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München 1956, PrestelVerlag, DM 22 .  . 

• <In diesem Buche wird nach dem Wesen der 
Kunst Cezannes gefragt , und die Frage, welche 
alles darin begründet , lautet (in einer Nietzsche 
en t lehn ten Formul ie rung) : Wie weit reicht die 
Kunst Cezannes ins Inne re der Welt?» Diese 
Worte stellt Kurt Badt an den Anfang seines 
bewunderungswürd igen Werkes, das die beste 
Interpretat ion der Kunst Cezannes bietet, alle 
f rühe ren Darstel lungen hinter sich lassend. Zu
gleich kommt ihm sowohl im Sachhaitigen wie 
im Methodischen hohe Bedeutung zu, weit über 
den im Titel genann ten Bereich hinaus. «Ge
wisse Längen und Ausführl ichkei ten des vor
liegenden Buches» rechtfer t igt der Autor: «Es 
handelt sich um die Behandlung allgemeiner 
Probleme, die /.war bei Cezanne vorkommen und 
die doch, in ihrer Allgemeinheit , nicht in eine 
Arbeit über einen einzelnen Künstler zu gehören 
scheinen. Wenigstens nicht nach der allgemein 
vorherrschenden \ns icht . Der Verfasser ist aber 
anderer Meinung . . . Erst lange Gedanken /u 
sanunenhänge und über weite Räume und Zeiten 
sich erstreckende Betrachtungen machen die 
wichtigsten f r a g en klar. Die Kxkurse sind nicht 
bloß äußerl ich Hinzugefügtes , sondern integrale 
Stücke der Untersuchung selbst, da ja gerade der 
einzelne fa l l eines großen Künstlers nu r klar 
werden kann in immer e rneu t em Ausblick auf 
al lgemeine Probleme der Kunst und der Welt 
auffassung» (S.21)). Einem Buch, das solche For
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derungen a u f s t e l l l u n d e r f ü l l t , b le ib t j edes R e 
f e r a t , da s d i e « E r g e b n i s s e » in w e n i g e n S ä t z e n 
m i t t e i l e n wo l l t e , u n a n g e m e s s e n . N u r g e n a u e s 
M i t d e n k e n , e i n d r i n g l i c h e V e r g e g e n w ä r t i g u n g 
de s B e o b a c h t e t e n w e r d e n i h m g e r e c h t u n d e n t 
s p r e c h e n d e r Abs i ch t de s Au t o r s , d e n L e s e r z u r 
E i n s i c h t , z u r F.\ i d e n z zu f ü h r e n . D e r r e f e r i e r e n d e 
T e i l d i e s e r B e s p r e c h u n g b e s c h r ä n k t s ich d e s h a l b 
a u f I l i nw e i s e . 
D a s Buch g l i e d e r t sich in f ü n f Kap i t e l . Das e r s t e 
Kap i t e l : « C e z a n n e s W a s s e r f a r b e n t e c h n i k d a s 
e i n e G e s c h i c h t e d e r f ü r C e z a n n e we s e n t l i c h e n 
F a r b e Blau u n d e i n e n « Exku r s ü b e r d i e Fe r n e  
in s ich s c h l i e ß t , b e t r a c h t e t d i e Kun s t C e z a n n e s 
von Sei ten d e r Techn i k ( « i m S i n n e von Poe t i k , 
n i c h t G r a m m a t i k » ) . Das zw e i t e . « D i e Ka r t e n 
Sp i e l e r » , v e r s u c h t , d i e Kun s t C e z a n n e s a u s i h r e n 
p s y c h i s c h e n U r s p r ü n g e n zu v e r s t e h e n . Das d r i t t e 
Ka p i t e l : « D e r S ym b o l i s m u s C e z a n n e s u n d das 
Men s c h l i c h e in s e i n e r Ku n s t . , f r a g t n a c h d e m 
g e i s t i g e n G e h a l t , das v i e r t e . " D a s P r o b l em d e r 
Re a l i s a t i o n » n a c h d e r G e s t a l t u n g . Das f ü n f t e 
Kap i t e l : « C e z a n n e s h i s t o r i s c h e S t e l l u n g u n d Be 
d e u t u n g » s i e h t s e i n e Ku n s t i m Z u s a m m e n h a n g 
mi t d e r Ge s c h i c h t e d e r e u r o p ä i s c h e n .Male re i . Es 
w i d m e t s ich b e s o n d e r s a u s f ü h r l i c h i h r e m Be z u g 
zu De l a c r o i x u n d Po u s s i n . Im p l i z i t e wi r d h i e r 
e i n e g a n z e D a r s t e l l u n g d e r f r a n z ö s i s c h e n Ma l e r e i 
de s 1 9 . J a h r h u n d e r t s g e b o t e n , v e r b u n d e n mi t vo r 
a l l e i n in d e n A n m e r k u n g e n a u s g e b r e i t e t e n , a u s 
i n t i m e r K e n n t n i s i n t e r p r e t i e r t e n G e d a n k e n d e r 
f r a n z ö s i s c h e n K u n s t t h e o r i e u n d Ku n s t k r i t i k d i e 
s e r Ze i t . M i t s o u v e r ä n e r F r e i h e i t des Ur t e i l s wi r d 
C e z a n n e von s e i n e n Z e i t g e n o s s e n a b g e h o b e n . 
We l c h e r An s p o r n z u r W i e d e r a u f n a h m e e i n e r 
e c h t e n Kuns t Kritik g e h t von d i e s e n Ze i l e n 
a u s ! 
D i e s e f ü n f Kap i t e l « s o l l t e n d e r a r t verstanden 
w e r d e n , d a l ! in j e d em von i h n e n von e i n e m an 
d e r e n O r t e de s Kre i s e s e i n Z u g a n g zu d e r Mi t t e 
g e s u c h t w i r d » . D e n n « d a s I  ' ragen n a c h d e m 
W e s e n d e r Ku n s t , se i es d e r Ku n s t i m G a n z e n 
o d e r d e r e i n e s Me i s t e r s , hat s ich a u f d e m We g e 
d e r 1 mkreisung zu vo l l z i e h e n , da w e d e r v om 
Kü n s t l e r noch v om Kö n n e n d e r Kun s t noch von 
d e m W e r k e d e r Au s g a n g g e n o m m e n u n d e i n 
g r a d l i n i g e r F o r t g a n g im D e n k e n ü b e r d i e s e F r a g e 
d u r c h g e f ü h l t werden k a n n , in d e m sich a l l e 
we s e n t l i c h e n P r o b l e m e n a c h u n d a u s e i n a n d e r 
e r h e l l t e n . E i n g e d e n k d i e s e r T a t s a c h e ist d a s vo r 
l i e g e n d e Buch n i ch t in f o r t l a u f e n d e r Fo l g e a n 
g e l e g t , s o n d e r n a ls K r e i s » ( S . 9 ) . 
D i e a u f da s T e c h n i s c h Po e t i s c h e b e z ü g l i c h e n Be 
S c h r e i b u n g e n u n d An a l y s e n des e r s t e n Kap i t e l s 
u n d d i e E r ö r t e r u n g e n d e r G e s t a l t u n g s p r o b l e m e 
im d r i t t e n u n d v i e r t e n Kap i t e l r i c h t e n e in n e u e s 

M a ß an G e n a u i g k e i t des k ü n s t l e r i s c h e n S e h e n s 
a u f , b e k u n d e n e i n e h ö h e r e , v o l l k o mm e n e r e Mög 
l i chke i t g e g e n s t a n d s n a h e r B e o b a c h t u n g a n Wel
k e n d e r Ma l e r e i , v e r e i n t mit e i n e r u n g e w ö h n 
l i e h en Fü l l e n e u e r F r a g e s t e l l u n g e n u n d E r 
k e n n t n i s a s p e k t e . Ma n wi r d s a g en d ü r f e n , d a ß 
d i e s e P a r t i e n in i h r e r S y n t h e s e g e n a u e s t e r , bis in 
f e i n s t e t e c h n i s c h e De t a i l s e i n d r i n g e n d e r Beob 
a e h t u n g e n mi t d e i n u n b e i r r b a r d u r c h g e h a u e n e n 
« h ö c h s t e n Begr i f f von K u n s t » e i n N o v u m k u u s t 
g e s c h i e h t he i l e r I n t e r p r e t a t i o n ü b e r h a u p t d a r 
s t e l l e n . 
D e m We g e d e r l m k r e i s u n g g e m ä ß b e k r ä f t i g e n 
s ich d i e An a l y s e n u n d D e u t u n g e n au s d e m G a u 
zen d e r I n t e r p r e t a t i o n u n d e n t z i e h e n s ieh s om i t 
v e r e i n f a c h e n d e r Z u s a m m e n f a s s u n g . N u r in en t 
f a l t e t e r Di s k u s s i o n k ö n n t e n d e n B e o b a c h t u n g e n 
u n d A r g u m e n t e n Bad t s v e r e i n z e l t a n d e r e Beob 
a c h t u n g e n u n d a b w e i c h e n d e A r g u m e n t e en t 
g e g e n g e s t e l l t w e r d e n . ( D a s gil t a u c h f ü r d i e von 
Baclt b e h a n d e l t e n Ontologischen P r o b l e m e d e r 
Kun s t C e z a n n e s . ) 
E i n e s n u r sei a n g e m e r k t : W ie Th e o d o r He t z e r 
( a n d e n a u c h d i e g e l a s s e n e u n d g e l ö s t e S p r a c h e 
e r i n n e r n ma g ) in s e i n em Buch ü b e r T i z i a n 1 , so 
u n t e r s c h ä t z t a u c h Badt d i e k ü n s t l e r i s c h e Bed eu 
t u n g des L i c h t e s . L i ch t wi r d h i e r n u r in s e i n e n 
Z u s a m m e n h ä n g e n mit • b e l e b e n d e r B e w e g u n g " , 
« h e i t e r e m G l a n z » LS. 12b) . mi t d e m « Ä u ß e r e n . 
P h ä n o m e n a l e n . E p h e m e r e n » ( S . 2 0 4 ) , mit d e r 
F o r m e n a u f l ö s u n g d e r Im p r e s s i o n i s t e n ( S . 2 1 5 ) 
g e s e h e n . D am i t e r s c h ö p f t sich j edoch d i e ge s t a l 
t u n g s m ä ß i g e , g e i s t i g e , o n t i s c h e B e d e u t u n g de s 
L i c h t e s k e i n e sw e g s , a u c h n i ch t in d e n G e m ä l d e n 
C e z a n n e s , von d e n e n Bad t . d e r ü b r i g e n For 
s c h u n g f o l g e n d , b e h a u p t e t , « i n i h n e n s c h e i n e 
ü b e r h a u p t ke i n L i c h t » (S.(>2). Alle B i l d e r Ce 
z a n n e s a b e r o f f e n b a r e n d e n g e h e i m n i s v o l l e n Be 
z u g d e r D i n g e z u m Lieh t u n d e n t h ü l l e n L i ch t 
als e in Se i n s k un s t it ut i v u in des D i n g l i e h e n , a ls 
An a l o g o n von Ge i s t , als M e t a p h e r von W a h r 
h e i t 2 . 
E i n e w e i t e r f ü h r e n d e E r k e n n t n i s de s L i c h t e s in 
d e r Kuns t C e z a n n e s wi r d d i e s e m e h r von d e n 
S p ä t w e r k e n a u s . d i e « d e n G i p f e l s e i n e r L e i s t u n 
g e n b i l d e n » ( S . 2 7 5 ) , b e g r e i f e n mü s s e n . D i e 
Sä t z e Bad t s ü b e r C e z a n n e s Al t e r s s t i l (S. 147, 
24MT. ) g e h ö r e n woh l mi t z u m S c h ö n s t e n , das d i e 
k u n s t g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r a u f z u w e i s e n ve r 
m a g . D i e We r k e d e r m i t t l e r e n Zei t s i eh t Bad t . 
h i e r i n i m Be r e i c h des B i o g r a p h i s c h e n v e r b l e i 
b e n d , doch zu s e h r noch von d e n q u a l i t a t i v 
e i g e n t ü m l i c h a b f a l l e n d e n f r ü h e n A r b e i t e n au s . 
Ab e r : " D e r h i s t o r i s c h e E r k e n n t n i s s c h l u ß g eh t 
von d e r W i r k u n g a u f d i e U r s a c h e » ( Y o r c k von 
W a r t e n b u i g ) 3 . D i e s gi l t f ü r C e z a n n e u m so m e h r . 

1 Vgl. hierzu die Satze Wolfgang Schönes in »einem Buch «Über das Lieht in der Malerei», Berlin 19.54, s  '!)• 
2 Rezensent hofft, diese ergänzenden Bemerkungen demnächst in ausgearbeiteter Form vorlegen zu können. 
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dii "Se in Wc i k als Ganzes d e n Charak t e r des 
Sp ä t e n a u s der Re i f e e i n e s a l t e r n d e n ( i e i s t e s 
h a t » (S. 117) . I nd wi e ke i n a n d e r e r z u v o r ver 
steht Badt d i e Kunst Cezanne s als das « E n d e 
e i n e r Epoche in d e r Ma l e r e i » ( S . 2 r ) . 2T >). 
Das d r i t t e Kapitel vo l l z i eh t n i ch t s Ger ing e r e s als 
e i n e N e u e n t d e c k i m g d e r Kun s t O e z a n n e s in i h r e r 
me n s c h l i ehen u n d re l ig iösen D im e n s i o n . Kun s t 
wi r d e r k a n n t in i h r e r V e r a n k e r u n g im E t h o s des 
Künst l ers . Im Ge g e n s a t z z u r These « i n C e z a n n e 
als pe in t r e pur, d e r n u r ä u ß e r l i c h , in h lo l i e r 
Bürge iT l chkc i t Kathol ik g e h l i e h e n sei . u n d de s s en 
Re l i g i o s i t ä t  b i s h e r als K u r i o s u m a n g e m e r k t , als 
e in S ymp t om d e r Angs t u n d als e in Rü c k f a l l in 
p r o v i n z i e l l e Rü c k s t ä n d i g k e i t e r k l ä r t wo r d e n i s t » 
(S. 1!)). wi r d h i e r a u f g e w i e s e n , wi e Ce z ann e , au f 
d e m Grund e der radikal d u r c h k o s t e t e n u n d 
s ch l i eß l i ch a n g e n omm e n e n Ei n s amke i t d e nS c h r i t l 
t u t « v on der Empö r u n g und Ni ede rg e s ch l a g en 
hei t z u r Erg ebung , z u r An n a hm e des L e i d e n s u n d 
d am i t von der Got tv e r l a s s enhe i l z u r Got t g ebor 
g e n h e i t » (S. 10!)). An s e iner Umk e h r • <ist da s 
Opf e r das Ent s ch e i d ende , d a s j e n i g e , wa s d a r i n 
pre i s g egeben wo r d e n ist . d i e h e mm u n g s l o s e 
Se l b s t b e j ahung des Ich und die Emp ö r u n g g e g e n 
d i e o b e r e n M ä c h t e  (S. 1 I i ) . « Der ' Glaub e g e h t 
hei Ce z a n n e . . . nicht un v e r b u nd e n neben s e i n e r 
Kun s t h e r . V i e lmeh r ist se in Ka t h o l i z i smu s d u r c h 
a u s ech t und e n t s p r i n g t e i n e r t i e f e n Gläub igke i t , 
we l c h e in noch h ö h e r em Maße s e i n e Ku n s t i n 
i h r e r <un t h ema t i s c h en Rel ig io s i tä t ) b e s t i mm t 
ha t» (S. 11(>). Die s e I i n k e h r , d i e sich u m L870 
e r e i g n e t e , b e g r ü n d e t u n m i t t e l b a r Sti I u n d R a n g 
s e i n e r Werke . Nu n erschl ießt sich i h m d i e Wi r k 
l i chkei t , d ie Natur als «Sp i e g e l e i n e r Eigenscha f t 
Go t t e s » (S . 115) . Un d i n e i n e r « n e u e n Art r e l i 
g i ö s e r Ma l e r e i » ( S . 2 0 ) ze ig t e r n u n in s e i n e n 
Gemä l d e n d i e D i n g e in i h r em Z u s a m m e n 
b e s t e h e n , als sich im Se i n , im r e i n e n Da Se in 
u n v e r ä n d e r t Erha l t ende . 
Im zw e i t e n Kap i t e l s u ch t Rad t . a m Beispie l der 
Ka r t e n s p i e l e r , d i e Kun s t C e z a n n e s a u s i h r e n 
psych i schen Ursp rüng en zu b e g r e i f e n . H i e r muH 
bei a l l e i n R ü h m e n d ieses auße r o rd en t l i c h en Wer 
kes Kr i t i k e i n s e t z e n . 
Die fün j Gemä l d e d e r Ka r t e n s p i e l e r w e r d e n in 
Be z i e hung gebrach t zu d e r von Radt so g e n a n n t e n 
I g o l i n o Z e i c h n u n g , e i n e r Fed e r s k i z z e in e i n e m 
Brief des zw a n z i g j ä h r i g e n C e z a n n e an Zo l a . Ve r 
k l e ide t in e i n e v e r z e r r e n d e A bw a n d l u n g d e r G e 
s c h i c h t e Ugo l inos au s D a n t e s In f e rno , s te l l t s ich , 
wie d i e b e i g e f ü g t e n Wo r t e C e z a n n e s u n d die V.US 
l e g un g Badts d a r t u n . dies « s t r a fwü r d i g e » Bild 
d a r : C e z a n n e r e i ch t s e i n e n ( l e i s t e s k i n d e r n (sei

n e n We r k e n ) das Ha u p t (da s Ge l d ) des Va t e r s 
z um Ve r z e h r d a r . «So also s ieh t d e r j u n g e Ce 
z ä u n e s e i n e Z u k u n f t . . . » E r hat « f ü r d i e Z u k u n f t 
s e i n e r u n g e b o r e n e n g e i s t i g e n K i n d e r zu s o r g e n . 
Da e r ke i n p r a k t i s c h e s Mi t t e l f ü r d e n Zweck 
k e n n t , n i m m t e r s e i n e Z u f l u c h t d a z u , d e n Tod e s 
t a g s e i ne s Va t e r s zu m a l e n . . . Die s ist d e r Tag. 
d e n er unb ewuß t h e r b e i s e h n t » ( S . 8 0 ) . Da d i e 
Ka r t e n s p i e l e r , b e s o n d e r s in i h r e r e r s t e n Fa s s u n g , 
g r o ß e k ompo s i t i o n e i l e Äh n l i c h k e i t e n mi t d e r 
I go l i n o Z e i c h n u n g a u f w e i s e n , so l l en a u c h sie in 
s ymbo l i s c h e r F o rm e i n e ä h n l i c h e Aus s a g e k u n d 
t u n : « C e z a n n e s Sieg ü b e r s e i n e n Va t e r d u r c h das 
in l a n g s a n i e r Arbe i t h e r a n g e r e i f t e We r k , da s ist 
das e i g e n t l i c h e T h e m a » ( S . 8 5 ) . D i e Ve r s c h i e d e n 
hei l im T h em a t i s c h e n wi rd wi e fo lg t e r k l ä r t : 
<< Z u r Zei t d e r I Igol ino Z e i c h n u n g b e z i e h t sich die 
I Zu s t e l l u n g auf d i e Z u k u n f t : sie d r ü c k t 1 [ o f f nung 
u n d Zuv e r s i c h t a u s und v e r s u c h t z u g l e i c h , diese 
zu s t ä r k e n . Wä h r e n d d e r E n t s t e h u n g d e r Ka r t e n 
Spieler s t eh t e in g roBes O e u v r e da . u n d d i e s e Bil
der we i s en au f d i e v e r g a n g e n e S c h a f f e n s p e r i o d e 
u n d f a s sen i h r E r g e b n i s z u s ammen . D a h e r ist d i e 
S z e n e au s d e r Höl l e in d a s ' T a g e s l i c h t v e r l e g t , u n d 
d i e ' T a f e l r u n d e b e s c h ä f t i g t sich n i ch t m e h r mi t 
d e r V e r t i l g u n g e i n e s ' T o t e n s chäde l s , s o n d e r n mit 
Ka r t e n s p i e l e n , e i n e r f r i e d l i c h e n , h a rm l o s e n u n d 
d u r c h a u s r e c h t m ä ß i g e n ' T ä t i gk e i t , d i e da s 'Tages 
l icht n i ch t zu s c h e u e n b r a u c h t . . . » (S .85 /8 (>) . 
Vo r a u s s e t z u n g f ü r so l che Ve r g l e i c h b a r k e i t ist f ü r 
Radt dab e i d i e B e h a u p t u n g C . G . J u n g s , die Hö l l e 
sei d e r mo d e r n e Au s d r u c k f ü r das Un b ew u ß t e 
( S . 7 9 u n d 2V). A .nm . 1 5 ) * . N i em a l s j e doch hät te 
C e z a n n e d i e s e B e h a u p t u n g a n g e n o m m e n , wa r e r 
wi r k l i c h in d e r We i s e Ch r i s t , wi e Badt i h n schi l 
d e r t . Und weil s e i n e Re l ig io s i t ä t F u n d a m e n t sei
n e r Kun s t wa r . k a n n d i e s e B e h a u p t u n g a u c h n i ch t 
z u r E r k l ä r u n g s e i n e r We r k e h e r a n g e z o g e n we r 
d e n . M i r s c h e i n t , d i e s e r \ erg l e i ch v e r n a c h l ä s s i g t 
d i e g r o l l e n Un t e r s c h i e d e im T h em a t i s c h e n um 
der Ähn l i c hke i t e n im F o rm a l e n w i l l e n . (D a l i d i e 
Ka r t e n s p i e l e r in i h r e r ' Tä t i gke i t z u g l e i c h e in 
« S ymbo l f ü r d i e Tä t igke i t des m o d e r n e n Ma l e r s » 
( S . 8 8 ) se in so l l en , da in d e r Kü n s t l e r s p r a c h e d i e 
ser Zei t häu f i g mo d e r n e G em ä l d e ob i h r e r F l ä c h i g 
kei t mi t S p i e l k a r t e n v e r g l i c h e n wo r d e n s i nd , sei 
h i e r n u r e r w ä h n t . H i e r e r h e b t sich d i e F r a g e , ob 
e i n g e i s t r e i c h e s Bo nmo t G r u n d f ü r e in e c h t e s 
S ymb o l w e i d e n k a n n : d i e F r a g e n a c h W ü r d e u n d 
R a n g des Symbo l s . ) Gesetz t d e n Fal l , d i e « s ym 
bo l i s che» I n t e r p r e t a t i o n d e r «K a r t e n s p i e l e r » 
würd e ü b e r z e u g e n : Eröf fne t e sie w i r k l i c h e i n e 
h ö h e r e D im e n s i o n d i e s e r We r k e ? Bezweck t n i ch t 
d i e \ b s i c h t . hierin das • •Men s c h l i c h e ' d e r K u n s t 

3 ( iraf Paul Yorck von Wartonbiirg. liowuUtseinsstellung und Geschichte . Ein Fragment aus dem philosophi
schen Machlall. Tübingen 11)^ti? S. 19Ö/197. 

4 Zu derartigen Behauptungen CG . J u n g s vgl. die klaren Feststellungen Marlin ISubers in: (iotleslinsternis. 
Betrachtungen zur Beziehung /wischen Religion und Philosophie. Zürich i ()•,,. S . 94  1 14. 1 571(12. 
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Cezannes aufzuweisen , gerade das Gegentei l? 
Werd en die «Kar tensp ie le r» , in te rpre t ie r t als 
«Sieg übe r den Vate r» und rückbezogen auf die 
«s t r a fwü rd ige» Ze i chnung des Zwanzig jähr igen , 
nicht gerade dadurch menschlich niedriger? « U m 
das re ine Ich zu f inden, gehen wir hin te r das 
Werk zurück und lesen die Briefe seines Schöp
fers, Tagebüche r und En twür f e , wenn derglei 
chen vo rhanden ist. Doch was ist's, das da er
scheint? Wi r sehen den Dich te r gerade in einer 
minde r r e inen Das e i n s f o rm . . . » (Emil Staiger 5 ) . 
Mag auch imme r faktisch eine affektive Rück
be s i nnung auf die Ugol inoZeichnung den An
stol) zur Gesta l tung der Kartenspieler gegeben 
h ab en : Was haben dieser par t iku lä re Affekt, die
ses empir ische Erlebnis mit dem Wesenha f t en 
des Kunstwerks zu schaffen? Die Scheidung zwi
sehen wesenha f t e r und bloß faktischer Wirkl ich
keit , die Badt der äuße r en Na tu r gegenübe r so 
oft vollzieht, u m die künst ler ische Lei s tung Ce
zannes zu benennen , er f ü h r t sie nicht durch fü r 
die « inne r e Na t u r » , die seelischgeistige Wirk
lichkeit des Künstlers . 
Es ergibt sich die Gefah r e iner Aufspa l tung des 
Oeuvres Cezannes in solche Werke , deren «Be 
d e u t u n g» re in in i h re r unmi t t e l ba r en Aussage 
au fgeh t , den Landscha f t en und Stilleben (.<;<• sind 
«symbolisch», insofern sie das Wesen der Dinge 
en thü l l en ) und solchen Werken , de ren Symbo
lik6 und «eigent l iches Th em a » erst aus ande r em , 
aus Lebensdokumen t en und Erlebnissen, sich er
schließt. (Es ist in diesem Zu s ammenh a n g auf
schlußreich, daß bei Badt Cezannes Stilleben weit 
hin te r die «psychologischsymbolischen» Dar
s te l lungen zu rück t r e t en . Im Abbildungsteil tut 
sich dies dar in kund , daß bei 45 Reproduk t ionen 
n u r ein Stil leben gezeigt wird. Ventur i s Oeuvre
katalog f ü h r t un t e r den 1654 verze ichneten Ge
mälden 274 Stilleben auf . ) Um solche Aufspa l tung 
zu verme iden , werden , ausgehend von den Kar 
tenspie lern , alle Werke Cezannes als Zeugnisse 
e ine r «großen Konfession» angesprochen (S. 18). 
Für Cezanne waren die Menschen «wie alle 
übr igen Dinge , die er mal te , bloß Beispiele seiner 
ganz persönlichen Seins und Daseinsproblemat ik 
und daher s te l lver t re tend f ü r den Künst le r sel

ber» (S. 187). W e n n Cezanne Dinge darstel l te , 
«so tat er das imme r in einer besonderen Weise, 
indem er sie in Beziehung auf seine e igene 
Existenz und deren t iefste inner l ichste Anliegen 
hin ansah» (S. 186). Doch welche Existenz ist das: 
die empir ische, die mit dem Vater zu r ingen hat , 
oder die intell igible der Geistperson? Und wider
spricht sich hierbei Badt nicht selbst? Ist diese 
Auflassung widerspruchslos mit den folgenden 
Sätzen zu vere inen : Cezanne wollte, «nach seinem 
eigenen Ausspruch, (parallel zur Natur ) malen. 
Diese Paral lel i tä t (in einer höhe r en Lage , wie 
sich vers teh t ) er re ich t er mittels der epischen 
Auffassung, in welcher die Gestalt des Schaffen
d e n . . . ganz und gar h in te r der in den Dingen 
selbst sichtbar werdenden Wahrhe i t zu rück t r i t t » 
(S..2">). <<l)ie En thü l l ung dieser Wahrhe i t ist 
zwar das Vorrecht bes t immte r Persönl ichkei ten, 
aber keineswegs identisch mit der Selbsten! hül 
l ung dieser Schaffenden. Es besteht e ine Ver
f lech tung zwischen der Persönl ichkei t und dieser 
Wahrhe i t s f i ndung . Diese Beziehung ist so: Es er
weisen sich an t e r denen , die mit der Kunst
technik umgehen , gerade jene und nu r jene als 
Schaffende, die ims t ande sind, in der Hingabe 
i h re r Persönl ichkei t Wah rh e i t über die Dinge in 
e inem von i hnen <wahr>genommenen Welt 
z u s ammenhange sichtbar erscheinen zu lassen» 
(S. 13/14). Ganz ähnl ich lautet ja ein Ausspruch 
Cezannes selbst: «D e r Künst le r ist n u r ein Auf
n a hmeo r g a n . . . Wenn er dazwischenkommt , 
wenn er wagt , .. .sich willentl ich e inzumischen in 
den Überse tzungsvorgang, dann br ing t er nu r 
seine Bedeutungslosigkei t h i n e i n . . . Sein ganzes 
Wollen muß schweigen. Er soll in sich vers tum 
men lassen alle S t immen der Vore ingenommen 
hei t , vergessen, vergessen, Stille machen , ein 
vol lkommenes Echo sein . . . ' . » 
Die Forde rung , das Kuns twerk aus dem Erlebnis 
zu vers tehen , wurde von Wi lhe lm Di l they auf 
gestell t und eingelöst 8 . Daß wir dami t e inen der 
Namen a u f r u f e n , dem dieses Buch verpfl ichtet 
ist, bezeugt auch seine methodische Anlage: Ist 
doch der «We g der Umkre i s ung» nichts anderes 
als der völlig erns t g e nommene und bis in die 
Dars te l lungs fo rm hine in verbindlich gewordene 

6 In: Von der Aufgabe und den Gegenständen der Literaturwissenschaft . Einle i tung zu: Die Zeit als Ein
bildungskraft des Dichters, Zürich 1953, S. 14. 

• In se inem Aufsatz «Das Symbol ische in der Kunst Cezannes» (in: Christl iche Kunstblätter, Linz, Jg. 1957, 
Hef t 3, S.8—13) unterscheidet Badt ausdrücklich «zwei Arten des malerischen Symbol ismus» bei Cezanne. Den 
ersten, psychologischen, dem alles zum Zeichen für die Leidenschaft l ichkei t des Temperament s wird, über
formt ein zweiter, weltanschaulicher, in dem die Dinge und ihre Art, da zu sein, zur Sichtbarkeit kommen (S .9 ) . 
Die Frage bleibt, wie solche Ube r f o rmu n g des so Verschiedenart igen, wenn nicht Gegensätz l ichen, zu denken sei. 

7 Frei l ich sind uns diese Sätze Cezannes nur durch Joachim Gasque t überliefert . (Zitiert nach: Paul Cezanne , 
Über die Kunst. Gespräche mit Gasquet , Briefe. Hamburg 1957, S. 9.) Badt lehnt Gasquet, der seine Erinnerun
g en an Cezanne in drei erdachten Gesprächen zusammenfaßte , als Quelle ab. Vgl. dagegen die positive Be
wertung bei Walter Hess, Das Problem der Farbe in den Selbstzeugnissen moderner Maler, München 1953, 
S. 174, Anm. 20. 

8 Wilhe lm Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung, 12. Aufl . , Gott ingen o.J. 
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« h e r m e n e u t i s c h e Z i r k e l » , d e n D i l t h e y , als I".rix-
S c h l e i e r m a c h e r s , z u m P r i n z i p a l les Geistesw i s sen 
s cha f t l i e hen Ve r s t e l l e n s e r k l ä r t e 9 uinl d e n Hei 
d e g g e r als « A u s d r u c k d e r e x i s t e n t i a l e n Vo r 
s t r u k t u r de s Da s e i n s s e l b s t » b e g r e i f t 1 0 . 
Jiei D i l t h e y z e i g t s ich d e r I m p u l s d e r F r a g e s t e l 
l u n g « D a s E r l e b n i s u n d da s K u n s t w e r k » s e h r 
k l a r . L e b e n  u n d m i t i h m a l l e s e i n e « O b j e k t i v a 
t i o n e n » — soll a n s d e m L e b e n se lbs t v e r s t a n d e n 
w e r d e n 1 1 , u n t e r A u s s c h a l t u n g a l l e r <<transzen 
d e u t e n V o r s t e l l u n g e n » , a l l e r <• . l e n s e i t i g k e i t e n » . 
Die I . e b e n s p h i l o s o p h i e D i l t h e v s d r ä n g l z u r Aul ' 
t ö s u n g a l l e r M e t a p h y s i k 1 2 . D a m i t g e h t da s B u c h 
Bad t s in k e i n e r W e i s e ü b e r e i n . a b e r d i e Kon s e 
( [ i i enz de s G e d a n k e n z u s a n i m e n l i a n g e s be i D i l t h e y 
m a c h t es e r f o r d e r l i c h , d i e s e F r a g e s t e l l u n g se lbs t 
d e r Re f l e x i o n zu u n t e r z i e h e n . 
D i l t h e v s Abs i c h t , v o m E r l e b n i s h e r das Kun s t 
w e r k zu b e g r e i f e n , e n t h ü l l t s ieh als e i n e Aus 
f o r m u n g d e r t r a n s z e n d e n t a l e n F r a g e s t e l l u n g 1 3 , 
j e n e r K r k e n n t n i s b e m ü h u n g also , d i e a l l e s Se i n 
( s o f e r n es « S e i n f ü r u n s » . « E r s c h e i n u n g » i s t ) z u r 
S e t z u n g a u s d e r g e i s t i g e n o d e r l e b e n s m ä l i i g e n 
K o n s t i t u t i o n de s M e n s c h e n m a c h t . 
D i e t r a n s z e n d e n t a l e Theo r i e d e r ( i e i s t e sw i ssen 

s c h a l t e n , d i e bei D i l t h e v i h r e b ü n d i g s t e F o r m 
g e w o n n e n h a t t e , w u r d e b e s t i m m e n d a u c h f ü r d i e 
T h e o r i e d e r K u n s t g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . W a r 
bt! r g s « A u s d r u c k s t h e o r i e » 1 4 , W ö l f f l i n s «Vo r s t e l 
l u n g s f o r m e n » , Ca s s i r e r s n e u k a n t i a n i s c h e « P h i l o 
s o p h i e d e r s y m b o l i s c h e n F o r m e n » 1 5 , d i e P a n o f s k v 
a u f g r e i f t 1 6 . R i e g l s « K u n s t w o l l e n » u n d s e i n e 
<< Ka t e g o r i e n d e r A u f f a s s u n g » 1 7 , D v o r a k s « K u n s t 
g e s c h i c h t e als G e i s t e s g e s c h i c h t e » 1 8 s c h l i e ß e n s i ch , 
be i a l l e r V e r s c h i e d e n h e i t i h r e r b e s o n d e r e n Z i e l e , 
d o c h z u s a m m e n in d e r G e m e i n s a m k e i t i h r e r 
t r a n s z e n d e n t a l e n Au s g a n g s p o s i t i o n . 
D i e s e t r a n s z e n d e n t a l e M e t h o d e d e r Ge i s t e sw i s 
s e n s c h a f t e n is t j e d o ch n u r e i n e R a d i k a l i s i e r u n g 
d e r t r a n s z e n d e n t a l e n F r a g e s t e l l u n g , d i e w e i t h i n 
da s n e u z e i t l i c h e D e n k e n d u r c h h e r r s c h t e 1 9 . D i e 
n e u e , v o r n e h m l i c h a u s d e r P h ä n o m e n o l o g i e H u s 
s e r l s e r w a c h s e n e , o b j e k t i v e O n t o l o g i e u n d M e t a 
p h y s i k — i ch n e n n e d a r a u s n u r d e n e i n e n N a m e n : 
H e d w i g C o n r a d  M a r t i n s  u n d i n s e i n e r W e i s e 
da s D e n k e n de s s p ä t e n H e i d e g g e r s i nd a u f d e m 
W e g , d i e s e t r a n s z e n d e n t a l e Au s g a n g s p o s i t i o n zu 
ü b e r w i n d e n . D i e s B e m ü h e n is t n o c h l ä n g s t n i c h t 
e i n d r i n g l i c h g e n u g in da s B e w u ß t s e i n d e r K u n s t 
gese l l ich ts w i s s e n s c h a l t e i n g e g a n g e n 2H. 

9 VV. Dil they , Die En t s t e l l u ng de r He rmen e u t i k . In: Ge s amme l t e Sch r i f t e n . V. Bd., Die ge i s t ige Wel t , E i n 
l e i t ung in die Ph i lo soph ie des Lebens , Leipz ig und Ber l in 1924, S.517—558, bes . S . 550 . Dazu au ch Geo r g 
Misch , Vorb e r i c h t des Herausgebe r s , ebenda , S . LXXV I I I ff. 

10 Mar t i n He idegge r , Sein und Zei t , 6. Auf l . , Tüb i n g e n 1949, S. 155. 
11 «Aus diese r Lage en t s t and de r h e r r s c h e nd e Impu l s in m e i n e m ph i lo soph i s chen Denken , das Leb en aus i hm 

s e lbe r ve r s t ehen zu wol l en .« W. Di l they , Autob iog r aph i s che s , Vor rede . In: Ge s amme l t e Sch r i f t e n , V.Bd . , S. 4. 
12 «Das h i s to r i sche Bewuül se in von de r End l i chke i t jeder ge s ch i c h t l i c h en Er s ch e i nung , jedes mensch l i c h en 

oiler gese l l s cha f t l i chen Zus tandes , von de r Relal iv i lä l j ede r Art von Glauben ist de r l e tz te Schr i t t zu r Be f r e i u ng 
lies Menschen . Mil ihm e r re i ch t der Mensch die Souverän i t ä t , jedem Erlebnis seinen ( i eha l l abzugew innen , 
s ich i h m ganz h inzugeben , unbe f a ng en , als wä r e kein Sys tem von Phi losoph ie oder Glauben , das Menschen 
binden könn te . Das Leben wird f r e i vom E r k e n n e n du r c h Begriffe; de r Geis t wird souverän al len Sp inneweben 
dogma t i s c h en Denkens gegenübe r . •• VV. Dil thev , Ge s amme l t e Sch r i f t e n , VII . Bd.. Der Aufhau de r ge s ch i ch t 
l i chen Wel t in den Geis t e swis senscha f t en , Leipzig und Berlin 1927, S. 290 /29 1. 

13 Vgl. dazu die au sgeze i chne t e Stud ie von Georg Misch : Die Idee d e r Lebensphilosophie in de r Th e o r i e de r 
Gei s t e swi s senscha f t en . In : Vom Lebens  und Gedank enk r e i s Wi l h e lm Dil thevs , F r ank fu r t a .M . 1947. 

14 Dazu die Dars t e l l ung Edga r W inds: Wa r b 11 rgs Begriff de r Kul turwissenschaf t und seine Bedeu t ung f ü r die 
Äs the t i k . In: Be i l agehe f t zu r Ze i t s ch r i f t f ü r Ästhe t ik und a l l g eme ine Kuns twissenschaf t , Bd.25 , S tu t t g a r t 1951, 
S. 163 179 . 

15 «Un t e r e ine r ( symbol i schen Form) soll jede Ene r g i e des Geis tes vers tanden werden , du r ch we l che ein 
ge i s t i ge r Bedeu t ung sg eha l t an ein konk re t e s s inn l iches Ze i chen g e knüp f t und diesem Ze i chen i nne r l i c h zu
gee igne t w ird. In d ie sem Sinne t r i t t uns die Sp r a che , t r i t t uns die myth i s ch  r e l i g i ö se Wel t und die Kuns t als je 
e ine besonde re symbo l i s che Fo rm e n t g e g e n . . . Eine We l t se lbs tgescha f fene r Ze i chen und Bi lde r t r i t t d em . was 
wir die objek t ive Wi rk l i c h k e i t de r Dinge nennen , g e g e nüb e r und behaup t e t sich gegen sie in s e lb s t änd ige r Fül le 
und u r sp rüng l i che r Kraf t .  Ernst Cassirer , Der Begriff de r symbol i schen Form im Aufb au de r Geis teswissen
s c h a f t e n . Wie d e r abged ruck t in: Wesen und Wi r k u n g des SymbolbegrilTs, Da rms t a d t 1956, S. 175/176 . 

14 Vgl. e twa Erwin Panofskv , Mean ing in t h e V isual Arts, New York 1957, S .51 , 59 ff. 
17 Siehe die Dars t e l l ung Hans Sed lmayr s , Die Quintessenz de r Leh r en Riegls. Wied e r a bg ed r u ck t in: Kunst 

und W a h r h e i t , Zu r Theo r i e und Me t h o d e de r Kuns tge s ch i ch t e , H a m b u r g 1958, S. 14 54 . 
18 Dazu: Hans Sed lmay r , Kuns tge sch i ch t e als Ge i s l e sge s ch i ch t e . Wied e r abged r u ck t a . a . O . , S . 7 1  8 6 . 
19 «Die neuzei t l i ehe Gesta l t de r < hi tologie ist die Transzemlcn ta lph i lo soph ie. die zur Erkenn tn i s ! heor ie wird . > 

M. Heidegge r . ( be rw indung de r Metaphys ik . In: Vor t r äge und Aufsätze , Pfu l l ingen 1954. S. 74. Dazu auch die 
wich t i g e Schr i f t von Wal t e r Schulz . Der Göl l de r neuze i t l i chen Metaphys ik , Pfu l l i ngen 1957, und die Bespre
c h u n g des Buches von H. Con r ad Ma r t i n s «Das Sein» du r c h Fr . G . S c h m ü c k e r im Phi losoph i schen J a h r b u c h de r 
Gör r e s Ge s e l l s c h a f t . Bd. 66, Mün c h e n 1958, Fes t s ch r i f t f ü r Hedw ig Con rad Ma r t i u s , S. 454—458. 

2 0 Zur Übe rw indung de r t r anszenden ta l en Position in d e r Kuns tge sch i ch t sw i s s enscha f t s i ehe den g r und 
l egenden Aufsatz Hans Sed lmayr s : Idee e ine r kr i t i schen Symbo l ik . In: I h n a n e s imo e Simbo l i smo , Att i del IV 
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Kurl Badt, ausgerichtet an Heidegger , zieh bei 
aller . \ähe zur t ranszendenta l geistesw issen 
schaft l ichen Erkenntn isweise doch darauf ah. sie 
umzu fo rmen . Seine zukunf t swe i sende «zent ra le 
Frage» : «Wie weit reicht die Kunst Cezannes ins 
Inne re der Welt?» gibt davon Zeugnis . Jeder 
weitere Versuch über die Kunst Cezannes , soll er 
überhaup t Aussicht haben, übe rd i e s Buch hinaus 
neue Erkenn tn i s se beibr ingen zu können . muH 
diese, aufs Objekt ive gel ichte te , zentrale Frage 
we i t e r f üh r en , l a ue ausdrückl iche Bezugnahme 
auf die neue Ontologie und .Metaphysik scheint 
mir dazu unumgäng l i ch . 
An den Schiuli seines V ortrages auf dem Sieben 
ten Deutschen Kunsthis tor iker tag zu Trier l I 958 ) 
stellte Kurt liadt die Forde rung des (Jrafen Paul 
Yorck von War t e nbu r g : «Staatspädagogische Auf
gabe wäre es. die e l emen ta re öffentl iche Mei 
Illing zu zersetzen und möglichst die Individual i tät 
des Sellens und Ansehens bildend zu ermögl ichen . 
Es würden dann statt eines sogenannten öffent 
liehen Gewissens  dieser radikalen Veräußer
l ichung  w ieder Einzelgewissen, das heißl Ge 
wissen mächt ig werden21 .» . Wie nur ganz wenige 
Werke der deutschen Kunstgeschichtsschreibung 
n a c h d em Kriege dient das Buch Kurt Badts dieser 
Aufgabe. Sein \ n r u f s o l l nicht überhör t werden . 

Lorenz lhiinnuui 

Convegno [nternazionale cli Studi l iuan i s t i c i , Padua 1958, S.75—82, und die wicht igen Ausführungen Herbert 
von Einems: Prägen kunstgesel i iel i t l iel ier Interpretation. In: Studium Generale, Jg .5 , 1952, S . 9 5  1 0 5 , beson
ders seine Forderung Dach Rückgewinnung eines t ieferen Begriffs der Nachahmui i" S. 100 IT. . seine Hervor
hebung des mythischen BewuHlseins als Voraussetzung der bildenden Kunst, und die Betonung des darin begrün
deten Verhältnisses der Kunst /.tun Objektiven 'S. 102 ff.). 

21 Briefwechsel zwischen Wilhe lm Dilthey und dein Grafen Paul Yorck von Wartenburg, 1877  1897 , Halle 
a .d .Saa l e 1 9 2 5 , 8 . 2 5 0 . 
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