 
Folkestone, Ilastings, Portsmouth, Woolwich, Bridlington 
and Mansfield, 1953, no. 25. 

Aucustus Joun, O.M., R.A. 

152. Brut Mountains, Jamaica I24in. by 15400. 

PRUNELLA CLOUGH 

153. An AUBERGINE, on board 94in. by 13in. 

ERNEST PROCTER 

154 A Day By THE SEA, signed, recto, 94in. by 114in.; Woman at A 

DRESSING TABLE, a sketch, verso, 9in. by 7in. 



lV ednesday 31 December 14th, 1960 
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JoHN SINGER SARGENT, R.A. 

THe TEMPLE OF DENDERAH 29in. by 24in. 

** Exhibited: Burlington House, Winter Exhibition, 1926. 

MARK GERTLER 

A Reciintnc Nupe with a green necklace, signed and dated ’31, 
on board 14in. by 18in 

PATRICK HERON 

Tue BLue TaBLecLotu, signed and dated ’47, on panel 
10in. by 14in 

Roy bE MAISTRE 

STUDY IN RED AND GREEN, signed 3lin. by 214i. 

AnnA MAYERSOHN 

THE LONELY CHILD, signed with initials, on board 3lin. by 20}in 

Painted in 1940. 

F. B. C. BRAVINGTON 

STILL Lire with cartridges 8in. by 134in 

** Painted in 1954. 

NaprA BENOIS 

Daisies AND LARKSPUR, signed and dated ’46, on board 

10%in. by Shin. 

DEREK HILL 

MAIANO IN SPRING 103in. by 134in. 



S) 
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VANESSA BELL 

105 THE Drap PIGEON, signed with initials, on board l5in. by 18in 

WILLIAM Scorr 

163A A Stitt Lire or PEarRS, signed 213in. by 2610. 

From the Collection of Howard Bliss. 

WILLIAM BROOKER 

1638 FIGURE WITH GUITAR, signed 20in. by 30in. 

DuNCAN GRANT 

164 Summer FLOWERS in a jug, signed and dated °29 Zou. by 203001. 

ETHEL WALKER 

165 A rtcH Bouguet oF FLOWERS in a vase, signed 234in. by 193in. 

C. R. W. Nevinson, A.R.A. 

166 Loapinc TIMBER AT SOUTHAMPTON Docks 19din. by 23hin. 

Jost WEISS 

167 A View oF Bury, SuSSEX, signed, on panel 9fin. by 15in. 

MARK GERTLER 

168 FLowers in a coffee pot, signed, on board 20in. by 154in. I g s 2 

Sir ALFRED MuNNINGS, P.R.A. 

169 A LanpscaPre with trees, signed 1941m. by 2341n. 



Wednesday 3 

170 

171 

174 

176 

December 14th, 1960 w 

CHARLES CONDER 

LAND OF DREAMS 27hin. by 354in. 

CHARLES CONDER 

Our Frac, ALGECIRAS 2lin. by 33in. 

** Exhibited: National Gallery Exhibition of 20th Century 
British Paintings, 1940, no. 445. 

CHRISTOPHER PERKINS 

CLAMPING Spupbs, signed with initials and dated 1-4-45, unframed 
25in. by 554in. 

Exhibited : Royal Academy, 1945. 

Sir JoHn Lavery, R.A. 

IDONEA LA PRIMAUDAYE, signed 134in. by O21n. 

* Exhibited: National Gallery, Exhibition of 20th Century 
British Paintings, 1940, no. 187. 

From the Collection of Miss La Primaudaye. 

Sir Joun Lavery, R.A. 

SUMMERTIME, signed 93n. by 132i. 

Sir MatTrHew SMITH 

A Stitt Lire, roses with a champagne bottle, signed with initials, 
on board 123in. by 144in. 

CHARLES CONDER 

THE WASHERWOMAN, signed and dated Bourginal 1901 
19in. by 2341n. 
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JoHN SINGER SARGENT, R.A. 

THE Dark Poot, Wargrave backwater 29hin. by 24410. 

** From the Collection of Alan Parsons. 

Exhibited: Royal Academy, Winter Exhibition 1926. 

ALAN REYNOLDS 

SPRING RIVERBED, signed and dated ’53, on canvas mounted on board 
14in. by 194in. 

** From the Collection of Guy Dixon. 

Ivon HiTCHENS 

Nupe, Aucust 1950, No. 3, signed 15din. by 28310. 

** Exhibited: California Palace of the Legion of Honor, San 
Francisco, Carnegie Exhibition, October 1953. 

Exhibited: Pittsburgh, Carnegie Institute, Loan Exhibition, 
1953. 

The second nude from this series, formerly in the Collection 
of Ernest Duveen, was sold in these rooms on July 6th, 1960, 
lot 59. 

Sir MAatrHEew SMITH 

LANDSCAPE NEAR ANTIBES 173in. by 204in. 

** Painted about 1935. 

From the Collection of W. J. Bilson. 
From the Collection of Dr. Lewsen. 

Exhibited : Temple Newsam, Leeds, Jacob Epstein Matthew 
Smith Exhibition, 1942, 12 July - 14 September, no. 127. 

Che Property of Mr. Cunning Catherwond 

of Philadelphia 

Aucustus Joun, O.M., R.A. 

PORTRAIT OF VARUNA, head and shoulders, wearing purple, signed 
163i. by 14:0. 

** From the Cazalet Collection. 
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Che Property of a Gentleman 

Sir STANLEY SPENCER, R.A. 

1814 St. VERONICA UNMASKING CHRIST 29$in. by 23410. 

** Painted between 1923 and 1924. 

Exhibited: Temple Newsam, Leeds, Stanley Spencer 
Exhibition, no. 6. 

Sir STANLEY SPENCER, R.A. 

1818 CHRIST OVERTURNING THE MONEYCHANGERS’ TABLES IN THE 
TEMPLE 30in. by 25hin. 

** Painted between 1923 and 1924. 

Exhibited: Art Exhibitions Bureau, Christianity in Art. 

Che Property of Sir Edward Beddington-Hehrens, C.HM.6., H.C. 

Sir STANLEY SPENCER, R.A. 

181c THE MEETING 264in. by 234in. 

** Painted circa 1930. 



December 14th, 1960 Oo WV ednesday 

Che Property of Colonel Robert Henrinues, M.B.£. 

WALTER RICHARD SICKERT, A.R.A. 

182. Portrait or Mrs. BARRETT, signed 193in. by 15310. 

** Painted in 1908. 

From the Collection of Dr. Robert Emmons. 
Irom the Collection of L. Y. Baker, Esq. 

See: Lillian Browse, Sickert, 1943, pl. 31. 
See: Lillian Browse, Sickert, 1960, p. 75, no. 59 and pl. 59. 

Exhibited: National Gallery, London, Sickert Exhibition, 
1941, no. 9. 

Exhibited : Temple Newsam, Leeds, Sickert Exhibition, 1942, 
MOM OoE 
Exhibited : Southampton Art Gallery, Loan Exhibition, 1948. 
Exhibited : Edinburgh, Sickert Exhibition, 1953, no. 58. 

[See ILLUSTRATION | 
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Che Property of the Rt. Hon. the Lord John Hope, P.C., M7. 

Lorp Haic 

183 NerAR SuBrAco, signed, on board 74in. by Ohin 

Str MatrHew SMITH 

184 HottyHocks in a porcelain jug, signed and dated 43 30in. by 22in 

Che Property of Mrs. St. John fiornhy 

) Str WriLitiAm NicuHorson, R.A. 

185 Stitt Lire with carnations, signed and dated 1913 204in. by 22hin 

Str WILLIAM OrpPEN, R.A. 

186 Tuer REFLECTION, signed 293in. by 24in. 

** Exhibited: New English Art Club, 1906. 
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Che Property of a Lady 

Paut Nasu, A.R.A. 

187. NEST OF THE SIREN, signed 295in. by 194in 

** Painted in 1930. 

Exhibited: Tate Gallery, Paul Nash Memorial Exhibition, 
1948, no. 31. 

peer Anthony Bertram, Paul Nash, p. 167 and pl. 12. 

Che Property of Madame M. Prassinos 

of Paris 

Paut Nasu, A.R.A. 

188 A Country SCENE, signed with monogram, on board 23in. by 16in 

Paut Nasu, A.R.A. 

189 Aw INTERIOR with a writing table by a window, signed with 
monogram 234in. by 194in. 
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Che Property of Br. A. M. Be Neuman 

UmBerto M. CaAsorri 

190 PyRENEAN LANDSCAPE, TouRNAY, signed on board 23in. by 3210. 

**- Painted am 993, 

Louts DumMoULIN 

191 Moroccan LANDSCAPE, signed 191n. by 251n. 

A. Imam 

192 Tur Musician, signed 422in. by 231n. 

** Painted in 1956. 

Vere AN eer 

193. Op TrREEs, signed, otl lacquer on board 191m. by 2310. 

KENNETH ROWNTREE 

194 THr Beproom Mirror, CLARE, signed with initials 95in. by 13fin. 

** Painted in 1942. 

Exhibited : Royal Society of British Artists, 1942. 

RUSKIN SPEAR, R.A. 

195 HAMMERSMITH BripcE, signed and dated 1948, on board 
16%in. by 10410. 
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RUSKIN SPEAR, R.A. 

Tue DarropiL SELLER, signed and dated 1954, on board 
264in. by 224in. 

JAMES TAYLOR 

LEGLIsE DE SAINT-NoM LE BETECHE, signed, on board 
354hin. by 7 lin. 

** Painted 11 150 

KEITH VAUGHAN 

Nerapowitan FisH SHop, pencil, watercolour and gouache, signed 
124in. by 103in. 

45) Painted’in 1952, 

KEITH VAUGHAN 

STILL Lire with pears, gouache, signed and dated 53 
13din. by 17410. 

ETHELBERT WHITE 

ON THE ORWELL, signed, on board 1041n. by 1410. 

** Painted in 1935. 

SCOTTIE WILSON 

THe GIANT, signed, black ink and coloured chalks Llin. by 15in. 

** Trom the Collection of Roland Penrose. 
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Che Property of the late Henry Tozer, Esq. 

[SOLD BY ORDER OF THE EXECUTORS | 

Str MurrRHEAD BONE 

202 Tue SpanisH Coast east of Malaga, black chalk and coloured wash 
on grey paper, signed and inscribed Stin. by 134i 

Sir FRANK BrRaNncwyv, R.A. 

203 BARGES ON THE THAMES, signed and dated ’87 194in. by 29kin g 2 5 2 

DUNCAN GRANT 

204 Stitt Lire with a red apple, signed and dated ’33, on board 
173in. by 204in. 

EL1ot HopGKIN 

205 NectTarINes, heightened with white, signed and dated September ’53 
3in. by 1010. 

Aucustus Joun, O.M., R.A. 

206 PortTRAIT OF ARTHUR SyMons, pencil, signed 7in. by 34in. 
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ENGLISH SCHOOL, CIRCA 1930 

207 JAMAICAN LANDSCAPE, on board llin. by 13324n. 

** Exhibited : Royal Academy, Diploma Gallery 1954, Augustus 
John Exhibition, no. 534. 

EDWARD SEAGO 

208 A TRAIN LEAVING NorwWIcH STATION, signed 18in. by 21 fin. 

EDWARD SEAGO 

209 BuRNHAM-OVERY-STAIBHE, signed and dated ’50 174in. by 234m 

James Axspott MCNEILL WHISTLER 

210 Frcures in a doorway, watercolour 9in. by Skin. 

** From the Collection of Miss R. Birnie Philip, sister-in-law 
of the artist. 

END OF SALE 
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Heribert R.Hutter 

ab 

wt 
Salesianerg. 1/b. 
Wa enn III. 28.1.1965 

H.H. Gen. Dir. 

Dr. Franz Sobek 

Osterr. Staatsdruckerei 

Rennweg 14, Wien III. _ 

Sehr geehrter Herr Doktor Sobek, 

ein neuer Pick ist aufgetaucht und miiSte eingeschoben 

werden bei den Stilleben, nach Nr. 247 als Nr. 253 3 

253 Rosa Pfingstrosen in Vase 

61/Leinwand, 61x51 cm. Bezeichnet links unten 

Morino 25. — Dr. R. Spira, London. 

Das Bild kann nicht identisch sein mit Nr. 77, da dieses 

bereits 1924 ausgestellt war. 

Mit vielen GriiBen 

hayee van HAOie. 

at One Nae ee og rR 





< 
} d 

basal 

| UNA ESAURIENTE MONOGRAFIA EDITA A VIENNA 

Validita europe 
del’arte di Pick-Morino 
Negli anni fra le due guerre si afierma 

Vececezionale personalita di questo pittore 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
Vienna, novembre 

Il problema di piu difficile 
soluzione per un artista — pri- 
ma anche di quello relativo al- 

l’accertamento onesto delle pro- 
prie capacita espressive — é in 
dubbiamente rappresentato dal- 

l’inserimento della sua produ- 
zione in quella del suo tempo 
e dai rapporti con le forme 
espressive del passato. Se egli 

é portato a seguire in modo piu 
o. meno fedele e felice la ma- 
niera di coloro che lo hanno 
preceduto si dira di lui che, 
pur possedendo un’otbima tecni- 
ca, non esce dalla categoria de- 
gli epigoni. Se invece tenta di 
battere strade nuove, staccan- 
dosi dalla linea traaizionale, de- 
ve affrontare un giudizio che 
generalmente si rivelera piutto- 
sto severo. 

E’ pur vero che esistono for- 

|ti personalita che, senza segui- 
re pigramente e noiosamente 
quanto gia fu fatto ed e ogget- 
to di comune, accettazione e sen- 
za, cadere in esperimenti di dub- 
bio gusto, samno ben servirsi 
delle esperienze e delle conqul- 
ste del passato per dar vita, con 
sensibilita moderna pienamente 
rispondente ai tempi in cui ope- 

| rano, a creazioni. di raro equi- 
| librio e di confortente armonia. 

Una di queste eccezionali per- 
sonalita fu Oedon Pick che — 
per una singolare coincidenza 
di condizion: anagrafiche, Ji vi- 
ta e di formazione culturaie ¢ 
spirituale rappresento una 
pacata sintesi cieila pittura de! 
centro Europa nella prima me- 

| t@ del secolo e, piu precisamen- 
|te, tra le due guerre mondiali. 

Nato nel 1877 a Komorn, al- 
lora ungherese (oggi Komarno 
in Cecoslovacchia), ricevette la 
sua prima educazione a Vienna, 
da dove poi passo, all’eta di 
ventun anni, a Monaco per fre- 
quentarvi l’Accadeémia per le 
arti figurative. 

Nella capitale bavarese — che 
negli ultimi anni dell’Ottocento 
si presentava quanto mai inte- 
ressante, per qualsiasi giovane 
pittore — Pick senti profonda- 
mente l’influenza dei professo- 
ri Herterich e Ldéfftz che, anche} 
se non furono artist: di classe 
eccelsat ebbero  straordinarie 
capacita di insegnanti. Nello 
stesso tempo poteva prendere 
conoscenza delle cpere di Car! 
|Schuch e di Lovis Corinth che 
| gia allora rappresentavano |’ap- 
|perto piu positivo della pittura 
dell’Europa centrale. 

Ma la validita europea del- 
Varte di Oedén Pick — il qua- 
le, nel frattempo, aveva aggiun- 
to a quello, di famiglia un se- 
condo cognome, diventando Ed- 
mund Pick-Morino — fu una 
graduale conquista che avven- 
ne ‘attraverso il tempo, ma so- 
prattutto..attraverso ‘io spazio. 

La sua vita registra in quegli 
anni una ininterrotta serie di 
trasferimenti, con tappe a Fi- 
renze (dove studid presso Boe- 
klin), a Parigi (dove accetto 
Vimpressionismo che gli per- 
metteva di dipingere, secondo 
quanto ebbe a precisare, «non 
le cose, ma le apparenze delle 
cose»), ed infine a Vienna ed 
a Baden, dove si stabili — ora 

| qua, ora 14 — dopo i] 1909. 
Cid che maggiormente sor- 

prende e interessa nell’opera 
di Pick-Morino é la straordina- 
ria umilta dei suoi soggetti. Co- 
me naturale risultato della pro- 
fonda ed eterogenea esperienza 

| Sulla pittura del suo tempo, che 
egli si era fatto attraverso lun- 
ghi anni di viaggi, di studi e 
di meditazioni, sarebbe da at- 
tendersi una produzione voluta- 
mente esuberante ed aggressiva 
per toni e materia. Invece le 
conclusioni che Pick-Morino 
seppe e volle trarre furono ben 
diverse. Sembro quasi che egli 
avesse accolto, con animo ecce- 
zionalmente sensibile e prepa- 
rato, la dichiarazione pascolia- 
na: «non omnes arbusta juvant 
humilesque myricae». 

Fu quindi il pittore delle pic- 
cole cose, il pittore di cid che 

}non é destinato a colpire la 
|grossolana attenzione di tutti: 
, oggetti semplici e modesti, qual- 
che frutto senza pretesa, pae- 
saggi assolutamente riposanti: 
motivi apparentemente banali 
ma sempre scelti con estrema 
cura, A tutto, perd, Pick-Mori- 
|no seppe dare una forte lumi- 
|nosita attraverso una persona- 
|lissima armonia di color; che 
|con tutta probabilita aveva ac- 
}quisito dalla pittura francese 
dell’eta, immediatamente prece- 

| dente la sua, 
Gli é particolare, pero, la ma- 

|niera di distinguere il colore 
dello stesso oggetto a seconda 
del momento, della funzione e 
dell’appartenenza: una foglia, 
ad esempio, assume toni ben 
diversi a seconda che si trovi 
in un cespuglic, su un albero o 
faccia parte di una natura mor- 
ta, Egli crea, inoltre, complessi 
di colori nei quali abbraccia 
gruppi di oggetti suddivisi a se- 
conda della cistanza da chi 
guarda la tela. 
Questa profondita, creata dal- 

le differenze coioristiche, e la 
commovente semplicita dei te- 
mi sono ben dJocumentate in 
una recentissima signorile mo- 
nografia, a cura di Heribert 
Hutter edita dalla Oesterreichi- 
sche Staatsdruckerei di Vienna 
(«Edmund Pick-Morino»). 

Attraverso una serie di tavo- 
le, che puntualizzano l’evoluzio- 
ne della pittura di Pick-Mori- 
no, é dato constatare che il lin- 
guaggio dell’artista non subi, nel 
tempo, modificazioni rilevanti. 
Soltanto dopo la fine della pri- 
ma guerra mondiale si notano 
alcune incertezze ed i segni di 

un notevole contrasto: i colori 
diventano piu violenti, meno 
sfumati; il tratto @ pitt nervo- 

| SO; la scelta degli oggetti meno 
curata. Presto, per® 11 pittore 
ritrova equilibrio nella linea ed 
armonja nei colori. Gli anni 
dal 1921 al 1938 sono quell: del- 
la sua piena maturita artistica, | 
che ha modo di affermarsi so- | 
prattutto mei paesaggi, nelle 
vedute di citta ed anche nei | 
ritratti. 

L’ansia di conoscere gli ulte- 
riori sviluppi della vittura eu- 
ropea lo porta nuovamente lon- 

tano da Vienna, prima a Firen- 
ze, poi a Fontainebleau, quindi 
nella Francia meridionale, di 
nuovo in Italia, successivamen- 
te in Estremo Oriente, in Ger- 
mania, ed infine a Budapest 
dove — mutato ancora una vol- 
ta il nome — o meglio magia- 
rizzatolo in Morinyi — trascor- 
re gli ultimi venti anni della 
sua vita. Nel 1958, ormai ottan- 
tunenne, lasciava_ 1l’Ungheria 
per andare a morire — il 5 set- 
tembre dello scorso anno — in 
Belgio, a Dielbeek nei pressi di 
Bruxelles. 

La pittura. di Pick-Morino si 
puo quasi considerare para- 
digmatica per l’arte del centro 
Europa — e specialmente del- 
l’Austria — tra le due guerre 
mondiali. Le forti influenze im- 
pressionistiche assumono una 
precisa concretezza, che @ an- 
che il risultato di una singolare 
tecnica pittorica. 

L’interesse per «le forme ap- 
parenti delle cose» ed il croma- 
tismo del tardo impressionismo 
giuocano nell’opera di Pick-Mo- 
rino — come pure l’amore per 
i toni grigi propri dello Schuch, 
certe esperienze formali della 
pittura di Cezanne, nonché la 
tecnica dei «fauves» e del tardo 
espressionismo tedesco in 
maniera cosi armonica ed equi- 
librata da fare di lui uno degli 
artisti pitt rappresentativi, se 
non il pitt rappresentativo, di 
un’eta e dj un’Europa che sem- 
bravano essersi smarrite pro- 
prio nel frammentarismo e nel-« 
le disarmonie. 

Dino Satolli 

J/ 

Domeni¢a, AS. 

Piccolo 

Nov. 4954 
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FROM PROFESSOR PHILIPP KAUFMANN, 28, ABERCORN PLACE. LONDON, N.W.8. 

CUNNINGHAM 1375. 







NEUE BUCHER 
EDMUND PICK-MORINO, zusammengestellt 
und eingeleitet von Heribert Hutter, Wien 
1959, Verlag der Osterreichischen Staats- 
druckerei. 
Edmund Pick, geboren 1877 in Komorn, ge- 

storben 1958 bei Briissel, hat sich in seinem 
langen Leben durchaus als Maler von Rang 
erwiesen, wovon die 14 ganzseitigen, teils far- 
bigen Tafeln der vorliegenden Monographie 
zeugen. Zutreffend sagt ihr Autor, Dr. Heribert 
Hutter, von der Galerie der Akademie der Bil- 
denden Kiinste in Wien in der Einleitung sei- 
nes Werkes: ,Die moderne Kunstkritik und 
Geschichtsschreibung wendet ihr Interesse fast 
ausschlieBlich den Pionieren und Verbreitern 
der modernsten Richtungen in der bildenden 
Kunst und den wenigen Zentren zu, in denen 
das Bemiihen um das neue Bild vom Bild kon- 

zentriert ist. Das hat zur Folge, daB die in 
ihrer Breitenwirkung und ftir das Kontinuum 
in der Entfaltung der Malerei so tiberaus wich- 
tigen, Ktinstler der sogenannten zweiten Gene- 
tation ebenso wie die abseits von den grofen 
Kunststadten mehr oder weniger unbeachtet 

trbeitenden tibersehen werden.” Und wirklich 
ist Edmund Pick ein beispielhafter Vertreter 
des Spatimpressionismus der Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen, dessen Werke, wie aus 
dem 156 Nummern enthaltenden Werkver- 
zeichnis hervorgeht,. in zahlreichen Galerien in 
Europa und "JSA vertreten sind. Pick hat sich 
hauptsaéchlich dem Stilleben, der Landschaft 
und dem Portrat zugewandt, so malte er die 
Generale Alfred Krau8 und Rudolf von Braun, 
den Osterreichischen Bundesprdsidenten Hai- 
nisch, und u. a. Harald Kreutzberg und den 
Matterhornbezwinger Franz Schmidt. Besonde- 
ren Publikumserfolg hatten seine Darstellungen 
aus dem Polosport, er war aber auch ein Mei- 
ster der Landschaft des Siidostens und Siidens. 

Es verdient besondere Anerkennung, daB es 
dem Verfasser gelungen ist, erstmalig auch eine 
Biographie Picks zusammenzustellen. Daraus 
ist zu entnehmen, daB Pick, der an der Akade- 
mie in Munchen studierte, 1898 das Gltick 
hatte, in Florenz Schiiler Bécklins zu werden. 
1901 heiratete er in Budapest Herma Vogel, 
eine Wienerin, seit 1903 stellte er regelmaBig 
in Wien im Kiinstlerhaus aus. In den dreiBiger 
Jahren verlegte er seinen Wohnsitz fiir standig 
nach Budapest, wo er die letzten zwanzig Jahre 
seines Lebens verbrachte. Edmund Pick, der 
noch ganz vom alten Osterreich gepragt war, 
scheint sich ai:« echter Kiinstler um Volkstums- 
fragen wenig gektiimmert zu haben, Nach dem 
Ende des letzten Krieges sah er sich veranlaBt, 
seinen selbstgewahlten Kiinstler-Beinamen Mo- 
tino in. Morinyi zu magyarisieren. Nach dem 
Volksaufstand verlieB er als Achtzigjahriger 
Ungarn und starb bald darauf in Dielbeek in 
Belgien. 

Diese erste Monographie, von der Osterrei- 
chiscnen Staatsdruckerei liebevoll ausgestattet, 
verdient tiber den Kreis der Fachleute hinaus 
die Beachtung der Freunde der bild: cen Kunst, 

Ad. Stupp 

wWielernh 
Li Meares) d. b, 1960 
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tung den Frauen ‘besonderer Dank gebuhrt. Zum 

Aus Schlamm und Wiisten- 
sind geborgen 
(Fortsetzung von Seite 2) 

Sie wurde im Anfang der vierziger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts im Bett der Woglajina 
gefunden und aus dem Schlamm gezogen. 

Aus zwei in Cilli ausgegrabenen, heute in 
der Nationalbibliothek in Wien eingemauerten 
Inschriftsteinen (aber auch aus Inschriften in 
Trier, Ungarn, Leibnitz und Graz) geht hervor, 
daB Titus Varius Clemens ein ,Celeianus", 
also ein Sohn der Stadt Cilli, war, die zur 
Romerzeit weit gréBer und bedeutender gewe- 
sen ist, als heute. Als Oberst der XXX. ulpi- 
schen Legion am Niederrhein, als Statthalter in 
Kleinasien, Marokko, Schweiz, Belgien, Ger- 
manien und Rumdnien gewinn Titus’ Vater 
Clemens hohen Ruhm. Zeitweise war er sogar 
Geheimschreiber der Kaiser Lucius Verus und 
Marcus Aurelius, Er starb zwischen 170 und 
180 nach Christi Geburt. Die dankbaren Biirger 
der tunesischen Stadt Bougie, damals Saldae 
genannt, der einen Tunnel ftir die Wasser- 
leitung erbaut hatte, setzten ihm in seiner 
Heimatstadt Cilli (Claudia Celeja) ein Denk- 
mal. 

Nebenbei: Unser Cillier Landsmann Diplom- 
Ingenieur Willi Rakusch, bemiiht, das 
fiir Cilli so bedeutsame Denkmal, von der Zeit 
verstaubt und verwittert, seinem musealen 
Schicksal zu entreiBen, hatte 1936 folgende 
Idee: Dort, wo die Herrengasse auf die Front 
der Burgkaserne st6Bt, sollte in die Stirnseite 
der Kaserne eine Mauernische eingelassen und 
in ihr der ,norische Krieger" aufgestellt wer- 
den. Dadurch ware nicht nur das an Denkmalern 
arme Cillier Stadtbild wesentlich bereichert 
worden, auch die Herrengasse wdre damit ge- 
schmackvoll abgeschlossen worden. Die ktinst- 
lerischen und bautechnischen Plane dazu (Aus- 
fihrung: Architekt Schopper aus Wien) 
schenkte Ing. Willi Rakusch. der 1945 in Cilli 
eines gewalisamen’ Todes starb, dem Cillier 
Stadtversch“nerungsverein. Ob sie indessen 
verwirklicht worden sind? 

tags milienfest. 

Im algerischen Wiistensand grub man vor 
einer Weile eéinen verwitterten Gedenkstein 
aus, dessen Inschrift ausfiihrlich die Lebens- 
geschichte eines anderen berihmten ,Siid- 
steirers” des Altertums enthalt. Es ist der romi- 
sche General Marcus Valerius Maximianus aus 
Pettau, dem romischen Poetovio, der vor fast 
1800 Jahren vom kleinen Unteroffiizer einer 
rémischen Legion bis zum Statthalter, Senator 
und Ehrenkonsul aufstieg,. 

Maximianus begann — ich folge hier einer 
Quelle, deren Autorschaft leider nicht feststell- 
bar ist — seinen militérischen Dienst bei der 
ersten Thrakerkohorte in Unterpannonien, 
wurde dann Kommandant der Kiistenwache am 
Schwarzen Meer, wo er den Nachschubweg fir 
den Partherkrieg zu sichern hatte. In die Hei- 



SOTHEBY & CO. 
TELEGRAMS: 

P. C. WILSON, J. C. BUTTERWICK, A. R. A. HOBSON, A. J. B. KIDDELL 
ABINITIO, WESDO T. H. CLARKE, F. ROSE, R. S. TIMEWELL, C. GRONAU, R. J. RICKETT 

LONDON ASSOCIATE: JOHN CARTER, C.B.E. 

TELEPHONE : 34 & 35 NEW BOND STREET, 
HYDE PARK 

LONDON, W.1 
6545-9 & 6540 

Ue 4 
DR.ALFRED BADER, 
2961,N,SHEPARD AVENUE, 
MILWAUKEE, 
WISC., 
USA. P 034 

bid 

SALE OF PICTURES ON 14 DEC.1960 

We beg to inform you that the result of your sale 

to-day was as follows :— 

LOT No. SOLD FOR UNSOLD AT 

123. 350. 0.0 

GROSS TOTAL 

350. .0..0 

A statement of account, and a cheque for the balance 

(after deduction of all charges, etc.) will be sent to 

you at or about a month from this date. 
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KUNSTHISTORISCHES INSTITUT 9,PIAZZA S. SPIRITO 

TBLBFON 294233 

FLORENZ FLOREBNZ, ITALIEN 

- Der Direktor - 27. Oktober 1959 

Uli: cb 

Dr. Alfred Bader 

2961 N. Shepard Avenue 

Milwaukee 11, Wisconsin 

OU enoeueAte 

Lieber Alfred, 

vielen Dank fiir den schonen Stoss Kataloge und das Buch tiber Pick Morino. 

Jene sind immer hochwillkommen und das letztere hat mir gut gefallen. Die Bilder ha-— 

ben wirklich eine gute Qualitat. Hoffentlich lohnt sich das Geschaft. 

Wie geht es Ihnen? Es ist nun doch schon ziemlich lange, dass wir uns nicht 

gesehen haben. Sie mlissten wirklich einmal wieder zu uns kommen. Wie geht es mit den 

Briefmarken? 

Alles Gute ftir Sie, Ihre Frau und den Nachwuchs. Und die besten Grtisse von 

uns allen! 

Stets Ihr 

OVE LL OLS Ded 

(Prof. Dr. Ulrich Middeldorf) 
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gliedsfirmen Geldspenden von tiber einer 
Million Schilling ein. Dazu kommen Sach- 
spenden von Firmen, die an die Hilfsorgani- 
sationen und die Geschddigten verteilt wur- 
den, sowie Geldbetrage, die Mitgliedsfirmen 
noch vor dem Aufruf der Industriellenver- 
einigung zur Verftigung stellten. Das Prasi- 
dium, der Vereinigung hat beschlossen, das 
Osterreichische Rote Kreuz mit der Vertei- 
lung der eingegangenen Spenden zu betrauen. 

Neves Beamten-Wohnhaus in Médling 
Uber Initiative des Kommandos der Gen- 

darmerie-Zentralschule Médling hat die Ge- 
meinnitzige Bau- und Siedlungsgenossen- 
schaft ,Frieden“ mit Darlehen der BUWOG, 
des Landes Niederoésterreich und des Bundes- 
ministeriums fiir soziale Verwaltung, BWSF, 
in M6dling, Grutschgasse 20, zwei Wohn- 
hauser mit 24 Wohnungen errichtet. Am 
Donnerstag, dem 24. d., findet um 9 Uhr die 
feierliche Einweihung und Ubergabe der neu 
erbauten Beamten-Wohnhauser statt. 

IN Ry Ty ER IR, IR SRSA LUI I SUIS I 

hier wie immer und tiberall durchaus abhold 
und es sind im wesentlichen zwei Grtnde, 
weshalb, wenn man mit einer Taschenuhr 
,»kontrolliert“, obiger Satz nur mit Vorsicht 

anwendbar erscheint. Zunachst lauft unsere 
Erde nicht im Kreis um die Sonne, sondern 

in einer Ellipse, deren Ebene mit dem fir 
die Zeitablesung maBgebenden Himmelse- 
aquator einen recht betrachtlichen Winkel 
einschlicBt, den man die Schiefe der Ekliptik 
heift. Dann zweitens geben unsere astrono- 
mischen Kalender die Daten nicht fiir unseren 

Beobachtungsort, sondern meistens fiir einen 
wichtigeren Erdmeridian an, z. B. fur den 
mitteleuropdischen Meridian, so da eine 
kleine Umrechnung erfolgen mu. — So geht 
im groBen Durchschnitt der Jahre jeweils am 
23. September in Wien die Sonne um 5 Uhr 
42 Minuten mitteleuropadischer Zeit auf und 
verabschiedet sich um 17 Uhr 53 Minuten, 
wobei die Zahlen fiir den obersten Punkt 
der Sonnenscheibe gelten. — Es hiefie tibri- 

gens ein ganzes Kapitel Gedankenarbeit zum 
besten geben, wenn alles, was mit der De- 

finition des Herbstanfanges zusammenhdangt, 
ersch6pfend beschrieben und begrundet wer- 
den sollte, O. Th. 



Edmund Pick-Morino — neu entdeckt 

Der ausgezeichnete altdésterreichische Ma- 
ler Pick-Morino, dem schon beinahe die Ver- 
gessenheit drohte, wurde durch eine Aus- 
stellung in den Schaurdumen der Oster- 
reichischen Staatsdruckerei und durch eine 
ausgezeichnete Publikation aus der Feder 
des Wiener Kunsthistorikers Dr. Heribert 
Hutter neu entdeckt. 

Dr. Hutter, der Autor des im Verlag der 
Osterreichischen Staatsdruckerei erschienenen 
Werkes tiber Pick-Morino, gab in seiner An- 
sprache zundchst einen Uberblick iiber das 
Leben des Malers und fiihrte sodann aus: 
Im Werk dieses Kinstlers, der eine exakte 
akademische Schulung in Miinchen erfahren 
hat, zeigt sich eine typisch Osterreichische 
Synthese traditioneller Auffassung von der 
Korperhaftigkeit der Gegenstaéande mit einer 
gliicklichen Verbindung mit der Anschau- 
ungsweise des Impressionismus und dem 
Formen-Canon Cezannes. Vor allem die Bil- 
der der zwanziger Jahre zeigen diese Auf- 
fassung des Malers in einer tuberaus grofen 
Reihe farbig fein abgestufter Stilleben. Bei 
den Portrats Pick-Morinos merkt man sowohl 
die Raschheit des Erfassens durch Auge und 
Hand als auch ein psychologisierendes Cha- 
rakterisieren. Eine ,,Spezialitat“, die Pick- 
Morino seinerseits zu Bertihmtheit verholfen 
hat, sind seine Darstellungen vom Polosport. 

AnschlieBend gab Generaldirektor Doktor 
Sobek einen Uberblick tiber den Werdegang 
der Schau und der Publikation, die rein pri- 
vater Initiative zu danken sind. Der Druck- 
auftrag fiir das Buch erfolgte vom Ausland 
her und gab dem Institut dadurch will- 
kommene Gelegenheit, den eigenen Nach- 

wuchs technisch zu schulen. 

Dr. Sobek verwies in diesem Zusammen- 
hang auf eine Parallelausstellung in der 
Kunsthandlung Loésch in der Inneren Stadt, 
die eine erfreuliche Erganzung der Schau in 
der Wollzeile darstelle. 

Der Erdffnung wohnte ein tberaus zahl- 
reiches Publikum bei, unter dem man den 
Botschafter Israels, Exzellenz Sahar, ferner 
die Kulturattachés der USA, Kanadas, der 
Schweiz und der CSR sowie Vertreter der 
Beh6rden und der Kiunstlerschaft bemerkte. 
Die ,Wiener Zeitung“ wird tber die ktinst- 
lerische Bedeutung dieser Ausstellung noch 
gesondert berichten. 

e¢ £é 

| 
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Pacatasintesi pittorica 
fra due guerremondiali 
Trovod un‘armonia europea proprio quando tulto il Continente 
sembrava smarrirsi nel frammentarismo e nelle disarmonie 

L problema di pit difficile 
soluzione per un_ agrti- 
sta prima anche di 
quello relativo all’accerta- 
mento onesto delle pro- 

prie capacita espressive — é 
indubbiamente rappresentato 
dall’inserimento della sua 

| produzione in quella del suo 
tempo e dai rapporti con le 
forme espressive del passato. 
Se egli é portato a seguire in 
modo piu o meno fedele e fe- 
lice la maniera di coloro che 
lo hanno preceduto si dira di 
lui che, pur possedendo una| 
ottima tecnica, non esce dal- 
la categoria degli epigoni. Se 
invece tenta di battere stra- 
de nuove, staccandosi dalla 
linea tradizionale, deve af- 
frontare un giudizio che ge- 
neralmente si rivelera piut- 
tosto severo. 

E’ pur vero che esistono 
forti personalita che, senza 
seguire pigramente e noiosa- 
mente quando gia fu fatto ed 
é€ oggetto di comune accet- 
tazione e senza cadere in 
esperimenti di dubbio gusto, 
sanno ben servirsi delle espe- 
rienze e delle conquiste del 
passato per dar vita, con sen- 
sibilita moderna pienamente} 
rispondente ai tempi in cui 
operano, a creazioni di raro 
equilibrio e di confortante ar- 
monia. 
Una di queste eccezionali 

personalita fu Odedn Pick 
che — per una singolare coin- 
cidenza di condizioni anagra- 
fiche, di vita e di formazio- 
ne culturale e spirituale — 
rappresento una pacata sin- 
tesi della pittura del centro 
Europa nella prima meta del 
secolo e, pil precisamente, 
tra le due guerre mondiali. 

Nato nel 1877 a Komorn, 
allora ungherese (oggi Ko- 
marno in  Cecoslovacchia), 
ricevette Ja sua prima edu- 
cazione a Vienna, da dove 
poi passo, all’eta di ventun 
anno, a Monaco per frequen- 
tarvi Accademia per le ar- 
ti figurative. 

Nella capitale bavarese — 
che negli ultimi anni dello 
Ottocento si presentava quan- 
to mai interessante, per qual- 
siasi giovane pittore — Pick 
senti profondamente  l’in- 

| fluenza dei professori Herte- 
rich e L6fitz che, anche se 
non furono artisti di classe 
eccelsa, ebbero straordinaria 
capacita di insegnanti. Nel- 
lo stesso tempo poteva pren- 
dere conoscenza delle opere 
di Carl Schuch e di Lovis 
Corinth che gia allora rap-| 
presentavano Jl’apporto piu} 
positivo della pittura della 
Europa centrale. 

Ma la validita europea del- 
Yarte di Oedon Pick — il 
quale, 
aggiunto a quello di famiglia 
un secondo cognome, diven- 
tando Edmund Pick-Morino 
— fu una graduale conqui- 
sta che avvenne attraverso 
il tempo, ma soprattutto at- 
traverso lo spazio. La sua vi- 
ta registra in quegli 
una ininterrotta serie di tra- 
sferimenti, 
renze (dove 
Boeklin), 

studio 
a. Parigi 

permetteva di dipingere, se- 
condo quanto ebbe a preci- 
sare, «non le cose, ma le ap- 
parenze delle cose»), 

dove si stabili ora qua, ora 
la, — dopo il 1909. 

Cio che maggiormente sor- 
prende e interessa nell’ope- 
ra di Pick-Morino é la straor- | 
dinaria umilta dei suoi sog- 
getti' Come naturale risul- 

nel frattempo, aveva | 

anni | 

con tappe a Fi-| 
presso | 

(dove ac- | 
cetto l’impressionismo che gli) 

ed in-| 
fine a Vienna ed a Baden,} 

tato della profonda ed ete- 
rogenea, esperienza sulla pit- 
tura del suo tempo, che egli 
si era fatto attraverso lun- 
ghi anni di viaggi, di studi 
e di meditazioni, sarebbe da 
attendersi una  produzione 
volutamente esuberante ed 
aggressiva per toni e materia. | 
Invece le conclusioni che Pi- 
ck Morino seppe e volle trar- 
re furono ben diverse. Sem- 
bro quasi che egli avesse ac- 
colto, con animo eccezional- 
mente sensibile e preparato,| 
la dichiarazione pascoliana: | 
«Non omnes arbusta juvant| 
humilesque myricae ». 

Fu quindi il pittore delle 
Piccole cose, il pittore di cid 
che non é destinato a colpi- 
re la grossolana attenzione di 
tutti: oggetti semplici e mo- 
desti, qualche frutto senza 
pretesa, paesaggi assoluta- 
mente riposanti: motivi ap- 
parentemente banali ma sem- 
pre scelti con estrema cu- 
ra. A tutto, pero, Pick-Morino 
seppe dare una forte lumino- 
sita attraverso una persona- 
lissima armonia di colori che 
con tutta probabilita aveva 
acquisito dalla pittura fran- 
cese dell’eta immediatamente 
precedente la sua. 

Gli ée particolare, pero, la 
maniera di distinguere il co- 
lore dello stesso oggetto a 
seconda del momento, della 
funzione e dell’appartenenza: | 
una foglia, ad esempio, assu- 
me toni ben diversi a secon- 
da che si trovi in un cespu- 
glio, su un albero o faccia 
parte di una natura morta.) 
Egli crea, inoltre, complessi 
di colori nei quali abbraccia 
gruppi di oggetti suddivisi a| 

| seconda della distanza da chi 
guarda la tela. 

Questa profondita, creata 
dalla differenze coloristiche, e 
la commovente semplicita dei 
temi sono ben documentate 
in una recentissima signorile 
monografia, a cura di Heri- 
bert Hutter edita dalla Oce- 
sterreichische- Staatsdrucke- 
rei di Vienna (Edmund Pick - 
Morino). 

Attraverso una serie di ta- 
vole, che puntualizzano l’evo-; 
luzione della pittura di Pick - 
Morino, é dato constatare che 
il linguaggio dell’artista non 
subi, nel tempo, modificazio- 
ni rilevanti. Soltanto dopola 
fine della prima guerra mon- 
diale si notano alcune incer- 
tezze ed i segni di un notevo- 
le contrasto: i colori diven- 
tano pit violenti, meno sfu-| 
mati; il tratto é pill nervo- 
so; la scelta degli oggetti me- 
no curata. Presto, pero, il pit- 

tore ritrova equilibrio nella 
linea ed armonia nei colori. 
Gli anni dal 1921 al 1938 60- 
no quelli della sua piena ma- 
turita artistica, che ha mo- 
do di affermarsi soprattutto 
nei paesaggi, nelle vedute di 
citta ed anche nei ritratti. 

L’ansia di conoscere gli ul- 
teriori sviluppi della pittura 
europea lo porta nuovamente 
lontano da Vienna, prima a 
Firenze, poi a Fontaine-bleau, 
quindi nella Francia meridio- 
nale, di nuovo in Italia, suc- 
cessivamente in Estremo O- 
riente, in Germania, ed infi- 
ne a Budapest dove — mu- 
tato ancora una volta il no- 
me — o meglio magiarizzato- 
lo in Morinyi — trascorre gli 
ultimi venti anni della sua 
vita. Nel 1958, ormai ottan- 
tunenne, lasciava l’Ungheria 
per andare a morire — il 5 
settembre dello scorso anno — 
in Belgio, a Dielbeek nei pres- 
si di Bruxelles. 

La pittura di Pick-Morino 
si pud quasi considerare pa- 
radigmatica per arte del cen- 
tro Europa — e specialmente 
dell’Austria — tra le due guer- 
re mondiali. Le forti influen- 
za impressionistiche assumono 
una precisa concretezza, che 
é anche il risultato di una sin- 
golare tecnica pittorica. 

L’interesse per « le forme ap- 
parenti delle cose» ed il cro- 
matismo del tardo impressio- 
nismo giuocano nell’opera di 
Pick-Morino — come pure lo} 
amore per i toni grigi propri| 
dello Schuch, certe esperienze 
formali della pittura di Ce- 
zanne, nonché la tecnica dei 
« fauves » e del tardo espressio- 
nismo tedesco — in maniera 
cosi armonica ed equilibrata 
da, fare di lui uno degili-arti-! 
stj pit: rappresentativi, Se non) 
il pil. rappresentativo, di una) 
etae di jun’Europa che)\sem- 
brayano, essersi smarrite pro- 
prio nel frarimentarismo e nel 
le disat ronie. 

: , Dino Satolli im ‘oni 

Gaxzetta del Sud 

Gioved;, 249. OKt.199 4 





TRANSLATION OF FoREWORD 

PICK-MORINO CATALOG 

Modern art critique and art history devote their interest almost 

exclusively to the pioneers of the most modern direction in the arts 

and to those few art centers where is concentrated the effort to 

create the newest among pictures. The result of this is that artists 

of the so-called second generation as well as those who work geo- 

graphically removed from the large art centers are almost completely 

overlooked, even though they are most important to continuity in art. 

This is an oversight which need have nothing to do with judgment of 

quality, but is more an act of self-defense of the critic against the 

tremendous production of art. 

Because of this activity one gets the impression from today's 

art literature that in modern art, one entirely revolutionary creation, 

negating everything known hitherto, follows the next without anything 

in between. Thus, that connecting link which exists not only in 

modern art, but which is so important in the history ofall art, is 

neglected and sometimes even denied. 

Oedon Pick was born on the 13th of March 1877 in Komorn, which 

was then in Hungary and is today in Czecho-Slovakia. His father left 

this small town soon after the birth of his son and moved to Vienna 

where the boy went to school. He received his artistic training at 

the Academy of Fine Arts in Munich, Meee he .enrolled, in the. fall of 

1898 with Professor Hackl. It is probable that he learned little 

except exact drawing from this teacher who placed the greatest value 

on correct figure drawing. He probably learned more from his next 

teachers, Professors Herterich and Loefftz, even though these two men 

were also more important as teachers than artists. 
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Munich offered however, at the turn of the century much which 

was considerably more important to the artistic development of Oedon 

Pick than his training at the academy. Among these influences were 

the works of Carl Schuch and probably those of Lovis Corinth who lived 

in Munich until 1900, and who was also a student of Loefftz. Here 

the young artist found much that was to interest him again and again. 

If Pick-Morino, as he soon called himself, owes to his Munich studies 

careful drawing and harmonious coloring, then he owes his artistic 

education to his many journeys, and most particularly to his studies 

with Boecklin in Florence and his stay in Paris after 1901. 

Here he met Impressionism, in his words, to paint "not the matter, 

but its appearance”. He became not merely a copyist, but an individual 

impressed by the works of Schuch and the cubistic painting of objects 

of Cezanne. The structure of an object is however never ignored by 

him in favor of geometric abbreviation. This is most significant in 

the still lifes which constitute the main work of Pick-Morino with 

relatively little change. 

After 1910 the artist lived in Vienna and Baden near Vienna, and 

journeyed many times to the neighboring countries. 

Hereafter, we see in the work of the artist an individualistic 

personality which has found its mode of expression. 

Pick-Morino's greatest interest was in small still lifes. There 

are usually just a few objects, mostly fruit and especially spherically 

interesting forms such as apples and oranges, and often objects which 

are of no importance except for form and color are painted in many 

variations. The carefully colored paintings show a variation in 

sensitive coloring with continuously broader technique. In the early 

landscapes and in his relatively few interiors, the formal means of 
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impressionism are not de-emphasized as much as in the still lifes. The 

light coloring, the immediacy of the action of light, and the brush 

strokes are reminiscent of the great French masters and were considered 

entirely impressionistic by Pick's contemporaries. But here also the 

artist differentiated in the variations of his brush strokes and the 

difference in the structure of the individual objects through accent 

of local color. The leaves of a bush are painted quite differently 

from that af a tree, and are differentiated with other bushes if only 

through position of the bursh strokes. Distant objects are brought 

together in summary color complexes, and foreground objects are 

optically dissolved through minute coloring. Closely related to this 

is Pick-Morino!ts treatment of structures and figures. Here too the 

brush stroke, in which one sees the immediate recognition by the eye 

and the surety of the hand, follows the organic form, becomes rounded 

through a thickening of the color and the contours and even shows the 

texture of cloth. Thus,in the work of Pick-Morino the physical 

character of objects always remains true; even when his style taught 

by Impressionism and the importance of formality holds in the words 

of Carl Schuch "the esthetic essence of appearance", 

The artist retained this basic trend after the Ist World War 

during which his artistic work must have been diminished somewhat, 

even though he had ample occasion to paint. During the war, in 1916, 

he was able to have his first major exhibitions in Budapest and Vienna. 

Immediately after World War I Pick-Morinots work shows a greater 

force in coloring and a certain unsureness with the brush. The colors 

become louder, the brush stroke more uncertain, the choice of subjects 

less careful, Soon, however the artist who since January 1921 had 

become a member of the Kuenstlerhaus in Vienna, finds himself again. 
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The high point of his work are his paintings since 1922. fMhe 

works after this become progressively more elusive and seem closer 

to the work of Lovis Corinth; perhaps Pick-Morino was influenced by 

the great Corinth show in Vienna in 1926. Broad flaming brush strokes 

point to a form more than they actually define. This is noticeable 

also in the still lifes which however are still reminiscent of the 

work of Schuch. There remains in every picture the variation on one 

central color, which is always heightened by a few, strong, contrasting 

colors. The portraits gain increasingly the character of monumental 

and highly individualistic works. This tendency goes further in the 

landscapes and city views of which we know a fair number from a 

relatively brief visit to Venice, and in a series of beautifully 

colored studies from France. 

These tendencies, strongest since 1925 and best observed in the 

Venetian gcenes, bring Pick-Morino into the circle of Expressionism, 

such as became typified in Austria through the work of 0. Kokoschka; 

in the works of Pick-Morino however, we seldom find Kokoschka's 

coloring and almost baroque curves. The French landscapes are closer 

to French examples, say the landscapes of Vlaminck. 

The least change is in Pick-Morino!s treatment of still lifes, 

which despite their great individuality remain close to the technique 

of Cezanne, who became popular in Central Europe only at that time. 

However, Pick-Morino always shows an object more truly than Cezanne. 

In 1929 Pick-Morino left Vienna for Fontainebleau. Again he 

traveled a great deal, in Southern France, Italy and the Near East. 

He worked also in Germany. Hungary and particularly in Czecho-Slovakia. 

His many one-man exhibits, held in Czecho-Slovakia alsmot every year, 

show him as a much appreciated portraitist. Particularly popular were 
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his paintings of polo scenes. More than ever before, the artist now 

worked in pastels and charcoal. 

Pick-Morino spent his last 20 years in Budapest, where he 

exhibited his work in 3 large exhibitions, the last being in 199. 

He left Hungary at the age of 81 in 1958 and died in Dielbeek near 

Brussels on September Sth, 1958. 

Pick-Morino's work is truly typical of the development of art 

in Central Europe and particularly in Austria between the two World 

Wars. Strong impressionistic tendencies are combined with masterly, 

artistic technique and a sense of true representation of form. The 

interest in representing the appearance of matter, and the coloring 

of late Impressionism, in which the gray tonality of Schuch is 

important, is found together with the forms of Cezanne and the broad 

technique of the Fauves and the late German Expressionists. 

Foreward by 

Heribert Hutter 

who also set up catalog 

Milwaukee Art Center 

7/21/60 - 100 cys 
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Das 

Salomonische 

Thronsymbol 

aut : 

jsterreichischen | 

Denkmialern 

MICHNA ANI 

Im ersten Buche der Koénige, 10. Kapitel, Vers 18—20 Diese alttestamentarische Schilderung des Salomonischen 1 
heift es: Thrones hat ibre Wurzeln in der babylonischen Astral- 

Auch machte der Kénig Salomon einen grofen mythologie. Salomons Thron, dem géttlichen Herrlich- 
Thron von Elfenbein und tberzog ihn mit gar glan- keitsthrone nachgebildet, war daher ein Thema, das 

‘ndem Gold; er hatte sechs Stufen und das Haupt sowohl im Orient, als auch im Abendland immer wieder 

um Thron war gerundet von hinten und zwei Hande zur symbolischen Auslegung und Interpretation an- 

hafteten an beiden Seiten des Sitzes und zwei Lowen GO te: 

standen neben den Handen. Und auf den sechs Stu- Bereits im 6. Jahrhundert wurde der Salomonische Thron 

fen standen zwolf Léwen zu beiden Seiten; derglei- in Byzanz nachgebildet, um darauf hinzuweisen, dat 
hen Werk ward nicht gemacht in allen Ké6nig- diese Stadt Sitz der Weltherrschaft geworden set. 

ichen.‘‘ Seit dem 12. Jahrhundert treten im Abendland, vor allem 

in Handschriften, bildliche Darstellungen des Salomo- 

nischen Thrones auf, wobei man sich genau an die oben 

zitierte Bibelstelle hielt. Zunachst jedoch ist dieses 

Thema nur ftir profane Belange nachweisbar. Der 

Koénig, Akteur im universellen Heilsplan, wird unter 

symbolischer Bezugnahme auf Christus, auf dem Salo- 
monischen Throne sitzend, dargestellt.! 

Um 1200 tritt eine wesentliche ikonographische Neue- 
rung auf. Der Vorstellungskreis des Salomonischen 

Thrones fand im Zusammenhang mit der wachsenden 

Marienverehrung, Eingang in die sakrale Kunst, nach- 

dem er schon in theologischen Schriften? und Predigten 
des 11. Jahrhunderts, in den marianischen Symbolbet+ 
reich einbezogen worden war. Der damals gepragte iko- 

nographische Urtypus zeigt mit kleinen Variationen, 

Maria auf dem Thron sitzend, mit dem Kind auf dem 

Arm. Sechs Stufen fiihren empor, die seitlich von sechs 

Léwen und sechs Frauengestalten (Tugenden), flankiert 

sind. Dartiber sind oftmals die Propheten angeordnet. 

Neben den Thronlehnen stehen je ein kleiner Lowe. Uber 
dem Haupt Mariens schweben sieben Tauben, die nach 

Isaias 11, 2, die auf Christus ruhenden Gaben des Hei- 

ligen Geistes darstellen. 

Dieser Bildtypus bleibt innerhalb der europaischen Kunst 

des Mittelalters geographisch auf einen engen Raum be- 

schrankt und zwar vorwiegend auf den Westen, Siiden 
und Sitidosten des deutschen Sprachgebietes. in, 
Durch die im 12. Jahrhundert ins Leben gerufenen Or- . 

den, vor allem der Zisterzienser und Pramonstratenser, 

erreichte die Marienverehrung eine besondere Verbrei- p 
tung und Vertiefung. Von gréfter Bedeutung fir den 
theologisch-spekulativen Gedankenausbau der ,,Maria 

als Thron Salomonis™ war jedoch der 1216 bestatigte Do- | 

minikanerorden, in dessen Reihen die fiihrenden deut- 

schen Mystiker und glihendsten Marienverehrer zu fin- 
den sind; besonders am Ober- und Mittelrhein (Straf- 
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1 Fresko in der Westempore des Domes 

zu Gurk (Ostwand): Der Thron Salo- 

monis, um 1220. 

2 Maria mit dem Kinde und Caritas und 

Castitas am Throne, Detail aus dem 

Fresko im Dom zu Gurk, um 1220. 

3 Fresko mit dem Thron Salomonis aus 
der Schlofkapelle von Mauterndorf, De- 
tail der Chorwand, um 1330. 

4 Giebelfeld mit dem Thron Salomonis 
von der Dominikanerkirche in Retz 

(Nordtor), Anfang 14. Jahrhundert. 

5 Ehrenpforte aus Salzburg ftir Josef I. 
und Amalia, 1699. 

6 Altar aus der Stiftskirche in Wilten 

mit dem Thron Salomonis tiber dem 

Altarbild, 1665. 

7 Hochaltar der Kollegienkirche in 
Salzburg als Thron Salomons, 18. Jahr- 

hundert. 

burg, Koln), wo die bedeutendsten Dominikaner ihre 

Lehrtatigkeit entfalteten. Von hier aus ist ein starkes 
Ausstrahlen der dominikanischen Mystik bis in die 
Schweiz und bis nach Westfalen nachzuweisen. Dies 

fand auch seinen Niederschlag in der bildenden Kunst. 
Fur die meisten Darstellungen unseres Themas in die- 

sen Gebieten ist dieser enge Zusammenhang mit dem 
Predigerorden festzustellen. Als eine der wichtigsten 
theologischen Abhandlungen dieser Art sei auf ein Trak- 
tat des Albertus Magnus verwiesen,? worin eine aus- 

fuhrliche Interpretation der Maria als Thron Salomonis 

gegeben wird. 
Der Grofiteil der in Osterreich erhaltenen Beispiele be- 

findet sich auf ehemalig salzburgisch-erzbischéflichem 
Gebiet. Abgesehen von den fragmentarischen Fresken 
des Nonnbergklosters in Salzburg (um 1160), deren 

schlechter Erhaltungszustand nur mehr Vermutungen zu- 
lat, finden wir die erste nachweisbare, wenn auch nicht 

zur Ganze erhaltene Darstellung der Maria als Thron 

Salomonis, um 1200 in den Fresken der Burgkapelle auf 
dem Petersberg in Friesach, das ja zum Salzburger 
Erzbistum gehérte. Das Thema ist hier jedoch nicht 

im einzelnen behandelt, sondern in ein christologisches 

Gesamtprogramm eingebaut. 

Eine ahnliche Anordnung ist in dem Freskenzyklus der 
Westempore des Gurker Domes anzutreffen, der 

sowohl kiinstlerisch als auch ikonographisch zum Besten 
gehOrt, was die dsterreichische Kunst dieser Epoche auf- 
zuweisen hat. Hier sitzt Maria auf dem Thron, der an 
den Seiten von zwei Tugenden, Caritas und Castitas, 

gehalten wird. Zum Thron ftthren sieben Stufen empor. 

Auf den untersten fiinf stehen rechts und links je sechs 
Léwen mit Heiligenschein. Auf der sechsten Stufe ste- 
hen zwei Lowen, die ihre Vorderbeine auf den Thron 

stiitzen. Beiderseits der Stufen reihen sich unter rund- 
bogigen Baldachinen je drei Tugenden mit Schriftban- 
dern. Die noch zum Grofsteil lesbaren Texte enthalten 
Evangelienstellen, die auf die Verktndigung Bezug neh- 
men. Die vier oben angeordneten Tugenden sind gekrént, 
wahrend die beiden unteren, Demut und Gehorsam, nur 

mit einem Heiligenschein versehen sind. Oberhalb der 
Tugenden sieht man vier Halbfiguren, Apostel und Pro- 
pheten darstellend, mit nur mehr teilweise lesbaren Ti- 

tuli in den Handen, deren Inhalt sich auf die Tugenden 

Mariens bezieht. Uber dem Throne schweben  sieben 
Tauben, die Gaben des HI. Geistes, auf Christus herab. 

Unter der Darstellung der Gottesmutter sind die Worte 

zu lesen: ,,Ecce thronus magni, fulgescit regis et ‘agni.‘ 

} 
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Die Fresken der Gurker Westempore sind um 1220 anzu- 

setzen. In dieser Zeit erlebten die religiés-symbolischen 

Auslegungen des Thrones und seiner Einzelteile ihren 

Hohepunkt und fanden auch in der bildenden Kunst 

ihren starksten Niederschlag. 

Nach den uns iiberlieferten zahlreichen Abhandlungen, 

Predigten und auch weltlichen Dichtungen, ist Maria 

selbst der Thron des wahren Salomon, der Thron Christi. 

Die sechs Stufen, die zum Thron emporftihren, bedeu- 

ten die sechs Tugenden, die Maria bei der Verktindigung 

ausgeubt hat. Denn nur durch den Besitz dieser Tugen- 

den ist Maria wiirdig geworden, Gottesmutter zu wer- 
den und somit Thron des wahren Salomon zu sein. Die 

zwolf Léwen auf den Stufen symbolisieren die Apostel, 

das Elfenbein des Thrones weist auf die Jungfradulich- 



keit Mariens, das Gold bedeutet die Demut oder die 

vollkommene Liebe. Die Lowen zur Seite der Thron- 

lehnen weisen auf Johannes d. T. und Johannes Ev. hin 
oder auf die Starke, die von Maria auf die Menschen 

ausgeht und die Purcht, von der der Drache des Ab- 

erundes ergriffen werden soll. 
Wie aus diesen Gedankengangen hervorgeht, gilt Maria 

als Thron Christi, dessen Verherrlichung der tiefste 
Sinngehalt des Themenkreises war. Es ist demnach der 
Thron Salomonis eine christologische Darstellung, in 

der Maria mitgefeiert wird. 

Ein dhnliches Fresko aus der zweiten Halfte des 13. 

Jahrhunderts, das ebenfalls in engem Zusammenhang 

mit Salzburg steht, finden wir in der Johanniskapelle in 

Brixen.! Maria ist hier als Sedes Sapientiae darge- 

stellt, wobei im Gegensatz zu den tbrigen bildlichen 

Wiedergaben das Kind fehlt, jedoch liegt auch hier ein 

reich ausgebautes theologisches Programm zugrunde, 

das dem Thema der Maria a s Thron Salomonis geistig 

verwandt ist. 

Im 14. Jahrhundert weist unser Thema durch Herein- 

nahme und Verschmelzen neuer Bildinhalte, ein immer 

haufigeres Abweichen vom Urtypus auf. Immer 6fter 

wird den mystischen Vorstellungen Raum gegeben, wo- 

durch die urspriingliche Klarheit der Darstellung oft 

verloren ging. Deutlich wird dies in dem um 1330 ent- 
standenen Fresko der Kapelle in SchlofSs Mautern- 
dorf, das dem Salzburger Domkapitel gehorte und 

zum Schutze seiner Besitzungen auf eigenem Land er- 

baut worden war. Hier finden wir durch Hereinnahme 
von Motiven der Marienkrénung ein interessantes Ab- 

weichen yom Urtypus.? Wohl gibt es in Mauterndorf 

noch die Lowen auf den Stufen, die Tugenden und Pro- 

pheten, doch das zentrale Motiv ist nicht mehr Maria 
it dem Kind auf dem Schof} als Thron Christi, sondern 

lie Darstellung, wie Christus, der wahre Salomon, seine 

Mutter krént. Dies mag dem oberflachlichen Betrach- 
er als eine zusammenhanglose, rein dufferliche Hinzu- 

ihme eines neuen Motives in ein wuberliefertes Bild- 

hema erscheinen. Aber gemaf} der mittelalterlichen 

l'ypologie ist das Vorbild der Marienkronung jener Au- 

genblick, da Salomon seine Mutter neben sich auf den 

Chron setzt:® ,,...und es ward der Mutter des K6nigs 

ein Stuhl gesetzt, daf} sie sich setze zu seiner Rechten.“ 

Fur die bisher erwaihnten Denkmialer ist wohl Salzburg 

der geistige Ausgangspunkt gewesen, das schon im 12. 

Jahrhundert ein weit ausstrahlendes Kulturzentrum war. 

Wie bereits angefthrt, ist es nicht ausgeschlossen, da} 

das frttheste Beispiel einer bildlichen Darstellung der 

Vlaria als Thron Salomonis auf dem Nonnberg entstan- 

den ist. Von hier aus ist das Weitergreifen des Themas 

auf die damals unter Salzburger Einfluf§ stehenden Ge- 
biete deutlich zu verfolgen. Doch schon im 12. Jahrhun- 

ert ist gerade fur Salzburg und das angrenzende Bayern 
cine rege Auseinandersetzung mit dem mystischen Text 

des Hohen Liedes und dessen Kommentar von Honorius 
von Autun, nachzuweisen. Derselbe widmete seinen 

Kommentar dem Regensburger Schottenkloster, dem er 

als Abt vorstand. Die um 1180 entstandene plastische 

Portalausschmiickung dieser Kirche zeigt Szenen aus 
dem Hohen Lied, verbunden mit Motiven des Salomo- 

nischen Thrones. Um dieselbe Zeit wurde dieser Kom- 

mentar von Salzburger Ménchen illustriert. Der Spon- 

sus (Christus) wurde neben der Sponsa, die man um diese 

Zeit auch als Maria zu deuten begann, sitzend darge- 

stellt. 

Auf Grund derartiger Illustrationen und der in der 

geistlichen Literatur bereits frither nachweisbaren Deu- 

tung der Maria als Thron Salomonis, diirften in diesen 
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Kreisen die Voraussetzungen des spater besonders in 
den Salzburger Einflufigebieten zur vollen Entfaltung 
gelangenden Bildtypus zu suchen sein. Ob und wie weit 
Osterreich von den Rheinlanden beeinfluf{t wurde, ist 

nicht feststellbar, doch nach dem erhaltenen Denkma- 
lerbestand ist zu schlieffen, daf} die alteste Darstellung 

der Maria als Thron Salomonis in Osterreich entstan- 

den ist. 

Auferhalb des Salzburger Bereiches ware in Osterreich 
noch die plastische Darstellung dieses Typus im Tym- 
panon der Dominikanerkirche in Retz, Anfang des 

14. Jahrhunderts entstanden, zu nennen. Die 4alteste in 

Retz erhaltene Urkunde wurde 1303 auf dem Provinzial- 
konzil der Provinz Teutonica in Koblenz ausgestellt. 
Es wurden hiebei die Grenzen fiir die Dominikanerklé- 

ster in Krems und Retz festgesetzt. Es ware demnach 
ein Einfluf§ rheinischer Dominikanerkreise nicht aus- 

geschlossen. 

Erwahnenswert ist auch das Fragment eines Glasgemil- 
des um 1340 aus dem Nordchor von St. Stephan in 

Wien, welches den Salomonischen Thron zeigt, doch 

ist eine vollstandige Rekonstruktion nicht méglich. Das 
einzige bekannte Fresko dieses Themas in Niederoster- 
reich befindet sich in der Géttweiger Hofkapelle in 
Stein, das ebenfalls um 1330 anzusetzen ist. Die Dar- 

stellung ist so wie in Gurk und Priesach, Teil eines 
christologischen Gesamtzyklus und stimmt auch ikono- 
graphisch mit diesen bis auf einige Reduktionen tiberein. 
Mit dem Ausklingen der Mystik trat die durch drei Jahr- 
hunderte ausgebaute und in ihren symbolischen Beziigen 
so reiche Bildidee in den Hintergrund. Oft weist nur 

mehr ein auf einer Sessellehne sitzender, oder zu Fut}en 

der Gottesmutter kauernder kleiner Lowe, als pars pro 

toto, auf den urspriinglichen Sinngehalt hin. Der Begriff 

der Maria als Thron Salomonis lebte jedoch bis ins 

17. Jahrhundert weiter. Dies wird bestatigt durch das 



vereinzelte Auftreten des Bildtypus in der Volkskunst, 

die jedoch dem tieferen Sinn des Symbols nicht mehr 
gerecht wurde. 
Erst im Barock lebte die Salomonische Thematik wieder 

auf, allerdings jetzt mit einer nicht unwesentlichen 
Akzentverlagerung. In der 1665 entstandenen plastischen 

Gruppe des Giebelfeldes am Hochaltar der Stiftskirche 

in Wilten, sitzt Christus, der wahre Salomon, auf 

dem von einer Glorie umgebenen Thron, zu dem sechs 
Stufen, beiderseits von Lowen flankiert, emporfthren. 

Dariiber sind die Worte angebracht: ,,Ecce, plusquam Sa- 
lomon.* Es ist nun nicht mehr Maria der symbolhaft ge- 

dachte Thron, sondern Christus selber nimmt als der 

wahrhafte Salomon, dem allein der Herrscherstuhl zu- 

kommt, diesen Platz ein. 

Eine interessante Nuance erfahrt die barocke Ausbi!l- 

dung des Themas durch den Hochaltar der Kolle- 

Cremoicehemin salz burs Der auteren Form 
nach, schliefSt er eng an mittelalterliche Darstellungen 

an. Der Tabernakel erhebt sich tiber drei Stufen, auf 

welchen sechs vergoldete Lowen sitzen. Der Altar wird 
von einem Halbrund von sieben Sadulen umgeben, die 

auf die Spriiche Salomons 9,1 Bezug nehmen, worin es 

hei®t: ,,Die Weisheit bauete ihr Haus und hieb  sieben 

Sdiulen.“* Neben und vor diesen Sdulen stehen weibliche 

Figuren, die die Tugenden symbolisieren. Die ganze 
Szenerie wird durch sieben Engel, die ber dem Gebalk 

angeordnet sind, erweitert. Es sind dieselben, die nach 
Apokalypse 8, 2, den Thron Gottes umstehen. Das Neue 

und fiir den Barock Kennzeichnende ist, dafS es sich 

nicht mehr wie im Mittelalter um einen symbolhaft ge- 

dachten Thron (Maria) handelt. Die mit Lowen besetz- 

ten Stufen fithren zu Christus selbst, der im Allerheilig- 

sten real gegenwartig und so Mittelpunkt der Darstel- 

lung geworden ist. Der Thron Christi und das Haus der 

wahren Weisheit ist hier der Tabernakel, tiber welchem 

zur Verdeutlichung der Vorstellung eine Krone schwebt. 

if 

Die unmittelbare Gegenwart Gottes ist hier zu einem 

durch Jahrhunderte tberlieferten Bildschema in Bezug 

gebracht worden. Der zentrale Sinngehalt in seiner gan- 
zen Tiefe ist jedoch der selbe geblieben. Er gilt der 

Verherrlichung Christi, des wahren Salomon. 

Im Barock aber kommt dieses Thema nur mehr selten 

im Rahmen sakraler Kunst vor. Gemat} den Tendenzen 

dieser Zeit, wird es ins Weltliche transponiert und auf 

die Wirklichkeit bezogen. Das Salomonische Gedanken- 
gut — Tempel, Thron, Thronsaal, Saulen der Weisheit 

— wird in dieser reprdsentations- und prunkfreudigen 

Epoche in Literatur und Kunst als willkommenes Mittel 

zur Glorifizierung des Herrschers aufgegriffen. Beson- 
ders in Osterreich und Wien, dem Sitz des rémisch-deut- 

schen Kaisers, wird das Motiv des Salomonischen Thro- 

nes, bei Allegorien,? Triumphtoren* un sonstigen 

prunkvollen Entwtirfen, in denen der Herrscher dem K6- 

nig Salomon gleichgestellt wird,’ immer wieder zur An- 
wendung gebracht. Die symbolhafte Auslegung des 

Mittelalters weicht somit in der barocken Erscheinungs- 

form einer profanen Vorstellung, ohne tieferen religidsen 

Sinnbezug. Der Begriff des Salomonischen Thrones wird 

seines urspringlichen Symbolgehaltes entkleidet und 

auf den zu verherrlichenden Herrscher angewandt. Da- 

mit ist aber auch der Untergang dieses Vorstellungskrei- 

ses gegeben. Dieses durch Jahrhunderte geistig und for- 
mal ausgebaute Thema war mit dem Gedankengut der 
folgenden Aufklarung nicht mehr zu vereinen. 

1 Siegfried Steinberg, Bilder der geistl. u. weltl. Fursten, Leipzig 
1931. ? Petrus Damianus, Serm. XLIV in nativ. Mariae, Opp. 1 
Il. ? Albertus Magnus, De laudibus Beatae Mariae Virg. X/2. 

4 Abb. in Garber, Die roman. Wandmalerei in Tirol, Wien 1928, 

T. 71, 72. ® Auftreten dieses Motivs bereits im 13.Jht.im Ps. vy. 

Bonmot, s. H. Swarzenski, Die lat. illum. Handschriften d. 13. 
Jhts., Berlin 1936. © Lutz et Perdrizet, Speculum humanae sal- 
vationis, Mtihlhausen 1907, I, 2/3, 249. 7 Mezger, Historia Salis- 
burgensis, Allegorie auf die Standhaftigkeit des Glaubens, Salz- 

burg 1692. § Zwey-einiger Hymenidus, Josepho et Wilhelminae 
Amaliae, Salzburg 1699. % Heraus, Inscriptiones et symbole, 
Nurnberg 1721. 
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Der grofsartigen Epoche hochbarocken Kunstschaffens, 

lie sich — kaum dat} die tiirkische Bedrohung durch 
lie Entsatzschlacht um Wien 1683 und durch weitere 

Siege abgewendet und gebrochen war — seit dem Ende 

des 17. Jahrhunderts in der Residenzstadt. zu entfalten 
begann, verdanken auch die in ihrem unmittelbaren 

Strahlungsbereich liegenden Gebiete bedeutende Denk- 

maler. 

Eines der Frihwerke (um 1693/94) des grof$en Archi- 

tekten Johann Bernhard Fischer von Erlach (* 1656, 
1723 1b und zugleich einer der ersten Zeugen der neuen 

barocken Baugesinnung ist das Jagdschlof’ Engelhart- 

stetten (heute Niederweiden) im Marchfeld. Der ein- 

stige Zustand dieses ftir den Grafen Ernst Rudiger 

Starhemberg geschaffenen, keinem anderen Zweck als 

dem Aufenthalt und der Erfrischung wahrend der Jagd 
dienenden Schléfichens ist uns nur bildlich tberliefert: 

ein flachgedeckter, niedriger Bau ber einem rustizier- 

en Sockelgeschof}, der ebenen Landschaft angepat}t und 

in dem Reiz seiner ungewohnlichen Erscheinung durch 

den dahinter liegenden Laubwald noch verstarkt. Dieses 

ngewohnliche und Neue der Form bestand einerseits in 

dem berkuppelten Mittelsaal, der als Oval die Gebaude- 

ront der Tiefe nach durchschneidet, anderseits in dem 

geschwungenen, durchbrochenen Aufbau dartiber und den 

‘ligelbauten an den Ecken. Die Verbindung verschiede- 
ner, aus der franzésischen, der italienischen, selbst der 

rellenistischen Kunst stammender Elemente machte die 

ligenart dieses Jagdschlosses aus; das Bild, das sich 

heute dem Besucher von Niederweiden bietet, ist frei- 

ich nicht mehr so sehr durch die Baugedanken Fischers, 

als vielmehr durch die spateren Umbauten — und Zer- 
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storungen — bestimmt. Die urspriingliche Geschofsein- 

teilung wurde abgedndert, der Bau dadurch erhoht und 
nach der Entfernung des Aufbaues tuber dem Mittelsaal 
mit einem steilen Mansarddach eingedeckt. Diese Ver- 
anderungen begannen vielleicht schon etwa eine Gene- 
ration nach der Erbauung des Schlé&chens, nachdem es 

aus dem Besitz des Grafen Starhemberg in den des Prin- 
zen Eugen yon Sayoyen itibergegangen war, der als 
seinen Leibarchitekten den grof§en Rivalen Fischers v. 
Erlach, Johann Lukas y. Hildebrandt, beschaftigte. In der 

Zeit Maria Theresias (die Herrscherin hatte 1755 das 

Schlof} erworben) wurde Niederweiden neuerlich um- 
gestaltet; damals entstanden die illusionistischen Wand- 

malereien von Jean Pillement (* 1727, + 1808) im ovalen 
Mittelsaal und auch die heute vor dem Schlof sichtbaren 
Nebengebdude. Der Zweite Weltkrieg und ein spaterer 
Brand fiigten Niederweiden arge Zerstérungen zu; glick- 
licherweise haben aber die Aufrufe zur Rettung dster- 
reichischer Kunstdenkmialer wie auch die Fischer vy. 
Erlach-Ausstellung des Jahres 1956 die Aufmerksamkeit 
der Offentlichkeit stérker auf diesen Bau gelenkt und 
die tatkraftigen Restaurierungsmaf{nahmen konnten den 
Bestand sichern. Nun fehlt es nur noch an einer sinn- 
vollen Verwendung des Schlosses, damit seine weitere 
Erhaltung garantiert werde. 
Seiner aufserordentlichen Konzeption wegen konnte die- 
ses JagdschlofS§ des Grafen Starhemberg wohl zundachst 
keine Nachahmung finden; was andere Architekten der 
Residenzstadt fiir den im Marchfeld begiiterten Adel 
schufen, waren vor allem Umbauten 4lterer Anlagen, 

die dem Zeitgeschmack nicht mehr entsprachen. 

So lief} Franz Ferdinand Graf Kinsky in den zwanziger 



Jahren des 18. Jahrhunderts sein Schlof§ Eckartsau an 
der Donau zu einem ,,modernen“, reprasentativen Jagd- 
sitz umgestalten, wobei der Nordfliigel der alten Wassevr- 
burg in das neue Gebaude mit einbezogen wurde. Damals 
erhielt Eckartsau seinen grof’en Prunksaal, der mit ab- 

geschragten Ecken aus der Baufront vorspringt, und des- 

sen Gewolbe eines der Hauptwerke des grofsen Barock- 
malers Daniel Gran (* um 1694, + 1757) tragt. Die ganze 
Ausstattung dieses Prunkraumes — so wie auch die pla- 

stischen Darstellungen im Stiegenhaus und tiber dem Gie- 
bel des Saales — wird durch den Charakter des Schlosses 
bestimmt: zwischen den groften Pilastern finden sich an 
den Wanden in vergoldetem Relief Jagdgerate und Tro- 
phaen, und das 1732 vollendete Deckengemalde Grans 

verherrlicht die Géttin der Jagd, Diana. Der Maler hat 

hier in grofsartiger Steigerung der einzelnen Lichtspha- 
ren von der Zone der Scheinarchitektur mit ihren 
Jagdsymbolen tiber die Region der Begleiterinnen Dianas 
bis hin zum strahlenden Zentrum des Gemaldes eine 
jener Himmelsvisionen entworfen, die — gleichgultig 

ob christlicher oder mythologischer Art — zu den we- 
sentlichen Elementen des barocken Gesamtkunstwerkes 
zahlen. Zu einem solchen grofSeren Ganzen gehéren auch 
die zwei machtigen Steinbildwerke in den Nischen des 

Saales von der Hand des Italieners Lorenzo Mattielli 
(* um 1685, + 1748), die das beliebte Thema des my- 
thologischen Frauenraubes variieren (Alpheus und Are- 

thusa, Apollo und Daphne), sowie die ebenfalls von 

Mattielli stammende Giebelgruppe von Putten, Hirschen 

und der G6ttin Diana mit dem in einen Hirsch verwan- 

delten Jager Aktaon. 
Prunksaal und Stiegenhaus von Eckartsau geben wohl 
am treuesten eine Vorstellung dayon, welchen Eindruck 

das barocke Schlof} machte; die tbrigen Trakte und 
Radume des Gebdudes verdanken ihr Aussehen — soweit 

es nicht unter den Kriegseinwirkungen gelitten hat — 

hauptsachlich den Wiederherstellungsarbeiten, die der 

Osterreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand 

1897/98 vornehmen lief}, nachdem das Schlof§ seit der 
folgenschweren Donautiberschwemmung des Jahres 1830 

teilweise abgetragen und als Torso stehengeblieben war. 
Uber den Architekten, der in den Jahren 1722 bis 1732 

den Umbau von Eckartsau leitete, wissen wir nicht mehr, 

als das viele der von ihm verwendeten Formen der Kunst 

Johann Lukas vy. Hildebrandts (* 1668, + 1745) verwandt 

sind, Hildebrandt selbst hat in eben dieser Zeit fur den 

Prinzen Eugen von Sayoyen, seinen bedeutendsten Aul- 

traggeber, auch dessen Besitzungen im Marchfeld um- 

gestaltet. In Schlofhof (Schlof} Hof an der March) konnte 

der Kunstler, obschon er an die alte, vierfliigelige An- 

lage des 17. Jahrhunderts gebunden war, ein grofsartiges 

Konzept verwirklichen. Er erweiterte das alte Schlof} 

um zwei sich nach Westen erstreckende Fligelbauten, 

die nach franzdsischer Art einen Ehrenhof einschliefien, 

und gliederte den Platz davor durch Rampen, die — um 

ein Neptunbassin schwingend — den Ubergang zur Ein- 

gangsallee des Schlosses bildeten. Die Hauptaufgabe 

und -leistung des Architekten aber blieb hier die ktinst- 
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lerische Gestaltung des Hiigels, auf dem sich Schlofhof 

erhebt: mit teilweise bastionartig gebildeten Terrassen 

lief} Hildebrandt den weitlaufigen Park zum Marchufer 
ibfallen und gliederte ihn nach der Sitte der Zeit mit 

Freppen und Gittern, mit beschnittenen Baumen und 

Hecken, mit Lauben und Beeten, mit Brunnen und Sta- 

tuengruppen. So wurde auch die unmittelbare Umge- 
bung des Gebdudes in jenen Rahmen eingeschlossen, der 

ur die Einrichtung und Ausstattung seines Inneren galt. 

Velcher Art dieses Gesamtthema war, laf{t sich heute 

noch an den Bildthemen (Jagd, mythologische Szenen) 

der wenigen erhaltenen Stuckdecken und Kamine in ein- 

elnen Raumen erraten. 

Prinz Eugen konnte sich dieses Landsitzes nur mehr we- 

nige Jahre erfreuen. Etwa zwei Jahrzehnte nach seinem 

lod erwarb Kaiserin Maria Theresia Schlofhof und lief 

es (um 1760) vergrofiern: der zweigeschossige Bau Hilde- 
brandts, dessen Aussehen uns durch zwei Gemalde Cana- 

lettos im Kunsthistorischen Museum wuberliefert ist, er- 
hielt ein drittes Geschof} sowie einen Balkon an der 

Gartentfront, und die ehemals glatten Wandfelder wur- 

den durch Lisenen und Pilaster gegliedert. Diesem 

theresianischen Umbau folgte Ende des 19. Jahrhun- 

derts die Adaptierung des Schlosses zu einem Reitlehr- 
institut der k. u. k. Armee; dabei erfuhr zwar die archi- 

tektonische Gestalt keine Verdnderung, aber die Ein- 

richtung und die meisten Gitter des Parkes, die zu den 

hervorragendsten Schmiedekunstwerken ihrer Zeit ge- 

zahlt hatten, wurden entfernt und in andere kaiserliche 

Schlosser gebracht. Durch die Zerst6rungen des letzten 
Krieges ist Schlofshof in einem Zustand, der die Bun- 

desgebaéudeverwaltung zwingt, es fiir die allzemeine Be- 

sichtigung zu sperren; einzig die im Jahre 1956 vom 

Bundesdenkmalamt restaurierte Schlofskapelle ist zu- 

ganglich und vermittelt einen Eindruck der einstigen 

glanzvollen Ausstattung des Baues. Diese Kapelle mit 

dem Altarbild von Francesco Solimena (* 1657, + 1747) 
und dem 1725 vollendeten Kuppelfresko von Carlo Car- 

| lone (* 1686, +1775) wurde als Gegenstiick zur Schlof- 
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kapelle des Wiener Belvederes entworfen und von den 

gleichen Kiinstlern wie jene gestaltet; gerade ihre Schon- 

heit mahnt eindringlich zur Rettung dieses Schlosses, 
das an Grofiziigigkeit der Anlage und Pracht der Aus- 
stattung dem Sommersitz des Prinzen Eugen in Wien 

einst gleichkam. 
Diejenige Schépfung Johann Lukas y. Hildebrandts, die 
zwar auch die Spuren der zerst6renden Zeit, aber wenig- 

stens keine nachtragliche Umformung der kinstlerischen 
Gestalt aufweist, ist der Gartenpavillon des Schlosses 

Obersiebenbrunn, das um die gleiche Zeit wie Schlofshol 

als Geschenk Kaiser Karls VI. in den Besitz des Prinzen 

Eugen kam. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende 

Schlofigebaude wurde damals gleichfalls in barocken For- 
men umgestaltet, vor allem aber errichtete Hildebrandt 

in dem grofsen Park dahinter ein Gartenhaus in zarten, 

leichten Formen. Es bildet das Zentrum der sternf6rmig 

angelegten Gartenwege, gegen die hin je eine Fenster- 
oder Tur6éffnung blickt, zugleich aber, dank seiner ellip- 

tischen Form und der Gestaltung des Daches, bietet es 
gegen das Schlof’ zu eine regelrechte Schauseite. Bei 

der Ausstattung dieses Pavillons unterstiitzte den Archi- 

tekten ein Maler, der auch sonst mit ihm zusammen- 

arbeitete: Jonas Drentwett aus Augsburg (* um 1650, 

y+ um 1730) malte hier an Wanden und Decke verschie- 

dene mythologische Gestalten und Groteskenmotive, die 

sich auf die Jahreszeiten und den Genuf} des Landlebens 

beziehen. Leider sind auch diese Fresken wie das Aufsere 

des Gartenhauses in einem beklagenswerten Zustand; 

eine Restaurierung und Sicherung durch Verglasung der 
Fenster und Turen ware dringendes Erfordernis und 

wurde dem gern besuchten Payillon neue Anziehungs- 
kraft verleihen. 

Endlich ist noch des Schlosses in Marchegg zu gedenken, 
das sich heute, dank der Zusammenarbeit von Stadt- 



1 Schlof} Engelhartstetten (Niederweiden) in seiner ursprung- 

lichen Gestalt. Stich von C. Engelbrecht und J. A. Pfeffel. — 
Graphische Sammlung Albertina. 
2 Schlof Niederweiden. Zustand vor dem Zweiten Weltkrieg. 
3 SchloShot yor dem Umbau unter Kaiserin Maria Theresia. 
Gemalde von Bernardo Belotto, genannt Canaletto (um 1760). 
— Kunsthistorisches Museum. 
4 Stiegenhaus in Schlof} Eckartsau. 
5 Prunksaal in Schlof Eckartsau mit dem Deckengemialde yon 
Danie! Gran (1732). 

6 Gartenhaus im Park des Schlosses Obersiebenbrunn. 
7 Schlof{§ Marchegg, Stidfront (nach der Restaurierung 1959). 

Die Redaktion dankt dem Berg- 
land-Verlag fiir die Uberlassung 
der Klischees, die, wie auch schon 
fiir den ersten Beitrag, dem Buche 
Liselotte Popelkas, Marchfeld- 
schlosser, Wien 1959, entnommen 
sind. 

gemeinde und Land, in einer Form zeigt, die véllig ver- 
gessen lait, wie verwiistet bis vor wenigen Jahren das 

Gebaude aussah. Ebenso wenig wie Uber den Kinstler, 
der den barocken Umbau von Eckartsau leitete, wissen 
wir uber den fast gleichzeitig in Marchegg tatigen. Es 

wird wohl auch ein hauptstadtischer Architekt gewesen 
sein, der hier um 1733 fiir den Grafen Nikolaus Palffy 
eine alte Grenzburg mit Mauern und Graben in eine 

grofizigig-einladende barocke Anlage verwandelte. Wah- 
rend der auf einen Nebenarm der March blickenden, 

Nordfront ihr wehrhafter Charakter belassen blieb, er- 
fuhr die gegen die Stadt gerichtete Siidfront der Vier- 
flugelanlage eine Umgestaltung und Erweiterung in der 

Art einer franzésischen Schlofif{assade, die mit ihren Eck- 
risaliten uber die dahinter liegenden Bauteile hinaus- 

greift. Und obschon der Raum vor dem Schlof, wo sich 
einst Graben und Befestigung erstreckten, nicht allzu 

grof} ist, wurde auch hier, zwar nicht durch Fligel des 

Hauptbaues selbst, wohl aber durch geschickt angeord- 
nete Nebengebaude eine Art Ehrenhof gebildet und so 
einer der Hauptforderungen barocker Schlofsbaukunst 
Gentige getan. Von der Ausstattung Marcheggs aus die- 

ser Zeit ist auffer einigen zart ornamentierten Stuck- 

decken nichts auf uns gekommen. Das wiederhergestellte 
Schlof} bildet nun den wiirdigen Rahmen fiir das 1959 

eroff{nete Niederésterreichische Jagdmuseum und ist ein 

lebendiger Beweis dafiir, wie mit Umsicht und gutem 
Willen gefahrdete Kunstdenkmaler dadurch, dat} sie 

einer gegenwartsbezogenen Verwendung zugefuhrt wer- 
den, gerettet werden kénnen. 

Die meisten dieser Schlof$bauten leiden ja vor allem dar- 
unter, daf} sie heute keine rechte Aufgabe mehr haben. 
Soweit sie, wie einige der dlteren Marchfeldschlosser ! 
noch als Wohngebaude und Zentren eines Gutsbesitzes 
dienen, bleibt ihnen das traurige Schicksal der Vernach- 
lassigung erspart; jene Bauten aber, die zur Zeit ihrer 

Entstehung am reinsten dem Lebensideal der Epoche ent- 

sprachen und nicht so sehr Wehr- oder Nutzbauten, son- 
dern Schauplatz fiirstlicher Jagdlust und Festlichkeit wa- 

ren, stellen eine spatere, in ihren Autfassungen ganz- 

lich geainderte Zeit vor schwere Fragen. Dennoch miissen 
diese, da sie ein kostbares historisches und kiinstlerisches 

Erbe betreffen, mit Verantwortungsbewufstsein und Takt- 

gefuhl gelést werden. 

! Vel. Alte und moderne Kunst, Heft IX/1960 
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Pranz Rosenstingl, Freudengerist zur 

Geburt Josefs II., 1741. Stich von Sato- 

mon Kleiner in der Ornamentstich- 
sammlung des Osterreichischen Mu- 
seums flr angewandte Kunst. 
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Qu io ere ’ Mu SILAELS GaUcela tanta plagis, 

Am 13. Marz 1741, um 2 Uhr in der Nacht, gebar Maria 

lheresia den fur die fortdauernde Stammfolge sehnlichst 

gewunschten Thronfolger, den ,,durchlauchtigsten K6- 
niglichen Printzen Joseph”. 

Diese ,,glicklichste Geburt“ verursachte in den Gemi- 

tern der Wiener ,,unglaubliche Freude und Vergniigen“ 
und wurde mit groffen ,,[luminationsfeierlichkeiten am 

13. Marz und am 23. und 24. April ,,allstats Abends und 

die Nachte hindurch, nicht nur in allhiesig frohlockender 

Stadt Wienn, sondern auch mancher Orten in denen her- 

umliegenden Vorstadten“ gefeiert., 

\uf dem Hof, ,,am Eck des Gemeiner Stadt Unter-Cam- 

mer-Amts* wurde auf Anordnung des Burgermeisters 

von Wien, Dr. Peter Joseph Kofler, im Namen des Ma- 

gistrats und der Wiener Birgerschaft, ,,ein so prach- 

tig, als sinn-reiches Freuden-Geriist auf das kiimstlichste 
und zierlichste errichtet™. 
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Dieses hdlzerne Freudengertist zeigte die Ansicht des 

,»Vorder-Theils des Tempels der Tugend“ und hatte die 
stattlichen Ausmati{e von nahezu 30m in der Héhe und 

mehr als 20m in der Breite. Alle Teile dieses Gebaudes 

waren ,,kérperlich”, d. h. plastisch ausgefthrt und mit 

Steinfarben und reicher Vergoldung versehen. Die Tem- 
pelfassade stand auf einer aus Quadersteinen gebildeten 

Grundmauer und ihre Schauwand wurde von 10 Pfeilern 

gehalten. Das Hauptgesims und der um die Kuppel zie- 
hende Galeriegang ruhten auf 10 freistehenden jonischen 

Saulen, die mehr als 5m hoch und von ,,rétlich gemar- 

morten Holtze“ waren. Sie waren der Tempelfassade so 

weit vorgelagert, daf} sich ein breiter Sdulengang ergab. 
Uber der bekr6énenden Kuppel aber breitete sich ,,ein 

grofes Gewolk aus, das einen Triumphzug verschie- 
dener Tugenden enthielt und von einer prachtigen Son- 

nengloriole tiberstrahlt wurde, in welcher der neuge~ 



zur Geburt Josephs II. 

borene Erzherzog als ein mit dem Lorbeer gekronter 
Knabe dargestellt war. Dieser Sonne naherten sich von 
rechts der Triumphwagen der Tugend und Liebe und 
von links ein von Léwen und Pferden gezogener Wa- 
gen mit Pallas Athene und dem von ihr erwahlten Tu- 
gendhelden. Alle Figuren samt der Sonne waren ,,auf 

feiner Leinwant von durchscheinenden Wax-Gemialhde“ 
gemalt und konnten von hinten mit 8000 grofien Licht- 
gefafien und Lampen so beleuchtet werden, daf} es als 
ein ,,vielfarbiges Feuer anzusehen war“. 
Vor dem Gebdude stand auf einem 5m hohen Sockel die 
Gestalt des griechischen Helden Jason neben einem 
Baum, in dessen Asten das goldene VliefS hing. Er trau- 
felte dem es bewachenden Drachen einen einschlafern- 
den Saft in das weitaufgesperrte Maul. Zur ,,groferen 
Verherrlichung der allgemeinen Frohlichkeit des Volkes 
entsprang dem Drachenmaule aus zwei Réhren roter und 
weifier Wein. Schon um 2 Uhr nachmittags begann der 
Drache Wein zu speien und dieses Ereignis verursachte 
,bestandig gedauerten Tumult“. Mit Kannen und Eimern 
drangten sich die Wiener hinzu und in den drei Tagen 
spendete der Drache 150 Eimer Wein. 
Zwei in den Stadtfarben gekleidete Musikkapellen mit 
Trompeten und Pauken sorgten abwechselnd fir die 
musikalische Untermalung. Der Biirgermeister und die 
Stadtkammerer befanden sich jedesmal vom Anfang bis 
zum Ende der Beleuchtung auf dem Geritist, um nicht nur 
von der oberen Galerie ,,Brod und allerhand Gebratte- 
nes“ unter das Volk zu werfen, sondern um vor allem 

die auf erst feuergefahrliche Installation des Freuden- 
gertstes standig im Auge zu behalten. 
Dieses prachtige Ehrengertist war von dem Wiener Ar- 
chitekten Franz Rosenstingl errichtet worden. Das Pro- 
gramm hiezu, ,,die wunderlichen Einfalle“, lieferte ihm 
der kaiserliche Kammermaler Martin von Meytens. Pur 
den malerischen Schmuck hatten die beiden Maler Angst 
und Bendel gesorgt. Salomon Kleiner aber verfertigte 
einen Kupferstich davon, der die Situation mit gréfster 

Treue festhielt. 
Diese fiir den Augenblick geschaffene Architektur ist 
aber der Nachwelt nicht nur durch den Stich allein tber- 
liefert. In den yon dem Hofbuchdrucker Johann Peter 
von Ghelen zusammengetragenen ,,Wiennerischen Be- 

leuchtungen oder Beschreibung aller deren Triumph- und 

Ehren-Geriisten, Sinn-Bildern und anderen so wohl herr- 
lich und kostbar und annoch nie so prachtig gesehenen 
Auszierungen, welche bey denen zu Ehren der hochst- 
gewtinschten Geburt Josephi... zu bewundern und zu 
sehen gewesen“, wird der Bau genauest beschrieben und 
als ein Werk gefeiert, ,welches an Kostbarkeit, Herr- 

lichkeit und Gréfse alle anderen so bey dieser Gelegen- 
heit allhier gesehen worden, tibertroffen™. 
Im kunsthistorischen Zusammenhang kommt diesem 
Werk des Wiener Architekten Franz Rosenstingl (1702 

bis 1785), der ein Schiiler der Wiener Akademie war und 

von Justus Schmidt als ein ,,beachtenswerter Vertreter 
der volkstiimlichen Richtung“ bezeichnet wird, eine be- 
sondere Bedeutung zu. Denn Thomas Zacharias, der 
Autor der erst kitirzlich erschienenen Monographie 
tiber Johann Emanuel Fischer von Erlach, bean- 
SpEichiMmesme ll naClesch mG AuicCtm Zim EN CiEeAel um letter 

des Hofbauamtes gewesen ist. Obwohl Zacharias’ 
stilkritische Untersuchung durchaus einleuchtend ist 
und in der Zurtickfithrung der Architekturelemente 

Rosenstingls auf die gesicherten Bauformen des jiin- 
gere1 Fischer tiberzeugt, ist durch die Angaben der 
Wiener Beleuchtungen™ das Freudengertist eindeutig 

als ein Werk des Franz Rosenstingls anzusehen. Diese 

Tatsache bringt erneut die von Moritz Dreger bereits 

1915 ausgesprochene Warnung zum Bewufitsein, ,,wie 
vorsichtig man mit rein stilkritischen Untersuchungen 

gerade bei der Barockkunst sein muf**. 
Aber auch die tibliche Differenzierung der architektoni- 
schen Leistungen der Barockzeit in solche eines ,,Reichs- 
stiles und solche einer mehr ,,volkstiimlichen Richtung* 
wird, wie dieses Beispiel zeigt, in Frage gestellt. Denn, 

wenn das Werk des ,,volksttimlichen™ Rosenstingl auf 

Grund einer exakten stilkritischen Analyse auch als ein 
Werk des jtingeren Fischers von Erlach, des Reprasen- 

tanten eines ,,Reichsstiles*, angesehen werden kann, dann 

hebt diese Tatsache die spezifische Differenz vollig auf. 
Der vorliegende Fall bestatigt nur wieder von neuem die 
Einsicht, dafS einer Zeit, der die Imitation alles bedeu- 
tete, die Originalitatssucht véllig unbekannt war und 
die Leistungen des Einzelnen gegen die der Zeit haufig 

zurucktreten* (Dreger). Es verwundert daher nicht, daft 

auch das rosenstinglische Freudengertist selber wieder in 
eine neue architektonische Deszendenzlinie gebracht 

werden kann. Es ist die eindeutige Vorstufe zum Melker 
Gartenpavillon, den Rosenstingl mit der Anlage des Mel- 

ker Stiftsgartens im Jahre 1746 entworfen hat, und der 

von Justus Schmidt als ,,von Johann Emanuel Fischer 
von Erlach abhangig“ bezeichnet wird. Dieser Pavillon 

aber wurde zu Lebzeiten Rosenstingls von Franz Mun- 

kenast 1747/48 erbaut. 

Unsere Untersuchung rtickt aber auch die Bedeutung der 
literarischen Quellen in den Vordergrund. Es gilt eben 
nicht nur die Archivalien heranzuziehen, sondern auch 
die Sekundarquellen, wie es z. B. die ,,Wiennerischen Be- 
leuchtungen™ sind, die fir dié Jahre 1716, 1741 und 1745 
vorliegen. Diese Quellen enthalten nicht nur eine Fille 

von ikonologischen Programmen — im Band yon 1741 
sind tiber 200 enthalten —, sondern auch zahlreiche An- 

gaben tiber Programmegestalter und. Wiener Kiinstler. Sie 

sind ein noch nicht gehobener Schatz zur Kunst und 
Kulturgeschichte der Barockzeit. 

Eiveraturhinw eis); 

Thomas Zacharias, Joseph Emanuel! Fischer von Erlach, Verlag 
Herold, Wien—Miinchen, 1960 

Wienerische Beleuchtigungen... zu Ehren der Geburt des 
Durchlauchtigsten Erz-Herzogs zu Osterreich... den 14., 15. 
und 16. April 1716 angestellten Freudens-Bezeugungen... zu- 
sammengetragen und verlegt von Johann Baptist Schénwetter, 
Wien, Kaiserliche Reichs-Hof-Buchdrukerey 
Wiennerische Beleuchtungen... zu Ehren der héchst-gewtinsch- 
ten Geburt Josephi. Zusammengetragen und verlegt von Johann 
Peter von Ghelen, Wien 1741 
Wiennerische Beleuchtungen... wegen der héchst-erfreulichen 
Geburt des zweyten ErtzHerzoges von Osterreich Caroli. 
Zusammengetragen und verlegt von Johann Peter von Ghelen, 
Wien 1745 
Wiennerische Beleuchtungen... wegen der zu Frankfort glor- 
reichest beschehenen Kaisers-Wahl und Crénung seiner rémisch- 
kaiserlichen Majestat Francisci... nebst ihrer gleichfalls Kaiser- 
lich-auch zu Hungarn und Béheim Kénigl. Majestat Mariae 
Theresiae... von gedachten Frankfort in die kaiserl. Residentz- 
Stadt Wienn erfolgten gliicklichen Zurtickkunft... angestell- 
ten Freuden-Bezeigungen. Zusammengetragen und verlegt von 
Johann Peter von Ghelen, Wienn 1745 
Thieme-Becker, Kinstlerlexikon, Bd. XXIX S. 20, Rosensting!}, 

(Justus Schmidt) 
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IN UNSERER FORTLAUFENDEN ARTIKELSERIE »OSTERREICHISCHE KUNST DES 18. UND 19. JAHR- 

HUNDERTS*“ VEROFFENTLICHEN WIR DEN 9. AUFSATZ 

HOFISCHE THEATERBILDER AUS SCHONBRUNN 

Es soll hier yon drei denkwiirdigen Gemalden berichtet 

werden, die zusammengehdren, aber nicht beisammen 

sind, von denen eines noch nie abgebildet worden ist, 

ein anderes nur in einer deutschen Biographie Maria 

Karolinas und das dritte nur in einer franzdésischen Iko- 

nographie Marie Antoinettes. Was Uber die drei Bilder 

an verschiedenen Orten gefabelt worden ist, zeigt die 

kritische Bibliographie am Ende dieses Aufsatzes, der 
sonst jede Polemik vermeidet. 

Gegenstand dieser Gemdalde sind zwei von den drei Fest- 

aufftuhrungen im,,Salon de batailles des Schlosses Schon- 
brunn, die Ende Januar 1765 anlaflich der zweiten Hoch- 

zeit des Thronfolgers Josef von acht seiner Geschwister 
bestritten wurden. Das Schlofitheater wurde im Winter 

nicht benutzt, und man hatte fir diese Privatauffthrun- 
gen eine eigene Buhne in jenem Saale eingerichtet, der 

— noch vor der Entfernung der Schlachtenbilder — auch 
die Groffe Antecamera benannt worden und jetzt als 
Zeremoniensaal bekannt ist. Wir sind uber die drei Vor- 

stellungen durch das Tagebuch des Obersthofmeisters 
Johann Josef Fiirsten Khevenhiller-Metsch, durch die 

Zeremonial-Akten im Staatsarchiv und das ,,Wienerische 
Diarium* unterrichtet. 

Erzherzog Josef, der 1760 bis 1763 mit der frih verstor- 

benen Maria Elisabeth yon Parma vermahlt und 1764 

zum Romischen K6nig ernannt worden war, ging 1765 

mit Maria Josefa von Bayern eine Vernunftseche ein, die 
auch nur zwei Jahre dauerte. Die Trauung fand am 
23. Januar im Schlof§ Schénbrunn und die Einsegnungs- 

Messe am 24. in der Hietzinger Pfarrkirche statt. Khe- 
venhtller beschreibt das AufSere der Braut als ,,sehr un- 

angenchm*™ und ,,in der Négligé leider nicht schéner als 
eekleideter™. 

Am 24. abends wurde Glucks ,,kleine Operette“ auf einen 

neuen Text Metastasios, betitelt ,,Il parnaso confuso™, 

aufgefihrt, gesungen von den Erzherzoginnen Amalia 
als Apollo, Elisabeth als Melpomene, Charlotte (Karo- 

line) als Erato und Josefa als Euterpe. Das Orchester 

dirigierte, vom Cembalo aus, Erzherzog Leopold. 

Am 25. abends wurde Gaf’manns Serenade ,,I| trionfo 

d’amore“, nach einem Alteren Text von Metastasio 

(,L’asilo damore‘), von Berufssingern aufgefiihrt, mit 

einer von Franz Hilverding einstudierten Ballett-Einlage, 
die yon der Erzherzogin Maria Antonia und ihren jiing- 
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sten Briidern, Ferdinand und Maximilian, sowie von je 
vier Madchen und Jiinglingen aus dem Hochadel, getanzt 
wurde. 

Am 26. endlich gab es zwei franzésische Lustspiele: ,,La 

fille d’Aristide“ von Mme. de Graffigny und ,,La jeune 
Indienne von Chamford, von Mitgliedern des Hoch- 

adels gespielt. 
Die ,,Operette’, deren Generalprobe am 19. Maria The- 

resia beigewohnt hatte, wurde am 27. wiederholt, die 

beiden Lustspiele am 28. Damit endete der ,,Winter- 

Séjour™ in Schénbrunn. Am 1. Februar gab man die Sere- 

nade im ,,théatre francois“, d. i. im Burgtheater, ,,aber 

nicht gratis“, offenbar ohne das Ballett. Am 9. Februar 
wurde Glucks Gelegenheits-Werk in der Hofburg, ,,auf 
einen eigends aufgerichteten kleinen Théatre™ noch ein- 
mal aufgeftihrt, und am 10. wurden bei der Obersthol- 

meisterin der Kaiserin, Grafin Maria Josefa Antonia 
Paar, in den ,,Amalischen Zimmern“, dem Amalien- 

Trakt, auch die Lustspiele wiederholt. 

Das Ballett war also, wie es scheint, nur einmal gegeben 

worden. Wenn Khevenhiller ein Ballett unterm 24. Ja- 

nuar erwahnt, so ist das wohl daraus zu erklaren, dafs 

er in jenen bewegten Tagen nicht an jedem Abend in 
sein Tagebuch schreiben konnte; die Zeremonial-Akten 
besagen freilich das gleiche. Es gab aber nur ein Ballett, 
und das wurde am 25. aufgefuhrt. 

Die Textbiicher zu Glucks und zu Gafimanns Werken 

sind bei van Ghelen gedruckt worden. Je ein Exemplar 

dieser schénen Libretti besitzt die Wiener Stadtbibliothek 

aus der Sammlung Max von Portheim. Das Titelblatt des 
,Parnaso” ist von Jakob Matthaus Schmutzer ornamen- 
tal verziert worden und hat Vignetten von Anton T1- 

scher. Das Personenverzeichnis des Portheimschen Exem- 

plars tragt die Namen der vier Erzherzoginnen in hand- 
schriftlichen Zusatzen aus jener Zeit. (Charlotte und 
Josefa sind in ihren Rollen vertauscht worden, wahr- 
scheinlich, weil sie im Sttick die ihnen zugehérigen In- 

strumente zu vertauschen hatten.) Aus dem Textbuch des 

».lrionfo“, in dem das Ballett nicht erwahnt ist, erfahren 

wir, dafS die Szene ,,alle sponde di Cipra“ spielte und 

die Dekoration von ,,Antonio de Danne“, d. i. Franz An- 

ton von Danne (ca. 1700 bis 1767), stammte. Die Ge- 

sangspartien waren so besetzt: Venere — Rosa Tibaldi, 

geb. Tartaglini, Apollo — Gaetano Guadagni (Contra- 
altist), Pallade — Elisabetta Teuberin, Amore — Luca 

Fabris, Marte — Giuseppe Tibaldi (Tenor) und Mer- 

curio — Giovanni Ristorini. 

Maria Theresia scheint bald nach den Festtagen den 
Auftrag erteilt zu haben, den Zuschauerraum mit der 
Buhne der ,,Operette zu malen, die vier Erzherzoginnen 

aber auch noch besonders, sowie die Ballettszene der 

»serenade* mit den drei jiingsten Kindern. Die beiden 
Gluck-Bilder werden Johann Franz Greipel (1720 bis 
1798, 1765 Mitglied der Akademie) zugeschrieben, der 
das Gemialde mit dem Theatersaal auch signiert hat, 

sie scheinen aber stilistisch und qualitativ so verschieden, 

daf§ man schwerlich an die gleiche Hand glauben kann. 
Das Ballettbild diirfte wieder von einem anderen, dem 

Hofe nahestehenden Kunstler stammen, aber die beliebte 
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Marke Meytens-Werkstatt oder Meytens-Schule kann 
auch da nicht befriedigen. Vorlaufig sind wir also, bei 
der geringen Kenntnis der Oeuvres dieser Zeit, in zwei 
Fallen auf Vermutungen angewiesen, die besser unaus- 

gesprochen bleiben. 
Der Theatersaal: In der ersten Reihe der Zuschauer 

sitzen von links nach rechts offenbar: Erzherzog Josef, 
Kaiser Franz I. (der im folgenden August gestorben ist), 
Maria Theresia, die Braut, die Erzherzoginnen Christine 

und Anna, die Prinzessin Charlotte und ihr Bruder, der 

Herzog Karl von Lothringen. Drei der Damen, Maria 

Theresia, die Braut und Prinzessin Charlotte halten 

Textbiicher in ihren Handen. Der Kanzler Kaunitz diirfte 

ganz links sitzend aus dem Bilde schauen, der Erzbischof 
Migazzi hinter dem Herzog Karl zu erkennen sein. Der 

vor dem Braéutigam stehende Herr, der zu einer auf- 
fallig beleuchteten Dame spricht, kénnte Prinz Albert 

von Sachsen sein. Obzwar der Maler wahrscheinlich viel 

mehr Portrats angebracht hat, dirfte es nicht leicht 

fallen, weitere Personen zu identifizieren. An den Wan- 

den sind noch die Schlachtenbilder des Saales zu sehen. 

Das Bithnenbild. Es ist das beste der drei Bilder. 

Die Szene ist der Parnafi, mit dem Tempel der Ehren 

rechts, dem kastalischen Quell und dem Pegasus links 

im Hintergrund. Die vier Erzherzoginnen sind, ausge- 

nommen Amalia, in den gleichen Posen wie im Theater- 

saal dargestellt. In der Mitte stehend Apollo, links von 

ihm Melpomene mit Griffel neben sich und Krone im 

Haar, ganz links Euterpe mit dem Saitenspiel darunter, 

rechts Erato mit der Pléte und dem Myrtenkranz. (Diese 
beiden Musen vertauschen im Stiick zeitweilig ihre In- 
strumente.) Hinter Melpomene ist eine Schriftrolle zu 

sehen, mit Apollos Eingangsworten: 
A’ secondati il Cielo 
[ voti della Terra Annoda Amore 

All Augusto Giuseppe 

La piu lucida stella 
Della Bavara Reggia. 

Das Ballettbild. Rechts Erzherzogin Maria Antonia 
als Flore, links Erzherzog Ferdinand als Myrtill, in der 
Mitte Erzherzog Maximilian als Amor. Links vier Scha- 
ferinnen, rechts vier Schafer, dargestellt yon jungen Mit- 
gliedern der Familien Auersperg, Clary und FPursten- 
berg, deren Namen in spaterer Zeit auf die Leinwand 

unten vermerkt worden sind. 

Der Verbleib der drei Bilder seit ihrer Entstehung ist 

nicht mehr zu verfolgen. Das Ballettbild war zuletzt 
im Terrassenkabinett des Schénbrunner Schlosses und 
ist jetzt in einem Vorraum der Alexander-Appartements 
in der Hofburg. Die beiden Opernbilder, die frither auch 

in Schonbrunn gewesen sein sollen, sind jetzt im Leo- 

poldinischen Trakt der Hofburg, im Arbeitszimmer des 
Herrn Bundesprasidenten. 

Ende 1777 lief} Marie Antoinette, seit 1770 K6nigin von 
Frankreich, durch den kaiserlichen Botschafter Grafen 
Mercy-Argenteau ihre Mutter um Kopien des Ballett- 

2 

= 
ie 

i 

Pe Srna ——— 

13 



bildes und des Erzherzoginnenbildes bitten, zum 

Schmuck des Speisesaales des fur sie erbauten Lust- 

schlosses Trianon Le Petit in Versailles. Es dauerte ein 

Jahr, bis die Kopien fertig waren, die erst Anfang 1779 
dort eintrafen. Das Opernbild ist bezeichnet ,,W. f. 1778", 

Johann Georg Weikert (1745 bis 1799), ein Schiiler 

des Martin van Meytens, der wahrscheinlich auch das 

Ballettbild kopiert hat, nicht ohne die Frisuren der Mad- 

chen modisch zu verandern. Um 1820 kamen die Bilder 

ins Museum von Versailles, aber unter Kaiserin Eugenie 

wieder ins Petit Trianon. 

d. 

Das Ballettbild, dessen Landschaft in der Kopie verein- 

facht worden war, ist von Nougez fiir einen Stich der 
Mme. Lesuer umgezeichnet worden, und dieser Stich, der 

im 19, Jahrhundert fiir die ,,Galerie historique de Ver- 
sailles* auch ,,pantographisch* (mit dem Storchenschna- 

bel) reproduziert wurde, war die bisher allein in Wiener 

Publikationen nachgebildete Fassung des Bildes. 

* 

Aus dem Tagebuch des Obersthofmeisters Johann Josef 

First Khevenhtiller-Metsch: ; : 

Den 24. J(anuar 1765)... Abends wurde das erste Fest, 

in einer kleinen Operette bestehend, aufgefiihret, unter 

den Titl: il parnasso confuso, worzu der Abbate 

Metastasio le parole und der Cavaliere Gluck la musica 

componiret. Das Theatrum wurde eigends in der grofen 
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1 Johann Franz Greipel, Detail aus 
dem Bihnenbild mit der Textstelle 
zur dargestellten Szenerie. 1765 
(siehe Titelbild). 

2 Johann Franz Greipel, Auffihrung 
von Glucks ,,Il parnasso confuso™ 

durch die Mitglieder der kaiserlichen 
Familie anlafi{lich der Hochzeit Erz- 
herzogs Josef mit Maria Josefa von 
Bayern im Theatersaal von Schén- 
brunn, 1765 (Hofburg, Arbeitszimmer 

des Bundesprasidenten). 
3 Unbekannter Hofktinstler, Darstel- 
lung des Balletts zur Hochzeit Erz- 
herzogs Josef durch Mitglieder des 
kaiserlichen Hauses und des Wiener 
Hochadels, Wien 1765. 

Anticamera oder dem sogenannten Salon des batailles 
aufgerichtet; und weil der Platz fiir die Spectateurs sehr 
klein gewesen, so ware auch die Kaiserin mit der Entrée 

gespahrsamm. Man hielte sich dissfahls an keine eigent- 
liche Classe, sondern ich formirte immer eine besondere 
Liste und lieffSe durch die Thtrhtiter die Invitations- 
Zettlen herumschicken. Denen Uniformes sogar muste 
ich insinuiren, daf} sie zu den nemmlichen Spectacle, 

insonderheit den heutigen, nicht zweimahl kommen még- 
ten, damit desto mehrere Persohnen von dieser Gnad 
profitiren kénten. Es ware auch dises in der That und 
sans flatterie eines der sehenswiirdigsten, so vielleicht 
noch an einem Hof aufgeftihret worden, indeme es nicht 

allein lediglich aus denen vier Erzherzoginnen Elisa- 
beth, Amalia, Josepha und Charlotte bestanden, die zwei. 
jungste Herrn und Frauen dabei gedanzet und der Erz- 
herzog Leopold das Instrument geschlagen und respec- 
tive den Orchestre dirigiret, sondern auch samtlich die 
hohen Personnages sich sowohl im singen, wegen nattir- 
licher Schénheit der Stimme und der Methode, als im 

agiren und danzen (als in welch lezterem der Erzherzog 
Ferdinand, qui est fait au tour, recht verwunderlich pa- 

riret) ultra expectationem und zu allgemeiner Verwun- 
derung hervorgethan haben. Nach der Spectacle ware 
heut und folgende Mahl immer Cercle in der Gallerie, 

wo die Herrschaften gemainiglich bif’ zur Soupé-Zeit 
sich mit den Anwesenden unterhalten. 



Den 25. hatten wir... abends pour la seconde fete eine 
von unseren Virtuosi di theatro aufgefthrte Serenade, 
il trionfo d'amore genant. Dise Piéce ist eine alte 
pour l’époque du jour in etwas aufbuzte Composition des 

Den 26. wurde von einer Compagnie. de dames et caval- 

liers, bestehend in beiden Comtesses Clari, Genarl 

Jacquemin, Baron Reisebach, Los Rios und denen jungen 

Graffen Turn, Sohn des Vice-Ayo, und Windischgratz, 

Abbate Metastasio, als welchem die Zeit zu kurtz ge- Enckelen des seeligen Statthalters, pour premiere piece: 

worden, zwei neue Dramme zu vertertigen; die Musik (Ame CmGe wis ti ChesmUidantunmClempeutes piece lta 

dazu ware von dem Signor Geisman. jeune Indienne gespillet. 
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Oskar Teuber: Das k. k. Hofburgtheater seit seiner Begriindung. Die Theater Wiens, Band Il, 1. Halbband, Wien 1896, S. 42 und 
79. Mit Reproduktion des Ballett-Stiches nach S. 44. (Pur die Oper der 22. und der 27. Januar angegeben, fiir die Serenade der 25 
Juni 1765. ,,Die Flora gab Prinzef{ Amalie‘ im Ballett der Oper Glucks.) 

Albert Vuaftart et Henri Bourin: Les Portraits de Marie Antoinette. Etude d’Iconographie critique. Paris 1909, S. 13—15. (,,puis 
Marie Antoinette et ses deux jeune fréres danserant un balet, Le Triomphe de Amour, qu’il est permis d’attribuer au célebre 

compositeur“, i. e. Gluck, zu dessen Oper das Ballett gezahlt wiird; auf Tafel XII Reproduktion des Wiener Originals, photogra- 
phiert von J. Léwy; ,,cette peintre orne la grande salle du Teknik-Appartement a la Hofburg“; auf Tafel XIII Reproduktion der 
Pariser Kopie.) 
Aus der Zeit Maria Theresias. Tagebuch des Fiirsten Johann Josef Khevenhiiller-Metsch, Kaiserlichen Obersthofmeisters 1742— 
1776. Herausgegeben von Rudolf Graf Khevenhiiller-Metsch und Dr. Hanns Schlitter. (Band 6.) 1764—1767. Wien 1917, S.77—79, 81 
und 84. (Ohne Kommentar.) 
Karl Kobald: Schlof Schénbrunn, Wien (1924). Ballett-Stich gegentber S. 140; S. 144, 150 und 181 f. (,,.Im Schénbrunner Schloft- 
theater... die reizende Tanzerin und Schauspielerin Marie Antoinette...) 
Katalog der Maria-Theresia-Ausstellung. Schénbrunn, Mai—Oktober 1930. Wien 1930, S. 161. (Das Gemalde im Terrassenkabinett: 
,,Aufftihrung eines Balletts durch die Kinder Maria Theresias im Schénbrunner Garten‘.) 
Josef Gregor: Das Schénbrunner Schloftheater im Kulturleben IPiens, in dem von Oscar Delegise herausgegebenen Sammelwerke 

Das Schénbrunner Schloftheater, Wien 1947, S. 23f. (,,Die Btthne [des Schlof{theaters] war in einen Lorbeerhain verwandelt wor- 
den... Erzherzog Leopold dirigierte, Erzherzog Josef begleitete am Klavier... die hochftirstliche Auffiihrung, wie sie Nougez fest- 
gehalten hat — das bertihmte Gemilde, das sich Marie Antoinette zur Erinnerung nach Versailles mitnahm“; mit Abbildung des 
Stiches vor S. 23.) 
Die Prdasidentschaftskanzlei (illustrierter Fuhrer), Wien um 1948, S. 20. (Unter den vier Erzherzoginnen ,,in der Mitte sitzend 
Marie Antoinette“; das Theater ,,in einem nicht mehr vorhandenen Saal der Burg“ eingerichtet.) 
Egon Caesar Conte Corti: /ch, eine Tochter Marie Theresias (Kénigin Maria Karolina yon Neapel). Miinchen 1950, Tafel 8, ge- 
gentber S. 56. (Das Ballett-Bild: ,,Tanzszene bei einer Auffthrung am Hofe Maria Theresias, etwa 1767, gemalt von Jan Mytens, 
Hofburg, Wien“.) : 
Harald Kunz: Hofisches Theater in Wien zur Zeit der Maria Theresia im Jahrbuch der Gesellschaft fiir Wiener Theater-Forschung 
1953/1954, Wien 1958, S. 51—54 (Zitate aus Khevenhiillers Tagebuch und dem ,,Wienerischen Diarium‘’ yom 30., nicht 26. Januar 
1765) und 111f. (19. Januar 1765: Schloftheater. Probe IL parnaso confuso; 25. Januar: Burgtheater. Il trionfo d’amore; 26. Ja- 

nuar: Schlofitheater. La fille d’Aristide... La jeune Indienne; 28. Januar: ebenso.) 

BILDENDE KUNST IN DER ZEIT DER MECHANISIERUNG 

Antrittsrede des Rector magnificus Prof. Dr. Roland Rainer 

anladsslich der Inaugurationsfeier am 10. Dezember 1960 

Wenn ich mir erlaube, als Architekt die allgemeine Frage nach der Bedeutung 

bildender Kunst in dieser Zeit aufzurollen, dann deshalb, weil man vom Archi- 

tekten die Gestaltung der raumlichen Umwelt erwartet, in der sich das Leben in 
seiner ganzen Vielfalt abspielt, wobei man erwartet, daf} diese Umwalt nicht nur 
durch den Raum und all seine Elemente, sondern auch durch Farbe und Form ge- 

staltet wird, und, daf Bild und Plastik in dieser Welt einen geeigneten Platz erhal- 

ten, von dem aus sie gebthrend zu Worte kommen konnen. 
Deshalb muf$§ gerade der Architekt sich fragen, was bildende Kunst, was das Bild 

als visionares Gebilde in einer Zeit bedeutet, die von Tausenden mechanisch her- 

gestellter Abbilder so tberschwemmt ist, so daf} die meisten abends nicht mehr 
entfernt wissen, was sie wahrend des Tages — allein auf den Strafsen — an Bild- 
eindriicken aufgenommen haben. 
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Gewif kann es als Vorteil dieser Situation in einer von Abbildern tiberfluteten Welt 
» . T 5 : Q rf di 

sewertet werden, daf’ hier auch dem Naivsten klar geworden sein mufi, daf die 

Aufeabe bildender Kunst in einer solchen Zeit nicht mehr das Abbilden, sondern 

nur die schépferische Gestaltung sein kann. 

Aber welche Konsequenzen haben wir daraus gezogen? 

Man wird es gewifs als eines der erfreulichen Zeichen eines hohen Verantwor- 

tungsbewufstseins gegentiber bildender Kunst werten, wenn die zustaindigen Stellen 

sich dazu verpflichtet haben, einen gewissen festen Prozentsatz ihrer Ausgaben fur 

dffentliche Gebdude auch ftir Wandbilder und Plastiken an diesen Gebauden aus- 
zugeben — sie dokumentieren damit ihren Glauben an die Aufgabe der bildenden 
Kunst, und dafiir muf$§ man ihnen dankbar sein. Auf dieser Grundlage besitze 

wir eine friher in solcher Menge kaum dagewesene 6ffentliche Présentation an 

Wandbildern und Plastiken. Wie kann sich aber die Ausstrahlung, die Intensitat 

der Bilderlebnisse, ihre eigentliche Wirksamkeit noch steigern, ihre Geltung im 

Geistesleben gréfer werden? 

Die Intensitat des kiinstlerischen Erlebnisses hangt natiirlich weniger von der Grofse 

und der 6ffentlichen Sichtbarkeit, als vielmehr von der Konzentration auf das Kunst- 
werk ab. Die Studierstube ist klein und ruhig. Der Zuschauerraum wird verdunkelt, 
bevor der Vorhang sich hebt. Wir erschliefS{en uns auch einem Bild und einer 
Plastik leichter in einem ruhigen und begrenzten Raum, als in den immer grofseren, 

von Larm und Unruhe erfillten StrafS{enraumen, wo Reklame und Verkehrszeichen 

alle Aufmerksamkeit absorbieren. 

Wenn diese Frage der Aufnahmebereitschaft immer gebthrend beachtet wiirde, 

ware vielleicht manches Problem gar nicht entstanden — wie z. B. die Frage, ob 

ein neues Fresko in eine alte Bahnhofshalle pafit oder umgekehrt, die alte Bahn- 

1ofshalle nicht zu einem neuen Fresko — vielleicht wiirden solche Probleme gar 

nicht entstehen, wenn man rechtzeitig gefragt hatte, wer zwischen Zug und Hotel, 

ywischen Bahn und Autobus zum echten Erlebnis einer Bildvision gestimmt sein 

<ann, Ein Streichquartett auf dem Bahnsteig, ein Symphoniekonzert auf einer Ver- 

kehrsinse] — auf dem Gebiet der bildenden Kunst scheinen wir dabei nichts zu 

finden. 

mmer noch sind hier die Grenzen zwischen Dekoration und Kunstwerk verwischt. 

Aber die natiirlichen Grundlagen des Ornamentes, namlich der in einem Uberfluf 

an Zeit aus Liebe arbeitende Handwerker einerseits, und die fortwirkende Be- 

deutung alter Symbole andererseits, diese Grundlagen des Ornamentes sind langst 

verschwunden; verschwunden in einer Zeit, die gegentiber jeder Dekoration im 

taglichen Leben sehr skeptisch geworden ist. Je skeptischer eine Zeit, umso klarer 

wird sie unterscheiden wollen zwischen Zweck einerseits und Imagination anderer- 
seits — ganz im Sinne jener sarkastischen Bemerkungen von Adolf Loos, der 
seiner Bauherrin schon um die Jahrhundertwende empfohlen hat, sich gut zu tber- 

legen, ob sie eine Plastik kaufen wolle oder einen Aschenbecher. Adolf Loos, der 

heute, an diesem Tage, 90 Jahre alt geworden ware, hat die Grenzen zwischen 

Dekoration und Kunst in einer Klarheit abgesteckt, fir die wir ihm alle dankbar 

sein sollten. Was wir heute brauchen, ist weniger der Schmuck, als das Erlebnis; 

weniger die Bereicherung, als die Vertiefung. ~ 

Diese Zeit, die Loos vorausgefithlt und eingeleitet hat, diese Zeit ohne natirliche 
Grundlagen fur Ornamente und voller Skepsis gegeniiber Dekorationen fir das 

tagliche Leben, diese Zeit wird — in seinem Sinne — immer deutlicher unterschei- 

den wollen zwischen den beiden Méglichkeiten: dem Kunstwerk als einer von jeder 

Bindung freien Offenbarung der kiinstlerischen Persénlichkeit einerseits und an- 

dererseits der zweiten Méglichkeit der Mitformung und Mitgestaltung eines Raumes 

durch Farbe und Form yon Anfang an, wobei Farbe und Form nichts anderes 

sein kénnen, als héchst diszipliniert eingefiigte, selbstlos dienende Teile des Bau- 
und Raumgedankens — eine Einheit, die ohne Zwang nur auf Grund eines fii 
alle Zeitgenossen allgemein giiltigen Formempfindens entstehen kann, eines Stiles 

unserer Zeit, der sich eben erst entwickelt. 

Um bei der ersten, heute zweifellos primaren Frage des freien kinstlerischen 

Erlebnisses zu bleiben: wie wird in dem stark wechselnden Rhythmus eines voa 
Unruhe, Sensationen und damit Ablenkungen aller Art erfiillten Lebens fiir eine 

modglichst grof’e Zahl von Menschen ein intensives, konzentriertes Erlebnis bilden- 

der Kunst méglich? Wie, wo und wann werden sie im wechselvollen Ablauf des 

ages fiir ein Kunstwerk empfanglich sein? 

Mussen wir nicht doch zuerst daran glauben, daf} der personliche Bezirk, die eigenen 

vier Wande immer noch die beste Umwelt fiir eine Stunde der Besinnung sein kénn- 

ten, neben all jenen tbrigen gemeinsamen Offentlichen Raumen und Gebduden, 

die der Konzentration dienen sollen. 

In dieser Hinsicht gehen wahrscheinlich alle jene vielen heutigen Bemiihungen, gute 

Bilder einer breiten Schichte zu zeigen, in den Schulen Originale lebender Maler 
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aufzuhangen oder dergleichen, einen zeitgemafen Weg. Damit er zum Ziele fihre, 
wird es aber gewisser Voraussetzungen bediirfen, — sowohl beim Raum, der Um- 

welt, als auch beim Besucher. 

Beschaftigen wir uns zuerst mit der Umwelt. 

In diesem Zusammenhang erinnern sich Architekten, die heute so viel von Japan 

lernen, an jenes Rollbild, das zu einer Stunde der Besinnung im Tokonoma eines 
japanischen Hauses oder in dem von Zweck und Dekoration gleichermafen leeren 

Raum des Teehauses entrollt wird, um im gegebenen Augenblick in einem aach- 
denklich gestimmten Kreise gemeinsam betrachtet zu werden, ganz im Sinne Scho- 
penhauers, der sagt: ,,Vor ein Bild hat jeder sich hinzustellen, wie vor einen Firsten, 

abwartend, ob und was er zu ihm sprechen werde.‘ 

Ware eine solche Art, Kunstwerke zu prasentieren, nicht auch unseren heutigen 

Bedurfnissen vielleicht entsprechender als all die unlésbar mit Zwecken und Deko- 

rationen verbundenen Bilder, die allein durch ihre unentrinnbare Alltagsgegenwart 

schon Gleichgiiltigkeit auslésen kénnen? 

In dem wiederholt beschworenen Zusammenklang der Kiinste hat also wahrschein- 
lich der Architekt insoferne den ersten und einen entscheidenden Schritt zu tun, 

als er zundchst einmal den Raum zu schaffen hat, in dem sich tberhaupt Persén- 

lichkeiten entfalten kénnen, die zum Kunsterlebnis fahig sind. Mit dem Wohn- 

raum, der sich in ein ummauertes Atrium, also nach innen in die eigene Sphare 

offnet, mit diesem Gedanken beginnen moderne Architekten allenthalben diesen 
Weg zu gehen. 

Am Anfang ist also der Raum 

Wer aber als Architekt bemerkt, wie schwer es ist, in heutigen Staédten solche 

Raumgedanken zu verwirklichen, der wird wissen, daf die Gliederung des Stadt- 
raumes in Zonen des Verkehrs, des Larms und der Unruhe einerseits, und in ruhige 

Fufigangerzonen andererseits notwendig ist, und daf} in solchen neuen Bereichen 

der Ruhe erst alle Einrichtungen des kulturellen Lebens, von den Kindergarten 

und Schulen bis zu den Galerien und Bibliotheken, geeigneten Platz finden kénnen, 

ebenso wie in solchen ruhigen, geschlossenen Raéumen im Freien zum Beispiel auch 

wieder Plastiken zur Wirkung kommen kénnten. 

Wundern Sie sich, bitte, nicht, daf{ wir hier vom Bilderaufhangen unversehens 

zum Stadtebau gekommen sind. Einleitend habe ich anzudeuten versucht, dafi die 
Auftgabe des Architekten in der radumlichen Gestaltung der Welt besteht, in der 

wir leben, und diese Aufgabe ist so komplex wie das Leben selbst — sie reicht 

von der Ordnung in einem Wohnraum bis zur Ordnung im Raume der ganzen 

Stadt, die ja unsere gemeinsame Wohnung ist. 
Aber wenn auch der Architekt diesen ersten Schritt tun mut}, indem er den Raum 

schafft, so haben wir damit erst eine Voraussetzung des Kunsterlebnisses ge- 

wonnen. Bine weitere liegt beim Beschauer, von dem wieder Schopenhauer sagt: 

»UDeshalb mufi aber freilich auch jeder, der ein Gedicht liest oder das Kunstwerk 

betrachtet, aus eigenen Mitteln beitragen, ihre Weisheit zutage zu fdrdern; folg- 

lich faf{t er nur soviel davon, als seine Fahigkeit und seine Bildung zulafst; wie 

ins tiefe Meer jeder Schiffer sein Senkblei so tief hinablaff{t, als dessen Lange 
reicht. Die zum Genuf} eines Kunstwerkes verlangte Mitwirkung des Beschauers 

beruht zum Teil darauf, daf§ jedes Kunstwerk nur durch das Medium der Phan- 

tasie wirken kann, daher es diese anregen mu{} und sie nicht aus dem Spicle 

lassen und untatig bleiben darf. [hr muf§ immer noch etwas, und zwar das Letzte, 

zu tua bleiben. In der Kunst ist das allerbeste zu geistig, um geradezu den Sinnen 

gegeben zu werden. Es mufS in der Phantasie des Beschauers geboren, wiewohl 

durch das Kunstwerk erzeugt werden.“ 
Damit sind wir bei der Phantasie, bei der schépferischen Mitwirkung der Be- 

schauer, also bei deren schdpferischen Fahigkeiten, angelangt, und damit bei dem 

zweiten wichtigen Beitrag zu unserem Problem, beim Beitrag des ,,Kunsterziehers™. 

Was er vermittelt, frither einmal einfach ,,Zeichnen und Handarbeit™ genannt, 

bedeutet mehr, als man heute allgemein glaubt. 
Da ist zunichst festzustellen, daf} in der modernen Welt mit ihrer Vielfalt tech- 

nischer Probleme, aber auch mit ihrem Mangel an Zeit zur Vertiefung in lang- 

wierige Texte der graphische Ausdruck, der Flachen- und Raumbeziehungen mit 

einem Blick erfaSbar macht, ein immer wichtigeres Element der Mitteilung ge- 

worden ist. — Deshalb soll jeder Mensch sich heute ebenso sicher und genau 

mit dem Bleistift ausdriicken kénnen, wie mit der Sprache. Das hat freilich nichts 

mit Kunst zu tun, aber so, wie die Beherrschung der Sprache notwendig ist — 

unabhangig von der Dichtung —, so sollte die Beherrschung des Zeichnens ver- 
langt werden — unabhangig von der bildenden Kunst. Eine strenge Erziehung 

dazu, sich mit Linien und Farben ausdriicken zu kénnen, ihre Gesetzmafsigkeiten 

zu beherrschen, wird uns aber von selbst die Sprache der bildenden Kunst ver- 

standlich machen. 
Dariiber hinaus — und damit sind wir beim eigentlichen Thema — sind Linie, 
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Farbe und Form seit jeher wichtige Medien des unmittelbaren Ausdruckes, einer 

unkonventionellen Sprache der Phantasie und des Gefihls. Diese Méglichkeit des 
Ausdruckes und damit der Befreiung yon Eindriicken, Erlebnissen und Krisen ist 

insbesondere fiir die Jugend, aber auch ftir Erwachsene seelisch unendlich wichtig, 
und wiirde den Psychiatern manche Arbeit sparen. 

Vor allem ist schdpferischer, selbstandiger Umgang mit den Gestaltungsmitteln 

der bildenden Kunst zur Entfaltung des persoénlichen Vorstellungsver- 

moégens yon der gréfsten Bedeutung und daher nicht entbehrlich: 
Unsere Kindergartner sind sich dessen bewufSt und geben den Kleinkindern jenes 

einfache, abstrakte Spielzeug in die Hand, das zum Kombinieren, zum Phanta- 

sieren, zur selbstandigen Vorstellung und damit zum Denken anregt — denn 

Erkenntnis ist ohne Vorstellung nicht denkbar. 

Yeshalb ist selbstverstadndlich die Weiterfuhrung solcher Erziehung zum selbstan- 

digen Denken, die Schulung der Vorstellungskraft im spateren Alter genauso wich- 

ig wie die Vermittlung von Wissensstoff und seiner Wiedergabe als Bildung und 

Gedachtnisschulung. Vielleicht wird unsere Bildung in letzter Zeit zu einseitig vom 

ertigen Gediachtnisstoff beherrscht. Das fithrt besonders in einer Zeit, die alle 

Menschen unaufh6érlich auch mit fertigen Abbildern tberschiittet, nicht zum selb- 

standigen Denken, nicht zu persdnlichen Vorstellungen, weil nirgends mehr Raum 

sleibt zur Betatigung der eigenen Phantasie, des eigenen Vorstellungsvermogens. 

So miissen gerade jene Fahigkeiten unentwickelt bleiben, die Schopenhauer fir 

notig halt, um ein Kunstwerk zu erleben. 

Aber da wir das Kunsterlebnis nicht um seiner selbst willen wollen, mtissea wir 

schlieflich fragen, was die Verkiimmerung der Phantasie den Menschen im ubrigen 

nutzen oder schaden kann. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage an- 

gelangt: 

Was bedeutet es, wenn die Pahigkeit zur Bildung eigener, persénlicher Vorstellun- 

gen, eigener ,,Anschauungen“, wie es so bezeichnend heifSt, die Voraussetzungen 

eines eigenen ,,Weltbildes“ im wé6rtlichen Sinne, degenerieren, und wenn an ihre 

Stelle die kritiklose Ubernahme vorfabrizierter, mechanisch hergestellter und all- 

seits verbreiteter Abbilder tritt — wenn das Klischee die Herrschait 

Aline caletite 

Da wissen wir zundachst, daf} durch Mechanisierung und Automatisierung zwar die 

materielle Produktion fast unbegrenzt gesteigert werden kann, dafi dagegen aber 

jene menschlichen Fahigkeiten, die zur Beherrschung und Steuerung solcher Pro- 

duktion n6étig sind, sich keineswegs ebenso vermehren lassen, ja, im Gegenteil 

absinken, wie wir gesehen haben. Darin liegt bekanntlich ein Hauptproblem unse- 
rer Zeit. ,,Je weiter die Zivilisation fortschreitet, umso verwickelter und schwie- 

riger wird sie. Die Probleme, die sie heute aufgibt, sind héchst verzweckt. Immer 

kleiner wird die Zahl der Menschen, deren Geist auf der Héhe solcher Aufgaben 

ist. Nicht, daf} Mittel zur Lésung fehlten; es fehlen Koépfe. Dies Mifverhaltnis 

zwischen der Subtilitat der Probleme und der Intelligenzen wird, wenn man nicht 

Abhilfe schafft, standig zunehmen.* ,,Hier rihren wir an die tiefste Tragik der 

Zivilisation™, sagt mit Recht Ortega y Gasset, 
Was wirde es aber schhefSlich und nicht zuletzt fir die Entwicklung des Staates 

bedeuten, wenn phantasielose Birger nicht mehr in der Lage waren, selbstandig 
zu denken, sondern wenn all ihre Vorstellungen mehr und mehr dem Klischee ver- 

fallen wiirden? Fiir bestimmte Regierungsformen mag eine solche Situation aller- 

dings nicht unerwtinscht, ja geradezu eine Voraussetzung sein. 

Die Demokratie aber lebt von der selbstandigen Mitwirkung ihrer Burger. Wie 

sollen sie zu den Problemen der Gemeinschaft Stellung nehmen, zwischen den 

zebotenen Moglichkeiten ,,wahlen“ kénnen, wenn sie keine eigenen Vorstellungen 

mehr haben. 

Wenn die Phantasie der Birger nicht mehr reicht, sich ganz deutlich vorzustellen, 

wie Krieg aussieht, dann werden sie nicht die Kraft haben, sich gegen den Krieg 

zur Wehr zu setzen. Wenn sie nicht genug Phantasie haben, um sich vorzustellen, 
was hinter den Bildern und Worten steht, die man ihnen vermittelt, dann werden 

sie eines Tages — vielleicht schneller als sie glauben — wehrlos dem Apparat 
ausgeliefert sein. 

Seit jeher, aber ganz besonders in dieser Zeit der Mechanisierung und Automati- 

sierung, bedeutet bildende Kunst etwas ganz anderes und viel mehr als our ein 
schones Beiwerk, etwas ganz anderes und viel mehr als ,,Wandschmuck“ oder ,,De- 

koration™ fur verschiedene Zwecke und verschiedene Gelegenheiten. Sie ist in Wirk- 

lichkeit Ausdruck der wichtigsten und kostbarsten menschlichen Fahigkeiten, ohne 

die selbstandiges menschliches Denken, ohne die letzten Endes ein menschen- 

wurdiges Dasein nicht méglich ware. 
Wenn es auch gewif} richtig sein mag, was behauptet wird: Wissen sei Macht — 

so glauben wir doch andererseits auch ganz gewif’ zu wissen, daf’ Kunst 

— Leben ist. 
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FESTSPIELHAUS 

OHNE FESTLICHKEIT 

EPRSNeSs le Ko © Te BER 

Der Neubau des Salzburger Fest- 

spielhauses hat durch die Jahre hin- 
durch die Gemiiter bewegt und war 
Substrat heftiger, nicht immer sach- 

licher Diskussionen. Dabei ging es 

vorwiegend um die Prage der inne- 

ren Notwendigkeit des gigantischen 
Werks: stand es nicht alleine vom 

Dimensionalen her in schreiendem 

Widerspruch zur Grundidee der 

Salzburger Festspiele, bedeutete es 
nicht eine unerfreuliche, letztlich 

von rein kommerziellen Gesichts- 

punkten bestimmte Konzession an 

gewissen Trends im Zeitalter des 

Massentourismus, lautete seine ge- 

heime Devise nicht ,,Kraft durch 

Preude ? 

Nun, da der Bau seine technische 

Bewahrungsprobe erfolgreich tber- 
standen hat und selbst in unserer 

schnellebigen Zeit wenigstens ein 

3,4 

Zur Innenausstattung 

paar Jahre lang zu den Wundern 
dieser Welt zaihlen wird, kann es 

nicht mehr darum gehen, die Idee 

der Planung kritisch zu betrachten. 

Zweierlei tut not: erstens wird dar- 

um zu ringen sein, der neuen, so 

spektakularen Schale einen ange- 

messenen zweckbedingten Kern zu 

geben — das sind die Buhnen- 

geschehnisse, denen das Haus die- 

nen soll, zweitens mag es sich aber 

immer noch als notwendig erweisen, 

den Bau auf den Gehalt seiner op- 

tischen, erscheinungsmafsigen Fest- 

und Feierlichkeit hin zu _ unter- 

suchen. Der ktinstlerischen Leitung 

der Salzburger Festspiele bleibt die 

Loésung der ersten Aufgabe tber- 
lassen; wir wollen uns hier mit der 

Innenausstattung des Neubaues in 

kritischer, keinesfalls aber gehassi- 

ger Weise auseinandersetzen. Die 

des Salzburger Monsterbaues 

wissensmafiigen Grundlagen zur 
Kenntnis des Holzmeister-Baues 

sind in der im Salzburger Residenz- 
Verlag erschienenen Schrift ,,Das 

neue Salzburger Festspielhaus — zur 

Eroffnung am 26. Juli 1960 in 

ubersichtlicher, griindlicher und er- 
schépfender Weise zusammenge- 

fafst. Dem reprdsentativen Band sind 
auch mit gutiger Erlaubnis des Ver- 
legers die von Dr. Dapra aufgenom- 

menen Photo-Illustrationen entnom- 

men. 

Da das Salzburger Festspielhaus ja 

kein Kunstwerk an sich ist, sondern 

einem bestimmten Gebrauchszweck 

dient, ware eine Diskussion seiner 

Ausstattung uberflissig, stinde 

diese tatsachlich in integerem, un- 
l6sbarem und kausal bedingtem Zu- 

sammenhang mit dem Bauganzen. 

Dies ist nun eindeutig nicht der 

Fall: die Ausgestaltung des Fest- 

spielhauses mit Werken der Plastik, 

der Bildwirkerei, der Keramik, der 

Eisenschmiede- und Bronzegiefser- 

kunst tragt von allem Anfang an 

den Charakter des Sekundaren, vom 

Konzept her nachtraglich Hinzuge- 

kommenen, nicht in der Gesamt- 

struktur des Baues Verwurzelten. 

Einige Beispiele sollen diese Be- 

hauptung illustrieren. 

Das Festspielhaus ist sowohl von 

der Hofstallgasse durch eine Reihe 

von neugewonnenen und zwei alte, 

adaptierte Portale, als auch durch 

das bertihmte Fischer von Erlach- 

Tor am Sigmundsplatz zu betreten. 
Die Griffe der Torflugel wurden 

von dem hochverdienten Salzburger 

Bildhauer Toni Schneider-Manzell 

gestaltet, wobei sich wieder einmal 

der Sinn dieses Kinstlers fur das 

humorvolle Details in reizenden, 

kleinen Einfallen bewahrte. Was an 

diesen Schdpfungen  auszusetzen 

1—4 Tiirgriffe von Toni Schneider- 
Manzell: Die Abb. 1, 2 zeigen Bronze- 
eriffe jan sich“, in Abb. 3 und 4 sieht 

man bereits, wie Griff und Tur sich 
nicht recht zu einem Ganzen verbinden 

wollen. 
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wire, ist die Tatsache, dat} sie mit 

den Torfliigeln als Ganzes nicht 

harmonieren. Besonders das Rau- 

tenmuster der Holzfligel des F1- 

scher von Erlach-Tores tberschnei- 

det die als Tiere gestalteten Hand- 

haben nicht gerade angenehm. Hier 

erweist sich zum erstenmal, wenn 

auch in durchaus nicht tragischer 

Weise, der Mangel an Synchronisa- 

tion, Einfiihlung und Unterordnung, 

der die Wirkung des Festspielhauses 

SO beeintrachtiet 

Nach Durchschreiten der Eingange 

der Hofstallgassenfront belindet 

man sich in der Eingangshalle, de- 

ren schrige Decke bereits yon der 

Gestaltung des Zuschauerraumes 

bestimmt ist, wahrend die rustizier- 

ten Quadern der Pfeiler eine alte 

Bau-Idee aus den zu Zwecken eines 

unteren Pausensaales adaptierten 

Stallraumen fortfuihren. Wahrend 

die Pfeiler der Stallungen nun 

schlichte, schon rhythmisierte 

Kreuzgratgew6lbe tragen und in 

ihrer Spationierung und Dimensio- 

nierung Produkte eines ungebroche- 

nen, richtig empfindenden Bau-In- 

stinktes alter Zeiten sind, wirken 

die Pfeiler der Eingangshalle in 

ihrer Gestaltung unmotiviert, ihr 

Vorstot} in die Deckenzone ist tber- 

gangslos und wirkt manieriert; altes 

und neues Baudenken konnten in 

dieser Lésung nicht harmonisiert 

5 

werden. Die beiden Marmorplasti- 

ken von Wander Bertoni, ,,Musik* 

Gin! eee Bia) Gilet Selag 

sch6ne, organisch entwickelte Form- 

gebilde, stehen in der Riesenhalle 

wie bestellt und nicht abgeholt 

da, die geknickte Schréige des 
Deckenansatzes hinter ihnen bringt 

ungute Uberschneidungen, die Was- 

serbecken aus Marmor mit den 

Beleuchtungskérpern wurden yom 

Volksmund sofort als ,,Badewan- 

nen mit Nachtkastellampen*“ cha- 

rakterisiert und entlarvt. Die 

gesamte Konstellation wirkt wie- 

derum unorganisch, unnotwendig, 

gekunstelt, gesucht. Der untere Pau- 
sensaal hingegen ist in der geschlos- 

senen Ruhe seiner (alten) Formen, 

der Noblesse seiner von Kurt Fi- 

scher gestalteten Steinmosaiken und 

der Schlichtheit seiner sparsamen 

Ausstattung mit Mobiliar und Be- 

leuchtungskérpern absolut befriedi- 
gend und harmonisch. Auch Hof- 

Jehners kihnes Stahlrelief ,,Huldi- 
gung an Anton v. Webern™ ist rich- 

tig zwischen zwei steinerne Tur- 

gewande eingefiigt und kann rein 

formal als Interpretation der Raum- 

idee aufgefaf{t werden. Ganz un- 

gluicklich aber ist die Gestaltung der 

Stiegenaulgange zum Ranggeschol}; 

die Keramik-Appliken yon Arno 

Lehmann und die Reliefs von Gu- 

drun Wittke-Baudisch sind als Ein- 

zelwerke zwar hervorragend, haben 

aber vom rein Funktionellen in 

einem ausgesprochenen — Durch- 

6 

gangsraum mit all seinem Hasten 

und Drangen nichts zu suchen, sie 

werden einfach Uubersehen, wenn sie 

nicht gar der Gefahr der Beschadi- 
gung ausgesetzt sind. Die verwak- 

kelt wirkenden Holzstreben der Gar- 

deroben sind eine glatte Pehllei- 

stung im Zeichen einer gerade heute 
unverzeihlich wirkenden Manie- 

riertheit; zundhdlzchenartig wirken 

die Pseudo-Sparren uber den Mittel- 

garderoben des Rang-Foyers. Hat 
man denn ganz vergessen, dat} der 

Bau vom Technischen her ein 

machtvolles Werk aus Beton und 

Stahl ist? 

Aber zurick ins Parkett-Poyer, das 

mit seiner vergoldeten Decken- 
wanne und seinen schwierigen Be- 

leuchtungskérpern ebentalls nicht 

fre1 von Manierismen ist; in der un- 

ruhigen, vielfach gestaffelten Grund- 
rifiitthrung macht sich die Raumnot 

5 Fenster und Vase des Fischer von 
Erlach-Portals von innen. Ein Effekt, der 
vom Schépfer des Werkes nie beabsich- 
tigt war; auf viele Betrachter wirkt diese 
Adaptierung wie ein schlechter Scherz. 
6 Vorraum der linken Ranglogen mit 
Gemilde von Wolfgang Hutter, ,,Von 
der Nacht zum Tag“. Der viel zu kleine, 
nur ktnstlich belichtete Raum sol] Emp- 
fangen dienen, die die Mieter der Lo- 

gen wahrend der Pausen ftir ihre Gaste 
geben. Die Fulle der Bilder in ihrer kal- 
ten, unorganischen Farbigkeit wirkt be- 
klemmend, noch dazu sind die Fresken 

irgendwelchen Beschadigungen schutzlos 
ausgesetzt. Banke und Tische scheinen 

einem Bahnhof-Wartesaal entnommen 
zu sein. 



deutlich bemerkbar, mit der man zu 

kampfen hatte: Erst mufite der Zu- 

schauerraum mit all seinen techni- 

schen Accessoires (Beleuchter- und 

Fernsehkabinen) gestaltet werden, 

nur was wtbrig blieb, stand den 
Zwecken dieses Promenierraumes 

zur Verfugung. Aber war es nétig, 

gerade die engste Stelle des Cou- 

loirs fur das Hauptwerk der Ausstat- 

tung, Kokoschkas Gobelin ,,Amor 

und Psyche“ zu reservieren, der ge- 
rade an dieser Stelle nur héchst un- 

befriedigend gesehen werden kann? 
Einer der Hauptvorwiirfe gegen das 

neue Haus, namlich der der Manie- 

riertheit, ist auch wieder auf den 

oberen Pausensaal anzuwenden, den 

die Salzburger nicht ohne Unrecht 

mit den Bierhallen des Muillner Au- 

gustinerbraustubls vergleichen. Ein- 

facher Schiffboden — gut; schlichte 
Holzdecke ttber schlichten Pfeilern 

— auch gut —, aber was soll dann 

die Marmorausstattung der Pfeiler- 
wand, was sollen die scheuflich ver- 

trackt wirkenden Beleuchtungsk6r- 

per unter den Balkenziigen, was ha- 

ben dann die an sich interessanten 

Gobelins von Kurt Fischer und Gi- 

selbert Hoke hier zu suchen? Und 

mufite Leinfellner dazu verdammt 

werden, Masken-Reliefs anzubrin- 

gen, die wirken wie aufgeklebte 

Briefmarken? Am argerlichsten ist 

7 

der ,,Gae , den man sich mit Fi- 

scher v. Erlach erlaubt hat; die be- 

krénende Vase seines Portals ist 

nunmehr auch von innen her als 

Blickfang zu sehen; das Ganze wirkt 

wie ein Photo- Trick einer Amateur- 

ausstellung, in die dritte Dimension 

ubertragen. Allein schon die jetzige 

Aufgsenansicht des Portals zeigt, wie 

unertraglich das seiner organischen 

Fensterteilung beraubte schwarze 

Loch hinter der Vase wirkt. 

Und nun die Vorriume der Rang- 

logen, die auch wieder blofse Raum- 

reste zu sein scheinen; der linke 

Raum, von Wolfgang Hutter mit 

einem Wandgemialde ,,Von der 

Nacht zum Tag“ ausgestattet, kann 

hier reproduziert werden. Das 

kleine Gemach, nur kiinstlich (und 

indirekt) zu  beleuchten, gleicht 

einem Gefangnis, die Fille der Bil- 

der einer phantastischen, aber ver- 

toteten Pflanzenwelt, die Hutter be- 

schwo6rt, wirkt bedrangend und 

nicht erheiternd. Da die Fresken bis 

zum Boden herabreichen, ist auch 

hier wieder die Gefahr rascher Be- 

schadigung durch Abwetzen und Zi- 

garettenbrand grof}. Dies mag eine 

Kleinigkeit sein, aber sie beweist, 

daf} man die sich hier bietenden 

Probleme nicht zu Ende gedacht 

hat. 

Mangelnde Abstimmung auf die Er- 

fordernisse erweist sich auch bei der 

Gestaltung des Zuschauerraumes. 

Das Violett der Sitziiberziige bildet, 

wie die Erfahrung bestatigt hat, eine 

durchaus unvorteilhafte optische 

Folie ftir eine jugendlich-festlich 

wirken wollende Damenwelt, die 

kraftvolle Parbigkeit des ebenfalls 

wieder an sich grandiosen roten 

Hauptvorhang von Leo Wollner ,,er- 

schlagt™ die Schauspieler beim Her- 
vortreten derart, daf’ nach Mittet 

8 

lung eines Kompetenten ein e1gener 

Applausvorhang eingefthrt werden 

mufste. 

Wie aus der Festschrift (S. 132) her- 

vorgeht, ist das neue Salzburger 

Festspielhaus als eine Art ésterrei- 

chischen Gesamtkunstwerkes konzi- 

piert worden, als eine Summe héch- 

ster kiinstlerischer und handwerk- 

licher Leistungen. Leider stimmen 

nur die Einzelposten, wahrend von 

echter Integration nur ansatzweise 

gesprochen werden kann. Das hat 

vielleicht ein Gutes an sich: Anders 

als bei der Wiener Staatsoper, die 

auch nach ihrer Wiedererbauung in 

ellicklichster Weise ein Gesamtwerk 

hohen Ranges geblieben ist, konnen 

in Salzburg die Elemente der kinst- 

lerischen Ausstattung ohne Schaden, 

ohne Eingriff ins Bauganze ausge- 

wechselt werden; vielleicht wird 

sich nach Jahren der Besinnung ein 

Gesamtkonzept ergeben, das tief in 

der Struktur des Werkes, tief im 

Charakter der salzburgischen Kunst- 

landschaft, tief 1m Geiste der Fest- 

spiele verankert ist. 

7 Aufgang zum Ranggeschof mit Kera- 
mik-Appliken von Arno Lehmann. Ein 

[reppenaufgang ist kein Verweilraum; 
es fehlt an Ruhe zu Betrachtung an- 

spruchsvoller Gebilde, es ist aber auch 

unméglich, einen befriedigenden Stand- 
punkt der Betrachtung zu finden 
8 Oberer Pausensaal. Unzweilelhaft der 
mif§ellckteste Raum des Baues, eine Art 
von Bierhalle mit unangebrachtem Ma- 

terial-Prunk an den marmorverkleideten 

Pfeilern links, bezichungslos herumhiin- 
genden Bildteppichen, manierierten Be- 
leuchtungskérpern und wie aulgeklebt 

wirkenden Masken-Reliefs. Im Rundfen- 

ster hinten wird — auf dem Photo in 
folee Gegenlichtwirkung nicht sichtbat 
— die Vasenbekrénunge von Fischer von 

Erlachs Portal als ,,Gag‘ in die Gesamt- 
wirkung cinbezogen. 
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UNSERER FORTLAUFENDEN ARTIKELSERIE ZUR OSTERREICHISCHEN KUNST 

HUNDERTS VEROFFENTLICHEN WIR DEN 54. AUFSATZ 

DER WIENER MALER 

FRANZ ELSNER 

Das Phanomen Franz Elsner im Bereich der 6sterreichischen Malerei ist ein einfach 

uberschaubares. Es birgt keine Geheimnisse und gibt keine Probleme auf, wenn man 
nicht gerade hinter dem dufserlich anspruchslosen Sensualismus seiner Kunst, dem 

einzigen Ismus, dem er huldigt, das Wurzelhafte erspahen und die Poesie von seinen 

Bildern lesen will, die wie ein durch die Leinwand gefilterter Abglanz von Ge- 

stirnen, mehr warmend als kthlend, die Realitat des Gegenstandes umgibt. 

Gradlinig ist sein Weg, von seinem Erbe durch malerisch begabte Vorfahren miitter- 

licherseits, in Wien eingesessenen kleinen Kirchenmalern, bis zur Professur an der 
Wiener Akademie der bildenden Kiinste. Rasch entschlossen wechselte er nach dem 

Ersten Weltkrieg vom Lithographen zum Maler und begann sein Studium, mit 
der Begabung im Blut also, bei dem Wiener Danen Prof. C. Andersen. Der Post- 



impressionismus in Frankreich bewegte damals Lehrer wie Schuler, aber sie be- 

safs2n soviel Wiener Eigenkraft, dafi sie es kaum merkten; ihr Leitstern Cézanne 

leuchtete eben vielen, jeder empfand ihn auf seine Art. 

1921 wird Elsner Mitglied des eigenartigen ,,SSonderbundes 6sterreichischer Kunst- 

schau", der, nur wenige Jahre existierend, eine Fille yon grofen schépferischen 
PersOnlichkeiten umfafste. Neben Schiele, Kokoschka, Kubin, Kolig, Josef Hoff- SD) 

mann, um nur einige wenige zu nennen, fallt Elsner nicht auf, aber er ist da, und 

die Kollegen wissen es. Er arbeitet mit Andersen an den Gobelins fur das Festspiel- 

haus in Salzburg und mit FPaistauer an den Fresken in der Kirche von Morzg. Er 
geht auf Reisen, bleibt langer auf Sizilien und schliefSt sich nach seiner Ruckkehr 
den Freunden des Bundes an, die in die ,,Secession’ einziehen. Seine nicht gerade 

1 Franz Elsner, Landschaft aus der Umgebung Wiens (Rodaun), 1948. 

2 Franz Elsner, Portrat Franz von Ztilows, 1947. 

3 Franz Elsner, Bache mit Frischlingen, 1950. 

4 Franz Elsner, Melitta, 1942/43. 



eigenwilligen Arbeiten dieser Zeit kreisen um die Probleme von Licht, Farbe und 

Raum. sein waigender Geschmack lat ihn viele seiner Bilder verwerfen und tber- 

malen. Sein sonst ruhiges Temperament — er gehért zu den Stillen im Lande — 

kann dabei etwas leidenschaftliche Formen annehmen. Ein zertritimmerter Wasch- 

tisch in einem Hotelzimmer in Locarno ist das Ergebnis des Kampfes mit der 

widerspenstigen Materie. Das Wurfgeschofk, eine stidliche Landschaft, ohne die 

Aussewogenheit der Farbténe, wie sie sich der Kiinstler witinschte, entschadigte 

schlieRlich den Verdirgerten — er mufste fiir den Ersatz des Waschtisches auf- 

kommen — indem es ihm daftir dea 6sterreichischen Staatspreis einbrachte. Kein 

iibermaie wirksamer Erfolg — Schicksal der Osterreicher —, aber in der Beschei- 

dung ein Erfolg auf Dauer. Elsner holt sich in den Jahren 1932 bis 1937 vier 

Staatspreise. (Was ftir eine Zeit!) Man beginnt seine Bilder zu kaufen, mehr noch 

im Ausland als in der Heimat. Der Urwiener wird vom Wiener Publikum nicht 

eerade yerwohnt. Schon gar nicht, als der Zweite Weltkrieg ihn wieder zum Milt- 

tardienst beordert und manch Bitteres ihm nicht erspart bleibt. 1946 aber beruft ihn 

die Wiener Akademie zum Leiter einer Meisterklasse fir Malerei. Nun tritt zum 

Kunstler der Padagog und er, in dessen Arbeiten die wohl ausgewogene Harmonie 

der Valeurs eine besondere Rolle spielt, versteht auch seine Schtiler nach ihrer 

Individualitat zu fuihren. Er lehrt sie sehen, das Wie mehr als das Was. Wie 

man eine Form sieht, ist das Wichtigste, das Ausdrucksmittel ist nur ein Unter- 

peordnetes. 

Seine Geschmacksbegabung manifestiert sich nun in einer erfreulichen Vielseitig- 

keit. Elsner lafst sich nicht klassifizieren, er ist keinem Ismus vertallen, er explo- 

diert nicht im Gefthl und experimentiert nur, wenn es ihm um neue Erkenntnisse 

der Natur geht oder in Richtung Universalitat, da es den Bereich seines Schaffens 

vuszuweiten gilt durch neue Ausdrucksmittel, neue Techniken, neue Motive. Aus- 

druck durch Farbe, Licht und Raum bleibt der Grundpfeiler seines Schaffens. Der 

Gegenstand ist ihm nun wichtiger geworden, der Charakter der Pigur, die Stim- 

mung einer Landschaft, der Aufbau einer Kathedrale. Das dekorative Element ist 

stark in seinen Darstellungen und steigert sich manchmal zum Ornament. Darum 

wuch die Begabung ftir den Gobelin. Der monumentale Stil (man sehe sein ,,Abend- 

mahl“) ist ihm ebenso eigen, wie das Kleinbild und zuletzt die Graphik. Bald 

pastos, bald flussig ist die Farbe aufgetragen, Konturen sind nur da, wenn sie 

der Zeichnung dienen. Die reale Gestalt ist ihm so bedeutsam, daf} er nicht der 

ibsoluten Abstraktion verfallt. Seine Arbeiten sind Gebilde eines poetischen Realis- 

mus, seien sie nun Portrats, Landschaften, Stilleben oder religiése Szenen. Frauen 

eleichen Engeln oder besser Engel Frauen mit Musik in den Gliedern und musi- 

zierend auf Instrumenten, Er malt das ,,Letzte Abendmahl“ in zeitlos anmutendem, 

ber durchaus heutigem Gewand, und will dadurch die immer gegenwartige Wirk- 

ichkeit des Geschehens betonen. Und wieder malt er Blumen und Landschaften 

ind verliebt sich in Tiere. Er malt sie, er zeichnet sie, er spielt mit ihnen und ldst 

sie in Ornamente auf, er formt sie in Keramik, er setzt sie in seine Stilleben, in 

ine Landschalt. Da sind vorwiegend Eulen, Pinguine und Fische, Meerkatzen 
ind Truthahne. Zuletzt greift er zurtick in die mythische Tradition der romaai- 

schen Kiinstler und malt die Evangelisten mit Tierképfen, den Adler, den Lowen 
und den Stier — aber sie haben nichts Tierisches an sich, sie wirken streng, feier- 

lich, hieratisch, und der hl. Lukas mit seinem fremdartigen Engelskopf und den 
he rischen Augen ist so weltentriickt wie sie. 

is wird Elsner morgen malen? Das kénnen wir ruhig fragen, denn sein Auftrag 

cheint noch nicht am Ende. Er, der kein modischer Maler ist oder sich nach immer 

neuen Vorbildern wendet, tragt, wenn auch weniger bekannt und bedankt, mit 

emer Gruppe von Schicksals-, Gesinnungs- und Jahrgangsgenossen um die Jahr- 
hundertwende die wesentliche 6sterreichische Malerei in die Zukunft. Sie wissen 

sich sicher in der Erfahrung ihrer handwerklichen Meisterschaft und sie schreiten 

eclassen und schweigend, nur nach den strengsten Kriterien ihrer Anschauung 
schatfend, den Raum aus, den sie sich zumessen und der ihnen vollig eigen ist, zum 

dank fur die vielen Freunde der noch immer sinnlich fafSbaren ,schénen‘ Welt. 
\ls Elsner eines Tages auf der Isola bella malte, fiihrte er an der einen Hand 

seine Katze an der Leine, in der anderen trug er Palette und Pinsel. Durch ein 

lugzeug erschreckt, rif} die Katze an der Leine und brachte Elsner aus dem Gleich- 

gewicht. Die verschiedenen Malutensilien lagen auf dem Boden verstreut. Da trat 

ein alterer Herr mit kleinem, weifsem Schnurrbéartchen hinzu und half dem Maler 

se1m Einsammeln. Elsner bedankte sich. Der andere entgegnete: ,,Wir dienen doch 

einer Idee.“ Nun sah ihn Elsner richtig an. Es war Toscanini, der ihm geholfen 
yatte. ,,Aber Ihre Arbeiten kénnen bleiben‘, fuhr dieser fort, ,meine sind bald 

verweht™, und er deutete in die Liifte. Elsner hat diese Gedanken des groften Mei- 

sters der anderen Fakultat wohlverstanden. ,sopravivere.' — Er geht weiter 

diesen Weg und nimmt in seine Welt die Dinge, die ihm gerade entgegenkommen, 

um sie leben und tiberleben zu lassen. Das ist viel und oft alles. 
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IPir bringen den nachfolgenden 
Beitrag, weil wir glauben, da die 
Ereignisse in Afrika, die diesen 

Kontinent in den Brennpunkt des 
Weltgeschehens riicken, auch fiir 

unsere Leser eine Orienlierung 

liber afrikanische Kunst beson- 

ders aktuell erscheinen lassen. 

Alte afrikanische Kunst aus Nigerien 

D. W. MacROW 

1 Bronzeskulptur der Benin Kultur-. Ni- 
geria, Westregion, 17. Jahrhundert. 

Einen Einblick in die Kultur und 

die kinstlerischen Traditionen Ni- 
geriens vermittelte eine eindrucks- 

volle und reprasentative Sammlung 

nigerischer Kunst aus verschiedenen 

Epochen, die der Arts Council of 

Great Britain in seinen Ausstel- 

lungsrdumen am St. James’s Square 

in London als Beitrag zum Ver- 
standnis dieses jlungsten Mitgliedes 

des Commonwealth gezeigt hat. Die 
300 sorgfaltig ausgewahlten Stticke 

waren Leihgaben verschiedener Mu- 

seen in Nigerien, Grofsbritannien, 

New York, Berlin und Wien sowie 

privater Sammler. 

In Europa weifi man noch nicht all- 

zu lange, daf’ Westafrika, zumal 

Nigerien, altes, an Traditionen rei- 

ches Kunstgebiet ist. Bronzen aus 

Benin weckten zundchst lediglich 

das Interesse von Raritatensamm- 

lern. Als dann zu Beginn unseres 

Jahrhunderts die ersten afrikani- 

schen Holzschnitzereien auftauch- 

ten, fanden sie in einem kleinen 

Kreis unter Fuhrung yon Modigliani 

und Picasso starken Widerhall.. Doch 

ging es diesen Kunstlern vor allem 

um die formalen und stilistischen 

Elemente dieser Kunstwerke, von 

der Kultur und den Traditionen, die 

25 



2 Terrakotta-Skulptur der Nok-Kultur. 
1. Jahrtausend vy. Chr., Nordregion von 
Nigerien. 

3 Holzskulpturen der Stidstamme in Ni- 

geria, 19./20. Jahrhundert. 
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diese Formen hervorgebracht hat- 

ten, wufiten sie nichts. Erst in den 

letzten 30 Jahren ist ein gewisses 

Verstandnis ftir die religiés-mytho- 

logischen Wurzeln dieser Kunst und 

ihren geistigen Hintergrund mit der 
Feststellung des ,,religidsen Ur- 

sprungs* der afrikanischen Kunst 

erreicht worden. 

Daher ist es besonders zu begrifsen, 

daf} man sich bei der Londoner Aus- 
stellung nicht darauf beschrankte, 

300 =,,Meisterwerke  nigerischer 

Kunst zu zeigen, sondern diese ent- 

sprechend den Stammes- oder kul- 

tischen Gruppen aufteilte. So ge- 

wann der Besucher eine Vorstellung 

von der Vielgestaltigkeit dieser 
Kunst, ihrem teilweise hohen Alter, 

threr [solierung oder Verbindung zu 

anderen Kulturen. Er erkannte mit 

Staunen, daf} zum Beispiel die Un- 

terschiede zwischen den Ibo und 

Yoruba nicht etwa den verschiede- 

denen Schulen in England und Spa- 
nien vergleichbar sind, sondern daf} 

diese beiden Kulturkreise so weit 

voneinander getrennt sind wie die 

chinesische und die indische Kunst. 

Nicht aus ethnographischen Erwa- 

gungen werden sie als getrennte 

3 

Systeme dargestellt, sondern weil 

sie aul diese Weise am ehesten Ein- 

blick in das Wesen der den einzel- 

nen Staémmen eigentimlichen kunst- 

lerischen Welt zu geben vermégen. 

Man war auch bemiuht, die neue- 

sten Erkenntnisse und Porschungs- 

ergebnisse zu verwerten, die Auf- 

schluf} tiber bisher unbekannte Ver- 

bindungen zwischen einzelnen Stam- 

men oder religidsen Gruppen geben, 

die in manchen Fallen in der bishe- 

rigen Literatur wtber afrikanische 

Kunst gar nicht erfafst waren. 

Die dltesten Sticke waren Terra- 

kotta-Skulpturen der Nok-Kultur, 

die mit Hilfe des Kohlenstoff 14- 

Tests in die zweite Halfte des ersten 

Jahrtausends y. Chr. datiert wur- 

den. Sie stammen aus dem Gebiet 

der Zinngruben in der Nordregion. 

Neuerdings VELIMULEG Man, wor 

nehmlich auf Grund unerwarteter 

Funde ahnlicher Verrakotta-Arbei- 

ten in und um Ilesha (Westregion), 

dafi die Nok-Kultur bis tief in das 

heutige Yorubaland hineinreichte 

und einen entscheidenden EinflutS 

auf die Entwicklung der Ife-Kunst 

ausubte. Sollten diese Vermutungen 
zutrelfen, wire eine Liicke von an- 



4 Elfenbeinschnitzerei der Benin-Kul- 
tur. Nigeria, Westregion. 

5 Terrakottakopf der Ife-Kultur. Nige- 
ria, Westregion, 17. Jahrhundert. 
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nahernd 1500 Jahren in der Ge- 

schichte der afrikanischen Kunst 

geschlossen. 

Aus Ife selbst sind Steinmetz- und 

Terrakottaarbeiten sowie Messing- 

plastiken zu sehen, darunter einer 

der heute berthmten Ife-Képfe. 

Uberhaupt bilden wohl die nigeri- 
schen Bronzen und Messingarbeiten 

aus Ife, Benin und dem Nigertal so- 

wie die scheinbar v6llig isoliert da- 
stehenden Funde aus Awka in der 

Ostregion den 
Teil der Ausstellung. Bei diesen Ar- 
beiten erweist sich die Methode der 

Aufgliederung nach Fundorten als 

besonders gliicklich. An Hand der 
gezeigten Stticke leuchtet die durch 
die jungsten Punde in der Ostregion 

nahegelegte Vermutung ohne wei- 
teres ein, daf} diese Stiicke, die zwar 

selbst nicht alter als 300 Jahre sein 
diirften, stilistisch den Kulturen des 

Benue-Tals und Ghads naherstehen 

als den Messingarbeiten der Ife- 
Benin-Kultur der Westregion. 

Uber der Fulle von Bronzearbeiten 

aus Benin vergifit man nur allzu 

leicht die erlesenen Elfenbeinschnit- 
zereien derselben Kultur. Unter den 

neueren Sachen war nichts Bemer- 

eindruckvollsten 

kenswertes, aber ein geschnitzter 

Elfenbeingong — eine Leihgabe aus 

Privatbesitz — zeugte von einer 

hohen Handwerkskunst und gehort 

zu den besten bekannten afrikani- 

schen Elfenbeinarbeiten. Er stammt 

vermutlich aus dem 16. Jahrhun- 

dert. 

So entztickt das Auge auf den Bron- 

zen und Steinskulpturen verweilt — 

die Holzschnitzereien der stidlichen 

Stamme vermitteln am starksten 

den Geist des traditionellen Nige- 
riens, der auch heute noch kraftvoll 

lebendig ist. Die meisten dieser 

Schnitzereien sind noch nicht ein- 

mal 50 Jahre alt, und man darf froh 
sein, daf} wenigstens diese der wei- 

ffen Ameise und ihren Legionen 
Verbiindeter entrinnen konnten, die 

einen unaufhérlichen Krieg gegen 

alle Holzarbeiten Afrikas fihren. 

Diese, in lebendiger Folklore wur- 

zelnden Sticke passen gar nicht in 
eine Museumsausstellung: ihr Platz 
sind die kultischen Zeremonien, de- 

ren Bild mit dem rhythmischen 

Klang der Trommeln, dem Stamp- 
fen der tanzenden Fufse und der 

Glut Afrikas sie unmittelbar herauf- 

beschworen. 
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Prude Aldrian, Hans Mauracher. Leykam Verlag Graz, 1960. 

Dieses Biichlein tber den bekannten steiermarkischen, aus T1- 
rol stammenden Bildhauer, das mit Férderung der zustandigen 
Landesregierung erschien, erfuillt alle Forderungen, die man 
in eine solche Publikation stellt. Eine ausfthrliche biographische 

Einleitung informiert uns tber den Lebensweg des Kunstlers, 
n zweiter Teil versucht mit Erfolg, seine Stellung innerhalb 

er Gesamtentwicklung auch wertmassig zu bestimmen. Die 
<r6nung der Schrift bildet ein nach Vollstaindigkeit strebendes 
Werksverzeichnis, dem eine kurze Zusammenfassung der bio- 
graphischen Daten vorangestellt ist. Aus dem Abbildungsteil erse- 
hen wir, daf} Mauracher seine Herkunft aus der Welt bauerlich- 
handwerklicher Bildschnitzer nie verleugnete; Holz war sein 
bevorzugtes Material und sein ktnstlerisches Streben ging: 
nach Vereinfachung und Konzentration. Sein Entwicklungsgang 
verlief vollig unberthrt von den Krisen der Zeit. 

Edmund Pick-Morino. Zusammengestellt und eingeleitet von 
Heribert Hutter. Osterreichische Staatsdruckerei, Wien 1959 

\uch die vorliegende Veréffentlichung Uber Pick-Morino zeich- 
net sich durch die gleichen positiven Charakteristika aus wie 
die eben besprochene Arbeit tber Mauracher. Ein Einlegeblatt 
»Erganzungen und Nachtrage® zeigt, wie schwer es war, das 
Werk dieses in Osterreich fast véllig in Vergessenheit geratenen 
Kunstlers einigermafien erschépfend zu erfassen. Pick-Morino, 
der aus Komorn stammt und im Alter von 81 Jahren im Septem- 

ber 1958 in Dielbeek bei Briissel starb, orientierte sich als 
aufgeschlossener Sohn seiner Zeit an den Pointillisten, van 
Gogh, Cézanne und Schuch. Ziige der Gemeinsamkeit mit 
Corinth, vor allem aber mit Slevogt, sind unverkennbar, manch- 
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mal streift er auch an Kokoschka an. Dr. Hutter ist es gelungen, 
im knappen Bilderteil des schmalen Bandchens die qualitativ 
besten Arbeiten eines in dieser Hinsicht sehr schwankenden 

Lebenswerkes reproduzieren zu lassen. Wie unsicher das Ver- 

haltnis unserer Zeit zu Pick ist, geht aus der Tatsache hervor, 

daf§ ein Stilleben dieses Ktinstlers Mitte Dezember bei Sothe- 
by in London S 25.000.— (£ 350) erbrachte, waihrend im Wie- 

ner Dorotheum ahnliche Arbeiten oftmals nur mit einigen tau- 
send S gehandelt wurden. DrKk 

Obiges Bild stammt aus der besprochenen Publikation. 

UNS ERE AUTOREN 

Olto Erich Deutsch, 1883 in Wien geboren, studierte Kunst- 

geschichte, Archiologie und Germanistik in Wien und Graz. 
1908 bis 1911 Assistent der 1. Lehrkanzel fiir Kunstgeschichte 

in Wien, wandte sich aber dann der Musikgeschichte zu. Von 

1919 bis 1924 Buchhandler und Verleger in Wien, 1926 bis 1935 
Bibliothekar der Musiksammlung Anthony van Hoboken. Von 
1939 bis 1952 lebte er in Cambridge und kehrte dann nach Wien 
zuruck, Er ist besonders durch seine dokumentarischen Biogra- 
phien Schuberts, Haindels und Mozarts bekannt geworden, die 
auch in englischer Sprache erschienen. 1928 erhielt er den Titel 
Professor und 1960 wurde ihm von der Universitat Tubingen 

das Ehrendoktorat der Philosophie verliehen. 1953 Ehrenmedaille 
der Stadt Wien, 1959 Osterreichisches Ehrenkreuz erster Klasse 
fur Wissenschalt und Kunst. 1958 Sonderheft der ,,Osterreichi- 
schen Musikzeitschrift® zu seinem 75. Geburtstag mit Bibliogra- 

phie seiner musikhistorischen Arbeiten. 

Christiane Michna, Dr. phil., geboren 1925 in Wien. Studierte an 

der Universitat Wien Kunstgeschichte und Archdologie. Disser- 
tierte 1952 tber ,.Maria als Thron Salomonis“. 
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Losgelisticin vom Ctlltag ist die Ooraussetzung zur. 

vélligen Aingabe an den Geist dee Kunst. Dazu gehoet 

nicht allein ein festliches Kleid, dazu gehdet auch die 

Miglichkeit zuce physischen Entipannung. Jnr neuen 

Salzburger Festipielhaus sitzen die Gaste auf Mollicell- 
Latexichaum und enthehren so nicht den gewohnten 

internationalen Komfort. 

Mollicell-Latexschaum - ein Semperit-Crzeugnis 

Wien 1. Kohlmakt 7 
TELEFON 52 1339 

DOROTHEUM KUNSTABTEILUNG 
Wien I, Dorotheergasse 11 Tel. 52 31 29 

So eee IN SL ALU Kan LON 

U5 Oem unde se Viatze L961: 

Gemialde alter und neuerer Meister, Graphik, 

Skulpturen, antikes Mobiliar, Antiquitaten, 

Asiatika, Waffen. 

BESICHTIGUNG: 10., 11., 13. und 14. Marz 1961 
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Fall a Qualitét und elegante Form haben erhohte 

Giltigkeit, wenn es um Schmuck geht. FLORALIA- 

Schmuck besitzt alle diese guten Eigenschaften und 

laBt das Herz einer Frau hoher schlagen. Ihr Fachgeschdaft legt Ihnen 

gerne FLORALIA-Schmuck aus Gold zur Ansicht vor. 

III 

ANTIKE UND MODERNE RAUMKUN ST 

Briider Soffer 
WIEN I, SINGERSTRASSE 4. TELEPHON 52 44 28 

GOLDSCHMUCK 

©) Sy ER Ree @ Pig Steal aeenl as psa 

LANDERBANK 
GEGRUNDET 1880 

ZENTRALE: WIEN I, AM HOF 2 

28 ZWEIGSTELLEN IN WIEN 

FILIALEN IN OSTERREICH: 

BADEN LINZ 

BLUDENZ 

BREGENZ 

BRUCK A.D.MUR 

GRAZ VILLACH 

INNSBRUCK WELS 

KLOSTERNEUBURG WIENER NEUSTADT 

SALZBURG 

ST. POLTEN 

AFFILIATION: 

EISENSTADTER BANK A.G., EISENSTADT DURCHFOHRUNG ALLER BANKMASSIGEN GESCHAFTE 
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SPAR-CASSE 

der Alteste Trager 

des Spargedankens in Osterreich 

verbindet alte gute Osterreichische Tradition mit den 

Erfordernissen einer zeitgemaBen Betriebswirtschaft 

und der Férderung moderner Kunst. Diese Verbin- 

dung zwischen altehrwirdiger Uberlieferung und mo- 

dernem Geist dokumentiert sich in all ihren Aufgaben 

und Dienstleistungen auf das beste. Die ERSTE 

OSTERREICHISCHE SPAR-CASSE war, ist 

und wird immer ein guter Berater in allen Geld- 

angelegenheiten sein. 
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Eine der 31 Zweiganstalten: Wien 9, NuBdorfer StraBe 15 

ERSTE ALLGEMEINE 
EA UNFALL- UND SCHADENS- ea 

VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT 

WIEN I, BRANDSTATTE 7-9 / 632771, 637646 / TELEGR. ERSTALLGES WIEN / FERNSCHREIBER 01/1365 

UNFALL-, HAFTPFLICHT-.. SACHSCHADEN.-, 

KRAFTFAHRER-, TRANSPORT- 

VERSICHERUNGEN ALLER ART 
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inneneinrichtung 

mobel kunsthandwerk 

VON Ghia neGme teppiche 

telephon 52 40 532 wien 1, dominikanerbastei 10 
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| REPRASENTATIVE 
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EIN 
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JAHRGANG 1960 

DER ZENISGER UR 

ALIE UND MODERNEVKUNS Ts 

ZUM 

VORZUIGSPREITS 

VON S 240.-— 

WIEN Il, KARNTNERSTRASSE 14 

EINGANG NEUER MARKT 1 

ERHALTLICH IMR ZR. VEREAG 
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GALERIE AM MICHAELERPLATZ 
EINKAUF VON ALTEN SILBER- 

UND GOLDGEGENSTANDEN, ANTIQUITATEN, 

MOBELN, BILDERN UND KLEINKUNST 

WIEN I, KOHLMARKT 18, ECKE MICHAELERPLATZ 
TELEPHON 637571 

WIENER INTERNATIONALE MESSE 
vom 12. bis 19. Marz 1961 

Mébelstoff - Teppichfabriken 
Wien und Hoheneich, N.- 

JOH. BACKHAUSEN & SOHNE 
MNMiéibelvtoffe - “Oeppiche 

Corhangstoffe > Decken 

Lager von oeientaligehen “Oeppichen 

Verkaufsniederlage: Wien I, Kdarntnerstrafe 33 — 

Ecke Johannesgasse 

Telephon 52 29 04 

Inhaber: 

Herbert Asenbaum 
Yun ,CLNTIOUAR« 

BIN= UN DV ERR 

Wien I, Karntnerstr. 23 

o2 28 47 

von antikem Schmuck 

Silber, Porzellan 

vis-a-vis d. Malteser-Ritter-Ordens-Kirche Zierglasern, Kleinkunst 

Gobelin 

altes, gut erhaltenes Museumstiick, mit bunten Farben, maximale 

Hédhe 250 cm, Breite 200 bis maximal 380 cm, von Privatmann 
zu kaufen gesucht. 

SG 1404 WEFRA Werbegesellschaft, Frankfurt/Main, Strese- 
mann-Allee 13 

IHRE REPRASENTATIVE, ERFOLGREICHE WERBUNG 

IST DAS INSERAT IN DER EINZIGEN IN OSTERREICH 

ERSCHEINENDEN KUNSTZEITSCHRIFT 

alte und moderne Ku nst 
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