








RETIS C Η E KUNST

VON

C. PRASCHNIKER

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
— ΧΑΝΙΩΝ —Αύξ cpi3· ^^^^—------ --

Χρονολ. ασαγ^^^ε^- 
ΕΒικότη;..^·;··'··^1^ Ίί^α)' 
^ .mH-—■

LEIPZIG

VERLAG VON E. A. SEEMANN

J 9 U



BIBLIOTHEK 
DER KUNSTGESCHICHTE
ΗERAUSGEGEBEN VON HANS TIETZE

BAND 7

Copyright by E. A. Seemann, Leipzig 1921

Brack Ton Ernst Hedrich Nachf., Leipzig - Atzungen von Hirstein & Co , Leipzig



Als amAnfange unseres Jahrhunderts die Marchen- 
welt der kretischen Kultur aus dem Schatten der 
Jahrtausende wieder emporstieg, konnten wir zu- 

nachst nur staunen und bewundern. Wir sahen auch 
anderwarts alte Kulturen wiedererstehen, aber nie 
ist uns eine Entdeckung so nahe gegangen. Wie 
ein Grenzwall liegt die langgestreckte Felsmauer 
der Insel zwischen der blauen Agais und dem Sud- 
meere, zwei Welten trennend, und solche Grenz- 
gebiete sind sonst kein fruchtbarer Boden fur das 
Erbluhen einer aus eigenen Wurzeln sprossenden 
Kunst. Was bier nun ans Licht kam, paBte nicht 
in die Schemata der Prahistoriker, stand aber auch 
neben dem gleichzeitigen Kunstschaffen der vorder- 
asiatischen Volker wie die Arbeiten eines genialen 
Wunderkindes bei denen seiner bloB fleiBigen Mit- 
schuler. Eine Welt trennte es von der benachbarten 
agyptischen Kunst und zu der spateren griechischen 
schienen keine Wege zu leiten. Jahr fur Jahr wur- 
den wir mit einer immer wachsenden Fulle des 
Neuen uberschuttet. Jetzt erst, da wir diese wunder- 
same Kunst auf der Insel selbst keimen, wachsen, 
bluhen und welken sehen, konnen wir sie verstehen.

Es ist eine Entwicklung, die fast zwei Jahrtau
sende, das 3. und 2. v. Chr., umfaBt. Die Anfange 
verraten wenig von der groBen Zukunft, steinzeit- 
liche Topfe, wie sie auch anderswo gefunden sein 
konnten. Erst mit dem Aufkommen der Bronze 
tritt die ganz eigene Begabung hervor. Man ver- 
fertigt mit unvergleichlicher Meisterschaft GefaBe
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aus hartem Stein (1), von merkwurdig grotesken 
Formen, und versteht es, dem Geader und Geflamme 
des farbenprachtigen Materials hochsten Reiz ab- 
zugewinnen. Ein besonderer Sinn fur die Wirkungen 
der Farbengegensatze bildet sich schon in dieser 
Fruhzeit aus. Im Tongeschirr versucht man ahn- 
liche farbige Wirkungen, in unruhigem Flimmern 
leuchten buntgescheckte GefaBwande (2). Ange- 
borene Begabung drangt den geometrischen Dekor 
zuruck. Wie bei der Kanne der lange AusguB dem 
Meister den Wasservogelkopf vorgaukelte, so wird 
oft der Pinsel vom geometrischen Ornament ins 
Pflanzliche hineingelockt. Wir erwarten nun gleich 
den Aufstieg zu jenem Naturalismus, der die hochste 
Blute der kretischen Kunst kennzeichnet. Aber es 
kommt erst eine lange Schule der Vorbereitung, in 
der die Natur in stetem Kampf mit dem Ornament 
steht. Naturformen geben in der Regel den Aus- 
gang (3 b), aber sie werden verarbeitet, vergessen, 
untergetaucht in kuhnem Liniengeschlinge (4 a), 
das mit hochster Freiheit in weiBer, roter, gelber 
Farbe uber die in tiefstem Schwarz oder dunklem 
Violettrot erglanzenden GefaBwande geworfen wird. 
Erst unter dem dahingleitenden Pinsel ergeben sich 
dem Maler die Motive, jedes GefaB ist ein Indi- 
viduum fur sich. Es ist ein Jugendstadium dieser 
Kunst und zugleich ihr erster Hohepunkt. Die 
Kuhnheit des Entwurfes, die Sicherheit des Pin- 
sels hat sich die kretische Kunst damals erworben.

Ein paar fuhrende Meister mussen nun — etwa
4



im 17. Jahrh. v. Chr. — die latente Begabung frei- 
gemacht und in bestimmte Bahnen geleitet haben. 
Die Natur hat den Sieg uber das Ornament davon- 
getragen. Das bedeutet keinen Bruch mit dem 
Vorhergehenden, war in ihm schon lange vorbe- 
reitet. Aus den Trummern einer Zerstorung er- 
stehen nun die Palaste der Fursten in neuem, 
alles Vorhergehende ubertrumpfenden Glanze. Die 
kretische Baukunst vereinigt merkwurdige Gegen- 
satze, hochsten Luxus mit uberraschenderUrsprung- 
lichkeit. Man baut ausgedehnte Palaste, bei denen 
die GroBe der Anlage das einzige Monumentale ist. 
Um weite Binnenhofe schlieBen sich Zimmer, Kam- 
mern und Gange wie die Zellen einer Bienenwabe. 
Doch kein einheitlicher Gedanke liegt zugrunde, 
das Zweckbedurfnis allein kittet die Raume anein- 
ander. Und dabei im einzelnen glanzende Grund- 
riBlosungen von raffinierter Kompliziertheit (5 a), 
hochster Luxus in der Ausgestaltung. Neben erd- 
geschossigen Raumen unmittelbar hochgeturmte 
Stockwerkbauten, luftig wie Betoneisenbauten, mit 
kunstvollen Treppenhausern (7). Die Wagrechte der 
vielen ungleichhohen Flachdacher unterbrechen die 
Laternen der Lichtschachte; die Silhouette der Pa
laste war ein heiteres Aufundab, das den Blick nicht 
zur Ruhe kommen lieB (5 b und 6). Dabei enttauscht 
die Kleinheit der Raume; die Wohnung der Konigin 
in Knosos ist ein Puppenhaus. Die launenhaften 
Windungen der engen Gange fuhren — ein Haupt- 
reiz dieser Baukunst — zu uberraschenden Durch- 
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blicken. Die hintereinander auftauchenden Pfeiler- 
und Saulenreihen der Pfeilerhallen notigen das Auge 
zu unaufhorlicher Neueinstellung. Durch die Licht- 
schachte einfallendes Licht beleuchtet von der un- 
wahrscheinlichsten Seite her, reflektiert und ge- 
dampft die bunten Malereien der Wande. Auch wo 
diese aus edelstem Quaderwerk aufgefuhrt sind, 
legt sich diebemalte Stuckdecke daruber. Die Maier 
wollen die Enge vergessen machen. Blickte man 
von der kleinen Pfeilerhalle der Konigin in Knosos 
durch die Pfeiler und Saulen hindurch in den ost- 
lichen Lichtschacht, war man durch die Kunst 
des Malers in die Tiefe des Meeres versetzt (81). 
Eine kleine Wendung: durch hohe breite Fenster 
drang die Blutenpracht des kretischen Buschwaldes, 
die der Maler an die nahe Wand des schmalen Licht- 
hofes gezaubert hatte. Die Kunstler stellen die 
Natur dar, wie sie sie sehen, und sie schauen sie 
mit offenen Augen, die fur alles Interesse haben, 
was lebt. Ihre Pflanzen wachsen wirklich, jede in 
der ihr eigenen Art (9). Sie wollen das Leben, die 
Bewegung in jedem kleinen Ding der Schopfung. 
Ein Windhauch geht durch das zitternde Riedgras, 
flusternd neigen die Papyrospflanzen ihre zarten 
Blutenkopfchen. Sie lauschen dem Wild die fluch- 
tigste Bewegung ab (lib). Zwei kleine Fayence- 
reliefs aus Knosos, mit zarten Farben bemalt wie

1 Bruchstucke der Fresken sind an Ort und Stelle 
gefunden worden. Die Skizze will nur die Raumwirkung 
andeuten, ohne in Einzelheiten gesichert zu sein.
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Kopenhagener Porzellan: einmal eine Wildziege mit 
zwei Zicklein, grazil, nervos, mit der ganzen Ruhe- 
losigkeit dieses Tieres; das anderemal (10) eine Kuh 
mit ihrem Kalbchen, ganz gelassene Gutmutigkeit 
und Phlegma. Wo ihnen die Wirklichkeit nicht ge- 
nugt, lassen sie ihre Phantasie frei schaffen, bilden 
die tollsten, aber doch von eigenem Leben erftillten 
Mischgestalten (12 d). Wie eine Illustration zu einem 
Schiffermarchen sieht der Kampf eines Seemanns 
mit einem Seeungeheuer aus (12 e). Die Kreter 
haben drei Jahrtausende vor der Moderne die Land- 
schaft entdeckt. Die Stimmung des Wintertages, 
auf dem kleinen Raum eines Siegels (12 a) spar- 
samst ausgedruckt durch drei entlaubte, vomWinter- 
sturm gebeugte Baume, ist schon von ihnen emp- 
funden worden. Von Bedeutung ist ihre Art der 
Raumdarstellung. Bei der Lebhaftigkeit ihrer An- 
schauung nimmt es nicht wunder, dab Einzelzuge 
einer richtigen Perspektive aus dem geschauten 
Bilde heruberwirken, unbewuBt unterlaufen. Aber 
im allgemeinen ist ihrer so raumhaft denkenden 
Kunst die Perspektive unbekannt geblieben. Sie 
geben den Bildgrund von oben gesehen und setzen 
in seine Flache in reiner Seitenansicht ihre glan- 
zenden Einzeldarstellungen, die weiter entfernten 
in groBerer Hohe. Das Ganze wirkt wie eine Ka- 
valierperspektive, so daB man manchmal uber den 
Mangel einer richtigen hinweggetauscht wird (11 a). 
Im Wesen ist es ihnen aber doch nicht gelungen, 
die Summe der Eindrucke zu einem raumlichen
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Ganzen zusammenzuschlieBen. Auch blieb ihnen 
die Darstellung des Schattens versagt. Sie halfen 
sich, indem sie ihre Fresken verkorperlichten, sie 
in flache, bemalte Stuckreliefs verwandelten (13), 
bei denen sich von selbst die Abtonung der Farbe 
ergab. Als lebendes Stuck Natur interessiert sie 
auch der Mensch. Sie haben ihn fast immer mitten 
in die Natur hineingestellt und auch hier reizt sie 
die Bewegung des Korpers mehr als dieser selbst. 
Sie stellen den Mann nur deshalb fast nackt dar, 
weil die kretische Mannertracht sehr sparsam ist. 
Aus demselben Grunde erscheinen die Frauen fast 
immer in der raffinierten uppigen Kleidung der 
Zeit (17). Wo sie Ruhe darstellen, ist es keine 
lassige MuBe, sondern ein Anspannen jedes Mus- 
kels zu einer unglaublich strammen Korperhaltung, 
die augenscheinlich Ideal und guter Ton ist (13, 
14). Aber mehr lieben sie Bewegung, und zwar 
hochst momentane Augenblicksstellungen, wie etwa 
bei den Kampfern auf dem SteatitgefaB aus H. 
Iriada (15) oder den beiden eilig schreitenden 
Mannern auf dem Siegel (12c). Die Schnitzarbeit 
in dem einfarbigen Material zwang zur Loslosung 
von der Farbe und schuf so einen eigenen Relief- 
stil. Wahrend man sich einerseits im malerischen 
Relief an die Komposition der Gemalde anschloB 
(11), verzichtete man in anderen Fallen auf die 
Raumandeutung, stellte die Figuren auf eine wag- 
rechte Bodenlinie, vor einen neutralen Bildgrund 
(14). Eine groBe Rundplastik haben die Kreter 
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nicht besessen. Nur kleine Figurchen scheinen aus 
ihren Werkstatten hervorgegangen zu sein (16, 
17). Sie wirken durch das Raumempfinden, das 
hemmungslos zum Ausdruck gebracht wird. Kein 
Reliefstil, wie in der fruhen griechischen Kunst, 
immer ein absichtliches Betonen der dritten Di
mension durch aus der Korperflache gegen den Be- 
schauer vortretende Teile, die sehr oft die Haupt- 
ansicht zerstoren. Auch die Keramik hat den jahen 
Aufschwung mitgemacht. Zuerst wollen es die 
Topfer den Meistern der Fresken gleichtun (3 a), 
aber ihre beschrankte Palette kann nicht mit. Sie 
bescheiden sich, lernen um und verzichten ganz 
auf die Farbe, zaubern in schwarzer Holzschnitt- 
manier kleine Wunderwerke des Pinsels (18) auf 
die nun hell gelassenen GefaBwande. Auch in 
der Auswahl beschranken sie sich. Der Mensch 
fehlt hier ganz. Die Pflanzenwelt und das Tier- 
leben der Tiefsee beschaftigen sie fast ausschlieB- 
lich. Ihre Schopfungen gehoren zum Besten, das 
die kretische Kunst hervorgebracht hat. Durch sie 
dringt ein leuchtender Abglanz der Pracht der Pa- 
laste in die Hutte des kleinen Mannes.

Ein neuer Geist spricht aus der Kanne 4b. 
AuBerste Eleganz der Formen, die Darstellung 
Seetiere zwischen algenbewachsenen Korallenriffen 
— kein Bild des Lebens, sondern in der reihen- 
weisen RegelmaBigkeit _der Anordnung ein prach- 
tiges Ornament. Aus den Motiven der Vorzeit holt 
man hervor, was sich in diesem Sinne umsetzen 
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laBt und schafft daraus den Rhythmus des Orna
ments. Prachtige Leistungen zwar, aber doch der 
Beginn des Abstieges. Der Palast von Knosos wird 
noch einmal auf Glanz hergerichtet. Auch in seinen 
Wandmalereien ein ahnliches Streben. Reihen le- 
bensgroBer Gestalten (19) ziehen an den Wanden; 
prachtvoll dekorativ gemalt, aber doch arm in der 
Erfindung, ein oftmaliges Wiederkekren derselben 
Motive. Man kat eine gute Uberlieferung, aber 
nicht mehr die Kraft zu Neuem. Und dann kommt 
das Ende, uber Nacht. Eine Welle der Vernich- 
tung walzt sick uber die Insel, die Palaste und mit 
ihnen dieMittelpunkte des Schaffens sind rauchende 
Trummerstatten. Was folgt, ist entweder Verwil- 
derung, die das alte Material grausam abbraucht 
(20a), oder etwas, was nicht mehr kretisch zu 
nennen ist (20 b). Von jetzt an ist das griechische 
Festland der gebende Teil, Kreta hat seine Rolle 
ausgespielt.
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