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Ramma, japanisches Sclmitzwerk aus unbemaltem Holz. Breite 106 cm.

Museum fur Kunst und Gewerbe,

Bericht fur das Jahr 1907

voin

Direktor Professor Dr. Justus Brinckmafm

6e\v

Die Verwaltung.

Im Jahre 1907 bestand die Kommission des Museums fur Kunst und

erbe, wie im Vorjahre, aus den Herren Senator Dr. von Melle als

v°rsitzendem
Sua

>

E. H. E. W. Breymann, Dr. E. J. A. Stuhlmann, Georg

% Dr. H. Ulex, Alexander Schoenauer, Ludwig Eansing, Dr. Max
Albrecht, End. Sieverts, dem Eat bei der Obersclmlbehorde Herrn Dr. Max
Forster und dem Direktor Herrn Dr. Justus Brinckmann.

Als wissenschaftliclie Assistenten arbeiteten an der Anstalt Herr

iJr
- S. Stettiner und Herr Wilhelm Weimar.

Der im Friihjahr 1906 zu Studienzwecken nach Japan gereiste Herr

Sh
- Sara trat im August 11)07 in seine regelmafiige Tatigkeit als wissen-

Sctaftlicher Assistent wieder ein.

Als wissenschaftliclie Hilfsarbeiter waren wahrend des ganzen Jalires

die Herren Dr. Max Saaerlandt und Dr. Theodor Easpe im Museum tatig.

He i
,

i' Emilia Schramm liatte audi in diesem Jahr die Giite, an dem

Catalog unserer Hamburgensien-Sammlung weiterzuarbeiten.

Die von Senat und Btirgerschaft bewilligten und vom Museum ver-

a^sgabten Geldmittel beliefen sicli im Jahre 1907 auf M 44 850 fiir Gehalte,

M 9212,30 fiir Hilfsarbeit und Hilfsaufsicht, M 9995,47 fiir die Bibliothek,

M 109,60 fiir Lehrmittel zu den Yorlesungen und M 13 999,95 fiir die

all?emeine Verwaltung. Die Ausgaben dieser Verwaltung verteilten sicli

^%endermafien
: Restaurierun^s- und Ausstellungsarbeiten M 2093,13;

Von der einmaligen Be-

^eisen, Fracht und Verpackung At 5628,84; Drucksachen, Buclibinder-

Jfbeit, Sclireibmaterial M 2560,74; Bureaukosten. kleine Ausgaben, Dienst-

^eidung M 1925,23; Reinigung M 1792,01.
Wllligung von M 1000 zur Anschaffung einer kleinen Buchdruckpresse

J**
der ftr den Dmck der Bezettelung der Sammlungsgegenstande er-

0rderlichen Typen wurden M 997,63 verausgabt.

15
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Die Vermehrung der Sammlungen.

Das Jahr 1907 war fur die Vermehrung der Sammlungen in hohem

Mafie ergebnisreich. Yon der im Vorjahre vom Senat und Blirgerausschufi

ffewahrten aufierordentlichen Bewinieruner von JVC 100 000 ist in den nach-
i-> i->

folgenden Ubersichten liber die Verteilung der Ankaufe auf die technischen

und die geschichtlich-geographischen Gruppen die zweite Halfte niit dem

ordentlichen Budget von jVl HO 000 verreclmet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

I. Nach technischen Gruppen.

Stuck. Preis it Stuck Preis M

Kleidungsstiicke

Gewebe

Stickereien. . .

.

mr>

l

7

100,

226,

Textilicu im ganzen

Bucheinbande

Griechische Tongefafie 2

Fayeucen 26

Porzellangefafie 21

Porzellaufii>ureu (5

Japanisches Steinzeug und Steingut 20

Irdenware und Verschiedenes 7

8

2

1 260

—

5 839,71

1 803 —
1 230—
3 272,26

1 320,25

Keramische Arbeiten im ganzen

Glas

Mobel 21

Tafelungen 1

Holzschnitzereien und Holzgerat 16

82

1

1 242 —
150—

1 041,19

Holzarbeiten im ganzen

Kleinselmitzereien aus Elfenbein, Holz usw

Lackarbeiten

38

7

1

EdelmetaUarbeiten

:

Grosserie 16 51 965,

—

Minuterie 18 256,04

EdelmetaUarbeiten im ganzen 34

Emailarbeiten 1

Medaillen und J'etschafte 16

Waffen 4

Japanische Sehwertzieraten u. dgl 106

Eisenarbeiten 4

Kleine Gerate aus Metall und anderen StofEen 8

Arbeiten aus Bronze, Kupfer usw 9

Wissenscliaftliclie Instruniente 1

Miisikiiistrumente 2

Malereien, Miniaturcn 9

Verscliiedenes 2

1 871,50

326,

50,

14 725,22

12,-

2 433,19

265,40

140,—

52 221,04

21,-

1 083,—

1 000—
2 936,57

752,—

424,08

394,—

179,—

210—
806,—

150,—

Zusainmen 530 80 000,
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II. Nach kulturgeschichtlichen Gruppen.

Abend land: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Preis M

1 300,-

Morgenland 9.

10.

Stiick

(ii'iecliiscli-i'uiiiisches Altertiun 3

XIV. Jali rli undert 1

XVI. Jahrhundert 7

XVII. Jahrhundert 28

XVIII. Jahrhundert 80

XIX. Jahrhundert 30

XX. Jahrhundert 2

Vierlandisclies aus dem XVII.—XIX. Jahr-

hundert 214 3 014,50

Ahendlandisches zusammen

Persieii und Tiirkci 3 409,

—

162 9 283,86

Stiick Preis .H

300 —
50 702,82

2 082,18

10 885,60

672,04

I 350,—

305 70 307,14

Japan

M\>i'<r<'iiUiii<lisc]ios xusammeii 165 9 692,86

Zusammen 530 80000,

In der Ubersicht nach technischen G-ruppen stehen dieses Jahr weit-

aus an erster Stelle die Edelschmiedearbeiten mit weit mehr als der

Halfte der verwendbaren Mittel. Dank der aufierordentlichen Bewilligung
" es ^orjahres, die im Sinne ihrer Beantragung alten Werken des deutschen.

Yorzugsweise des niederdeutsclien Kunstgewerbes zugute kommen sollte

und im Vorjahre zu vorwiegenden Ankaufen von Tafelun^en, Mobeln und

Holzschnitzereien, aber ancli sclion zn solchen von Edelmetallarbeiten

^efiilirt hatte, konnte u. a. ein Pokal aus vergoldetem Silber von Bostocker

Arbeit erworben werden, dessen Ankauf aus den Mitteln des ordeutlichen

Bu<%ets unmoglich gewesen ware. Damit ist die im Vergleich mit den

ftobeln und Holzarbeiten und den keramischen Erzeugnissen bisher stark

einei- wurdigen1111 Kuckstande gebliebene alte Goldsclimiedekunst zu
Vertretung im Museum gelangt. Der Preis dieses Pokales, eines Werkes

|

er deutsclien Spatrenaissance, erklart audi das Yonvie,o-en des 16. Jahr-

Underts in der Ubersicht nach geschichtlichen Gruppen.

An zweiter Stelle stehen die keramischen Arbeiten aller Art mit

^ l 4 725,22, von denen M 5839,71 der Sammlung der Fayencen zugute

kamen, einer Abteilung, die ungeachtet vieler Liicken, besonders bei den
italic

'

enischen und spanischen Fayencen, doch als eine der wichtigeren
Uuseres Museums hervorgehoben werden darf, zumal weil hierbei Hamburg,
s°Wohl selbst durch seine eigenen Erzeugnisse im 17. und 18. Jahrhundert,

|

Vle durch seine geographische Lage inmitten leistungsfahiger, wenngleich

^zlebiger, niederdeutscher Fayence-Manufakturen des 18. Jahrhunderts
1111(1 durch seine regen Handelsbeziehungen zu den beriihmtesten Fabrications-

en in den Niederlanden und in Frankreich bedeutsam hervortritt.

s
Al* dritter und vierter Stelle stehen die japanischen Waffen und

kC
liWertzieraten mit zusammen M 3936,57 und die japanischen Topfer-

[,-)K*
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arbeiten mit M 3272,26, wahrend and ere Kaufe japanisclier Xunstsaclieii

sicli mit kleinen Betragen auf andere Gruppen verteilen, wodurch die

Aufwendungen fur diese Abteilung im ganzen sicli auf M 9283,86 erhohen.

Diese Summe gib-t aber nur zura kleinen Teil einen Mafistab der Bedeu-

tung des Vorjahres fur die Mehrung unserer iapanischen Sammlung.

Wenn das Jahr 1907 als das fiir diese fruchtbarste Jahr seit der Be-

gTimdung* des Museums hervonrelioben werden darf, so ist dies den reiclien

Abteilung zugute kamen undSchenkungen zu verdanken, welclie dieser

teils mit Herrn SJi. Haras Aufenthalt in Japan, teils mit anderen Begeben-

1 ieiten zusamm enli.angen

,

fiber die weiter unten Nalieres mitgeteilt wird.

Erst an ftinfter Stelle stelien die Mobel und Holzsclmitzereien mit

zusammen nur JV1 2483,11). Diese Sammlung ist, was das niederdeutsche

und niederlandische Mobiliar betrifft, zu einem Eeichtum gediehen, dem

freilich noch manclie Typen fehlen, dem aber Erganzungen dock nur

unter besonderen Glueksfallen und mit aufierordentlichen Mitteln zugeftthrt

werden kounen. In weit holierem MaJBe gilt dies audi von den Schnitz-

mobeln der franzosischen Renaissance und den bronzebeschlagenen Mobeln

der Stile Ludwigs XIV., Ludwigs XV. und Ludwigs XVI.

Unter den Ankaufen nach teclmisclien Gruppen treten noch die

PorzellangefaBe mit M 1808 und die Porzellanfiguren mit M 1230 hervor.

Unter Aussclieidung der Porzellane japanischen Ursprungs verbleiben fur

dieses Gebiet zusammen nur M 2440,90. Jedocli konnten audi fur diese

Abteilung Gefafie von liervorragender Schonheit aus privaten Mitteln

angekauft werden, und ausgezeiclmete Figuren kamen ihr als Geschenke

zngute.

Die weiter auffallende Verwendung von M 1871,50 ftir Kleidungs-

stiicke erklart sicli nahezu ausscblieBlich durcli die Vervollstandigung der

Sammlung vierlandischer Trachten, die urn so dringliclier war, als alien

Belebungsversuchen zum Trotz die uberlieferte Traclit in den letzten Ztigen

liegt, ja infolge der Wiederannahme mancher sclion abgelegten Teile der

Traclit ihrem Ende rascher entgegengelit, als wenn diese in den Trulien

nur als Erinnerungren srehfitet wfirden.
J-5 tD

Der Rest der budgetmaBigen Ankaufe verteilt sicli, wie aus der

Ubersicht erliellt, mit kleineren Betragen auf nahezu alle Gebiete. Das

auffallige Zurtickbleiben der Gewebe, fur die nur M 100, der Buclieinbande,

fiir die nur JVC 50, der Glaser, fur die nur 12 M verausgabt wurden, er-

klart sicli hauptsaclilich daraus, daC diese Abteilungen, wie sclion seit

einigen Jahren, audi im Jalire 1907 zum groiiten Teil magaziniert waren,

weil es an Raumen zu ihrer Scliaustellung felilte. Nahe lag daher, die

Kaufmittel einstweilen vorwiegend Abteilungen zugute kommen zu lassen,

deren Bestande den Besucliern des Museums gezeigt werden konnten.

Mit der Erweiterung der Scliauraume, die uns fiir das Jahr 1908 gewabrt

i
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ist
, werden audi iene Abteilungen wieder in den Vordergrund gei • i i c \r

werden konnen.

Mobel und Holzsclinitzwerke.

Nach den zahlreichen und wichtigen Ankaufen, die im Vorjahre

dank der aufierordentlichen Bewilligung dieser Abteilung zugute kamen,

konnten im Berichtsjalire nur wenige Gegenstande erworben werden, die

wichtis: menus' sind. ihrer liier zu eredenken.

Fine aus

•

Eichenholz O'p-

schnitzte Bekronung einer Gesti'ihl-

wange aus einer sclileswigsclien

Kirche, deren Ortlichkeit nicht be-

kannt ist, aber vielleicht mit Hilfe

der Wappen und Namen sicli be-

stimmen lassen wird, ist jtinger

als die sclion langer in unserer

Sammlung bewabrten derartigen

erke. Yon diesen vertritt

Gestuhlbekronung aus dem
Dom zu Schleswig (abgebildet im

Jahresbericht fiir 1896) die Friih-

reuaissance der 50 er Jalire des

*6. Jalirhunderts und das mit

Gold und Schwarz gehohte Schnitz-

Ayerk aus der Kirche von Ivotzen-

btill bei Tonning vom Jalire 1572
^ie Spatrenaissance mit sclion

v°Hentwickeltem Eollwerk. Die
3etzt erworbene Wangenbekronung
v°m Jahre 1636 ist ein typisches

^eispiel fiir den Ohrmuschelstil,

^ sich aus clem Rollwerkstil ent-

wickelte, zugleich ein gutes Bei-
spiel dafiir, vde selbst diese

„Buttenmann", bemalte Solzschnitzerei aus der

Maingegend, Aui'an- des 17. Jahrhunderts.

1 1 i'.lic 2<),5 cm.
knorpelhaften, ansclieinend ver-

^'ilderten Ornamentmotive kiinstlerischer Behandlung als Grundlage dienen

konnten. Dem Olirmusclielomament sind zwei Wappen eingefiigt mit den

Unterschriften Heinrich Mangelsen DGG und Fide Mangelsen DGG.

Der nach links fliegende Fisch im Frauenwappen ist das Stammwappen des

G^ehleclites von Brockdorf , dem also Fran Fide Mangelsen entstammte.

Hervorzulieben ist ferner der hier abgebildete aus Holz gesehnitzte

Und bemalte Buttenmann, dem nur leider die silberne Butte, die an
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den metallenen Tragbandern auf dem Riicken hing, ebenso abhanden
gekommen ist, wie der mit Reben umwundene Winzerstab, den er in der

Rechten hielt. Winzer als Trager abhebbarer silberner Becher, die den

Butten gleichen, in denen die Winzer die Trauben zur Kelter tragen,

waren in den Weinlandern deutscher Zunge im 16. und 17. Jahrhundert

ein beliebtes Motiv fiir TrinkgefaBe, Vor allem aus der Schweiz, docli

audi aus dem Rheinland sind dergleiclien Buttenmanner iiberliefert, meist

aus Holz geschnitzt mit silbernem Becher und Beiwerk, bisweilen ganz

aus Silber gearbeitet. Die urspriingliche Beliebtheit dieses volksttimlichen

Vorwurfes lebt noch heute fort in den gerade diese Vorbilder vielfach

benutzenden Werken neuzeitiger Falscher. Unser aus dem weingesegneten

Maintal stammender Buttenmann zeigt uns einen Winzer in der Traclit

des ersten Viertels des 1 7. Jahrlmnderts und hat besonderen Wert durch

seine unberuhrt erhaltene urspriingliche Bemalung. Die weiten dunkelblauen

Pumphosen sincl mit roten Schleifen besetzt, ihr Schlitz ist vorn durch

eine Knopfreihe geschlossen, die Schamkapsel darunter mit roter Schleife

gebunden. Graugrtine Strlimpfe. Die gestutzten schwarzen Enochelschuhe

mit Spann- und Seitenlaschen tragen rote Schleifen. Weifigraues, vorn

offenes Herad mit umgelegtem, gefalteltem Kragen und Troddelschnliren

zum Zubinden. An dem schwarzgriinen rot bebanderten Schlapphut steckt

in dem in die Hohe geklappten breiten Rande, von einem roten Kreuz-

band gehalten, eine weifie Tonpfeife. Das Haar fallt in dunklen

Locken; der Schnurrbart ist abwarts gedreht, dazu Backen- und schmal-

spitziger Kinnbart. In jeder Hand halt er eine Traube; durch die Traube

in seiner Rechten ging der (fehlende) Stab. Er steht auf grunbemaltem

Rasenstiick.

Ein pultformiges Nahkastchen mit Nadelkissen ist mit seinen aus

Jinn und schildpattartig gebeiztem, mennigrotMessingblechj gravierteni
n

untermaltem Horn gesagten Einlagen ein gutes Beispiel dafur, wie man
in Mitteldeutschland zu Anfang des 18. Jahrhunderts die franzosische

Technik der Boule-Mobel handhabte.

Endlich ist hier noch einer aus Buchsbaumholz fein gesclmitzten

Bohrwinde, sogenannten Brustleier, zu gedenken, die in einer alten

Tischlerwerkstatt des linkselbischen Stadtchens Otterndorf aufgefunden

wurde. Die Ornamente, im Geschmack des Anfangs des 17. Jahrhunderts,

aus Bandwerk, Akanthusblattern und einer blattbartigen Maske schmiegen

sich gut der geschwungenen Form der Bolirwinde ein. Das symmetrisch

verschlungene Doppelmonogramm aus J L R ist vielleiclit dahin zu deuten.

dafi der Verfertiger, der seinen Namen Ross an in das Holz dieses eleganten

Werkzeuges stempelte, es fiir den eigenen Gebrauch bestimmt liatte.

Wahrscheinlich war er ein Flotenmacher, denn ahnliche Schnitzereien und

ahnliche Namenstempel begegnen uns an aus Buchsholz verfertigten Floten.
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Vierlandisckes.

Uber die dank der aufierordentliehen Bewilligung im Jalire 1906

angekauften Tafelungen und Mobel aus den Vierlanden ist in dem vorauf-

gegangenen Bericht Ausfi'ihrliclies mitgeteilt worden. Im Jalire 1907

wurden nur wenige Mobel angekauft, zunieist zur Erganzung der Samm-

lung der Vierlandischen Truhen; diese sollen von den altesten

erhaltenen Beispielen an bis zur Jetztzeit, in der die Trulie als Gebrauchs-

mobel der vierlandischen Landleute kauni nocli neu angefertigt wird, die

Entwickelung dieser altesten Form cles Kastenmobels liickenlos veran-

schaulichen.

Angekauft wurde eine Kiste (Mannestruhe) vom Jahre 1637; sie

zeigt nocli die Bauweise der gotischen Truhe, deren Wande aus quer-

laufenden Brettern zwischen vier senkrecht gestellten, leicht gegeneinander

geneigteii, mit ilirer Verlangerung die Fiifie bildenden Brettern zusammen-

gefugt sind. Geschnitztes Gurtornament begleitet den inneren Band der

vorderen FuBbretter und den unteren Band der Vorderwand; in diese sind

grofie Sterne aus Eichenliolz und einem helleren Holz eingelegt. Die ein-

gekerbte Inschrift Ficke Putfarken Anno 1637 nahe dem oberen Rand

ist mit schwarzer Masse ausgefiillt. Audi in den durchbroehenen Blattern,

in die die Schllisselfuhrung des grofien Schlosses auslauft, klingen gotische

Motive nach, die sieh audi hierzulande in dei

a's in anderen Gewerben erhalten haben.

Sclimiedekunst lauger

Erworben wurde diese Trulie

& einem Hufnerhause der Nordseite von Kirchwarder. Die dem Alter

naeh folgende Lade (Frauentruhe) der Mette Wulfs vom Jalire 1750 zeigt

Schon das Rahmenwerk voll entwickelt, aber nicht konstruktiv durch-

gefulirt, sondern nur dekorativ den aus Brettern zusammengespundeten

border- und Seitemvanden vorgeblendet, wie das bis in die ji'mgste Zeit

die Regel geblieben ist. Die schwarze Beizung einzelner Glieder, Ver-

^rendimg verschiedener Holzer fur ausgesagte Anflagen und eingelegte

symmetrische Blumenranken von nocli strengem Flachenstil vereinigen sicli

zu reicher Wirkung. Dazu ein SchloBblecli aus Messing und eiserne

Griffe auf Platten, die aus Eisenblech arehammert und ausa'eschnitten

sind. - Von almlicher reicher Arbeit im alteren Stile der vierlandischen

htarsien ist die Lade der Becke Minten vom Jahre 1761. — Die vierte

Truhe, eine Lade, die jedoch den Mannesnamen Hartig Wulff

^nno 1786 traa-t, zeigt in ihren Intarsien schon die Vasen mit natura-

llstischen Blumen, Rosen, Tulpen, Maiglockchen, die von da an ein Jahr-

tundert hindurch das Hauptmotiv der vierlandischen Ladentischler Widen;

Sle stand in demselben Hufnerhaus zu Kircliwarder wie die Kiste der

Ficke Putfarken von 1687.

Audi eine Anzahl mit Intarsien geschmuckter Stiihle. Hochzeitsstiihle

mit den Namen der Ehegatten, des Hartig Wulff in Kircliwarder N. S.

i

^^^^^^^iHHiHl^^^H^^^^^^i^^^H^H mM|«H^B|i^Hnm^^^.*-
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von 1847 und seiner zweiten Fran Margaretha Timm von 1853; die dazu-

geh<3rigen einfachen Stiihle ohne Seitenlehnen und nur mit einem W in

Blumenumrahmung; der Stuhl des Peter Timmann von 1887 aus Alten-

gamme mit den immer noch die Flache gut fiillenden, aber iiberzierlichen

naturalistischen Blumen des Altengammer Ladentischlers S cheer — diese

und andere Stiihle unseres alteren Besitzes werden clereinst mit den

Laden sich zu einem llickenlosen Bild der vierlandischen Intarsienkunst

aneinanderreihen, sobald gelungen sein wird, fur die Denkmaler der

heimatlichen Volkskunst ebenso passende Raume zu gewinnen, wie sie uns jetzt

schon ftlr die anderen Abteilungen der Mobelsammlung zu Gebote stelien.

Audi aus den anderen Gebieten, auf denen die gewerbliche oder

bausliche Volkskunst der Vierlander sich auszeichnete, wurden unsere

alteren Bestande vervollstandigt. Hervorzuheben ist der Ankauf eines
r\-\

Teiles der von dem Maler Herrn Hermann Haase angelegten Samm-
lung vierlandischer Trachten. Diese Sammlung bildete neben der Samm-
lung des Museums die Unterlage fur llaases grofies, Hunderte von farbigen

Abbildungen umfassendes Werk liber die vierlandische Volkskunst. Soweit

es sich urn die Tracht im engeren Sinne handelt, ist dieses Werk selbst

schon friiher fttr das Museum angekauft worden. Als ein Gauzes, in

spaterer Zeit noch mit vielen Aquarellen vermelirt, ist dieses einzig

dastehende Werk liber ein geschlossenes Gebiet deutscher Volkskunst

erfreulicherweise in den Besitz einer hamburgischen Familie fibergegangen,

in der es zweifellos der Vaterstadt erhalten bleiben wird.

Nachdem seit Jahrzehnten aus Mitteln des Budgets Mobel, Stickereien,

Kleidungsstiicke und Schmuck gelegentlich angekauft waren, konnten wir

diesen Gebieten im Jahre 1000 das Gaisersche Legat, 1902 die Jubilaums-

gabe Eines Hohen Senates zuwenden. In den letzten sieben Jahren

wurden rand cM 30 000 fur rund 2000 einzelne Gegenstande vierlandischer

Herkunft verausgabt. Dabei sind die vor 1900 angekauften Gegenstande

dieser Herkunft nicht mit eingerechnet, weil wir erst seitdem das Vier-

landische in einer besonderen Rubrik unserer Ubersidit fiber die Ankaufe

auswerfen; nicht eingerechnet sind audi die zahlreichen Ofen und

Schranke, die, obwolil in den Vierlanden erworben, als stadtische Arbeiten

in anderen Rubriken verrechnet wurden. Man wiirde jedoch irren in der

Annahme, alle Muster der Netzstickerei, alle Muster der Brustketten und

der Hemdspange seien schon im Museum vertreten.

Von der wahren Bedeutung und dem unerschopflichen Reichtum der

vierlandischen Volkskunst, die bisher immer nur bruchstiickweise zu all-

gemeiner Kenntnis gelangt ist, wird die Ausstellung ein iiberraschendes Bild

entrollen, mit der das Museum den grofien Saal zu eroffnen gedenkt, den

(lurch ein en Umbau der ehemaligen Turnhalle im Mittelbau zu gewinnen

uns der Beschlufi der Biirgerschaft vom Oktober 1907 ermachtigt hat.

^
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Edelsclimiedearbeiten.

Wie sclion im Yorjahre wurde audi im Jalire 1907 die Sammlung der

Edelsclimiedearbeiten erheblich vermehrt. Als Hauptstlick ist ein Pokal
heryorzuheben, der nur dank der anfierordentliclien Bewilligung des

Jahres 1906 angekauft warden konnte. Die Schonheit des Anfbaues, die

Feinheit der Treibarbeit, das reich durchgebildete Rolhverkornament und
tier lebensvolle Jagdfries legten die Annahme nahe, dieses Meisterwerk

deutscher Goldsclimiedekunst sei in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahr-

hunderts aus einer niirnbersrischen Werkstatt hervorgegangen. Olme

-oeschauzeiclien und Meisterstempel lieJB sicli der Pokal zunachst niclit

toit Sieherheit auf seinen Ursprung bestimmeu, obwohl seine Herkunft
ai*s altererbtem mecklenburgischen Besitz der Vermutung Eaum liefi, er

konne in einer der Werkstatten der Stadt Rostock angefertigt sein, von

tieren hervorragenden Leistungen das G-rofiherzogliche Museum zu Schwerin
ausgezeichnete Beispiele besitzt und audi miser Museum in dem, aus dem

Yerm&chtnis des Herrn Carl Georg Popert angekauften Pokal der

Lubecker Scliiffszimmerer ein mit dem Bescliauzeichen Rostocks

gestempeltes vortreffliches Werk, das wir im Jahresbericht fin* 1903
abgebildet und beschrieben liaben.

Vergleiclie mit den in der Scliatzkammer des Kreml zu Moskau, der

r
>ten aller Sammlungen deutscher Edelsclimiedearbeiten des 16. und

li
- Jahrhunderts, bewahrten Rostocker Pokalen liaben jene Vermutung zur

Gewifilieit erhoben.

Sclion der Aufbau unserer beiden Rostocker Pokale zeigt, dafi der

Pokal mit dem Orpheus-Fries jiinger ist als der Pokal mit clem Jagdfries.

Jenes Profilierung ist unter Bewahrung der Grundform weniger straff; die

Wolbungen unter und liber dem Fries sind weiter ausgebaucht im Ver-

h&ltnis zu dem Mittelteil, das im Vergleich zu jenen zusaminengesclirumpft

^scheint, wahrend es bei dem Jagdpokal sich als Hauptglied des Bechers
)ehauptet und dementsprechend audi eine breitere Flache flir die figuren-

I'eiclie Darstellung der Jagd darbietet. Der allzu schlanke Aufbau des

Ltibecker Pokals wird noch gesteigert durch die unter der kronenden

%ur angebrachte Kugel, die man einfiigen liefi, als der Pokal im Jalire 1641

Willkomm der Ltibecker Scliiffszimmerer warde. Dafi dieses Jahr niclit

(as dei> Anfertigung war, liaben wir sclion hervorgehoben. Noch in das

b
- Jahrlmndert ist die Anfertigung des Jagdpokales zu setzen. Eine

^schrift auf ihm besagt nur, dafi urn die Mitte des 18. Jahrhunderts der

Jamais sclion in mecklenburgischem Besitz befindliche Pokal den Eigen-
tUm^ Weehselte.

. ^
Auf dem Abschnitt des Frieses, den unsere Abbildung widergibt, ist

J?
Vordergrunde ein Reiter in spanischer Tracht dargestellt, der in ruhiger

H ^Itimo
? nach innen gewandt, dem Verlaufe der Jagd folgt; vor ihm,
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Vergoldeter Jagdpokal, Rostocker Arbeit von ca. 1580

Hohe 41,5 cm.

neben einem Baum, steben

zwei Jager mit Flinte und

Speer, hinter ihm ein Hund.

Verschiedene Szenen der

Jagd spielen sich in weiter,

bewaldeter Landscliaft ab.

Hirsch und Hirschkuh werden

vor einem Gehege von einem

reitenden Jager unci zwei

Hunden verfolgt, neben denen

ein Jager zuFufi insHifthorn

stol.it; ein schwimmender

Hirsch wird von zwei in

einem Kahn herbeirudernden

Jagern und drei Hunden an-

gegriffen, wahrend mebr im

Vordergrunde ein Jager mit

der Flinte im Ansclilag liegt
$

und weiterhin noeh zwei

Jager zu Pferd und einer zu

FuB erscheinen. Den Hinter-

grund bilden teils Baume

mit verschiedener Belaubung?

teils eine weite Wasserland-

schaft mit umfriedigter Stadt

und aufgehender Sonne. Ob,

wie bei den meisten Edel-

schmiedearbeiten jener Zeit

anzunehmen, ein Ornament-

stich als Vorlage benutzt

wurde, hat sich trotz viel-

facher Vergleiche in grofien

Kupferstichsammlungen noch

nichtfeststellenlassen. Einige

Motive — die Verfolgung

des Hirsclies und der Hirsch-

kuh — fanden sich jedoch

annaherndin einem StichJost

Ammans aus der „Folge der

Jagden" (Andresen I, 83

Der untere Wulst des FufleS

ist mit geflugelten Engels-
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kopfen mid Hachem, mit Tiicliern behangenem Rolhverk, der obere AVulst

niit Fruchtstiicken unci Rankenschnorkeln mit durchgesteckten Blum en
Ul*d Hangetiichern verziert. Auf der glatten Hohlkehle zwischen diesen

Wulsten sind drei vollrund gegossene Eidechsen befestigt und auf dem
unteren Wulste ebensolche kleine Frosche, die sicli auf dem Deckel

^'lederholen. Dergieiclien naturalistisehe Wiedergaben von Froschen,

Eidechsen, Krebsen finden sicli bekanntlich an Edelsclimiedearbeiten der

J^mnitzersclien Werkstatt, aber nicht minder, wie an den Silberschatzen

des Kremls zu ersehen, an Pokalen und Tafelaufsatzen von Rostocker
Und Hamburger Goldsclimieden. An dem in zwei Lang'shalften gegossenento^o

Schaft wechseln am Knauf Muscheln mit drei. Mann, Fran und Kind dar-
stellenden Masken. Der grofie Wulst unter dem Jagdfries zeigt zwischen
f] urcligestecktem Eollwerk drei Fruchtstiicke abwechselnd mit Masken,

^iederum von Mann, Frau und Kind. Besonders reich ist der die Lippe
cles Beckers bildende AVulst verziert: Rolhverkbander mit verdickten

^Pii'alenden sind von Fruchtwerk durehsetzt, mit einem Eichhornchen und
2wei sitzenden Putten belebt und umschlielkn drei ovale Felder, in denen
ln zartem Relief Landschaften mit Gebauden und Ruinen. Als Bekronung
(|ie Figur eines Ritters mit Schild und Lanze. Wundervolle Feuerver-

goldnng liatte der Pokal schon, ehe ihm im 18. Jalirlmndert die Widmung
eiI*graviert wurde.

Welcliem der tiichtigen Goldscbmiede. die urn das Jahr 1600 in

Rostock tatig waren, unser Jagdpokal zu verdanken ist, bleibt eine

°ftene Frage, solange nicht ein genauer Vergleich mit den in mecklen-
blll'gischen Museeu und Kirchen erhaltenen Werken eine nahere Bestim-

mung
gestattet. Der Pokal der Rostocker Backerinnung v. J. 1593 mit

c e^ Meisterzeichen des Markus Hoyer ist von abweichender und geringerer

Arbeit. Etwas naher steht dem Jagdpokal der im Schweriner Museum
e^ahrte Willkomm der Schweriner Posamentierzunft mit dem Meister-

2^chen des Caspar Hornemanns, der bis 16-20 nachweisbar und wahr-

^einlich der Meister unseres Llibecker Schiffszimmerer-Pokals ist. Die

.

rofllierung des schlank aufgebauten Schweriner Willkomms gleicht der-

j^igen des Llibeckischen. Am nachsten steht dem Jagdpokal ein im

eml zu mos iuiu bewahrter, von F. R. Martin
^anische Silberschatze aus der Zeit Christian IV, aufbewahrt in der

^iserlichen Schatzkammer zu Moskau" ab^ebildeter Pokal mit demWappen
er Stadt Malmoe in Schweden.
amtner des Zaren Michael Feodorowitsch v. J. 1633 aufgefuhrt und wie viele

Mere grofie Silbergefafie der Zeit Christian IV. als Geschenk des danischen

o

es nach Moskau gelangt. Neben dem Besehauzeichen von Rostock, dem

lichen r, tragt er das Meisterzeichen M F in Ligatur, das auf Mattheus
^cher hinweist, der 1572 Altermann des Goldschmiedeamts war.

in seinem Werke:

Er ist schon im Inventar der Schatz-
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Zwei ausgezeichnete Silbergefafie wurclen dank dem Yermaclitnis des

Herrn Dr. Johannes Mohrmann angekauft: eine Prunkscliiissel von

deutscher nnd eine Teeurne von englischer Arbeit.

Der breite und flache, an der Kante etwas gewellte Rand der Prunk-

schttssel ist mit feingeschwungenen, langgezogenen Akantlmsranken,

an denen Fruclitbuscliel liangen, in leiclitem Relief schon gefftllt ; von ihm

leiten kurze, sclirage Rnndfalten zu dem wenig ausgehohlten Spiegel liber,

den die Gastmahlsszene mit dem liber dem Haupte des Damokles

Silberne Prunkscliiissel, Augsburger Arbeit urn 1700. Grofie 40 zu 17.5 cm.

schwebenden Scliwerte ausfiillt. Die ornamentalen Formen und die elegante

Glatte der Arbeit versetzen diese Schiissel in die Zeit urn das Jahr 1700.

als die Augsburger Goldsclimiedekunst in holier Bltite stand und die deutsche

und nordische Welt mit prunkendem Silbergerat versorgte. Neben dem

Bescliauzeiclien von Augsburg, dem Pinienzapfen, ist ein figiirlich^i

Meisterstempel eingeschlagen, der sicli noch niclit hat deuten lassen.

Die Tea-Urn, wie die englische Bezeichnung dieses audi durcli seine 11

Zweck ganz englischen Q-efftBes lautet, ist durcli zwei Reihen von Stempeb 1 -

i
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die eine oben im

Fufi, die andere

^BodenderKap-
sel for das Gluli-

eisen, bezeugt als

Arbeit der Lon-
d o n ev Gold-
schmiedeFran-
c is Butty mid
Nicholas Du-
aiee

Jain

aus den

•en 1765/66.
Im Jahre 1759
t],aten beide in

die Londoner

Goldsclimiede-

zunft ein, 1766
^erden sie zum
tetetenmal er-

**hnt. Wie das
111 lioliem Relief

?etriebene Ro-
koko - Ornament.
(las ancli olnie
(iie Stempel als
e%lischer Ab-
k,,nft sich kund-

den eifor-

"%en Korper des

^efafies umklam-
*ert

, zeigt die
Al 'l)ildnng. Der
Drebgrii des

^
al>fhalines ist in

Gestalt einer he-
raldisclien Lilie
aus Buchsholz ge-

Eben

gibt

Sclmitzt.

jmterhalb des
Za

Pflialines

Slcl1
das mittels

eilles
Bajonett-

B
H
I

1

I

i

1

I

J

I
B

1

5

B

1
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I
I
I

Silberne Teeurne, Londoner Arbeit a. d. J. 1705-60. Hone 52,5 cm. i

A

i

DB
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verschlusses auf

urn seine Achse vom Fufie losen.

dem Fu.Be befestigte Gefafi durcli eine Vierteldrehung

In eine Hohluns* des FuGes kann

man dann einen zuni Gluhen gebrachten Eisenpflock stecken, der

den oberen Rand des Fufies uberragt und, wenn man das Gefafi

wieder aufschraubt, von der walzenformigen Kapsel umfangen wird, die,

im Boden des GefatSes hochgetrieben, von dem liineingegossenen heifien

Wasser umspiilt wird und dieses siedend erhalt zuni Gebraucli bei Bereitung

des Teeaufgusses am Fruhstuckstisch.

Von den kleineren, aus Mitteln des Budgets angekauften Silber-

gefalien ist das alteste ein Becker von umgekehrt achteckig pyramidaler

Form mit reicher Gravierung; er tragt kein Bescbauzeiclien; ob er in

& v^v,x.A&u rMuuv, ist daher

Die eingravierten Schenker- oder Besitzernamen:

,,H. Christoffer Scliliclithaber Anna Fischheypt" beweisen nur, dafi er niclit

niederdeutschen Ursprungs. Die Gravierungen, abweehselnd Fruchtgehange

mit einem papageienartigen Vogel und von Olirmuschelornament umrahmte

Medaillons mit Genreflflruren , lassen auf seine Herstelluna* etwa um das

Bernburg, wo der Yorbesitzer ilm erstand, angefertigt wurde,

niclit zu entscheiden.

!~> ^

Jahr 1640 schliefien. Die lebendis: srezeichneten Fisriirchen erinnern durcli
i-> b

ihre theatralisclie Haltun£ an Komodienflguren: ein Madchen stiitzt beide.-

Hande in die Hiiften; ein Soldat legt die rechte Hand an den Scliwert-

griff, stiitzt die linke an die Hiifte; ein Madchen spielt die Mandoline;

ein Mann steht mit verschrankten Armen im umgesclilagenen Mantel.

Zeitlich reilit sich an ein silberner Becher. dessen Inscliriften auf

seine Herkunft aus Husum weisen. Von umgekehrter, gestutzter Kegel-

55

form mit glatter Wandimg und profiliertem, verstarktem Rande, ist er

innen vergoldet und aufien ganz mit Inscliriften und in den Zwischen-

feldern mit Ornamenten graviert. Unter dem Rande steht die Inschrift:

Anno 1716 ist diser Becher von den hier unten Specificirte verstorbne

Bruders Hire Pfenninge gemacht." Darunter sind drei ovale Felder mit

Namen gefullt: 1. Carl Philip v. Rottleib 1709; Jiirgen Joris Gode, Siemon

Prall 1711; Peter Dircksen 1712; Siemon Petersen, Jochim Casper Gilde-

husem, 2. 1713. Peter Ipsen, Thomas Albertsen, Peter Klingenfelt, Jens

Johansen 1714; Hinrich Wolter, Detleff Kopke, 3. Alexander Magnus

v. Essen 1715; Matthias Jenfen, Christian Miiller, Michael Bredensten,

Mickels Berentz.

mit gravierten symmetrischen Blattstraufien gefullt.

die wir dem Herrn Propst Hasselmann in Husum zu Dank verpflichtet

sind, haben ergeben, daft die auf dem Becher genannten Namen groflen-

teils in dem Husumer Schatzregister von 1712 aufgefuhrt sind. Wir dttrfen

annehmen, daft der Becher, da andere Gilden niclit in Betracht komnien,

einst der Husumer Schutzengilde von 1586 angehorte und aus den „Ver-

ehrungen" angeschafft wurde, welche beim Ableben der genannten Brlider

fc>
Die librijre Flache ist in wagrecht schraffiertem Grunde

Ermittelungen fW

I
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111 iiblicher Weise von deren Verwandten der Gilde gestiftet wurden. Damit

sich audi das AP in Ligatur des Meisterzeichens auf den urn L716
111 Husum tatigen Goldschmied Andreas Petersen deuten.

D
Annahernd in dieselbe Zeit gehort eint das Bescliauzeichen von

anzig mid den preufiischen Steuerstempel (sou'. Freistempel) von 1 80i>

tr&gende Tabaksdose mit verstellbarem Calendarium auf dem Deckel.

*nt die Kalenderplatte ist mit einer Schraube und bltitenfftrmiger Mutter
eill e mit getriebenen Laub- und Bandelwerkornamenten, Tuchgehangen
Ull d weiblicher Maske verzierte Platte drehbar befestigt. Unter den sechs
JvJ eiiien im Ornament der drehbaren Platte in verschiedenen Abstandeii
v°n ihrem Mittelpunkt angebraehten Offnungen erscheinen ebensoviele

Zeichen der in konzentrischen Kreisen auf dem festen Dosendeckel punk-

tterten oder gravierten Kalenderzyklen. Der aufiere Kreis, dessen Zeichen
ut)er der kleinen Maske sichtbar werden. enthalt die Tierkreiszeichen, der
5Weite die Monatsnamen mit ilirer Tageszahl, der dritte, dem zwei off-

nungen

tails zwei Offnungen, die Stunden des Sonnenauf- und -unterganges.
(ler glatten Mittelflache der beweglichen Platte sind die Wochentage mit

(eu Hanetenzeichen graviert, und auf einer zwischen der festen Platte

llnd der beweglichen eingeschalteten kleinen, fiir sich beweglichen Platte_..~ ^ , -n— v _
7

;
le Monatstage von 1 bis 31, so dafi in einem Ausschnitt am Kande der

entsprechen, die Tages- und Nachtlangen, der vierte, mit eben-

telfl&che neben den Wochentagen die ihnen entsprechenden Monats-
Ulten eingestellt werden konnen. Das Innere der Dose ist vergoldet.

Mehrere silberne Gefafie verschiedener Herkunft wurden angekauft

^

ls5 gute Beispiele der Faltung und Buckelung, mit denen die Goldschmiede

J Rokokozeit auch ohne jegliehe Ornamentierung das Weehselspiel von
4cht und Schatten auf den polierten Flachen der gehammerten Gefafie
Wlrkungsvoll hervorzurufen verstanden. Solche Gefafie sind: Eine Schale
°u °valer Grundform mit kurzen gegossenen Fiifien und Griffen, eine

ll ?Sl)Ur.o-pr Arhcrif wi+ da™ RpcrOiaiTZPiVliPTl r\PV RtflAt delll JalireS-

Eine

- urger Arbeit mit dem Bescliauzeichen der Stadt,
bu*staben G - fur 1745—47 und dem Meisterstempel J. S.

dem Bescliauzeichen vonunde Zuckerdose mit Scliarnierdeckel,

s
^nover (Dreiblatt), dem Jahresbuchstaben C, dem Meisterstempel

g.
idt und der Besitzerinschrift H. S. d. 23. Aug. 1770. Schroder. —

lne ttnliche Zuckerdose mit Klappdeckel, mit dem Bescliauzeichen von

^i^ndorf Ho™ M^o+^a+^wi^ni p xt m fPptpr NiVnlaiis Midler) und
de* Bes

€

, dem Meisterstempel P. N. M. (Peter Nicolaus Moller

itzervermerk: Sehl. Glaus Ktivers Wwe. 1 782.

Von Silbergefafien anderer als deutscher Herkunft erwahnen wir

jp
n Zu ckerstreuer mit dem Bescliauzeichen von Kopenhagen, dem

^ter«tem
P el des Christopher Fabritius, der von 1749—1787

(le

eitete? der Jahrzahl 1782
>

und einem eine genai?ere Datierung auf
n 22. November bis 21. Dezember jenes Jahres ergebenden Stempel mit

^BOH ~'J:"?'
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dem Tierkreisbil.de des Schiitzen. Dieser Zuckerstreuer hat die Form
i

einer eiformigen Vase auf kurzem stark eingezogenenFuB mit quadratischem

Sockel
•>

to

wie sie in den letzten Jahrzehnten des 18. Jalirliunderts vor-

nehmlich in der englischen Topferkunst und beim deutschen Porzellan als

vermeintlich antike Vasenf'orm in Aufnahme kam; dazu Lorbeergewinde

als Wulst des Fufies und aufgehangt am Korper des Vaschens und andere

Einzelheiten antikisierenden Geschmackes. Der abscliraubbare Deckel

ist Iiberhoht und durchbrochen, wie der Zweck es erforderte.

Weiter zwei Gefafie, eine Kaffeekanne und ein MilchguB, von

Pariser Arbeit, beide getrieben, mit spiralisch den birnformigen Korper

umwindenden flachen, durcli Eippen geteilten Hohlkehlen. Das kleine

Kannchen ist gestempelt mit der Paelitermarke fur die Jalire 1 744—50
?

dem Jaliresbuchstaben G. mit Krone fur 1747—48 und einer Goldschmiede-

marke, die sicli nicht hat deuten lassen. Die Kaffeekanne hat eine lange

geschwungene, in einen Adlerkopf endigende Dille und einen Griff aus

schwarzem Holz. An den zalilreichen Marken
dei

lafit sicli die gauze ver-

wickelte Gesetzgebung fiir die franzosische Silberstempelung in

zweiten Halfte des 18. Jalirliunderts studieren. Urn die Entrichtung der

Abgabe, welche von Silberarbeiten erhoben wurde, sicher zu stellen,

mufite der Goldschmied das GefaB oder Gerat, sobald es aus dem Groben

denvorgearbeitet war

,

dem dieser schlug

ii

Steuerpachter vorzeigen

;

" darauf, durcli den der Verfertiger fiir die Erfiillimg

Das vollendete Gefafi wurde wieder

poinQon de charge

der Steuerpflicht haftbar wurde.

vor^ezeigt und nach Entrichtung der Abgabe mit einem zweiten Stempel

poin^on de decharge" versehen.

. der erst nach Priifuno: des Fein-

des Steuerpachters dem
ii

Hinzutraten

Maison communeein Stempel der ,,

srehaltes aufeeschlag-en Avurde und in einem mit den Jahren wrechselnden

•Buchstaben unter einer Krone bestand. Endlich der Stempel des Meisters

angemeldet und auf dieden dieser vorher bei der ,,Maison commune u

Diesen Vorschriften

89 benutzten

dort bewahrte Kupferplatte eingeschlagen hatte.

entsprechend triigt unsere Kanne den in den Jahren 1780

Belastungsstempel mit dem A, dem Stadtzeichen von Paris, (Rosenberg

1837), Quittungsstempel des Steuerpachters Henri Clavel, den Jalires-

buchstaben V (Rosenberg 1938) fiir 178G und den Meisterstempel des

J. T. Vanconverberghen.

Die hamburgische Edelschmiedekunst ist unter den Ankaufen dieses

Jahres nur durch wenige Stlicke aus jilngerer Zeit vertreten: einen Leuchtei

mit punzierten Ornamenten, einer Widmung aus dem Jalire 1803, dem

Jaliresbuchstaben T und dem Meisterstempel C W, der auf C. W. WiHe

oder C. H. Wohlert zu deuten ist, die beide zu Anfang des 19. Jaltf-

einen RahmguB aus demhunderts in Hamburg ansassig waren; und

Jahre 1832 mit dem Stempel des hamburgischen Goldschmiedes Sierich-
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als das alteste Siegel der Stadt Wangen c&bgebildet, die un

Siegelstempel.
*

Die Sammlung stadtischer Siegelstempel wurde inn zwei

Stempel wiirttembergischer Stadte vermehrt. Der altere, aus Bronze, zeigt

die Umsclirift „S. Universitatis civium in Wangen" mid das Wappen der

Reichsstadt
. Wan gen imAller&u: links einen lialben Adler, reehts eineo

Lilie, im Schildeshaupt drei menschlicheProfilkopfe. In Baumanns Geschichte

des Allgau ist ein in der Stadtbibliothek zu Uberlingen befindlicher alter

Abdruck

Jahre 1286 durch Kaiser Rudolf I. formlich fiir eine freie Eeichsstadt

erklart wurde. Das jiingere, der Eeichsstadt Rottweil, aus vergoldeter

Bronze, zeigt den Reichsadler, in der umlaufenden Umsclirift in gotischen

Majuskeln: „S. Schulteti et civium in Rotwil ad. pcvr". Das „pcvi

der Umsclirift ist aufzulosen ,.ad procuram" oder „ad procurationem". Das

stadtische Sclmltheitienamt bediente sicli dieses Siegels in Yertretung des

Btirgermeisters der Stadt Rottweil. Der bewegliche Biigel tragt die Jahr-

2 ^lil 1521 und ein aus MHM in Ligatur gebildetes Monogramm.

,.•• m

Audi der Sammlung von Petschaften dentsclier Hand-

^erksvereinigungen wurden gute Stilcke hinzugefiigt: Das silberne der

Tuchscherer von Ulm mit dem Gerat der bei uns „Wandbereiter"

genannten Tuchscherer, der grofien Tuclischere und den zwei Klammern,

cler Jahrzahl 1559 und der Umsclirift: „Duochscherer . Hantwerck . zuo .

Vlnr'. — Das silberne der Weifigerber von Ulm mit den zwei gekreuzten

Schabmessern, dem Falzeisen und Schlichtmond, dazu in der unteren Halfte

2^'ei mitdenKopfen sicli krenzende ruhende Hirsche, und der Umsclirift:

»8- der Ma. des Weisgerber Handtwerck z. Vim". — Das messingene, in

eisernen Griff eingelassene Petschaft der Korbmacher der schlesischen

Stadt Brieg mit einem Bugelkorb und drei gekreuzten Werkzeugen sowie

der Umsclirift: wSifiilvm der Flechten : vnd Korb : Macher in Brieg" und

ein ebensolches der Nagelschmiede zu Brieg mit dem von einem

En&el gehaltenen Wappen, darin drei Sterne und eine liegende Mond-
si

r

chel mitGesiclit, auf dessenNase dreiMgel stelien, sowie der Umsclirift:

"Zechsigel der Nagelschmid in Brig". — Zwei Petscliafte der Scliulima cher

m Mtinden, clas eine von 1626 mit clem Reiterstiefel, dem Schuster-

kneif unci dem Handbeil im Schilde sowie cler Umsclirift: „S . Schvster

.

Gilde
. in.Mvnd", clas andere aus dem 19. Jahrhundert nur mit einem

Sespornten Eeiterstiefel und der Beisclirift : „Schuhmacher Gilde zu Miinden".

1}as Petschaft der Gerber zu Luneburg aus Messing mil zwei sicli

kl'euzenden Streiclieisen fiber dem Falz- und Schabeisen und der Umsclirift:

"D er Gerber Amptsiegel in Lvneburg 1 65 1 \— Das Petschaft der Schneider
A

s

0u Tunning von 1662, im Schilde links (im Abdruck reehts) eine geoffnete

^chere, reehts clas Wappen von Tunning,
Ioil»e, dazu die Umsclirift: „Das Ampt Sigel zu Tonnin

derSchwan auf einer liegenden

h;
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Italienische Payencen.

Seitdem Herr Alfred Beit uns durcli sein Vermachtnis im Vorjahre

eine Anzahl ausgezeichneter Majoliken zugewendet hatte, sind dieser Ab-

teilung Schenkungen Oder Ankaufe nicht zngute gekommen. Zu er-

wahnen ist nur, daB der Direktor bei einem dem Studium der offent-

lichen Sammlungen gewidmeten eintagigen Aufenthalt in Faenza, dem
alten Hauptsitz der Maj olikakunst, Gelegenheit fand, Majolikascherben an

sich zu nehmen, die eben auf der Statte eines Topferofens der ersten

Halfte des 16. Jahrhunderts bei der Aushebung eines Baugrundes aus-

gegraben waren. Der Vergleich mit GefaBen unserer Sammlung weist

diese Scherben der Casa Pirota oder einer ihr nahestehenden Werkstatt

zu. Wichtig waren dabei Satze von Sehalchen, die, infolge eines Mifi-

lingens im Brande verzogen and ziisammengebacken, die Anwendung der

„Pironi", welche beim Brande eines Satzes von GefaBen zwischen diese

eingeschaltet wurden, sowie der feuerfesten Kapseln zum Scliutze der

kngekauft warden

der Mitte des

GefaBe gegen Aschenflug, lehrreich veranschaulichen.

in Venedig zwei kannenformige Ap o t li e k e r g e f a (.> e

18. Jahrhunderts, deren auf Unterglasurblau, Eisenrot und Gold be-

ruhender leichter Dekor auf der reinweiJBen Glasur in dieser Farben-

dreiheit, nicht jedoch in der Zeichnung ostasiatischen Einflufi verrat. Sie

entstammen einer norditalienischen, wohl mailandischen Manufaktur.

,

Schweizer Payencen.

Die Schussel, uni welche diese Gruppe vermehrt wurde, vertritt den

bisher nicht vertretenen Typus der Winterthurer Schusseln mit erhaben

geformtem Ornament auf dem flachen Rande. Blatter, Blumen und

Frtichte sind hier zu fortlaufender Ranke verbunden und auf blauer

Grundflache mit den iiblichen Scharffeuerfarben bemalt. Den Spiegel und

die Hohlkehle fttllt eine in denselben Farben, Blau. Manganviolett, Gelb,

Grim und Schwarz, gemalte, mehr sinnreiche als schone Darstellung:

,,Brunn des Leben". In der Mitte steht der Prophet Jesaias mit ge-

offnetem Buch, in dem „Esaias Cap. 55 Ver. 1" zu lesen, jene Bibelstelle,

aus der die Allegorie abgeleitet ist. Der Prophet weist auf einen

Brunnen, in dem aus einem von der Taube mit dem Olzweig bekronten

Kreuz fiinf, die Wundmale Christi andeutende Strahlen entspringen, die

von einem Engel, als Vertreter des Evangelisten Matthaus, in einem Kelche

aufgefangen werden. Davor sind auf einem vierseitigen Brunnenbecken die

Symbole der Evangelisten Johannes, Marcus und Lucas zu sehen. Aus

zu dem emeiner Offnung des Beckens quiilt auf die Erde Wasser,

kniender Mann sich niederbeugt, es zu schli'irfen, wahrend im Hinter-

grunde drei Manner eine Grube graben, aus der sie Wasser schopfen

I
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wollen. Innerhalb der Darstellung ist die Schussel bezeichnet mit dem
D. P. des von 1660 bis zum Ende des 17. Jahrhunderts nachgewiesenen

Winterthurer Hafners David Pfau.

>

Hollandische Fayencen.

Unter den Ankaufen von
Delfter Fay encen ist eine kleine

Deckels dial e mit feiner Blau-

malerei von besonderer Bedeutung,
weil das auf ihr zweimal dargestellte

^oCeHeiratswappen gestattet, cliese

kchale auf eine Bestellung ftir einen

hamburgischen Haushalt des zweiten

Jahrzehnts des 18. Jahrliunderts
zuruckzufiihren, denselbenHaushalt,
dem audi die beidensehonen Wappen-
sclnisseln angehort haben, die sicli

schon seit Jahrzelmten in der Samm-
tong befind

deut

Das
ung

en, olme daC wir die Be-

der Wappen erkannten.

Koch

as Heiratswappen enthalt die

" appen derhamburgischenFamilien
K °ch und Schaffshausen, und
da der Senatssekretar Job. Joach.

am 20. November 1713 in

zweiter Ehe Agatha Maria Schaffs-

hausen, eine Tocliter des Katsherrn
Jul

- Hinr. Schaffshausen, heiratete,
lst damit die Zeit der Bestellung
desger

drei

AVie die Sehusseln hat die Schale,
We*che den siebartteen. fftr

schale

'vices gegeben, von dem diese

Stiicke sich erhalten haben.

Kalt-
Delfter Fayence-Vase mit blaugriinrotem

Scharffeuerdekor. Hi)he 28,5 cm.

der als einer der tuchtigsten Delfter

Sammlune: audi sonst vertreten ist.

berechneten Ansatz tragt,

*« Marke des Lovis Fietoor,
Renders bekannt und in unserer

Ausgezeichnet durch farbige Sclionheit des Scharifeuerdekors ist

[*
le hier abgebildete geriefelte Stangenvase. Den breiten, liber die

^hulter herabfallenden Behang Allien feurigrote Blttten und grtine Blatter,

die

In
(i

S1ch mit weiBen Eandern irejren ^n lebhaft blauen Grund absetzen.
b v5

^spinn

ei* BUnnenvasen am unteren Teil und in dem das Gefafi am Hals

enden, unten an ihm in die Hohe wachsenden leichten Geranke
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dieselben Farben. We rote Marke weist auf Adriaen Pynack'er,

dessen Kunst wir viele der schonsten Delfter Fayencen vom Elide des

17. Jahrlmnderts verdanken. Die Nr. 10 daneben besagt wohl, dafi diese

Vase zu einem Satz von zelm Stitcken gleichen Dekors gehorte.

Unbezeiclmet ist das dritte Stuck, eine in Blau unter, in Eisenrot,

Grim, Violett und Schwarz liber der Glasur und rait Gold bemalte

Deckel vase. Eine Fiille ostasiatischer Motive sind iiber ihre Flache

ansgebreitet : auf der Schulter mit Blumen, Vogeln, Rosetten oder Linien-

ornamenten in Eisenrot, Grim und Gold geniusterte Rollbilder in blauem.

golden damasziertem Grand, der sich in zwei Zacken iiber die Schulter

der Vase herabzieht und mit zweimal zwei senkrechten Streifen die

Leibung des Gefafies in zwei schmale und zwei breite Felder gliedert.

Jene sind mit cliinesisclien Blumenranken in Eisenrot, Grim und Gold,

diese in weifiem Grand mit vielfarbigen figurlichen Darstellungen gefiillt,

in denen chinesische Motive, Frauen mit Papagei und r

reegescliirr und

groBe Blumen, sich mit europaischen, einem Kuaben in Harlekinstracht,

wimderlich mischen. Audi diese Vase ist in die Zeit urn 1700 zu

versetzen.

Endlich ist hier noch eines AVandfeldes aus Delfter Fliesen

zu gedenken, das mit almlichen Wandfeldern und auf Fliesen gemalten

Hafenbildern bis vor kurzem die Ausstattung eines Zimmers in einem

venetianischen Hause bildete. Diese Fliesen zeigen in hellviolett ge-

tupfter Einfassung in Blaumalerei kleine mit Blumen gefiillte Gefafie

von groJBer Mannigfaltigkeit der Form en. Dunkelmanganbraun marmorierte

Fliesen umrahmen das Wandfeld. Venedig, dessen eigene Fayence-Industrie

zur Zeit der Blilte der Delfter Fayence mit dieser in dekorativ wirk-

samen Erzeugnissen nicht wetteifern konnte, war damals ein gutes Absatz-

gebiet fiir die auf dem Wasserwege leicht zu beschaffende hollandische

Ware. Audi der prachtige Satz von vier groCen blaurotgoldenen Pynacker-

vasen unserer Sammlung stammt aus Venedig, wo er vor 80 Jahren um

ein en Preis erworben wurde, der einem Zelmtel seines heutigen Wertes

entspricht.

Elsassische Fayencen.

Der im vorjahrigen Bericht erwahnte Teller mit einem Behangmuster

in Blaumalerei und der bisher nur auf GefaBen mit vielfarbiger Muffel-

farbenmalerei beobachteten Marke des Joseph Hannung neben der

Modellnummer 80 hat zu weiteren Vergleichen mit bisher nicht bestimm-

baren Fayencen unserer und anderer Sanmilungen angeregt. Das durcb

einige Ankaufe im Jahre 1907 imterstiitzte Ergebnis ist dahin zusammen-

zufassen, dafi eine grofie Anzahl Fayencen, die mit mannigfachen Behang-

mustern, bald in Blaumalerei, bald in Scharffeuerfarben, seltener mi*
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;

dieses Ergebnisses wird die Ausfiillung einer

Bltttenzweigen, in denen ostasiatische Motive anklingen, bemalt sind, als

Erzeugnisse der Strafiburger Manufaktur wahrend der ersten zwei bis

('i^i Jahrzelmte nach ilirer Grundun°' im Jahre 1721 zu bestimmen sind.

In weiterer Feststellung

Ltieke in unserem keramischen Wissen gelingen, die urn so auffalliger

War, als auf der Hand lag, dafi das, was man bislier in der keramischen

Literatur und in den Museen Frankreichs als elsassisch bezeichnete, mit

seinem technisch hochst vollkommenen Muffelfarbendekor niclit lange vor

der Mitte des 18. Jahrlumderts entstanden sein konnte. Einer der Griinde,

Warum jener Absclmitt der Strafiburger Manufaktur so lange dunkel blieb,

lst darin zu sehen, dafi die anerkannten Marken des Joseph Hannung,
Ayie unser Teller Modell 30 sie tragi oder des Paul Hannung, wie wir
8*e auf einer Schiissel mit Blaumalerei im Holienlohe-Museum zu Strafi-

ng beobachteten, nur hochst selten auf Fayencen mit Blaumalerei und

denials auf solchen mit hunter Scharffeuermalerei beobachtet warden,

Vielmehr an deren Statt die Mehrzahl der Buchstaben des Alphabets, einzeln

Oder in Ligatur und meistens mit spitzem Pinsel in zarten Stricken gemalt
anftreten. Unter diesen Marken, die man als Malerzeichen ansprechen

^lochte, aber olme archivalische Nachweise nicht zu deuten vermag, finden

®lch nicht selten ein J und H in Ligatur, aber in zarter Zeichnung, un-

ttnlich der kraftteen Wiedergabe in der anerkannten Marke des Joseph
Hannung;

T
aufierdem sind am hanfigsten ein J H und K in Ligatur, em

der Kiinersberger Manufaktur mit dem ost-

N und M in Ligatur, aber audi einzelne Buchstaben, ein K, ein G, ein

™, ein R und viele anclere, finden sich auf Fayencen, deren ornamentaler
kul auf ein und denselben Ursprung hinweist, soweit nicht etwa andere

^anufakturen Strafiburger Muster kopiert haben, was einstweilen flir ein

hau% beobachtetes Muster
^latischen Blumentopf auf dem Tischchen anzunehmen ist. Ein weiterer

%ind fur das Nichterkennen der Anfange der Strafiburger Manufaktur
legt aber darin, dafi man fiir die Bestimmung der Fayencen ganz all-

|
eillein viel zu sehr Gewicht legt auf ihre Bezeiclmungen als auf ihren

8tl1 und ihre Technik. Gerade die alten Strafiburger Fayencen folgen

f)
nem ausgesprochenen ornamentalen Stil, in dem man zu Unrecht eine

^chahmmig des Lambrequin-Stiles der Rouen-Fayencen hat sehen wollen.

eineinsam ist ihnen nur die Verzierung" der Bander der Aachen und der

j^hlgefafie aller irt mit Behangen. Vergleicht man die Motive von
v°uen und seinen Nachahmern in Nordfrankreich mit den von uns Strafi-

^8" zugeschriebenen Motiven, so fallt bei diesen auf, dafi sie weit weniger
ar

_

den style rayonnant ausdrucken, daflir eine Menge kleiner Motive

atfirlicher Pflanzen aus dem Zackenbehang hervorwachsen lassen oder
ber die Flache verstreuen, selbst an Stellen, wo die Rouener Topfer

eine
strahlende Rosette anbringen wtirden. Solclie Motive sind u. a.
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eine Nelkenbliite mit dem gespaltenen Stempel ein Motiv. das

sich auf dem mehrfach erwahnten Joseph Hannung-Teller mid auf einer im

Vorjahre erworbenen unbezeichneten Scliale, auf dieser aber in den bunten

Mnffelfarben der StraBburger Manufaktur, sowie auf Stlicken unseres

alteren Besitzes mit Scharffeuerdekor findet. Ferner sind hauflg Rosen,

denen kleine Blatter entspriefien, ebenso beblatterte Birnen, audi Trauben

und kleine Bliiten in Gestalt einer zuriickgeschlagenen Glockenblume

mit drei lang'en Staubfaden. Ofters sind audi von vorn gesehene Kopfe

oder groteske Masken dem Pflanzen- und Bandwerk der Behange eingefiigt.

Diese zeigen weniger flachigen Gharakter als die gleichzeitigen Behang-

niuster von Rouen; hauflg sind sie aus Verschlingungen von Akantlms-

blattern in schattierter Zeichnung gebildet. Ein nebensaehliches, aber selir

bezeichnendes Merkmal ist die hauflge Bemalung der verdickten Rander und

Reifen der Gefafie und ihrer Griffe mit einem Linienornament aus kleinen

ineinandergeschobenen Motiven in Gestalt eines liegenden V, die in gegen-

standiger Richtung aneinandergereiht kleiner und kleiner werden.

Schwedische Fayencen.
+

Mit dem Ankauf einer Marienberger Vase aus Privatbesitz in

Liitticli wurde fur den Scliausclirank der sclrwedischen Fayencen ein

Haupt- und Mittelstlick erworben. Die Vase erliebt sich fiber einem

blauviolett und grim betupften Felsen, der mit gri'mem, violette Rohr-

kolben tragendem Sctailf bewachsen ist. In den Felsen ist eine gelb-

gerandete Muschelscliale mit rotvioletter Rillenzeichnung eingelassen, iiber

die sich eine weifibliihende Kiirbisranke legt. Ein lilagrau gezeichneter

Schwan biegt seinen Hals von liinten fiber den Muschelrand, und lhm

gegen iiber sperrt ein blaugriin und blau gezeichneter Delphin seinen rot-

violetten Rachen auf; vorn beleben eine Schildkrote und ein Kaninchen

den Felsen. Die als Handhaben angebrachten Hermen und die am Bauch

der Vase hangenden Blumengewinde sowie der Bacchusknabe auf dem

Deckel sind vielfarbig bemalt, alles fibrige ist rein weifi belassen. In

den Bauch der Vase ist unten ein metallener Zapfhalm eingefiigt. Zu

vermuten ist
?

daJB das Gefai.) zum Ausschenken von Getranken diente,

sei es eines Likors, sei es von Kaffee, wie dieses bei den mit Zapfhalm

verselienen PorzellanfaBchen oder Urnen der MeiJSener Manufaktur der

Fall war. Aufier mit der Marke Marienbergs (den drei Kronen aus

dem schwedischen Wappen) ist der Sockel bezeichnet mit den Bucli-

staben M. B. E., die auf Marienberg, Ehrenreich (den Direktor) zu

deuten sind, dem

Frantzen und dem Datum 1766

vol! ausgeschriebenen Namen des Malers Joh. Otto

8* Eine Suppenterrine aus derselben

Manufaktur ist mit bunten Blumen bemalt und mit dem Malerzeichen F

und der Jahrzahl 1772 bezeichnet.
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Vase aus Fayence mit Muffelfarbenbemalung. Mariciiix-r^ I7(i(i. Iir.lic <ii cm.
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Hamburgische Fayencen.

Die Gruppe der auf hamburgischen Ursprung zuruckzufiihrenden

Fayencen aus dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts ist urn einen

Krtig vermehrt worden, der die alteste bislier auf dergleichen Gefafien

beobachtete Jahrzahl 1628 tragt mid seit 280 Jahren in einem Bauern-

geschlecht am linken

Ufer der Niederelbe

sich vererbt hatte

der Madchenname der

letzten im Dorfe Scho-

lisch bei Stade wohn-

haften Besitzerin des

Kruges war derselbe,

der alsNarae des ersten

Besitzers desKruges auf

diesem selbst zu lesen

ist. Aus diesem Gruude

darf audi der Erzah-

lung gedaclit werden,

die, bei den Semmel-
liacke von Gesclilecht

zu Gesclilecht uberlie-

fert, die sonst schwer

verstandliche Darstel-

lung auf dem Kruge

erklaren soil. Auf der

Vorderseite des Kruges

ist in Blaumalerei mit

einzelnen gelben und

gelbbraunen Lichtern

ein Mann in Federhut

und Pumphosen darge-

stellt, der mit einem

Speer auf ein kleines

Pferd losgeht, dazu der

Name JacobS emm el-

hack e, eine Haus-

marke und die Jahrzahl 1628. tlberliefert ist nun, da6 jener Stammvater, der

in Brunshausen an der Elbe ansassig war, als er eines Nachts liber eine

Wiese ging, von einem Ungeheuer mit feurigen Augen angegriffen wurde,

dem er aber mutig mit seinem Speer begegnete, urn am anderen Morgen

zu sellen, dafi er sein eigenes Fiillen erstochen hatte, wovon nicht nur

Haraburgisclier Fayencekrug mit gellt^eiiolifrr innmiiiilBrei. 1628.

IJi'ilie 29 cm.
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die Bestellung jenes Kruges, sondern der von den Nachkommen Jacobs
seither gefiilirte Necknarae „Fohlensteker" die Folge Avar. Ob die

Saclie so verlaufen, wie die Uberlieferung meldet, oder vielmehr das Er-
lebnis zur Erklarung der Darstellung nachtraglieh erfunden ist, mag, wie
hei vielen almlichen Gescliicliten, unentschieden bleiben, doch scheinen

viele Umstande fiir die erste Annahme zu spreehen.

Ein zweiter hamburgischer Fayencekrag kam aus dem Scliles-

wigschen zu uns. Er ist bemalt vorn mit dem grofien hamburgischen
Wappen unter einer Krone und der Jalirzalil 1646 sowie hinten mit

Ranken. grofien Bosettenbliiten und zwei fliegenden Vogeln. Wahrend
alle anderen Kriige dieser Art in unserer Sammlung nur innerhalb der

Dekoration Buchstaben tragen, die daher auf den Verfertiger niclit olme

demWeiteres bezogen werden dlirfen, konnen in dem grofien JG unter

Boden dieses zuletzt erworbenen Kruges die Anfangsbuclistaben des
\T.. aniens eines Topfers vermutet werden.

Sclileswig-liolsteinisclie Fayencen.

Audi dieser Gruppe wurden einige Stitcke hinzugefilgt. Zwei sincl Er-

zeugnisse der kurzen Bliitezeit der Eieler Manufaktur, als Buchwald
&ls Direktor und Modelleur und A. Leiliamer als Maler dort zusammen
Wirkten. Das eine, ein dreifiifiiges Deckeltopfchen, ist mit Blutenzweigen
m Blaumalerei, das andere, eine Potpourrivase von umgekehrter. Birnform,
Brit Landschaftsbildclien in dunkelgelber, braun schattierter Malerei und
ebenso bemalten vollrund aufgelegten Rosenzweigen verziert. Buchwald,
ttebeii dessen Signatur auf dem Topfchen die Zalil 69 fiir 1769 steht,

War, wie wir dies im „Fuhrer" nachgewiesen haben. elie er nacli Kiel

e>, Direktor der Ottesclien Fayencefabrik in Eckernforde. Neu ist,

Wie wir einem uns von Herrn Willers Jessen in Eckernforde freundlich

toitgeteilten Auszug aus dem Kirelienbucli zu Eckernforde entnehmen,
jiafi er aus Teplitz in Bohmen geblirtig und seine am 19. Dezember 1766

to Eckernforde gestorbene Ehefrau aus Fulda gebiirtig war. Damit ist

v°n den schleswig-holsteinischen Fayencemanufakturen unser Blick mit
eniem Male riickwarts gelenkt auf entle^ene Gebiete keramisclier Griin-

gmer,

V zu Holitsch in Ungarn mitteilt im

diuigeu des 18. Jalirhunderts. Zugleich dilrfen wir schliefien, dafi der in

Kiel zu Ende der 60 er Jalire tatige Joliann Buchwald identiscli ist mit
emem Bossierer dieses Namens, der. wie Carl Schirek in seinem Buche
W>er die k. k. Majolika-Geschirrfabril

Jalire 1754 in dieser Manufaktur ,.auf Stuck" arbeitete, der 1757 in Bor-

strand auftaucht und 1761 in Criseby, einige Jahre danach in Eckernforde
f,1e Ottesche Manufaktur leitet, von wo er 1767 nacli Kiel fibersiedelt,

Utn endlich, zu Anfang der 70er Jalire, seine Tatigkeit nacli Stockelsdorff

Zl* verlegen. Joliann Buchwald Avar einer der vielen Vaganten jener
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keramischen Grunderzeit, ein Mann, der, obwolil er sein Fach aus dem
Grande verstand, nirgends festen Fufi fafite, wie audi die deutscheu miter

jenen seclis Manufakturen trotz trefflicher Leistungen oline flnanzielle

Erfolge arbeiteten und nach kurzer Zeit eingingen.

Etwas alter, aus dem ersten Abschnitt der Kieler Manufaktur
imter Tannich, ist eine 43 zu 33,5 cm messende vierpafiformig ge-

schweifte Schlissel, auf der in graublauer Malerei das „Zwiebelmuster"
der Meifiener Manufaktur besser wiedergegeben ist, als auf irgend einer

der uns bekannten Fayence-Naehahmungen dieses in der ganzen Welt
verbreiteten Musters, dessen „Zwiebeln" bekanntlich im chinesischen Vor-

bild Granatapfel vorstellen.

Zu erwahnen ist audi die von Herrn Professor M. Kirmis in Neu-
miinster uns geschenkte Hohlform zur Ausformung jener als Erzeugnisse
der Kellinghusener Fayencef abrik in der Sammlung schon ver-

tretenen Wandblumenhalter in Gestalt eines von einem fliegenden Engel
srehaltenen Fiillhornes.

Fayencen von der unteren Weser.

DaB die im Jahre 1750 inAumund beiVegesack an der unteren
Weser begrtindete Fayencefabrik audi leistungsfahig war fur feinere Ar-

beiten, als sie bisher bekannt geworden waren, zeigt ein Teller mit guter

Blaumalerei. Die seclis Blumen- und Fruchtgewinde, die vom Eande
zum Spiegel herabhangen, erinnern an den decor a guirlandes der Kouener
Fayencen, befreien sicli aber von diesem Vorbild durch die Einfiigung

von Vogeln und Insekten, wahrend in der Mitte des Spiegels eine Nelke,

das beliebte Motiv der frtthen Strafiburger Fayencen, gemalt ist. Die

Blaumarke M. T. T. gibt die Anfangsbuchstaben der Namen der drei

Griinder der Fabrik: J. C. Mulliausen, Diderich ter Hellen und

Wilhelm ter Hellen. Da der erstgenannte schon im Jabre 1755 starb,

ist fur die Anfertigung unseres Tellers die Zeit zwischen 1750 und 55

anzunehmen, 1757 ging die bankerotte Fabrik in andern Besitz liber.

West- und siiddeutsclie Fayencen.

Wahrend wir hamburgische Fayencen bis jetzt, von wenigen, mit

der Ofenfabrikation des 18. Jahrhunderts zusammenhangenden Spatlingen

abgesehen, nur aus dem zweiten bis vierten Jahrzehnt des 17. Jahrhun-

derts sicher nachzuweisen vermogen, begegnen wir bald nach dem Br-

loschen der hamburgischen Fabrikation in Westdeutschland einer Fayence-
fabrikation, die dorthin von eingewanderten Hollandern, denen wir ja

wahrscheinlich audi die altere hamburgische Fayenceherstellung ver-

danken, verpflanzt war. Hanau, wo schon 1666 der Betrieb begann,

und spater Frankfurt a. M. waren die friiliesten Mittelpunkte. Die
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Eifer der Aufhellung dieser dunklen Ecke
gangenheit zugewendet.

Geschiehte dieser wichtigen Manufakturen , der Vorlaufer, und was
Hanau betrifft, des Ausgangspunktes einer Anzahl im 18. Jahrhundert

bliihender deutscher Manufakturen, ist noch erst zu schreiben. Sicherer

Marken meist entbehrend, fanden Hanaus und Frankfurts Fayencen in

den Museen und bei den Sammlern lange nicht die verdiente Beachtung;
erst seit kurzem haben das Historische Museum und das Kunstgewerbe-
niuseum zu Frankfurt a. M. und neben ihnen dortige Sammler sich mit

unserer keramischen Ver-

Aucli in unserer Sammlung war Hanau bisher

so gut wie gar nicht vertreten und Frankfurt nur mit einem Stuck,

allerdings dem einzigen iiberhaupt bekannten, auf dem neben deni X. R.

des Fayenciers Kaspar Ripp der Name der Stadt voll ausgeschrieben
stelit, jener schon im „Fiihrer" beschriebenen kleinen Sternschfissel in

Delfter Art. Im Vorjahr konnten endlich einige FayencegefaBe erworben
Werden, die als typiscli fur die Herkunft aus einer jener Stadte gelten

durfen, wenngleich im Einzelfall die Zuweisung zu Hanau oder zu Frank-
fort vorbehalten bleiben muB.

Wenn es zutrifft, dafi der zu Ende des 17. Jahrhunderts in Hanau
ftaehweisbare Fayencier Siemon von Alplien seine Erzeugnisse mit den

Anfangsbuchstaben des ersten Namens SJ bezeichnet hat, ist eines der
augekauften GefaOe. ein birnformiger Krug, Hanauer Arbeit. In mangan-
braun gesprenkeltem Grund ist vorn ein braununirissener Reichsadler mit

Sehwert und Reichsapfel ausgespart und in den tiblichen Scharffetierfarben,

hellem Blausrun. Schieferblau, Gelb und Braun ausschattiert ; ebenso an^

den Seiten je eine Nelke. Der Zinnbeschlag zeigt das F Frankfurts unci

das GFK des Frankfurter KannegieBers Georg Friedrieli Kauschelmann,
der 1710 Meister wurde und 17:^1 gestorben ist. Dafl auch das zweite

GefaB, ein Enghalskrug, ein Hanauer ist. mochte man aus der Marke H
sclilleBen. Auch er ist in violett gesprenkeltem Grund mit dem Sehwert
und Szepter haltenden Doppeladler in den ublichen Scharffeuerfarben in

sniem weiBausgesparten Schilde und mit ausgesparten Blumen bemalt.

Der Zinnbeschlag zeigt als Stempel das sechsspeichige Rad der Stadt

Mainz. Der dritte Krug, ein Enghalskrug mit geschwungenen Wulsten,
ls t unbemalt; sein Zinnbeschlag tragt den Stempel F der Frankfurter

KannegieBer und als Meisterzeichen IR, die auf Johann Rtiger oder

Johann Roederer, Frankfurter ZinngieBer urn 1710, zu deuten sind. Ge-
Schenkt wurde dieser Krug von den Erben des Herrn Gtistav Schiller in

Frankfurt a. M.

Vielfach unsicher sind auch die bisherigen Bestimmungen der

^udwigsburger Fayencen, weil die Ahnlichkeit ihrer Marke, des

(,(,ppelten C des Herzogs Carl, mit einer Marke der Niederweiler Fayencen
111 Lothringen, dem doppelten C des Comte Custine, zu Venvechselungen
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gefuhrt und feme lothringische Fayencen der wiirttembergischen Manufaktur

gutzuschreiben verleitet hat. Si olier der Ludwigsburger Manufaktur

entstammt eine im Vorjahre angekaufte Suppenterrine von geschweifter

Form mit Rokokogriffen,

Deckelknauf. Bemalt ist sie in den Scharffeuerfarben Blau

vier FtLBchen und einem Zitronenzweig als

,
Mangan-

violett, Gelb und blassem Olivsrrun.& Das B unter dem doppelten C

Ludwigsburgs ist auf die Majorin de Be eke gedeutet word en, deren

Leitung die Manufaktur um 1780 uuterstand.

Die sclion (lurch Gefabe mit Heiratswappen niirnbergischer Patrizier

und durcli bezeichnete Werke mehrerer namhaften Meister gut vertretene

Gruppe der Fayencen von Niirnberg ist um einen grofien MaUkrug

mit Blaumalerei vermehrt ivorden, der den Namen des Malers Georg
Michael Tauber Anno 1721, den 17 November, vollausgeschrieben unter

dem Boden tragt. Durch etwas verschwominenes Ornament aus groCen

Blattern ist die Mantelflache in drei Felder geteilt;

?3

in deren mittlerem

ist eine Parkperspektive mit einem Springbrunnen, in den seitlichen eine

Neptun- und eine Venusstatue dargestellt. Innen sind auf dem blau ge-

deckten Boden
:

weib ausgespart und in breiten Pinselstrichen gezeichnet

die Brustbilder zweier laclienden Mundes gerade herausscliauenden Manner

in breitkrempigen Schlappliuten ; auf dem Brustlatz des einen, der in der

Rechten einen Krug halt, stelit HW 1721.

Der Gruppe der Baireuther Fayencen wurden zwei in bunteii

Muffelfarben bemalte Enghalskriige hinzugefiigt, die als Werke aus der

Zeit, in der Knoller Besitzer der Manufaktur, und zwar jenes G. F.

Grebner bezeichnet sind, der von 1720 bis 1730 in der Nlirnberger Manu-

faktur, danach, wie unsere Kriige zeigen, einige Zeit in Baireuth arbeitete

und, wie ein sclion Ianger in der Sammlung befindlicher MaBkrug ausAveist,

1741 in Donauworth erschien.

Der eine Krug zeigt am Bauch in ornamentaler Umrahmung unter der

Markgrafenkrone die symmetriscli verschlungenen Initialen G. F. C. des

Markgrafen Georg Friedrich Carl von Brandenburg-Culmbacli (Baireuth

der von 1726 bis 1735 regierte, vorn am Hals den roten brandenburgi-

schen Adler und an den Seiten symmetrische StrauBe stilisierter Blumen.

Der andere Krug ist vorn am Bauch bemalt mit einer sclnveren symme-

trischen Kartusche, deren weiBes Feld mit einer Blum envase mit wachsender

Staude, an den Seiten mit Rosenzweigen, am Hals mit gelbbliihendein

Zweig. Die schwarze Umrifizeichnung und Detaillierung ist an beiden

Kriigen in der etwas zitterigen Weise Grebners ausgeflihrt; die Farben

sind bei dem ersten King ein unreines Rosa, blauliches Grlin und Ocker-

gelb, denen bei dem zweiten noch Blau und Smaragdgriin hiuzutreten.

Beide tragen den vollen Namen des Malers, dazu bei dem zweiten die

Jahrzahl 1731.
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Deutsche Porzellane.

Die Meifiener Manufaktur.

Nur wenige, aber ausgezeiclmete Gefafie wurden dieser Abteilung
hinzugefiigt. Aus budgets afiigen Mitteln die hier abgebildete Bouillon-
schale der Zeit urn 1730, von einer Feinlieit mid einem Reichtum des
gemalten Ornamentes, der figiirlichen mid Landschaftsmalerei, wie sie

hochst selten sicli vereinigt linden. Den oberen Kand der Schale und
den Deckelrand umzieht ein Behangmuster auf kupferig liistriertem Grund.

Bouilloiischale, vielfarbig bemalt, mit Liistergrund mid Vergolduiig. Meifieii am 17:50.

Breite einscMieBlich der Grille 17,5 cm.

Bildfelcler von gestreckter VierpaBform, je zwei auf der Wandung und
dem Deckel, bieten belebte Landscliaften in vielfarbiger Malerei von einer
Feinbeit der Durchfiihrung, die sonst nur auf Dosenmalereien vorkommt,
Offienbar liegen den Darstellungen bestimmte Vorgange, etwa bei einem
hoflschen Jagdfest, zugrunde, liber die von gleichzeitigen Kupferstiehen,
(] ie zu ermitteln uns bisber nicbt gelungen ist, Aufklarung erwartet
Werden darf. Auf dem einen der grofleren Bildchen ist eine Jagd auf

In drei Booten beteili,a"en sicb Damen und
Herren an dem Scbiefien. im vorderen Boot bantiert ein Mann in grotesker
Pelzverkleidung, Periicke unci grofien Pelzstiefeln mit einem langen Stofi-

^der. Dieselbe groteske Fio-ur kebrt wieder auf dem zweiten Bilde als

W*asservogel danrestellt.
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Tanzer inmitten einer eleganten Gesellschaft in einer Parklandschaft.

Von den kleinern Bildchen auf dem Deckel schildert das eine eine Hirsch-

jagd zu Pferde, das andere einen Vogelfang mit

einfassungen

Leimbrettern. In die

vielfarbigen Laub-

und Bandelwerk-

der

Bildchen sind auf

Konsolen sitzende

Chinesen eingefiigt,

teils beschaftigt

mit Teetrinken,

teils in Tatigkeiten,

die sich auf Jagd

bezielien. Als Mar-

ke die Schwerter

in Blau unter der

Glasur.

Nur wenig jlin-

ger, etwa um 1740

anzusetzen, ist ein

aus dem Vermacht-

nis des Herrn

I )r. JohannesMoh )

'-

mann angekaufter

Teller mit spitzen-

artig

tern und durclilochtem Rand und geformten Verzierungen in zartestem,

unbemalt belassenem Eelief, denen Malereien in lebhaften Farben sich

Deckel der auf' S. 207 abgo/bilrtofcii Bouillonschale.

MeiGen um 1780. Durchm. 12,3 cm.

ausgezack-

wirkungsvoll einfiigen

.

Aus ungebundenen Blumen und Blatterzweigen

in vier Gruppen auf dem Rande, aus zwei lockeren, zu einem Kranz ver-

einigten Blumengebinden auf dem Spiegel ist das Relief gebildet. In vier

symmetrischen, vom Rand zuin Spiegel herabreichenden, vorgeformten

Kartuschen sind belebte Landschaften farbis: sremalt und in der Mitte des& ^

Kranzes eine blaue Akeleiblute in der trockenen Weise der Friihzeit;

kleine bunte Streubliimchen verdecken hie und da Felilstellen des Reliefs.

Ein Beispiel der vielerlei kleinen Gebrauchsgegenstande, die heute

aus Porzellan nicht melir verfertigt werden, ini 18. Jahrhundert aber als

„Galanterien" in der Porzellankunst eine Rolle spielten, ist ein kleines,

in verffoldetes Silber grefafites Fernrollr , das mit Blumen in hellem Purpur

grlin fein bemalt und so eingerichtet ist, da6 man anstatt

Gegenstande seitlicli vom Bescliauer erblickt, deren

Bild ein im Innern in Schr&gstellung angebrachter Spiegel durch eine der

gelb und

geradeaus zu sehen,
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beiden runden seitlichen Offnungen des Bolires auffangt. Wie man sicli

solcher Spiegel wohl bedienen mochte, lehrt eine bekannte Porzellan-

gnippe jener Zeit mit einer Dame bei der Toilette und einem Kavalier,

der, wahrend er durch ein kleines Fernrohr in die Feme oder zu den
Sternen zu blicken scheint, heimlich die intimen Eeize der Schonen
beobachtet.

Von MeiJBener Figuren konnte nur ein Beispiel angekauft werden,
denn die besseren Werke der deutschen Porzellankunst, insbesondere die

Figuren in der Zeittracht, sind heute zu Werten emporgestiegen, die

©inem niclit mit ganz auBerordentlichen Mitteln arbeitenden Museum Hire

AnschafFung verbieten, ganz abgesehen von der schwer vermeidlichen

Gefahr, eine in unserer Zeit clekorierte Figur alter Ausformung anstatt
einer solchen mit altem Dekor zu erhalten. Angekauft wurde die bemalte

Ausformung des „Colporteurs oder Rafftragers" des Verzeichnisses
Von 1765. Gekleidet in graue Striimpfe, scliwarze Kniehosen, purpura

-

gebliimte Weste, gelb gefiitterten blauen SclioGrock und grauen breitrandigen

auf dem Biicken das scliildpattartigHut tragt der wandernde Handler

^armorierte Schubladenraff, unter dem linken Arm eine weifie Schaclitel

Uttd in der ree.liten Hand eine aufgerollte Landkarte von ..Mecklenburg-

^ubecker Meer".

Werk der Marcolini-Zeit Meifiens ist dieEin ausgezeichnetes

Bouillonschale nebst Unterschale, welche dank dem Vermachtnisse
^es Herrn Dr. Johannes Molnmann angekauft werden konnte. In dem
Porphyrartig rotbraun- und sclnvarzgetupften, weiMeckigen Grund sind

^edaillons ausgespart, die mit Bosenkrauzen und Bandschleifen in Gold-
toalerei umralimt und mit Darstellungen in zartester grauer Malerei (en
cavnayeu) gefiillt sind. Yergoldet sind die Bander, die eckig gebroclienen

trifle und der Deckelknauf in Gestalt einer von Blattern umschlossenen

^rucht. Dargestellt sind in den Medaillons der Scliale und des Deckels

^ustbilder, die inscliriftlich bezeiclmet sind einerseits als AVertlier und
^otte, anderseits als Salvini und Lord Adelson; ihnen entspreclien
auf der Unterschale einerseits
vase antikisierender Form und ein der Buppenliillle entkriechender
L(-'lnnetterling; dazu im Spiegel der Unterschale ein an einem Baum-
stumpf hangender Kocher, ein zerbrocliener Zirkel und ein zertrummerter
Spiegel.

dafl wir in dieser Scliale ein weiteres Beispiel

eine umgestilrzte, mit Munzen geiiillte

Auf der Hand lag,

.lener schongeistigen literarisclien Neigungen besitzen, die in den letzten
Ja'irzelinten des 18. Jalirhunderts in der MeiJBener Manufaktur sicli

§eltend machten und in der Sammlung schon vertreten sind mit den

^Idern zu Sternes emplindsamer Eeise und den Bildnissen von Abelard
Uiul Heloise auf Tassen. Aber wer waren Lord Adelson und Salvini?
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englische

Weder Gelehrte, welche in der Literaturgeschichte jener Zeit be-

wandert waren, nocli Anfragen in grofien Bibliotheken bracliten die

gewiinschte Aufklarang, bis wir endlich aus der Bibliothek des Goethe-

Hauses zu Frankfurt a. M. ein im Jalire 1773, also vor dem Erscheinen

von Goethes Werther, in Breslau und Leipzig bei C. F. Gutsch erschienenes

Biichlein mit dem Titel: Adelson und Salvini, eine

Geschichte, aus dem Franzosischen des Herm von Arnaud
ubersetzt (von Joli. Milack), erhielten, das die gesuchte Deutung ergab.

Da diese Dichtung der Vergessenheit anlieimgefallen ist, sei liier eine

kurze Angabe des Inlialts gegeben. Adelson, ein junger Englander, lernt

in Rom den Maler Salvini kennen, der, urn ganz seiner Kunst zu leben,

die Geselligkeit flieht, aber dem kunstliebenden, feinfiihligen, gleich ihm

schwermiitig veranlagten Fremden seine Freundschaft sclienkt. Wie zwei

Briider leben sie zusammen. Der Englander vertraut dem Freunde, dai3

er ein noch sehr jugendliches Madchen von auserlesener Schonheit liebe,

und Salvini malt deren Bildnis. Bedenken auf seiten der in bescheidenen

Verhaltnissen lebenden Mutter der Schonen wie bei dem reichen und

vornelimen Vater Adelsons hindern die elieliche Verbindung der Liebenden.

Unbekannte entffthren das junge Madchen und lialten es verborgen.

Adelson totet im Zweikampf den veruieintlichen Entfuhrer und wird in

den Glauben versetzt, die Geliebte lebe niclit melir. Nelly, so heifit die

Sclione, wird aber befreit, kelirt zu ihrer Mutter lieim, und die Eltern

geben die Einwilligung zur Ehe. Wahrend weitere Verwickelungen, die

von den Entfiilirern des Madchens aus Eache gegen den alten Adelson

angezettelt werden, den Aufsclmb der Hochzeit bewirken, verliebt sich

der Italiener in die Braut des Freundes, olme dessen Argwolm zu erregen-

Bei einer Auffuhrung von Eomeo und Julie, mit Salvini in jener, Nelly

in dieser Eolle, versucht der Italiener in der Szene, in der Romeo sich

das Leben nimmt, es diesem gleichzutun. Der schwer Verletzte wird

durch des Freundes treue Pflege am Leben erhalten; er selbst behiitet

jetzt Nelly vor einem neuen Anschlag, den ihre ersten Entfiihrer nunmeln'

angeblich zu seinen, Salvinis Gunsten vorhaben. Ein zweiter Selbst-

mordversuch durch Gift wird durch Nellys Dazwischenkunft ver-

eitelt; erverspricht ihr, seine Leidenschaft zu bandigen, vermag dies aber

nicht und ersticht sie in blinder Wilt, als sie schon im Hochzeitskleide

auf dem Weg zur Training ist. Entflohen, wird Salvini in London ver-

haftet. B>ei einer Begegnung im Gefangnis erbittet Salvini den Tod durch

die Hand des Freundes, als dieser ihm mit entbloBtem Degen entgegentritt-

Adelson besinnt sich jedoch; er will den Freund, den die Richter %ur

Todesstrafe verurteilen, zur „Lebensstrafe" verurteilen, zur ewigen Rene,

und bereitet selbst Salvinis Flucht vor. Er eilt, als dieser sich zu fliehen

weigert, noclimals zu ihm ins Gefangnis; vergeblich fleht er ihn an, sich

j
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zu retten, dock Salvini erbittet nur, der Freimd moge in seiner Todes-

stunde an seiner Seite stelien. Im Anblick des Schafottes versolmen sich

die Freimd e, — Salvini stirbt reumiitig am Galgen, wahrend Adelson in

Olmmacht sinkt und, tiefster Schwermut veriallen, nach wenigen Monaten
seine Seele aushaucht. — Dieser verwickelte Verlauf des Romanes, den

dichterische Schonheiten nicht verklaren, la6t wis verstelien, warum er

es neben der Dichtung Goethes nicht zur Unsterblichkeit braclite, aber

ttnmerhin seine Helden als Gegenstiicke zu Werther und Lotte aufge-

ttommen werden konnten. Vor hundert Jaliren wird man seinem Inhalt

grofiere Teilnalime geschenkt haben, denn unsere Bouillonschale ist keines-

^vee-s das einzice. etwa durch einen privaten Besteller veranlafite Beispiel&^i
oilier Anleihe Meifiens bei jenem Roman; anzunehmen ist, (laf.i die Bilder

Biner illustrierten Ausgabe des Buclies

S1*id, die noch zu linden bleiben.

oder Kalenderkupfern entlehnt

Die anderen deutsclien Manuf akturen.

Unter den wenigen Ankaufen von Erzeugnissen der jiingeren deutsclien

^ orzellanmanufakturen sind folffende Stilcke hervorzuheben:

Masse.

Eine Berliner Spill kumme der Zeit urn 1765 von grauweiBer

Das Muster, ,,Reliefzierat mit Spalier", ist hier auf bislier uns

ftieht begegnete Weise farbig dekoriert. Lila-Zweigwerk durchrankt die

Soldenen StS.be; die den Rand begleitenden Rocaillen sind lila gelioht

und vergoldet ; in den Kartuschen belebte Flufilandschaften in vielfarbiger

Malerei; im Grunde ein Blumenstraufi in den Farben der Fiillizeit

uer Berliner Blumenmaler.

Ein Kloster Veilsdorfer Teetopf mit Osierrand, einem aus

^okokosclmoi'keln gebildeten Henkel und geschwimgener, in einen Tier-

mit Sclmabel endigender Dille; in frischen Farben bemalt mit
c ' 1inesischen Genreszenen unter Palmen.

Ein Wallendorfer Tintengestell; das Tintennapf und der

euer sitzen lose in run den, auf je einem Baumstumpf stehenden

kopf

Sandstr

tvorben
?
deren Henkel eine zwisclien ilmen stehende antikisierende Figur

emes Jiinglings in Lederkoller, Lendensclmrz und Sandalen halt; auf

(len Korben die goldenen Initialen H und A; ein Baumstamm daneben
c,lent zum Ablegen der Feder auf die sperrigen Aste.

Eine unbemalte Wiener Figur, den Bretzelverkaufer aus

^veiile des Wiener Strafienausrufes, schenkten Herr und Fran Lndmg
Lansing. Ein j linger Mann in Sclilappliut, Weste, Jacke, Schiirze, Hals-

taade uUci aufgekrempten Kniehosen stelit auf einem mit Blumen belegten

k°ckel, aus dem ein Baumstumpf aufragt; er ist im Begriff, eine mit

gefiillte Butte vom Riicken auf den Baumstamm abzusetzen;

der

*»Bretzeln M

ge§*ei1 seine reclite Sclmlter lehnt sich ein Spiel.) mit clrei aufgesteckten

17
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Bretzeln. Der Wiener Strafienaufruf hat vor dem gleichzeitigen MeiBener

den Vorzug, niclit wie dieser Pariser Typen wiederzugeben, sondern seine

Yorbilder aus dem Wiener Yolksleben zu schopfen, woftir dieser Bretzel-

mann ein gelungenes Beispiel. Vertreter dieser Reihe von Wiener Typen

sind an dem groBen Tafelaufsatz des Stiftes Zwettl von 1767 verwendet

aber schon urn 1750 nachweisbar.

Schweizer Porzellan.

Nur zwei Stiicke wurden dieser Abteilung hinzugefiigt, aber Stiicke.

welche eine selir hohe Vorstellung von den Leistungen der Zlircher

Manufaktur
vermitteln. An-

gekauft wurden

sie axis dem Ver-

machtnisse des

Herrn Dr. juris

Johannes Mohr-

mann.EinW an d-

blunienkorbmit

durchlochter

Deckplatte zuni

Einstecken der

Blumen; den kon-

Teller von Ziircher Porzellan. Durchm. 8,8 cm.

solformigen Kor-

per gliedern Ro-

koko-Ornamente

in starkem Relief

,

und feine Land-

schaftsbildchenin

den tiberzarten,

Zurich eigenen

Farben fallen die

Zwischenfelder.

Sehr schon ist der

Teller. Die den Rand gliedernden Rocaillen sind in Gold. Purpur und

Grau sehr fein staffiert, dabei aber die in zartem Relief modellierten

Blumen zwischen den goldenen Blattern in dem natiirlichen WeiB der

Masse belassen, die leicht ins Graue spielt, Blau staffiert ist der geriefelte

Abfall vom Rand zum Spiegel. Auf diesen sind in Farben gemalt eine

felstee Uferlandschaft mit einer Stadtansicht und einexn Bauernhaus und

lurcherVorderarunde Landleute im Gesprach. Das grofie Z dermi

Manufaktur tragen beide Stiicke.
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>

i

„AdriaM
, G-ruppe von Porzellan. Venedig, zweite Halfte des 18. Jahrhunderts

Hohe 32 cm.

17
-'*
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Venezianisches Porzellan.

Von der kunstlerisclien Bedeutung und dem reichen Schaffen, zu denen

sicli im 18. Jalirlmndert auch mehrere Porzellanmantrfakturen Italiens

erhoben, waren bislier in unserer Sammlung kanm Spuren zu linden. Dank

einer Schenkung des Herrn Rudolph Sieverts konnte ilinen erne Grappa

von hervorragender Sehonheit und, da das stadtische Museum in Venedig

sie niclit besitzt, offenbar von grofier Seltenlieit hinzugefugt werden. Wie

bei der Mehrzahl der venezianischen Porzellanfiguren ist die ziemlich graue

Masse unbemalt geblieben und tragt die Gruppe eine Marke niclit. Eine

bei ilir bewahrte alte liandscliriftliclie Erklarung besagt: nGruppo di

Poreellana della Fabbrica di Venezia rappresentante Adria, ossia emblema

del Stato Yeneto. — Da fame gran conto, tanto per far conoscere m
#

questa matteria.inogni tempo di eosa erano capaci li Veneziani anche

quanto perclie, perita per le vicende politiclie la Fabbrica die era soste-

nuta dal Governo, sara tin giorno dagli ainatori dell
r
antichiti considerate

Diese alte Lobpreisung der schon und ausdrucksvoll modellierteii Gruppe

bestatigt die Vermutung, zu der ilir erster Anblick fiihrt, dafi sie Venedig

selbst als Belierrsdierin des adriatischen Meeres vorstellen soil. In dem

Lowen ilir zur Seite liaben wir, audi wenn ilim, wie im 18. Jahrlmndert

Sanbisweilen gesehali, Fliigel niclit gegeben sind, den Lowen von

Marco zu selien; wie auf der Vorderseite, die unser Bild zeigt. spiden

audi auf der liiickseite hinter der Palme zwei Kinder, das eine am

Socket mit einem Vogel.

Yon den drei Porzellanmanufakturen Venedigs, deren erste em

Jalirzelmt nacli der Erfindung Bottgers und gleiehzeitig mit der A\ i^liel

Vlanufaktur begriindet wurde, kommt fiir die Adria-Gruppe nur die dritte,

seit 1764 von Geminiano Cozzi betriebene, in Betracht.

x

Porzellan von Sevres.

Dank dem Yermachtnis des Herrn Dr. Johannes Mohrmann wurde

auBer den in den voraufgelienden Abschnitten bescliriebenen Edelsclnniede-

arbeiten und Gefatien aus deutschem und scliweizerischem Hartporzellan

audi ein kleines Teeservice aus Weichporzellari von Sevres erworben-

Aus einem Tablett, einem Teekannclien, einer Zuckerdose und einei

Deckeltasse nebst "Cntertasse zusammengestellt, vertritt es jene Art von

Servicen, die fiir den Gebraucli nur einer Person bestimmt, Solitan

genannt wird, im Gegensatz zu dem Cabaret, das zwei Person^

dienen sollte. Fiir unsere Sammlung ist es das erste Beispiel von Lan '

sdiaftsmalerei auf der pate tendre der Manufaktur von Sevres. -

1

Landscliaften sind von dem fiir „paysages" in den Kunstlerverzeichnisse

der Manufaktur aufgefiilirten M ut el in hochster Vollkommenheit del
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Weich verschmolzenen, zart getonten Schmelze gemalt, nicht als neben-

sacliiicliei* Hintergrund von Figuren oder als AnsicMen bestimmter

Gegenden, sondern rein als idylKsche Landschaften, die mit wenigen

kleinen Figlirchen belebt sind und durch altes Gemauer einen Zug ins

Romantisehe erhalten. Der Jahresbuchstabe D neben der Sevres-Marke

ai*£ dreien der Stiicke sagt uns. daJ3 sie im ersten Jalire der Uberfiihrung

des Betriebes von Vincennes nach Sevres. 1756, vollendet warden; das

•J auf dem Kannchen aber gibt diesem ein um filnf Jalire jttngeres Alter.

Platte fur ein Solitarservice ; der schragansteigende Rand konigsblau, die Landsehafl vielfarbig.

Breite 24 cm. Weichporzellan von Sevres 1750.

ibgebildete Tablett ist von lansrlich rechteckiffer Form mit

n und sieli liber die wolkigblaue Flache verastelnden

Das hier i

Schrftg aufsteigendem, dunkelkonigsblauem Eande. Das Kannchen und
1 *

( le Tasse haben eirunde Grundform; in dem dunkelblauen Grande sind

Ur die Landscliaften unregelmaJMge Felder ausgespart, die von goldenen

^°kokoschn6rkel
Jltttenzweigen und Banken umralimt werden. Ebenso verziert ist die

• ^gekehrt kegelformige Zuckerdose.
Rosen gebildet und vergoldet.

Von Herrn Dr. R. Stettiner gesclienkt wurde eine Gruppe aus Hart-

?
0rzellan; wie die Inschrift am Sockel besagt „L'amour captif de la

^unesse". Das Gegenstiick ist bekannt als ..La ieunesse tourmentee par
1

j
no

1 amour". Beide Gruppen sind modelliert von L. S. Boizot.

Die Knaufe der Deckel sind als
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Erwerbungen auf einer Reise des Herrn Sh. Hara in Japan.

Bei den fur seinen einjahrigen Aufenthalt in Japan dem wissen-

schaftlichen Assistenten Herrn Sh. Horn gestellten Aufgaben standen die

Ankaufe deswegen nicht an erster Stelle, weil die im Friihjahr 1906 der

Anstalt gewahrte aufierordentliche Bewilligung mit bestimmten Zwecken

begrtindet worden war mid diesen vorbehalten bleiben mufite, die ordent-

lichen Budgets der Jalire 1906 und 1907 aber nicht urn sehr erhebliche

Betrage fiir den besonderen Zweck geschwacht werden konnten, wenn

nicht der Ausbau der Sammlungen im allgemeinen stocken sollte. Zuin

Gllicke traten Freunde der Anstalt hilfreich ein, so dafi Herrn Haras

Reise audi fiir die Mehrung unserer Sammlungen gute Erfolge brachte.

Hinzu kamen auch manche Gaben, die japanische Sammler, Verwandte

oder Freunde des Herrn Hara ihm bei seinen Besuchen fiir das hamburgische

Museum verehrten.

Als Hauptaufgabe war Herrn Hara gestellt, sein Wissen von alt-

japanischer Kunst zu erweitern (lurch das Studium der Museen, Tempel*

schfttze, Bibliotheken und privaten Sammlungen. Ferner gait es •
niit

japanischen Gelehrten und Sammlern Verbindungen anzukn&pfen, urn

durch fortgesetzten Briefwechsel auf dem laufenden bleiben zuspater

konnen liber die Fortschritte der kunstwissenschaftlichen und archaolo*

gischen Studien in Japan. In den offentlichen Bibliotheken sollten die

Werke iiber Kunst und Altertiimer durchgesehen und die Titel der

wichtigeren, uns unbekannten Veroffentlichungen vermerkt werden, urn

diese, sei es noch wahrend des Aufenthaltes in Japan, zu erwerben oder

ihre spatere Bestellung im antiquarischen Buehhandel Japans vorzubereitem

Als besondere Aufgaben wurden ihm u. a. die folgenden gestellt:

Die Aufstellung und Konservierung der Altertiimer in den japanischen

Museen, hinsichtlich ihres Schutzes gegen Belichtung, Feuchtigkeit, Staub,

hinsiclitlich der fiir ihre wissenschaftliche Ordnung und dekorative SchaU-

stellung befolgten Grundsatze

zettelung, Gruppierung.

Schauschranke Hintergrundstoffe, Be-

Das Verfahren bei der Reinigung von Laeksachen, die infolge ihrel

Schaustellung beschlajren oder bestaubt werden.

Das Verfahren bei der Reinigung der Stichblatter und Schwert-

zieraten von dem sie verunstaltenden Rost und Griinspan; das Verfahren?

urn alten Eisen-Tsuba den verlorenen weichen und warmen Glanz Aviedei-

zugeben, den ihnen wohlgepflegtes Alter verleiht; das Verfahren zur Em"

fernnng von Rostflecken und zur Erhaltung des Spiegelglanzes der Schwert"

klingen

;

das Verfahren, um Gegen stand en aus Shakudo oder Shibiucm

die verlorene schwarze oder graue Patina wiederzugeben.

Das Studium der Falschungen von Altertumern, in denen die ]&Pa-

nischen Kiinstler von jeher Meister waren. Insbesondere war zu ermitteln,

>
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wo unci wie die seit Jaliren schon den europaischen Markt verpestenden

Falschungen von Farbendrucken angefertigt und vertrieben wurden. Yon

den gelungenen Falschungen sollten Beispiele erworben werden. Auf

anderen Gebieten war der Falschung der alten Bronzen, audi derer

chinesischer Herkunft, der Falschung' der keramischen Arbeiten des Ninsei

und Kenzan und derer aus vorgeschichtlicher Zeit, der Falschung der

Lackarbeiten, insbesondere derer in der Art des Koyetsu und des Korin,

uachzugehen.

Durch den Besuch von Werkstatten war in die Arbeitsweise japa-

nischer Kilnstier Einsicht zu nehmen, denn, wenn wir iiber deren Teclmiken

auch durch Eeins und englische oder franzosische Veroffentlichungen im

allgemeinen gut unterricbtet sind, blieben wichtige Gebiete docli noch

ung-eniio-end aufaeklart. Als solche warden Herrn Hara bezeicbnet das

Verfaliren der Topfermeister alter Schule bei der Herstellung der Raku-

Ware und das Verfaliren der Tsuba-Meister bei der Herstellung der viel-

farbigen Metallreliefs. Dieses Verfaliren sollte durch Beschaffung von

Reihen von Sticliblattern aufgeklart werden, die, von der Hand eines der

angesehensten lebenden Tsuba-Meister hergestellt, die Anfertigung eines

Stichblattes veranschaulichen, von der schlicliten Grundplatte fortsclireitend

211 allern Reichtum farbiger Metallarbeit, die wir an den AVerken der

Meister alter Schule bewundern. Eine soldier Eeihen sollte von der

eisernen Grundplatte, eine and ere von der bronzenen ausgehen, fur samt-

liche Stucke einer Reihe ein und dasselbe Motiv zu Grande gelegt werden.

Auch das uns schon bekannte, aber in seiner praktischen Ausnutzung

noch auf Schwierigkeiten stoBende Verfaliren der Beizung oder Patinierung

der Ivorbflechtarbeiten sollte beachtet werden.

Endlich sehien audi erwiinscht, auf Anschauung begrtindete Auf-

klarung zu erhalten liber die heute in den Volkssclmlen, in den hoheren

Lehranstalten und in den Fachschulen befolgten Methoden des Mal-

unterrichts.

Audi fiir die Ankaufe wurde eine ins einzelne gehende, die Bestande

Unseres Museums und den europaischen Kunstmarkt berucksichtigende

^'unschliste ausgearbeitet — allerdings in der Voraussicht, daI3, selbst

^enn dem Museum die fiir die Erfullung seiner Wunsche zu veran-

s*lagenden Mittel zur Verfiiguns; erestellt wurden, das Gelingen doch zu

einem guten Teil von Zufalligkeiten des Angebotes abhangen werde.

Il1 Japan sind die Zeiten langst voriiber. wo infolge der sozialen Um-

Walzung, die den Sturz des Shogunats begleitete, und infolge iibereilter

!^ropaisieruno- der Lebenshaltung alte Kunstwerke und alter Hausrat

ei^e leichte und billige Beute des abendlandischen Kunsthandels wurden.

Japan hat sich wieder auf sich selber und seine alien Kunstiiberlieferungen

besonnen und sammelt und hiitet deren Denkmaler heute wieder mit

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



218 Museum fiir Kunst und Gewerbe..

nicht minderem, vielleicht hitzigerem Eifer, als wir die Kunstdenkmaler

unserer Kultur.

Am 29. Marz 1906 verlieJS Herr Hara mit dem Lloyddampfer ,.Koon"

den Hamburger Hafen.

gefahrl icl i en Strai idm i g

Die ruhige Falirt endete mit der ubrigens nu-

des Dampfers auf der Insel Okinoshima am

ltf. Mai kurz vor Erreichung des Eeisezieles Yokohama, zu clem die zu-

nachst nach Shimonoseki beforderten Reisenden am 21. Mai gelangten.

In Yokohama wurde Herr Kozan Miyagawa aufgesucht, einer der an-

gesehensten Topfermeister Japans, in Europa gut bekannt durch seine

hervorragende Beteiligung an Weltausstellungen und in regen Beziehungen

zu unserem Museum, seitdem sein Sohn im Jahre 1900 dieses auf der Reise

zur Weltausstellung in Paris besuchte. Ihm zunachst haben wir zu danken,

dafi Herrn Hara im weitern Yerlaufe seiner Eeise und bei wiederholten

Aufenthalten in Yokohama die Losung wichtiger Aufgaben seines Reise-

programmes, soweit sie die Keramik betrafen, gelang. Insbesondere hatte

er die Giite, Herrn Hara in der Herstellung der Raku-Chawans person-

lich zu unterweisen und dem Museum die hierbei benutzten Werkzeuge

sowie den Brennofen zu schenken.

Am 26. Mai begab sich Herr Hara nach Tokio, wo im Kaiserliehen
*

Museum eben eine Ausstellung alter Lackarbeiten und von Gemalden des

grofien, in der zweiten Halfte cles 15. Jahrhunderts tatigen Landschafts-

malers

Herr Hara den Grafen Matsura, Daimio von Hirado, der als Yorstand

des Alterttimervereins in seiner Villa eine Ausstellung alter Kalligraphien,

Topferarbeiten, Schwerter und Schwertzieraten aus eigenem Besitz und

esshu und seiner Scliule eroffnet war. Anfang Juni besuchte

dem des Grafen Date, Daimio von Sendai, veranstaltet hatte.

Zunachst reiste Herr Hara nach Nord-Japan zum Besuche seiner in

Sunagota, seinem Geburtsorte, lebenden alien Eltern. Unterwegs hatte

er Gelegenheit, die heutige Fabrication der als Soma-yaki bekannten, zu

Nakamura in der Provinz Iwaki hergestellten Topferware kennen zu

lernen und deren volligen Verfall zu erkennen, eine Beobachtung, die ein

spaterer Besuch der altberuhmten Pabrikationsorte der Seto-Ware aucli

fiir diese bestatigte. Nach dreiwochigem Aufenthalt im Kreise seiner

Angehorigen fuhr Herr Hara nach der Stadt Akita, wo sein Bruder als

die erst enArzt ansassig ist. Dank dessen Yermittlung gliickten hier

Gelegenheitskaufe von Iiedeutung, die uns u. a. ein Cliaire von der Hand

des beruhmten, im 13. Jahrhundert lebenden Toshiro I brachten. Ein-

geliendere Studien und groBere Ivaiife galten hier den bei den europaiscben

Sammlern bisher wenig bekannten Arbeiten der einheimischen Schwert-

zieratenki'instler.

Ende Juli traf Herr Hara wieder in Tokio ein. Den ganzen Monat

August, die heifieste Jahreszeit, verblieb er dort, die Museen zu studieren

>
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und sich ttber den Altertiimermarkt zu orientieren. Kurz vorher war dort

Herr Tadamasa Hayaslii mit Hinterlassung ebenso <rewalilter wie reich-

haltiger Sammlungen gestorben, von denen manches bedeutende Stuck

schon in Europa bekannt geworden Avar. Wahrend zweier Jahrzehnte

hatte Herr T. Hayaslii als Kunsthandler in Paris gelebt mid den dortigen

Saiiimieru ganz im Geiste eines japanischen Liebhabers die Richtung mid

die Ziele gewiesen, denen sie sich in jtingerer Zeit mit so grofiem Eifer,

zum Tell miter Verleiignung ihrer voraufgegangenen Liebhabereien

gewidmet haben. Mit der von ihm organisierten japanischen Kunstaus-

stellung auf dem Trocadero ira Jahre L 900 erreiclite Hayasliis Tatigkeit in

P&ris ihren Hohepunkt. Wenige Jahre danach liatten zwei Versteigerungen
aus seinen Lagerbestaflden der europaisehen Japangemeinde zu Kaufen

ausgezeichneter Altertiinier Gelegenheit geboten, die audi das hamburgische

Museum mit bescheidenen Mitteln nutzte. In seine Heimat zu dauerndem

* enveilen zuriickgekehrt, erlag Herr Hayaslii bald darauf einem lang-

Wierigen Leiden, zum Schmerze der vielen Freunde und Verehrer, die

seme Kenntnisse, sein Geschmack und sein liebenswiirdiges Wesen ihm
111 der Japangemeinde des ganzen Abendlandes gewonnen liatten und zu

denen auch der Direktor des hamburgischen Museums gehort, den Herr

Hayaslii als erster schon im Jahre 1883 in die Ikonographie der japa-

nischen Kunst und die Kunst der Schwertzieraten eingefiihrt hatte. Yon
clei" wahrend Herrn Harm Aufenthalt in Tokio sich eroffnenden Aussicht
ailf den Verkauf der Kunstschatze aus Hayasliis personlicher Sammlung
v°mvte miser Museum nur in gerinirein Umfang Vorteil Ziehen, da es sich

^bei, besonders bei den alten Lackarbeiten, urn Kostbarkeiten handelte,

2u denen unsere Mittel nicht reichten, wenn nicht auf alle sonst etwa
SlCl1 in Japan bietenden Kaufgelegenheiten im voraus verzichtet werden
s°llte. Woh] aber konnte Herr Horn bei dieser unvergleichlichen Kauf-

Selegenheit fur den treuesten Forderer unserer Japansammlung, Herrn

^ustav Jacoby in Berlin, eintreten und dessen Sammlung alter Lack-
arbeiten, die ansehnlichste ihrer Art in Deutschland. urn nianch bedeutendes
Sites Kunstwerk bereichern.

Zum Studium alter Schwertzieraten hot uni iene Zeit die Sammlung

r ^ friiheren Vorstehers der geologischen Landesanstalt Japans. Herrn
is^tiashiro Wada, willkommene Gelegenheit. Wahrend Herr Hara bereits

^terwegs nach Japan war, hatte Herr Wada in Begleitung des Herrn

Ustav Jacoby, dem er (lurch wissenschaftlichen Briefwechsel iiber die

ei(ierseitigen Sammlerinteressen schon friiher verbunden war, das hani-

'"'"'-'ische Museum besucht. Besonders reich erwies sich seine Sammlung
Hl1

Stichblattern altester Zeit und der Narasclmle. So uniibersehbar reich

lst das Arbeitsfeld, dafi japanische Sammler sich nicht selten mit be-

§Tei^ten Gebieten und bestininiten Schulen der Schwertzieratenkunst be-
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gniigen, ahnlich wie in Europa dies die Mt'inz- unci Medaillensammler aus

gleidier Ursadie tun.

Vom 8.—2 1 . September verweilte Herr Hara in Nikko, die Sehatze

der Tempel Toshogu und Rinndji zu besichtigen. Die Oberpriester, Herren

Nakayama und Hikozaka, kamen Herrn Harm Wi'msdien sehr freundlich

entgegen und zeigteu ilim die in den Tempeln geliliteten alten Schwerter,

Gewander, Masken, Lackarbeiten, Gemalde, Kalligraphien, Bronzen,

Skulpturen und Topferarbeiten. Den Rest des September fiillte das

Studium der Werke liber Kunst und Altertumer in der Reiclisbibliothek

zu Tokio uud der Besucli verscliiedener Sammlungen. Anfangs Oktober

bot die Sammlung des Herrn Kokidii Hayasaki, der zwolf Jahre in China

gelebt und bedeutende Kunstwerke, u. a. farbige Marmorfiguren und

Bronzen aus der Zeit der Tang-Dynastie von dort heimgebraelit hatte,

Gelegenlieit zum Studium plastischer Werke der alten cliinesischen Kunst.

Urn diese Zeit unternommene Bemi'iUungen, den Aufentlialt jenes alten

hollandischen Arztes und angeblichen Besitzers wertvoller Sammlungen

ausfindig zu machen, auf den, wie schon im vorjalirigen Bericlit erwalmt?

Herr Alfred Beit nocb kurz vor seinem Ableben unsere Aufmerksamkeit

gelenkt hatte, fulirten urn diese Zeit zu keinem Ergebnis. Erst zu Anfang

Juni des folgenden Jahres wurde der Name und Wolmsitz des alten,

vollig zum Japaner gewordenen Herrn ermittelt, bei einem Besuche seiner

Sammlung aber audi, daB diese als kaufbarer Gegenstand fur unser

Museum selbst dann nieht in Betracbt gekommen ware, wenn liinter uns

wie nodi ein Jalir zuvor, Herrn Alfred Beits Kaufkraft gestanden liatte.

sIm Oktober notigte eine influenza artige Erkrankung, die danial

in Japan viele Opfer forderte, Herrn Hara, drei Wochen lang das Zimnier

zu liiiten. Im November brach er wieder auf zu einem zweiten Besucn

der Provinz Akita, wo er die Sehatze des Tempels Zokoin und die kmist-

gewerblidien Sammlungen der Herren Ohiyoo Sato und Hacliigord Sano

dem
besiditigte. Bei dieser Gelegenlieit gelang es Herrn Hara, von

Nachkommen einer Karo-Familie einen vollstandigen Satz von Speise-

geraten zu erwerben, die der Daimio Satake im Jahre Genroku 1 1 (== 1698),

als er nach dein Brande seines Schlosses bei seinem Minister Shibuyfy

dem Ahnherrn jener Familie, wolmte, gebraudite und diesem nadihei

sdienkte.

Der Dezember wurde zumeist in Tokio dem grundlichen Studium

des Kaiserlichen Museums gewidmet. \
T
on besonderem Nutzen war daS

wiederholte Studium der durch Herrn Vautier vom hamburgisdien Hause

lilies mit feinem Gesdimack angelegten Sammlung von Sdiwertzieraten

aller Sdmlen. Wie hierbei, erwies sidi Herr Vautier audi bei anderen

Gelegenlieiten als ein freundlidier Forderer der Unternehmungei)

Aufgaben des Herrn Hara.

i
uid

*

*
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Anfang Januar 1907 weilte Herr Hara in Hakone. Dort lernte er

in Herrn Nakada einen vorztiglichen Kenner Alten Porzellans kennen,
von clem er fiber Merkmale zur Unterscheidung der alten Porzellane von
ihren neueren Xachahmungen unterrichtet wurde. Nach sechstagigem

Aufenthalt dort wurde Kioto besucht zura Studium des Museums, danach
Kobe, mil des Herrn Kuwahara Sammlung von Schwertzieraten und Kake-
monos zu sehen. Jene wurde unserem Museum spater, nach Herrn Haras
Heimkehr, brieflich zu Kauf angeboten, fand jedoch, elie eine zustimmende

Entscheidung moglich Avar, in Herrn Mitsumura, einem der grofiten Schwert-

zieratensammler Japans, einen Kaufer. Ein Besuch Osakas bot Gelegen-
heit, die Falschung von Farbendrucken an einer ihrer Quellen, bei dem
Holzschneider und Drucker Noguchi, kennen zu lernen und erwimschte
Beispiele seiner verwerflichen Kunstubung zu gewinnen. Auf dem Wege
von Osaka nach Nara wurde der Tempel Horiuji und sein goldener Pavilion

Kondd besucht, dessen Nachahmung 1900 in Paris aufgebaut Avar fttr die

von Hayashi aus japanischen Museen und privaten Sammlungen zusammen-
gebraehte Leihausstellung. In der alten Residenzstadt Nara bot das

Kaiserliche Museum wunderbare Holzskulpturen und Gemalde, jedoch nur

geringwertige kunstgewerbliche Sachen.

Bei wiederholtem Aufenthalt in Kioto wurden die beriihmte Kunst-

Webewerkstatt Kawashimas und die Yuzen-Farberei Nishimuras auf-

gesucht und die schonen Textilsammlungen der Besitzer besichtigt. Ebenso
(lie Werkstatten der Topfermeister Seifu, Kinkozan, Dohachi und Eokubei,
m denen die Uberlieferungen beriihmterer Yorfahren dieses Namens mit
S('li\vacheren Kraften fortgepfianzt werden. Endlich des Herrn Professor

Inouye Sammlung alter Gemalde.

Anfang Februar traf Herr Hara wieder in Tokio ein. Die alten

^ustungen und Waffen im Zeughaus Yushukwan wurden studiert, von
1 1'lvatsammlunaen diejenige des Herrn Jmamura, des angesehensten Ex-
Perten fur alte Klingen und

besichtigt.

eines vorziiglichen Kenners alter Stich-

Einige Volksschulen, die Gewerbeschule fur Madchenblatter,

Ul]d die Kunstakademie wurden besucht, urn Erfahrungen zu sammeln
tiber die dort tiblichen Methoden des Zeichenunterrichts.

Anfang Marz erreichte Herrn Hara die Nachricht von schwerer Er-

^ankung seines Vaters und bald danach die Anzeige von dessen Ableben.
k elhst an einem rheumatischen Leiden erkrankt, konnte Herr Hara die

^eise nach dem urn diese Jahreszeit noch schneebedeckten Norden niclit

^ntreten. Er begab sich zuni drittenmal nach Kioto, um verschiedene

* alaste und Tempel zu besuchen, die er bei seinen frtiheren Aufenthalten
111 jener Kaiserstadt nicht hatte sehen konnen. Von besonderer Bedeu-
1ll i.U' erwiesen sich die Schatze des Tempels Daitokuji; dort sali er u, a.

c'a * beriihmte Chawan mit „6ltropfenglasur", das koreanische, Riukoin-
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Ido genannte Ohawan, das einst dem Chajin Rikiu gekorte, das einst im

Besitze Sotans gewesene wunderbare, Tsukushi-Bunrin genannte Chaire,

dessen Erwerbung Hideyoshi vergebens erstrebt hat.

Bei einem zweiten Besuch in Kobe wurde des Herrn Mitsumura

Sammlung von Scbwertzieraten besichtigt, die umfangreichste und kost-

barste Sammlung dieser Art im Lande. Stichblatter von der Hand des

Kaneiye und cles Nobuiye, Arbeiten der Goto- und der Nara-Schule waren

in ihr ausgezeiclmet vertreten, aber audi solche der angesehensten Meister

des 19. Jahrhunderts, eines Goto Ichijo und Natsuo. Herr Mitsumura

hatte die Giite, Herrn Hara fur unser Museum die drei bis jetzt er-

scliienenen Bande des grofien Kataloges zu schenken, in dem samtliche

Schwertzieraten seiner Sammlung absrehildetr- und beschrieben werden

sollen. Fur den europaischen Sammler fallt bei der ersten oberflachlichen

Durchsicht dieser kostbaren Bande auf, dafi der japanische Sammler

anders als der europaische Gewiclit darauf Iegt
?

die Werke der Meister

in vollstandigen Satzen zu sammeln.

Von Kobe aus wurde Nagoya besucht. um den kaiserlichen Palast zu

In diesem einstselien, und von dort ein Absteclier nach Seto gemacht.

hochbertthmten Mittelpunkt der japanisclien Kunsttopferei fand Herr Hara

die Kunst zu alltaglicher Fabrikarbeit herabgesunken.

Den April liber widmete Herr Hara sich in Tokio hauptsachlich dem

Studium der grofien inlandisclien Kunstausstellung von Kunst- und Natur-

erzeugnissen. In Begleitung des Herin Akiyama, eines bekannten Kenners

der Schwertzieraten, wurde wiederholt die Sammlung des Herrn Wada
stiidiert. Wiederholt wurde audi Herrn Vautiers Sammlung durchgeselien.

insbesondere um die datierten Stiicke zu verzeiclmen.

Im Mai wurde die an alten Lackgegenstanden von der Fujiwara-

Periode bis zur Korin-Zeit reiche Sammlung des Herrn Takaslii Masuda be-

sichtigt. Dieser begiiterte Kunstfreund hatte aucli das vor zwanzig Jahren

von dem Tempel Miogenin in der Provinz Owari verauiSerte Gesellschafts-

haus „Kiakuden" erworben und in seinem Garten wieder aufgebaut. Samt-

liche Schiebetilren und Wande dieses feinen Gebaudes sind von Okio gemalt.

von Matahei, Sotatsu und Korin gemalte Setzschirme waren darin zur

Schau gestellt. Besichtigt wurden aucli die im Besitze des Herrn Ch 1

"
1

Miyamto beflndlichen Gem aide, dabei Hokusais Lowenalbum, dessen achtzig

Blatter unlangst von der Kedaktion der Kunstzeitschrift „Kokkwa" unter

dem Titel „Daily exorcisms" reproduziert worden sind. Wiederholt wurde

die Ausstellung alter Kunstwerke in Uyeno besucht: audi wohnte Herr

Hara dem Malunterricht bei in der ersten Mittelschule und der Adelsschule.

Anfang Jimi besuchte Herr Hara den Vicomte Akimoto, Daiinio

von Tatebayaslii, der ihm seine Sammlung von Gemalden und von Lacken

des 17. und 18. Jahrhunderts zu zeigen die Giite hatte.

i
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Bei semen Unternehmungenfand HerrHara die freundlichste Forderung

(lurch die Kaiserlich Deutsche Botschaft in Tokio. Der Generalclirektor der

kaiserlich japanischen Museen, Exzellenz T. Matano, die Direktoren im

Ministerium des Innern, Herren Professor B. Mizuno und Dr. J. Shiba,

sowie der Kustos der Kunstabteilung des Museums in Tokio, Herr Y. Imai-

zumi, liaben nebeu den schon erwahnten Gelehrten und Sammlern seine

Studien auf das Dankenswerteste erleichtert.

Am 22. Juni trat Herr Hara mit dem Dampfer „Roon" die Heim-

reise an; am 2. August landete dieser in Genua und am 5. August traf

Herr Hara wieder in Hamburg ein.

Die Ergebnisse seines Aufenthaltes in seiner alten Heimat beruhen

uicht nur in erfreulicher Vermehrung einiger Abteilungen uuserer japa-

nischen Sammlungen, sondern in der Ankniipfung vielseitiger Yerbindungen,

die fiir die wissenschaftlichen Aufgaben, die Herrn Hara von dem Museum
ftr Kunst und Gewerbe gestellt sind, dauernd Friichte zu bringen ver-

sprechen und solche in der seither verflossenen Zeit schon in reichem

Mafie getragen liaben. Von deu neueu Erwerbungen konnen hier nur

einzelne Gegenstande von liervorragender Bedeutung liervorgelioben werden.

In Japan erworbene Lackarbeiten.

Als Hauptstiick der Ankaufe des Herrn Sli. Hara und der Geschenke
des Herrn Gustav Jacoby ist an erster Stelle zu erwahnen ein Shiki-

shibako oder Kasten fiir das gemusterte Buntpapier, clessen die Japaner
sidi fiir Sinnspiiiche oder Dichtungen bedienen. In ihrer nahezu qua-

dratischen Grundform mit dem flachen oder leichtgewolbten Deckel unter-

scheiden sich diese Kasten von den Sclireibkasten, Suzuribako. eigentlicli

nur dnrcli das Fehlen der bei diesen vorhandenen Einrichtung mit dem

Fuschreibstein, dem Wassertropfer und den Pinseln. Unser Kasten tragt

auf der unteren Flache in groBen goldenen Schriftziigen die Bezeiclinung

Seisei Korin; aber audi der kunstlerische Vorwurf und die vollkommene

Beherrschung der Lackteclmik lassen ilm uns als ein des beruhmten,
l

- J. 1716 gestorbenen Malers und Lackkiinstlers jenes Namens vollauf

^'iirdiges Meisterwerk erscheinen. Auf dem glanzend schwarzen, leicht-

Sfcwolbten Deckel ftillen goldene Ahornzweige mit breitzackigen , teils

golden gelackten, teils in grauem Blei oder Perlmutter erhaben eingelegten

Slattern in flachiger Darstellung den Hintergrund eines goldenen Hugels,

an dem ein Hirschenpaar weidet, die Hirschkuh golden, der Bock in holier

Sleieinlage mit einem Geweih aus Perlmutter. Die Innenflache des Deckels

*st fast granz ausffefiillt von einer grofien bleiernen Mondscheibe, vor der

ein Hagi-Strauch in erhabenem Goldlack mit Perlmutter-Einlagen seme

Bltitenrispen ausbreitet, und iiber den inneren Boden des Kastens ver-

asteln sich ebensolche weige. In seiner grofiziigig impressionistischen
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zugleich flacliigen Beliandlimg des Motivs vertritt dieses Werk des

Korin einen Entwickelungspol der japanischen Lackkunst, der vollig ent-

gegengesetzt ist jeiiem anderen Pol, den in nicht minder vollkommener

Weise der weiter unten beschriebene feine Handkasten eines un-

s

^

'

'

".

.

-.—•'.

/

s

.

s -^,. s t j s ^
\i*'Y- '- S

Deckel eines Shikishibako mit IlirseheD imtena Ahornbaum, in Relii'l' aus G-oldlaek, Perlmutter-

1111(1 Blciavil'la^'e auf glanzend sohwar/.em (inuul. Be/-. Seisci Korin. Giitl.ie 24 zu 26,5 cm.

genannten Meisters aus der Sanimlung der Prinzessin Adelgimde von

Bourbon vertritt.

Dem Werke des Korin reiht sick an ein ebenfalls von Herrn

Jacohy geschenkter Schreibkasten, Suzuribako, der unbezeichnet ist.

aber von japanischen Kennern als ein Werk des Koyetsu. des H> :
>'*'
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gestorbenen Vorlaufers cles Korin anerkannt wurde. Auf dem schwarzen
Lackgrunde des gewolbten Deckels ist das Idealbildnis des zu Anfang
(

'

es 8. Jalirliunderts lebenden Yamabe no Akaliito. eines der drei groBten
Uta-Dichter, in markiger Umrifiskizze aus goldnem Flachlack wieder-
gegeben, die Hofkappe aber, die den Rang des Dichters kennzeiclmet.

' x-sj J »

a

m

a

X-&

a

i

^M

t t

-

>i

*« *
**

j>
®nseite des Deckels des Kastens des Seisei Korin mit einem Hagizweig in erhabenem Goldlack und
m,itterauflag-e vor dem bleiernen Mond in glanzend schwarzem Grrund. Grofie 24 zu 26,5 cm.

1 m holier Einlage aus Blei hinzugefligt. Innen ist dieser leiclitgebaute

fasten rot gelackt.

Ein von Herrn Hara in der Karo - Familie des Dainiio Satake in
Ain't
^

,v'ia erworbener und ebenfalls von Herrn Giistav Jacoby geschenkter

^eiter Schreibkasten, Suzuribako, vom Ende des 17. Jahrhunderts ist

nw —

—
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innen unci aufien mit feinem Gold-Nashiji liberzogen. Anf dem Deckel

sind zwei grofie Stroliliiite in erliabenem Gold- und Silberlack mit feinstem

Gold- und Silbermosaik dargestellt; auf seiner Unterseite ein Buntpapier-

blatt, Shikishi, darauf in versenktem Goldlack ein in der Mondnacht
-

\

Suziiribako, mit dem Idealbildnis des Dichters Yamabe no Akahito in ^oltlnom Klachlack

mit Bleiauflage auf schwarzem Grund. liibc/,. Werk des Koyetsu. Grofie 21 zu 23 cm.

bluhender Mumebaum und in erliabenem Goldlack das 46. Uta aus der

unter dem Titel ,.Shin-Kokin-Wakasliu u bekannten Sammlung alter Utas.

Dies von Uyemon no Kami Micliitomo gedichtete Uta besagt: „Mag der

ewige Mond erklaren, wolier der Duft der Mumeblute? Etwa vom wold-
* *

rieclienden Ann el. der einst die BMite streifte?"
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Ausgezeichnet clurcli die Vollstandigkeit der Einrichtung und die

vorziigliche Erhaltung der einzelnen derate ist der doppelte Satz der

Speisegerate, welche Herr Hara in Akita erwarb. Der Familieniiberlieferung

nach wurden diese Gerate ira Jalire Genroku 11 = 1698) personlich

gebraucht von dem Daimio von Akita, Satake, als er naeli dem Brande

seines Schlosses im Hause des Herrn Shibivye seines Hausniinisters

(Karo) — wolmte. Diesem spater von dem Fi'irsten geschenkt, wurden

sie seitlier in der Familie des Karo vererbt, dessen Naehkommen sie nun-

mehr veraufierten. Audi sie sind ein Gesclienk des Herrn Gvstav Jacohy.

Der eine rot gelackte Satz besteht aus drei EGtischchen verschiedener

GroBe — dem Haupttischchen, dem Tischchen des zweiten und des dritten

Gedeckes — ; dazu neun Schalen mit Deckelchen, einem Untersatz flir das

Sakeschalchen, zwei Ktibeln fiir gekochten Reis. einer Reiskelle, einer

Kanne fiir kaltes, einer flir heifies Wasser, einem Kuchenkasten, vier

I'unden Brettclien und einer rechteckigen Anbietplatte nebst einem Tabaks-

kastchen. Der zweite, glanzend schwarz gelackte Satz, der an den Sterbe-

tagen von Vorfaliren diente, besteht ebenfalls aus drei EMschchen mit

&eun Scliilsseln und dem Zubehor wie bei dem roten Satz, dazu noch

drei lichen Schalchen flir gesalzenes Gemlise. Sowolil die schwarz wie

die rot gelackten Gerate sind in mehrfaclier Wiederholung ausgestattet

Bait dem Wappen des Daimio von Akita, einem flinfrippigen Faltfacher

ftrit der Sonnenscheibe in flachem Goldlack. Die Mehrzahl dieser Facher

!St mit kleinen landschaftlichen, Pflanzen- oder Tiermotiven in leicht

ei'habenem Goldlack verziert. Die prachtvolle Wirkung dieser Gerate in

ihrer Gesamtheit beruht aber niclit auf diesen Einzelheiten, sondern darauf,

Wie die goldenen Facher in dem einfarbig zinnoberroten oder schwarzen

Grand stelien und die Sonnenscheibe bald in Gold, bald in der Farbe des
7

roten oder schwarzen Grundlackes zeigen. Durch die gleichen Wappen
enveisen sich als aus der gleichen Hofhaltung stammend ein braun gelacktes

Kuchentischchen, vier rote Sakeschalen, davon eine aufien gri'in gelackt

lst, und fiinf mattrot, graugelb, griin, hellbraun und dunkelbraun gelackte

Suppenschiisselchen mit Deckelchen.

In Japan erworbene keramische Gegenstande.

In zeitlicher Folge wird die Reihe der keramischen Erwerbungen

sroffnet durch ein vorgeschichtliches Gefafi, ein Gesclienk des Herrn

Riokichi Yosliida, eines in Ugo in Nord-Japan lebenden Vetters des

Herrn Hara, und von ihm selber bei einer Ausgrabung als deren best-

ei'lialtenes Fundstiick zutage gefordert. Das aus grauem, miirbem Ton

°hne Benutzung der Topferscheibe geformte, inn en geschwarzte GefaB hat

cJie Form
dnrchmesser, 9 cm Miindungsweite und nur 5,5 cm Bodendurchmesser,

eines bauchigen Topfes von 12 cm Hohe, 15 cm Baiich-

is
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vorgeschichtlichen Zeiten indies em Merkmal audi vieler GefaGe, die zu

Europa olme Topferscheibe geformt wurden. Die Halsfladie ist unverziert

belassen, urn den Miindungsrand zielit sicli aber ein leiclites Profil, das

an einer Stelle in

stumpfen Zacken den

Rand tiberrasrt. Da

.' ' "':"" \ V ""'. —\v -' •* .
' . fa -. ;';

gleiche

tung

Eandgestal-

>-^ /|f itjjfc~^~r rjr

PraMstorisches TongefaB, ausgegraben in <ler Provinz Cgo.

V8 nat. Gv.

sich audi an

vielen Scherben des-

selben Fundes fand,

liegt hier eine be-

absichtigte Unregel-

mafiigkeit vor, deren

Ursaclie oder Zweck

noeli der Erklarung

bedarf. Die Baucli-

flache des Topfes

ist mit unregelmafiig

scliraglaufend en seich-

ten Furclien tiber-

zogen; tiefere Fur-

chen umziehen wagre-

recht zu je zweien den Baucli und werden in Abstanden durcli je drei

senkrechte Furclien verknlipft; in die dadurch gebildeten langlich-recht-

eckigen Felder sind Verzierungen in Gestalt eines liegenden S krftftig

gefurcht.

von

Diesem reilit sicli an eine Anzahl von Eruclistiicken alter Ziegel

den Be d a c li u n g e n einiger der altesten Tempel, die in den

ersten Jalirliunderten nach der Einfiihrung des Buddhismus und in dessen

Gefolgschaft audi der chinesisclien Kunst in Japan erbaut worden sind.

Japanisclie ArcMologen geben der Mebrzahl dieser Ziegel ein tausend-

jaliriges Alter; sie haben ihnen als den altesten Denkmalern keramischer

Kunst aus geschichtlicher Zeit ein besonderes Studium und umfangreiche

Abbildungswerke gewidmet. In einemManuskript desArchaologenNinagawa,

das in der Bibliothek des Museums bewahrt wird, sind den alten Dachziegeln

liistorisclierBauten zwolf farbige Abbildungen undzahlreieheAbreibungen ge-

widmet, die niclit nur die geformten Verzierungen und inscliriften. sondern

audi die auf den Unterseiten der Ziegel erkennbaren Spuren der bei ilirer

Anfertigung benutzten, in den noch weichen Ton abgedruckten groben

Gewebe wiedergeben. Dergleichen Ziegel sind audi von alters her ein be-
*

liebtes Motiv in der japanisdien Zierkunst; mit ilirer altertiimliclien strengen

Ornamentik begegnen sie mis in den geschnitzten Netsuke. an den aus Eisen
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geschnittenen Stichblattern , sogar in den Flachennmstern von Seiden-

geweben und gefarbten Baumwollzeugen. Als Gefafie fur wachsende Blumen

bedient sich ihrer gern, wer eines dafiir liinreicliencl erhaltenen altenZiegels

habhaft wird, und dies Motiv haben wieder die Topfer aufgenommen.

Unsere Bruchstucke alter Ziegel gehoren samtlich der von alters her

in China und Korea iiblichen Form an, die auf demsclben praktisehen

Grundgedanken beruht wie unsere mittelalterlichen, als „Monch" und

..Xonne .. bekannten Ziegel. Bei dieser, in Japan Hon - gawara

oder eclite Ziegel genannten Bedachung bestehen die Traufziegel aus

flach ausgehohlten breiten Platten; die aufierste, den Dachrand bildende,

ist mit einem senkrecht abfallenden Rand versehen, und auf diesem oft

Ziegel vom Dache des Daikokuden-Palastes in Nara. 8. Jahrlmndert. Breite 28 cm.

ttit laufendem Ornament verziert.

gleichen einer der Lange nach

ziegel dieser Form endigen

Piatt < die entweder

Die Ziegel zur Deckung der Fugen

durchschnittenen Walze ; die Rand-

an der Traufkante mit einer kreisrunden

chinesischen Schriftzeichen , einemmit groBen

Lotosmotiv, einem Wellenwappen oder einem anderen Wappenmotiv

verziert ist.

Die von Heirn Hara mitgebrachten Stiicke sind samtlich Beispiele

soldier Hon-gawara-Ziegel. Die Mehrzahl sind uns geschenkt, ein Stuck

von Herrn Saburd Takuya in Nara, andere von Herrn Kajuro Tanada in

Nara oder von Herrn Sh. Hara, nur wenige sind kauflich erworben. Die

toeisten stammen von den im 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung er-

bauten Tempeln in der alten Kaiserstadt Nara. Vom Dache des Todaiji-

Tempels, demselben, in dem sich die beriihmte 53 Fug hohe Buddha-

statue befindet, ein Traufziegel, dessen Rand mit einfachem Rankenmuster

J ener Karakusa genannten, aus China ubernommenen Form verziert ist.

IS*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



230 Museum fur Kunst und Gewerbe.

Die runde Endscheibe eines Deckziegels vom Tempel Sugawaradera tragt

dessen Namen in Relief, ebenso bei Ziegeln vom Tempel Daianji und vom
Tempel Kofukuji. Bei Ziegeln vom Tempel Hokkeji ist die Endscheibe

mit einer von oben ge-

sehenen Lotosblume

oder vielmehr deren

Frucht verziert. Zie-

gel vom Dache des

im 8. Jahrhundert er-

bauten Kaiserpalastes

Daikokuden in Nara

zeigen am Rand der

TraufplatteKarakusa-

Ranken, auf der End-
7

scheibe des Deck-

:

das Lotos-

Alle diese

bestelien aus

hellgrauem Ton; nur

ein Bruchstuck von

emem

ziegels

motiv.

Ziegel

. ;; ';„. .-..->' "

Endplatte eines Ziegels vom. Dache des Hokkeji-Tempels in Nara.

8. Jahrhundert. i
/-> nat. G-r.

kaiserliclien

Palast Daikokuden in

Kioto, jedoch eben

falls aus dem 8. Jahr-

hundert, tragt Reste
einer dunkelgrunen Glasur. Etwas jiinger, aus dem 12.— 13. Jahrhundert,

ist ein Ziegel vom Kasuga-Tempel in Nara, auf der runden Scheibe tragt

er den Namen dieses Tempels in Relief.

Ein kleines, aus unglasiertem gelblichen Ton bestehendes Pagoden-
Turmchen, das uns Herr Yoshitoki Kobayashi in Nara schenkte, wurde mit

Tausenden seinesgleichen im 11. Jahrhundert zu Zwecken der Devotion

angefertigt.

Die ersten, noch in das Jahr 1906 fallenden Ankaufe vonGefaBen
aus Steinzeug, Steingut oder Porzellan sind schon im Bericht Mr jenes

Jahr beschrieben und als G-eschenke des Herrn Alfred Beit verzeiclmet

Im weiteren Verlauf seiner Reise gelang Herrn Hara noch dieworden.

Erwerbung einer Anzahl kleiner, aber fur die Vervollstandigung unserer

Sammlung bedeutsamer Topferarbeiten, von denen hier nur die wich-

tigeren aufgeftihrt werden konnen.

Als G-eschenke des Herrn Gnstav Jacoby ein Teekummchen, Chawan,
von der Temmoku genannten, in Japan von den Teetrinkern lioch-

geschatzten Art. Obwohl chinesischer Herkunft, ist es wegen seines Zu-
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sammenhanges mit den japanischen Temmoku-Chawan von ahnlich flach

kelchformiger Gestalt unci eigenartiger, die chinesischen Vorbilder nach-

alimender Glasur hier zu erwahnen. Die tiefsehwarze glatte und dicke

Glasur ist mit schwarzblauen Tropfchen (den sog. Oltropfchen, Yuteki

gesprenkelt und von Kegenbogenfarben iibcrli audit ; in regelmafiigem

AbfluB deckt sie die Innenflaelie und den groBten Teil der AuBenflache,

niacht aber hier in gleichmaBiger Entfemung vom Bod en, sich gegen

iliren Rand leiclit verdickend, Halt, so daB der dunkelgraue Steinzeug-

scherben sichtbar bleibt. Kin Paar Sara, kleine abgerundet recht-

eckige Kuchenschalen von Kenzan, aus hellem Steinzeug, bemalt mit

weiBer Schlempe, Graubraun und Blau unter gekrackter, hellbraunlicher

Glasur, mit einer Kamelienbliite und zwei beerentragenden Stengelii der

Ardisia japonica in der mit breitem Pinsel meisterlich skizzierenden

Weise des Meisters, dessen grofien Namenszug jede Schale fcragt. — Ein

kleines Ko^o von feinstem Satsum a-yaki, melonenformig und senk-

recht gefurcht, bemalt mit Klematisranken an zerbroclienem Bambusgitter

in griiner, blauer und griinlichgrauer Schmelzfarbe, Eisenrot und Gold

auf der zartgekrackten, rahmweiBen Glasur.

Als Geschenke des Herrn H. Grohmmn aus Lodz: Ein Chaw an
von altem Satsuma-yaki aus hellem, hartem Steingut mit glaiizender

feingekrackter, weifier, stellenweise durch die Benutzung braunlich ge-

wolkter Glasur, vier Trockenstellen im Inneren und unter dem Boden
einem vertieften Schneckenzug; Bruchstellen am Rande sind mit Goldlack

ausgebessert,- darin auBen verschiedene Wellenwappen, innen Wellen-

schuppen mit Silberlack und Perlmutter; japanische Kenner gaben diesem

Chawan ein melirliundertjahriges Alter.

ebenfalls aus Satsuma-yaki, jedoch von jungerer Arbeit; der drei-

fufiige, sich in drei Stufen verjlingende Leuchter ist auf dem gelblich-

weiBen gekrackten Glasurgrund in

Ein Leuchter. Shokudai,

griiner und blauer Schmelzfarbe,

Eisenrot und Gold bemalt mit geometrischen und Rankenornamenten und
drei rundgelegten Blumenzweigen ; ein kupferner Dorn dient zum Auf-

stecken der hohlen Wachskerze. — Ein Chaire von Takatori-yaki
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts, in Form eines Flaschenkurbis, mit

kastanienbrauner, oben graugriin iiberflossener Glasur. — Ein Cha-
tsubo, Urne zum Aufbewahren der Teeblatter, aus altem Kutani-yaki;
ttber die weifie Flache des PorzellangefaBes hangt in bunten Schmelz-

farben gemaltes Glyzinengeranke herab.

Als Geschenke von japanischen Verwand ten, Freunden und
keramischen Kiinstlern, die Herr Hara auf seiner Reise besuchte:

Ein Mizuire, Tropfenzahler, aus Bizen-yaki, in Gestalt des seinen

Trager unsichtbar machenden Hanfmantels Kakuremino, auf dem eine

Katte sitzt, aus grauem Steinzeug mit rotlicher, teilweis dunkelbrauner,
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matter Glasur, bezeichnet Nobunori, Geschenk des Vaters des Herrn

SMnkichi Hara, Herrn Junan Hara in Ugo (Nord-Japan), der dieses

Mizuire im Jahre 1855 als Student in Yedo erwarb und benutzte.

Ein Futamono, Dose,

aus blau bemaltem Porzellan in

Gestalt ein es Pfirsichs an be-

blattertem Zweig; bezeichnet

Seifusha Yohei, das ist

Seifu II, und dem Museum

geschenkt von dem in Kioto

ansassigen Meister Herrn Yohei

Seifu 111, dem Nachfolger des

1878 gestorbenen zweiten Seifu.

Ein Sara, Teller von

naliezu quadratisclier Form mit

senkrechtem
Mizuire, Tropfeiiziililer, in Gestalt einer Ratte auf dem
imsichtbar machenden Hanfstrohmantel, UizeiiyaM.

Etwas vevklemevl.

niedrigem Rand

aus hellgelblichgrauem Stein-

mfgut,

irisierender

gekrackter, leiclit

durchsclieineiider

Glasur, bemalt in Schwarz und schwarzlichem Gran mit einer von

der rechten unteren Ecke

daruber einem Versabschnitt, sog.

Narzisse und

Iriy a- Kenz a n. Dieser Teller

aus schrag emporwachsenden

tragt die Bezeichnung Kenz an Sei und ist als ein unbezweifeltes

Werk von der Hand des urn 1700 lebenden Kenz an I dem- Museum von

dem in Tokio ansassigen sechsten Meister dieses Namens, Herrn Kenzan VI

Ogata, geschenkt worden, der es fur unwlirdig Melt, ein Werk seines

beruhmten Vorfahren gegen Geld fortzugeben. Der Vers auf diesem Teller

ist der Anfang eines aus 5(5 (sieben mal adit) Schriftzeichen bestehenden

Gedichtes des chinesischen Dichters Yen Oh' ienan. Er besagt: „Grune

Armel, gelbe Krone; den Geist bildet die Perle." Ein ahnliches Werk

Kenzan I ist abgebildet im dritten Band des von Tajima herausgegebenen

Werkes „Korinha Gwasliu

Als Ankaufe aus budgetmaftigen Mitteln unter anderen zwei

alte Teekummchen. Ein Chawan von Karatsu-y aki, mit gekrackter,

glanzend gelblicher, innen auf dem Bod en irisierender Glasur und mit

Gold- und Silberlack ausgebesserten Bruchstellen, davon die groBte nut

feinem Wellenmuster in Gold-Makiye. Der Uberlieferung nach funrte

dieses aus dem 16. Jahrhundert stammende Chawan die poetische Be-

te

-.

«

nennung „Shiohi
rii

• d. h. Ebbe. Ein Chawan von Satsuma-yaki m
oliverfin ffe ~

graulicliForm eines

strichelter Glasur.

im Besitz eines Daimio von Satsuma. der es seinem Lehnsmanne Tate-

reniiiioku -Chawan mit schwarzer, ^kuhiwi unv^un e

Der Uberlieferung nach Avar dieses Kunimclien einst
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Waki Kornatsu verelirte. Dieser zog im Jalire 1869 den Yorbesitzer. von

dem wir es erwarben, bei semen Bemiilmngen zur Hebung der Satsuma-

Topferei ofters zu Rat und schenkte es ihm als „eines der altesten Sat-

suma-Chawans mit koreanischer Glasur".

Ein Cliaire, das nacli dem Ausspruch japanisclier Experten alien

Anspruch darauf hat, als ein eclites Werk des in der ersten Halfte des

13. Jahrhnnderts lebenden Altmeisters japanisclier Topferkunst Toshiro I

bewundert zu werden. Dies 6 cm holie, 7,8 cm breite, bauchige, kurz-

lialsige und weitmiindige kleine

Gefafi bestelit aus hellgrauem,

vom Alter dunkel gefarbtern Stein-

zeug, ist aufien unglasiert be-

lassen, innen kastanienbraun gla-

siert. Der kurze Hals ist mit

fi&cherhabenen Karakusaranken

zwisehen sechs regelmafiig ver-

teilten Warzen verziert, der

Bauch mit seclis schraglaufenden

breiten Furclien und in deren

Zwisehenraumen mit je fimfzelm

ebensolclien schmalen Furclien

;

sin flaclier Elfenbeindeckel ver-

schliefit die Offnung. Wie einige

an anderer Stelle bescliriebene

Chaire, aiiflen unglasiert. Werk Toshiro I.

Gr. Durchm. 7,8 cm.

atte Lackarbeiten, befand sich dieses seltene Cliaire im ererbten Besitz der

Karo-Familie des Daimio von Akita. — Ein Cliaire, das ebenfalls wie die

nieisten dieser alten T5pferarbeiten unbezeiclmet ist, aber von den Ex-

Perten als Arbeit des in der ersten Halfte des 14. Jalirlmnderts lebenden

abereschaufelteDas walzenformige,lozaburo angesprochen wurde. ......_._

^asclien aus hellgrauem Steingut ist mit jener hellgelbbraunen matten

Glasur iiberflossen, die vom Vergleich mit der Farbe des mit Kakisaft

8'efarbten Papieres Shibukami genannt wird. Auf der schwarzgelackten

Sclmtzdose steht in Goldschrift der poetische, einst dieseni Cliaire gege-

bene Name „Matsusliiina", d. li. Kieferninsel. — Ein Chaire, das als

Arbeit des zu Ende des 16. Jalirlmnderts in Seto lebenden Moyemon
der Sclmlter und drei Ab-gilt mit zwei dreieckigen Ohrchen an

fcbaufelungen am unternTeil, aus Steingut, mit glanzender dunkelbrauner,

1Qs Scliwarze iibergeliender und oben grungespreiikelter Glasur. — Ein

°haire mit dem Stempel Shigaraki-yaki, von derber Urnenform. aus

grobem rotlichen Ton mit eingesprengten Quarzkornern, unglasiert, aus

(,ei ' Zeit urn 1700.

Als Ankaufe aus dem Budget ferner u. a. ein Kogo von Nabeshima-
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yaki in Gestalt einer flachen rechteckigen Dose mit abgeschragten

Ecken aus Porzellan, anf dem Deckel b'emalt mit einem mit Chrysanthe-

mumbliiten gefiillten Korb in griiner, graublauer und blaugriiner Schmelz-

farbe. Eisenrot und Gold liber schwarzer Zeichnung; sowie sechs Schalen

von Nabeshima - Porzellan des 1 8. Jalirhunderts mit Hishi-Motiven

Trapa-natans), mit Aliorn auf Wellen, mit Blumenkorben, mit in Bunt-

papier gehefteten Biichern, mit ornamental gruppiertem Lotosmotiv, ge-

malt in der beim Nabeshima-yaki iiblichen Weise mit vielem Unterglasur-

blau, Eisenrot und wenigen Sclimelzfarben, unter denen ein blasses Blau-

g'riin vorwiegt. Zurfeich mit dieser Reihe alter Stiicke wurde eine gleiche

Zalil in den letzten- zwei bis drei Jahrzehnten angefertigter Nacbbildungen

alter Nabeshima-Schalen mit den gleichen Motiven erworben, als lehr-

reiclie Beispiele fiir den Unterschied der guten alten Ware von der

heutigen Marktware. Mit dem bekannten Verbot, diese Ware in den

Handel zu bringen, stimmt schleclit das hauflge Vorkommen dieser Abart

des Hizen-Porzellans. Japanisclie Kenner gaben dafiir die Erklarung, die

Nachfrage sei schon in alter Zeit so grot) gewesen, daB die Topfer ein en

Ausweg fanden
?
diese zu befriedigen, olme das Verbot zu verletzen. Wenn

sie namlicli das Ergebnis eines Brandes pruften, pflegten sie die feliler-

haften Schalen, aber audi tadellos gelungene Stiicke mit dem lauten

Kufe „nicht gut firenuff" fortzuwerfen gegen einen Ttirvorhang der Werk-

statt, jenseits dessen aber jemand stand, der die Schalen auffing. Dalier

fiir dergleichen Ware die Bezeichnung „Maku ..

'i <ara", d. h. „Vorhangteller".

e

In Japan erworbene Schwertzieraten.

Unseren beiden Sammlungen japanischer Schwertzieraten wird sich.

sobald wir fiber den Raum zu ihrer Schaustellung verfligen, eine dritte an-

.schlieBen, welche die Technik nach alien Bichtungen veranschaulichen soil.

Fiir diese dritte Sammlung sind einige Reihen von Stichblattern bestimnit,

die Herr Ham bei einem der besten Ziseleure in Tokio, HerrnKamezo

S himiz u bestellte. Bis jetzt liegen drei Reihen von Tsubas dieses als Maler

Kiuyen, als Ziseleur S hump o genannten Ktinstlers vor. Die eine

demonstriert an zwei Shibuichi-Platten die Uchi-Katakiri und die Soto-

Katakiri genannte Art der Gravierung. Die zweite Reihe an drei

Shakudo-Platten die flache Einlage von Gold und Silber; die dritte

besonders lehrreiclie Reihe an fiinf Eisenplatten die Herstellung des Reliefs.

Von der grofien Zahl japanischer Schwertzieraten konnen hier

nur einige der wichtigsten Stiicke gruppenweise hervorgehoben werden:

Stichblatter u. a. vonMeistern der Shoami-Familie, deren

Stammhaus in Kioto gewesen sein soil, von der aber friihzeitig Zweige

in der Stadt Matsuyama in der Provinz lyo und in der Stadt Akita in

der Provinz Dewa auftreten. Den noch wenig bekannten Arbeiten der
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*

1]i dieser nord-

lichen, seinerHei-

Daatprovinz an-

sassig gewesenen

Shoami - Meister

widmete Herr
Hara besondere

Aufnierksanikeit.

Aufier einigen

Stiicken.die, olme

Bezeiehnung, nur

torch ihren Stil

°der das Urteil

japanischer

Experten dieser

Q-ruppe zuzutei-

kn sind. wurden
Stichblatter

Worben, die ne-
1}en dem Wohnort
Akita in der
Provinz Dew a
(, eu Namen eines

Shoami - Meisters

fragen. So das
llie^ abgebildete

eiserne.

OV-ei

durcli-

brochene, mit den
symmetrisch an-

geordneten

^^tenrispen und
Pattern desPfeil-
krautes, bezeich-
n*t von Shoami

e nn a i , d er um
i)

* 600 gelebt hat.
80 das ebenfalls
at)gebildete eiser-

^ Sticliblatt mit
den symmetrisch
Verd°PPelten

Kiefernadeln in

Sticliblatt aus Eisen mitPfeilkrautmotiv, b.'z. Shoami Dennai. Nat. Or,

Sticliblatt ans Eisen mit Kieferaadelmotiv, bez. Shoami Dembei. Nat. Gr.
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durchbrochener Arbeit, bezeiclmet Shoami Dembei, em im 18. Jalirlmndert

lebender Meister; so ein ebenso bezeiclmetes eisernes, durchbroclienes Stich-

blatt in Gestalt des „Rimp5" genannten Wappens aus einem mit Lanzen-

spitzen besetzten Rade. Wie das Tsuba des Dennai sind die beiden Tsuba des

Dembei mit feinen, wenig auffalligen Goldtauschierungen verziert, von

denen bei dem altesten Stiick nur Spuren noch vorhanden sind. Ein drittes

Tsuba des S ho ami Dembei ist auf eiserner Platte in erhabenen Einlagen

aus Shakudo, Kupfer, Shibuichi und Gold verziert mit einer Wespe and

einem Taschenkrebs, die hier rebusartig auf vergniigtes Sake-Trinken und

Schmausen sich beziehen, insofern die Wespe das Wort „sasu" vertritt

fur stechen oder iiberreichen (d. h. die Sake-Schale einem anderen) und

der Taschenkrebs das Wort „hasamu" fiir kneifen oder aufnehmen (d. h«

den Fisch mit den EBstabchen).

Ebenfalls seinen Wolmsitz Akita in der Provinz Dewa fiigt seinem

Namen hinzu ein jtingerer Meister dieser Familie, Shoami Shigetsune. Von

ihm ein Tsuba aus gelber Bronze mit einem in Wolkenwirbeln aufsteigenden

Drachen in leicht vergoldetem Relief mit goldenen Tropfen; ein Kozuka

und zwei Venus-aus gelber Bronze mit einem sich schlangelnden Aal

muscheln in hohem Relief aus Shakudo; vier Fuchikashira : eines aus

Shakudo mit Pferden in hohem Relief aus Shakudo mit wenig Gold-

einlagen; eines aus gerauhtem Shibuichi mit zwei in der Mondnacht fliegenden

Fledermausen in Relief mit sparlichen Einlagen von Gold und Silber; eines

in gleicher Arbeit mit fliegenden Sperlingen und einer Vogelklapper neben

einer urfbelaubten Hangeweide; eines aus Shibuichi, darauf in flachem-

z. T. versenktem Relief mit Einlagen verschiedener Metalle ein koreanischer

Knabe, der von einem Pferde herab auf ein Blatt schreibt, das ein neben

ihm stehender Japaner emporhalt. Desaieichen Shoami Sliia'eiiaka;

von ihm ein eisernes durchbrochenes Tsuba, darauf ein Garnbrettchen und

eine golden tauscliierte Brunneneinfassung, von einem Reif umschlossen.

Shoami Shigetoshi nennt sich der Meister eines eisernen Stichblatte

mit Bambusstammen im Regren und einem Tiffer in hohem Relief aus ver

s

o"

schiedenen Metallen. — Ein Shigeyuki bezeiclmet olme Hinzufiignng

des Familiennamens ein eisernes Stichblatt, worauf wachsendes Susuki-

Gras in Relief mit zweifarbigen Goldeinlagen.

Schwertzieraten vonMeistern der Isliikawa-Familie, die

ebenfalls in Nordjapan in der Stadt Akita lebten. Bezeichnete Werke

des Juriusai, gleichbedeutend mit Ishikawa Shigesada: zwei Tsuba
#

aus Eisen mit goldenem Tausendblattkraut und goldaugigem Karpfen i11

hohem Relief aus Shibuichi-, ein Fuchikashira aus Shakudo mit einem

einem Faltfacher und Maskenkasten.

des

Facher, der Maske Kurojo Sambaso

A'on gleicher Technik ein

Masanao mit Chidori-Vogeln tiber entlaubtem Baum; ein Fuchikashira de>

Tsuba cles Ishikawa Masanori und
•
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erstgenannten aus Shakudo mit Karpfen und Kraut in Reliefeinlagen. Ein
v°u Isliikawa Masateru bezeichnetes Fuchikashira mit Traubenranken
111 Reliefeinlagen. Ein von Isliikawa Shieremasa bezeichnetes Kozuka
aus Shakudo mit weidenden Ochsen in holier Reliefeinlage. Alle diese

Meister scheinenTdem 19. Jahrlmndert anzugehoren ; ein kleines Tsuba aus

Kupfe

N
r mit Lotos in hohen Reliefeinlagen ftigt dem Namen Isliikawa

agatsugu hinzu „im Winter des Jahres Kayei 3''

Auch das hier abgebildete

f*8ne Stichblatt aus Shibu-
lcW mit zwei Tiber bewegtem
Wasser flies:enden Schwalben

gleich 1850.

der Goto-

ln flaclier Einlage aus Sha-

Kudo gehort hierher, esistbe-
zeichnet Omori Mataye-
ln °n, wohnhaftzu Akita
1] i der Provinz Dew a.

Schwertzieraten von
Cistern
Sctule. Das Fehlen der
^ezeichnungen muB fur uns
bl§ auf weiteres Studium auf
ier Grundlage reicheren Ma-
enals

?
als unsere und andere

eur
°l ) aisclie Sammlungen

ersetztzurzeit besitzen,
werden durch die Bestim-
ninng japanischer Experten,
die

beh

m der Lage zu sem

Stichblatt aus Shibuichi mit flaclier Kinlage aus Shakudo.

Be/. Omori Matayemou, wolnilial't zu Akita in der 1'rovin/

Dewa. Nat. Gr.

aupten, z. T. an geheim-

j=>

ehalteuen Merkmalen, jedem einzelnen Goto-Meister seinen Anteil an

jiemWerk der Schule zuzusprechen. So wurde eine Reilie von Kozuka
^tiinmten Meistern zugeschrieben : Dem Goto Soj5, zweitem Meister der

^liule (gest. 1564), eines aus gekorntem Shakudo mit kampfenden Rindern

Wach einer Zeichnung des Toba Sojo, abgebildet im Shimbi Taikwan Bd. IV

r^n Goto J

6

shin, drittem Meister der Schule (gest, 1562), eines aus

**akudo mit zerlegten Tsuzumi-Trommeln in hohem, ursprunglich golden

Plattiert gewesenem Relief. Dem Goto Genjo, zweitem Sohn des Joshin

(gest. 1595)
?
eines aus Shakudo mit bliihender Iris und zwei Mandarinenten

ln bohem Relief. Dem Goto Teij 6, neuntem Meister der Schule (gest. 1673),

eille s aus Shakudo mit einem von drei Affchen geschleppten grofien Kiirbis

m hohem Relief mit Gold- und Silbereinlagen. Andere Kozuka, samtlich

ails Shakudo mit hohem Relief, dessen ursprungliche Goldplattierung
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mehr oder weniger abgeblattert ist, muBten sicli damit begiiug-en
7

olnie

bestimmte Meisternamen einem Zeitabschnitt zugewiesen zu werden; dem

16. Jahrhuildert ein Kozuka mit den Gliicksgottern Daikoku und Yebisu

and eines mit Yorliana'eschlossern und Schliisseln.

Arbeiten von Meistern der Hauptstadt Kanazawa in der

Provinz Kaga. Schone Kozuka aus weichem Metall mit flachejL, durch

leichte Gravierung belebten Einlagen von Gold und Silber, unbezeichnet

wie die Ke^el bei derdeichen Ka^a-Arbeiten.
ir*>

n

n

:x ?

1 1
^

Kozuka aus Siltoer mit flaohen

Einlagen aus Shakudo und

Sliibuiclii ; mit Bambus bez.

Jochiku, in it. der Gjuistoez.Joclm.

Nat. Gt.

Eines, nodi aus dem 17. Jahrhundert, aus Sha-

kudo mit zwei fliegenden Tennin und auf der

Ruckseite bllihendem Mumebaum in Gravierung.

Eines aus Shakudo mit grofiem Karpfen in be-

wegtem Wasser und auf der Ruckseite bllihen-

dem Pflrsichbaura in Gravierung. Eines aus

Sliibuiclii mit einem Schopfeimer und verstreuten

Shinobuzweigen (Davallia bullata) und auf der

Ruckseite graviertem Sasa-Bambus. Eines teils

aus Shakudo, teils aus Sliibuiclii mit dem gliick-

liclien Greisenpaar Jo und Uba unter der Kieier

von Takasago und auf der Ruckseite aus Sba-

kudo mit gravierten Segelbooten am Gestade

von Takasago. Eines aus mattem Shakudo mit

einem Sehadel und Gebeinen neben einem um-

gestiirzten Grabmal auf einem mit Herbstblumen

bewaclisenen Gefild und auf der Ruckseite gra-

viertem Lotos.

Arbeiten von Meistern der Jochiku-

Scliule in Ye do. Diese waren (nacli GustaV

Jacoby im Katalog seiner Sammlung von Schwert-

zieraten, Leipzig 1904) von alters her Zogan-

Meister, d. h. Meister in fiach eingelegter Metall-

arbeit. DerVater desMeisters, von dem dieScliule

ihren Namen tragt, und audi dieser selbst war

Umanfangiicli Zogan-Meistei fur Steigbugel.

die Mitte des 1.8. Jalirlmnderts wandte Jochiku sicli den Schwertzieraten zu<

Die Arbeiten der Scliule bieten bald Reliefeinlagen aus Shakudo, Gold und

anderen Metallen in Shakudo oder Sliibuiclii, bald flachePJinlagen, bei denen

die Darstellung bisweilen wie ein SchattenriB wirkt. Ein vorziigliclies Beispi^

letzterer Art bietet das hier abgebildete, Jochiku bezeichnete Kozuka attS

Silber mit wachsendem Bambus in flachen Einlagen von Shakudo und Sb*"

buichi und unten einer Uurchbrechung in Form des sog. Eberauges „Inome •

Das daneben abgebildete silberne Kozuka mit der Wildgans, in gleichei'
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^chnik wie das Kozuka des Jochiku, ist als Werk seines Adoptivsohnes
Uud Sclililers Jochfi bezeiclmet. (Wir verdanken es der Schenkung der

*inna C. Trail in Wien aus der Sammlung des Grafen Bardi.) Dabei
Sei hier audi gleich zweier im Yorjahre im europaischen Handel erworbener
* uclnkasliira aus Shibuichi mit flachen Einlagen von Gold. Silber, Shakudo
uia Kupfer gedacht, welche die Bezeichnung eines anderen Scliiilers des

* °cliiku, des Jos en, tragen, und das erne die silberne Mondscheibe liinter

§°ldnem Gewolk liber abgebliihten Susuki-JRispen, das andere Leuchtkafer

^schen betauten Susuki-Halmen zeigt.

Andere Schwertzieraten mit flachen Einlagen von Gold unci anderen
- -stall en gelten als Arbeiten von Meistern in der Stadt Nagoya; sie

ra.gen wie die Kagra-Arbeiten zumeist keine Kiinstlerbezeiclmungen. Hire
besond ere Arbeit wird vom Verjrfeich ihrer zierliclien golden schimmernden

>D

leimiuster mit G oldbrokatgewebe Nishiki-Z o g a

n

genannt. Ein
UcUkashira dieser Art ist mit feinen Shippo-, Manji- und Karakusa-Mustern

' Us Gold und Kupfer in Sliakudogrund ausgelegt, Ein Kojiri (Ortband)
011 gleicher feiner Arbeit gehorte einst zu der Scheicle, in der die mit

J Hem Griffbeschlag ausgestattete Klinge steckte. Nagoya-Arbeit ist audi

^ Kozuka aus liellem Shibuiclii mit Blliten der Paulownia in flachen
lnlagen von Gold, Silber und Shakudo. In Japan werden ebenfalls der
acJ t Nagoya zugeteilt gewisse Arbeiten mit Darstellungen in opakem,

( ll nicht tiber das Grundmetall erhebendem Goldzellenschmelz, der sicli

011 den Emailarbeiten der Hirata - Schule mit ihren farbenprachtigen

I.

Urchscheinenden Schmelzen leicht unterscheidet. Auffallend ist, dafi diese

" ' § ya-Zellenschmelzarbeiten fast immer nur an Zwingen (Fuchi) vor-

^naen, denen man Kopfstticke (Kashira) von ganz anderer Arbeit,

Wa aus Horn, hinzuzudenken hat, Stiicke daher, die man bei Ablosung
es Beschlages vom Griff nicht mit den Zwingen bewahrte. Unser altera-
estand an dergleichen Schwertzieraten, und was die Pariser Sammlungen

*av<* bieten
s die Kegel. Ein Schwert oder Dolch mit solchem Beschlag, der die

" e aufklaren konnte. ist uns noch nicht vorg-ekommen. Von den zwei.

bestatigt das Vorkommen derartiger Fuchi ohne Kashira

Seren Bestand erganzenden Fuchi von Nagoya -Schmelzarbeit zeigt das
Ue

Musikinstrumente und einen Kieferzweig in Goldzellenschmelz und
acher

Q-oldeinlage auf Shakudo-Grund; das andere drei Karpfen zwischen
gold

'I en

Geli

eil en Tausendblattzweigen in Shibuichi-Grund. Nach Nagoya wird von

3apanischen Kennern noch eine Art Stichblatter verwiesen, die, aus

s
Retail und meist durchbrochen gearbeitet, Beliefs mit trubfarbigem

lul)
^ischmelz zeigen. Ein solches Tsuba unter den Keisekaufen hat

elief verziert mit einer

schmutzigweiJ.), gelb
jjj.»

^e Mokkoform und ist in doppelseitigem Flachreli
leiulen Paonie und zwei Loweii: das Email ist

U]Kl rln„u„-, ..

'

dunkelsriin.
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Eine andere Gruppe von Stichblattern umfafit Werke von Meistern
der Akasaka-Familie, die in Yedo ansassig war mid. deren sechster

Meister zu Anfang des 19. Jahrhunderts lebte. Fur die Zuweisung dieser

aus Eisen, stets durchbrochen gearbeiteten Tsuba mit gravierten Einzel-

heiten auf den Flachen der im Schattenrifi wiedergegebenen Motive sind

wieder auf die japanischefl

Experten angewiesen. Ein Tsuba mit einem Howo-Vogel und Paulownia-

wir in Ermangelung der Bezeichnungen

ein Tsuba mit einem Reilier unter laubloser

Blatt und -Bltite im Schattenrifi gait als Arbeit des 1746 grestorbenen

Akasaka Tad a to ki I;

Hangeweide in Schattenrifi als Arbeit des 1764 gestorbenen Akasaka
Tadatoki II. Ein drittes Akasaka-Tsuba von gleicher Arbeit stellt in

positivem Scliattenrifi und teilweis

Gravierung einen Torii, drei Cryptomerien und einen Garnwickel dar

ganz flachem Relief mit leichter

eine in der japanischen ierkunst liaufige Abkftrzung der mit einer

volkstumliehen Legende verkntipften Landsehaft von Miwa. Diese Legende

berichtet, dafi ein wunderschones junges Madchen naclitliclierweile

wiederholt den Besuch eines ihr unbekannten herrlichen Mannes empfing-

Als die Folgen dieser Besuclie sicli zeigten, riet die Mutter der Tochter,

an den Saum des Gewandes des Unbekannten, der stets wie durcli Zauber

wieder verschwand, das eine Ende eines langen, auf eine Garnwickel

gewundenen Fadens zu nahen. Dies tat die Tochter und am nachsten

Morgen sail man,

drei Eunden abgelaufen und gezo&

war. Man folgte dem Faden,

dafi die Garnwickel bis auf einen kleinen Rest von

der Faden durclis Scliliisselloch

der zu einem auf einem Berge belegene 11

Tempel ftihrte, und so wurde klar, dafi der schone Fremde die doi't

verelirte Gottheit gewesen war. Seitdem aber nannte man diesen Ort

Miwa, d. li. „drei Runden". Das einfache Motiv unseres Stichblattes ist

dasselbe, das jenem prachtvollen Schreibkasten Korins zugrunde lfeg*»

der bei der Versteigerung der Sammlung Hayasliis in Paris in den Besitz

des Professors Ernst Grosse zu Freiburg i. B. iiberging.

Ferner warden angekauft: alte Heianjo-Tsuba aus Eisen mi*

erhabenen Einlagen aus Silber und Messing in primitiveni Stil und aJW

Miochin-Tsuba aus grofien diinnen Eisenplatten mit ganz flachem Eelirf-

Schliefilich seien hier noch einige Stiicke hervorgehoben, die sie&

Angabe des Alters ihrer Verfertiger auszeiclme11 -

durcli Datierungen odei

Ein Tsuba aus Shibuichi mit Taschenkrebsen, kleinen Muscheln, Schilf u llCl

Tausendblattern in hohem Relief verschiedener Metalle tragt neben d elU

Namen Seishinken Mototomo (ein Schiller des Motozane I.) die J' 1 ' 11
'

zalil Bunsei 12, gleich 1829. Auf einem Kozuka aus Shibuichi mit defl

Gliicksgott Jurdjin in flachem Relief und Gravierung nennt sicli Sekijok el1

Oyama Motozane mit der Jahrzahl Ansei 5, gleich 1858. — Ein Kozuka

aus Shibuichi mit einem Tiger in hohem, teilweise versenktem Relief lS
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Aon Narikata in seinem 67 e Lebensiahr verfertigt worden, mid If u ein

^eister des 17. Jahrhunderts, Avar gar 84 Jalire alt, als er das durch-
rochene eiserne Stichblatt mit den gravierten Glyzinenranken und den

z^ei Nasubi-Friichten in hohem Relief nnd in negativem Schattenrifi schnf.

.

r

Waff en sind nur als Geschenke zu verzeiclmen. Herrn Paul Vautier
lu Tokio verdanken wir eine sehr grofie bronzene Lanzenspitze von breiter

eidenblattform nnd vielleiclit noch vorgeschichtlicher Herknnft; bei einer

usgrabung zn Tage gefordert, befand sie sich vorher in dem Besitz des
aittiio Hachisuka. — Herr Senri Nagasaki in Tokio schenkte ein Lnnten-

^Mofigewehr ans dem 17. Jahrhundert; Schaft nnd Kolben sind mit

eilenschuppen nnd Wasserlanclschaften in Perlmutterauflage umkleidet
11(1 der Lanf mit Drachen in Gold- nnd Silbertauschierung verziert.

Fur unsere Sammlung der Schwertzieraten des 19. Jahrhunderts sind
011 grofier Bedeutung die solum erwahnten drei Bande des grofien Kata-

den Herr T. Mitsumura in Kobe miter dem poetischen Titel
oges

T

1(

a;"' aile no Hana, d. h. ,.Blnme des Meissels" in den Jahren 1903 mid
04 herausgegeben nnd. dem Museum geschenkt hat. Alle drei Bande
eteB auf zahlreiehen Liclitdrncktafeln die Abbildungen vieler hunderter
° n Schwertzieraten mit sehr ausfiihrlichem Text, dem audi die Bildnisse

_ lger der behandelten Meister ein^efufift sind. Der erste Band ist dem
Jester Got
deu unter

diesen vielleiclit berhlimtesten Ziseleur ittngerer Zeit als einen elir-

( 'igen Greis mit langem weifien Barte. Ihm folgen die Werke seiner
uiler Funada Ikkin, Wada Isshin, Hashimoto Isshi, Nakagawa Issho,

Fukui Iehiju. unci der von

Tm zweiten Band

Ichijo, der von 1791 bis 1876 lebte, seinen Schtilern und

seinem Einflufi tatigen Meistern gewidmet, Sein Bild seigt

A^aki T
Ichi

omei (des Meisters des Hirsenmotivs

JJO beeinflufite Freund des Ikkin Imai Nagatake.

ih

eht an der Spitze Ozuki Mitsuoki. der von 1766 bis 1834 lebte;

reihen sich an sein Sohn Ozuki Mitsuhiro, sein Schiller Kawara-
yashi Hideoki, des Hideoki Schiiler Matsuo Gwassan und Sasayama

jj %

SUokl
;

des Hideoki Adoptivsohn Kawarabayashi Hidekuni, Minayama
* saoki

? Schiller des Ozuki Mitsuyoshi, Sasayama Atsuhiro. Bruder und

Selbst£|

( -r des Atsuoki, Tanaka Atsuaki, Schiiler des Atsuoki, und einige

tidier

tndige Meister verwandter Richtunff. Der dritte Band, bringt Nach-

8
J mm ersten: Goto Mitsuki, genannt Kenjo, Schiiler und letzter

J'

Ul ^s Ichijo und eine Reihe von Schtilern der Schiiler dieses fiihren-
m

Meisters.

;
gung ftir a]je europaischen Sammler, die sich noch die Freiheit des

Des Herrn Mitsumura Buch ist eine glanzende Eecht-

lu

ilv- IS gewahrt haben, audi Schwertzieraten von Meistern des 19. Jahr-

fur\
ertS ZU sammeln nnd zu bewundern. Ein Buch mit Vorzeichnungen

ist \
Clnvertzieraten von der Hand des hier genannten Sasayama Atsuoki

s
l>ater aus der Sammlung des Grafen Bardi in das Museum gelangt.
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grand e 7&

Erwerbungen aus der japanischen Sammlwig des Grafen Bardi in Venedig.

Weitere Bereicherungen unserer japanischen Sammlung' wurden mis

zu Teil aus Bestanden einer vor zwei Jahrzehnten angelegten Sammlung

ostasiatischer Kunstgegenstande, die sicli zu Beginn des Jahres 1907 im

Besitze Hirer Koniglichen Hoheit der Prinzessin Adelgunde von Bourbon,

verwihveten Grafin Bardi, befand und in museumsmaBiger Aufstellung

das zweite Stockwerk des Palazzo Vendramin am Canal

Venedig fiillte.

Im September 1887 unternahni der Prinz Heinrich von Bourbon.

Graf Bardi, mit seiner juugen Gemahlin in Begleitung der Baronin Hertling,

des Grafen H. Lucchesi Palli (jetzt Principe di Campofranco), des Grafen

Alessaudro Zileri und des Herrn von Heydebraiid eine Reise urn die Welt.

Uber Triest und Agypten begaben sicli die Eeisenden nacli Sumatra und

Java, von wo aus die Malaiisclie Halbinsel, Birma, Siam und Nord-Borneo

bereist wurde. Nach .lava zuriickgekelirt, schiffte sicli die Gesellsehaft

nacli Saigon ein, fuhr den Mekong hinauf, machte Ausfliige in Cambodja

und Cochinehina bis zu dem Waldtempel Ankor Watt. Der Rest des

ersten Reisejahres wurde in China zugebracht; die groBen Hafenplatze

von Hongkong bis Shanghai wurden besucht, der Yang-tse-kiang bis Hankau

befahren und nacli einem Aufenthalt in Peking und einer Fahrt ztU

Grofien Mauer im Febrnar 1889 Japan erreicht. Dort verweilte man

neun Monate. Das Land, in dem damals noch wenig Eisenbahnen ^

Betrieb waren, nacli alien Richtungen in der Jinrikisha durchquerend

und als Gaste des Mikado, kaiserlicher Prinzen und grofier Herren hatte

das junge flirstliche Ehepaar Gelegenheit, manches zu sehen und zu er-

Endedem alltaglichen Weltreisenden verschlossen bleibt.leben, was _. ..

September 1889 wurde die Riickreise angetreten; nacli einem Aufenthal

auf den Hawaiisclien Inseln San Francisco erreicht, Chicago, der Niagara-

fall. Montreal und New York besucht und Mitte Dezember 1889 wied#

Von der Betrachtung und Bewunderuflseuropaisclier Boden betreten.

der Kunstaltertumer und des vielgestaltigen Volkslebens auf dem asiatiscbe

Festlande gelangte der Prinz mehr und mehr zum eigenen Sammeln voj

Kunstsachen und volkskundlich interessanten Gegenstanden. Eine Sanime

tatigkeit, die bald weit hinausgriff iiber dieGewinnung vonReiseerinnerung^'

hub an und erreichte ihren Hohepunkt, als die Wunder japanischen Knn^

lebens sicli den Eeisenden erschlossen. Ohne vorbereitendes Stndium? 7
\

dem vor 20 Jahren nur an sehr wenigen Stellen in Europa Gelegen^ el

gewesen ware, als Kaufer altjapanischer Kunstsachen sicli zu versuche ?

war damals ebensowenig eine leichte Aufgabe, wie sie es heute ist. V e

Grafen Bardi gelang trotzdem, nicht nur viele Kunstsachen jungster '^

zu erwerben, wie sie der Entwic

Jahre entsprachen, sondern audi

ickelungsstufe Japans zu Ende der 80

eine gute Anzahl kunstgewerblicher &
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i

zeugnisse alterer Zeit. besonders Lackarbeiten, Kleinschnitzereien, Waffen

und Sehwertzieraten, an denen audi der verwohntere Japan-Sammler heute

seme Freude haben darf, wie solche die Venetianer jahrzehntelang an der

fast wie ein offentliches Museum ihnen zusranelich sremachten Sammlung
m ihrer praehtigen Gesamterscheinung gehabt haben. Selir bedeutende

Geldniittel und der Beirat europaischer Gesandten, die daraals als berufene

Kenner ostasiatisclier Kunst galten, bewahrten den Fremden aus fiirstlichem

Gebliit, clem audi die Empfehlungen hochster Kreise zur Seite stehen

oiochten, davor, in vollem Umfange jene unerfreulichen Erfahrungen zu

Aachen, die dem in Japan olme grtodliche Vorbereitung kaufenden

Europaer kaum jemals erspart bleiben, wie das der Besitz der meisten

ueutschen Kaufleute und . Gelehrten zeigt, die nacli iahrelangem Leben in

A
Ustasien mit vermeintlidien Kunstschatzen reichbeladen in ihrer. Heimat
Slch niedergelassen haben.

Als nadi dem vor einigen Jahren erfolgten Ableben des Grafen seine

Witwe ihren Wohnsitz von Venedig nadi einer Besitzung in Osterreich

verlegt hatte, konnte das Museum im Palazzo Vendramin nicht mehr in

semer friiheren Verfassung bleiben. Urn fiber die Bedeutung und den

Sammlung nadi dem Mafistabe unseres heutigen kritischenw ert ihrer

^'issens von alter und junger japanischer Kunst unterrichtet zu werden,
w&ndte sidi die Prinzessin an den Direktor des hamburgischen Museums.
der gem die Gelegenheit erg-riff bei langerem Aufentlialt in Venedig das

Museum des Grafen Bardi kritisch zu sichten und die Lackarbeiten zu

katalogisieren. Zum Dank fur diese Bemulmngen, die dem Direktor zu-

Kleich willkommene Gelegenheit zur Erweiterung seiner Ansdiauungen
Von japanischer Kunst darboten, stiftete die Prinzessin dem hamburgischen

Museum zwei Gegenstande ihrer Sammlung von hervorragender Schonheit,

einen Goldlackkasten und ein Ohawan des 1 7. Jahrhunderts.

Von der Schonheit des Lackkastens, eines Tebako (-Handkastens), ver-

°%en die hier eingefugten Abbildungen nur eine schwache Yorstellung

7Al vermitteln. Auf der leicht gewolbten Deckelflache und ringsum auf

den yier Seitenflachen ist der 20,2 cm breite, 26 cm lange und 17 cm
llGl^ Kasten aufien auf einem Grand von feinem. leuchtendem, hie und

(la in dunklere Erdstreifen verfliefienden oder von reinen Goldflachen unter-

1)roclienem Nashiji-Goldlacl

^ellungen in Takamakiye (erhabenem Gold- und Silberlack) von hochster

^°Hkommenlieit geschmtickt. Dem griinlichen oder altgoldenen Belief.

?
as alle Einzelheiten der Darstellung auf das klarste zum Ausdruck bringt,

lst We und da metallisdies Gold oder Silber eingefugt, aus Gold eine Sonnen-

^heibe, im feinsten Goldmosaikpflaster Einzelheiten eines Daches, aus silber

dle Mondsdieibe und erhabeneSchriftzeichen, die in Verbindung mit der rebus-

ai% zu deutenden Darstellung ein Gedicht in chinesischer Sprache ergeben.

19

Aventurin-Lackj mit landschaftliclien Dar-

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



244 Museum far Kunst unci Gewerbe.

Auf dem Deckel erblickt man ein Gartenliaus mit ausgehobenen
Schiebeturen, darin im Hintergrund Reiher im Schilf als Wandmalerei.
Zur Seite dieses Lusthauses iiberwachsen eine Kiefer, bliihende Mume-
nnd Kamelienzweige als Boten des Friihlings eine zierlich gefiigte holzerne
Schutzwand, und vom Vordergrunde zur Linken entfaltet ein Ahorn seine
zackigen Blatter, darliber neben leiclitem Gewolk die goldene Sonne.

at IH r"-r

Deckel eines japanischen Kasteus des 17

auf Nashiji-Unmd
Jahrlnuiderts mit erhabenem froldlack (Takamakiye)
Lilnge 26 cm, Breite 20,2 cm.

Auf der Vorderwand danmter beginnt das friesartig den Kasten um-
ziehende in ununterbrocliener Darstellung die Jalireszeiten schildernde Land-
scliaftsbild mit dem Friihling, den uns zur Kechten die noch blatterlose

Hangeweide und die bliihenden Mumebaume unter dem silbernen Mond
verktinden, wahrend links der bliihende Kerria-Busch (jap. Yamabuki) auf den
Sommer vorbereitet. Das Vorrticken der Jahreszeit zeigt uns die links

sich anschlieliende Schmalseite in dem mit Friichten beladenen Orangen-
baum (jap. Tachibana) neben einem goldenen Gartengelander. Auf der

folgenden Breitseite entfalten Chrysanthemumstauden ihre Bliitenpracht

iiber Felsen am Ufer eines Teiches und neben einem herbstlichen Ahornbaum

;

auf einem Felsen liegt ein langgestielter Schopfloffel vor einer aus unbehauenen
Asten gefugten Einfriedigung mit einem Schriftzeichen als Toroffnung-. *

MMmgmtBmgagm^B^g^^ggantnBKK^t^^^BMMK/MBBB^BfBUatKtBttatBtn^^ftBt&tl^BBaKMMam
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Vordere Langseite eines japanisclicn Kastens des 17. Jalivlumderts mit erhabenem G-oldlack

(Takamakiye) auf Xasliiji-Grimd. Lange 26 cm, Hohe 17 cm.

Hintere Langseite eines japanischeii Kastens des 17. Jahrlimiderts mit erhabenem Goldlack

(Takamakiye) auf Nashiji-Grund. Lange 26 cm, Hohe 17 cm.

19 *
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Auf der vierten Seite, einer Schmalseite, erinnern uns krummholz-

artig gewachsene niedrige Kieiern mit ihren silbernen Schneepolstern an

den Winter, zugleich aber sagen uns in dies Bild hineinwachsende

bliiliende Mumezweige, daJB der Frlihling naht, den uns das anschliefiende

Bild der vorderen Breitseite geschildert hat. Landschaftsbilder, welche.

Avie diese hier, den Gang der Jahreszeiten in ununterbrochenem Verlauf

darstellen, sind niclit selten in der alten Malerkunst Japans; z. B. hat

der zu Ende des 16. Jalirliunderts tatige Maler Soga Chokuan auf einem

Setzschirm-Paar, das im Hokiin-Tempel bewahrt wird, die vier Jahres-

zeiten geschildert, indem er in fortlaufender Landschaft den Mumebaum,
Schwertlilien, Chrysanthemum und Kiefern waclisen laBt.

Nach Herrn Haras Lesung ergeben die Schriftzeichen ein von

Yoshishige no Yasutane. einem im Jahre 997 unserer Zeitreclmumr e'e-•^ ©

storbenen japanischen Dichter, unter dem Titel „Ewiges Leben sei Dir

beschieden, o Kaiser" gedichtetes Verspaar von dem kunstvollen Geftige

des alten chinesischen Versbaues, und die Stellen, an denen die Schriftzeichen

angebracht sind, stehen in Beziehung zu deren wortlicher oder sinnbild-

licher Bedeutung. Von den 14 chinesischen Wortzeichen, aus denen das

rebusartig einzu-Verspaar sich zusammensetzt, sind 9 zu lesen und 5

schalten; sie ergeben, japanisch gelesen, die Worte:

Choseiden no ucld niwa sliunju tomi

Furdmon no maye niwa jitsugetsu ososlii

und haben folgenden Sinn: ,,I)erPalast des langen Lebens Choseiden ist

reich an Friihling und Herbst; vor dem Tor der ewigen Jugend Furomon

gehen langsam Sonne und Mond". Einzeln genommen bedeuten die ersten

beiden Schriftzeichen „lang" und „Leben" ; beide sind angebracht auf dem

Stamm einer Kiefer, dem bekannten Sinnbild langen Lebens ; ihnen stehen

in dem parallelen Versbau der chinesischen Prosodie gegentiber die ersten

beiden Zeichen des zweiten Verses fur „ niclit" und „alt", die jedocli

beide niclit ausgeschrieben sind, sondern suppliert werdeii miissen. Urn

dies zu konnen, mu.fi man sich der Geschichte von Kikujido erinnern,

dem Lieblingspagen eines chinesischen Kaisers, der jenen, als er ihtt

eines mit Todesstrafe bedrohten Vergehens halber verurteilen mufite, zu

lebenslanglicher Verbannung begnadigte und mit einem magischen Wort

ausriistete, das dem Knaben ewige Jugend sicherte. Dieser lebte fortaii

inmitten von Chrysanthemumstauden, deren Blatter er mit dem Zauber-

worte, das ihn selbst vor dem Alter bewahrte, beschrieb. Ein fest-

stehendes Attribut dieses Kikujido in der japanischen Kunst ist nun die

bliiliende Chrysanthemumstaude und der lange SchopfloJfel; daher leicht

zu verstehen ist, dafi diese Attribute hier fur die Schriftzeichen „nicW

alt" stehen. Das dritte Wort des ersten Verses „Palast" ist auf einem

Felsen angebracht — ihm entspri'cht das dritte des zweiten Verses „Toi
.«

*

'
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;

das an Stelle des Gartentors steht, an dessen Form es erinnert. Das
vierte Wort „In U

ist wieder zu supplieren, durch die Darstellung des

gesclilossenen Gartenhofes

auf
T

a\

,
ilim entspricht das elfte Wort „Yor', das

einem Aliornbauni ausgeschrieben steht. Das funfte und secliste
i

sind auf den Stfimmen eines Mumebaumesort „Frtililing" und „Herbst l -

und eines Ahornbaumes zu lesen, den sinnbildlichen Baumen jener Jahres-

zeiten. Ihnen stehen in der zweiten Wortreilie

»Sonne" und ,,Mond". die aus der Darstellung zu supplieren sind.

die Sonne Belierrscherin des Friihlings, gehort in der japanisclien Kunst
dem Vollmond der Herbst. Die beiden letzten Wortzeichen endlich:

sinnvoll gegenliber

Wie

.langsam am»reich" am SchluB des ersten Verses und „sp&t" oder

&nde des zweiten Verses, sind wieder ausgeschrieben, ienes auf einer

' 5

vurzel, dieses auf einem Felsen.

Die Innenseite dieses kostbaren Kastens ist nicht minder fein aus-

gestattet: in flacliem und versenktem Goldlack — Hira-makiye und Togi-

von zweierlei Gold ist auf der Hinterflache des Deckels
eill e mit alter Kiefer, jungem Bambus und bliihender Kamelie bewachsene,
von Kranichen und Schildkroten belebte Wasserlandschaft dargestellt; in

sogar die innere

dashi-makiye

gieicher Weise ist audi der Einsatzkasten verziert;

Bodenflache des tiefen Kastens ist dekoriert, in Goldflachlack mit wach-

senden groBen Kiefer- und Ahornzweigen.

Das aus gleichem AnlaJS von der Prinzessin Adelgunde von Bourbon

?eschenkte japanisclie Teektimmchen, Chawan, tragt den Stempel Kif>,

eine der Marken, mit denen Ninsei seine Werke zu bezeiclmen pflegte;

aW audi olme diese Marke
erweist es

kleines

sicli als ein

Meisterwerk, als

lessen Urheber man keinen

Gering-eren als jenen be-

^hmtesten, urn die Mitte
cles 17. Jahrhunderts tati-

S^ftKunsttopferanerkennen

^ocbte. Auf dem hell-

?r&uen, leicht irisierenden
Gnind der gekrackten Gla-
Sur sind in violettbraunem
lln

<* blauem Schmelz, Gold
Ul^l Silber und wenigen

Chawan, japanisches Teekummehen mit Gansen in violett-

braunem und blauem Schmelz, Silber und Gold auf heUgrauer

gekraekter Glasur. Bez. Kio (= Ninsei). Durchm. 12 cm.

^nzelheiten in Eisenrot
zWei stehende Wildganse dargestellt, zu denen zwei kleinere Ganse herab-

fliegen; junges Scliilf daneben ist in Blau und Schwarzgrau unter der

Glasur und in blauem und eriinem Schmelz wiedergegeben.
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Noch zweimal boten sich in der Folge Gelegenheiten, aus den japa-

nisclien Sammlungen im Palazzo Yendramin zu schopfen; zunachst als

die Firma C. Trau in Wien sie kauflicli erworben hatte und in der Absiclit

der WiederverauBerung des groiken Teiles ihrer Bestande die wissenscliaft-

liche Bearbeitung einiger weiteren Abteilungen von dem liamburgisclien

Museum erbat. Im November hielten sich zu diesem Zwecke der Direktor

und Herr Sli. Hara einige Wochen in Venedig auf. Hirer Erkenntlichkeit

fur die von beiden der Katalogisierung der Sammlungen gewidmete Arbeit

gab deren nunmeliriger Besitzer auf das erwiinschteste Ausdruck, indem

er aus den bearbeiteten Abteilungen eine Anzalil ausgezeiclmeter Stucke,

die uns zur Ausfiillung von Lucken der liamburgisclien Sammlung begehrens-

wert erschienen, dieser als Gesclienke iiberwies. Endlich konnten, als die

Sammlungen zum Verkauf gelangen sollten, weitere Gegenstande von uns

kauflicli erworben werden, wobei dann wieder Herr Oustav Jacoby seine

leilnalime an der Forderung unserer japanisclien Sammlung& grofimtitig

bewahrte, indem er eine Anzalil dieser Gegenstande dem Museum sclienkte.

Audi bei den Erwerbungen die im November aus der Sammlung im

Palazzo Yendramin gltickten, stelien Lackarbeiten im Yordergrunde.

Als Gesclienke der durcli Herrn Franz Trau vertretenen Firma sind drei

Inros hervorzulieben. Auf dem einen, einer Arbeit des 17. Jalirhunderts.

sind tiber Gewolk und stilisierten Wellen aus Goldlack die zwolf Tiere des

japanisclien Tierkreises in liohen Eeliefeinlagen aus Gold
?

Silber, Slia-

Das zweite, ebenfalls dem 17. Jahr-kudo und Sliibuiclii dargestellt. —
liundert zuzuweisende Inro zeigt die Darstellung eines Hirschenpaares

im Aliornwald. Durch langen Gebraucli ist hier die urspriingliclie

Pracht des erhabenen Gold- und Silberlackes und der Einlagen feinster

Gold- und Perlmutterblattclien fast ganz ausgelosclit worden, und an ihre

Stelle getreten ist ein schwarzbraun abgetontes Relief, das von goldig

schimmerndem Grund sich abliebt und hie und da auf den Hohepunkten

glanzend schwarz poliert erscheint, walirend in den Tiefen, wo die Ab-

nutzung weniger stark eingreifen konnte, der urspriingliclie Zustand sich

nocli erraten lalit. Der liolie malerische Reiz, den so durcli allm&hliche
7

Abnutzung ihrer Goldlackliaut unter BloBlegung des schwarzen Grund-

lackes beraubte Gegenstande darbieten, hat derartige Lackarbeiten, ins-

besondere dergleiclien Inros, bei den Pariser Sammlern so beliebt gemacht,

dafi dartiber niclit selten die ursprungliche, von dem schaffenden Kiinstler

gewollte Eischeinung: aufier acht a'elassen wird. —
m ali e'en Eigentu i n ernb dei Sammlung

Das dritte, von clen der-

Inro tragt die Be-

zeichnung des Z e s bin

,

des in Japan angeseliensten Lackkiinstlers der

zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts. Auf dem griinscliwarzen Grund

scliaumen in schwarzer Liiiienzeiclmung wiedergegebene Wogen, fiber

denen Fluge goldener Chidorivogel flattern.

'

-
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Drei weitere Inros aus der Sammlung des Grafen Bardi schenkte

uns Herr Gustav Jacoby. Das erne, aus dem Ende des 17. Jalirliunderts,

1st auf dem schwarzen Lackgrunde der achtteiligen Biiclise mit figuren-

leiclien Darstellungen in Taka-makiye gesclnnuckt. Auf einer nacli alteni

Braucli angelegten Scliaublilme mimt ein No-Tanzer und spielen Musiker,

Wahrend davor im Freien liockend zalilreiche Manner und Frauen ver-

schiedener Stande den Yorgangen auf der Biilme mit ausdruckvollen

Gebarden der Neugier und der Belustigung folgen. AYahrsclieinlicli bezieht

sich diese Darstellun^ auf eines der in frttherer Zeit von den Shogunen

•alljalirlieh in Yedo veranstalteten volkstiimliclien No-Feste, bei denen den

^useliauern allerlei Unfug naclizuselien iiblich war. — Das zweite, funfteilige

Inro ist auf scliwarz gelacktem, von AVolken aus Nashiji ocler feinem Golcl-

ptlaster durchzogenem Grunde diclit bestreut mit goldenenlviefernadeln, deren

Bedeutung an dieser Stelle uns ein Besen und eine Harke in erhabenem

^oldlack verklmden; es sind dies die sinnbildliclien Gerate von Jo und

Oba, des gliickliclien alten Eliepaares, das die geweihte uralte Kiefer von

Takasago lititet. Als eine Arbeit vom Ende des 18. Jalirlmnderts ist

dieses Inro anzusprechen und als einige Jalirzelmte j linger das dritte

Inro, das die in unserer Sammlung bisher niclit vertretene sehr seltene

^ erbindung des Zellenschmelzes auf Gold mit der Arbeit des Lackktinstlers

auf das sclionste veranscliaulicht, Auf den schwarz gelackten Flachen

^ liolzernen vierteiligen Biiclise sind leichte Ziersti'icke eingefligt aus

feinem Golde mit vielfarbigem, teils opakem, teils durclisclieinendem Email;

teils versenkter, teils leiclit erhabener Goldlack verbindet die Schmelz-

ei&lagen zu einem Landschaftsbilde, Auf der einen Breitseite entwachst

einem Gewasser eine Lotospflanze mit einer vollgeoffneten rosaweitien Bltite

x^d teils golden gelackten, teils emaillierten Blattern, deren golden geaderte

°^erfiaclien in opakem blaugriinen Email sich gegen das transluzide

Sl*iaragdgrim ilirer Unterftaclien absetzen oder, dem Welken nahe, rot-

braune Flecken zeigen. Auf der anderen Breitseite ist ein faibenpraelitiges

Bl>autentenpaar am Ufer eines von Pfeilkraut und Monoclioria bestandenen

G^wassers dargestellt. Eine Bezeiclmung tragt dieses reizvolle Inro nicht

^e Schmelzarbeiten an ihm sind auf einen der jtingeren Meister des

Hirata-Gesclilechtes zurilckzufuliren. aus dem Jahrhunderte hindurch die

ail&es eliensten Emailleure der Schwertzieraten hervorgegangen sind.

Gleiclifalls von Herrn Jacoby geschenkt wurde ein Lackkastclien.

Kiarabako, des 17. Jalirliunderts, von wtirfelformiger Gestalt mit weit

tibergreifendem Stiilpdeckel; auf Nashiji-Grund ist es verziert mit einem

Sti'eumuster aus zweierlei Wappenmotiven, dem Dreigestirn (Mitsuboshi)

Un^ dem Blatt des Papiermaulbeerbaumes (Kajinoha), in Taka-makiye

Von verschieden getontem Gold und Silber und Auflagen von Gold- und

Sill
>erplattclien. Ebenso eines der seltenen Hanagamidai, d. li. Gestell
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flir das weiche Papier, das in Japan die Stelle unserer Sclmupftucher

vertritt. Von rechteckiger Gestalt, bietet es oben eine tischchenformige

Platte, unten ein Schtibfach. Die Flachen sind rings mit feinem Gold-

sind sieben grofieNashiji ttberkleidet. Auf der Platte des Tischchens

goldene Oder silberne Schriftzeichen zu lesen, die erste Halfte eines aus

14 Wortern bestehenden, von dem kaiserliclien Prinzen Tomohisa (gest.

1009) unter dem Titel „Die Herbstblatter fallen taglich ab" nacli den

Kegeln der chinesischen Prosodie gedichteten Verspaares. Dieses besagt

nacli Herrn Haras Ubertragung: „Jeden Abend starker wird der Mond-

glanz im Garten von Wn (alte chinesisclie Dynastie); alle Morgen schwacher

wird das Windgerausch im Hain von Han (alte chinesische Dynastie)."

Diese Verse sind ein interessantes Beispiel dafftr, wie die Japaner poetisclie

Inschriften in feinem Doppelsinn, gelegentlich audi mit spafihafter Neben-

bedeutung, an Gebrauchsgegenstanden anbringen. Auf diesen Doppelsinn

weist das in Taka-makiye ausgefiihrte Landschaftsbild, das friesformig den

Schubkasten rings umzieht und das bekannte Motiv der ilir herbstlicb

ergliihendes Laub in den unter ilmen fliefienden Bach verstreuenden Ahorn-

baume wiedergibt, wovon der Weg niclit weit zur Vorstellung, wie ebenso

das Nasenpapier auf dem Tischchen abnimmt. Wir selien in unserem

Hanaganiidai eine Arbeit des 18. Jabrliunderts.

Derselben Zeit entstammt ein ebenfalls von Herrn Jacoby geschenkter

Briefkasten, Fubako, auf dessen schmaler Deckelflache Tiber feinem Gold-

Nashiji-Grund zwei lang herabhangende Bliitentrauben der Glyzine in er-

liabenem Lack aus Silber und zweifarbigem Gold wiedergegeben L *ind.

Weniger prunkend, aber von feinster Arbeit, ist ein zweiter Fubako; seine

Aufienflachen sind iiber einem Mauji-(Hakenkreuz-)Muster in Hira-makiye

auf Nasliiji-Grund bestreut mit grofien und kleinen Chrysanthemuniblliten

in wappenmaCiger Stilisierung und sehr mannigfaltiger Teclmik des Taka-

makiye von Gold und Silber. Jeder der Blliten ist ein kleines plastiselies

Auge eingefiigt, bald nur als rotes Korallenperlcben, bald in Gestalt einer

kleinen, aus Perlmutter oder AveiCer Muschel gesclmitzten fiinfteiligen

Blumenkrone. Feiner nocli ist das Innere gelackt; alle Flachen zeigen

in gescliachter Anordnung Quadrate aus feinstem Nashiji und ausbier

Schwarzlack mit feinem Schaclimuster aus Silberfolie, und liber diesen

Grund verzweigen sicb die zarten Fiederblatter von Shinobu-ZAveig^ 11

Davallia bullata) in goldenem Hira-makiye.

Endlich hat uns Herr Jacoby aus der Sammlung Bardi noch ein

gelacktes KiOsoku, das erste Beispiel dieses kleinen Mobels in unserer

Sammlung, geschenkt. Seinen Zweck, einem auf der Erde Hockend^n

als Armstiitze zu dienen, erfiillt es durch ein 65 cm langes, 17 cm breites

Brett von gescliwungenem UmriB, das mittels zweier, an seinen Enden

befestigter gescliweifter, 25 cm holier Futie in wagerechter Stellung g&
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halten wird, Es ist auf feinem Nashiji-Grund bestreut mit kleinen Bildchen
m der Form von langlichen Tanzaku und quadratischen Shikishi, Papier-

Mattern, die, mit Blumen- oder Landsehaftsmotiven bemalt odor bedruckt,
zur Niederschrift von Poesien oder Sinnspruchen dienen. Vordrucke soldier

Buntpapiere sind hier in feinem mehrfarbigen Q-oldlack von verschiedener
rp.. °
J-onung auf (jas zarteste wiedenreaeben.to^^

Herrn E. Grohmann aus Lodz verdanken wir ein femes Lackdosehen,
das er ftir seine eigene Sammlung aus dein Palazzo Vendramin gekauft,
dstan aber dem Museum zu schenken die Giite hatte. Das Doschen, ein

1V(, go, das flach und rund, nur 4,7 cm im Durchmesser miBt, bietet ein
aijmutendes Beispiel sinnvoller Wiedergabe jener aus „Schnee, Mond und
Ivirscliblute", den Freunden des Diehters, bestelienden Dreiheit, in deren

Poetischer Gestaltung und oft ratselhafter Verkleidung die japanischen

Ktinstler sich nie genug tun konnen. Die Seitenwandungen unseres Dos-

durch die Rinde angedeuteten Kirschbliite und dem Mond dei

Chens, einer Arbeit des 19. Jahrhunderts, alimen Kirschbaumrinde nacli.

Eine schmale Mondsichel umrandet die Halfte der Deckelflache, auf dieser
ist in versenktem und leicht erhabenera zweifarbigen Gold- und Silberlack
e-ine mit rotgemustertem Gewand bekleidete Dame dargestellt, deren
aftges schwarzes Haar sie als kaiserliclie Hofdame kennzeichnet; stehend
pot sie mit der Linken einen Bambusvorhang empor. Zu finden, wie

nier der

°hnee als dritter der „drei Diehterfreunde" hinzutritt, erfordert sclion
*u nicht geringes Verstandnis der poetischen Hintergedanken japanischer

^nstler und Kenntnis der volkstumlichen Literatur. Herrn Hara ver-

anken wir die Losung des Ratsels. Jene Hofdame ist die beriihmte

icliterin Seishonagon, die vor etwa 800 Jaliren das klassisclie AVerk

^akurazoshi verfafite und einst auf die Frage der Kaiserin Sadako nacli
r I —

^

em »Schnee auf dem Berg Koroho" wortlos Antwort gab, indem sie

ftiach den Vorhang des kaiserlichen Gemaches emporhob, wofiir sie von
er Kaiserin sehr gelobt wurde, weil die Dichterin sich gleich ihrer Herrin
mes Verses des chinesischen Diehters Peh Kiiyih (jap. Haku Kioi) er-

lnei't hatte, der besagt: -Den Vorhang aufhebend bewundere ich den
ocl

A

1Jiee auf dem Berge Koroho."

Von den Scliwertzieraten aus der Sammlung im Palazzo
pftdramin sind dem Museum von der . Firma C. Trau drei Stich-

}latter (Tsuba), drei Griffbeschlage (Fuchikashira) und acht Schwert-
messergrifle (Kozuka) als Geschenke iiberwiesen worden. Samtlich sind
Sle Arbeiten des 18. bis 1

(
J. Jahrhunderts von vorziiglicher Arbeit und

ugleich durch ihre Motive bedeutsam ftir unsere ikonographische Samm-

8 von Scliwertzieraten.

Uiip-

Tsuba in Mokkoform, aus Eisen mit Klematisranken und Schmetter-

8 in flachen gravierten Einlagen aus zweierlei Gold, Silber und Shakudo;
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bez. Katsuki Ujiyoslii (ein zu Anfang des 18. Jahrhunderts zu Kana-

zawa in der Provinz Kaga ansassiger Meister). — Ein Paar Tsui) a

aus Eisen, langlich gerundet, mit den sieben Gliicksgottern in Gold und

Silbertauschierung und flaclien Eupferauflagen ; alle Gutter sind schreibend

dargestellt, drei auf der einen, drei auf der anderen Vorderseite, Daikoku

auf der einen, ein Kind mit dem Fisch des Yebisu auf der anderen Riick-

seite; bez. Bairiuken Kiyonaga (erste Halfte des 19. Jahrhnnderts).

Fuchikashira aus Gold, auf geperltem Grand in liohem Relief mit

Einlagen von Shakudo und wenig Silber die Mauselioclize.it ,,Nezumi no

Yomeiri"; auf dem Kopfstiick der feierliche Empfang des Freiwerbers

durch die AngehSrigen des Brautigams, auf der Zwinge der Brautzug;

bez. Yamazaki Ichiga (zweite Halfte des 18. Jahrlmnderts). — Fuchi-

kashira aus Shibuichi, mit den seeks berlihmten Dichtern „Rokkasen"

in Relief mit erliabenen Einlagen verscliiedener Metalle; bez. Bosoken

Naoyuki (Ende des 18. Jahrlmnderts). — Fuchikashira aus Silber;

auf dem Kopfstiick in hohem Relief mit Einlagen von Gold und Kupfer

in geperltem Grund eine Okina-Maske; auf der Zwinge zwei Papierkraniche

in Relief auf gekorntem und eine gravierte Kiefer auf glattem Grund;

bez. Yoshioka inaba no Suke Teruharu (erste Halfte des 19. Jahr-

lmnderts).

Kozuka aus Shibuichi, vor der silbernen Mondscheibe auf einem

Zweige zwei schwarze Dohlen in flacher, gravierter Shakudo -Einlage;

bez. Rinsendo (Meister in der Provinz Omi, stirbt 1777). — Kozuka

aus Silber, mit einer Wildgans im Schilf in flacher Einlage von Shakudo

und Shibuichi; bez. Jochu (bekannter Zogan -Meister der zweiten Halfte

des 18. Jahrhunderts s. die Abbildung auf Seite 238 Kozuka aus

Shibuichi, mit dem chinesischen Dichter Linfu (jap. Rimpo), und seinem

Kranich unter dem Mumebaum, in flachem, z. T. versenktem Relief mit

Einlagen von zweierlei Gold; bez. Jowa (zweite Halfte des 18. Jahr

— Kozuka aus Silber, mit den sechs berillimten Dichternhunderts). —
(Rokkasen) in Gravierung; bez. Kikuchi Tsunemitsu (Ende des 18. Jahr-

hnnderts). — Kozuka aus Shakudo, auf geperltem Grund wappenmafiig

stilisierte Kirschbluten in zweifarbigem Goldrelief mit schwarzen Innen-

flachen von feinerer Periling; bez. Ogawa Mitsunari (Ende des 18. Jahr-

hunderts). — Kozuka aus Shakudo, darauf in geperltem Grund in hohetf

Relief aus Gold, Silber und Shakudo ein Ritterhelm auf einem Slander;

bez. Tobari Yoshihisa (Anfang des 19. Jahrlmnderts). — Kozuka aus

Shibuichi, darauf in Relief von Shakudo ein Tuschreibstein, aus (lessen
7 #

Dunst drei goldene Schriftzeichen emporsteigen, und Pinsel und Tusche i 11

Relief aus verschiedenen Metallen; bez. SeiriHtei Naomichi aus del

Provinz Kii (erste Halfte des 19. Jahrhunderts). — Kozuka aus

Shibuichi, darauf in Relief aus verschiedenen Metallen eine elegante
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Dirne: ,,die SchOnheit im Boot von Asazuma", unter blatterloser Hange-
Weide in der Mondnacht; auf der Rtickseite graviert ein bekanntes
Gedicht des Hanabusa Icclid zum Preise jener Schonheit ; bez. Shokatei
Toniotsune nach demBilde von Hanabusa Iccho (19. Jahrhundert).

Keraniische Gegenstande wurden, abgesehen von dem schon erwalmten
^Hawaii des Ninsei aus der Sammlung des Grafen Bardi, nicht erworben,
ai^cli Farbenholzschnitte, Gewebe und Stickereien nicht, wohl aber schenkte
uns Herr Trau einige Kakemono, Hangebilder, die wir als willkommene
^reicherung unserer an japanischen Gemalden nocli sehr armen Sammlung
lle]1 verzeichnen. Samtlieh sind es Werke von Malern des 18. bis

*9- Jahrlmnderts.

Das alteste dieser Kakemono zeigt auf Seide in Farben und Gold

8 smalt den Helden Yoshitsune reitend am Strand zwischen Mure und
Tak*

Sho
amatsu. Bezeiclmet ist es als Werk des Yedokoro-azukari Tosa

1772 gestorbenen)goi-no-ge Fujiwara no Mitsuyoshi, eines
balers der Tosa-Sclmle. Dariiber stelit, von Minamoto no Sliige-
sugu kalligraphiert, ein von Takahaslii no Mushimaro gediclitetes Uta,
da« 972. aus dem 1000 Uta umfassenden Manyoshu.

Die Bezeiclmung Katsu (d. h. Katsukawa) Shunsho tragt ein Kake-

°? das in Tuschmalerei mit wenigen zarten Farbtonen und Gold eine

0n ihren Dienerinnen begleitete Oiran unter bluhendem Kirschbaum dar-
stellt. (Abgebildet auf S. 254.) Ein Seitenstiick zu diesem feinen Werke
®s clureh seine Holzfarbendrucke berlilimten, im Jalire 1792 gestorbenen

leisters

moii

•

Koki
s der Ukiyoye-Schule ist in Nr. 19 der japanischen Kunstzeitschrift

£Wa wiedergegeben.

Ein Abenteuer des verliebten Sennin Kume (Kume no Sennin) illustriert

Ser drittes Hangebild. Am Ufer eines Baches stelit eine anmutige junge
lau

- sie hat ihre Eocke aufeehoben, urn mit bloBen FfiJJen die vor ihr

,

] Wasser liegende Wasche zu stampfeii; bezaubert vom Anblick der

*?*en Schonheit verliert der w
°Aken und stlirzt kopfiiber abwarts. Zwei Maler haben an diesem in

auf Seide gemalten Bilde zusammen gearbeitet. der eine ein Meister

groteske Sennin Kume seinen Halt in den

farben

l Kiyoye-Schule, der andere der Kano-Schule zugehorig. Bezeiclmet ist es

e& Seibunsai Hogen, gleichbedeutend mit dem 1794 gestorbenen Kano
akanobu; unten Kitao Kosuisai, gleichbedeutend mit Shigemasa,
en

* 1819 gestorbenen Farbendruckkiinstler. Kin auf die Darstellung
ez%liches Gedicht hat der 1828 gestorbene Ota Nampo hinzugefugt.

Das vierte Kakemono in Farben auf Seide darf als ein echtes Werk

^
viel kopierten und gefalschten, 1821 gestorbenen Affenmalers Sosen

°^ der Shijo-Schule angesprochen werden. Uber dem sich flohenden

k .

llat der yon 1779 bis 1857 lebende Beian ein auf das Affenleben
ez%Hches chinesisches Gedicht aus der Yuan-Periode kalligraphiert.
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Eine Oiran, begleitet von ihren Dienerinnen. Kakemono, gemaltvbn Katsukawa Sliunsho.

Hohe 84 cm, Breite 37 cm (ohne Einfassung).
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Als Werke des 1823 gestorbenen Totsugen von cler Tosa-Schule
Slnd ein Paar Hangebilder in Farben und Gold auf Seide bezeiclmet, die

J e ein chinesisch gesatteltes Pferd von zwei Hofdienern feierlich gefiihrt

^arstellen.

Jahr
Nach der Inschrift auf dem Schutzkasten sind sie vor dem

e Bunsei 4, d. h. vor 1821. gemalt.

Das jiing-ste Bild, ebenfalls in Farben und Gold auf Seide gemalt.
stellt ein Affchen dar, das, als No-Tanzer verkleidet und die Okina-Maske
sich vor den Kopf halt end, als Seiltanzer sicli produziert. Bezeichnet ist

e * als Werk des Shojo Giosai, der in Europa bekannt ist durch seine

tterben Karikaturen, seine schaurig lebendigen Skelettzeichnungen und
Se*ne Begegnung mit dem franzosischen Maler Buret. (S. dessen Prome-
nades an Japon mit den Bildnissen des Franzosen von Giosai und des
Japauers von Duret.) Wahrend des Aufenthaltes der graflichen Eeise-
b esellscliaft lebte noeh der alte Giosai, der in Selbstverspotttmg seiner

Neigung Zum Trunl
°89 ist er gestorben.

IV sicli den Beinamen „Shojo ,.

sugelegt hatte. Erst

Mit budgetmaBigen Mitteln wurden aus der Sammlung des Grafen
ardi vier AYaffen angekauft. Eine kurze Schwertklinge, die in durch-
r°chener vollrunder Ausfiihrung den Kurikario genannten, sicli urn ein

grades Schwert windenden Draclien zeigt. Der Inschrift auf der Zunge
^ch j s t diese Klinge geschmiedet und ziseliert von Umetada Mioju,
ewohner von Nishijin in der Provinz Yamashiro, an einem Tage des

;
Monats des Jahres Keichd 18, d. i. 1008 unserer Zeitrechnung. Noch

icht fur die Handhabung als Schwert gefafit, wird sie bewahrt in einer

,

clleide aus schwarz gelacktem Holz und hat nur einen ebensolchen Griff;
111 1

'

(, iesem ist sie mit einem Habaki aus fein gerauhtem Silber befestigt,
u* dessen Flachen Howo-Vogel und Blumenranken in tlachen Einlagen
Us Gold und Shakudo dargestellt sind, audi diese von der Hand des

^etada Mioju.

-. ^ on weit jilngerer Arbeit ist ein Daisho, ein aus Langschwert und

^zschwert bestehendes Sclnverterpaar , das sicli durch seine ein-

.

eitli( 'lie Ausstattung auszeichnet, wie sie bei den alten Schwertern kaum

£
8i(;'i noch vorflndet.

Grille versehene des Langschwertes den Meisternamen .Tumid und die-

u§"e des Kurzschwertes einerseits ein <rraviertes Sanskritwort iiber zwei
^'linial

Von den Klingen tragt die jederseits mit einer

anderseits unter einer breiten und einer sclimalen

dm sicli urn ein Schwert Avindenden Draclien in versenktem

sowie auf der Zuiiffe den Nam en eines im 10. Jahrhundert lebenden

tii
en Blntrillen,

^triune
Relief
8«r !"!

j^rertfegers : Kanef usa Hayato no Seke Fujiwara no Masazane.
Ie

Holzgriffe sind mit Haifischhaut iiberzogen und mit weifien Seiden-

^
ln diivi) umwickelt. Der rotbraune Lackiiberzug der hdlzernen Scheiden

lmt die Borke eines Kiefernstammes nach, auf dem in verschieden
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getontem erhabenen Golcilack und in Eeliefeinlagen verschiedener Metalle

Kiefernzweige und Falken und fluchtende Sperlinge dargestellt sind. Die

Stichblatter, Kopfstucke und Zwingen der Griffe sind aus scliwarzem

Shakudo ziseliert, auf dessen geperltem Grand Falken auf Kiefern in

hohem Kelief mit Goldeinlagen. Die Menuki aus Gold mit Shakudo und

wenig Kupfer haben die Gestalt eines

Kiefernzweig im Schnabel; fliegende Kraniche und wachsende Kiefern in

Relief aus denselben Metallen schmucken audi die Schwertnadel und den

Griff des Schwertmessers und in Gravierung die glatten Silberflachen der

Habaki an der Klinsrenwurzel. Das Kurigata des Langscliwertes zeigt

fliegenden Kranichs mit einem

das Falken- und Kiefern -Motiv, dasjenige des Kurzschwertes und ebenso

dessen Uragawara eine Waclitel unter bliihenden Stauden des Herbstes

an einem vom Mond bescliienenen Bachlein in melirfarbigem Metallrelief.

Zu der reichen Fassung haben Kunstler der Jshiguro-Schule ilir Bestes

beigetragen

:

die Stichblatter und Griffbeschlage sind bezeiclmet von

Ishiguro Masayoshi (Sclmler des 18*28 gestorbenen Begrunders dieser

Scliule von Schwertzieraten-Meistern), Kogai und Kozuka von Jui<>

Yoshiliide, einem Sclmler jenes Masayoshi. Die Bezeichnungen der

iibrigen Teile der Fassung liefien sich nicht ermitteln, ohne deren Zusammen-

hang zu zerstoren; offenbar sind sie, wenn nicht von denselben Meistern,

so docli von solchen gleicher Schulung ziseliert worden. In der Zeit uin

1840 mag eiu Besitzer der alten Klingen diesen die dem damaligen ver-

weichlichten Geschmack entsprechende prunkende Fassung haben geben

lassen.

Die vierte Waffe, ein Dolch, Tanto, zeiclmet sich dadurch aus dai-)

Zeshin, jener schon erwahnte angesehene Lackkiinstler, sich als Meisti
1
!

der feinen Lackarbeit am Griff und an der Scheicle genannt hat. Ain

dieser ist auf einem braunes Leder nacliahmenden Lackgrund ein glanzend

schwarzer, silberaugiger Walflsch dargestellt, der durch tiberschl agenda

Wellen aus Gold- und Silberlack schwimmt; am Griffe golden betropfte

Wellen in schematischer Linienzeichnung aus schwarzem Lack. Als Klxnstlei

der silbernen Beschlagteile, denen ebenfalls Motive der Wellen und von

Meerestieren zugrunde liegen, nennt sich Setsuga, wie Zeshin ein Meistei

der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts.

Endlich ist hier als eines Geschenkes der Firma C. Trait in Wien

noch zu gedenken des Prachtexemplars einer groBen 13saitigen Laute?

Koto, die als Werk des Inaba-no-Jo Fujiwara no Yoshihisa?

eines Hof-Kotobauers aus dem Jahre Genroku 5, d. i. 1692, bezeichnet

ist. Der aus Paulowniaholz zusammengefiigte Eesonanzkasten ist a»n

den beiden Enden belegt mit Shitanholz und Schildpatt und hier ver-

ziert mit schwimmenden Ahornblattern in flachen Einlagen von Gold*

Silber, Perlmutter und feinen geometrischen Mosaikmustern in verschieden-
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en Holzern, weifiem und griingebeizten Bein, dazu am nnteren

Auf den schmalen Seitenwandungen

farbio-

Ende zvvei goldenen Drachen in Belief.

Qes Resonanzkastens sinci Ahornblatter in erhabenem Golcllack nnd jeder-
seits fiinf Dreiblattwappen des Tokugawa-Geschlechtes verstreut,. das sich
ai^h auf den 13 aus Shitanholz gearbeiteten Stegen der Saiten wiederholt.^ Kanten des 191,5 cm langen Kastens sind mit Elfenbeinleisten belegt,
v°fl denen die langste aus einem Stuck geschnittene niclit weniger als
1 5:] cm mifit.

an

8. Bi

Erwerbungen japanisclier Kunstsachen bei anderen Gelegenheiten.

Erheblich war audi die Ausbeute, die der europaische Handel uns

japanischen Gegenstanden brachte. Aus der Sammlung des Herrn
*

wig in Paris, aus der im Laufe des letzten Jahrzelmts bereits zalil-

siche keramische Stlicke in unser Museum gewandert waren, warden bei
er Versteigerung nach dem Ableben ienes feinsinnigen Sammlers noch
ei BlumengefaBe von altem Bizenyaki erstanden. Das eine, in Form

1]ies 20cm liohen, 13cm dickenAbsclmittes eines Bambusstammes mit kleinen

Pi'ossen, zeigt lederartig narbige, rotbraune, zum Teil silberigschillernde

.

as^, die liier und da von gelbgrauer Glasur tropfenweis iiberflossen

• Das andere, in Flaschenform von ca. 20 cm Hohe, mit zwiebelformigem
llch und hohem, schlankem Hals, ist an diesem gelblichgrau gesprenkelt

01 dunkelbrauner, leichtglanzender Glasur, die nach unten bin in mattes
mdvelbraun iibergeht; rings urn den Baucb zieht sich eine Reihe von
chteckigen oder rautenformigen Maanderxnotiven („Blitzmustern"), die

Hilfe eines kleinen Stempels eingedriickt sind. Die Erwerbung dieser

s&nten, zur Aufnahme nur einer einzigen langgestielten Bliite verwend-
en Blumenflasche war um so willkommener, als

^er in ejner kleinen japanischen Sammlung befand, deren iibrige Be-
ai|dteile zugleich mit dem illustrierten Katalog im Jahre 1900 in unseren

^
Sltz gelangten, jedoch ohne jene damals von Herrn Bing seiner eigenen

/^mlung einverleibte Bizenflasche. Bei derselben Gelegenheit wurden

dieses Gefafi sicli

Gartensclinecke aus gelblichgrauem Steinzeug mit olivgrunem

ner ersteigert ein Kogo von Oribe-yaki. in Gestalt des Gehauses
filler

^rfleck; ein Tokuri von Tamba-yaki aus hellgrauem Steinzeug

w 8'lanzendschwarzer, braungefleckter Glasur und der Bezeichnung

Nib

110
' 6in ChaIre von Shigaraki-yaki aus hellgrauem Steinzeug mit

)eru punktierter brainier Glasur, gekracktem, graugriinlichem, ins Braun-

Warze iibergehendem Uberlauf und der Bezeichnung Inamonoshiya.

tV° llawan aus hellem Steingut, das seinen Stempel Ninsei wohl zu

^
echt tragt, aber in einer des groflen Meisters nicht unwiirdigen Weise

s euifache Motiv in der Feme auftauchender Seg-el darbietet.
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.:

abgebildet.

In Erinnerung an die Freundschaft. die Herrn S. Bing seit langen

Jahren mit dem hamburgischen Museum verband, schenkte uns aus dessen

Sammlung sein Sohn und Nachfolger Heir Marcel Bing in Paris ein femes

Eoro aus Hirado-yaki. Das ca. 8 cm liolie und ebenso breite walzen-

formige Porzellangefafi ist in hellblauer Unterglasurmalerei mit einer

musizierenden Chinesin unter einer Kieier, zwei Zuhorern und zwei Kindern

feiii bemalt. Der Deckel bietet in. zierlichster durchbrochener Arbeit, deren

technische Ausfiihrung als ein Ratsel erscheint, das Motiv eines Korbes

aus Bambusgeflecht, iiber das Kirschbltiten in zartem Relief verstreut

sind. Gaston Migeon 1 1at djesen Deckel in seinen „Meisterwerken japa-

nischer Kunst im Privatbesitz

Angekauft aus der Sammlung Bings wurde audi ein alter eiserner

Kutsugo, Maulkorb fiir das Lastpferd, Er ist aus zwei durch Ketten

lose verbundenen Teilen zusammengesetzt, von diesen besteht der obere

aus einer langen Platte fiir das Nasenbein, zwei runden Reifen fiir die

Nasenlocher und zwei runden Backenplatten, alle test verbunden durch

zehn diinne Schienen und in durchbrochener Arbeit verziert: die Nasen-

platte mit einem stehenden Kranich in positivem, und darunter dem
Inome, in negativem Schattenri.fi ; die Backenplatten ebenso

mit einem Wellen- und einem Paulownia-Wappen. Der untere beweg-

liche Teil ist aus sieben Schienen zusammengenietet, die drei Ripped

paare an einer Mittelrippe bilden. Nur in schwachen Spuren noch er-

kennbar ist der ursprtingiiche rote Lackiiberzug und die Vergoldung des

sog
u„Eberauge

,

geschmiedeten Eisens.

Eine andere Yersteigerung japanischer Kunstsachen, die von

Japan Herrnaus im Sommer 1907 unter der Deckadresse eines

Suminokura (aus einem zum kaiserlichen Hofadel gehorigen GeschlecW)

in Paris abgehalten wurde, reichte nicht entfernt an die Bedeutung der

in den voraufgegangenen Jahren in Paris veranstalteten Verkaufe von

Pariser Sammlnngen hinan.

Ware allzusehr auf einen Geschmack abgestimmt, von dem sie vermuteten,

dafi er fiir die Pariser ausschliefilich mafigebend sei. Wir beschninkten

als

Die Hintermanner in Japan hatten il*re

uns darauf, das ausgezeiclmete Schnitzwerk zu erwerben, das wir

Kopfleiste auf der ersten Seite dieses Berichtes abbilden. Es ist eine

jener „Ramma", durchbrochenen friesformigen Flillungen, welche im Fach'

werk von Tempeln und Wohnhausern iiber den Mauern oder Schiebe '

wan den den Durchzug der Luft vom Freien ins Innere oder z\vischefl

den Innenraumen vermitteln.

scheinl ich entstammt

Die Herkunft ist nicht angegeben;

es irgend einem Tempelbau.

naturalistisch erfafite Lotos und das Wassermotiv mit den

wain"

Sehr sclion ist der

bewegten Spiralen wiedergegeben ; Spuren von

Schnitzwerk nicht.

Bemalung trfiUrt ^r~
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,

Zu gedenken ist in diesem Zusammenhang noch einer Anzahl
Weiner japanischer Gegenstftnde, die clem Museum von den Erben des
in Frankfurt a. M. verstorbenen Herrn Gustav Schiller durch den

Testamentsvollstrecker Herrn Dr. Fritz Berg iibenviesen wurden als

Dankesbezeugung fiir die auf deren Ersuchen von dem Direktor aus-

g'eflibvte Schatzung und Katalogisierung einer von Herrn Gustav Schiller

Wnterlassenen kleinen Sammlung ostasiatischer Kunstgegenstande.

Hervorzulieben aus dieser Schenkung ist seines ikonographischen
Interesses wegen ein kleines Koro von kugeliger Form aus Satsuma-
yaki. AVenn auch ein Werk ji'mgster Zeit, zeichnet es sich aus durch
die mehrfarbigen Malereien in den kleinen Rundfeldern, die, zu einem das

^etafi umgurtenden Fries aneinandergereiht, in dem blauen Schmelzgrund
a^sgespart sind und in nicht immer leicht verstandlicher, sinnbildlicher

yarstellung auf je eines der zwolf Tierkreiszeichen anspielen. Die Maus
ist vertreten durch den Hammer und Peissack des Gliicksgottes Daikoku.
dem

Michizane erfunden.

stets Mause sich gesellen.

den vergotterten Sugrawara no.-

Das Mume-Wappen des Temmangu-
rempels wurde fiir

W(J
il dieser ein Bewunderer der Mumeblttten war; hier vertritt es den

weil auf einem solchen reitend der Gelehrte von alters herOclisesen
?

a%ebildet wird. Der wachsende Bambus erinnert an den Tij>-er, den die

j^Panische Kunst der Uberlieferun^ nach neben dem Bambus darstellt.

Der Mond bedeutet den Hasen., den Mondbewohner; die Wasserhose den

Das Mitsuurokorachen, den man in ihrem Stnrmwirbel sich denkt.
a

- h- Dreischuppenwappen, wurde gefuhrt von der Shikken-Familie Hojo,
(^eren Grimder Tokimasa es von der Gottin Benten einst verliehen wurde;
dl^er Begleiterin aber ist die Schlamre. Zwei Ziigdring'e und verstreute

da (lessen Friichte seine

A11'schbliiten rufen dem Japaner ein altes Yolkslied ins Gedachtnis, das
a fragt: „Warum bindest Du das Pferd an den bluhenden KirschbaumV
™enn es sich riihrt, flattern die Blliten ab." Etwas weit hergeholt erscheint
*e Zie&e — sie ist vertreten durch den bluhenden Zweig des Manihot-

^ischstrauches. dessen Wurzel zur Herstellung von Papier dient,

apier aber fressen Ziegen gern. Naher liegt die Erinnerung an den
Affen durch den bluhenden Pfirsichbaum,

r^lingsspeise, und an den Halm durch die groBe Riigetrommel im

°fe des chinesischen Kaisers. Urn zu verstehen, dafi die Schneekrist alle

.

eii Hund bedeuten, mufi man eine sprichwortliche Redensart kennen.
m (^r der Sclinee als „Tante des Hundes" vorkommt. Das Pad endlich
mi* den Lanzenspitzen, Pimpo, tragt der Eber des dreikopfigen Kriegs-

g°ttes Sansenjin auf dem Riicken. Dieser gedankenvollen Einkleidung der
2W61f Tierkreiszeichen tritt in den am oberen Rande wiedergegebenen
p*t Pakwa eine weitere Reihe von Zeichen hinzu. denen die chinesische

hllo ^opliie tiefsinnige Deutung ribt.o

20
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Geschenke des Herrn Gustav Jacoby sind audi in diesem Zusammen-
hang zu erwahnen, dabei zwei friilier im Besitz des Kaiserl. Gesandten

Herrn v. Schmidt -Leda gewesene Kakemonos. Das eine, auf Seide in

Farben gemalt, tr&gt den Stempel des Hokusai und darf als ein eigen-

handiges Werk dieses in Europa bekanntesten japanisclien Malers der

ersten Halfte des 19. Jahrbimderts angesprochen werden. Dargestellt ist

der buddhistisehe Priester Raigo,

Rosenkranzes ins Feuer wirft, wo sie sicli in weifie Ratten yerwandeln.

Der Sage nach verspraeli der Kaiser Shirakawa dem Priester Raigo, zn

erfiillen, was dieser wunsche, wenn des Priesters Gebet die erselmte

Wirkung babe, dafi dem Kaiser ein Thronerbe geboren werde. Der Prinz

Atsubumi wurde geboren, aber der Kaiser hielt sein Verspreclien nicht.

wie er wiitend die Kugelchen seines

Der wutentbrannte Priester endete durcli freiwilligen Hungertod seme

Seele lebte aber weiter in Gestalt weiOer Ratten. Bald danach starb

audi der Prinz
.*

den Raigo vor seinem Ende verflucht batte. Das

andere. in Farben und Gold auf Seide gemalte Kakemono zeigt eine Geisha,

die am kieferbewachsenen Ufer von einem Lustboote (Yakatabune) aus,

wahrend sie eine Sakescbale abspiilt, den Mondspiegel im Wasser be-

tracbtet. Bezeiclmet ist dies Bild als Werk des Icbiyosai Toyokuni.
Oben links bat der beriibmte Dicbter Sbibutsu ein en Vers kalligraphiert

fiber den Mondglanz und die Anmut der menscblieben Gestalt. Toyokuni

und Sbibutsu waren Zeitgenossen, jener starb im Jabre 1825, dieser

swolf Jabre danach.

Von den mit budgetmafiigen Mitteln aus dem deutschen Handel

erworbenen Topferarbeiten ist hervorzuheben ein Chawan aus Raku-Ton
mit vertieft punktierter schwarzer Glasur, in der auCen ein. stehender

Kranich, innen eine Schildkrote in grunlichweifiem SchattenriC ausgespart

ist; es ist bezeiclmet als Werk eines Ddhachi. Ferner ein Mizusashi
von Ofuke-yaki, aus braunlichem Steingut mit weifien Inkrustationen

unter der grauweiBen gekrackten Glasur und dem Stempel Fuke-sei, d. h.

Fuke-Arbeit.

Endlich noch ein Kagamibuta (knopfformiges Netsuke) aus in

Elfenbein gefafitem Shibuicbi mit der gravierten Darstellung einer von

owei Dienerinnen begleiteten Oiran, des beruhmten Schauspielers Danj fir

in einer Heldenrolle und eines Fisclihandlers mit grofiem Tai-Fisch.

Fiinf Schriftzeichen dartiber besagen: „Die drei Platze bringen taglich j®

tausend Rio ein" — in Anspielung auf die gewinnreichen Betriebe des

Yoshiwara, des besten Theaters, und des Fischmarktes Uogashi in Yedo.

Bezeiclmet ist es von einem der tiichtigsten Meister malerischer Gravierung

des 19. Jahrhunderts: Temmin mit dem Zusatz Rokujurokuo, d.h. der

66 jahrige Greis.
'
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'

Erwerbungen aus verscliiedenen Gebieten.

Von den im Vorstehenden nicht im Zusammenhang mit Kaufen ver-

wandter Art bescliriebenen Ankaufen sind noch wenige griechische

Vasen zu erwahnen. Ein Becher des Dipylon-Stiles mit flachem,

durch einen Rollensteg mit dem Halse des Bechers verbundenen Henkel

und bemalt mit Wasservogeln zwischen dem aus Kreislinien und Geraden

gebildeten geometrischen Ornament. Erne attische Preisamphora des

ausgebildet schwarzfigtirigen Stiles. Auf der Schauseite ist Athena dar-

gestellt im Helm mit holiem Busch, mit Rundschild und geziickter Lanze,

tt&ch links schreitend zwischen zwei Saulen, auf deren dorischen Kapitalen

Je ein nach innen gewendeter Halm sitzt; neben ihr auf einem Zweig-

°niament eine sitzende Eule, Auf der Gegenseite (abgebildet auf Seite 268):

eil
> nackter Diskuswerfer mit dem in beiden Handen vorgeschwungenen

Diskus zwischen einem nach rechts laufenden nackten Manne und dem
nut umgeschlagenem Manteltuch bekleideten Paidotriben, der in der

Kechten einen langen, am Ende aufwartsgebogenen Stab halt. Die Innen-

zeichnung der schwarzen Figuren ist geritzt. Einzelheiten des Athene-

bildes sind rotbraun gedeckt.

Fur die Abteilung der islamitischen Altertlimer wurde eine

Schtissel von turkischer Fayence des 1(5. Jahrhunderts angekauft.

to Form und Zeichnumr erleicht sie den schon in der Sammlung vertretenen.
o o

Wilier als Rhodosware bezeichneten Fayenceschiisseln derselben Herkunft.

to einer Blatenpalmette wurzelnd, fallen Bliitenzweige, die in je vier

groBe Sternblumen, Hyazinthentrauben und Tulpen ausbliihen, die Flache.

ln den Farben fehlt das leuchtende Bolusrot, das die meisten derartigen

^ayeneen auszeichnet; ein kraftiges Kobaltblau, Gritn, Graublau, Turkis-

blau und wenig Manganviolett ergeben eine Farbigkeit, die an die als

J)^maskns- Fayence angesprochene Ware erinnert.

Endlich ist der Erwerbung zweier Olgemalde des 17. Jahrhunderts
211 gedenken, die sowohl durch die dargestellten Personlichkeiten und

deren Tracht wie (lurch den glticklichen TJmstand. dafi beide Bilder sich

111 den urspriinglichen geschnitzten Rahmen erhalteu haben, fi'ir die Aus-

stattung der Abteilung des hamburgischen Mobiliars bedeutsam sind. Das

^annliehe Brustbild stellt in dreiviertel Ansicht nach rechts mit blonder,

rtbei ' die Schultern herabfallender AHongeperiicke , in schwarzem Rock
lm

<* breitem Kragen aus venezianischer Reliefspitze den hamburgischen
T iJ z6ntiattJii unu uers
der 1645 in ffamhrnv oreboren. sich hier 1G72 mit der 1652 geborenen

aten und benredorfischen Amtsverwalter Joliann Reimbold dar,

in Hamburg geboren, sich hier
T°chter Gertrud des damaligen Senators, spateren Bttrgermeisters Diedrich

Poller verheiratete. Diese stellt das zweite Bildnis dar in dreiviertel

Ansicht nach links, in schwarzem Mieder mit spitzenbesetzten Puffarmeln

Uud weifiem Spitzenhalseinsatz, Die Armel sind mit roten Schleifen, das
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Mieder mit Schmuckstftcken an roten Sclileifen besetzt. Wer die Maler
waren, hat sich nicht ermitteln lassen; das Bildnis der Fran, obwoM als

Gegenstttck zu dem des Mamies gemalt, verrat eine weniger kunstgeiibte
Hand. Beide Bilder hatten sich noch im Beaitz von Nachkommen erhalten,
allerdings unter der Annahme, der Burgermeister Diedrich Moller selbst
sei dargestellt. Diese Annahme kann aber in Anbetracht des Lebens-
alters und der Tracht der Dargestellten nicht zutreffen, fiir die nur die

von uns angenommene Deutung zulassig erscheint. In Erffillung des

letztwilligen Wunsches des letzten mannlichen Nachkommen der Reimbolds
hat dessen Witwe, Fran Minna Beimbold, beide Bfldnisse dem Museum
nberwiesen, das eine schenkungsweise, wahrend das andere kauflich er-

worben werden konnte.

.

Die Neuordnimg der Sammlungen.
Uber imsere Plane fiir die Neugestaltung der Sammlungen ist im

\'orjalir ausflihrlich berichtet worden. Die nachstliegende Aufgabe diesei

1Neugestaltung' betraf eine unter dem 11. September 1907 an die Burger-
schaft gelangte Mitteilung des Sgnats mit dem Antrag, „daB fur Urn- und
Einbauten im Schul- und Museumsgebaude am Steinthorplatz M 77 400
sowie fur Vermehrung des Mobiliars im Museum fur Kunst und Gewerbe
M 35 000 aufgewendet und diese Betrage in das diesjahrige Budget der

l.Sektion der Baudeputation eingestellt werden". In ihrer Versammlimg
am 2.0ktober 1907 genehmigte die Bttrgerschaft diesen Antrag. Damit
Avar die finanzielle Unterlage gewahrt fiir eine Reihe von Arbeiten, welclie

die Verwaltung des Museums im Jahr 1908 beschaftigen sollten. Im letzten

Viertel des Berichtsjahres konnten nur noch die Banplane fiir die Umbauten
in den neuen Sammlungsraumen und die Lieferung der neueu Schranke
vorbereitet werden.

Die Vortrage.

An neuu Montagabenden besprach der Direktor Dr. Justus Brinck-
mann einzelne Gebiete der kleinen Skulptur vomEnde des Mitt el -

alters bis zum Ende des 18. Jahrliunderts. In den ersten drei

Vortragen wurcle nach einem Ruckblick auf die Medaille im Altertum und

die vereinzelten Vorlatifer der Medailleurkunst im Mittelalter die italieni-

sche Medaille des Quattrocento besprochen. Die kunstlerische Bedeutung
und die Hauptwerke des Yittore Pisano, des Matteo de Pasti, des Gio-

,
„» „

7
—

vanni Boldu, des Sperandeo und anderer Hauptmeister wurden geschildert-

ahlreiche Lichtbilder ersetzten den Mangel an Originalen, von denen

das Museum noch kein einziges Beispiel besitzt. Im vierten Vortrag
wurden nach einer einleitenden Betrachtung der Renaissance in Italien

und der Bronze als ihres vornehmsten Materials fiir plastische Werke
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Die Vortrage. Die Franz August Folsch-Stiftung. 26?>>

jeder Art die kleinen Bronzen und die Plaketten besproclien sowie ausge-

Whlte Beispiele von Bronzen des Donatello, Antonio del Pollajnolo.

Andrea del Verocchio, Andrea Riccio, Moderno, Valerio Belli, des Gio-

vanni da Bologna und anderer Meister ; hierzu konnte die Sammlung wenn
aych nur sehr wenige, so doch gute Originate darbieten; zahlreiche Licht-

bilder vervollstandigten den Auschauungsstoff. Der fiinfte und secliste

ortrag war der Medaille und der Kleinskulptur der deutsclien Renaissance

b^vidmet; Hire Technik und ilire Bezielmngen zur Goldschniiedekunst in i

t

tteren Holz- und Steinmodellen wurden besproclien, Werke des Hans
kchwarz, des Friedrich Hagenauer, des Peter Flotner. des Hans Kels, des
vourad Meit und anderer in Lichtbildern vorgefiihrt. In den Buchs-

^edaillons unserer Sammlung: konnten hierbei ausgezeiehnete Original

e

^
euiigei6^1 Hauptmeister vorgelegt werden. In reicherem MaBe standen

|

riginale zur Verfiigung fur den siebenten und acliten Vortrag, in denen
*6 deutsclie Porzellanplastik des 18. Jahrhunderts technisch Und kunst-

toitisch besproclien wurde

:

^0rzellanplastik in der MeiBener Manufaktui
faktur

1111 ersten Vortrag die Entwickelung der

Berli

ini zweiten in den Manu-
en von Wien, Hochst, Nymphenburg, Frankenthal, Ludwigsburg

Fur den neunten und letzten Vortrag, der die

"biscuits de Sevres" behandelte, muBten wieder Lichtbilder in grroBerer

m und Fiirstenberg.

Zah]
3zu Hilfe genommen werden.

S
Ferner besprach der Direktor in den Wintermonaten an einigen

°nntagmorgen von 1) bis 10 Uhr vor einem beschrankten Teilnehnier-

weise neue Erwerbuneren der Sam m lung-.

Melt i

Der wissenscliaftliche Hilfsarbeiter Herr Dr. Max Sauerlandt
1m I) ezember d rei V r t r a g e u b e 1 griechisclie Mtinzen. Am

ung und das Verhaltnis von Avers und Revers be-

sten Abend wurde die Technik der griecliisclien Mimzpragungen in ihrer
llstorischen Entwickel
andelt. Am zweiten Abend wurde ein Uberblick gegeben fiber die groBe
annigfaltigkeit der Miinzbilder und ilire forniale Entwickelung, die

ythologischen, historisclien und „redenden" Typen, die Dynastenbildnisse
ut spatgriechischen und liellenistisclien Mtinzen, sowie iiber die Ent-

s filing und Ausbildung der Beschriftung. Am dritten Abend wurden die

b lechischen Miinzen im besonderen als Kunstwerke betrachtet und die

fc&nigfachen stilistischen Beziehungen zwisclien den Mlinzbildern und der

^
atuarisclien GroBplastik erortert. Einige griechisclie Miinzen aus der

1 a^mlung des Museums und ftir diese Vortrage von Herrn Dr. Sauerlandt
J lsai

nii).engestellte zahlreiche Lichtbilder vermittelten die Anschauung.

Die Franz August Folsch-Stiftung.

iamburg gestorbenen Herrn Franz August Fblsch ist der Direktor des

eine letztwillige Verfugung1 des am 20. November 189<3 111
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264 Museum fur Kunst und Gewerbe.

Museums filr Kunst und Gewerbe befugt worden, gemeinsam mit dem

Direktor der Allgemeinen Gewerbescliule fiber die vorzugsweise zur For de-

rung des Kunstge werbes bestimmten Einktinfte cles von Herrn Folscli

hierftir vermachten Kapitals zu verfiigen. Das am 5. August 1893 voll-

zogene, am 30, November L893 publizierte Testament bestimmt: „Zunaclist

setze ich den Betrag von M 80 000 (schreibe achtzigtausend Mark) aus

fur eine Stiftung dergestalt, dafi die Zinsen dieses Capitals dazu dienen

sollen, alljahrlich durcli Verleihung von Eeise-Stipendien die weitere

Ausbildung von talentvollen, unbemittel ten Schtilern der

hiesigen Allgemeinen Gewerbescliule zu fSrdern. Diese Stiftim.-

hat meinen Namen zu ft'ihren und bezweckt vorzugsweise die

F o rd e rung des K u n st g e w e r b e s. Ich verzichte auf Feststellung"

besonderer Stiftungsstatuten, bestimme vielmehr nur, dafi der jeweili£ e

Director der hiesigen Gewerbescliule gemeinschaftlicli mit dem

jeweiligen Director des hiesigen Museums fur Kunst uu (1

Gewerbe die Entscheidung fiber die Verleihung der Stipendien, sowie

fiber die Hohe derselben austiben soil. Audi bestimme ich, dafi diese

Stipendien als zinsfreie Vorsclii'isse betrachtet und gegeben werden solleu

und zurtickzuerstatten sind, sobald die Umstande dies olme Harte ge
"

statten. Die wiedereingehenden Betrage sollen zur Vermehrung des
i->

Stiftungs-Capitals dienen."

Vom Jahre 1895. in dem zum erstenmal Zinsen des Kapitals zitf

Verteilunar gelangten, konnten bis zum Ende des Jahres 1906 an L6 Schftler
to to

Betrage von

der Allgemeinen Gewerbescliule Stipendien im Gesamtbetrage von M 34 015

ausgezahlt werden. Fftnf Bildhauer erhielten Stipendien im Betrage von

je M 500 bis M 4000, davon einer zu einer Studienreise nacli Floren#>

einei* zu einem Studienaufenthalt in Munchen und Dresden, drei zu Studied*

aufenthalten in Paris. Sechs Dekorationsmaler erhielten Stipendien i ]U

M 1200 bis M 3525 zu Studienaufenthalten in Berlin,

Munchen, Weimar und Gera und zu Studienreisen in Suddeutschla*1",

Nttrnberg, Rotenburg a, T., der Schweiz, Tirol und Italien. Ffinf Kunst-

gewerbezeiclmer und Tischler erhielten Stipendien im Betrage von M 48 (

bis M 2240 zu Studienaufenthalten in Berlin, Bremen, Dttsseldorf, Frank-

furt a. M., Stuttgart und Wien, in einem Fall audi zu Studien in den

Yierlanden und im Spreewald. Wie der Stifter bestimmt hatte, wurdefl

diese Stipendien nicht gegeben fur den Besuch auswartiger Kunstgewerbe-

sclmlen oder Akademien, sondern mit Rticksicht auf die praktische Aus*

bildung der Stipendiaten in dem Beruf, auf den sie Neigung. Begabuflg

und Torbildung hinwiesen. In der Mehrzahl der Falle wurde den jungen

Mannern der Eintritt in die Ateliers angesehener Ettnstler, in Werkstatten

oder Fabriken erschlossen, in denen sie zeitweilig olme Lohn zu empfang'e11 '

jedoch in regelmafiiger Arbeit, in alien Verrichtungen ilires Berufes,
cleb

gMsmnanMnn H n^^^____ ,_ .^ . UHtlto
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Eutwerfens wie dei

k

teclinischen Ausfiihrung weitergebildet werden
vonnten oder es wurden ilmen die Mittel gegeben, im eigenen Atelier

unter Benutznng der Hilfsquellen und Bildungsmittel ilires Aufenthalts-
ortcs selbstandig zu arbeiten. In keinem Falle stand dabei der Besucli
aUswartiger Sclmlen im Vordergrunde, ohne dafi jedoch die Stipendiaten

behindert waren, in Fallen, in denen es fiir ihre Ausbildung wichtig war,
z

- B. bei den Arbeiten nacli deni lebenden Modell, sich nebenher der

orteile zu bedienen, die offentliche oder private Sclmlen ilmen boten.
h\\\'}\ personliehe Vermittelung des Direktors der Gewerbesclmle, Herrn
]>(>fessor Wekwerth, oder, je nacli der Lage des Falles, audi des Direktors

aes Museums fiir Kimst und Gewerbe, wurden die erforderliclien Ab-
^lacliungen mit den Leitern der Ateliers oder Betriebe, in die unsere

^tipendiaten eintreten sollten, getroffen. Reisebericlite und Arbeiten der

' upendiaten und regelmafiiger Briefweehsel zwischen ilmen und Hen 11

ttektor Wekwerth hielten die Verwalter der Stiftung auf deni Laufenden
U)ei> den Ortswechsel, den weiteren Bildungsgang und die Erfolge der

W&gen Leute. Deni Wortlaute des Testaments nacli nur fiir Schiller der

^'igeineinen Gewerbesclmle bestimmt, wurden die Stipendien sinngemafl
<Ucu an Schiller der Kuiistgewerbeschule vergeben, nachdem diese als

lne selbst&ndige Anstalt yon der Allgemeinen Gewerbesclmle abgetrennt
Borden war.

Antler jenem Hauptzweck diente die Stiftung audi zur Unterstlitzung
u Studienreisen, die von Schiilern der Mutteranstalt und der aus

Ha
h(: rvorgegangenen Tocliteranstalten, der Kuiistgewerbeschule, des

echnikums und der Wagenbausclmle, unter Piihrung von Lelirern unter-

°mnien wurden. Im ganzen wurden von Anbeginn bis zum 31. Dezember
1 J)Qp MotUo M 8091,80 verausgabt fiir 25 Studienreisen, an denen 514 Kunst-

^verbescliuler, 33 Schiller des Teclmikums und 4 Wagenbauschliler sich
b
eteiligten.

Dank den reichen Mitteln der Stiftung konnten wir Schiilern der

^Werbliclien Lehranstalten den Besucli von Ausstellungen, von Industrie-
e2irken, von Gegenden und Stadten mit Denkmalern alter Kunst, stets

ter Filhrung erfahrener Lehrer. vermitteln. Im Jalire 1900 besuchten
1

Kunstoftwgewerbeschiiler die Weltausstellung in Paris, 54 Ltineburg,

ltibeck; 1901: 43 Bremen und 40 die Vierlande; 1902: 21 die Aus-
billing

in Diisseldorf (wahrend der Ferien), 25 Meldorf und das Museum
^Iniiarsisclier Altertumer, 40 Ltibeck; 1903: 42 Bremen, 29 Schwerin;
m: 4G Luneburg, 11 Berlin (in den Oktoberferien) ; 1905: 38 Ltibeck,

Llineburg. 24 Ra.tzp.hur0- mid Mniln • IDOfi- 88 Bremen. 20 Dresden•rr
to? 24 Ratzeburg und Molln: 1906: 38 Bremen

rtie dortige Kunstgewerbeausstellung1

, 5 Liibeck.
1 'H)4 •

Aufierdem besuchten

4e
1 Maschinenbauschiiler Braunschweig, deren 4 Dortmund; 5 Schiller

sTechnikums 1905 Magdeburg, deren 4 1905 Kiel; 1906: 9 die Rhein-
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i

lande, 1 Lothringen ; endlich 1906: 4 Schiller der Wagenbausehule Berlin.

Der Verwaltung des Gewerbeschulwesens von den ftihrenden Lehrern er-

wie die Franz August Folsch-Stiftung auch

mit dieser Art von Reisestipendien nutzbringend wirkt. Hervorzuheben

ist das Entgegenkommen, das von den Leitern der besuchten Betriebe in

den grofien Industriebezirken unseren Stipendiaten erwiesen wurde.

stattete Berielite zeigten,

Dieser Ubersiclit fiber die Tatigkeit der Stiftung in den voraus

gegangenen elf Jahren ist fur das Jalir 1907 nocli liinzuzufiigen, dafi &11

— Stipendien im G-esamtbetragefiinf Schuler Maler und Bildhauei

von M 7290 verteilt und auf acht Studienreisen 85 Kunstgewerbeschliler

6 Wagenbauschtiler und 11 Schiller des Technikums mit jM. 1517,45 unter-

stiitzt wurden. Die Reisen der Kunstgewerbeschuler fuhrten deren 38 nacn

Schleswig, 4 nacli Cuxhaven, 26 nach den Vierlanden, 11 naeh Leipzig

11 Wagenbauscliiiler besuchten Berlin; 7 Schuler des Technikums indti-

strielle Anstalten im Harz, 4 grofie Industrieanlagen Lotliringens.

Das Kapital der Franz August Folsch-Stiftung wurde spater (lurch

den Anfall weiterer Kapitalien vermehrt und betrug am 31. Dezember 1907

M 224 019,64.

Besuch der Sammlungen im Jahre 1907.

Der Besuch wahrend des Rerichtsjahres ergab 35 555 Personen, d ie

sich folgendermaSen auf die einzelnen Monate verteilten:

Januar 2 513

Februar 2 521

Marz 3 991

April 2 858

Mai 2 997

Juni 2 029

Juli 3 114

August 3 801

September 2 879

Oktober 3 225

November 2 671

Dezember 2 356

zusammen. . .35 555

Benutzung der Bibliothek und des Lesezimmers.

Die Benutzung' des Lesezimmers im Jahre 1907 ergibt sich &u

folgender Ubersiclit:
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Januar 187

Februar 218

Marz 229

April 209

Mai 140

Juni 148

Juli 137

August 218

September 194

Oktober 206

November 232

Dezember 183

zusammen. . .2301

Diese 2301 Personenbenutzten 11 36 Bande, 371 Kasten der Sammlungen
Von Ornamentstichen, kulturgescliiclitlichen Abbildimgen, Hamburgensien
Und japanischen Farbenholzsclmitten sowie 232 Gegenstande der Samm-
lu%en. Ausgelielien wurden 397 Bande, 1419 Einzelblatter mid zur
R^nutzung bei Vortragen 128 Laternenbilder ; auBerdem an die staatliclien

^werbeschulen 69 und an die Gewerbescliule fiir Madchen 9 Sammlungs-
^ egenstande. Uber die olme Entfernung von ihren Standorten gezeiclineten
*eSenstande wurden Aufzeichnungen ebensowenig gemacht wie liber die

llri Lesezimmer ausliegenden Zeitschriften.

23
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Attische Preisamphora (Kehrseite). Hohe 31 cm. 3 (Siehej S. 261.)
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