
DEUTSCH E BAUZEITUNG

Dresden und die Schau 
„Deutsche Erden“.

Vo n  C o r n e l i u s  G u r l i t t .

er die S traB en  d e r a lte n  S tad t-  
te ile  D resd en s d u rch w an d e rt, 
w ird  n ic h t eben  viel B au ten  
fin d en , die ihn  an  die V er- 
g a n g e n h e it e rinnern . D ie a lte

1 ^  ' '  1 E lb b riick e , dereń  P fe ile r in
d as  friihe  M itte la lte r  zu rtick  re ich ten , is t  zu 
A n fan g  d e s  18. J a h rh u n d e r ts  u m g e b a u t u nd  
d an n  zu A n fan g  des 20. ab g eb ro ch en  und  
d u rch  eine neu e  B riicke e rse tz t w orden . D as 
k u rf iirs tlich e  SchloB s te h t zw ar noch . A ber 
n u r w en ige  T e ile  m ah n en  a n  d ie  Z e it se iner 
E rb a u e r , an  die M itte des 16. Ja h rh u n d e r ts ; 
das  19. J a h rh u n d e r t  h a t  es fa s t gan z  durch  
B ere ich e ru n g  a n  B au g lied em  u m g e s ta lte t. In  
d e r A lts ta d t, a lso  dem  au f dem  lin k en  E lb- 
u fe r lieg en d en  T eil, is t  k au m  n och  ein  H aus 
in  d e r G esta lt, d ie ihm  d as  16. u n d  17. J a h r 
h u n d e r t gaben . W en iges n u r is t d a n n  aus dem  
18. J a h rh u n d e r t  e rh a lten . trb e ra ll, au ch  in 
s ta a tl ic h e n  G ebauden , m ach en  sich L aden  
b re it, is t  beim  A n w ach sen  d er B ev o lk eru n g  
„ a u fg e s to c k t“ w ord en  —  ein W o rt, das der 
S cheuB lichkeit der S ache  w o h ltu en d  en t-



sp rich t. V on  d en  K irchen  
h a t  n u r e ine  ih re  m itte la lte r-  
liche F o rm  b eh a lte n , freilich  
au ch  h ie r m it stilvo lle in  
A u fp u tz  des 19. J a h rh u n 
d e rts . In  d er N eu stad t, 
re c h ts  d e r E lbe , h ab en  sich 
einze lne a lte  W o h n h au se r 
e rh a lten . G em einsam  is t  ih r 
m it d er A lts ta d t d ie  plan- 
mafóige A n lag e : die N eu
s ta d t is t  ein  W erk  des 
e n d en d en  17. Ja h rh u n d e rts , 
g esch a ffen  m it kun stle ri- 
schen  A bsich ten , das W erk  
des A rc h ite k te n  K 1 e n  g  e 1, 
d ie  A lts ta d t e ine S chopfung  
d e r S ta d tb a u k u n s t des 13. 
J a h rh u n d e r ts , d e r deu tschen  
S ied le r im  S law en land , e ine 
M a rk ts ta tte  am  Z ugang  zur 
E lbb riicke , jenem  W under- 
w e rk  so friiher Zeit. S ta d t 
u n d  B riicke b ilden  eine w irt- 
sch a ftlich e  E in h e it: d ie  S ta d t  
w a r  m ith in  auch  lan g e  Y er- 
w a lte r in  d e r B riicke.

U nd in d ieser S tad t 
s teh en  eine A nzahl von  
W e rk e n  d er Z eit se it d e r 
W ende zum  18. Ja h rh u n d e rt, 
a lso  d e r J a h re , in denen in 
S ach sen  die K urfiirs ten  Jo - 
h a n n  G eorg  II. bis Jo h a n n  
G eo rg  IY . u n d  die beiden  zu 
K o n ig en  v o n  P o len  gew or- 
d en en  A u g u s tę  he rrsch ten . 
D er S ch icksalsm ann  fiir 
D resd en  w a r  d er ers te  v on  
d iesen  beiden , A u g u s t  
d e r  S t a r k ę .  L e tz th in  be- 
su ch te  m ich e in e r d e r fiihren- 
d en  A rc h ite k te n  aus dem  sla- 
w ischen  S iidosten . A uf die 
F ra g e , w as ihm  bei seinen 
W an d e ru n g e n  in  D resden
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besonders aufgefa llen  sei, a n tw o rte te  e r: „M ehr a is der 
Zwinger der B auherr, d e r ihn  g esch affen  h a t. So ein 
Bauherr muBte einm al w ieder k o m m e n !“

Dresden h a tte  d u rch  den  D reiG ig jah rigen  K rieg , 
ob<deich es nie b e la g e rt o d e r e ro b e rt w u rd e , sch w er ge- 
litten. D as L and  rings 
war verw iistet. D er Zu- 
sammenbruch D eutsch- 
lands und besonders 
Sachsens w ar viel schlim - 
mer, ais der heu tige. D er 
S taat w ar v erschu lde t, 
die Felder lagen  w ttst, 
die Dorfer w aren  n ieder- 
gebrannt, die B evolke- 
rung zerstoben, die S itte  
verwildert. D urch  w eite  
Gebiete des L andes 
gahnte die Leere. Es 
dauerte 30 J a h re , ein 
Menschenleben, bis sich 
starkere geistige und  
w irtschaftliche T riebe  in  
Volk und R eg ierung  
zeigten. Es is t hochst 
lehrreich fiir unsere  
Tage, zu sehen, w ie sie 
sich entw ickelten.

Der Z eitanschau- 
ung gemaB d ran g te  die 
R egierungsform  au f 
Selbstherrlichkeit des 
Fiirsten. Es w ar bei 
ihnen nicht E igensinn  
und Eigennutz, daB sie 
dieser A nschauung g e 
maB auftra ten . V ielm ehr 
die V olksw irtschaft jener 
Zeit forderte es. N ur im  
Adel fand die „E inkop - 
figkeit“ der R eg ie rung  
W iderspruch d u rch  die 
Landtage. Man d a rf die 
Zeit n icht nach  den  A n- 
sichten m odem er V olks- 
w irtschaftler b e trach ten :
Damals beherrsch te  die 
Ansicht, daB durch  Hin- 
einreden Y ieler eine 
klare R egierung unm og- 
lich gem acht w erde, auch  
die G e b i l d e t s t e n  
und W o h l w o l l e n d -  
s t e n ;  d er G edanke, 
den ein L esebuch jen e r 
Zeit in einem oft w ieder- 
holten Bild faUlich 
machte: „D as B lu t des
Staates is t das Geld, 
das Herz des S ta a te s  is t 
der ~Fiirst“ , w ar allge- 
mein. D urch die S teuern  
zieht er das B lut an  sich, 
nicht aber um  es zu be- 
halten, sondern  um  es 
so zu verteilen , daB je- 
des Glied des S taa tsk o r- 
pers g en ah rt w erde.
Das heiBt also : D er
Fiirst h a t die P flich t zu 
verhindern, daB das 
Blut irgendw o s to c k t, 
daB also G eld —  und  
das w ar in  Z eiten , in  d en en  es k e in  P a p ie rg e ld  gab , 
Gold, Silber, K upfer —  sich in  unm aB iger W eise an - 
sam melte, er h a tte  m ith in  im  S inn  des S ta a tsw o h le s  das 
Recht, in so lchen F a llen  k ra f tig  zu zug re ifen . A b e r er 
hatte  w eiter die P flich t, d a s  e in g ezo g en e  G eld  „ u n te r  
die L eute zu b rin g en 11. U nd w ie m an  v o n  ihm  das

fo rd e rte , so von Jed em . W er sp a ren d  G eld anhau ftc . 
w a r ein „F ilz “ , v e rach tlich  u n d  ein S chad ling  am 
V olksw ohl; w er v iel au sgab , w eil er v iel einnahm , w ar 
ein tre fflich e r M ittle r zu r B ehebung  d e r W irtsch a ft. 
F  t i r  d e n  b e s t e n  W e g  a b e r ,  G e l d  u n t e r  d i e

L e u t e  z u  b r i n g e n ,  e r k l a r t e n  d i e  V o l k s -  
w i r t e d a s B a u e n :  A lso b a u t e  A u g u s t d er S ta rk ę , 
soba ld  sich  d as  G eld  bei ihm  an sam m elte .

F re ilich  w a r eine G efah r groB: DaB d a s  G eld  aus 
dem  L an d e  ab w an d e re . D ie Y o lk sw irte  k la g te n  la u t  
u b e r die E in fu h r fran zo sisch e r L u x u sw aren  u n d  die en t-
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sp rechende A usfuhr von  Gold. E s w ar kein  G old im  
L ande , d. h. m an  h a tte  bei gu tem  G eschaftsgang  kem e 
Z ah lungsm itte l. D as M ittel, d e r A uslan d sk o n k u rren z  
zu begegnen , w ar das E rzeugen  entsprechencier W aren  
im  In land . U n ter A u g u s fs  R eg ie ru n g  w urde  L eipzig  
d u rch  seine M essen zum  W elth an d e lsp la tz , u n te r  m m  
erh ie lten  K u n st u nd  G ew erbe die R ich tu n g  au f „Q uali- 
y its “arbe it, w uchs eine Industrie  hervo r, die im  G ebiet

d er W eberei un d  T opfere i Sachsen  in  e ine der e rs ten  
S tellen  hob. A u g u st schu f selbst „M anufak tu ren“ . 
Man k la g te  dariiber, dafi d ereń  Y erw a ltu n g  sch lech t 
gew esen  sei. Sehr r ich tig  vom  S ta n d p u n k t des Y er- 
w altu n g sb eam ten  u n d  K aufm anns. A u g u st w o llte  ab er 
d u rch  sie n ich t G eld ve rd ien en , sondern  G eld w irksam  
ausgeben , in  U m satz b ringen . So n a n n te  e r e ine Seiden- 
w eberei, d ie  er e in rich te te , ein „Sem inarium  fu r °-e- 
sch ick te  K iin s tle r11.

A us d iesem  G ed an k en k re is  w uchs das D resden  
des 18. Ja h rh u n d e rts  heraus , d as  das 19. J a h rh u n d e r t

ais „ fr iv o l“ k en n ze ich n e te . W en n  A u g u s t M aitressen 
h a tte , so so rg te  er dafiir, daB sie n ic h t h a m s te rte n , son
dern  sie w aren  ihm  ein M ittel dazu , G eld  auszustreuen . 
E s blieb  ja  n ich ts  in  se inen  H an d en , e r  gab  ja  n u r aus, 
w as er e inbekam .

U nd so e n tw ick e lte  sich au s  dem  K re is lau f des 
G eldes d as  H erau sw ach sen  des B iirgertum s, au f dem 
d e r K rieg  am  sch w ersten  g e la s te t  h a tte . W er Geld

e innahm , su ch te  se inen  W e r t fiir sich zu b eha lten . W ir 
w issen  h eu te , w as d as  heiB t: S ach w erte  zu schaffen. 
W elcher S ach w ert is t  a b e r  s ich erer, a is  bei s ta rk  au- 
s te ig en d er B ev o lk e ru n g , b e i e n tsch ied en e r W ohnungs
n o t ein  s tad tisch es  H aus. U nd w as so llten  G utsbesitzer 
u n d  B auer m it d en  v e re in n a h m te n  D u k a te n  m achen 
a is  B auen , d a s  G u t v e rb e sse rn . E in e  w ah re  B auw u t 
g in g  dam als  d u rch  d as  sach sisch e  L an d . K aum  zu einer 
a n d e ren  Z eit s ind  au ch  so v ie l S trafóen im  K tm igreich  
S ach sen  g e b a u t w o rd en , a is  in  d e r  v o r den  K riegen  
F rie d ric h ‘s des G rofien.
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Das geistige L eben  zu je n e r Z eit zu sch ildern , 
wiirde zu w eit fiihren . T ief d u rch d ru n g en  w a r das 
Land von  der p ie tis tisch en  B ew egung , d ie  v o n  S pener 
ausging. Die K am pfe d e r s tre n g e n  L u th e ra n e r  gegen  
diese w aren n ich t bloB A u sd ru ck  e ines U bereifers, son- 
dem  tiefg re ifender see lisch e r B ew egungen . D as 
Kirchenlied h a tte  in S achsen  im  17. J a h rh u n d e r t  sich 
zu hoher Bliite erhoben . N un  se tz te  die K irch en m u sik  
ein: Es gen iig t n ich t, den  N am en  S eb astian  B ach ’s zu 
nennen. Man muB auch  die a n d e ren  K a n to re n  u n d  O rga 
nisten jener Z eit b each ten . W ie  sie m tihelos schufen . 
wie ausN ihnen  m it u n e rh o r te r  S e lb s tv e rs tan d lich - 
keit die T iefe der E m p fin d u n g  h e rv o rd ran g . W ir A r
chitekten denken  zu n ach st a n  bau lich es G esta lten . Di >

Erfindung einer p ro te s tan tisch en , e iner au sd riick lich  
lutherischen K irchenform  is t das E rg eb n is  je n e r  Zeit. 
Semper e rk an n te  das im  A n b lick  d e r F rau en k irch e  
Dresdens, des SchluB w erkes v on  G eorge B ah r’s tief 
greifendem  S treben  n ach  S e lb s ta n d ig k e it im  A u sd ru ck , 
nach echt k iin stle risch e r E rfiillu n g  e iner beso n d eren , 
dem A rch itek ten  g e s te llten  A u fg ab e . Mir sch e in t v on  
ihm die Sache am  rich tig en  Z ipfel erfaB t zu sein , w enn  
er einen neuen G ru n d g ed an k en  au fn ah m  u n d  au f die 
formale A usb ildung  w en ig e r ach te te .

D aneben w irk ten  d ie  B es treb u n g en  fiir das 
D eutschtum , u n te r  den  K u n s tle rn  d a s  w ach sen d e  Selb- 
stfindigkeitsgefiihl dem  A u slan d  geg en iib er. A b er auch  
unter den W issen sch a ftlem . T h o m asiu s  und  L eibn iz  
sind L eipziger, au s S achsen . W ie  w iin sch en sw ert w are  
angesichts der V e rlo tte ru n g  n am en tlich  d e r S p rach e  der 
deutschen W issenschaft, daB ih re  S ch riften  g eg en  die 
Sprachm engerei den  G eleh rten  zu g efiih rt, jgne  B estre-

5. August 1922.

b u n g en  am  H of zu D resden  und  a n  der U n iv e rs ita t 
L eipzig  w ieder au fgenom m en  w urden , die zu r K la rh e it 
des D eu tschem pfindens fiih rten : L essing , F ich te , T heo 
d o r K o rn e r, T re itsch k e  sind  aus d iesem  G ed an k en k re is  
in  S achsen  gereift.

D as is t d e r G eist, d er um  die R este  des a lten  
D resden  w eh t. So lan g e  m an  im  B aro ck  u nd  R okoko  
„Z opf“ e rb lick te , so lange  m an A u g u st den  S ta rk en  
nach  den  A nsam m lungen  vo n  H o fk la tsch  iiber ihn  be- 
u rte ilte , so lange  m an  ihn lediglich  vom  S ta n d p u n k t der 
G esch lech tsm oral ab k an ze lte , k o n n te  m an  n ich t ver- 
s tehen , daB er ein zw ar m it F eh le rn  b e la s te te r  M ann 
w ar, ab e r eine d er g e is tvo lls ten , śo rg sam sten  F iirs ten - 
g e s ta lten , in d er die g lanzenden  E igen sch a ften  w eitau s

iiberw ogen ; dazu  eine beze ichnende  G e s ta lt se in e r Z eit, 
d ie sich  v on  L udw ig  X IV . nam en tlich  d ad u rch  u n te r
sch e id e t, daB die u n te r  ihm  sich en tw ick e ln d e  G lanz- 
ze it ge is tig en  L ebens in  F ra n k re ic h  d er T a tig k e it  eines 
O olbert un d  an d e re r  M inister, in  S achsen  a b e r dem  un- 
e rm iid lichen  FleiB  A u g u s fs  se lb s t zu v e rd a n k e n  is t.

D ie V e ra n s ta lte r  der Schau  „D eu tsche  E rd e n “ haben  
d a s  em pfunden . D as 19. J a h rh u n d e r t  v e rle g te  die 
L an d esb ib lio th ek  in  d a s  Ja p a n isc h e  P a la is , d as  m it 
P o rze llan  k u n s tle risc h  a u sz u s ta tte n  A u g u s fs  B estreben  
w ar. E r  sam m elte  so lches u n d  b e a u f tra g te  seine 
M eiBner M an u fak tu r, den  S ch a tz  zu e rzeu g en . Ich 
k en n e  n och  d ie  Z eit, d ie  d a riib e r k la g te , daB m an  das 
„zopfige  Z eug“ doch  au fh eb en  miiBte u n d  fro h  w ar, 
w enn  d e r  R au m  g e fu n d en  w u rd e , in  d enen  die Z eugen  
von  A u g u s fs  „ frivo le r V ersch w en d u n g  des V o lksver- 
m ogens" v e r s ta u t  w u rden . H eu te  is t  m a n  dabei, den  
W e rt d ieser S am m lungen  w issen sch a ftlich  u n d  w irt-
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schaftlich abzuschatzen: Das letztere, indem die Regie
rung Doppelstiicke versteigern lieB. Denn was braucht 
ein Museum zweimal denselben Gegenstand? Fiir 
dieses sind ja die Dinge zur Erforschung da. Fiir 
August waren sie ein Mittel, seine Schonheitsfreude zu 
erftillen. Seit aus der Versteigerung Millionen ein- 
gingen, haben auch die wirtschaftlich Denkenden er- 
kannt, dafi der alte Prinz doch so dumm nicht war, ais 
er Porzellan kaufte, Sachwerte um sich sammelte, statt 
das Geld in den Kasten zu sperren. Heute umstreichen 
Sammler und Handler die Porzellane mit der Hoffnung.

Die Kosten dieser Veranstaltungen hat der Verbraucher 
zu zahlen. August wiirde eine -solche W irtschaft fiir 
verwerflich gehalten haben. Er forderte die heimische 
Arbeit jene, die mit heimischen Rohstoffen arbeitete. 
Er feierte (len Tag, ais ihm ein Kastorhut geliefert 
wurde, der mit allem Ausputz in Sachsen hergestellt 
worden war. Der Hut kam ihm gewifi teuer, teurer ais 
ein aus Paris bezogener: August war eben ein „Ver- 
schwender!“

Ist Luxus volkswirtschaftlich berechtigt? Das ist 
eine Frage, die auch dem Architekten nahe geht. Ein
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Die GroBherzogliche M ajolika-M anufaktur in K arlsruhe. K a r l  M a s i m i l i a n  W U r t e n b e r g e r :  „ S a l o m e " .

dafi sie in ihnen, ais Sachwerte, ihr Geld anlegen 
konnen.

Und so ist’s denn kein Wunder, daB man in 
Dresden zuerst auf die A u s s t e l l u n g  v o n  K e r a -  
m i k kam, wenn man an eine Wiederaufrichtung der 
Wirtschaft dachte. Man lieB sich die Ausstellung ein 
gutes Stiick Geld kosten, indem man die Raume sach- 
gemaB ausstattete, Arbeiten machen lieB, die in einem 
halben Jahr wieder eingerissen werden. August machte 
es seiner Zeit ebenso: Er veranstaltete Feste und lieB 
diese sich und andere viel Geld kosten. „Werbende 
Ausgaben“ nennt man das heute, „Reklame“. Der 
modernę Staat gibt seine Bauten und Fahrzeuge her, 
damit Schnapsbrenner, Tabakhandler, Schokoladen’ 
fabrikanten groBeren Absatz haben, meist an Waren, 
dereń Rohstoffe im Ausland gekauft werden muBlen

n-

Land, das selbst keine hoheren kiinstlerischen Bediirf- 
nisse hat, kann Gewerbe. die solchen dien"n, nicht 
schaffen, auch nicht erhalten. Ein Land, das in Not 
ist, ein auf Ausfuhr von Waren angewiesenes Land, 
muB selbst Luxus treiben in den Dingen, die es selbst 
erzeugt. Und es darf ihm kein Preis zu hoch sein, um 
Dinge zu schaffen, die im Preise hoch sind.

Das hat Dresden erkannt, indem es seine Schau 
veranstaltete, eine Schau, nicht einen Markt. Es wer
den dort nicht Geschafte gemacht, sondern das Aus- 
stellen geschieht um seiner selbst willen. „Car tel est 
notre bon plaisir,“ wie Ludwig XIV. sagte und das man 
lange miBverstand und falschlich iibersetzte „weil mir 
das SpaB machte“. Es heiBt aber wohl unzweifelhaft: 
„damit zeige ich meine gute Gesinnung, mein Wohl- 
gefallen!“ —
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Zur Geschichte der Grofiherzoglichen Majolika-Manufaktur in Karlsruhe.
(H ierzu die Abbildungen S. 369 u. 370).

ad isch e  B la tte r  v e ro ffen tlich ten  
v ó r e in ig er Z eit e ine am tliche  
M itte ilung , n ach  w elcher eine 
A k tien g ese llsch a ft „ G r o f i h e r -  
z o g l i c h e  M a j o l i k a - M a 
n u f a k t u r  K a r l s r u h e 11 m it 
einem  A k tie n k a p ita l v on  3 Mili. 
M ark D egriindet u n d  in das H an- 
d e ls reg is te r  e in g e trag en  w ord en  
sei. A is G e g en stan d  des U nter- 

nehmens w urden  b eze ich n e t die H e rs te llu n g  u nd  d e r V er- 
trieb von keram ischen  E rzeu g n issen  a lle r A rt, d ie V er-

h a t, eine tro tz  d er E rsch w eru n g en  d er un m itte lb a ren  
N ach k rieg sze it schone, an  ein P ra c h tw e rk  gem ahnende 
V er6ffen tlichung*)? d er auch  die d iesen  A usfiih rungen  
beigegebenen  A bb ildungen  en tnom m en  sind, d ie  Zeug- 
n is  ab leg en  von  d e r ho h en  k u n stle risch en  un d  techn i
schen  L e is tu n g sfah ig k e it d ieses au sg eze ich n e ten  U nter- 
nehm ens, das a u s  e iner u rsp riing lich  k le inen  k u n st- 
k eram isch en  W e rk s ta tte , d e reń  G riindung  au f H ans 
T h o m a  zu riick g eh t u nd  zu dereń  e rs ten  M itarbeitern  
der M eister se lb s t zab ite , im L au f w en iger J a h re  eine 
M anufak tu r gew orden  is t, d ie w eit iiber die G renzen 
des b ad isch en  L andes ihre E rzeugn isse  v e rsen d e t und

J o s e f  W a e k e r l e :  „ J a g e r  z u  i * f e r d “. (Slehe die Fiillung S. 372).

wertung besonderer V erfah ren  und  d er V e rtr ieb  von 
Waren aller A rt. D as is t die n eu es te  P h ase  e ines k u n s t-  
gewerblichen U nternehm ens, d a s  e in s t von  dem  k u n st-  
sinnigen G r o B . h e r z o g  F r i e d r i c h  I. v o n  B a d e n  
in kleinen A nfangen  begonnen , b a ld  im b ad isch en  
Kunstleben eine b ed eu ten d e  R o lle  sp ie len  so llte . W ir 
besitzen se it 1920 eine m o n o g rap h isch e  D a rs te llu n g  d er 
Geschichte der M ajo lika-M anufak tu r in  K a rls ru h e , die 
Nicola M o u f a n g  au f G ru n d  d e r A k te n , u n te r  Be- 
nutzung von M itte ilungen  von  H ans T h o m a i n  K a r ls 
ruhe, von P rof. W ilhelm  S ii s in M annheim  u n d  von 
A rchitekt H ans G r o B m a n n  in  K a rls ru h e  g esch rieb en

, r> *) N i c o l a  M o u f a n g .  Die G roSherzogliche Majolika- 
o mU!a, UT 'n .K arlsruhe Mit 73 T afeln  in Sepiatondruck, 

larem  in V ierfarbendruek und m ehreren  Textabbildungen. 
eiaelberg 19-20. Karl W inter. P re is bei E rscheinen des 

Werkes 140 M. —

sich ih ren  k u n s tle risch en  R uf b e g riin d e t h a t. Mit A us- 
nahm e des P o rze llan s h a t sich die A n s ta lt m it d er H er
s te llu n g  sam tlich e r A rte n  k e ram isch er E rzeugn isse , 
T e r ra k o tta ,  S te in g u t, F ay en ce , M ajolika, S te inzeug , 
befaB t un d  n eben  d e r b eso n d eren  P flege  des k u n st-  
k e ram isch en  E in ze ls tiick es  au ch  groBe b au k eram isch e  
A u fg ab en  k iin s tle risch  ge lo s t. Zu den  fiir die M anu
fa k tu r  ta t ig e n  M alern  u n d  B ildhauern  g e h o rte n  u. a .: 
A do lf A m b e r g  , F r itz  B e h n  , H erm an n  B i n  z , 
H ans A do lf B ii h  1 e r  , H ein rich  E  h e h  a  1 1 , H ellm u t 
E  i c h r  o d t , B enno  E  1 k  a  n  , H e rm an n  F o r y ,  
W ilhelm  G e r s t  e 1 , G eorg  G r a s e g g e r ,  U lfe rt 
J  a  n  B e n  , K a rl K r a u s ,  A lfred  K  u  s c h e , H ans 
M e i d , W illy  M ii n c l i , F ra n z  N  a  a  g  e r , A dolf 
N i e d  e r , E m il P o t t n e r ,  I vo P u h o n n y ,  W ilhelm  
S u s ,  G eo rg  S c h r e y o g g ,  K o n ra d  T  a u  c h e r , 
H an s T h o m a ,  H ans v o n  V  o 1 k  m  a  n  n , Jo se f
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W  a  c k  e r 1 e , E . R . W  e i 6 , K arl M axim ilian W  ii r - 
t e n b e r g e r  u n d  die A rch itek ten  P a u l B a u m -  
g a r t e n ,  G erm an B e s t e l m e y e r ,  H erm ann  B i l -  
l i n g ,  K a rl E l k a r t ,  M artin  E l s a e B e r ,  T heodo r 
F i s c h e r ,  H ans G r o B m a n n ,  W ilhelm  K r e i s ,  
Jo h n  M a r t e n s ,  E m il S c h a u d t ,  E u g en  G. 
S c h m o h l ,  F ritz  S c h u m a c h e r ,  H einrich  
S c h w e i t z e r  usw .

sondern  an  zw ei k le in e ren  P la tz e n  des T au n u s , in 
O berursel und  in C ronberg . A is H ans T h o m a  noch  in 
F ra n k fu r t  leb te , sa h  e r e in rnal e inem  e in fachen  H afner- 
m eiste r in O berursel bei se iner A rb e it zu. E r fand 
G efallen  an  ihr, lieB sich T e lle r d reh en  und  h e rrich ten , 
k ra tz te  in den  w eiBen U berzug  eine Z eichnung  ein und 
lieB diese T e lle r g la s ie ren  u n d  b ren n en . Die T eller, 
w elche die Ja h re sz a h l 1895 u n d  1896 tra g e n , schm iick-
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Die A nlage  h a t, a is sie au s den  k le inen  A nfangen  
h e ra u s tra t, ih re  S ta tte  gefunden  au f dem  so g en an n ten  
H olzhof im  H ard tw a ld  nord lich  des g roB herzoglichen 
Schlosses. D as G elande is t  dom anen -ara risches E igen- 
tu m  u nd  w ar zunachst au f 20 J a h re  an  die A n s ta lt ver- 
p ach te t, es is t aber nach  der B ildung  der A k tiengesell- 
schaft, an  d er d er bad ische  S ta a t  b e te ilig t ist, a is Sach- 
e in lage  vo n  d iesem  a n  die neue  G esellschaft tiber- 
g eb en  w orden .

D er S chaup la tz  d e r e rs ten  V ersuche, d er Vor- 
lau ferinnen  unseres U n ternehm ens, la g  n ich t in B aden,

ten  d ie  W o h n u n g  vo n  H ans T hom a, in  d er sie der Maler 
W ilhelm  S ii s au s C ro n b erg  sah . D ieser, e in  Schiiler 
E d u a rd  v o n  G eb h ard ts , h a tte  sich  1893 in der Maler- 
ko lon ie  C ro n b erg  im  T a u n u s  an g esied e lt. A ngereg t 
von den  V ersuchen  T hom as, k a u f te  e r sich einen 
k leinen  M uffelofen u n d  b eg an n  se lbst, d as keram ische 
V erfah ren  zu e rle rn en  u n d  zu d u rch fo rschen . E in 
friiherer In g en ieu r, K a rl Y  o g  e 1 , ein  e ifriger Samm- 
le r a lte r  K eram ik , h a tte  sich C ro n b erg  ais R uhesitz  
g ew ah lt; e r sah  d ie  e rs ten  A rb e iten  v o n  Sus u nd  m achte  
d iesem  den  Y orsch lag , gem einsam  m it ihm  zu topfern .
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Vo°-el erm oglichte die E in ric h tu n g  e in e r T op fere i in 
einem G artenhauschen , w o S us vo n  1898 ab eine 
emsige T a tig k e it e n tfa lte te , ajn d e r au ch  d er P orze llan - 
maler W ilhelm  B e c k e r ,  d e r fr iiher an  d er M eifiener 
1’orzellan-M anufaktur b e sc h a f tig t w ar, te iln ah m . O ber 
jene erste Zeit ho ffnung8 freud igen  S chaffens sa g t ein 
Brief von Sus: „ In  C ro n b erg  am  T a u n u s  sch lugen  im 
G arten m eines F reu n d es  die A m seln . D ie b liihenden  
Zweige schauten  in die F e n s te r  d e r n e u e rb a u te n  k leinen  
W erk sta tt, die erfiillt w a r von  dem  D urcheinainder al 1

H e r m a n n  B i l l i n g :  „ B n u n n e n  i n  d e r

der G erausche, w elche frOhliche A rb e it m it sich b rin g t; 
der Motor brum m te, d ie  T o p fersch e ib e  ra u sc h te , T re ib - 
riemen k la tsch ten , u n d  in  d en  B o ttic h e n , m it gold- 
braunem T onsch lam m  gefiillt, h iip fen  d ie  k le in en  W ellen  
in der Sonne, u n erm u d lich  v o n  H o lzp en d e ln  in Be- 
wegung g eha lten . G e trag en  v o n  d e r  B e g e is te ru n g  fiir 
alte F ayencen , b e see lt v on  dem  W u n sch e , es jen en  
Meistern n ach zu tu n  im  G e s ta lte n  fa rb fro h lich e r und 
form schoner GefaBe, n ach zu e ife rn  d e r  k o s tlich en  rahm - 
weiBen G lasur d e r a lte n  I ta lie n e r  u n d  dem  L eu ch ten  der 
blauen L uster, die w ie p ra c h tig e  K a fe r  ir is ie ren , d as

alles h a tte  m ich unw idersteh lic li an  die K eram ik  ge- 
tr ieben . W ie ein A lch im ist h a tte  ich im d u n k len  K eller- 
gew olbe a u s  dem  g liihenden  R achen  einer k leinen  
M uffel die e rs ten  O berraschungen  k e ram isch er T a tig k e it 
h e rv o rg eh o lt, u nd  d iese  D inge, w underlich  g en u g  und  
doch so v ie lversp recliend , h a tte n  m einen F re u n d  K arl 
V ogel u nd  m ich E n d e  d e r neu n z ig e r J a h re  zusam m en- 
g e fiih rt zu gem einsam er A rb e it.“

W ah ren d  T h o m a v e red e lte  B auern top fere i an- 
s treb te , h a tte  Siis die T echn ik  d er ita lien isch en  Majo- 

liken  d er R en a issan ce  im  A uge, 
die dem  M aler u nd  B ildhauer 
zugleich  ein T a tig k e itsg e b ie t er- 
schlieBen so llten . Am m eisten  
b esch aftig te  dam als  Siis die Ge
s ta ltu n g  groB ere r  W andb ilder fiir 
bau liche  Z w ecke. A is die K ai- 
serin  F ried rich  ihr SchloB bei 
C ronberg  bezog, t r a t  Siis in Be- 
z iehung  zu ih r un d  e rfuh r du rch  
sie reg e  T eilnahm e an  seinen 
,V ersuchen. D iese w urd en  durch 
eine A u sste llu n g  in  F ra n k fu r t  am 
M ain b a ld  auch  in  w eite ren  
K re isen  b ek an n t. Inzw ischen  w ar 
1900 d er M itarbeiter K a rl V ogel 
u n e rw a rte t gesto rb en . 1899 w ar 
H ans T hom a nach  K arls ru h e  
iibergesitedelt u nd  reg te  aisDaid 
an , die M ajo lik a -W erk s ta tte  von 
C ronberg  nach  K arls ru h e  zu ver- 
legen . E ine A u sste llu n g  Cron- 
b e rg e r M ajoliken im  K u n stv er- 
e in  in  K a rls ru h e  b o t G elegenheit, 
d ie E rzeugn isse  dem  k u n st- 
s inn igen  G rofiherzog F ried rich  1. 
zu zeigen, d er von  den  A rbe iten  
so  e rf re u t w ar, dafi e r  beschloB, 
d ie W e rk s ta tte  in K arls ru h e  an- 
zusiedeln . E s w a r beab sich tig t, 
M alern u n d  B ildhauern , die sich 
au f dem  G ebiet d er K u n stk e ra - 
m ik  b e ta tig e n  w o llten , die A us- 
fiih rung  so lcher A rb e iten  d ad u rch  
zu e rle ich tem , daB ihnen  M ate
r ia ł u n d  A nw eisung  fiir die H er
ste llu n g  gegeben  w urden . M an 
d ach te  dabei in e rs te r L inie an 
d ie schw ierige  L ag e  ju n g e r B ild
h au er, d ie  au f te u e re  S toffe  w ie 
M arm or o d e r B ronze angew iesen  
w aren ; sie so llten  d u rch  d ie  
P flege d er K u n s t d e r M ajo lika 
le ich te r in die L ag e  v e rse tz t w er
den , se lb stan d ig e  W erk e  zu 
schaffen . D er M aler W ilh . S ii B 
w u rd e  beru fen , d u rc h  F ried r. 
R  a  t  z e 1 w urde  a n  d e r Hoff- 
u n d  S tabel-S traB e ein G ebaude 
e rr ic h te t u n d  h ie r d ie  „GroB- 
Jierzo liehe M ajo lika-M anufak tu r 
K a rls ru h e '1 beg riin d e t. Sie se tz te  
d ie  C b erlie fe rungen  d er du rch  
M arkg raf C arl F ried rich  begriin - 
d e te n  „ F a b rią u e  des so g en an n ten  
F ay e n c e -P o rz e lla n s“ in  D u rlach  
fo rt. A m  1. O k tober 1901 w urde  
der B etrieb  e ró ffne t. 1901— 1908 

w u rd en  die JaJhre des R ingens, d ie  n eb en  b ed eu te n d en  
k u n s tle r isc h e n  E rfo lg en  m an ch e  E n tta u sc h u n g e n  b rach - 
ten . 1908 b eg a n n  d ie  zw eite  P e rio d e  d e r E n tw ic k lu n g , 
in  d e r au s  d e r besch e id en en  K u n s tle rw e rk s ta tte  all- 
m ah lich  ein  au sg e d e h n te s  u nd  v ie lse itiges  U n ternehm en  
w urde . In  d e r  e rs ten  P e rio d e  w a r ein  s ta rk e s  k iin s t- 
le risches E re ig n is  d ie  im  A pril 1904 e rfo lg te  B eru fung  
des au s  dem  b ad isch en  O berland  s tam m en d en  Bild- 
h au e rs  K a r l M axim ilian  W u r t e n b e r g e r .  D och zu 
e inem  b e m erk en sw erten  m e rk a n tile n  A b sa tz  k am  es 
v o rlau fig  n ich t, se lb s t n ich t, a is m an  n eb en  d e r H er-
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ste llu n g  se lb stan d ig e r K u n stw erk e  die E rzeu g u n g  
ku n stgew erb licher N u tzg eg en stan d e  in E rw ag u n g  ge- 
zogen h a t t e . '

Am 28. Sep tem ber 1907 s ta rb  G roB herzog F ried 
rich  L, d er G riinder u n d  haup tsach lich ste  F o rd e re r  a e r 
M anufak tu r. F iir diese v e ra n d e r te n  sich  nu n  d ie Y e r-  
ha ltn isse  so w esen tlich , daB m an  sich  gezw ungen  sah , 
die nach ste  Z u k u n ft d e r  A n s ta lt in B e tra c h t zu ziehen. 
H ierfiir ergaben  sich zw ei W ege. M an k o n n te  den  Be-

b edeu tsam en  E n tw ick lu n g  zuzufuhren . V on 1908 ab 
w urde die M an u fak tu r G roB unternehm en.

Im  F riih jah r 1909 s te llte  sich in fo lge um fang- 
re ich er A u ftrag e  b e re its  d ie  N o tw en d ig k e it heraus , die 
A nlage raum lich  zu vergroB ern . D a  d as  e rs te  G ebaude 
in  der H off-S traB e schon  w egen  se iner L ag e  n ich t 
zw ecken tsp rechend  verg roB ert w erd en  k o n n te , en ts tan d  
d er P lan , eine neue, um fan g re ich e re  W e rk s ta tte  zu er- 
b au en  u nd  neben  d er M ajo lika  au ch  die H erste llung

W i l h e l m  SUs :  „ R i t t e r  G e o rg " .

tr ieb  au ch  w eite rh in  in  engen  G renzen  h a lten ,' ja  ihn 
v ie lle ich t w ieder v e rk le in em  u n d  die A ufgabe  der 
M anufak tu r w ieder a u f  die H ers te llu n g  re in  k iinst- 
le rischer A rbe iten  besch ran k en . O der m an  g ab  dem  
U nternehm en  k au fm ann ischen  C h a rak te r, su ch te  die 
b isherigen  E rzeugn isse  im  w e ite s ten  U m fang  zu ver- 
tre ib en  u nd  schloB die b isher w en ig  b each te te  Bau- 
k e ram ik  in  die F a b rik a tio n  ein. M an en tsch ied  sich 
u n te r  B ere its te llu n g  erheb licher M ittel u n d  u n te r  Y er
g roB erung  des B etriebes fiir den  zw eiten  W eg, um  auf 
v e ra n d e r te r  G rund lage  das U n ternehm en  e iner w eite ren

von  T e rra c o tte n  u n d  S te in g u t zu p flegen . H ierzu 
s te llte  G roB herzog F ried rich  II. e inen  T e il des im 
H a rd tw a ld  g e leg en en  H olzhofes zu r V erfiigung , w obei 
d er M an u fak tu r au s den  a n g ren zen d en  v e re in ig ten  tech 
n ischen  W erk en  d e r H o fv e rw a ltu n g  (F em heizw erk , 
E le k tr iz i ta ts -  u n d  W a sse rw e rk e ) L ich t, K ra f t, W asser 
un d  D am pf g e lie fe r t w e rd en  k o n n ten . A uch eine 
s p a te re  b au lich e  V e rg r6 8 e ru n g  w a r m og lich . D iesen 
w irtsch a ftlich en  V o rte ile n  s ta n d  je d o c h  d e r N ach te il 
g egen iiber, daB die rau m lich e  V e rb in d u n g  d er M anufak
tu r  m it d e r A k ad em ie  d e r  b ild en d en  K iin s te  v erlo ren
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ging. Es trat mit dem neuen B etrieb  eine s ta rk e re  
Verwendung der heimischen U rsto ffe  ein  u n d  neben  
Holz wurde Steinkohle in den Betrieb e in g efiih rt. D as 
frei gewordene Haus in der H off-S traB e w u rd e  zu e iner 
Ausstellungs- und Verkaufshalle durch H ans G r o B -  
m a n n umgebaut. An die breitere O ffen tlich k e it w ar 
die Manufaktur inzwischen durch die M ajoliken  des

legen. D ie F o lgę  w a r eine a n d a u e rn d e  Z unahm e der 
b au k eram isch en  A u ftra g e  u n d  eine w ied e rh o lte  E r- 
w e ite ru n g  d e r A n s ta lt. E s w u rd en  g esch u lte  A rb e ite r 
aus S ach sen  u n d  B ohm en h e ran g ezo g en  u n d  in  B erlin , 
M unchen, sow ie in  a n d e ren  S ta d te n  K o n to re  u n d  
M u ste rlag er e rr ic h te t. W a h re n d  sich  in  den  A nfangs- 
ja h re n  v o r A llem  K arls ru h e r K u n s tle r  d er P flege  des

H a n s  y o n  Y o l k m a n n :  r P f a n e n p l a t t e “.

H a n s  T h o m a :  „ D i e  Q u e l l e “ '

Thoma-Museums in der Kunsthalle in Karlsruhe ge- 
treten. Die Anstalt wurde auch durch eine Unter- 
suchungs-Abteilung vergrofiert. Hermann B i 11 i n g  , 
P f e i f e r und G r o B m a n n  in Karlsruhe, Heinrich 
S c h w e i t z e r ,  K a y s e r  und von G r o 6  h e i m 
u- a. fiihrten ihr bedeutende baukeramische A u ftra g e  
zu und bei einer Ausstellung Karlsruhe-Cadinen in 
Berlin zeigten sich die Karlsruher Erzeugnisse tiber-
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k u n s tk e ra m isc h e n  E inze ls tiick es g ew id m e t h a tte n , 
s in d  in  d en  fo lg en d en  J a h re n  zah lre ich e  a u sw a rtig e  
K u n s tle r  h in z u g e tre te n . A is n eu e  G eb ie te  w u rd e n  
G rab m al- u n d  G a r te n k u n s t au fgenom m en . N ach  vo r- 
iib e rg eh en d e r V e re in ig u n g  d e r K a r ls ru h e r  M a n u fa k tu r  
m it d e r  in  D a rm s ta d t, n a c h  dem  s te tig e n  A n w ach sen  
d e r  A u ftra g e , n a c h  d en  Z w ischen fa llen  des K rieg es  
und  n ach  d e r  A n d e ru n g  d e r  B e s itz v e rh a ltn isse  n ach
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