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Das kunstpadagogische Wirken Friedrich Muliers (1801-1889) is! in der 
Literatur Uber die Geschichte der Kasseler Kunstakademie 1 bisher nicht be .. 
handelt warden. Dabei hatten allein seine ungewohnlich lange Amtszeit als 
Professor und, seit 1867 bis Zll seinem Riicktritt im Jahre 1875, als steIlver= 
tretender Direktor, var allem aber seine breit angelegte, durdt vielseitige Be: 
gabung ausgezeichnete Personlichkeit durrnaus den SchluB zulassen konnen, 
daB Fragen der Ausbildung an einer Kunstakadernie - liber seine PHjdtten 
als Lehrer hinaus - hemst geeignet sein muBten, sein besonderes Interesse 
Zll erregen. 

Bei Dunnsicht der im Staatsardtiv Marburg erhalten gebliebenen Akten der 
Akademie fand der Verfasser Belege fUr Friedrich Muliers kunstpadagogische 
Tatigkeit 2, die das BiId dieser schillemden Personlichkeit 3 auch nach dieser 
Seite hin abrunden, die einen bisher nicht besonders hervorgehobenen Ab.,. 
schnitt der Entwicklung des traditionsreichen Instituts in einem neuen Lichte 
zeigen und die - darUber hinaus, als bedeutsamer Beitrag zur Geschichte 

1 HtRMANN KNACKFUSS: Geschif:hte der KBniglichen Kunstakademie zu Kassel (Kasa 
sel 1908) schildert die Entwick.lung des Instituts seit seiner Grundung im Jahre 
1777. Die Darstellung, zu der KNACKFUSS Akademie-Akten heranzog, hat ledig,. 
lich im Hinblick. auf die erste Zeit nach 1777 einen gewissen Quellenwert, gibt 
jedoch, was das 19. Jhdt. betrifft, lediglich auBere Sachverhalte wieder, ohne 
auf die inneren Zusammenhange wertend einzugehen. KNACKFUSS wird so der 
Bedeutung Friedrich MUllers fUr die Kasseler Akademie nicht gerecht. 

2 Diese Arbeit bildet einen Teil einer kunstwissenschaftlichen Dissertation, die 
abgeschlossen war, wegen des plOtzlichen Todes des Verfassers am 28. April 
1964 aber nicht mehr der Philosophischen FakuItat der Georg.August.Univer. 
sitat in Gottingen vorgelegt werden konnte. Das Thema def Dissertation lautete: 
"Louis Kolitz (1845-1914) Mater und Direktor der Kasseler Kunstakademie -
Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Kunst im ausgehenden 19. Jahrhun. 
dert". Von einer Straffung am Anfang abgesehen veroffentlichen wir hier den 
einleitenden Abschnitt des Kapitels IIDas kunstpadagogische Wirken - Plane 
und Programme." - Louis Kolitz, der mit Friedrich Muller gut bekannt war, 
entwick.elte - auf Muliers Planen und Ideen aufbauend - gleich zu Beginn 
seines Direktorats im Jahre 1879 (er leitete die Akademie bis 1911) ein um" 
fassendes kunstpadagogisches Reformprogramm, das jedoch ebenfalls nicht ver_ 
wirklidtt werden konnte. 

3 FERDlNAND ZWENGER: Friedridt Muller (Nekrolog) -+ Hessenland 3 (1889) 52 E., 
62 H. und 82 ff., gibt die wichtigsten Lebensdaten. Es fehlt jeder Hinweis auf die 
offensichtlich schon damals vollig in Vergessenheit geratene kunstpadagogische 
Tatigkeit Friedrich MUliers. 
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des deutschen Akademiewesens im 19. Jahrhundert angesehen werden 
diirfen 4. 

Friedrich Muller, selbst Schuler der Kasseler Kunstakademie und in einem 
langen Leben mit der Stadt Kassel eng verbunden, IIgewissermaBen ... die 
verkorperte Geschimte derselben vom Anfang dieses Jahrhunderts an" 5, 

wurde 1832, mit 30 Jahren, als Professor und Lehrer fur Malerei 6 an die 
Kasseler Akademie berufen, deren Lehrkorper er 43 J ahre lang angehorte. 
AIs junger Stipendiat der Kasseler Akademie hatte er sich 1819 in Rom dem 
Kreis der Nazarener angeschlossen und entscheidende Anregungen von Peter 
Cornelius und Friedrim Overbeck erhalten 7, die sich in seinem eigenen kunst: 
lerischen Werk 8 ebenso widerspiegeln, wie der EinfluB Joseph Anton Kochs 11. 

Obwohl Friedrim Muller nach seiner Berufung zum Akademie=Professor der ge= 
achtete Lehrer zahlreicher Maler und Bildhauer war 10, trat sein Wirken als 
Maler hinter eine.r vielseitigen, uber die Grenzen der Akademie .. Arbeit hin= 
ausweisenden Aktivitat zuruck. 

Vor allem seiner Initiative war es zu verdanken, daB in der kleinen Resi: 
denz-Stadt 1835 ein Kunstverein gegrundet werden konnte. Kassel gehorte 
damit zu den ersten deutsmen SUidten, in denen das Burgertum begann, lIim 
Spannungsfeld der Verfassungskampfe in die verantwortungsbewuBte Auf::: 
gabe des Mazens hineinzuwachsen, die bis dahin den Fursten zugefallen 
war" 11. Und es war Friedrim Muller, der temperamentvoll vor engstirnigem 
Lokalpatriotismus warnte, als an den Kunstverein schon kurze Zeit nam seiner 

4 Die einzige, bisher ersch.ienene, zusammenfassende Gesch.ichte der Kunstaka. 
demien ist NIKOlAUS PEVSNER: Academies: of Art - Past and Present (Cambridge 
1940). Ihre Absich.t war, "to provide a straightforward description of four cen", 
turies of artist's education linked up with certain political, social and aesthetic 
data" (S. IX). PEVSNER stiitzt sich in seinem - in der Gesamtkonzeption durchaus 
grundlegenden - Werk bei der Darstellung des Akademiewesens im 19. Jhdt. 
stark auf sekundare Quell en, so etwa auch. auf KNACKFUSS aaO. 

5 ZWENGER 52. Gemeint ist das 19. Jhdt. 
6 Er versah in Personal union den Unterricht in der Historien", Landschafts- und 

Tiermalerei (s. ZwtNGtR 53). 
7 ZWENGER 53. 
8 Er wahltc die Motive seiner Gemalde mit Vorliebe aus der Vita der Heiligen 

Elisabeth, was ihm in Frankreich. den Namen "le peintre de Ste. Elisabeth" ein", 
trug (s. ZWENGER 67). Aber auch biblische Historienbilder nahmen einen bedeu,. 
tend en Platz in seinem Schaffen ein. 

9 ZWENGER 83. 
10 ZWENGER 66 nennt die Maler Johann Eduard Ihlt~e (1812-1885), Eduard Stiegel 

(1818-1879), Karl Find< (1814-1890), Louis Katzenstein (1824-1907), Heinrich 
Faust (1843--1891), August von WiIle (1829-1887), Adolf Lins (1856-1927), 
Carl Johann Arnold (1829-1916) und Eduard Handwerck (1824-1883) sowie die 
Bildhauer Gustav Kaupert (1819-1897) und Carl Ech.termeyer (1845-1910). 

11 KARl-HEINZ NOWOTNY: 1835-1960, 125 Jahre Kasseler Kunstverein, Ein Ruck::: 
blick. Katalog der Jubilaums-Ausstellung "Kunst von 1835-1960 aus Kasseler 
Privatbesitz" (Kassel 1960) 8. 
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Grlindung die Forderung gerichtet wurde, er solle den "vaterlandischen Kunst .. 
lern" mehr Geltung versdtaffen. Mit erfrischender Deutlidtkeit vertrat er in 
der Casselschen AlIgemeinen Zeitung die Ansicht, Hdafl es einem Publikllm 
nicht zugemutet werden karm, sich mit Werken der Mittelmiifligkeit, wenn 
sie auch vaterliindischer Abstnmmung sind, zu begnugen . .. Was mit den 
besten Werken die Konkurrenz vertriigt, bedarf keiner Begilnstigung!" I: 

Es entsprach der geistigen Spannweite dieser schilIernden Personlichkeit, daB 
Friedrich Muller auch als Politiker diplomatisches Talent entfaltete 13, als 
Chronist seines Zeitalters und seiner Stadt groBe Beachtung fand l' und sogar 
in religiose Streitfragen eingriff t.5. 

AIs eine bcdeutendste Lebcnsleistung ersmeinen jedoch hcute, im Abstand 
der Generationen, seine bisher vollig der Vergessenheit anheimgefallenen, 
mit wacher Intelligenz und jugendlichem Elan entwickelten kunstpadagogi: 
schen Reformideen, die mit erstaunlicher Einsicht in die sozialen und sozio" 
logischen Probleme der Kunstler seiner Zeit eine Neuordnung des Akademie", 
Unterrichts verlangten. Der Gedanke, mit einem Kunstverein fUr die Kunst,. 
ler seiner Zeit - besonders fur die jungen, noch unbekannten - ein standiges 
Forum zu schaffen, war also nur ein Teil einer umfassenderen Konzeption, 
deren ideelle Bedeutung dadurm nicht gemindert wird, daB sie nimt ver", 
wirklicht werden konnte: Ahnlich wie fast ein halbes Jahrhundert spater die 
Reform-VorschHige des jungen Akademie:Direktors Louis Kolitz 16 blieben 
die Plane Friedrich Muliers nur Papier, das - merkwurdige Parallelitat der 
Ereignisse - unbeamtet in den Regierungs"Akten verschollen blieb. 

Ihre erste Formulierung reicht in das Jahr 1836 zuruck und ist in einer 
Rede enthalten, die Friedrich Muller am 28. Mai aus AnlaB der Preisverteilung 
an die Sdliiler der Kurfurstlichen Akademie der Kunste, in einer offizieIlen 
Veranstaltung des Institu!s, hielt. Ihr Titel lautete "Uber den EinflllfJ der 

12 NOWOTNY 12. 

13 ZWENGER 82 E. : "In hessischer Zeit stand Professor MUller in nahen Beziehungen 
zu den aU5wartigen Gesandlsmaften am kurfUrstlichen Hafe, nkitt nur zu der 
osterreichismen und franzosischen, sondern auch zu der prcuBischen. Durch seine 
genaue Kenntnis der hiesigen Verhiiitnisse, durch seine Gewandtheit, seine Dis .. 
l...retion und stete Bercitwilligkeit eignete er sich ganz vorziiglich zum Vcrtraucns" 
mann der Gesandten, dem sie die Besorgung diplomatischer Auftriige mil Sicher. 
heit iibertragen konntcn ... Zur Zcit der Weltausstellung in Paris im Jahre 1867 
wurde Professor MUller ... als Kommissar zur Vertretung der hessischen Aus· 
stellcr nach der Hauptstadt Frankreichs gesandt." 

14 Er schrieb die heutc noch als Zeitdokument aufschluBreiche zwcibandige Lokal. 
chronik: Kassel seit siebenzig Jahren (Kassel 1876 und 1879). 

15 Er wandte sich 1844 mit der Broschiire HFriedenswort zur Losung der religiosen 
Streitfrage'" in ausgleichendem Sinne gegen die durch die Ausstellung des HHei= 
ligen Rockes'" in Trier ausgeloste Griindung deutsch.katholischer Gemeinden. 

16 Louis Kolitz (1845-1914) war von 1879 bis 1911 Direktor der Kasseler Kunst .. 
akademie. Er versuchte bereits unmit-telbar nach seiner Amtsiibernahme, ver
srniedene Reformplane durrnzusetzen. 
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Kunst auf das oftentliche Leben, insbesondere aut die Handwerke" 17 • Wegen 
ihrer grundsatzlichen Bedeutung werden hier einige Absdtnitte aus der an 
entlegener Stelle erschienenen, bisher verschollenen und in der Literatur 
nicht herangezogenen Rede zitiert, die mit den provozierenden Siitzen begann: 
IIAIs die bildenden Kunste die Stufe erreicht hatten, welche wir nach im Ver" 
[auf van drei Jahrhunderten aIs den Moment ihrer hachsten BlUthe be= 
wundern, war ihr Zusammcnhang mit dem oftentlichen Leber.. nach allen 
Richtungen bemerkbar; wic konnte es audz anders seyn, da sie selbst in deT 
ideals ten Vollendung nUT ein Ausdruck der gesammten Denh und Empfin .. 
dungsweise waren. Am erkennbarsten jedoch war dieser Zusammenhang in 
denjenigen Geschiiften wahrzunehmen, welche im eigentlichen Sinne des Wor", 
tes Handwerke genannt werden. Die Kiinste hatten sich als innerstes Leben 
derselben aus ihnen heroorentwickelt, und wie die Blume als letzte Often", 
barung der Pflanzenentwicklung gel ten kann, so mussen auch die freien bi!= 
denden Kunste als eine Blume betrachtet werden, zu welcher sich die unfreien, 
die Handwerke, wie Wurzel, wie Stief oder wie Blatt verhalten. Ein jedes Vera 
hiiltnis in der Natur sucht sich, im Drange seiner Bestimmung, zu einem 
Hoheren zu entwickeln. Die Fasern der Wurzeln finden in dem Stiele eine 
Griinze ihrer lerstreutheit und die noch mangelnde Einung, - der Stiel 
treibt in den Bliittern zu l10herer organischer VoIlendung, bis diese end., 
lich in letzter Ausbildung den Kelch der Blume umfassen, welche selbst 
wiederum nur als eine hohere Organisation des Blattes zu betrachten ist. 
In iihnlicher Weise steht die Kunst mit den mehr mechanischen Beschiiftj", 
gungen in innigster Wechselwirkung, und dem forschenden Blick konnen 
die Kaniile nicht entgehen, durch welche ihr die Siifte aus der brei ten Basis 
des ganzen Lebens zugefuhrt werden. Wenn nun eine jede menschliche Be
schiiftigung ein liel voraussetzt, dessen Erreichung ihre ganze Thiitigkeit 
anregt, so kann den Handwerken nur die Kunst ein wUrdiges liel abgeben, 
und im Ringen nach demselben erreid1en sie erst eine auf hohere Bedeutung 
gegrundete Nutzlichkeit, wodurch aber auch die Niitzlichkeit der Kunst fitr 
das practische Leben genugsarn bewiesen ist. J e f r i s c her un d le· 
bendiger der K unstsinn herrscht, urn 50 weniger wird 
die Kllnst van den iibrigen Beschiiftigungen giinzlich 
getrennt seyn, ja die Reihe der Handwerke wird na", 
mentlich in einer solchen Folge stehen, da/3 mehrere 
derselben gar keinen llnterschied zwischel1 Kllnst und 
Ha n d w e r k d Cl r b i e ten" 18. 

An anderer StelIe 19 heiBt es: "Das weniger Getrenntseyn der Kunst van 

17 Die Rede wurde auf Kosten der Akademie in der Kasseler Budtdruckerei Aubel 
gedruckt. Ein Exemplar der Sdtrift konnte der Verfasser im Staatsarchiv Marburg 
(StAM Bestand 150/1678, BI. 63 r-74 v) auffinden. Die Zitate behalten die 
originale Schreibweise durdtweg bei. Hervorhebungen im Text der Zitate stam" 
men vom Verfasser. 

18 StAM Bestand 15011678, Bl. 64 r, 64 v. 
19 StAM Bestand 150/1678, BI. 65 r, 65 v, 66 r, 66 v. 
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dem Handwerke tindet aber in den Schoptern der Wundenoerke gothischer 
Baukunst, welche sammtlich Steinmetzen waren, den voIlsten Beleg, und wenn 
wir die Geschichte jener alteren Zeit zu Rathe ziehen, so werden wir finden, 
daJ3 die Handwerke es waren, welche, einer edlen Richtung folgend, der 
Kunst die Wege bahnten und deren Verherrlichung unterstutzten. Aber sie 
selbst muflten auch auf diesem Wege unverganglichen Ruhm enoerben. Man 
betradite nur die Waffen und Geschmeide, Trinkgeschirre, Mabel und 
Alles, was Zur Bequemlichkeit und Anl1chmlid1keit des Lebens ft11Serer Vor
fahren erfunden war, und man wird durchgehends eine Geschicklichkeit, 
welche von der Kunst erfiWt ist, bewundern mussen. Aber aum darin waren 
Kunst und Handwerk sich iihnlich, daf3 sie be i d eau f die s e I b eAr t 
erIernt wurden; denn nieht die Ausubung der Kunst an 
und fur sieh gab dem Kunstler einen Ansprueh auf 
graflere auflere Aehtung, aIs dem Handwerkslehr-
1 i n g, son d ern e r std a s M a a J3 5 e i n e r Fer t i g k e i ten. Der 
Anfang in seinem Berufe war nicht etwa, wie heutigen Tages, sogIeich eine 
ideale Beschaftigung; er muflte vieImehr wie der Lehrling eines jeden ande
ren Geschaftes be; soIchen Gegenstiinden beginnen, welche die grobste 
mechanische Thiitigkeit erlauben, - von dem Rohen zum Feinen ubergehen, 
bis er als Gehiilfe des Meisters diejenige Stufe erreichte, von der er zum 
seIbstiindigen Schaffen mit Leichtigkeit schreiten konnte. Auf diese Weise 
entwic1celte sich in schonster Harmonie die Fiihigkeit des innern Schaffens 
und Erkennens mit der auflern Fertigkeit, das im Geiste oder in der Wirk· 
lichkeit Erschaute meisterhaft darzustellen, und so gewann die Kunst die 
sichere Basis eines burgerlidlen Berufs und hielt sich fern von dem vor .. 
nehmen Dilletantismus, welcher sie in spatern lahrhunderten bis auf unsere 
Tage charaeterisirt. Merkwurdig wird stets die Betradltung bleiben, dafl die 
Kunst in der Zeit, wo ihr der innere Geha!t ganz abhanden gekommen und 
sie ihr letztes Z iel in die Erreichung aufJerordentlicher Handfertigkeit setzte, 
mithin zum Handwerk giinzlich herabgesunken war, - sich in ihrer aufleren 
Stellung am weitesten vom Handwerke ent/ernte, in einer vornehmen Ab· 
gezogenheit isolirte, um sich in einer Verherrlichung zu gefaIIen, worauf 
sie keinen Anspruch mehr hatte. Diese volls tandige a u fl ere T re n nun g 
hat jedoch nicht aUein der K u n s t g e s e had et, sondern auch auf die 
Allsubung der Handwerke nachtheilig eingewirkt. Mit dem Zerreiflen der 
hollern Verbindung enhoich ihnen das Streben nach einem hahern Ziele, 
und die blose Gewinnsucht mufJte fortan die edlern Neigungen filr Ruhm 
und Ehre allein ersetzen. In derselben Weise, wie Kunst und Handwerk sich 
gemeinschaftlich zu hachster Vortrefflichkeit entwickelten, hielten sie audt 
Schritt im beiderseitigen Verfall, und wahrend die Kunst so tief gesunken 
war, dafl sie sich nicht einmal mit dem Handwerke einer altern guten Zeit 
messen konnte und von dessen Schapfungen beschamt wurde, war das 
Handwerk endlich zu solcher Roheit gelangt, daf3 nur der Alte Bann der 
Zunfte eine vollige Auflosung verhindert hat, in dem derselbe doch noch 
einige, wenn aum geringe Fertigkeit zur Bedingung der Ausubung machte. -
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Hat nun die Kunst in urlsern Tagen sich aus dem unwesenhaften Traum~ 
leben eines larlgen Schlafes zu lebendiger Thiitigkeit wieder erhoben, so ist 
es nothig, wen" sie die friihere nationale Bedeutsamkeit wieder erlangen 
will, dafl sic selbst der V e r bin dun g m i t den j h r n a h est e hen == 

den Handwerkerz entgegenkomme ... Und gerade in 
Losung dieser Aufgabe mochte unsere Academie am 
ersten ihre offentliche NiUzlichkei t bethiitigen 
k 0 n n en. W ii red j eAu 5 b i 1 dun g de rei g e n t I j c hen K u n 5 t '" 

junger der alleinige Zweck unserer Anstalt, so 
kannfe man mit Recht den Aufwand der MitteI im 
Ve r h ii I t 11 i 5 Z 11 m Res u I tat z u g r 0 f5 n en n en; den" weml 

die Zahl derjenigen, weldlc sich der Kunst widmen, scha" an und fur sich 
nicht sehr grop iSI, so ist die Zahl derjenigen, welche durch wirklich aus: 
gezeichnetes Talent ihren Beruf documentiren, stets sehr gering, und wurden 
diesel ben, auch ohne daf3 die Academie bestande, bei einem einzelnen 
Meister der Erlernung ihrer Kunst nachkommen konnen, wenn es nicht im 
offentlichen Interesse wiire, daf3 der Unterricht in der Kunst eine gewisse 
Popularitiit gewinne . 1st ab er das Erlernen der Elemente der Kunst aIs ein 
vorzugliches Mittel zur Ausbildung im AIlgemeinen und zur Beforderung 
der Gewerbe insbesondere zu betrachten, so kann sich die Academie un= 
bedingt in die Reihe der nutzlichsten vaterliindischen Anstalten stellen. 
VieIleicht wird man aber, was die Beziehung der Kunst zu den Gewerben 
betrifft, eine wohl organisierte Gewerbeschule fur hinreichend halten durfen? 
Wenn wir es als eine Ha u pta u f gab e un s ere r Z e it bet r a ch
ten, die Kluft zwischen Kunst und Handwerk wie· 
der auszufaIlen, so ist gerade eine Academie, wie 
die unsrige, zu kriiftiger Mitwirkung besonders ge
eignet, und die blosen Handwerksschulen, wenn auch 
noch so gut eingerichtet, sind weit entfernt, den 
Unterschied zwischen Kunst und Handwerk zu mil· 
de rn, indem ihre Existenz schon eine bleibende Griinze bildet. Wiihrend 
in der Academie die Kriifte des Handwerkers sich an denen des Kunstjun .. 
gers rei ben und zu hoherer Willenskraft entziinden, ist in den Handwerks· 
schulen eine lebendige Einwirkzmg Seitens der Kunst nicht moglich; die 
Kriifte und Fiihigkeiten sind in zu grofler GleichmiiJligkeit TJorhanden, und 
das hohere Vorbild wird nicht erkannt, denn weder wird der Unterricht van 
wirklichen Kilnstlern ertheilt, noch sind die Muster, an denen sich der Schu~ 
ler ubt, stets reines KunsterzeugniJl . 

Soli ab er die Academie ihrel1 Einflufl auf das offentliche Leben mit Erfolg 
iiuf3ern, so ist es nicht genug, daJl sie existirt; es mtlJl nuch im Volke der 
Ejfer erwachen, sich ihre Schiitze zu enoerben, Wir wollen zur Erregung 
eines soIchen Eifers auf einige Gewerbe aufmerksam machen, die besonders 
geeignet sind, durch e i n g r 0 Jl ere sAn s chI i e Jl e n and i e K u n s t 
ein regeres Leben zu gewinnen ." 

Friedrich Muller fordert dann mit ausfuhrlicher Begrundung fur die Gold:: 
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schrniede, die Waffenschmiede, die Schreiner, die WeiBbinder!!O, die Topfer!!:t , 
die Damastwirker eine enge Verbindung zur Akademie (die nur durch die 
Einrichtung van We r k 5 tat ten and erA k a d e m i e zu bewirken 
gewesen ware) und stellte diese Frage in groBere soziale und soziologische 
Zusammenhange, als er feststellte: "Verstanden die Handwerker ihren wah
ren Vartheil, so kennten sie dem Smredcbilde der Maschinenerfindung, das 
alle Handgesdlicklidlkeit el1tbehrlidl zu madlen droht, kuhnlidl entgegen 
treten, denn nicht dem, was Kunstfleip in den Handwerken erfordert, ken
nen die Maschinen Abbruch thun, sandern nur dem Theile, der eine ge
dankenlose und schan ohnedies maschinenmiipige Kraftanwendung er. 
heischt" !!. 

Die Folge einer engeren Verbindung von Kunst und Handwerk durch 
Vermittlung der Akademie werde auch sein, dalS "so Viele, weldle sich jetzt 
der Kunst widmen, weil sie die blase Freude an der Kurtst schan fur Beruf 
halten, mit Freude zu einem Geschiifte greifen werden, in welch em sie ihre 
Kunstneigung bethatigen kennen. Das lmtergeordnete Talent wurde in ge
miithlimer Ruhe sich seiner Verwandtschaft mit der Kunst erfreuen, wiih" 
rend der aufstrebende und wirklich begabte Genius auch in der Verpuppung 
des Handwerks zur Psyme sim entfaltet. Allein in dem gegenwiirtigen Zu
stande verschmiiht das van Ehre getriebene Gemuth die Befassung mit einem 
Geschiifte, das diesem T riebe nur wenig Spielraum gewiihrt, obgleidl es 

20 Diese soU ten nam Friedrim MUliers Vorsmlagen den ,.Anfang eines lebens
lustigeren Hauseranstrichs versumen" und auch die Sgraffito-Technik beirn 
Hausersmrnuck anwenden, ",wenn wir aum nicht glauben, dap die Maler so bald 
schon von ihrer kunstlahmenden Vornehmheit nachlassen und Meister, wie Polio
doro da Caravaggio, Tizian, Holbein und viele andere es gethan, sich zu solcher 
Lebenserheitenmg herablassen werden" (StAM Bestand 150/1678, BI. 69 r). 

21 Dber das Topferhandwerk heiBt es: "Sein gegcnwiirtiger Zusfand ist so sehr VOII 

al1er Anmuth entblost, dap es Niemandem dabei einfalIt, dap es dasselbc Ge", 
schaft ist, dem wir die etrurischen Vasen verdanken . . . Nicht leicht mochte sidl 
ein anderes Gewerbe finden, das ebenso viele Bedurfnisse zu befriedigen hat und 
in einem eitlzigen Materiale mehr Variationen zulaPt, aber vicIleicht auch kein 
anderes, weld1es mehr aIs die Topferei mit dem Fludle eines ungIuddichen 
Schlendrians belastet ist. Dieselben geschmaddosen FOmlen, welche die irdenen 
Gefape vor mehr als hundert lahren hatten, circuliren noch unverandert in einem 
gf'nz verlinderten Lcben. Der Geist der Erfindung ist in der Topferei vimig aIlS

gestorben, und we"'1 noch irgend ein Gegenstand in ertraglicher Form gefertigt 
wird, 50 ist es sidlerlich ein Residuum allS einer sel,r frahen Zeit, welches der 
spatern Geschmaddosigkeit siegreich widerstanden" (StAM Bestand 150/1678, BI. 
69 v, 70 r). 

22 StAM Bestand 15011678, BI. 71 r. DaB diese Vorbehalte keine prinzipielle Ab. 
lehnung der Maschine bedeuten, geht aus folgender, geradezu prophetisch an" 
mu tender Passage der Rede hervor, die - was von entsmeidender Bedeutung 
ist - nur sems Monate nam der Eroffnung der ersten Dampfeisenbahn-Linie 
in Deutschland zwischen NUrnberg und FUrth und noch zwolf Jahre vor dem 
AnschluB Kassels an das damals noch sehr weitmaschige Eisenbahnnetz gehalten 
wurde: "Viclleicht sind die Eisenbahnen das Velrikel, das curopiiische Gesd,liftsz 
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keines Beweises bedarf, dafJ der geschickte Handwerker dem ungeschickten 
Kunstler im Wettlauf wahrer Ehre den Vorsprung abgewinnt"23. 

Die erregende Modernitat dieser Gedanken, auf ihre Kernsatze reduziert, 
ist erst dann voll zu ermessen, wenn sie dem fast 80 Jahre spater formulierten 
Ersten Manifest des Staatlichen Bauhauses Weimar aus dem Jahre 1919 
konfronnert werden, das zu seiner Zeit von der Avantgarde als ktihne, weg'" 
weisende Tat gefeiert und von den Gegnern bekampft wurde u : 

"Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle miissen zum Handwerk zuriick! 
Denn es gibt keine ,Kunst von Beruf'. Es gibt keinen Wesensunterschled 
zwismen dem Kunstler und dem Handwerker. Der Kiinstler ist eine Steige,. 
rung des Handwerkers. Gnade des Himmels liigt in seltenen Lichtmomenten, 
die jenseits seines Wollens stehen, unbewugt Kunst aus seiner Hand p.r= 
bluhen, die G run d I age des We r k m a gig e nab e r is tun .. 
e r I a Jll i c h f ti r j e den K ti n s tie r. Dort ist der Urquell des schopfe. 
rischen Gestaltens. 

Bilden wir also eine neue Z u n f t d e r H and w e of k e r!5 ohne die 
klassentrennende AnmaBung, die eine hochmiitige Mauer zwismen Hand: 
werkem und Kiinstlern errichten wollte." 

Selbst die Hauptforderung des Bauhauses: "Das Endziel der bildnerischen 
Tiitigkeit ist der Bau! Ihn zu schmiicken war einst die vornehmste Aufgabe 
der bildenden Kiinste" 26 klingt, wenn auch nicht so in den Mittelpunkt 
geriickt, in Friedrich Muliers Rede an, wenn er den Malern eine Wieder: 
belebung der Sgr.ffito.Technik empfahl (5. Anmerkung 20) und die Ker •• 

leben wieder in gropere Harmonie zu bringen; denn wenn die Volker in niihere 
Verbindung gesetzt werden, so findet auch ein Austausch und mithin Vermeh. 
rung der Bediirfnisse statt, und wenn dt~rch die Eisenbahn die Civilisation des 
Orients am ersten und gewissesten vorbereitet wird, so steht dahin, ob in 
Europa jetzt schon so viel Gewerbethiitigkeit vorhanden sey, um all die er
wachsenden Bedurfnisse zu befriedigen." (StAM Bestand 150/1676, Bt. 72 r). 
Im AbschniH davor hieS es: "Der Moment einer harmonisdlen Ausgieidmng 
zwisc:nen dem Wirkungskrcise der Maschinen und dem des Handarbeiters wird 
nicht ausbleiben, und die Macht der ersten, welche van so vielen mit Zittern und 
Zagen im steigenden Zunehmen bemerkt ist, wird sogar in ihrer Woltlfhiitigkeit 
erkannt werden. Die vielen Hiinde, sonst von dcr Zubereitung der rohen Stoffe 
in Anspruch genommen, konnen einer lebendigeren, des Menschen wurdigeren 
Thiitigkeit sich zuwenden, und das ganze Leben wird an geistigem Inhalte ge
winnen. la, es wird eine Zukunft kommen, welche mit Verwunderung unsere 
Philanthropie dmber besorgt findet, dap der Pariazustana so vieler unserer 
Mitmenschen durdl den Geist der Erfindung in seiner Exisfenz gefiihrdet seyn 
mochte. " 

23 StAM B.stand 150/1678, BI. 72 r, 72 v. 
24 Zitiert nach HBauhaus 1919-1928", hrsg. von HERBERT BAYER, WALTER. GROPJUS, 

ISE GROPJUS :I (Stuttgart 1955) 16. 
25 Die Sperrungen bezeichnen Stellen, die im Originaitext durch Kursivdruck her_ 

vorgehoben sind. 
26 Bauhaus 1919-1928, S. 16. 
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miker anregte, "aut eine wohlfeile und geschmackvoIle Weise ... die uner. 
freuliche Armuth unserer Hiiu serfa<;aden [zu] bedecken" ! 7. 

Zu ihrer Zeit und zumal vor dem Auditorium der Professoren und Srniiler 
der Kunstakademie einer kIeinen Residenzstadt 28 miiBte ein solrnes Manifest 
als Sensation, ja als unerwiinsrntes Argernis ersrneinen. Dies erhellt aus der 
Tatsache, daB dem avantgardistisrnen Akademie=Professor 1840 von der 
Direktion des Instituts untersagt wurde, anUiBlirn der Preisverteilung an die 
Srniiler der Akademie erneut einen Vortrag zu halten :!II, namdem er im 
Jahre zuvor mit einem weiteren programmatismen Vortrag "Ober die Wahl 
eines kiinstlerismen Serufes":!o emeut erheblimes Aufsehen ereegt hatte. 

Wie ungewohnlich die Forderung nach einer engeren Verbindung von 
Kunst und Handwerk - zumal im Rahmen der Wirksamkeit einer Akade .. 
mie - im J ahre 1836 ersrneinen muBte, laBt sich aber vor allem daran er,.. 
messen, daB die ersten Ansatze zu solch. konsequenten, erst im 20. Jahr .. 
hundert verwirklirnten Vorstellungen von der geistigen, sozialen und sozio: 
Jogischen Position des Kiinstlers in def kunsthistorisrnen Fachliteratur O}S'" 

her erst in den SOer Jahren des 19. Jahrhunderts vermutet wurden. So nennt 
NIXOLAUS P[VSNER:!\ die Schriften von GOTIFRIED SEMPER S!, LEON DE LA: 
BORDE n und H ERMAN GRIMM. 34 als friiheste Manifes tation eines solchen 
Gesinnungswandels, in denen jeweils einzelne Aspekte dieser vielschichtigen 
Frage erortert werden: GOTTFRltD SEMPER (1803-1879) beklagt "die Zweitei .. 
lung in Kunst. und Industrieschulen aIs einen unzweckmiifJigen, bereits 
Uberholten Dualismus, er hofft auf ein ,brUderliches Verhiiltnis des Meisters 
zu seinen Gesellen'" 33 i LEON DE LABORDE (1807-1869) beginnt sein zwei= 
bandiges Werk mit einer DarsteIlung der Geschichte der angewandten Kunst, 

27 StAM Bestand 150/1678, B1. 70 v. 
28 Kassel hatte 1835 knapp 30000 Einwohner (Freundliche Mitteilung von Dr. 

Wilhelm Niemeyer, Stadtarchiv Kassel). 
29 StAM Bestand 150/1678, BI. 82 r. Oberbaudirektor Johann Conrad Bromeis wies 

den der Akademie-Direktion auf deren Verlangen eingereichten Vortrag .. Der 
Einflup des Studiums der etrnriscnen Vas enbilder aut die neuere Kunstentwidc
lung" zuriick (BI. 82 v). 

30 Der Verfasser konnte auch diesen Vortrag im staatsarchiv Marburg, Bestand 
150/1678, BI. 94 r-95 v, auffinden. Die Rede wurde 1839 bei Carl Gotthelft in 
Kassel gedruckt; sie erschien auBerdem in der 1840 von FRANZ DINGELSTEDT in 
Kassel gegrUndeten Zeitschrift "Salon" (Nr. 4 und 5 des Jahrgangs 1841), zu 
deren standigen Mitarbeitern Friedrich MUller gehorte. - Vg!. unten 5. 580. 

31 PEVSNU 190 H. (Chapter V, The Ninenteenth Century) u. 243 ff. (Chapter VI, 
The Revival of Industrial Art, and the Artist's Education to-day). 

32 GOTIFRIED SEMPER: Wissenschaft, Industrie und Kunst (Braunschweig 1852), ent. 
standen im Londoner Exit. 

33 LtON DE LABOROE: De I' Union des Arts et de l'Industrie (Paris 1856). 
34 HERMAN GRIMM: Die Akademie der KUnste und das Verhaltnis der KUnstler zum 

staate (Berlin 1859). 
35 WERNER HOFMANN: Artikel "KunstsdmleU -+ Bildende Kunst 11 - Das Fisdter

Lexikon (FrankfurtIMain 1960) 182. 
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derer Stelle: ,)ch meine nemlich, dap mit dern Hinwegfallen des zunftigen 
Betriebs auch diejenige Mittelstufe eingebiiflt warden, welche dach eigenllich 
in der Entwickelung eines Kunstlerlebens nicht fehlen sollte, die ... Stufe 
des Gehiilfen und GeseIlen. ]etzt haben wir nur Schuler und Meister, und 
Niemand weip, wo der Schulergrad authort und der des Meisters beginnt. 
Dadurch wird aller organische Unterschied verwischt, die Epoche des ]ung2 
lingsalters dem Kunstleben entzagen ... "'43. 

Diesen Erorterungen schloB sich eine Mahnung an .. deren ModerniHit die 
Zuhorer von 1839 schockieren muBte und die in einer Rede vor Kunststu: 
denten des Jahres 1963 ausgesprochen worden sein konnte: "Vor alien Din= 
gen mochte ich [hnen eindringlich machen, wie wenig es gerathen ist, ein 
Geschiift aufzugeben .. das dach wenigstens die burgerliche Stellung sichert . .. 
und so mochte ich denn denjenigen .. die sich der Kunst 
weihen wollen, den Rath ertheilen, mit einem Hand= 
we r k z u beg inn en, das mit derjenigen Kunst, zu der sie Beruf 
fuhlen in inniger Verb in dung steht, urn van einem solchen sichern Funda= 
mente aus die Eroberungen im Reiche der Kunst zu beginnen" 401. 

AuBer in den beiden programmatischen Reden - von denen die zweite 
das oben bereits erwahnte Verbot auslOste - fan den Friedrich Muliers 
kunstpadagogische Forderungen ihren Niederschlag in einer Reihe von Denk: 
smriften und Eingaben an die Regierung. Ludwig Sigismund Ruhl (1794 bis 
1887), seit November 1840 - als Mitglied der dreikopfigen Direktion -
Direktor der Kasseler Kunstakademie 43, hatte ihre wichtigsten Gedanken 
sogar in einem offiziellen, allerdings ohne Mitwirkung der iibrigen Akade: 
mie:Lehrer verfaBten Reform:Vorschlag aufgenommen, den er im Juni 1841 
dem Kurprinzen und Mitregenten Friedrim Wilhelm iiberreichte. Die Aka: 
demie solle "nicht nur Schuler fur die bildende Krlnst erziehen, sondern 
allch Lehrlinge fur Handwerke auf eine hohere Entwicklungsstufe in ihrem 
kunftigen Beruf erheben. Die beiden Zwecke soIlen sich gegenseitig ergiin: 
zen" 46, Dies konne nUr durch eine grundlime Anderung erreicht werden, 
da "die Academie bei ihrer gegenwiirtigen Organisation ein Missverhiiltnis 
zwischen dem Bediirfnis fiir Kunstarbeiten und der AnzahI der Kiinstler 
selbst erzeugt . . . Es ist ein ganz wesentlicher Mangel nicht nur der hiesi: 
gen, sondern fast aller Academien, dap sie ein solches Mipverhiiltnis be: 
giinstigen und hervorrufen .. . Die alten Malerschulen waren organischer, 
denn indem die Lernenden dem Iehrenden Meister bei den ihm ubertrage= 
nen Arbeiten halfen, fanden jene aIlgemach Anwendung ihrer Tiitigkeit, 
die ihnen Zutrauen in eigene Kriifte und spiitere Auftrage verschaffte. Sie 
hatten an der Kunst des Meisters selbst Anteil, sowie einen bestiindigen Map. 

43 StAM Bestand 150/1678, BI. 95 r. 
44 StAM Bestand 150/1678, BI. 95 v. 
4S KNACKFUS5188. 
46 KNACKFUSS 190, 
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stab fur eigene Fortsdlritte vor Augen, der dem Unbegabten keinen langen 
[rrtum uber sein Werk zuliep" 41 . 

DaB die Reformplane trotz solch weitgehender Obereinstimmung zwischen 
Ludwig Sigismund Ruhl und Friedrich MUlier nicht durchgesetzt werden 
konnten, hatte nicht nur seine Ursache in den unsicheren politischen Ver
haltnissen in Kurhessen und in dem mangelnden Interesse des Landesherrn 
an der Akademie 48, sondern zu einem nicht geringen Teil aum darin, daB 
sim beide KUnstler iiber andere Fragen miteinander verfeindeten: "Der 
Kampf zwismen Ruhl und MUller hat nimt aufgehart, solange beide neben
einander wirkten" 411. Friedrim MUller wurde auf diese Weise in die RoUe des 
oppositionellen AuBenseiters gedrangt, dessen Vorschlage schon bei der 
Akademie-Direktion - als Folge personlimer Rivalitaten - auf erbitterten 
Widerstand stielSen. 

Miillers umfangreichster Reform-Plan ist, mit ausfiihrlirnen Erlauterungen 
und zahlreichen person lichen Beschwerden gegen die Akademie-Leitung, auf 
112 Aktenseiten niedergelegt lio. Er tragt das Datum vom 20. August 1849 
und liegt damit zeitlich noch immer var den bisher als frUheste AuBerungen 
angesehenen Schriften von Gottfried Semper, Leon de Laborde und Herman 
Grimm. Kernstiick der Denkschrift~l ist die erneut erhobene Forderung, die 
Akademie als "Vermittlerin zwischen Kunst und Handwerk"~! aufzufassen 
und ihre Aufgaben nicht auf die einer "speciellen Kunstschule" zu be
schranken. 

Der bereits 1836 formulierte Gedanke einer Intensivierung des Zeichen
unterrichts wird 1849 zu dem Vorschlag kankretisiert, die Akademie gleich,. 
zeitig in eine IICentral-Zeichen-Schule" 53 umzuwandeln, die drei Abteilun
gen umfassen soUte: a) "die Kunstlehranstalt, in welcher ... die . .. Kllnst 
gelehrf und gefrieben wird; b) die Zeidlensdlule filr Handwerker Ulld Tedl-

47 Zitiert nach KNACKFUSS 190 ff., der in dem Text offensichtlidt eine Angleichung 
an modeme Rechtschreihung vorgenommen haben muB. KNACKFUSS erwahnt die 
Eingahe beiHiufig, ohne ihre Bedeutung zu erkennen. 

48 Kurfilrst Wilhelm H. lebte seit 1831 in Hanau; er hatte .. die Gemaldesammlung 
der Offentlidakeit entzogen und schlieBlich auch das Kopieren nicht mehr ge
stattet" (KNACKFUSS 166). Ocr als Mitregent eingesetzte Kurprinz Friedrich WiI. 
helm war aufgeschlossener fUr die Belange der Akademie, aber aus personlichen 
GrUnden ebenfalls in das Spannungsfeld zwischen Volks. und FUrstensouverani_ 
tat geraten. In die erste Zeit seiner Regentschaft fallen die Berufung von Wer_ 
ner Henschel, Friedrich MUller, Carl Aubel, Ludwig Emit Grimm, Johannes 
Wolff an die Akademie (KNACKfUSS 164). 

49 KNACKFUSS 189. Ludwig Sigismund Ruhl trat erst im Oktober 1867 in den Ruhe. 
stand (StAM Bestand 150/ 1678, BI. 202 v). 

SO StAM Bestand 15011678, BI. 9 r-59 r, 76 r-91 r. 
51 Sie wurde in den bisherigen Darstellungen der Akademie .. Geschichte nicht be. 

riicksichtigt. Der Verfasser konnte die Akten im Staatsarchiv Marburg auffinden. 
52 StAM Bestand 150/1678, BI. 29 r. So lautet eine Kapiteliiberschrift der Denk

schrift. 
53 StAM Bestand 15011678, BI. 31 v, 32 r. 
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niker; C) die Zeichenschule fur die Schuler der Gelehrlen-Schulen, in wel
cher die Theorie der Kiinste und Kunstgeschichte gelehrt und getrieben wird. 
Die erste Abtheilung wurde fur sich allei" bestehen, die z w e i t e i n 
Verbindung mil der hoheren Gewerbeschule und Bau
handwerkschule und die dritte in Verbindung mU 
dem Gymnasium zu sefze" seyn ... Alle drei Abthei~ 
lungen miissen jedoch in deT Wechselwirkung einer 
gem e ins c h a f I lie hen A n s I a I I u e r b I e i ben, d. h., die L eh
rer derselben biIde" ein Lehrercollegium, welches 
in gemeinschafllicher Beralhung ilber alle Angele
genheiten der verschiedenen Abtheilungen zu be-
5 chi i e f1 e n hat ... Endlich ist das aut diese Weise reorganisierte Insti", 
tut noch dahin zu verpflicJzten, den Z e i c hen u n t err i c h t b e j a n s 

deren oftentlichen Schulen zu regeln und zu ubeT. 
wa c hen . .. Van hier aus miif1te aum ein Einflufl aut den Zeicherumter. 
richl in den Volksschulen gellend gemachl werden" ". 

AufschluBreich sind auch die Hinweise auf die von Friedrich Muller prak: 
tizierte Unterrichtsmethode, mit der er in seinem eigenen Wirkungsbereich 
die geforderte Refonn, freilich ohne Rechtsgrundlage, vorwegnahm und die 
darauf beruhte, " .... dafJ mit der eigentlichen academischen Unterrichtsweise 
vollkommen gebromen und die altern Kunstwerkstiitten zum Muster ge
nommen wurden. [ch entschlofJ mich daher aum, obgleich smon alle meine 
SchUler ohnetlies u n g e h i n d e r ten Z u t r i t tin m e i n e i g e n e s 
Atelier hatten, mehrere Bilder in den Academiez 
Ateliers in der Mitte meiner Schuler auszufiJ.hren ... 
fin solches Zusammenleben von Meister und SchUlern hatte auch noch den 
Vortheii; dafJ der Meister die feineren Nuance" in den Individualitiiten der 
SchiUer beobachten und ihren besondern T alenten die besondere Richtung 
geben konnte" 65. Symptomatisch fUr die Schwierigkeiten, die Friedrich MUl,. 
ler "filr den Fortbestand des Gedeihens der Classe der Malerey zu bestehen 
halte", war, daB ihm nach der Berufung Ludwig Sigismund Ruhls zurn Direk. 
tor untersagt wurde, weiterhin unbekleidete weibliche Modelle zu stellen, was 

54 Friedrich MUlIer bezieht sich hierbei erneut auf seine Rede vor der Akademie 
vom 28. Mai 1836. 

55 StAM Bestand 150/ 1678, BI. 19 r f. In der umfangreichen Denksduift wendet 
sich Friedrich MUller u. a. auch gegen die fortsdueitende BUrokratisierung der 
Verwaltung (BI. 21 r. E.), fordert eine Anpassung des Lehrkorpers an .seine 
ReformvorschUige (B1. 23 v H.) und u. a. den Verzicht auf die mehrgliedrige 
Oirektion. (BI. 48 rH.) £s handelt sich hierbei um Einzelfragen, die die pada .. 
gogische Konzeption nur mittelbar beriihren. Hierzu gehoren auch die von 
KNACKfUSS 177 H. geschilderten BemUhungen Friedrich MUlIers um die Verbesse" 
rung der Raumverhaltnisse in der Akademie und um die Aufhebung des Kopier .. 
verbots in der Bildergalerie. KNACKFUSS scrueibt Uber MUller etwas geringsmat. 
zig: It ••• war in frUher Jugend ein fleiBiger und begabter, aber etwas unruhiger 
Schuler der Akademie gewesen .... , erkennt aber an, daB dieser lI mit hellen Augen 
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offensichtlich bereits unangefochten geschehen war, seitdem Friedrich MUller 
1832 sein Lehramt Ubernommen hatte 58 : FUr ein offentliches Kunstinstitut 
war dieses Verfahren homst ungewohnlich; es zeigte emeut, daB Friedrich 
Muller auch. in dieser Hinsidtt den iiblichen Vorstellungen seiner Zeit vor: 
aus war 57. 

Friedrich Muliers kunstpadagogisdte Forderungen, die 1849 teilweise sogar 
die Unterstiitzung des Referenten im Ministerium gefunden hatten 58, blieben 
im wesentlichen unerfiillt, obwohl er sie auch in den spateren Jahrzehnten 
wieder erhob 5l, und obwohl die ersten Ansatze zu einer Reform der Akade .. 

die Mangelhaftigkeit der ZusHinde erkannte" (5. 171). - Friedridt MUller wehrte 
sich auch gegen die Abneigung (des Direktors) gegen ein Besprechen mit seinen 
Untergebenen, die "bei Ludwig Sigismund Ruhl womoglich noch sHirker aus
gepriigt war als bei seinem BruderH (KNACKFUSS 189), dem Hof-Baudirektor Julius 
Ruhl, der bis 1840 der Akademie_Direktion angehort hatte. 

56 SlAM Bestand 150/1678, BI. 21 v f.: ,.Der neue Director hatte gleich be; Ober
nahme seines Amtes eine auffallende AntipatlJie gegen diese Classe an den Tag 
gelegt. Zunachst wurde idJ in smar/em Thone daruber zur Redlenschaft gezogen, 
daJj ich nackte weibliche ModelIe zum Studium der Eleven gestellt habe, indern 
dieses in offentlimen Kunstanstalten nicht Gebraum sey. In meiner Enoiderung 
bewieJj im die Nothwendigkeit des Studiums nam dem weiblichen Model! in 
einer Classe, weldte eine Classe der Historienmalerey sey, daJl von der Di
rection friiher niemals Bedenken dagegen erhoben ... " - Die Akademie-Direc_ 
tion schrieb hierzu am 4. Oktober 1849: " ... eine solche Erlaubnis hat fur diese 
Classe niemals bestanden. Wenn aber in der Zeit, wo dieselbe aus Mangel an 
Raum auswiJrts eingemiethet war, der erschwerten Controlle wegen solme MiJj
briiuche haben stattlinden konnen, so ist es von gedachtem Lehrer umso dreister, 
sich nochmaIs aul notorische Ungesetziichkeiten Zl~ berufen" (StAM Bestand 150/ 
1678, HI. 100 v), 

57 PEVSNER 231: ..... Female models ... were still forbidden in almost all public 
art schools in 1850 and later." In den Kilnstler-Ateliers waren seit dem 14. und 
15. Jahrhundert und seit iangem auch in den privaten Kunstschulen unbeklei. 
dete weibliche Modelle ilblich. PEVSNER ISchreibt hierzu an derselben Stelle unter 
Angabe weiterer Literatur: .. But the only official academy which in the eigh
teenth century seems to have allowed the female model was London, the rea_ 
sons perhaps being the unusual non-governmental nature of the institution. How 
far we can interpret this as a symptom of openmindedness, appears doubtful, 
if we hear that lady students were not admitted to life·drawing until 1893, 
and even then the model had to be 'partially draped'. A similar Victorianism in 
Berlin is described by an old student referring to a show of groups of models 
in 1841-42. There you could see the heroes of classic sculpture with salmon .. 
coloured trunks, and the Venus de' Medici with a shawl. Female models in the 
life·class were in Berlin introduced in 1875, in Stockholm in 1839, in Naples -
to quote just one Italian example - in 1870. At the Royal College of Art in 
London they were not yet allowed in 1873-75." 

58 StAM Bestand 15011678, BI. 112 r-128 r. 
S9 Im Staatsarchiv Marburg haben sim im Bestand 150/1678 AusfUhrungen Friedrich 

MUliers erhalten, die dieser 1866 - nam der Annektion des Kurstaates durch 
PreuSen - in Form einer Denkschrift cler Regierung zulcitete (BI. 165 r-172 r). 
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mie im J ahre 1867 einige seiner Anregungen aufgriffen, freilirn, ohne cler 
Gesamtkonzeption cler van ihm angestrebten, umfassenden Erneuerung ge: 
recht Zll werden 60, 

Diese Konzeption hatte ihre Wurzeln in clef Auflehnung gegen die Aka .. 
demie, die seit def Aufklarung immer sUirkeres Gewicht erhalten hatte. 
Friedrich MiilIers Bindungen an den Kreis def Nazarener beweisen, dag sie 
ihre starksten Impulse jedoch nhilt aus dem Aufstand def 1I0riginaigenies" 
gegen Zwang und sinnentleertc Routine in den I,SiechenanstaIten" - wie 
JOSEPH ANTON KOCH die Akademien nannte 6t - sandern aus den Erneue" 
rungs",Bestrebungen des Lukasbundes erhalten hatte. lhnen verdankte er 
die IIkollektive Arbeitsgesinnung" 62 und die Idee der Meisterklasse, wie sie 
mit Wilhelm Schadow, Philipp Veit und Peter Cornelius auch in Berlin, 
Dusseldorf, Frankfurt am Main und Munchen durchgesetzt werden konnte, 
freilich nicht, ohne daIS "der befangene Blick auf das formale Rezept" 63 

mittelalterlicher Leitbilder zu neuen, einengenden und unfruchtbaren dogma: 
tischen Bindungen fuhrte. 

F.riedrich Muller vermochte - wenn auch. nur fur seine Person und in 
Forderungen, die unverwirklicht blieben - diesen Einengungen des Denkens 
dadurch zu entgehen, daIS er nuchtern und ohne sich in romantischen Uto: 
pien zu verlieren, in richtiger Erkenntnis der sozialen und soziologischen 
Lage cler Kunstler seiner Zeit bahnbrechend frlih die Besinnung auf die hand: 
werklichen Grundlagen lebendiger Kunst propagierte: Nicht im Sinne der 
Nachahmung mittelalterlimen Hutten: und Werkstattbetriebs, sondern mit 
dem Blick auf die Erfordernisse seiner unmittelbaren Gegenwart. Nichts 
konnte diese weltoffenere, deshalb auch zukunftstdichtigere Gesinnung bes" 
ser beweisen, als die Forderung, die Akademie solle in allen Disziplinen eine 
"Vermittlerin zwismen Kunst und Handwerk" werden und die seit Grlindung 
der Gewerbeschulen getrennte Ausbildung der Handwerker in besonderen 
Werkstatten sinnvoll mit ihrer eigenen Arbeit koordinieren. Nichts konnte 
dieser wegweisenden Gesamtkonzeption besser entspremen, als die zugleich 
erhobene Forderung, eine breite Grundlage fur den Zeimenunterricht in 
alIen Schulen - vor aUem auch in den Volkssmulen - zu schaffen. 

DaIS Friedrich Mi.iller versuchte, seine Plane nicht gegen die Akademie, 
sondern trotz mancher personlichen EntUiuschung mit und in ihr durchzuset:: 

Das Smwergewidtt liegt auf einer Sdtilderung der Schwierigkeiten, in denen 
sim die Akademie zu dieser Zeit befand. Aum in Einzelfragen unternahm er 
mehrere VorstoBe (vgl. KNACKFUSS 215 H.). 

60 Verbesserungen waren vor allem die Aufstellung einer neuen Schiilerordnung 
und eines lehrplans sowie 1878 - schon nach dem Riidc.tritt MUlIers - groBere 
Raume in der alten Gemaldegaierie im Bellevue-SmloB. 

61 JOSEPH ANTON Kocn: Moderne Kunstchronik . .. oder die Rumfordische Suppe 
(Karlsruhe 1834) 33 H. 

62 HOFMANN 182. 
63 HOFMANN 182. 
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zen, untersmeidet ihn ebenfalls von den meisten seiner Gesinnungsfreunde, 
die sich in bloBem Protest ersdtopften. DaB er trotzdem scheiterte - weil 
die Zeit fiir seine Reformvorschlage nodt rumt reif war - mindert rumt ihre 
Bedeutung: Die Geschichte - und auch die Kunstgeschichte - kennt zahllose 
BcispieJe dafiir, daB neue Ideen erst im zweiten oder dritten "Anlauf" und 
oft erst im Abstand von Generationen verwirklimt werden konnen. 
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