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IE

DEUTSCHEN
haben in den letjten Menschenaltern manche Eigenschaften

und Neigungen entwickelt, die sie selbst nicht su besitjen

glaubten, und die thre Nachbarn ihnen nicht ^utrauten. So

sind sie auch in anderm Sinne Sammler gsworden/ als ihre

Vater und Grofivater es waren. Aber die Empfindunge^

mit denen der Sammler in Deutschland heute noch angese=

hen wirdx und die Urteile uber die Sammeltatigkeit/ denen

man noch begegnen kann/ beweisen/ dafi es gar nicht uber=

flussig ist7 die Bedeutung und denWert der Sammeltatigkeit

^u prufen.

it WAS MAN VON EINEM STOCK WELJGETRIEBE

WAHRZUNEHMENVERMAG,HANGTVOM STAND=

PUNKT ABXDEN MANWAHLXUNDVON DER AUS=

BIUDUNG DER AUGEN, MIT DENEN MAN SIEHT.



TATIGKEIT I IND WIRKUNGSGEBfET
des Sammlers lassen sich in ihrer Ausdehnung und ihrcnBc=

siehungen 311 den Nachbargebieten am klarsten erkennen

und uberschauen vom Standpunkt und durch die Beobach=

tungsmittel des Volkswirts. Der Beobachtungs=Posten des

Sammlers selbst bietet keinen Abstand/der des Kunsthisto=

rikers birgt die Oefahr der Einseitigkeit, und Sammler wt'e

Kunsthistoriker konnten in den Verdacht kommen/ in eige=

ner Sache zu fechten. Auch der Standpunkt des Kunsthand=

lers, der durchaus in Betracht kommt/ laSt nicht das Gan?e

erkennen und erweckt Vbrurteile SeSen <^AS Ersebnis.

It Dem ist der Volkswirt nicht aussese^t, denn die Kunst

liegt iHm nicht naher als andere Eebenssebiete.

< Er wird mit der Untersuchuns des Gesenstands der Sam=

meltatigkeit/ des Kunstwerks, besinnen.

it Von alien anderen Er^eugnissen derMenschenhand unter=

scheidet sich das Kunstwerk durch die ungeheurenAbstande

seiner Bewertung. Vier QuadratfuS bemalter L^einwand ist

das eine A4al nicht mehr wert als die L^einwand im verdor=

benen Zustand, ein andermal Tausende/ ein drittes Mai

Hunderttausende oder gar Millionen. Fur ein Blatt Papier

mit denLinien der Radierung kannbei derselbenGro&e ein=

mat ft'mfPfennige/einmal funftausend und (in seltenen Fallen)

funfeigtauscnd Mark und daruber be^ahlt werden. Der

Volkswirt wei&x dalS Oeld immcr etwas ausdrtickt. LJnd da



bci bemalter L,efnwand oder bcdrucktem Papier nicht von

cincr Veredelung des Stoffes gesprochen werden kann/ wie bet

der Verwandlung von Roheiscn in Uhrfedern - an sich sind

Farben und L,einwand durch den Maler sunachst verdor=

ben /so mufi er nach einer andern LJrsache suchen.

It Dcr Vblkswirt findet die hohe Bewertung im Wesen des

Knnstwerkes darin besrundet/ da& esx einem Akkumulator

subtilster Art vergleicfibar/ die sevvaltise I^ebensenersie und

die kunstlerische Sonderart eines s&nz grofien A/lenschen auf=

bewalirt. Was in der Seele eines grofien A/lusikers/ Dichters

oder A4alers gejubelt oder gestohnt/ se)&mmert oder froh=

lockt/ gebangt oder getollt hat/ das klingt oder leuchtet aus

ihrenWerken durch die Jahrtausende.Was ware die Mat=

thauspassion/ was der Figaro/ der Hamlet oder der Faust

wert/ wenn sie/ wie em Bild/ nur einmal auf der Welt waren.

Hatte die bildende Kunst ein Publikum wie die A/lusik oder

dieDichtung/niemandwurdesich wundern/dafieinHaupt=

werkRaffaels oderRembrandts aufMillionen gewertet wird.

It Mit Recht wird also der Marktwert eines Kunstwerkes

Iiochsten Ranges die Werte alter andern Er^eugnisse eines

Volkes uberragen.

It Aber die Bedeutung des Kunstwerks im I^eben des Volkes

ist damit nicht erschoplt. Sein hochsterWert liegt nicht in dem

Preis/ den es erreicht/ sondern in derWirkung/ die es ausubt.

Es gibt so wenig den Genius an sich wie den Apfel an sich.



Der Genius ragt hocrt uber seinVolk hinaus/einWalirseichen

fur die Welt. Aber seme Wur^eln senken sich unentwirrbar

von denen semes Volkes in das Erdreich.EinL^ebenssaftnahrt

alle Volksgenossen. Es gibt den Maler, den Dichter, den

Musiker nur in dieser volklichen Auspragung als deutschen,

fran^osiscrien/italieniscrien Kiinstler.Was sie scfiaffen/ist von

dem Oesamtgeist ihres Volkes getragen und wirkt formend

surttck auf den Gesamtgeist und die Entwtcklung der ein=

selnen Seele. Jeder von uns wei6xwas im Eebcnder Mensch=

heit dteVeroffentlichung des Robinson oder des Gulliver,was

unserem Volke das Erscheinen des Faust bedeutet hat und

welche Veranderungen in ihm selber vorgegangen am Tagx

wo er als Knabe Robinson und Gulliver und als Jungling

den Faust zu lesen begann.

it Die Gro&taten der bildenden Kiinstlcr uben/wo die Kul=

tur fur ifire Aufnahme vorhanden ist, dieselbe Umbildung

aus wie Goethes Faust oder A4o?arts Figaro. DalS ein Vblk

die Werke seiner groften A/laler und Bildhauer im Besitj be=

halt/ ist deshalb eine nationale Daseinsfrage.

< In der TPieorie kann es daruber keine Meinungsverschie=

denheit geben. Aber die Praxis kennt auf dem Gebiete der

bildenden Kunst vielerlei Hemmungen.

^ Zunachst pflegt es seit dem Anfange des neun^ehnten

Jahrhunderts lange Zeit ^u brauchen/ bis uber die Bedcutung

eines gro&enKiinstlers Einmutigkeit herrscht. AlsUebermann
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Ende der sech^igerJahre erklart hatte/ er wolle Maler wer=

den/ fragten die besorgten Eltern alle beruhmten Kunstler

Berlins um ihr Urteil/nur Mendel noch nicht/obwohl er uber

funfsig war. Er gait noch nicht. Es war die Zeit/ wo er sich/

wie Fontane drastisch er^ahlt/ von emem heute langst ver=

gessenen KunstFiistonker mufite uber den A/lund fafiren lassen.

LJnd er hatte die Werke/ auf denen heute sem Ruhm ruht/

fast alle schon geschaffen. Aufier der Nattonalgalerte und

dem AAuseum seiner Vaterstadt Breslau x hatte/ als A/lcn?el

seinen sieb^igsten Geburtstag feierte/kem deutsches Museum

ein Bild von ihm. Allesx was wir am hochsten scha^en/das

Ktnderbucrv das Gymnasetheater/ die Familienbilder/ die

Atelierwand/Fnedrich in I^issa/die Aufbahrung der A/lar^=

gefallenen/ besafi er noch unverkauft und unbegehrt. Ware

um 187O em Museum gekommen und hatte ihm halb soviel

aut den Tisch gelegt/ wie heute ems seiner mittleren Btlder

bringt/ es hatte das alles haben konnen. LJnd solche kritische

Augenblicke hat es imUeben jedes grofien deutschen Meisters

im neun^ehnten Jahrhundert gegeben.

it Wir sehen daraus/ wie unsicher langeZeit der hochste Besitj

eines Volkes sein kann.Theoretisch ist es denkbar/ dafix wenn

ein Englandervder Amerikaner bald nach 1880 ein paar

hunderttausend Mark in die Hand genommen/ alle besten

Men?elx Bocklin/ l^eibl/ Thoma/ Trubner/ I^iebermann, von

andcrn nicht ^u reden/sein Eigentum geworden waren.



hatten das Nachsehen gehabt. Tatsachltch ist es den Fran=

soscnahnlich ergangen.Vielc dcr bedeutendsten Werke der

Schule von Barbi^on und der Impressionisten sind nachAme=

rika/ England und jetjt auch nach Deutschland gevvandert/

vveil dieMuseen und diePrivatsammler in Frankreich zu spat

erkannt hatten/was aufdem Spiel stand fur Frankreich.

[ Denn keinVolk derWelt sperrt die Ausfuhr der lebendcn

Kunst. Im Gegcnteil/ man betracfitet die lebende Kunst als

^Varc wie cine andere/spricht von Kunstexport/ klagt - na=

mentlich in Deutschland- jammerlich/ wenn man ihn nicht

hat/ und grundet Vereine fiir den Export von Bildern und

Skulptur.

4 DieseTatsachen lassen uns die rein mechanischeWichtig=

keit des Sammlers im Haushalt des Vblkes erkennen. Er ist

der A/16nssee/der in schlechten Zeiten das befruchtende Ele=

ment aufbewahrt/ das grofie Reservoir fur die Zukunft. Er

wirdsichaberaufdie nationalen Gren^en nicht beschranken.

WbNeigung/Bildttng und A/littel vorhanden sind/?ieht der

Sammler wie ein A/lagnet das Wertvollste der Kunst aus

dem Bereich der Nachbarvolker ins I^and.

It Alsimsieb^ehntenundacht^ehntenJahrhundert dieGe=

maldesammlung sum notwendigen Ausstattungsstuck jedes

vornehmen Haushalts gehorte/sind von den deutschen Fur=

sten/dem deutschen Adel und dem deutschen Patri^iat un=

sagbare Scha^e der italienischen/niederlandischen/frans6si=
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schen und spam'schcn Kunst ins l^and gebracht. Der einst

sehr reiche Besifc$ des Adels und des Patrt^iats der Stadte

ist im neun^ehntenJahrhundert,wo die Bildung in Deutsch=

[and den tiefen Sturs tat, von dem klugern Ausland urn em

L^nsengericht erworben. Kein I^uxus oder faster ist so kost=

spiclig wieDummheit und Kulturlosigkeit.Nur was dieL,an=

dcsfursten erwarben7 ist iml^and seblieben. Ihrer Kultur/ihrer

Sammcltatigkeit ^ur Zcit des Absolutismus dankt Deutsch=

land den sichern Besitj der unerhorten Scha^eDresdens/A/lun=

chens/Kassels/Braunschweigs.Die deutsche Sammeltatigkeit

des neun^ehntenJahrhunderts hat auslandische Kunst nicht

cntfernt mit solchem Verstandms beobachtet/ im Orunde

uberhaupt nicht. Denn was bedeuten die einigen Du^ guter

fran^osischer Bilder/ die in unsere Museen und Privatsamm=

lungen gekommen sind/ gegen die A/loglichkeiten/ die wir

vcrsaumt haben. Dabei waren unsere A/littel unendlich viel

grower als die der Fursten des sieb^ehnten und acht^ehnten

Jahrhunderts.

It Was uns fehlte/ war die kunstlensche Bildungx die ^ur Er=

kenntnis/ und das kunstlerische Bedurfnis/ das sum Erwerb

gefuhrt hatte.Dafi dasAUerbeste su seiner Zeit selir wohHcil

hatte erworben werden konnenx ist je^t allgemein bekannt.

/Man wcifi heutc aucnx daS anderc Nationen die Glucks=

lage benut^t haben. Wieviel kostbares fran^osisches Natio=

nalgut ist um geringes Entgelt nach Amerika gewandert?
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Das klassische Beispiel der wirtschaftlichen Bedeutung in=

telligenter Sammeltatigkeit weitester Kreise ist England/ wo

die einheimischen Kunstguter hochster Art selten sind. Vbm

sech^ehntenJahrhundert ab haben die reisenden Englandcr

unter Ausnutjung alter traurigen politischen undkulturellcn

LJnglucksfallevom europatschenKontinent und ausdergan=

^en ubngenWelt den kostbarsten Besi^ atif ihre Inscl gebracht.

Die noch immer mcht erschopften Prtvatsammlungen und

der Besi^ der offentlichen Museen legen Zeugms ab von der

Umsichl und dem Sachverstand der englischen Samtnler.

MT
DER AUFBEWAHRUNGSTATIGKEIT DES

SAMMLERS ist die des Sichtens untrennbar ver=

bunden. Auch ftir die kntische Durchprufung alles tiber=

lieferten Kunstgutes kann die Tattgkeit der Sammlcr mcht

entbchrt werden. Im taglichen LImgang mit dem eigenen

und mit fremdem Besi^ in Sammlungen und auf Auktto=

nen steigert sich die Fahigkeit/Werte %u erkennen beim ein=

?elnen und von einem Geschlecht zum andern. Erne GemaU

degalerte/ die heute/ gestu^t auf die Forschung eines gan^en

Jahrhunderts/ auf die von Geschtecht ?u G^eschlecht verfei=

nerte Empfindung fur die hochsten Werte und erleuchtet

durch das Schlaglicht/das von der lebenden Kunst auf die

vergangene fallt/ ein amerikanischer Sammler von hochstcm
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Ehrget's ^usammenbrdigt/irt gewahlterx als die beste$amm=

lungvor einemJahrhundert sein konnte.

C In Deutschland ist die bewahrende und sichtende Arbeit

des Sammlers von Kunstwerken allein schon deshalb wich=

tiger als in irgendeinem anderen I^ande, weil die deutsche

Kunst heute noch das dunkelste Oebiet der Kunstgeschichte

bildet.

It Gibt es eigentlich Sammler deutscher Kunst? Sie sind sehr

selten. Unsere alte Neigung/su liberscha^en/ was von jenseit

unsererGren^en eingefiihrt wirdx hat dahin gefuhrt, die deut=

sche Kunst als sweiter Klasse ^u behandeln.Um 189o waren

^wci Drittel allcr gro&en deutschen A/leister des 1 9. Jahrhun=

derts vergessen. Als ich ^uerst eine Jahrhundertausstellung

der deutschen Kunst in Berlin forderte um die A/litte der

neun^igerJahrexwaren nur wenige bere(tx das LJnternehmen

2,11 fordern. Aber oifene und heimliche Widerstande stellten

sich in den Wegx so da& die Ausfuhrung des Planes nicht

durch^use^enwar.Man wollte an vergessene deutsche Kunst

nicht glauben. Der Minister eines groSen deutschen Staates/

mit dem ich langere Vkrhandlungen pflog/machte tausend

Einwendungen/ und als ich in der letjten Besprechung sehr

dringlich wurde/gab er seinen wahren Grund an: Er hatte

einen beruhmten Ktinstler, seinen Vertrauensmann/ gefragt/

was er von dem Projekt einer Jahrhundertausstellung der

deutschen Kunst hieltex und hatte die Antwort bekommen/

13



cs lohne der Atuhe nicht. /Man wiirde sich ntir blamicrcn. Es

ware kerne unbekannte deutsche Kunst vorhanden.

It In einer deutschen Kunststadt/die um 183O cine Reihe der

einrTu&reichsten deutschen Kunstler beherbergte/wollte bald

nach 19OO der Direktor des Museums einWerk von dem

gro&ten dieser A4ctster ins Museum brtngen. Es war billi's

und wunderscfion. Die Kommission, aus Kunstlern beste=

hend/liefi sich/ weil auch em anderes Museum den Besit5 dcs

Bildcs anstrebte/ nach lanserem Widerstreben herbei, den

Ankauf 2;u bewtlligen/ fugte jedoch den Beschluli hin^u/ cs

sollte von dtesem A/letster kem ^X^rk mehr gekauft werden.

Das Aluseum besali anderthalb Btlder von tfim. Es hattc

funf^is haben mussen/um erne ausretchende Vorstelluns von

ihrn 311 seben. Als wir die Jahrhundertausstellung machten/

hatte ich aus einer andern deutschen Kunststadt dteV/erkc

ernes grofien deutschen A4eisters von l8oo begehrt. Unserc

Freunde/ die Kunsthistoriker der Stadt/stnchen ihn von der

Liste/ weil sie ihn nicht gut genug fanden. Alit Aluhe habe

ich dann durchgese^t/dafi doch noch Bilder von ihm hm=

kamen/ und sic wtirden als cine der grofien Entdeckungen

begrutk.

It Vor emiger Zeit kaufte em Museum um hundert Mark

em Bild von emem vergessenen deutschen L^ndschaftcr um

I8o. Ware das Bild das Werk eines Meisters der Schulc

von Barbi^on gewescn, hatte esx ohnc bcsser ^u sein/ ftinbig=
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tausend Mark gekostet. In den neunsiger Jahren konnte cm

Hauptwerk von Caspar David Fricdricn auf offentiicher

Auktion in Deutschland fur achtunddrei&ig Mark von der

Nationalgaleric in Christiania crworben werden.

It Solchc Vorkommnisse, bet denen Kunstler, Forscher und

Kunstfreunde dieselbe Rolle spielen, mogen wohl verwun=

derlich crscheincn. Ater sie finden ihre Erklarung in dcm

allgemeinen A4ilkrauen der Deutschen gegen ihre kunstle=

rische Selbstandigkett/in der emseittgen Hochscha^ung frem=

der Kunst - Forscher und Kunstler haben emander darm

ntcht viel vor^uvverfen-ttnd mcht ^ulet^t in dem Mi&stand,

dafi die deutsche Kunst der ersten swei Drittel des neun=

^ehnten Jahrhunderts bis in dessen le^tes Jahr^ehnt weder

vonGalerien noch von Sammlern beachtet wurde.Ich wufke

von Privatsammlern um 19oo kaum drei ^u nennen/ die der

dcutschen Kunst von I8oo bis 185O nachgingen. Drei im gan=

5en Reicfi. - Und einer darunter ist der Norweger Bernt

Gronvold.

It Fur Hand^eicrmungen und Kunstdrucke liegt die Sache/

das muE betont werden/ sehr viel gunstiger. Hier gab und

gibt es bedeutende Privatsammlungen.

It Trotj der Anregung/ die von der Jahrnundertausstellung

ausgegangen ist/ hat sich seither an der Saclilage wenig ge=

andert. Die A4useen haben dies Oebiet erst seit kur^em an=

geschnitten. Der Kunsthandel prlegt es nicht. Die Kunstge=
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schichte hat es vernachlassigt.Das ist alles LIrsachc unclWir-

kungsugleich/und deshalb darf es nichtwundernehmen/da&

der Sammter sich nicht auf dies noch wenig erforschte Ge=

biet wagt. Der Volkswirt mufi das um so mehr beklagen/als

wir/j'e mehr Material wir kennen lernen/ um so mehrVer=

ehrung empfinden vor den Eeistungen dieser Zeit.

4 Da6 tins auf diesem nun schon s^schichtlich gewordenen

Oebiet der Sammler fehlt/spuren wir auf Schritt undTritt.

Von dem l^ebenswerk grower und fruchtbarer A/leister/dcren

Btlder nach hunderten safilen durften, kennen wtrselegent=

Itch nur ein halbes Du^end.Wb sind sie geblieben? Stnd sic

schon vernichtet? Wir flatten gehofft/ dafi mfolge der Jahr=

hundertausstellung die verborgenen Scha^e ans L,icht kom=

men wurden/ doch ist wenig davon ?u sehen gewesen. Wo
stecken die CasparDavid Friedricri/ dieJ.C.Dahl, die Kobell/

die E von Olivier/ von dem aufier den drei Bildern in der

Hamburger Kunsthalle/ und den vier oder funfx die die iib=

rigen Galerien ^usammen besitjen/ nichts weiter bekannt ^u

sein scheint? Die Bilder dieser und anderer deutscher Meister

^wischen I8oo und 18-fo genugen/um den Beweis z\.\ liefern x

daft wir in dieser Zeit unabhangig neben den Franzosen und

Englandern eine gleichwertige/ hie und da sogar uberlegene

Eandschafterschule besessen haben/daft den deutschenA4a=

lern dieser Zeit Bildnisse gegliickt sind/ die sich bci groikcr

Bescheidenheit und Absichtslosigkeit neben dcm Besten alter
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Zcitcn bchauptcn. V/ie viele Forscher und Kunstler wissen

darum und glauben daran? Daft die sogenannten Gebildc=

ten diesen nationalen Fragen fernstehen, darf da nicht wun=-

dernehmen.

t Dies gilt fur das unbekannte neun^ehnte Jahrhundert.

Dem acht^ehnten und sieb^ehnten gegenuber schweben wtr

in derselbcn LInsicherhett. Es sibt noch keine A/luseen und

keine Kunstfreunde/ die die deutsche Kunst dieser Jahrhun=

derte systematisch sammeln.Die I^okalmuseen fangen gerade

erst an. Deshalb wissen wir so furchtbar wenig davon/ und

vveil wir nichts wissen/glauben wir mchts.So vielistaber sicher :

anTalenten hat es bei tins auch in diesen dunkeln Jahrhun=

dertcn nicht gefehlt.LJnd wenn wir eineAusstellungdeutscher

Kunst von l6oo bis I8oo machtetv was nach den Ausstel=

lungen englischcr und fran^osischer A/leister desselben Zeit=

raums cine dringliche Aufgabex ja eine Ehrenpflicht der Ber=

liner Akademie ware/ so wurden wir erkennen/dafi wir tins

an Umfang und Originalitat gan2; wohlneben denEnglan=

dern ^eigen konnen,wenn auch nicht an aufierm (und vieU

fach crborgtem) Glan^.

it Daft sich in den nachsten Jahr^chnten Privatsammler fur

das gan^e Gebiet der deutschen Malerei heranbilden/ na=

mentlich fur die arg vernachlassigte Zeit von 1OOO bis I8oo

und fur die neuen ,,Primitiven" von I8oo bis 1840/und dafi

die oftentlichcn Galerien mit ihncn Hand in Hand gehen/ist



cine nationalcNotwendigkeit. In Berlin Ut&t sich die glorrci*

che Zeit von Chodowiecki bis zum jungen A4en^cl noch nir=

Send auskommlich studieren, in Dresden 1st noch keme\or=

stcHungsugevvinnenvonderBedeutungdesOrtsfurdicJahrc

von l8oo bis l84o/und noch schlimmer steht es um Munchcn.

Hier ist es gerade^u ein Kumme^dal^ die 6ffentlichenScunm=

lungen aitf dem eigcnsten Gebiete noch gAn^ltch cMislassen.

Atich Dusseldorf mufi genannt werden.\Vas dtese Stadt in

der Tat einmal bedeutet hat/ lafit sie in ihrer offentlichen

Sammlung nicht ahnen/ ttnd Privatsammlungen lassen uns so

gut in Dusseldorf vvie in samtlichen deutschen KtmststAdtcn

im Stich.

/~O HOCH NUN AUCH DER VOUCSWIRTSCHAFTL^R

>k die Tatigkeit des Sammlers auf geschichtlichem Gebiet

.^/einscha^enmag/vvichtiger wird ihm dessen^Mrksamkeit

innerhalb der lebenden Kunst erscheinen.Niemand wird die

Historic entbehren wollen. Aber standen wir vor dcr Wahl,

Gcschichte oder I^eben/mufiten wir uns fur das Wertvollstc

entscheiden. Zum Gluck schliefit das eine das andere nicht

aus; im Gegenteilxdas eine bedingt das andere.

4 Wir durfen nicht behaupten/ daft unscrVolk ein innigcs

Verhaltnis ?u seinen Kunstlern hatte. Wie grofi wurde die

Z^hl derer sein, die etwas entbehrtenx wenn mit cinem Schlagc
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die Maler und Bildhauer ihre Arbeit einstellten? Die Mittcl

k'ir alles Oro&e sind reichlicher und stetiger vorhanden als

jemals. Aber es sind kattm die ersten An^eichen 311 spuren/

daS das Vblk sich anschickt/wieder mit seinen gro&en Kunst=

Icrn 511 leben.

It Noch unmer sind Besi^ und Kultur getrennte Outer. Der

Besi'i5 ohne Kultur jagt dem Versangticristen im l^eben und in

der Kunst nach. Wie steht es in den Seelen und deshalb in

den V^bnnungen unserer Wohlhabenden aus?

It VWrbesitjennunaberglucklicrierweise ubergan?Deutsch=

land ^erstreut freudtgeSammler der lebenden Kunstx und wer

in der L,age istx zu beobachten, sieht uberall netie entstehen.

H Es gibt auch schon ein^elne/ die nicht nur mit den Bildern,

sondern auch mit den A4eistern selbst Freundschaft geschlos=

sen haben und ihnen mit Bitten/^X^unschen und Anregungen

kommen. Vom Bildnis pflegt cs aus^ugehen/ und nach und

nach kommt das Haus mit seinen Innenraumen/ kommt der

Oarten/kommt die heimatlicheL.andschaft hinsu. Ich kennc

schon deutsche Sammler, die von der Hand grofier deut=

scher Mcister ihre Frauenx ihre Kinder/ ihre Freunde und die

Dichtcr/ Mater/ Musiker, die sie verehren/ihre hausliche und

landschaftltchc LImgebung in einer gan^en Reihe von A4ei=

sterwerken habcn festhalten lassen.

It Daft in diesem Stnne dem Sammler als Besteller eine noch

nicht abrumcsscndc Bedeutung ^ukommen kann/ liegt auf
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der Hand,und da& Kunstwerke, die so entstefien, lebendiser

vvirken als auf Ausstellungen erworbene und da& sic fester

im Besit5 der Familie haften, fester als Kunstwerke ohne L,e=

bensbesiehungen, ist auf den ersten Blick zu verstehen. A4ir

scheint auch, daft dem Kunstler, der sich seme Fretheit be=

vvafirt/ aus diesen personlichen Sympathien und Wiinschen

mancherlei Anregunsen erwachsenx die ihm heute manseln.

Das Vbrurtetl/ das man oft z\\ horen bekommt/ die Kunst-

ler nahmen solche Anregunsen nicht ernstx erscheint mir aU

bern/und die Erfahrung widerlegt es.

It Das Verhaltms des deutschen Sammlers der neueren Zeit

^ur auslandiscnen Kunst tst ebensowenig folgencntig wie stir

einheimtscfien. Nur daft die fran^osiscrie stets hohergescha^t

wurde als die deutscfie. Manche gute fran^osische Bilder/dtc

schon m deutschen Besi^ gelangt waren, smd,, als die Preise

der Schttle von Barbi^on in die Hohe gingen/wieder ?uruck=

gewandert.

< In der jungsten Zeit ist der Ankauf auslandischer Kunst

durcri den bekannten Kunstlerprotest in Frage 311 stellen ver=

sucht worden. Solange die Kunstler fur ihre seit 1886 cnt=

wickelten internationalen Kunstausstellungen auslandischc

Kunst minderen Wertes herange^ogen und sie den /Vluseen/

die sich notigen liefien/ auf diesen Ausstellungen ?u kaufen,

und vielen Kunstfreunden aufgedrangt haben/sind von den

Kunstlern selbst kcinerlci Einvvendungen erhobcn; im Gegen=



tcit,sie haben den Vertrieb auslandischcr Kunst befiirwortet,

wcil sic dadurch im Ausland fur die Beschickung ihrer Aus=

stellungen wirkten. Der Kunsthandel ist ihnen willig gefolgt

und hat mit denKunstlernsusammen bewirktxda6 Deutsch=

land von minderwertigen Italienern, Spaniern, Fran^osen,

Schotten und Englandcrn uberschwemmt wurde.DerVblks=

wtrt mulke diese Propaganda fur gennge auslandische Kunst

als eine Oefahrund Schadtgung ansehen. LlngeheureSummen

gutendcutschenGeldesgtngenmsAuslandfurwertloseMach=

wcrke und waren fur das Nationalvermogen und fur die Be=

fruchtung der deutschen Kunst verloren/ zu etnerZett/wo die

Bilder der I^eibl/ Trubner/ l^tebermann in Deutschtand un=

verkaufHch waren. Wer von Norddeutschland uber Berlin

oder Munchen in die Bader gingx brachte von dem wertlo=

sen Zeug mit nach Haus. -Vc>n einer Protestbewegung der

Kunstlerhat man inden acht^igerund neun^igerJahren nichts

gehort.

it Sie se^te erst ein/ als die Secession in Berlin und der Ber=

liner Kunsthandel begann/statt der ltaliener/ Spanier/Fran=

^osen und Englander ^weiter Hand die grofien A4eister der

fran^osischen Entwicklung ein^ufuhren.Um I89o hatte man

sic in Deutschland so wohlfeil haben konnen/wie unsere eige=

nen grofien Meister/ aber man holte sie nicht einmal fur die

Ausstellungen heran. LJnterdes waren sie in den grofien Kul=

turstaaten der englischenWelt erkannt und begehrt worden
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und Flatten die Marktpreisc der altcn Aleister crrcicht. Bis

rtir Schule von Barbfeon waren in Berlin und Hamburg die

grofien Sammlcr unter der Fuhrung des Berliner Kunsthand=

lersl^epke noch mitgegangen. Fur fransosischclmpressionistcn

gab es/ soviet mir bekannt/ nur einen gleich^eitigen Samm=

ler in Deutschland/ den verstorbenen Dr. Bernstein in Berlin.

Als er su Anfang der acht^iger Janre seine Sammlung bei

Gurlitt ausstellte/standen Kunstler und Laien ratios davor.

Nur einer hatte schon Anschlufi/das war A4axKlinger. V/ic

stande es um unsere Entwicklung/ hatte es damals noch mehr

dcutsche Sammler fur die Impressionisten gegeben in Berlin/

A/lunchen/ Dresden/ Dusseldorf/ Frankfurt? Wic viel reicher

ware unserNationalvermogen/wenn fur jedes wertlose ita=

lienische/ spanische/ schottische Machwerk/ das damals -u

horienPreiseneingefuhrtwurde/sovielguteFran^osengekauft

waren/die man daft'ir hatte haben konnen? Es ist gar nicht

aus^urechnen. Dann wurden die A/luseen heute aus reichem

Schat^ schopfen konnen.

SAMMLER SEEBST WIRD ES NUN FREIUCH

sunachst gleichgultig sein/was derVolkswirt von ihm

halt. Er fithit sich als^'Ovesen von Fleisch und Blut/das

sein eigenesLeben fuhren/sein eigenes Gluck finden will. Als

solches muft er betrachtet werden/wenn man ihn nicht nur



als Faktor in der Vblkswirtschaft bcgreifen will. Es wird

psychologisch immer von Interesse sein/im einselnen Falle 311

untersuchen, was den Antrieb sum Sammeln gegeben habcn

mag.Dabei mu6 der oft sitierteZufall ausscheiden. V^er sum

Sammler wird/ weil er cinmal ohne besondere Absicht ein

Kunstwerk crworbcn hat und dadurchOeschmacksewinnt/

pflegt wohl im sufalligen Anlass den Bcweggrund 511 sehen.

Er irrt: sum Sammler war er durch seine Natur bestimmt/

sonst ware der Anla& nicht sum Antrieb geworden. Audi

ein andercr Beweggrund/ der in I^andern alterer nie gestorter
//

Kultuivwie in England/am meisten verbreitete/ die Uberlie=

ferung/ fehlt in Deutschland noch. In der englischen OeselU

schaftgehorenSammeltatigkeit oder doch Kunstbesi^ 2,u den

stillschweigend 2,11 tibernehmenden Pflichten. Dies A4otiv des

gesellschaftlichen Zwanges wirkt in England so stark/ da&

selbst sugewanderte Deutsche/ die wenigVerkehr mit Eng=

landern haben/ su sammeln beginnen/ sobald thre wirt=

schaftliche Stellung es verlangt. Ob sie Neigung und BedurU

nis haben/ kommt nicht in Frage.

It Aber der Vblkswirt durfte sich huten/aus den Erlebnissen

der le^tcn Jahrsehnte die Regel absuleiten/ da& die Muscen

Kir die um Anerkennung ringende Kunst durch ausgtebigc

Berucksichtigung in ihren Ankaufen einsutreten hatten.Das

wurdc unabsehbarc Folgen haben/ solange cs nicht moglich

ist/ Museumsdirektoren und Kommissioncn/ die dem Ideal
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entsprechen^ubeschaffen.RegelngeltenfurdenDurchschnitt.

Und die I^eistung besonderer Begabungen und Gtucksum=

stande fur den Durchschnitt als Ma&stab zu nehmen/ist eine

Ungerechtigkeit.Gewi& haben auch die meisten A4useen um

189O kein gutes Beispiel gegeben. Aber ihnen das 191o sum

Vorwurf ^u machen/hatten am wenigstcn die Kunstler LIr=

sachegehabt.DieMuseenFiabendurchLInterlassunggesun=

digt/dieKunstleraberdurchdieBegehung.RechnetderVblks=

wirt ab/ wird er darauf htnweisen mussen/dafi die Aluseen

nicht fuhrten und die Kunstler verfuhrten.

It Scheidet nun der Zufall grundsa^lich und in der Praxis
//

heutenoch fur Deutschland dieLJberlieferung ausx so bleiben

nur swei Oruppen von Motiven ubrig: Sammeln aus Le=

benspolittk und Sammeln aus angeborenem Beruf.

C Im heutigen Deutschland sind die Sammler aus Lrcbens=

politik merit selten. Reichtum ist schon so verbreitet, dafi er

allein keinen Rang und kein Ansehen verburgt. Dasu ist

die Wbhlhabenheit schon ^u allgemein geworden. Nur in

Zeiten allgememcr Armut wird dem Reichtum schon als

Verdienst angerechnet/ wenn er nur da ist.

Auch in Deutschland muft sich nun der Reichtum darauf

besinnen/da& er etwas ?u leisten hat/um sich ^u rechtfertigen.

t Am frtihesten hat er von alien Moglichkeiten/ sich aus=

^udrucken/au&er derWohltatigkeit dieWirkung einer her=

vorragenden Sammlung erkannt.Es liegt etwas wie cine rei=
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nigende Macht darin. Ich konnte typische Falle berichtcn,

die dicse Wahrheit erharten. Es hat einer ein groSes Ver=

mogen rasch und durch A/littel ervvorben, gegen die das Be=

wulksein der Oftentlichkeit leise oder gar laut Einspruch

crhebt. Er weifi, dafi er dieser A4acht der A4emungx die ihn

gesellschaftlich veremsamt/nicht durch die Flucht in eine an=

dcreWelt entgehen kann/dieA/iemung geht mit/er weiS/dafi

er am Ort der Tat bleiben und standhalten muS und daft

die grofimutigste Wbhltattgkett thm mcht ^u Ansehen ver=

hilft/wetl ste als Oevvissensnot oder als Feigheit ausgelegt wird.

Da kommt thm der Oedanke/ in seiner \kreinsamung im

grofien Stil 311 sammeln/ und das wird ihm so hoch angerech=

net, bis er gesellschaftlich wieder einwandfrei geworden ist.

C Das sind freilich Ausnahmen. Aber sie beweisen,wie hoch

die/Vlacht erlesenenKunstbesi^es uber der des blo&en Oeld=

besides steht.

It In anderen Fallen erkennt der Ehrgeis in der SammeU

tatigkeit das sicherste Mittel/gesellschaftlichen Rang ^u er=

ringen/ oder die Eitelkeit findet im Besitj einer Sammlung,

von der dieWelt spricht/ihre Befriedigung. Oft mag es schwer

seinx die Abschattung dieser Alottve aus der Sphare der

Eebcnspolitik ^u benennen.

tt Ferner als der Ehrgeisige oder Ettlc schcint der Spekulant

dem Kunstwerk ^u stehen. Ihm bedeutet es auch vvirklich

sunachst nicht mehr als der Reis, die Haute, der Salpeter,
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in dem cr sonst macht. Aber so sonderbar cs auf den erstcn

Blick scheinen mag/ in Wirklichkeit hat der Spekulant doch

em innigeres Verhaltnis sum Kunstwerk/ als der Ehrgeisige

oder Eitle zu haben braucht. Es kommt oft genug vor/daft/

werausEhrgei3oderEitelkeitsammelt/einemRatgcberblmd=

lings unterlicgt und erwirbt/ was ihm empfohlen wird x oder

nach eigenem LIngeschmack kauft und sich cmbtldet/Scha^c

Z\\ besitjen/ohnc dafi die Stunde ^u kommen braucht/ die ihn

aufklart.Der Spekulant mu& wie Pel?e und Haute auch das

Kunstwerkkennen.DenSpekulantengibtesnichtimmer und

nicht fur alle Gebiete ?ugleich.Er will rasch Erfolg sehen und

sucht sich danach sein Feld.Es gibtTypen verschiedenster Art.

Oft wcchselt derSpekulant mehrfach sein Arbeitsgebiet. Der

lebenden Kunst gegenuber ist er schon darauf verfallen/ nicht

Kunstwerke/sondcrn Kt'instler 511 kaufen.

It ZudcnSammlernausEebenspolittkgehort schliefilich auch

der noch seltene Typus/ der 511 Zwecken der Selbstersiehung

und l^ebensergan^ung sammelt. Ich bin mit einem Juristcn

befreundet/ der mit I^eidenschaft als Geologe arbeitet und

sammelt. Erftihlt/daft sein Beruf ihn einseitig macht/und da&

die naturwtssenschaftlicheForschungsarbeiteinen fur ihn not=

wendigenOegenpol^urjuristischenBetrachtungsweiseabgibt.

It Diesen Sammlern aus Lebenspolitik stehen die Sammler

aus angeborcnerNeigung und Begabung gegenuber. Sic pflc=

gen fruh ?u beginnen/alsKnaben mitMarkcn undMuscheln,
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als Junglinge mtt Buchern, als Manner erst %ur Kunst ge=

langend.Der Sammeltneb Ifegt tm Ketm in jeder Seele/seme

Energie hangt von dem ubrigen Komplex der seeltschen Et=

Senschaften und deren Entwicklung und von derZetttage ab.

Es gibt Zetten/dte den grofien Sammler gebieterisch fordern/

Ubergangs^eiten ^wischen ?wei Welten/ tn denen das Gut

der untergehendenV7elt herrenlos wird und mtt irir vernich=

tet wurdex wenn sich der von vtelen gespurte dunkle Trieb

3u retten und ^u bergen nicht pto^licri in etn^elnen Seelen sur

L,eidenschaft entfachte. -:- So war es vor hundert Jahren,

als beim Zusammenbruch der tm letjten Orunde mtttelalter=

lichen Gesellschaftsform der Domherr ,,Wallraff" fur seme

unsagbaren Senate mittelalterltcher Htnterlassenschaft die

Selbstverleugnung bis 2;um Hungern trteb. Als das Kunstgut

der Fran2;osen stch ^erstreute/ haben der Her^og von Bedford

und SirRichardWallace die unsagbar kostbareWallacekoU

lektton geschaffen/ die je^t den Stols Condons bildet. Fretltch

kommt es vorx dafi in kntischen Zeitlauften diese Sammler

fehlen. MeineVaterstadt Hamburg ist mit emem unscha^=

baren Reichtum alter Kunst vom A/littelalter bis ^um acht=

2;ehnten Jahrhundert in das neun^ehnte Jahrhundert ein=

getreten.DerDom allem besafi um I8o5 gegen sech^ig mitteU

alterliche Altare und eine reiche Bibliothek mittelalterltcher

A/lanuskrtpte. Von alien dtesen Scha^en des Doms tst in

Hamburg ein ein^tges Bild erhalten/weil dieWallraff/Boisseree
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und Hubsch fehtten/die die rheinische Kunst gerettet haben.

it Die Psychologic des Sammlers aus L,eidenschaft ist noch

nicht geschrieben.Sie ist so mannigfaltig wie die herrschenden

Seelenkrafte, die sich bestimmend dem Sammeltrieb gesetlen.

ft Welches A/lotiv nun auch den Anstod ?um Sammeln ge=

geben hatx bei der neuen Betatigung ^eigt stch der gan^e

A4ensch. Wie der san^e A4ensch malt/ sammelt auch der

gan^e Mensch.Der Zaghafte wird einen andernTypus abge=

ben als derWaghalsige/derSelbstandige einen andern als der

Anlehnungsbedurftige/der Hocker einen andern als der Pio=

nier. Es kommt vor/ da& die Betatigung als Sammler allc

edlen Krafte weckt und starkt. Ich kenne Falle/ wo aus dem

Eitlen/ dem Ehrsuchtigenx dem Spekulanten der begeistertc

Sammler geworden ist/bei dem alle unedlen Motive nieder=

gesunken sind. Das Hochste ^u errekhen ist die Sammlerna=

tur bestimmt, die mit der Gabe der mstinktiven Erkenntnis

oder mit dem Trieb und Vennogen des Forschers begnadet

ist - oder mit beiden. Hier entwickelt der Sammler auf der

einen Seite alle Krafte der Empfindung/ die ihn in die Nahe

des Kunstlers tragen/ auf der andern alle Fahigkeiten/ die

dem Forscher/dem Wissenschaftler eigen sind.

OBALD DIESE STUFE ERREICHT 1ST,

und der Sammler vom Beruf errcicht sie raschx wird das
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Samnteln aus einer Frage des Besides eine Frage der Bildung.

Der Sanunler dieser Art macht sehr schnell die Erfahrung,

da& 2,um Erlolg auf seinem Gebiet - es sei, welches es wolle -

^X/issen und Bildung gehoren. Er wird aus dem Kaufer em

Forscher.

ft Auf alien Uebieten haben Sammler hochst wertvolle

wissenschaftliche Arbeit geleistet/ nicht nur in den Natur=

wissenschafte^bei denen ste gan^e Forscriungs^weige fruher

als alle Fachleute wissenschaftlich entwickelt haben.Auch in

der Kunstgeschtchte liefien sich solche Spe^ialtsten nennen.Der

Sammler steigert den Genufi an semem Besitj durch die Freu=

den des Forschers.

It Aber selbst daruber geht er noch hinaus. Denn die inten=

sive Beschaftigung mit dem eigenen und fremden Besi^ gibt

seinem Auge eine Ausbildung/ die sonst nur das des Kunst=

lers erfahrt. Erst Sehen heilk besi^en. Der leidenschaftliche

Sammler/ der alle Krafte an seine setbstgewahlte Aufgabe

se^tx erlebt sugleich die Freuden des Kunstlers und des

Forschers.

It DieTatigkeitdesSammlers hat vorandernBildungsmitteln

voraus/dafi sie Krafte entwickelt. Krafte der Sinne/des Gei=

stes und der Seele. Und dadurch erweitert sie die ursprung=

lich einseitige Freude am Besi^ um eine Unendlichkeit. Die

ErschlieSung derWissenschaft/die Erweckung schlummern=

der Krafte bewirken eine solche Bereicherung des gan^en Da=
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scins, daft der Sammler, der cs ernst nimmt^u den gliicklich=

sten Menschen gehort.

It So wird die Sammeltatigkeit zu einer Bildungsfrage hoch=

sten Ranges. IcH stehe nicht an/mich ?u dem Glauben 311 be=

kennen/daft fur den Nichtkunstler erne wtrkltche kunstlert=

scheBtldung ohne die Gymnastik der Sammeltatigkeit ntcht

denkbar tst.

It Das Gluck des Sammlers aber wachst mit denJahren/wo

Seele und Korper fur andere Freuden stumpfer werden. Wer

sich etn mhaltreiches Alter schaffen will/begmne fruh oder ?ur

rechtenZctt ?u sammeln. Im Hmblick aufdie mogltchenFreu=

den des Alters ist em recht^eittger Begmn der Sammeltatig=

keit die weitsichtigste I^ebenspoltttk.

It Bei dieserObersicht derWirkungen habe ich kemenNach=

druck auf den wirtschaftltchen Gewtnn gelegt. Der Vblks=

wirt mufi ihn wemgstens erwahnen. Wer mit Kenntnis und

Bildung sammelt/maclit emeguteKapttalanlage.AlsTrioma

in Deutschland verachtet warx kaufte ein Englander eine

sehr grofie An^ahl seiner besten Bilder. Spater geriet er in

\^rmogensverfall. Aber es waren unterdes in DeutscMand

die Preise fur Thoma so stark in die H6fie gegangen/ daft er

fur seinen Besi^der ihn wenig gekostet, ein X^rmogen loste.

Beispiele verwandter Art gibt es auf alien Gebieten so viele/

daft eine Andeutung gentigt. Der \klkswirt muft diesen Er=

folg der Sammeltatigkeit gan^ besonders fiervorhcben.
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-TAATEN UNO STADTE SIN D EBEN ERST DABEI/

\ emenvernunftigenWeg desSammelns3usuchen.Siek6n=

^J nen es nicht machen wie die Fiirsten des sieb^ehnten und

acht^ehnten Jahrhunderts/ die Vertrauensmanner beauf=

tragten und gewahren lie&en/ soweit sie nicht selber Urteil

und I^eidenschaft besafien. Staat und Stadt lassen heute fur

sich durch festangestellte Beamte sammeln. Diese sammeln=

den Beamten bilden erne heute schon besondere A/lenschen=

klasse. Sie hat heute schon erne erkennbare Entwicklung

durchgemacht. Die ersten L^eiter der in Staatsbesi^ uberse=

gangenen Kunstsammlungen haben wohl gelegentltch ge=

kauft/waren aber noch mcht eigentlich Sammler. Dann ka=

men Sammlernaturen von Beruf ans Ruder/ die/ auf etnem

anderenLebensgebtetherangebildet/durchinnerenTnebund

Drang Museums=Grunder oder =Entwtckler wurden. Von

ihnen smd eintge wenige noch in voller Tatigkett. SchlieSlich

iist die Tatigkeit des vom Staat oder von der Stadt angestelU

ten Sammlers em L,ebensberuf wte em anderer geworden/

der neben anderen ^urWahl steht. In einer Psychologic des

Sammlers mu6tedieBetrachtungdieserSonderartvonSamm=

lern emen etgenen Abschnitt erhalten. Sie unterscheiden sich

vom Privatsammler wesentlich durch die Hemmungen. Der

anonyme Staat kann sie mcht gewahren lassen wie derFurst

semen Vertrauensmann/denn er kann sie mcht/ wie derFurst

semen Agenten/ fallen lassen/ wenn sie sich nicht bewahrt
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haben.Deshalb wird dem sammelnden Beamten von Stoats

wegen erne kontrollierendeKommission beigesellt. Das kann,

wenn der Beamte und die Kommi'ssion sich verstehen/^u gu=

ten und grofien Dingen fuhren, kann aber auch vieles oder

alles hindern, wenn das Vertrauen sich nicht einstellt.

It Eigentlich sind die deutschen Stadte noch nicht ?u den

Sammlern^u rechnen,wie eineReihe der englischen und ame=

nkanischen/obwohl diese keinenPfennig furKunst in ihrBud=

get einstellen/ vvahrend deutsche Stadte anfangen/ gro&erc

Summen alljahrlich ^u bewilligen.

t Denn wie der einselne noch nicht Sammler genannt wer=

den dar^wenn erx ohne sich selbst darum ^u kummern/einen

anderenbeaurtragt/furihn^u kauren/und ohnclnteressean=

nimmt und im Besitj behaltx was auf diesem ^X^eg erworben

wird/sind Stadt und Staat noch nichtSammler/wenn sie ohne

eigene I_eidenschaft einen Beamten fur sich sammeln lassen.

<t In den amerikanischen Stadten - unter Bodes Fuhrung

auch schon in Berlin - haben sich Liebhaber und Patrioten

^usammengetan/um/wie fruher in Deutschland die Fursten/

das Edelste fur ihre Stadt zu erwerben/ das ihren Mitteln

erreichbar ist. Sie begnugen sich schon langst nicht mehr mit

dem, was der Markt anbietet, sie senden Expeditionen nach

Agypten, Kleinasien/ yMesopotamien und den griechischen

Inseln und halten standige Agenten auf den /Markten. Auf

diesemWege ist u.a. in Boston ein reichgegliedertes /Museum
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cntstanden/ das zu den intetlisentest geleiteten der Welt

gehort.

C Es wird aber die 2)eit kommen/ noch ist sie fern/ wo die

Sammeltatigkeit/ die die deutscfie Stadt ubt/denselben Ein=

flufi auf ihre Seele gewinnen wird/ wie auf die des ein^elnen

Sammlers. In der Stadtregierung/ in breiten Scfiichten der

Bevolkerung wird Freude am Besifj aufkommen und wach=

sen und mit dem Oeltihl des Stores wird der Ehrgei^ ein=

set5enr der bereit istx Opfer ^u bringen/ und aus dem Oewirr

dieser unteren L^eidenschaften werden sich - wie beim ein=

?elnen - als edlere Kraft das Gefiihl derVerantwortung er=

fieben und als le^tes und oberstes Gut das edle Gefuhl der

I^iebe und Verehrung.

ClNEN PL.ATZ FOR SICH HABEN DIE SAMMELN=
L DEN KUNSTLER. Bis am einem Grade ist wohl je-

der Ktinstler auch Sammler. Das liegt in seinem Verhaltnis

zum Kunstwerk. Er wird es lebhafter geniefien und heftiger

begehren als der Nichtkunstler. Wird er, was sehr oft ge=

schieht/ wirklicher Sammler/ so fangt er an/ den allgemeinen

psychologischenG'ese^en^u unterliegen/die fur den Sammler

gelten. Bei manchen ist der Ktinstler dann ausgeschaltet. Ich

kannte einen Alaler der Knopfe sammelte. Er war als His=

toHenmaler ubcr das Kostum auf dieses Sondergebiet gc=
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kommcn: mit dem Knopf begmnt die etgentlich modcrne

Tracht. Em anderer Maler sammelte Handlaternen aller

Zeitalter. Wte er da?u gekommen war/ konnte er mir nicht

sagen. Er memte, das wisse er nicht genau, er habe allerlei

Dinge gesammelt/ plo^lich habe er entdeckt/dafi erne grofie

An^ahl Handlaternen darunter sei/habe ste ?usammenge=

stellt und t>ei dem Anblick den Entschlufi gefafit/ welter ^u

sammcln. Aufdem Gebiet der A/lalerei pflegt der Kunstler 311

sammetn/was seiner Kunstentspricht.JoshuaReynoldsist em

Beispiel aus alter Zettx Makart und Eenbach aus der |ung=

sten Vergangenheit/ aus unserer Zeit L^iebermann, der etne

der reichsten Sammlungen der fran^osischen Impressiontsten,

Lithographten und Zetcfmungen von Daumier und wun=

dervoller Werke alterer Berliner A4eister und lapamscher

Er^eugntsse susammengebracht hat. Jeder Galenedirektor

sollte diese Sammlung studteren/nicht nurx weil sie so erlesene

Kunstwerke enthalt/an denen er seme Empfindung furQua=

litat starken kannxsondern wed der Gesamtorgamsmus dte=

ser Sammlung ihm den Begnff des Gewachsenen offenbaren

kann, den jede Sammlung haben mufi.

* * *

KUNSTWERKE SAM/MELN
dient nach allem nicht nur der Befriedigung der Ettelkeit oder

ernes mehr oder weniger stark m jeder Seele vorhandenen



Triebs sum Besit^ nicht nur der Ausspannung und Erholung

von allerlei Berufsarbeit/derVerwendung uberschussiger/im

Beruf nicht beanspruchterLebensenergie,- die $ammeltatig=

keit gehort zu den Grundlagen der hochsten Form der Bil=

dung/ die wir kennen/der Bildung (m Smne Goethes. Sie tst

die nolwendige Ergan^ung unserer wesentltch auf^^ort und

Wtssen angelegten Bildungxdenn sie fuhrt ^u denDtngen und

in dieDinge riinein/sie weckt und entwickelt Krafte des Gei=

stes und des Her^ens/ die sonst ruhen/ sie gewahrt Zugang 311

dem gefieimnisvollenWesen derVWssenschaft und der Kunst

und erfullt mit einem erwarmenden/ alles durchdnngenden

Glucksgefuhl/das sonst nurderForscherund derKunstlerkennt

Die Erfahrung lehrt/ dafix wer auf irgendeinem Gebiet ^u

sammeln beginnt/ erne Wandlung in seiner Seele anheben

spurt. Er wird ein (reudiger A/lensch/ den eine tiefere TeiU

nahme erfutlt/ und ein offeneres Verstandnis ftir die Dinge

dieser Welt bewegt seine Seele. Liber sich selbst hinauswir=

kend hat sich der Sammler als Huter nationaler Scha^e,als

unentbehrlichen Untergrund alles kunstlerischen Schaffens

und als ein Anregungs^entrum bevviesen/ das die Kraft des

Kunst lers/ die sich in tausend Kultur= und Wirtschaftswerte

umse^t/ auf das gan^e Volk uberleiten hilft.

35



Gedruckt im Jahre 1922 von Gebr.Klmgspor in Offenbach

ls ersterDruck tn der von Rudolf Koch ge3etch=

neten Antiqua.

Nr. 342











UC SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

A 000 069 352 3




