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Herr Staatsprasident, sehr verehrte Gaste, 
Hebe Kollegen und Kommilitonen 1 

Wir haben uns entsmlossen, aum in diesem Jahre nam altem 
guten Braum den Anfang des akademismen Jahres am Stiftungs
tage der Ruperto ~ Carola in gewohnter Weise feierlim zu begehen. 
Das soIl diesmal weniger denn je ein prunkhaftes Fest sein ; wenn der 
Rahmen aum danam aussieht, die Herzen sind ernsthaft bedruckt 
und die Trauer des Landes liegt auf uns wie lentnerlast. Und dom 
ist es in solmen smwersten Zeiten unseres Vaterlandes besonders 
wunsmenswert, sim in kleinem Kreise zu sammeln, um wieder ein
mal eng beieinander zu sein in dem Gefuhle des Zusammengehorens 
im Smofie unserer gutigen Mutter, der wir unser Leben geweiht 
haben, und von der Sie, Hebe Kommilitonen, Segen und Kraft fur 
ein ganzesLeben gewinnen wollen. Und wie seitaltersher bei solmen 
Festen ein jeder Frumte seines Ackers oder Bluten seines Gartens 
darbringt, so will im heute in der Pause, in der wir ruhen von der 
Last des Tages, die uns jeqt aIle besonders zermurbt, beim Antritt 
meines Amtes etwas bringen, was am Rande meines Arbeitsfeldes 
steht, wobei im allerdings leider gestehen mur" dar, im leimt in 
Gebiete hineinkomme, auf denen im nimt remt Besmeid wei.S, die 
mir nimt eigentlim gehoren, was Sie damit entsmuldigen wollen, 
dab man gerne an Sonna und Feiertagen seine besondere Lieb
haberei hervorholt. 

1m will Ihnen reden von den Beziehungen der Anatomie im 
weiteren Sinne zu dem Gebiete der bildenden Kunst, auf dem so 
oft der Anatom gebeten oder ungebeten zu W orte gekommen ist. 
Leimt smeint es, als wenn sim die Beziehungen beider, des Kunstlers 
und des Anatomen, von selbst ergeben, denn so oft hort man, dar, 
die Darstellung des mensmlichen Leibes hochstes lie! der bildenden 
Kunst sei und jedermann weib, dar, der Kunstler nicht nur das 
lebende Modell, sondern aum die anatomismen Studien benutzen 
muc', urn VorteH fur sein Smaffen zu haben. 



Diese alte, langst anerkannte Bedeutung der Anatomie ffir die 
Kunst ist ja wieder besonders betont worden, als wir sahen, dan der 
menschliche Korper in der modernen Kunst seltsam behandelt wird 
oder wurde, dan er fast zerflient in wirren tinien und dan versucht 
wird, den Korper des Menschen aus anorganischen Kristallgebilden 
zusammenzufiigen. Aber davon, dan der Anatom gleichsam als 
Richter angerufen wird, will ich zunachst nicht reden, denn in Wirk. 
lichkeit hat sich der Anatom nicht dem Kunstler aufgedrangt, sondern 
er ist in speziellen Aufgaben vom Kunstler zu Hilfe geholt worden. 
So z. B. bei dem Versuch, nach dem Schadel von Joh. Seb. Bach 
eine Btiste zu formen, wozu ein bertihmter Anatom seine Mitarbeit 
zur Verfugung steUte. Es galt festzustellen, wie dick die Weichteile 
des Gesichtes an den verschiedenen Stellen im Durchschnitt sind, 
damit danach die Ztige auf den Schadel geformt werden konnten. 
Der Name des Anatomen verbtirgte die sorgsamste Arbeit und eine 
vomKtinstler geleistete Oberarbeitung des Kopfes nach vorhandenen 
Bildnissen brachte eine befriedigende Portratbtiste, die aber sicher 
nicht als Kunstwerk angesprochen werden konnte, ja auch als wissen
schaftliche Arbeit nichts Definitives ergab. Denn dieser bertihmte 
Versuch ist der Anlan gewesen, dan eine ganze Reihe ahnlicher 
Arbeiten entstand, in der Hoffnung, z. B. auch von ausgestorbenen 
Menschenrassen nach den Gebeinen Rekonstruktionen der Physio. 
gnomie zu gewinnen, was wenigstens anthropologisch von gronem 
Interesse ware. Aber sehr exakte Nachuntersuchungen haben leider 
ergeben, da.G wir bis jet}t in den Knochensttidcen keinen gentigenden 
Anhalt haben, wonach wir auch nur mit annahemder Sicherheit die 
Weichteile fixieren konnen. So blieben die zahlreichen Versuche, 
diesicherauchftireinenKtinstlereingewissesInteressehabenmtinten, 
Spielerei, die wederwissenschaftlich noch ktinstlerisch irgendwie aus. 
gewertet werden konnte. W esentlichsicherer gegrundetsind derartige 
Arbeiten, wenn man neben dem Schadel auch die T otenmaske 
besit}t, wie von Haydn, Beethoven usw. Aber wie schwer es 
ist, zu einer vorhandenen Totenmaske den zugehorigen Schadel zu 
finden, zeigen die wundervoUen Untersuchungen tiber den wahren 
Schiller-Schadel, durch die eine Streitfrage von tiber 100 Jahre 
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langer Dauer gel6st werden soUte und die noch unmittelbar vor dem 
Kriege weite Kreise bewegte. Leider wurde die Diskussion nicht 
immer mit dem Ernste gefuhrt, in dem uns die Achtung vor den 
Resten eines unserer Grosten halten soUte. Wir bedauern, das diese 
hochst interessante Aufgabe immer noch nicht aUseitig befriedigend 
geklart ist. 

Sind bei diesen Fragen die Beziehungen der Anatomie zur Kunst 
doch nur gering und wenig ergiebig, so tritt meine Wissenschaft naher 
in diese Verbindungen hinein, wenn es gilt, ein verstummeltes Ori= 
ginal der klassischen Plastik zu erganzen, in der Hoffnung, nicht nur 
eine archaologische Stu die zu machen, sondern auch den kunst
lerischen Eindruck des ganzen Bildwerkes wieder zu vermitteln. Es 
gibt eine grose Reihe dieser Versuche und ich habe an einer fruheren 
Wirkungsstatte taglich mehrere derartiger, mit unsaglicher Sorgfalt 
und vielen anatomischen Kenntnissen hergestellterWerke vor Augen 
gehabt. W ohl ist begreiflich, das man vermutete, leichte Arbeit zu 
haben und das an den doch im ganzen naturalistisch behandel ten 
antiken Torsi aus der Stellung der Reste mit genauen anatomischen 
Masen und sorgfaltiger Erwagung der Wirkung der Muskeln die 
fehlenden Stucke fast zwangslaufig zu erganzen seien, aber es ist auf
faUend, wie gering der kunstlerische Findruck ist, auch wenn mit 
dem Anatomen ein bedeutender Kunstler arbeitet. Es fehlt eben das 
geheimnisvolle Etwas des Kunstwerkes, das nimt errechnet und aus. 
gem essen werden kann. Kalt und gleichgultig muten diese Rekon= 
struktionen an, und immer sagt der Torso dem Beschauer unendlich 
viel mehr als jene Erg anzung , die auch kaum je einen nom so sachlich 
denkenden Archaologen befriedigen wird. Die ergreifende Wirkung 
eines Bruchstuckes ist ja auch so allgemein gewertet, das eine statt. 
liche lahl von Kunstlern absichtlich nur Bruchstucke modellierte, in 
der Hoffnung, den gewollten Ausdruck m6glichst konzentriert zu 
vermitteln. 

Alle bisher gesuchten Beispiele zeigen also ein V ersagen derwissen. 
schaftlichen Arbeit des Anatomen, mag dies nun in der Unzulang
lichkeit der vorhandenen Hilfsmittel oder in der Unm6glichkeit den 
Grund haben, sich in die Seele des KunstlershineinzufUhlen. Doch auf 
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einem anderen Gebiet zeigt sim, dab unsere Wissensmaftsehrwohl 
der Kunst und speziell der Kunstgeschimte zu Hilfe kommen kann. 

Am Endedes vorigen Jahrhunderts wurden zuerstinSudfrankreim 
unddann bald an vielen anderen Orten in rasmer FolgevonAnthros 

pologen und biologism wohl bewanderten Laien wundervolle Tier
zeimnungen, farbige Fresken, Rund- und Reliefplastiken entdedct, die 
allgemeines Aufsehen erregten, weil sie einmal in absolut dunkeln 
Hohlen, sehr smwer zuganglimen Rotunden usw. die Wande be· 
dedcten, und dann zu einer Zeit entstanden sein mUbten, in der 
Mensmen lebten, die von den heute lebenden sehr verschieden 
waren, in Perioden, die weit, weit vor demAnfang unserer geschimt. 
limen Uberlieferung lagen. Wer jemals an Ort und Stelle diese BUder 
gesehen hat, und um urteilen zu konnen, ist das absolut notig, 
bekommt einen ganz gewaltigen Eindrudc von ihrer Wirkung, und 
ergriffen wird er erkennen mussen, dab mer Kunstwerke vor ihm 
stehen, die Amtung gebieten. 1m sehe ganz davon ab, dan viele 
der gemalten Tiere nimt mehr existieren, das hat ja nur palaontoa 

logismes, kein kunstlerismes Interesse; aber wimtig ist die Fest" 
stellung der Zeit, in der diese Bilder gemamt sind, wozu eben die 
Anthropologen aUes Material geHefert haben. Sie gehoren simerlim 
der alteren und mittleren Periode der Altsteinzeit an, aus der wir 
aum Skelettfunde der damals lebenden Mensmen haben. 

Erst dreiaigtausend Jahre spater beginnt das, was wir Kunst
gesmichtenennen. Inneuerer Zeitist es bequem gemacht, diese Werke 
genau zu studieren, denn wundervoUe Publikationen, die aUmahlich 
aus der ganzen Welt diese altesten Kunstwerke sammeln, vermitteln 
leicht die genaue Kenntnis, und neben den Werken der freien Kunst 
sind reichliche Zeugnisse der angewandten Kunst vorhanden, so 
daa der Kunstgeschichte sehr reimes Material zugeflossen ist. Am 
meisten Eindrudc machte, gleich nach der Entdedcung, der erstaun~ 
liche Naturalismus, der sich in den Werken kundtat, so daa ohne 
weiteres die dargestellten Tiere alsMammut, Bison, Lowe, Barusw. 
erkannt werden konnten; leider fehlen derartig treue BUder yom 
Menschen, worauf der Anatom natiirlich besonderen Wert gelegt 
hatte, gewib war das Interesse an dem Korper der Menschen als. 
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Objekt der Kunst gering. Seltsamerweise haben manche Kunst
gelehrte die Bedeutung dieser BHder mit ihrem Naturalismus als 
Kunstwerke abgelehnt, und ein vor kurzem vielgenannter Kunst
historikersagt: "Wer die Annaherung an die Wirklichkeit aIsKrite= 
rium der Kunst ansieht, der mub dann die Troglodyten Aquitaniens 
ftir ktinstlerisch fortgeschrittener halten, als die Erzeugnisse des 
Dipylonstiles, wodurch die ganze Absurditat dieses Kriteriums be= 
wiesen ist". Befangen in der Tradition der gewohnten Kunstauf. 
fassung, verkennt der Autor ganz sicher die Bedeutung dieser altesten 
Leistungen. Wie wir in der Wissenschaft von der Menschwerdung als 
Anatomen jedenAugenblick bereitsind, unseremtihsam erarbeiteten 
Ergebnisse fallen zu lassen, wenn neue, zufallige Funde neues 
Material bringen, so wird sich auch die Kunstgeschichte bequemen, 
das reichlich vorhandene Material, das die Anthropologen gefunden 
haben, anzuerkennen; und in weite Kreise sind auch die psycho= 
logischen Studien, die sich an die bertihmten Funde anschlieben, 
eingedrungen. Wir solI ten doch besonders dankbar sein, dab sich 
neben den somatischen Resten jener Diluvialzeiten diese Zeugnisse 
erhalten haben, die uns einen Menschen zeigen, dessen Empfinden 
gewib nichtallzuweitvon unserm eigenen Empfinden entfemtwar
und wir werden bescheiden vor jenen riesigen Fresken und Bildern 
in dem Bewubtsein, dab damals unsterbliche Seelen in zweifellosem 
Kunstwollen Ausdruck suchten ftir Empfindungen und Geftihle, die 
wir natiirlich nicht ins Einzelne analysieren konnen. Aber konnen 
wir das jemals vor den Werken bHdender Ktinstler? 

Wenn die Entdecker und aIle Beschauer jener Werke verwundert 
waren tiber die Naturwahrheit der Zeichnungen und der Plastiken, 
so hangt dies damit innig zusammen, dab die Beurteiler eben in einer 
Zeit der naturalistischen Ausdrucksweise der Kunst lebten, die ftir 
einen Hohepunkt der Entwicklung gehalten wurde, den jene Primi= 
tiven erstaunlicherweise schon am Anfang der Kunstbetatigung 
erreicht hatten. Denn die Kunstwerke, die wir aus dem Ende der 
Altsteinzeitund dem Anfang der N eusteinzeit .. mindestens 10 .. 20000 
Jahre spater - kennen, zeigen nichts von Naturalismus, sondern 
eine steife, verzerrte Stilisierung oder jene geometrische Zeichnung 
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des DipylonstiIes, die uns bisher als der Beginn der Regung kunst~ 
lerismen Empfindens erschien. V e r w 0 r n, der zuerst die Psymo= 
logie der attesten Kunstler aufhellte, meinte, dan jene sim durch ihre 
Veranlagung, die keine komplizierten Vorstellungen und mannig= 
famen Assoziationen beeinflunte, so hineingefuhlt haben in die 
Naturobjekte, die Ihnen zum Ausdrudc dienten, dan sie diese natur
wahr wiedergeben mu&ten. Viel spater entwidcelte sich die Idee, die 
zur Abstraktion fuhrte, zur Vereinfachung der Naturformen, zum 
Stilisieren und zum Phantasieren, so daa die Naturwahrheit dem 
Ausdrudc einer bestimmten Idee geopfert wurde. Mit einer geringen 
Nuancierung der Begriffe kann man sagen, der Impressionismus 
wurde zum Expressionismus, oder wie V e r w 0 r n es ausdriickte: 
"derphysioplastischschaffende wurdezumideoplastischenKunstler". 

Sie sehen, wir sind mitten in den Problemen der modemen Kunst. 
Statt den Kunstcharakter jener ersten Werke anzuzweifeln, soUl en 
wir sehr dankbar sein, dan wir aus jener Zeit so bedeutungsvolle 
Dokumente besit}en, die gewi& ebenso wichHg sind wie eine gel 
naue Kenntnis von der Gestaltung des Gehimes oder des Gesichtes 
und die uns wertvolles Material zur einer Entwidclungsgeschichte 
der Psychologie liefem. Man mUG auch bedenken, dan ein Kunst
werk nicht nur als Leistung des Kiinstlers vorhanden ist, sondem 
auch subjektiv als solches von einem Beschauer erfa&t werden mua. 
Dazu geh6rt, seine Aufnahme durm die Sinnesorgane, mer vor 
allem durch den Gesichtssinn und den Tastapparat, femer die Wirkung 
dieser Aufnahme auf den Verstand und die Seele, auf das Gefuhl. 
Wenn zum erstenmal im Menschen der kunstlerische Trieb entstand, 
wird er sim prinzipiell nicht von dem Wirken spaterer und moderner 
Kunstler untersmieden haben. Und die Aufnahme durm den Be
schauer wird damals nicht wesentlich anders gewesen sein als in 
unseren Zeiten und zu allen Zeiten, in denen es eben Menschen gibt, 
die den gro&en Eindrudc von der iibematurlimen, g6ttlimen oder 
marchenhaften Wirkung der Kunst empfinden, so dan sie Freude 
genienen, die gr6ner ist als die Alltagsfreude, es ihnen weit urn die 
Brust wird und sie das Gefuhl haben, dadurch bessere Mensmen zu 
werden, - und Mensmen, denen da;; Werk gar nimts sagt, fUr die 
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das Kunstwerk gar nimt existiert. So darf man vielleimt gar rumt 
von Anfangender Kunst reden, wennman damitausdnicken will, daa 
die Kunst aus kummerlimem Sein zum pramtigen Dasein geworden 
ist. Wir stellen vielmehr nur fest, daa die bis jeqt friiheste Leistung 
der Kunst jenen imititativen Charakter trug, ohne damit ausspremen 
zu dUrfen, daa sie primitiv oder der allererste Anfang war. Viel
leimt bringt uns aum nom ein glucklimer Zufall Kunstwerke des 
Moustier-Mensmen zutage, der wieder viele Tausende von Jahren 
vorher lebte, dessen Werkzeuge h6chst beachtenswerte Leistungen 
waren und dessen auaere Kultur wir ja nicht zu gering einschaqen 
durfen. 

Ehe wir auf diese f(ir den Anatomen sicherlich etwas gefahrlichen 
theoretischen Betrachtungen weiler eingehen, die aber von dem 
Anthropologen durchaus bedacht und behandelt werden mussen, 
wollen wir vorerst die direkten Beziehungen der Anatomie zur Kunst 
besprechen, die allerdings unendlich oft behandelt sind und in ihrem 
\Vert so allgemein anerkannt zu sein scheinen, daa schon langst an 
denKunstakademienanatomische Vorlesungen Pflicht gewordensind 
und Kunstler der Renaissance ihr Leben riskierten, urn anatomische 
Studien zu treiben. Naturlich komrntfur den Kunstler nur ein kleiner 
Teil der gesamten Anatomie in Frage, es wird vorteUhaft f(ir ihn 
sein, die Proportionen der Gestalt, die Haut, die Muskeln, das Skelett, 
Mundh6hle, Auge usw. zustudieren. Die innerenOrgane kommen 
viel weniger in Betracht. Imrnerhin wird es fur ihn z. B. nuqlich sein, 
zu wissen, daa es fur den Adler des Zeus h6chst unbequem ist, wenn 
er auf der HnkenSeite desPrornetheus die Leberanzufressen versucht. 
Absehen wollen wir auch von den zahllosen Weihgaben aus allen 
Zeiten, in denen innere Organe abgebildet sind, da sie keinen kunst. 
lerischen Wert haben. Ais besonders gut anatomisch ausgebildet 
gelten im allgemeinen die Kunstler der klassischen griechischen und 
hellenistischen Peri ode, die Kunstler des Cinquecento und die der 
eben verflossenen naturalistischen Schule. Oftmals sind ihre Werke 
als anatomism vollendete Sch6pfungen gepriesen worden, und man 
kann gewiaan ihnen vielAnatornie der auaeren Formen bewundern, 
so daa im Ernst der seltsame Ausspruch getan ist, daa nur ein ana-
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tomism genau gebildeter Besmauer die Smonheit einer derartigen 
Statue beurteilen konne. Das ist so, als wenn man sagte, daf3 nur 
ein Farbenreiber z. B. die Smonheit eines Olbildes als Kunstwerk 
beurteilen konnte. Dan beim Kunstgenuf3 temnisme Kenntnisse eine 
wesentlime Rolle spielen konnen, ist eine uralte Weisheit; aber wohl 
nur die Verblendung der naturalistismen Zeit konnte jenen unglaub. 
limen Sat} formen. Den BegrHf der Smonheit, den im eben angefuhrt 
habe, will im femerhin vermeiden, denn er hat in der Kunst grof3e 
Verwirrung angerichtet, da man ihn nimt als innere Wahrheit im 
Schillersmen Sinne angewendet hat. Hat sim dom so gar ein viel· 
gelesener Autor veranlaf3t gesehen, zu sagen, daa nur eine gesunde, 
normaleGestalt als Kunstwerk smon sein kann, daa aus dem Grunde 
Bot ice 11 i sme Figuren unsmon wirken und daa etwa der Abgua 
einer gesunden, normal gebauten Person ein smones Kunstwerk 
ware. Das sind jet}t unbegreiflime Abwege, aber wie viele sind sie 
nom vor wenig en Jahren gegangen1 Naturlim will im aum nimt 
davon reden, was smon oder fehlerhaft an der mens<:hlimen Gestalt 
ist, obgleim wir da leimt einem geistvollen Bume eines beruhmten 
Physiologen folgen konnten, sondem wir wollen nur erortem, wie 
weit Bildwerke anatomism rimtig sind, und was diese Rimtigkeit 
fUr die Kunst an Wert besit}t. 

EsliegtfurdenAnatomennahe,dabeigleimvonderkunstlerismen 
Verwertung des mensmlimen Leimnams zu reden, der uberaus oft 
Gegenstand der Wiedergabe gewesen ist, sowohl in den beruhmten 
sogenannten Anatomien, wie bei dem immer wieder dargestellten 
Christus im Grabe, den Leimnamenauf Grabdenkmalem usw. Unter 
Anatomie verstand man die offentlime Zergliederung eines Justi. 
fizierten, die immer in Anwesenheit zahlreimer Laien vorgenommen 
wurde, die, wie bei dem bekannten Rembrandtsmen Bilde nimt 
AIle besonderes Interesse an dem Vorgange selbst hatten, ob· 
gleim Herr van der Tulp eigenhandig demonstriert, was durmaus 
ungewohnlim war. Bei der Wiedergabe eines Leimnams uberboten 
sim bis in die neueste Zeit die Kunstler in der naturalistismen Smilde· 
rung selbst der smreddimsten Verwesungsersmeinungen j der Tote 
so11 eben immer als solmer zu erkennen sein. Hier liegt der seltene 
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Fall vor, das die Natur gewissermasen selbst als Kiinstler wirkt. Der 
ergreifenden Majestat des Todes kann sich kein Mensch entziehen. 
Der Tod schafft aus den Formen des Lebendigen neue Formen, die 
so im Leben nie zu sehen sind, und die Naturwahrheit kann hier, 
vielleicht nur hier in diesem einzigen Faile den Ausdruck steigern, 
sodas der Kiinstler nur ein Kunstwerk nachschafft, das der Tod, der 
niemals Bruder des Schlafes ist, geschaffen hat. - - -

Die Geschichte der Anatomie lehrt, das es sehr lange gedauert 
hat, bis die Zergliederung menschlicher Leichen allgemein getrieben 
wurde. Albrecht von Haller hat erst Praparieriibungen fiir die 
Studierendeneingefiihrt. Vonganz wenigen Ausnahmenabgesehen, 
haben die Kiinstler bis dahin nur Anatomie am lebenden Modell 
getrieben, das natiirlich immer eine grose Rolle gespielt hat und 
spielen wird, mogen wir eine naturalistische oder stilisierende Periode 
der Kunst betrachten. Auch in der Werkstatt der altagyptischen Bild· 
hauer sind Abgiisse yom lebenden Modell gefunden, das dann in 
den fertigen Arbeiten bewubt gewandelt worden ist. 

Das, was den Kiinstlern von der Anatomie besonders wertvoll 
erscheint, ist das Verhaltnis der Teile des Korpers zu dem Ganzen, 
die vielfach erorterte Lehre von den Proportionen, fur die allzeit 
immer wieder neue Schliissel gesucht worden sind, und die Konturen 
oder das Oberflachenrelief des Korpers. Auch ohne speziell geschult 
zu sein, kann man die Proportionen recht gut beurteilen j alle wissen, 
das diese bei einem kleinen Menschen wesentlich anders sind als 
bei einem grosen, und wenn wir zwei Statuen sehen wiirden, die 
bei gleicf?en Proportionen so gebildet sind, das die eine einen Kopf 
grober ist als die andere, so wOrden wir sie fUr gleich grose Menschen 
halten, die im vergroserten oder verkleinerten Mabstabe wieder= 
gegeben sind. Bei grosen Menschen ist eben ein kleiner Hirnschadel, 
sind lange Beine und ein mabig langer Rumpf vorhanden. Obgleich 
natiirlich diese Proportionen den Griechen wohl bekannt waren, 
kommen doch im einzelnen viele Abweichungen an ihren Werken 
vor. Z. B. werden die Kindernichtin den richtigen kindlichen Propor= 
tionen dargesteUt, sondern fast immer als verkleinerte Erwachsene. 
Die Proportionen der Gesichter schwanken bei den antiken Bild= 
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werken so, wie es bei allen Rassen der Welt zusammengenommen 
nicht vorkornmt. Man findet auch so abnorme Proportionen irn 
Antlit}, wie sie bei einem lebenden Menschen nie vorkornrnen. Sehr 
bezeichnender Weise hat man diese Proportionen dazu benfit}en 
konnen, Zeitbestirnmungen der altklassischen Werke vorzunehmen, 
sodaa also fur einen bestirnmten Stit oder eine bestlrnrnte Mode 
gewisse Maae charakteristisch sind. So sind auch in der doch sicherlich 
naturalistischen Kunst der Antike gewisse leicht nachweisbare Zu~ 
gestandnisse an die Naturwahrheitgemacht worden, dieirnmer einen 
bestirnmten kfinstlerischen Sinn hatten. Aber nicht allein in den 
Proportionen, sondem auch in den Oberflachenreliefs der klassischen 
Originale, deren Naturwahrheit und getreue Anatornie immer wie. 
der bewundert wurde, sind viele Abweichungen zu finden, die ana
tomisch nicht zu rech tfertigen sind. Bekannt dafiir ist die antike Becken
Iinie, fiber die schon sehr reichlich geschrieben wurde. Man versteht 
darunter eine sehr deutlich hervortretende gebrochene Konturleiste, 
die die Abgrenzung des Bauches gegen den Oberschenkel bezeichnet. 
Sie ist ungemein charakteristisch fur die Antike, verlauft aber beim 
Lebenden niemals so, wie sie dort dargestellt wurde. Durchdrungen 
von dem Werte der naturalistischen Beobachtungsgabe der alten 
Meister hatmansogar anzunehmen versucht, daa die Beckenknochen 
der alten Griechen einen ganz besonderen Bau hatten, wodurch jene 
Linie erklart werden konnte, was natiirlich durchaus von der Hand 
zu weisen ist. Auffallend ist femer die starke Wulstbitdung fiber 
den Augenbrauen vieler klassischer Kopfe, die wohl mit der Aus
bildung der sogenannten Stimhohlen in Zusammenhang gebracht 
werden konnte, so aber niemals wirklich beobachtet wird. Sicher
lich ist auch das bekannte griechische Profil, das iibrigens mit dem 
Stit der Werke erheblich wechselt, eine Obertreibung, die beim 
Lebenden kaurn je zu linden ist. Und so rnancher von den vielen 
Wfilsten, die die Arbeit der Muskeln von der Oberfiache bis zu 
den tiefsten Schichten darsteUt oder darstellen soIl, ist ganz zweifel
los fibertrieben und mitunter sehr schwer auf die Richtigkeit zu 
priifen. Oftmals ist da, wo eine genaue Priifung einzelner Falten 
oder Hervorragungen der Bitdwerke nach sorgfaltiger Durcharbeit 
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am lebenden Modelle vorgenommen wurde, festgestellt, dab exakte 
Naturwahrheit unter keinen Umstanden erreimt ist. 

Man darf sim ubrigens durmaus nimt vorstellen, dab es eine 
leimte Muhe ist, bei einem Bildwerk festzustellen, ob alles nature 
wahr ist oder nicht. 1m habe dabei lebhaft eine Szene in der Erinne= 
rung, bei der ein vortrefflimerKunsthistoriker beieinerFuhrung durm 
ein Museum die absolut getreue naturalistisme Durmbildung eines 
Grabdenkmales der Renaissance, an dem ein nackter Leichnam 
auf der Deckplatte liegend ausgehauen war, mit besonderer Aner
kennung pries; namher habe im ihm sagen mussen, dab kaum ein 
einziger reil des Korpers anatomism rimtig wiedergegeben war. 
Damit gab im naturlim kein kfinstlerismes Urteil ab, der Kunstler 
hatte simer die Ehrfurmt vor der Wahrheit, aber keine Angst vor 
der Wirklimkeit. 

Man mUb aum bedenken, dab die Niveaudifferenzen an den 
Werken sehr wemselnd sind je nam der Ausfuhrung in Marmor 
oder in Bronce, ob es sim um ein flames oder ein hohes, der Rund. 
plastik sim naherndes Relief handelt. Ferner liegt in der Individualitat 
des Kunstlers, in seinem Eigenstil so vieles, was besondere Formen 
pragt und erfindet, dab die Naturwahrheit darunter leiden mua, 
mag es sim um einen Kunstler der Antike, der Renaissance oder 
der Moderne handeln, der Zeiten, in denen die naturalistisme Be· 
handlung AusdrucksmiUel ist. Wir konnen nom zahllose Einzel· 
heiten linden, die zeigen, wie willkurlim dom der Kiinstler mit 
der Wirklimkeit umgegangen ist, und kaum ein einziger Korper, 
den ein Kiinstler bUdete, nehmen wir jede beliebige Zeit aus jenen 
Epomen, wird ohne eine ganze Reihe von anatomismen Unrim· 
tigkeiten sein. Lassen wir gegebenenfalls ruhig dem Auge des 
anatomism Gesmulten die Freude, dab diese oder jene Partie mit 
besonderer Bewegtheit durmgebildet sei und daa eine Figur beson· 
ders smone Proportionen besiqt, das gehort mit zum intellektuellen 
Kunstgenua und kann die reine Freude nur vergroaern, wofiir wir 
immer dankbar sein mussen. Nie darf aber diese Beobamtungsweise 
so in den Vordergrund treten, dab davon der Wert cines Kunst
werkes abhangig gemamt wird. Wie oft hort man abfallige Bemer-
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kungen uber ein ganzes Kunstwerk deswegen, wei! der Arm ver' 
zeidmet ware, wei! der Rudeen smlemt durmgebi!det sei und der· 
gleimen mehr. 1m glaube gezeigt zu haben, wie smwer es im einzelnen 
zu beweisen ist, da~ ein Fehler vorliegt, und wieleimt es aum wieder 
fur den Erfahrenen ist, irgendeine Unrimtigkeit ausfindig zu madJ.en. 

Der Blide auf andere Volker und andere Zeiten sollte uns eines 
besseren belehren. Gerade in der let)ten Zeit sind aum weiteren 
Kreisen die Augen aufgetan, da~ sie die Werke der agyptismen, 
byzantinismen, gotismen und die der n~uesten Zeit wurdigen kon· 
nen, die sim nimt durm N aturtreue und N aturwahrheit auszeimnen. 
Vor allem die agyptisme Kunst in ihrer uberirdismen W umt und 
sUllen Gro~e hat vielen Mensmen den Sinn der Plastik klargemamt, 
und man hat sim aus einer gewissen Ubersattigung an dem natura: 
listismen StH mit Begeisterung ihrer Herrlimkeit hingegeben. Wenn 
nam dem Urtei! genauester Kenner aum in der agyptismen Kunst 
eine gewisse Einformigkeit namgewiesen ist, Ahnlimes an fabel· 
haftem Eindrude und Ausdrude ist wohl nie wieder erreimt worden, 
man mu~ nur nimt die Werke allein in den Museen betramten. 

Mit dem kritismen Auge des Anatomen an derartige Werke der 
expressionistismen Zeiten heranzugehen und sie so vom Standpunkte 
der Naturtreue als Kunstwerk zu bewerten, ist natiirlim ein Unding. 
Es gibt eben in der Kunst eine unendlime Variation der Ausdrudes· 
mittel, aber nur die eine Offenbarung des Gottlimen, des Befreienden, 
des Marmenhaften, das uns in die Welten fuhrt, die wir nimt mit 
unseren Sinnesorganen allein wahrnehmen konnen, die uns allein 
gegeben wird durm die Neues smaffenden Taten der Kunstler von 
Gottes Gnaden. Mogen die Mittel der Kunst sein, wie sie wollen, 
mogen sie naturalistism, impressionistism oderexpressionistisch sein, 
mogen sie von V olkern und Zeiten stammen jedweder Art: Kunst· 
werk ist nur das, was in einer Sprache sim ausdrudet, die wir in 
mannigfacher Weise in uns aufnehmen konnen, und was erfullt ist 
von der Wahrheit, aber nicht an der Wirklimkeit klebt. Aile wahre 
Kunst ist Ausdrude, ist expressionistisch - man so lite sich nur etwas 
leichter von dem Smlagwort freimachen, - Naturnachahmung hat 
mit Kunst nichts zu tun. Die Naturformen, auch der menschlimen 
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Korper, sind nur Mittel zum Ausdruck, und immer und bruner 
wieder lesen wir in den BekenntDissen der Kunstler von dem Rin
gen mit dem Stoff, urn durm ihn so reden zu konnen, wie sie 
wollen, urn endlim die Segnung zu empfangen. Mag man sim zu 
der modernen expressioDistismen Kunst stellen, wie man will, das 
ist zum Tei! Gesmmacksame; leider - denn gesmmackvoll ist jeder, 
ges<hmacklos immer nur der andere - aum der smwer fanbare Be
griff der Mode spielt da hinein, aber die Kunst ist eben Dimt Ge· 
smmacksame, hier wirken hohere Geset}e, die ewig sind, die alle 
Kunstler in sim tragen, fUr die sie immer wieder neue Kommentare 
sumen und finden. 

Das darf man dieser modernen Kunst Dimt versagen, dan sie eine 
Verinnerlimung sumt und simer aum gefunden hat, die sogar die 
Fesseln des Materiales der bildenden Kunste spreng en wollte, urn 
einen Reimtum der Ausdrucksmittel zu gewinnen, wie er unum
smrankt nur der Musik zur Verfugung steht. lind so11 wirklim hier 
der Anatom daneben stehen und messen und vergleimen und ver
urteilen, weil ein Man oder ein Muskel nimt zu stimmen scheint? 
Es gab und es gibt so kleine Mensmen, die von den gottlimen Aus~ 
manen der Kunst nimts ahnen, aber man soll sim davor huten. 
Wir so11en eben Ehrfurmt haben vordem wahrenKunstwerk, warten, 
bis es uns anredet, und nimt gleim lossmwat}en und kritisieren. Dem 
anatomismen Beurteiler sei gesagt, dan Kunst nimt Problem der 
Form, sondern Problem der geistigen Offenbarung durm die kunst. 
lerisme Form ist. Freilim, wenn die Kunst auf Wirklimkeiten ganz 
verzimtet, und damit die Naturfeindlimkeit der Kunst auf die Spit}e 
getrieben wird, und die kunstfeindlime Natur veramtet wird, dann 
verliert sie leieht die verstandlime Sprame und Lexika werden notig, 
urn klar zu mamen, was sie will. Aber ein anatomismes Lexikon 
ist simer nieht imstande, die Ausdrucke der Kunstler zu uberset}en. 
Jedom die gesprengten Grenzen smeinen sim smon wieder zu 
smlieaen, wie wir in der let}ten Zeit sehen, und die leimter ver" 
standlime Sprame wird wieder gesumt, die Abstraktion von den 
Formen der Wirklimkeit geht wieder zuruck in ruhigere Bahnen, 
in denen die Einfuhlung in die Naturobjekte wieder erkennbar 
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wird, die wohl nie ganz verloren werden dOOte. Und hier rllndet 
sim ein Ring. Hier k6nnen wir wieder einbiegen in die Wege der 
Wissensmaft, die im verlassen habe in dem bednidcenden Gefllhl, 
auf dem femer liegenden Gebiete Dinge nur laienhaft zu bespremen. 
Aum in der Wissensmaft erleben wir Perioden, in denen im Kleben 
an der Wirklimkeit und an der Beobamtung die Abstraktion gering 
geamtet oder vergessen wird. In der Wissensmaft soll eine natu
ralistisme EinfUhlung und Beobamtung mit der expressionistismen 
Abstraktion - es seien einmal diese Begriffe erlaubt - Hand in Hand 
gehen. Augenblidclim ist die Gefahr, das, wie bei der Kunst, die 
Spekulation, die Theorie so die Oberhand gewinnt, das der Natur 
Gewalt angetan wird und die sorgfaltige Beobamtung als unzu
langlim beiseite geschoben wird.· Gewis ist das eine notwendige 
Reaktion gegen die materialistisme Stimmung, die uns solange be
herrsmt hat. Und seltsam - so wie viele modeme Kunstler Bucher 
geschrieben haben uber ihre Probleme, die sie mit ihren Werken 
rumt genugend reden lassen konnten, so find en wir auch heute in 
der Biologieoftmals rein abstraktes "Philosophieren« ohnegenugend 
durmgearbeitete Beobamtung. Oder es werden Experimente an
gestellt, rumt um eine bestimmte Frage zu beantworten, sondern 
bIos um zu sehen, was dabei herauskommt. Das ist naturlim etwas 
ubertrieben ausgedrudct, aber die Wissenden erfassen den Sinn. 
Es ist zu bedauem, wenn auf unrimtigen Wegen Zeit und Kraft 
verloren geht. Der wahre Kunstler und der wahre Wissenschaftler 
ist sim des rem ten Weges wohl bewust, der gewandelt wird in dem 
g6ttlimen Glauben und dem sicheren Vertrauen, die wir ruemals 
mit naturwissenschaftlimer Begriffsbildung erfassen werden, wie 
man wohl fruher erwartete. Darin liegt das ganze Problem unserer 
Arbeit. Und wenn man auch absolut zuversimtlich erhoffen darf, 
das der rechte Weg immer mehr erkannt wird - wir h6ren eben in 
unserem Streben rucht eher auf zu lemen, so soll aum namdnidclim 
vor den falsmen Propheten gewarnt werden, denen namzugehen 
Zeitversmwendung ist. Sicherlich ist das materialistische Zeitalter 
nicht auf dem rimtigen Wege gewesen, aber das, was da an tat
samlichen Befunden erworben ist, ist wertvoller, als das, was etwa 
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nur durch Spekulation herbeigeholt wird, der die befestigte Grund
lage fehlt. 

Ihnen, meine lieben Kommilitonen, will im diese W orte nom 
besonders ans Herz legen. Sie haben nom die glucklime Wahl Ihres 
Weges und jeder von Ihnen soU in Freiheit, in der akademismen 
Freiheit, diese Wahl treffen. Die Freiheit, urn die wir so oft beneidet 
und angefeindet werden, und die in der Tat das Kostlichste ist, das 
wir besit}en, und in der wir immer wieder gern bekennen, daa wir so 
besonders stolz sind auf unseren Beruf als akademische Lehrer und 
Forscher. Urn diese Freiheit zu wahren, mua jedes MitgHed unserer 
Universitat in gleichem Gefuhl der Verantwortung mitarbeiten, 
heute mehr denn je, keinem fiiUt diese Freiheit bei der Immatriku
lation oder der Habilitation ohne weiteres zu, sondern sie mus 
muhsam erworben werden, erdient werden, durch unentwegte 
Arbeit in unserem Berufe und an unserem Menschentum. - "Du 
dientest, urn der Freiheit wert zu sein" und "Du kannst, was Du 
soUst" - das ist die Auffassung von Freiheit bei zwei unserer 
groaten Deutschen. Und wenn wir in diesem Sinne der Freiheit 
leben, dann konnen uns die Angriffe jener, die in der Freiheit nur 
lugellosigkeit sehen, nichts anhaben. Ich habe zu der akademischen 
Jugend das feste Vertrauen, daa sie diese beiden W orte als Grund
lage des Lebens der Akademiker wei a oder lernen wird. Huten 
Sie sich vor den falschen Propheten, die heute zahUos ihr Wesen 
treiben. Auf diesem Hohenwege des Lebens wird sim dann eine 
zweite Begleiterin gesellen, die wir so notwendig braumen - die 
Liebe. Die Liebe zu Ihrem erwiihlten Berufe mussen Sie heute mehr 
haben als je, denn wir wissen, daa viele hungern mussen, urn dem 
liel der Arbeit treu zu bleiben. Und Liebe zu unserem armen Va
terlande, das in dem Ungluck so viel entsagende Liebe braucht. 
Aber nicht die Vaterlandsliebe, die sich nur in dem Hassen der Feinde 
ersmopft, sondern die wirkende Liebe fUr Land und Leute, ohne 
die Sie ja aum keinen der akademischen Berufe erfUllen konnen. 
Damit kann aum jeder in seinem kleinen Kreise unendlich viel zur 
Rettung unseres Vaterlandes tun, auf dab es ein einheitlimes, grobes 
Deutschland bleibe. 
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Aum hier will im Ihnen ein Wort als Geleitwort geben, das so 
gron ist, dan wir immer wieder ersmuttert sind, es in der klassismen 
Antike zu finden, das heilige Wort der Antigone: 

OVWt avvfxth;w d )..).a av,tupt}"t:il! l!cpvv 
Wenn im nun mit meinen Smlunworten nom anknupfe an den 

Anfang dessen, was im gesagt, dan es wohl keine Zeit ist, Feste zu 
feiem, wo das Leben Arbeit fordert und namenloses Unheillauert, 
so bedenken Sie, dan der heutige Dies ein Akt der Dankbarkeit ist 
fur den Stifter unserer UniversWit. Dank zu sagen und dankbar zu 
sein, dafiir sollte man immer Zeit haben, es ist wohl nimt uber· 
£tussig, heute ganz besonders daran zu erinnem, wo in arger Uber. 
heblimkeit diese Tugend der Besmeidenheit so viel vergessen wird. 

Wenn Sie, meine lieben Kommilitonen, nun wieder in den AUtag 
gehen und nur ein Wort, nur einen Gedanken aus dieser Stunde 
mit hinausnehmen, der weiter lebt und wirkt, dann war die Pause 
aum keine verlorene Zeit. Wahren Sie die Wurde unserer Ru· 
perto • Carola, arbeiten Sie in dem Bewu8tsein emster Ver
antwortliffikeit fur Ihren Beruf, so viel Sie konnen, dann leisten Sie 
auf der Universitiit das Beste zum Heile unseres Landes, und seien 
Sie uberzeugt, dan wir in Liebe zu unserem Berufe und in Liebe 
zu Ihnen helfen wollen, wo wir nur konnen. -



G. Franz'sdle Budldrudcerei 
(G. Emil Mayer) 
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