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Vorwort zur zweiten Auflage.

Wmdem ic vortiegemide Auflage dem Publitim libergebe, glaube 

ich nur wenige Bemerkungen über dieselbe vorausschicken zu müssen.

Die nschste Veranlassung zur Entstehung des Buches überhaupt 

gab die Beobachtung und Erfahrung, dasz die unerlaszliche Wissenschaft 

der Perspeftive beim Zeichenunterricht (besonders in Madchen- 

Instituten, aber auc in andern Schulen) dermaszen beiscite gesetzt 

wir’d, das an ein „bildendes" Zeichnen unter solchen Verháltnissen 

nicht wohl gedacht werden kann. Die auszerordentliche Gleichgültigkeit 

und Dberslachlichkeit, welche beim Zeichnen so oft zu Tage tritt, hies 

mich ben Versuch machen, zunáchst durch populare, leicht faszliche Dar- 

stellung der Perspektive bie Notwendigkeit derselben zu beweisen und 

zum Nachdenken beim Zeichnen anzuregen.

Der perspeftivische Teil dieses Buches unterscheidet sic aber bon 

anbern populdr-perspektivischen Abhandlungen hauptsachlic dadurch, das 

er diese Wissenschaft weniger durch mathematisch-optische Beweise, als 

vielmehr durch bie Natur selbst zu ertlaren bemüht ift. AUle 

Blicher über Perspektive, welche mir bis jetzt zu Gesicht gekommen sind, 

basieren ihre Ertirung grosztenteils anf ben geometrischen Grundrisz. 

Der gesamte Prozes aber, ben geometrischen Grundrisz perspektivisc 

überzuführen, ift keineswegs «popular" zu nennén, sondern erschwert nac 

meiner Ansicht sowohl das Verstandnis als besonders auc bie praktische 

Anwendung der Perspektive gang bebeutenb. Ic habe versucht, bie 
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Perspektive fo darzustellen, das wenigstens deren Hauptgesetze schon 

einem jeden Kinde von gwblf Jahren begreiflich gemacht und von dem- 

selben beim Zeichnen angewandt werden fônnen.

Um aber auc benen gerecht zu werden, welche nun einmal einen 

Einblick in bie Konstruktionslehre der Perspektive haben wollen, finden 

wir in vorliegender Auflage ein Kapitel uber konstruktive Perspektive 

eingefügt. Ic bin hierin hauptsachlich der Darstellungsweise meines 

einstigen vortrefflichen Lehrers in ber Perspektive, weiland Prof. G.Hetsch 

in Kopenhagen, gefolgt.

Für ben weiteren Fortgang eines wirklic biíbenben Zeichenunterrichts 

hielt ic na^ft ber Perspektive bie Anatomie für notwendig, um fo 

mehr, als sic meines Wissens, auszerhalb ber Akademien, derselben bis- 

her niemand angenommen hat, um fie als eine Hauptgrundlage hinzu- 

stellen, auf welcher ein wohldurchdachter Plan zu einem fruchtbringenden 

Zeichenunterricht zu bauen ift. Es haben allerdings viele bie Ansicht, 

das eine anatomische Zergliederung ber Formen „unasthetisch" sei, unb 

solche werden vielleicht daraus ben Grund herleiten, fie unnôtig zu 

finben. Wir künnen aber ruhig das Gegenteil behaupten unb ben Beweis 

barin sehen, das bie grüszten Künstler — benen wir doc gewisz das 

feinfte asthetische Gefühl zuzusprechen haben — auc allezeit vortreffliche 

Anatomen waren; nicht etwa, weil fie an biefer Zergliederung an unb 

für sic selbst ein fo besonderes Vergnügen fanben, sondern weil fie 

von ber Überzeugung durchdrungen waren, nur durch Kenntnis ber 

anatomischen Grundlagen bie darzustellenden Formen zur 

vollendeten charafteristischen Schünheit führen zu íonnen. 

Derselbe Grundsat gilt auc für Dilettanten, unb ic lies es daher 

meine Alufgabe fein, das Unerlaszlichste ber Anatomie durch Wort unb 

Zeichnung jedem müglichst verstandlic zu machen. Die lateinischen 

Namen ber Muskeln, beren Umschreibung ins Deutsche oft eben fo 

umstandlic wie unzureichend ift, habe ic nur wegen befferer Sonderung 

ber Muskeln angeführt — es ift jedoc kein Ungïüd, wenn man die- 

felben nicht im Gedachtnis behalten kann.



Vorwort. V

Der übrige Inhalt des Buches wurde dadurch bedingt, das ich 

mic bestrebte, als Hauptziel festzuhalten: Bildung des Formen- 

und Schünheitssinns durc Erziehung des Auges zum 

richtigen Gehen, um hierdurch zu erreichen, das cinc durc Ber- 

standnis zum erhühten Selbstbewusztsein gekommene Frende an 

Natur und Kunstwerken, sowie an allem Schünen überhaupt 

empfunden werde. Mit andern Worten: ich nwci)tc einen Beitrag 

geliefert haben zur Veredelung des Zeichenunterrichts ini all- 

gemeinen, sowie zur asthetischen Erziehung durc ben Zeichen- 

unterricht im besondern. Sollte es mir geiungen sein, bie hohe 

Wichtigkeit des Zeichnens auch für Dilettanten darzuthun unb einen 

geist- unb geittotenben Miszbrauc desselben zu verhindern, so Ware 

bamit meinem Streben eine wahrhaft beglückende Genugthuung gegeben 

unb alle Mühe reichlic durch das Bewusztsein belohnt, nicht ver- 

geblic gearbeitet zu haben.

Der gerfasler.
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crstes Kapitel.
Einleitende Betrachtungen.

Tie man in der Gegenwart von jedem gebildeten Menschen evwartet, dasz 
er auszer seiner Muttersprache wenigstens noc eine oder zwei fremde Sprachen 

versteht und spricht, so hat man auc schon lange angefangen, die Ausübung 

der Musit und der Malerei als selbstverstlndlic anzusehen, als mit zur Bil- 
bung gehzend. Ein Wesen, das weder malt, zeichnet, singt oder ein Instrument 

spielt, wird es wohl bald kaum mehr geben. Indessen hat bie Musif doc bis 

jetzt in hohem Grade bie Oberhand über bie Malerei behalten unb wird auc 

ihre Herrschaft wohl in Zukunft nicht aufgeben. Es scheint das Studium der- 

selben dankbarer zu sein, weil einmaí ihre Wirkungen unmittelbar ergreifen- 

ber sind, sodann aber auc weil fie zur geselligen Unterhaltung aufzer- 

ordentlic viel beitragen kann unb in ber That beitragt. Aus letzterer Ursache 

treiben sogar viele Damen Musif, welche weder ein ausgesprochenes Talent 

dafür, noc besondere Lust dazu haben; fie spielen oft nur, um ihren Eltern 

unb ben gesellschaftlichen Anforderungen zu genugen. Es ift Mode geworden 

unb beinahe undermeidlic, das man in Abendgesellschaften mogfi^ft viele, 

wenn nicht gar alle bie Persünlichkeiten auffordert zu spielen, von benen man 

weisz, das fie musizieren künnen.

Anders ift es mit bem Beichnen. Das Wesen desselben bebingt ein | 

wstilles friedliches Walten", nur bie Zeichnenden selbst künnen genieszen, unb erst | 

das fertige Produkt wird nahen Verwandten unb Freunden gezeigt. Wahrend A 

bie Musik auf Hunderte zugleic ihre Wirkung üben kann, versichert, das ber 

grotte Teil ber Zuhjrer sic mehr ober weniger ihrer Wirkung hingeben wird, 

verlangt bie Zeichnung einen fieinen Kreis vertrauter Menschen, von benen 

fie am liebsten jedem einzelnen gefonbert sic zur Betrachtung hingeben 

mcchte. Daraus folgt, das das Beichnen ober Malen nicht in ber Weise 

ein Gemeingut des Genuisses in ber Gesellschaft ift, wie bie Musit, unb ba 

das Beichnen fomit ein Motiv weniger hat, von Dilettanten gepslegt zu 

werden, last sic wohl annehmen, das unter ben zeichnenden Damen im 
Durchschnitt mehr wirkliches Talent zu finden ift als bei ben Musit treibenben, 

Ehrenberg, Das Beichnen. 2. Aufl. 1 
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eben weil das Zeichnen mehr als die Musik um seiner selbst willen ge- 

tríeben sein will.
Es liegt nun einmal in dem Geiste der vorschreitenden Zeit, das Damen 

von Bildung geistige Beschaftigung haben müssen, und da is es natürlich, das 

fie sic tieber zum Lyraspiel des Apoll wenden als zur ernstolickenden Mi- 

nerva. Früher webte man und spann, wirkte und strickte am heimisc trau- 

lichen Herd, dessen knisternde Flamme die fleiszige Maid mit goldigem Scheine 

umspielte — aber diese vomantische Zeit is longs dem suchenden Blicke ent- 

schwunden — und die ritterlichen Spiele vieler Manner haben sic in mehr 

oder weniger ritterliche Versuche in ben f^ônen Künsten umgestaltet. Das 

ritterliche, aber in Rücksicht auf geistiges Innenleben etwas nebelige Mittel- 

alter is langst einem hellen Tage gewichen — aber ben vollen reinen Sonnen- 

schein haben wir noc lange nicht. In Wort, Schrift, Bild unb Ton suchen 

bie Auserwahlten jeder Nation diesem Sonnenschein entgegen zu führen — 

wenn auc mancher unterwegs jah abstürzt. Nac alien Seiten hin erreicht 

ber Geist immer mehr Herrschaft uber bie Materie unb jedem ift mehr denn 

je Gelegenheit geboten, sic neben seiner alltaglichen Beschaftigung geistig zu 

berbofffommnen.

Damit aber bie künstlerische Beschaftigung ber Dilettanten überhaupt 

irgenb welchen Nutzen habe, barf fie vor allen Dingen nicht ben Charakter 

des Oberflachlichen unb Fabrikmaszigen tragen. Wenn bie Berechtigung 

ber Dilettanten zur Ausübung einer Kunst sic aus ber Natur ber Sache 

eigentlic von selbst ergibt, kann ein Miszbrauc biefer Berechtigung nicht 

scharf genug gerügt werden. Einer ber berühmtesten Künstler fagte mir so- 

gar einmal: „Wenn Laien, speziel Damen, sic unterfangen zu malen unb 

zu zeichnen, so treten fie damit volstandig aus ihrer Sphare heraus unb in 

eine Region hinein, bie fie zwar von feme sehen, nie aber betreten dürften." 

Er wurde vielleicht zu biefem Ausspruc getrieben durch ben Verdrus, ben 

ihm ein Dutzend Tamen (Künstlerinnen?!) bereiteten, welche alljahrlic sic 

in ber herrlichen Galerie ber Hauptstadt versammeln, um gerabe bie f^bnften 

erhabensten Werke ber Kunst in Form bon jammervollen Kopien angelegent- 

lichst zu berunftalten unb gewissermaszen zu parodieren. Es ift allerdings 

empôrenb, biefe fjaarftraubenben Kopien geist - und talentloser Kopistinnen in 

ben Galerien anzusehen, welche sic zu ben Driginalen oft verhalten, wie 
eine schmutzige Kneipe zu bem hehren Bau einer Kirche. — Wenn wir aber 

trot biefer unerfreulichen Seite mit Wahrscheinlichkeit annehmen konnen, 

dasz bie meisten Dilettanten aus wahrer Neigung zeichnen, fo hiesze es ben 

Sinn fur Zeichnen unb fomit inbireft auc ben Sinn fur bie bitbenbe
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Kunst iiberhaupt unterdriicken, wollte man ihnen das Beichnen oder MZalen 

besonders erschweren. Das dirc ein unzweckmabziges Beichnen gunweilen oder 

sehr Oft mehr Schaden als Nutzen entsteht, is allerdings mr zu waft — 

aber das hindert berftanbige Dilettanten nicht, auf einem besseren Wege sic 

unb andern wirtlich Treude zu machen. Welch ein hoher Gems liegt nicht 

in det Ansiibung der Wusit! Warum nicht auch einen ahnlichen Genus in 

der Nalerei erstreben lassen! Budem is das Wort „Dilettantismus- ein 

sehr relativer Begriff. Im allgemeinen belegt man mit biefer Cigenschaft alte 

diejenigen, welche nicht Künstler von Sac sind, d. h. welche die Keust nicht 

zum Broterwerb sondern nur zum Vergniigen ausüben, denn wenn auch jeder 

wahre Stiinstter fühlt unb weis, das er eigentlich lebt, um zu maten, 5o 

zwingen ihn doch leider feindliche Verhaltnisse nur zu oft, das er maten mus, 
um 31 leben. Diese Unterscheibung wiirde aber zeigen, das manche Dilettanten 

Besseres leisten, als viele sogenannte Kiinstler. Die Unterscheidung des tünst- 

ferisch fetbftanbigen Schaffens vom dilettantischen Nachahmen scheint mir 

schon besser zu sondern; ersteres mare eine Drennung des Standes, letzteres 

eine Beurteilung des Geleisteten. Tie man aber auch unterscheiden will, es 

bíeibt jebenfalls jedem Snien oder Dilettanten bie Macht, sic bet genugenbem 

Datent dutch feine Leistungen ans seinem Stande zu erheben. Wie ber Stlinstler, 
To solite sic auch jeder Dilettant das ^b^fte Biel stecken; menu er auch von 

pormherein weis, er wird es nicht erreichen, hat er bamit doch einen Weg ber 

Mxbglichfeit, sic fiber bie gemb^nti^e Mittelmaszigkeit zu erheben. In tech- 

nischer Bezichung faun er jedenfalls ebenso viel Seünstlerschaft erreichen, wie 
biefe in ber Mursit von so vielen erreicht wird. Aber einmat gang abgefehen 

von bem Erreichen irgend etwas wirtlic Künstlerischen liegt, wie eben 01s- 

gesprochen, ber hauptsachlichste Nutzen fur dilettanten zunachst barin, dasz 

bie techte Würdigung unb das Verstandnis eines KEunstwerts durch eigne 

Ausiibung gebilbet unb er^b^t, das ber Sinn fur S^on^eit ber Formen unb 

fir das Sdjbne im allgemeinen gewecft, dasz das Aurge gemb^nt mirb, 311 

beobachten, unb taufenb Sreuden aus feiner Umgebung f^bpft, bie fonff spur- 

los an ihm voriiber gingen. Es iff nicht zu leugnen, das bie reine greude 

am Cuten, Wahren unb S^bnen einer von jenen Sonnenstrahlen ist, welcher 

manege bunfte Lebensstunde in Licht verwandelt unb manchen Sommertag des 

Lebens noch herrlicher unb wonniger erscheinen laBt für den, ber biefe Sreude 

zu empfinden im stande iff. Unb obgleic wir, was bie Natur unb bie Werte 

ber bilbenben Kunst betrifft, durch einen Sinn biefe Srende in unS auf- 

nehmen, mie fo mannigfaltig ift doc ihre Wirfung! Eine talentvolle Dame 

sagte mir einmal: „Sc sehe iiberal, wohin ic blicke, eine Gemaldegalerie,- 

1*



4 Erstes Sapitel.

welcher Ausdruc sehr bezeichnend is für ben Genus, der ihr nur aus ber blosen 

gewohnten Beobachtung von Natur unb Menschen entstand. Ein Prediger bel 

Dresden, früherer Schüler von mir, versicherte mir in ber Zeit des Unter- 

richts wiederholt: „Es is mir eine ganz nene Welt aufgegangen, seitdem ich 

zeichne. üderall finbe ic Stoff, meinen Geist angenehm zu beschastigen; bie 

Satur bejitzt eine solche Zille an Schünheit, von der ich mir früher nichts 

traumen lies, weil ic sie nicht erkannte unb beachtete. Schon um dieses 

belebenden unb erhebenden Genuisses willen mb^te ic wünschen, das jeder- 

mann zeichne." Dies also sollte ber erste Zweck oder eigentlich bie not- 

wendige Folge eines verstándig getriebenen Beichnens unb Malens von seiten 

ber Dilettanten sein. Die greube am Zeichnen an unb für sic wird dodurc 

natürlic nur noc mehr erhlht, indem man lernt, bem erkannten S^onen, 

bem verstandenen Eharatteristischen unb bem wahrhaft Küinstlerischen 

nachzustreben, was wiederum auf ben Weg führt, ber von jedem Dilettanten 

eingeschlagen werden sollte: womüglic das Hochste zu erreichen.

Zu bem Ende barf man das Zeichnen aber nicht als einen bloszen Zeit- 

vertreib ansehen, als angenehme Aushilfe, wenn man 8- %, nicht mehr sticken 

oder lesen mag. Eine Zeichnung barf nicht gleic einer Stickerei entstehen 

unb behandelt werden. Wenn dieses leider trotzdem sehr oft geschieht, so 

finît bamit auc bie Zeichnung zur Stickerei herab, b. h. zu einer mechanischen, 

geistlosen Arbeit — wie benn eine Stickerei jeder zu machen im ftanbe ist, 

ber Sarben unterscheiden, gotten und na^en kann. Das Zeichnen will ftubiert 

fein, unb zwar in noc hiherem Grade, in noc ernfterer Weise als bie Musit. 

Hat nicht ein einzelner Ton, ein einfacher, rein angeschlagener Atkord geradezu 

schon etwas Wohlthuendes? Wie viel gehirt aber dazu, eine Linie ober 

mehrere fo bedentungsvoll zu ziehen, das ein ahnliches befriebigenbe§ Gefühl 

erweckt wird! Die gute Wirkung eines Musikstücks beru^t auf ber richtigen 

Zusammenstellung ber Tone in jedem einzelnen Tafte — bie Wirkung einer 

Zeichnung beruht auf ber Nichtigkeit jeder einzelnen Linie. Der Ton aber 

(ic rebe vom Klavier, als bem eigentlichen Instrument ber Dilettanten) ist etwas 

Gegebenes unb ber Unterschied ber einzelnen Tone wird durch beren under- 

anderliche Lage auf ber Ktlaviatur bebingt unb bestimmt — eine Linie will 

erst gemacht sein, mit Bewusztsein unb Verstandnis, unb kann in biefer 

Beziehung sehr wohl mit bem Bogenstric einer Violine verglichen werden, 

welcher ben Ton gewissermaszen erst schaffen mus. Wenn man erft bie 

Wichtigkeit erkannt hat, bie eine einzige Linie haben kann, unb wenn man 

erfahren hat, wie schwer es ist, eine solche charakteristische Linie zu ziehen, 

wird man schon mit mehr Ernst das Zeichnen studieren, als es leider immer noc 
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von sehr vielen geschieht. Das Wort „studieren" mus hier in seiner volsten 

Bedeutung angewandt werden, d. h. nachdem man sic zuvor darüber far 

geworden, wie überhaupt zu shudieren ist. Man mus nicht glauben zu stu- 

dieren, solange man es 3.3. beim Ktopieren bewenden last. Ausschlieszliches 

Sopieren is der sicherste Weg, im Beichnen niemals etwas Ertrágliches 

zu leisten. .

Denn die durch Sopieren angelernte Technik hat an und für sic gar 

feinen Wert, falange fie etwas rein Nachgemachtes ist, fa lange sie zur Haupt- 

sache gemacht wir’d. Die Technik is nur das Mittel zum Zweck, nicht after 

der Zwec selbst. Ebenso wenig wie die Tonleiter und Etüden einen eigent- 

lichen musikalischen Wert haben, wollte man dabei stehen bleiben, ebensowenig 

hat es die Technik des Schattierens, wenin man dabei stehen bleibt. — Es 

wird barm nicht wenigen gerade fa gehen, wie es dem Schreiber dieses selbst 
erging. Jahrelang hatte er gezeichnet, d. h. kopiert und schattiert, und fonnte 

es an Feinheit fast ben Kupferstichen gleich thun, die er kopierte, fa das er 

in feiner Baterstadt nebst Umgegend für ein sehr groszes Licht gehalten 

wurde — als er aber anf bie Afademie kam und auc nur einen Fus, eine 

Hand, eine Gipsmaste nach ber Natur zeichnen sollte, wuszte er nicht, ob 

rechts aber links anfangen: er fonnte eben gar nichts. Form, dieses 

Machtgebot ber Kunst, fonnte er nur bem Wortlaute nach, — bie Bedeutung 

desselben Ing ihm boKftanbig fem. Gleichwohl hatte er, feiner eignen unb 
aller Leute Weinung nach, einen vorzüglichen Lehrer gehabt, welcher schattieren 

konnte „wie gedruckt." Und dazu war der Lehrer feiner von den lassigen, 

phlegmatischen, bie ans bloszer Gleichgültigkeit für bie Sache nicht einmal das 

erfiâren unb verdeutlichen, wozu fie ihren Tahigkeiten unb ihrem Wisjen nach 

wohi im ftanbe mâren; fonbern er mar ein liebevoller, eifriger Lehrer, ber 

besonders fur feinen „besten Schüler" alles Mogliche that, ba er beffen 31- 

tünftige Stiinstlerlaufbahn stets im Auge hatte. Was er aber selbst nicht ge- 

lemt hatte, fonnte er nicht legren: das æerftânbniê ber gormen. Er 

selbst mar zum Schattieret, nicht zum Beichner gebildet worden unb fonnte 

daher auc nicht zum Zeichnen bilden.
Wenn manche Lehrer sagen: „Die Schüler sehen ja, was fie zeichnen, 

wozu bann noch eine Extra-Ertlürung", so ist das ein Sat, ber faum ben 

Schein ber Wahrheit für sic hat. Im Gegenteil fann man sagen: sie sehen es 

nicht, benn fie verstehen es nicht. Kann man auch bon einem Manne, ber 

semiitlich Durch eine ©emalbegaterie schlendert, zur einen Thür herein fommt 

unb im Spazierschritt zur andern wieder hinausgeht, sagen, er habe bie 

®emalbe gesehen? Gar nichts hot er gesehen! Ebenso tarn man auch von 
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einem Beichner sagen, der in dem unendlichen Reiche der gormen gedanfenlos 

einherwandert, ohne der gormen als solcher zu gedenken, ohne sie ihrem Wesen 
und Charatter nach verstehen zu lernen: er hat nichts gesehen! Und was man 

nicht sieht, das zeichnet man nicht. Daher schreiben sic die vielen Sicken und 

Halbheiten in ben Arbeiten der Dilettanten, trot oft groszem Sleize in der 

Ausführung, das- ihnen nicht gelehrt wurde, bei allem Schattieren immer bie 

Richtigkeit ber gormen als einziges Ziel im Auge zu behalten.

Aber fast noch grojere Gefahr, durch understandene gormen von bem 

zu erstrebenden Ziele abgetrieben zu werden, entsteht durch zu frühes 

Malen. Der verlockende Reis ber garbe bewirft nur zu leicht, das man 

barüber bie gorm vergiszt, besonders bei denjenigen, beren Tarbensinn ben 

Formensinn überwiegt. Man barf aber nicht vergessent, das bie gorm in 

jedem Talle als Hauptsache angesehen werden mus: benn garbe ohne gorm 

ift schlieszlic auc nicht viel. Die Dilettanten haben in ber Regel schon 
sehr frih eine vis zur Umwiderstehlichkeit entwickelte Bust, durch eigne Ver- 

suche sic mit ben garben bekannt zu machen, was aber gewihnlic auf Sosten 

des eigentlichen Beichnens geschieht. Wir Naler sagen zwar, auc mit dem 

Tinsel geichnen zu konnen, und das hat seine Richtigkeit. Aber um mit bem 

Tinsel zeichnen, b. h. bie richtige gorm geben zu iônnen, dazu ge^ôrt mehr, 

als Tinsel unb garbe haben. Solange man nicht gelernt hat, gorm ohne 

garbe zu geben, dente man nicht doran, maten zu wollen, benn eine noch fo 

gute garbe wird eine falsche gorm niemals richtig machen fonnen. Man 

merte sic bei biefer Gelegenheit bie verschiedene Bedeutung ber Worte 

„Beichnen" unb „Beichmung." Zunachst ift bamit bie Art ber Darstellung 

gemeint als Unterschied, 3. %, von Malen ober Modellieren. Sodann aber 

unb hauptsachlic bezeichnen biefe Worte bie Richtigkeit ober Unrichtigkeit ber 
gormen. In letzterer Bedeutung kann man daher auc von einem Dlbillde 

fagen: es ift schlecht ober gut „gezeichnet", will sagen, bie gorm ift salsch 

ober richtig. Eine technisch sehr f^on ausgeführte Zeichnung kann in zweiter 

Bedeutung sehr schlecht „gezeichnet" fein. — Wenn Künstler Von schlechter 

ober guter Zeichnung reben, meinen fie bamit immer ben Grad ber Richtigkeit 

in ben gormen. Vom Zeichnen in erfter Bedeutung fagen fie: es ift gut 

gemacht, gut ausgeführt u. f. w.

Um nun zur richtigen Nachahmung verstandener gormen z1 gelangen, 

haben wir Vor allem danac zu streben, unfer Auge unb unfer Gefühl bafür 

auszubilden: Sehen lernen — Empfinden lernen! Das is die erste und 

einzig gültige Parole bei allem Zeichnen. Wie die Hand geüibt werden mus. 
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ben Sleistift, die Stohle, bie Ktreide zu führen, so bedarf es einer noc 
grogeren llbung, das Auge zum richtigen Sehen zu gerob^nen.

Es ifi gar feme so tleine Sache, dieses „Gehen", and obgleich alte 
Mcemichen mit zwei Augen begabt sind, bermogen doc nur sehr wenige in ber 

hier gemouten Bedentung zu sehen. Das Auge des Beichners hat gerade so 

einen besonderen Blict, wie 8- %, das Auge eines Botanikers. Dieser be- 

tractet eine Blume, ein Blatt, einen Grashalm auf eine gang anbre Art, 

als diejenigen, welche sic mit Botanit nicht beschaftigen; er sieht Tinge, die 

anbre gar nicht sehen, oder vielmehr bie fie iibersehen, meil fie sic mit ber 

Sorm ber Dauptmasje nach begniigen, ohne auf deren einzelne Bestandteile, 

beren Entstehung, Zusammenhang u. s. w. nâ^er einzugehen. Das blotze 

Sehen in feinem Serhültnis zu den Anforderungen des Beichnens Jann man 

fülglich mit dem Sesen einer uns bôllig understándlichen Sprache vergleichen: 

wie uns das Buchstabenlesen nichts nübzt, wenn wir nicht auch den Ginn 
Derstehen, To nu#t uns das allgemeine Sehen nichts, wenn wir nicht zugleich 

bie sorm verstehen. Vas æerftânbniê ber gormen aber beruht nicht allein 

auf Serstand, sondern auch auf Gefiihl, weshalb Künstler und Kunsttenner 

faft me allein von Berstandnis, sondern immer zugleich auch bon Empfindung 

reden, menu fie ein Skunstwert beurteilen. Eine gesehene Form verstehen und 

empfinden, heist beren eigentlichstes Wesen in seinen einzelnen Bestandteilen 

fid) boUfommen zu eigen gemtacht haben, so dasz wir beim Beichnen jene Form 

gleichíam al ein Stick unsres eignen Ichs, als etwas Selbstandiges neben 

ber mirtlichen Sorm, bie uns Vorbild war, in unserm Geiste entstehen Lassen. 
23031 gehort, das man mit flarem Bewusztsein bie erfaszte Form, welche man 

mührend des Beichnens nur mit bem geistigen, nicht auch mit dem leiblichen 

Auge sieht — deun das leibliche Auge fann nicht Zeichnung und Original 

dugleich sehen — wiederzugeben sucht, und das zu dieser Wiedergabe bie 

Sand bucch zmeckentiprechende übungen herangebiídet worden ist. Wir sehen 

hieraus, das mit bem einsachen Nachahmen, dem gedankenlosen Sopieren eben- 

fomenig gethan ist, alls mit bem Sehen im gewëhnlichen Ginne des Wortes, 

unb wie sehr jene Lehrer irren, welche das Prinzip oder vielmehr die Manier 

haben, bie Schüler ohne spezielle Formerklárung immer kopieren zu laffen. 

Beim flüichtigsten Nachdenken miiszten fie erkennen, wie Beichnen ohne Form- 

Derstandmis eine nut- unb freudlose Tandelei ist, unb wie ferner dieses Ber- 
ftanbnig nur burdj das erfiarenbe Wort seitens des Lehrers, nicht surd 

mechanische übungen ber Schüler erreicht werden fann.

Sir erfennen also, das das „Gehen" in betreff des Beichnens sich von 

bem allgemeinen Sehen dadurc unterscheidet, bag eine besondere geiftige
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Thatigfeit hinzutritt, namlich Nessen und Bergleichen, d. h. nicht mit 

dem Birtel, sondern mit dem Auge. Durc Messen und Bergleichen der 

Ktorper und deren einzelnen Bestandteile lernt das Ange die Srüszen- 

verháltnisse der Gegenstande ertennen, was die erste Stufe zum tichtigen 

Sehen ist — für jeden Dilettanten eine um so wichtigere Bedingung, als. 

selbst Keiinstler von Beruf diesen „richtigen Blick" feineswegs volkommen 

mit auf die Welt brachten, sondern denselben erst, wie andre Nenschen, zur 

Vollkommenheit heran- und herausbilden muszten, nur mit ungleich schnellerem 

und besserem Resultat. — Nachit den Groszenverhaltnissen hat das Auge die 

Beschaffenheit der Gegenstande und ihrer Einzelformen zu erforschen. ES 

is dies der zweite Schritt zum richtigen Sehen und ein sehr wichtiget, denn 

hiermit beginnt das, was man Verstandnis der Formen nennt.
Der sicherste Weg aber, dieses zu erreichen, is das Studium der Per- 

speftive, die Kenntnis und Ausübung ihrer Gesetze: Die Perspeftive ist 

der Grundpfeiler alles richtigen Sehens, Empfindens und 

Zeichnens.
Wenn daher die Dilettanten, besonders die Damen, wie jemand sehr 

richtig bemerkte, nachdem sie jahrelang alles M-gliche gezeichnet haben, als 

Gipfelpunft schlieszlic auc noc etwas Verspettive treiben, so werden wir 

ans obigem (und noc mehr aus nachfolgendem) verstehen, wie viel zu spat 

ein solches Studium alsdann ist. Den Anfang eines Buches zuletzt lesen, 

kann kaum unzweckmasziger sein.
Indem ic die Perspeftive al§ erste und wichtigste Bildungsstufe für 

das Beichnen ansehe, so liegt darin von selbst einbegriffen, das diese Stufe 

im Ktopieren von allerhand Vorlegeblattern nicht zu suchen ist. Denn die 

Gesetze der Perspeftive fatten an natürlichen Gegenstanden gelehrt und er- 

kannt werden — danac mogen Vorlagen abwechselnd angewandt werden, 

d. h. Vorlagen, auf denen sic perspektivisc dargestellte ©egenftanbe befinden; 

Vorlagen mit geometrischen Figuren, Ornamenten unb überhaupt alles 

nicht Perspektivische gebe man sobald wie moglic unb thunlich. Das ist 

Sache des Lehrers beim Elementarunterricht, uber welchen ic an biefer 

Stelle einige Worte sagen und einige Winke geben müchte.

Viele Lehrer, unb wohl eigentlic bie meisten, lassen bie Schüler bamit 

anfangen, einen geraben, senkrechten Strich zn machen. Sie bedenken aber 

nicht, das es im Grande genommen gar nicht leicht ist, eine solche gerabe 

Linie aus freier Hand zu ziehen, ja das sie selber dieses scheinbar einfache 

Experiment keineswegs, wie man zu fagen pflegt, im Schlafe ausführen 

künnen. Dann gehen fie weiter, lassen schragliegende, horizontale Linien
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machen, Winkel, Dreiecke, Vielecke, Kreisbügen u. f. w. bis zum Kreise. Das 

scheint eine einfache und notwendige Reihenfolge zu sein. Aber wie schwer 

iff es nicht, selbst für eine geübte Zeichnerhand, einen Kreis zu machen! Und 

auch geradlinige Figuren erfordern mehr Aufmertsamkeit und Handsicherheit, 

als man von einem beginnenden Schüler erwarten und verlangen darf. Wie- 

wohl nun geometrische Planfiguren und deren Bestandteile, die einzelnen 

Sinien, durch Einfacheres nicht ersetzt werden fonnen, denn ein Strich, eine 

Sinie mus nun doc einmal gemacht werden, fo kann doc die Art, wie ein 

solcher erster Strich gemacht wird, verschieden sein. Und barin glaube 

ich, in Nachsîtehendem einen leichteren und erfolgreicheren Weg angebeutet 

zu haben. Es ift gewissermaszen eine Einleitung zum Anfang unb hat 

ben borwiegenden, wenn auch nicht alleinigen Zweck, vor allen Dingen bie 

Hand physisc lose unb freí zu ma^en. Cine Bildung oder Weckung 

des Augenmaszes steht dabei erst in zweiter Sinie. Die Hand mus guvor 

Gehorsam lernen, danach fonnen Auge unb Geist befehlen. Solange ber 

Wille nicht bie Hand wenigstens bis zu einem gewissen Grade beherrschen 

fann, hilft eine richtige Beurteilung ber Gr-szen nichts: man wird nicht im 

stande sein, fie wiederzugeben. Hunderte von Mcenschen, bie von Natur anna^ernb 

mit einem „tichtigen Blick" begabt sind, fonnen bie Tehler einer Beichnung 

nicht nur sehen, fonbern auch nachweisen unb fagen, wie das Richtige fein 

mus; aber dieses Richtige selbst zu zeichnen, bermogen fie nicht; fie sehen es 

im Geiste, aber bie Hand berfagt ihnen ben Dienst. Diesem Ungehorsam 

mus auch im Reinen, im Anfang des Zeichnens borgebeugt oder abgeholfen 

werden: bie Hand mus bon vornherein gezwungen werden, bem Willen des 

Senters zu folgen, fie mus freí unb locker werden.

ES brdngt sic mir hier unwilkürlic wieder ein Vergleic mit ber Musit 

auf, mit Tiicksicht auf bie Technik Wie beim Kelavierspiel bie pande an- 

fanglic steif unb ungeienfig finb, werden wir fie zum Zeichnen nicht minber 

ungeschickt finben. Sie geschmeidig zu machen, last ber Kelavierlehrer Ton- 

leitern spielen — ber Zeichenlehrer thue etwas Ahnliches: er lasse Strich- 

übungen madjen. Aber keine geometrischen Striche, bie bon Anfang bis 

zu Ende eine gleiche Starke haben, fonbern Striche, wie fie auf Tafel I unb 

II veranschaulicht finb. Wir fonnen fie, im Gegensatz zu geometrischen Linien, 
ibungsstriche nennen. Diese übungsstriche haben fur das Zeichnen 

gang denselben Zweck unb Nutzen, wie bie Tonleitern für das 
Klavierspiel.

Wahrend ber erften Wochen lasse ber Lehrer alle Vorschriften mit 

geraben Linien ober geometrischen Figuren fort unb sehe nur barauf, dasz
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diese Striche mit moglichster Sicherheit und wachsender Schnelligkeit gemacht 

werden. Jeder einzelne Stric mus schnell und mit einev einzigen Hand- 

bewegung gemacht werden. Er mus einen Stric niemals überziehen oder 

verbessern, sondern statt dessen gleic einen andern daneben machen lassen. 

Auc das die Striche von Anfang an in müglichst gleichem Tempo gemacht 

werden, suche er zu erreichen; noc mehr aber sehe er darauf, das ihre Ent- 

fernung von einander gleich gros ist. Ersteres zu erlangen, môge er - 

anfanglic in sicherem Takte langsam und faut zahlen: schon in dem Zwange, 

das die Hand zu einer bestimmten Zeit, von einer Zahl zur andern, einen 
Stric macfyen musz, liegt eine vorteilhafte Übung, indem dadurc am leich- 

testen die zitternde Ëngstlichkeit und steife Schüchternheit der Schüler über- 

wunden wird, welche bei einigen schwer genug zu vertreiben ift. Diese Art 

non Dreistigkeit, welche die Hand eigentlic non selbst durch die übungsstriche 

er^alt, ift notwendige Bedingung fur ein spateres freies und leichtes Zeichnen. 

Wir haben daher schon niel gewonnen, wenn wir der natürlichen Ungeienfigfeit 

und Unbeholfenheit der Hand, welche nur zu leicht durch unzweckmaszige 

übungen zu einer bleibenden wird, auf diese Weise ein Ziel stecken.

Über die Art, wie die übungsstriche gemacht werden sollen, mus ic 

zu dem oben bereits Gesagten noc folgendes bemerken. Alle Striche unter 

a bis i auf Tafel I müssen non oben nac unten, unter k bis o non links 

nac rechts gemacht werden. Bei a, b, c ift darauf zu sehen, das der Stift 

wenn der Stric gemacht ift nicht auf dem Papier hasten bleibt, sondern sic 

mit einem leichten Schwunge davon erhebt, um ben folgenden Stric wieder 

mit einem íráftigen, festen Truck anzufangen. Sowie ber Stric aber begonnen 

ift, musz ber Druc schon nachlassen, bis er, immer schwacher werdend, zuletzt 

ganz auf^ort, fo dasz des Striches Ende kaum sichtbar bleibt. Gerade um- 

gekehrt ift es mit d, e, f, bei welchen ber @tift etwas weiter ausholen 

musz als ber eigentliche Anfang des Striches es zu verlangen scheint; es 

wirb ber Anfang fonft nicht fein unb sicher fein. Die Bewegung fur bie 

Richtung des zu machenden Striches musz schon in Hand unb Stift liegen, 

ehe letzterer das Papier noc berührt. Das Ende fei bestimmt unb fest; 

g, h, i finb eine Zusammensetzung ber vorhergehenden Striche unb müssen 

alfo bie Anforderungen, welche wir an biefe stellten, in sic vereinigen. ®§ 

musz besonders barauf acht gegeben werben, das bie Striche mit Rückjicht 

auf ihre Starke gleichmaszig zu- unb abnehmen unb das jeder Stric mit 

einer einzigen Handbewegung gemacht wirb. — Mit ben folgenben Strichen 

auf Tafel II kann man ebenso verfahren, wie mit ben eben beschriebenen: 

man fann erft bie eine Halfte, bann bie anbre üben. laffen unb endlic ben 
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ganzen Strich. Doc pflegt die Hand durc die vorhergehenden übungen 

schon geniigende Keckheit erlangt zu haben, um die letzteren gleich ungeteilt 

zu madjen. Nur gebe man acht, das beim An- oder Absatz des Stiftes Leine 

daten entstehen, wie inter i auf Tafel II, wozu die Schüiler eine ziemlich 

grosze Neigung haben. Am schwierigsten sind die Doppelbogen unter e,f,g,h

auf Tafel II. Es darf der Hand bei diesen Strichübungen aber nicht geftattet 
merben, auf halbem Wege abzusetzen, sondern die doppelt geschwungenent 

omobl wie alle übrigen müssen mit einem einzigen 3uge gemacht werden.
bemertten Doppelbogen werden am wenigsten zur Bufriedenheit des 

Eebters aussallen; doc braucht er sic deshalb nicht abhalten zu Lassen, dem 
Schuler gerablinige, geometrische Figuren vorzulegen, sobald er nur in ben 

anbern ubungsstrichen eine gewisse Tertigkeit, Leichtigkeit unb Sicherheit 
erlangt hat. Set alten Strichen aber, gang einerlei nach welcher Ntichtung 
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fie gehen, hat der Lehrer streng darauf zu sehen, das niemals das 

Beichenbuc gedreht wird, sondern allein die Hand des Zeichnen- 

den, denn nur in diesem Zalle künnen die übungsstriche den. Nutzen haben, 

der damit bezweckt wird.
Es bedarf nur eines Versuches von ein paar Wochen, uni beurteilen 31 

fonnen, ob diese Methode der Beachtung und Anwendung wert ist, oder nicht. 

Wenn fein Borurteil ben Blic trübt, wird man, glaube ich, bald ebenso über- 

zengt sein, wie ich selber, das bei solchen übungen bie Hand frei gemacht werden 

mus, unb zwar in halb so furzer Zeit, als dies bei dem alleinigen Zeichnen 

nac geometrischen Figuren moglic ist. Mit viel groszerer Leichtigkeit werden 

jetzt geometrische Linien unb Figuren gemacht werden, viel rascher unb 

befriedigender wird es vorwarts gehen, andre, nac alter Weise Unterrichtete 

werden überholt werden unb bie Schüler sowohl wie bie Lehrer selbst werden 

doppelte Treude haben.
Aber — wird man mir jetzt erwidern — das bie Schüler, nachdem 

fie beine vorgeschlagenen Übungen gemacht, bie geometrischen Linien beffer 

zeichnen unb leichter, als wenn fie biefe Übungen nicht gemacht fatten, ift 

ganz natürlic unb branch durchaus feine besondere Tolge beiner Methode zu 

fein. Ein anbrer Schüler, ber biefeíbe Zeit barauf verwandt hatte, gerabe 

Linien unb geometrische Figuren zu zeichnen, würde nicht allein beinen 

Schülern es nac Ablauf biefer Zeit gleic thun, sondern er wiirbe fogar 

noc im Vorteil sein, indem er vielleicht ein Vorlageblatt ober mehrere schon 

beenbet haben wiirbe, wahrend bie beinen erft babei anfangen. Ja, Treunde, 

das erfte ware nicht unmogli^, das letzte fogar wahrscheinlich; aber mit bem 

Vorteil wirb es trotzdem schlecht bestellt fein. It auc bie Menge des 

Gezeichneten ein Maszstab fur bie Site desselben? Unb berechtigt eine 

augenblickliche Gleichheit des Resultats zweier verschiedener Methoden zu 

einem endgültigen Urteil über biefe? An. ihren Früichten môgt ihr beibe 

erkennen! Wenn es nicht etwas barock flange unb vielleicht auch ift, mb^te 

ic alien Ernstes eine Probe vorschlagen. Erfahrung laffe enc urteilen, 

wie Erfahrung mir felber bie Zweckmaszigkeit jener Methode dargethan hat.

Wie ic oben angebeutet habe, halte ic eine zeitweise Wiederholung ber 

übungsstriche als Aufgaben auszer ben Stunden, auc wührend des Beichnens 

nac Vorlagen, fur unbebingt notwendig. Man gebe aber bann immer ftrenger 

barauf acht, das bie Striche unter sic parallel finb, das ihre Ent- 

sernung voneinander mogli^ft gering unb gleichmaszig ift, das jeder 

einzelne Stric schnell gemacht wirb, ohne Zügern in gleichem Tempo 
unb, ic wiederhole es, mit einer einzigen Handbewegung. Es ift biefe Übung 
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auch fur die fpatere Schraffierung eine sehr praktische Vorbereitung und 

Erleichterung, worauf ic ganz besonders aufmerfsam mache. Alle Schraf- 

fierungen find ans den einzelnen übungsstrichen zusammenge- 

sett. Die Schüler werden also fast undewuszt darauf gefiihrt und daran 

gewühnt, so das, wenn sie schlieszlic schattieren sollen, ihnen dies viel weniger 

neu und unbequem erscheinen wir’d, ais es sons der Fall sein diirfte.

Das die Methode der übungsstriche auch für Erwachsene, welche 

einen ordentlichen Beichenfursus durchmachen wollen, nicht allein anwendbar, 

Tondern in vielen Fallen noc viel erfolgreicher und notwendiger ist, bedarf 

wohl feiner weiteren Betráftigung. Migen die Betreffenden nun gezeichnet 
haben oder nicht, das thut nichts zur Sache _ etwas hat schlieszlic jeder 

gezeichnet. Ic selbst gehe darin noc weiter, indem ic Schüler und 

Schülerinnen, welche, was man so nennt, sehr hübsc zeichnen, in ben ersten 

Stunben aS unb 81 solche übungsstriche machen lasse. Es hat sic noch 

iedesmall heransgestellt, das fie nicht im stande waren, biefe übungsstriche 

wirflich gut zu machen, wenngleic sie mit einem gewissen überlegenen Lacheln, 

zumpeilen auch mit bent nicht ganz zu verbergenden Gefiihle „gefranften 

Stolzes" ben Stist zur Hand genommen hatten. Sie befamen bann baron 

ebensogut ihre Aufgabe, wie bie allerersten Anfanger; das Resultat musite 

after ein vollstándig zufriedenstellendes sein, bevor ic ihnen biefe übungen 

erdies, ba selbstverstandlich bie Niicksichten, bie man in biefer Beziehung 

einem Anfanger gegeniiber nehmen mus, bei solchen „Weitergetommenen" 

megfallen. Bon Zeit zu Beit haben fie immer wieder einen Bogen übungs- 

Ttriche zu liefern, übrigens after finb bie übungsstriche in Wirtlichteit bei 

weitem nicht so trotfen unb langwierig, wie vorstehende Beschreibung unb 

Crtsüzung derselben. Cs ift bamit ungefa^r wie mit einer Medizin, bie 

man sic alls gana entsetzlic dachte, wahrend man beim Einnehmen zum 

eignen Erstounen überzengt wurde, bag fie fogar ganz leidlic schmeckte.

Sch habe ben ®rïiârungen, bie ic bis je^t gegeben, nur noc hinzuzu- 

fulgen, bag bie Figuren ouf vorliegenden Strichüibungstafeln nicht etwa allein 

unb ausschlieszlic anzuwenden finb. Im Gegenteil finb aille müglichen Ab- 

mechíelungen mit Niicksicht auf bie Richtung unb Form ber Striche nicht nur 

geftattet, fonbern gerobe geboten — after dasselbe Prinzip ift bei allen 

SInberungen inne 311 hatten. Es barf ben Strichen daher Teine Form gegeben 

werben, welche deren Ausführung mit einer einzigen Sandbewegung 

befonbere Schwierigkeiten bietet ober gor Uniglichkeiten , was 3. %, der 

gaff sein wiirbe bei ber Zusammensetzung eines geraben unb eines gebogenen 

Striches. Dan Deronbere besonders bie Striche unter b unb d auf Taf.II,
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welche mit umgedrehter Handstellung gemacht werden müssen, d. h. die Blei- 

spitze mus nicht oberhalb der Hand sein, wie J. %, beim Beichnen horizon- 

taler Striche, sondern unterhalb derselben, so das man jeden einzelnen 

Stric von lints nach rechts macht, die Reihenfolge der Striche aber eine 

Richtung von unten nach oben gehen last. — Die Doppelbogen auf Tas. 

II, e, f, g, h konnen in alien Lagen geübt werden und sind von groszem 

Nutzen.
Man lasse wenn moglic in der ersten Zeit taglic eine Biertel- oder 

halde Stunde Strichübungen machen, und auszerdem zu Anfang jeder Zeichen- 

stunde _ etwa ein halbes Jahr lang. Man wird dann schon extennen, ob 

damit in dieser Weise noc fortzufahren is oder nicht.
Wenn man bei den vertikalen und f^ragen Strichübungen besonders 

auf die Bewegung der Finger zu sehen hat, so verlangen die horizon- 

talen Striche, der ganzen Handbewegung Aufmerfsamkeit zu schenken. Und 

zwar besteht die Hauptbewegung alsdann darin, das die Hand am Hand- 

gelent nach den Geiten hin leicht hin- und herbewegt (nicht vor- oder hinten- 

uber gebogen!) wird, wobei sie sic zugleich, auf ben Heinen Finger gestütst, 

vor- unb rüámart§ schiebt, wie es ber Stric erheischt. Nur bei sehr kurzen 

Strichen genügt bie erftgenannte Bewegung im Handgelent nach rechts unb 

links; bei groBeren Strichen mus bie ganze Hand sic hin unb her bewegen, 

unb barf nicht an ber Handwurzel auf bem Papier vuhig liegen bleiben; 

es ift alsdann unmoglic, einen langeren Stric leicht unb sicher zu machen. 

Die Finger bewegen sic übrigens bei biefen Strichen fast gar nicht, mbgen 

letztere nun geradlinig oder gebogen, furs ober lang fein. Die vertikalen 

übungen bagegen (geradlinige ober gebogene) beanspruchen hauptsachlich bie 

Finger fir ihre Herstellung unb lassen das Handgelent faft ganz ruhen. 

Darum wechsele man fleiszig mit vertikalen, f^ragen unb horizontalen Rich- 

tungen, um ben. ganzen Mechanismus ber Hand moglichst zum Gehorsam 

zu bringen.
Durc biefe umftanbli^e Beschreibung unb Besprechung ber Strich- 

übungen wolle man sic nicht verleiten laffen, an befonbere Schwierigkeiten 

zu glauben — bie einfachsten Sacien fur bie Ausübung theoretisch zu erHaren, 

erforbert nicht selten mehr ber Worte, als bie Ertlarung ganz abstratter 

Begriffe. Auch wirb man durc fofort versuchte Ausübung in der Tolge 

vielleicht manches schon verstanden haben, bevor man noc bie theoretischen 

Erkirungen zu Ende gelesen.
Ic halte dafür, baB man bei Kindern bie übungsstriche unb das Sopieren 

geometrischer Figuren als vorbereitende Bildung ber Handbewegungen
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und des Augenmaszes etwa sechs bis acht Monate lang fortsetze; dann 

beginne man den perspektivischen Ktursus, welcher jedenfalls seinen Anfang 

nehmen müchte, bevor die Schüler nac Vorlagen zeichnen, auf 

denen die ©egenftanbe perspektivisc dargestellt sind. E§ ïônnen 

dergleiche Sadden ohne Kenntnis der Verspeftive nicht mit Bewusztsein 

gezeichnet werden und haben aus diesem Grande wenig Wert.

Ein Beichenunterricht überhaupt is meiner Ansicht nach mit Exfolg 

faum vor dem achten Jahre zu beginnen, wenn nicht ganz besonderes 

Talent dazu früher berechtigt und zwar weder als Privatunterricht noc in 

Schulen. Es wir’d gut sein, wenn das Zeichnen nach geometrischen Plan- 

figuren und Ornamenten ohne und mit Schatten so eingeteilt wird, dasz es 

tangere Beit mit dem perspektivischen Zeichnen Hand in Hand geht. Erst 

wenn die Schüler die Hauptgesetze der Verspettive soweit verstanden haben, 

das fie einfache Gegenstande nach der Natur richtig zu zeichnen bermogen, 

gebe man ihnen Vorlagen, auf denen die Perspektive angewandt ift.

Tafel III und IV veranschaulichen uns eine Reihenfolge der erften geo- 

metrischen Striche und Figuren; zuerst schragliegende a, bann vertifale Linien 

b u. f. w. Nachdem man ben hier dargestellten erften Anfang des geometrischen 

Beichnens hat machen lassen, fahre man fort, geradlinige geometrische Figuren, 

bie allmahlich immer komplizierter werden, zu geben. Es versteht sic von 

selbst, das niemals ein Zirfel gebraucht werden barf — auc bei ben spater 

folgenden Bogen unb freiêfôrmigen Figuren nicht. Diese Linien dürfen aber 

nicht mit einem Suge gemacht werden wie bie eben beschriebenen übungs- 

striche — weil ein guter Strich bann vom Zufall ab^angt — sondern bie 

Striche finb ans einzelnen übungsstrichen, bie gewissermaszen ans- 

einanber heranswachsen, zusammenzusetzen. Die Hand behált auf diese 

Weise stets dieselbe elastische Bewegung, wie bie übungsstriche fie fordern 

unb geben. Das f^merfattige unb steife „Einpflüigen" ber Linien, welches 

denselben einen fo unkultivierten, ja rohen Anstrich gibt, wird am sichersten 
durch bie Übungsstriche vermieden ober vorhandenen Falls ausgerottet. 

Dieses noch volstandiger unb schneller zu erreichen, halte man gleich von 

Anfang an streng barauf, das keine Nebenstriche entstehen ober stehen 

bleiben, wie 8- %. Sig. g auf Tas. III. Wenn dieselben wahrend ber erften 

Stunden als Beichen des Unbermôgenê angesehen unb entschuídigt werden 

ïônnen, fo finb fie stets ein Beidjen bon Unachtsamkeit unb Slichtigkeit, wenn 

fie nach einem Zeitraum bon 6—8 Wochen noch vorkommen. ES Yann nicht 

genug auf einen reinen, sicheren Strich — sowie auf Reinlichkeit unb Sauber- 
keit des Zeichenheftes überhaupt gesehen werden.
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Nac diesen letzten Vorbereitungen fonnten wir zur Verspektive selbst 

übergehen, doc erachte ic noc eine Vorbereitung fur notwendig, besonders 

fur die Leserinnen dieses Buches, namlich die Erklarung einiger geometrischen 

Figuren und Benennungen. Denjenigen, welche ihrem Alter oder ihren 

Fahigkeiten nac einen Zeichenunterricht von Anfang an durchzumachen haben, 

sind diese Erkirungen schon beim Elementar-Unterricht, beim Zeichnen nac 

geometrischen Planfiguren zu geben. Die verschiedenen Winkel, Dreiecke, 

Vierecke u. f. w. müssen ihrem Namen und Wesen nach, gleich beim erst- 

maligen Zeichnen danach, klar und deutlich ben Schülern beschrieben werden. 

Solcherweise werden dieselben am sichersten biefe geometrischen Begriffe fest - 

zuhalten unb spater bei ber Verspektive anzuwenden im stande fein.

Eine wagerechte oder horizontale Linie is eine solche, welche mit 

einer volstandig ruhigen Wasserflache gleichlaufend ift (Tig. 1 auf Taf. V); 

eine sentrechte ober vertikale Linie bagegen wird diejenige genannt, 

welche mit bem Taden eines frei ^erab^angenben Votes ober Senkbleies 

gleichlauft. (Sig. 2 auf Taf. V.)

Parallel sind nebeneinanber laufenbe Linien, beren Entfernung von- 

einanber auc bei einer Fortsetzung ins Unendliche sic stets gleich bleibt. 

(Big. 3 auf Taf. V.)
Konvergieren heiszt zusammenlaufen, divergieren auseinanderlaufen 

unb konzentrieren vereinigen.

Aus ber Vereinigung zweier geraden, von verschiedenen Seiten kom- 

menben Linien entsteht ein Winkel; bie Linien erhalten alsdann ben 

Namen Schenkel.

Die Grosze des Winkels ^angt nicht von ber Lange feiner Schenkel 

ab, fonbern von bem Unterschiede in ber Richtung biefer Linien. 

Man nehme einen Zirkel unb offne ihn beliebig weit. Eine noc fo grosse 

Verlangerung feiner Schenkel würde biefe selbst unbeweglich lassen: ihre 

Richtung bíiebe unberanbert unb fomit auc ber Winkel, welcher nur am 

Crte ihrer Verbindung Sit unb Stimme hat, nicht aber in ihrer Ver- 

íangerung. Würden wir bagegen ben Zirkel mehr offnen ober schliesen, 

fo entftânbe dadurch eine Seranberung in ihrer Richtung unb fomit 

auc in ber Grosze des Winkels, welcher im erfteren Falle grower, in 

letzterem kleiner werden würde. Zu biefer Erklarung führt mic bie ôfterê 

gemachte Erfahrung, das man sehr geneigt ist, bie Grosze eines Winkels nac 

ber Sange feiner Schenkel zu beurteilen, was manche Miszverstandnisse 

unb Verkehrtheiten zur Folge hat, welche füglich gespart werden ïënnen 

und müssen.



Tafel V.
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Man unterscheidet drei Arten von Winkeln: rechte, siumpfe und 

spitze Winkel.

Aus der Verbindung einer horizontalen und vertikalen Linie entsteht 

ein rechter Winkel. (Sig. 4 auf Taf. V.) Damit is aber ein rechter Winkel 

im allgemeinen noc nicht erïïârt. Die Geometrie sagt: Ein rechter Winkel 

entsteht, wenn zwei gerade Linien senkrecht aufeinander treffen. Das 

heiszt: Ziehen wir auf eine beliebig schragliegende gerade Linie eine andere, 

in der Weise, das, wenn wir erfterer durch Trehung des Papiers eine hori- 

zontale Richtung geben, die andre alsdann vertikal erscheint, so haben Wir 

einen rechten Winkel. Noc deutlicher konnen wir uns dies durch einen 

Triangel machen, dessen grôfeter Winkel ein rechter ist. Wir kinnten mit 

feiner Hilfe rechte Winkel in alle Lagen zeichnen, ohne das irgend eine Linie 

wirklic vertikal oder horizontal ist, Weií die Winkel des Triangels und also 

auc fein rechter in allen Fallen dieselben bleiben. (Fig. 4 auf Taf. V.)

Man wolle sic nac dieser Beschreibung eines rechten Winkels folgen- 

ben Sat gleich einpragen, auf ben wir weiter unten zurückweisen Werben: 

Stehen zwei rechte Winkel so zu einanber, dasz ein Schenkel des einen Winkels 

parallel lauft mit einem Schenkel des zweiten, so finb bie beiben bezüglichen 

anbern Schenkel auc unter sic parallel. Die Einfachheit biefer Behauptung 

macht, glaube ich, jebe weitere Beweisführung unnôtig.

Ein Winkel, welcher Heiner ift als ein rechter, heiszt spitzer Winkel. 

(Sig. 5 auf Taf. V.)

Stumpfer Winkel heiszt derjenige, welcher grower ift als ein rechter. 

(Man wiederhole bie Erklarung fiber bie Grosze eines Winkels im allgemeinen.) 

(Big. 6 auf Taf. V.)

Um übrigens einen Winkel ganz genau zu bezeichnen, setzt man nicht 

in feine Ecke eine Zahl oder einen Buchstaben, sondern man nennt ihn stets 

mit brei Buchstaben unb nimmt ben Buchstaben am Schneidepunkt ber Linien 

in bie Mitte. So z. B. würbe man von ben repten Winkeln Taf. V. 

Sig. 4 fagen: bie rechten Winkel a be u. f. w., nicht aber bie reciten 

Winkel acb ober b a c.

Ein Dreiec ift eine geschlossene geometrische Sigur von brei Seiten 

unb brei Winkeln.

Ist in einem Dreiec einer von ben Winkeln ein rechter, fo nennt- man 

es ein rechtwinkeliges Dreieck. Die ben rechten Winkel bildenden Schenkel 

heiszen in biefem Talle Katheten, wahrend bie bem receten Winkel gegen- 

überliegende Seite Hypotenuse genannt wird. (Tig. 7 auf Taf. V ift 

a b e der rechte Winkel.)
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Ein Dreiec, in welchem einer der Winkel ein stumpfer ist, heist ein 

stumpfwinkeliges Dreieck. Die andern beiden Winkel sind dann, wie auc 

bei dem rechtwinkeligen, spitze Winkel. (Fig. 8 auf Taf. V ist d e f der 

stumpfe Winkel.)

Sind in einem Dreiec alle Winkel spitze, so heiszt es Tpitzwinfeliges 

Dreieck. (Sig. 9 auf Taf. V.)

An dieser Stelle will ic einen geometrischen Lehrsatz anführen, welcher 

uns spater von Nutzen fein kann. Er Tautet: Un jedem beliebigen Dreiec 

sind alle drei Winkel zusammengenommen genau so gros wie zwei rechte, d. h. 

fonnten wir die einzelnen Winkel eines Dreiecks mit ihren Spitzen anein- 

ander legen, so würden in alien Fallen genau zwei rechte entstehen. Diesen 

Sat zu beweisen, liegt auszerhalb der Grenzen dieses Buches; man wolle 

sic nur merken, dasz es so ist.

Man unterscheidet ferner noc ein gleichseitiges, gleichschenkeliges 

und ungleichseitiges Dreieck. Bei ersterem sind alle drei Seiten gleic 

grosz und ebenso die Winkel (Fig. 1 auf Taf. VI.); beim zweiten sind nur 

zwei Seiten und zwei Winkel gleic (Fig. 2 auf Taf. VI.); und beim dritten 

sowohl die Seiten als auc die Winkel alle ungleich. (Tig. 3 auf Taf. VI.)

Ein Quadrat is eine geschlossene geometrische Tigur bon bier gleichen 

Seiten und vier rechten Winkeln. (Fig. 4 auf Taf. VI.) Tehlt bei einer 

vierseitigen Tigur eine dieser Bedingungen, fo ift es kein Duadrat.

Ein Viereck, in dem zwar alle Winkel rechte sind, in welchem aber nur 

je zwei sic gegenüberliegende Seiten gleiche Grosze haben, heiszt ein Rechteck. 

(Big. 5 auf Taf. VI.)
Zieht man durc die Mitte eines Vierecks eine Linie, fo zwar, das fie 

zwei sic gegenüberliegende Winkel verbindet, fo heiszt diese Linie Diagonale. 

Wenn wir aber spater in der Perspektive bon Diagonalen reden — und 

wir werden dies sehr oft than —. meinen wir nur diejenigen bon 

Ouabraten. (Fig. 4 auf Taf. VI.) Die Durchschnittslinien anbrer Vierecke 

haben fur uns keine Bedeutung, wenigstens keinen Namen.

Ein Kreis ift eine in sic zurücklaufende krumme Linie, welche bon 

einem bestimmten Punkte, bem Mittelpunkte, überall gleichweit entfernt ift. 

Eine gerabe Linie, welche, durc ben Mittelpunkt des Kreises gezogen, zwei 

gegenüberliegende Punkte des Kreises berührt, heiszt Durchmesser ober 

Diameter. Eine Linie dagegen, welche bom Mittelpunkte bis zur Peripherie 

(Kreislinie) gezogen wird, heiszt Halbmesser ober Radius. (Sig. 6 auf 

Taf. VI.) :



Tafel VI.
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Damit seien es der geometrischen Figuren und Bemerkungen genug. 

Sollten sie nicht alle in dem folgenden verwendet sein, fo schadet dies ja 

nicht; es wird auc in andrer Beziehung gut sein, wenn sie von denen, welche 
fie nicht wuszten, beachtet werden. Über zwei Punkte, wiederhole ich, mbge 

man sic vor alien Dingen moglichst far werden, fo das ein Schwanken oder 

Zweifel gar nicht moglic iff: namlich einmal, was man unter der Grosze 

eines Winkels versteht, und sodann, was ein rechter Winkel ift. Auch, das 

wir nur bei Duadraten von Diagonalen reden, wolle man sic als eine 

Hauptsache gut einpragen. Damit sind wir benn an dem Thor der Per- 

svektive angelangt, welches zu offnen nicht wohl moglic war, bis wir alles 

Vorhergehende besprochen hatten.



Zweites Kapitef.
Allgemeine Grudgesetze der Aincarperspektive.

Was Wort „Perspettive" pflegte von jeher alle Anfanger, welche davon 

horten, entweder ganz gleichgültig zu lassen, oder fie mit einer Art glaner 

zu erfiillen. Sie strauben sic dagegen, wie gegen einen Griff in die Nesseln, 

weil fie in dem Wahne leben, es gabe nichts Trockneres, Langweiligeres und 

Schwierigeres, als das Erlernen, Verstehen und Anwenden der perspettivischen 

Gesetze. Va, wenn man die Perspektive studieren will in ihrem ganzen 

Umfange, jeden Punkt berechnend, jede Linie konstruierend, Schatten und 

Licht genau ermessend, dann bieten sic allerdings Schwierigkeiten genug. 

Aber die (freilich feítene!) Ansicht, ein Dilettant misse die Perspektive wissen- 

schastlich studieren, is ebenso irrig, wie die Ansicht falsch ift, es fei gum 

richtigen Beichnen gar keine Kenntnis derselben notig. Wie sic einerseits 

ein dickes Buch uber die Perspektive schreiben last, wenn man fie wissen- 

schaftlic behandeln will, so taffen sic anderseits die wenigen, aber unumstis- 

iidjen Gesetze der Perspektive auf wenige Blatter zusammendrangen, unbe- 

schadet des Verstandnisses, und insbesondere unbeschadet der praktischen 

Anwendung, was hier die Hauptsache ist.

Von ben Damen, bie ic unterrichtete, hatten bie meisten teine Ahnung 

von Perspektive, unb doc famen manche zu mir in ber guten Zuversicht, ic 

würde fie bireft im Malen unterrichten. Als ic fie uber bie Perspektive 

befragte, geftanben bie meisten, das fie allerdings so unb fo viele Jahre ge- 

zeichnet hatten, das ihnen aber von ber Notwendigkeit unb bem auszerordent- 

lichen Nutzen ber Perspektive nie etwas gesagt worden ware. Unb warum 

wohl nicht? Vielleicht aus demselben Grunde, aus bem auc mir nidjtê ge- 

fagt wurde, bebor ic auf bie Akademie fam: ber Lehrer selbst war in biefem 

Vunkte nicht unterrichtet. Einst las ic als Knabe in Brockhaus’ Konver- 

sationslerikon einen Aufsat fiber Perspektive, ben ic natürlic nicht verstand. 

Sobald es sic thun lies, ging ic zu meinem Lehrer unb bat ihn um Auf- 

schlus; aber entweder hielt er mic fur zu dumm, ihn verstehen zu fonnen, ober 

ber fonft fo gescheite unb ftubierte Mann war in biefem Punkte ebenfo flug, 

ober beffer gefagt, ebenfo unwissend wie ich: er gab mir eine ausweichende 
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Antwort, und ic erfuhr nichts. Andre werden aus einem ganz entgegen- 
gesetzten Grunde über die Perspektive im Unklaren sein. Einige Damen 

sagten mir, das fie einen geregelten Kursus durchgemacht fatten, fie er- 

innerten sic auc vieler Namen, Regeln und Gesetze; was fie aber damit an- 

fangen sollten, war ihnen ein ebenso groszes Ratsel, wie ben Astronomen bie 

Bestandteile ber Kometen: fie hatten nie wirklic verstanden, was ihnen 

gelehrt war. Und zwar weil ihnen entweder bie Gesetze ber Perspektive zu 

abfotut wissenschaftlic vorgetragen wurden, fo das vor tauter Theorie bie 

praftische Anwendung vernachlassigt wurde, ober weil man es gleic bon 

vornherein fo rein auszerlic praktisc nahm, das ihnen das theoretische Ver- 

standnis ganz abging.

Es befolgen manege Lehrer bie Methode, monatetang nach rechtwinkeligen 

stolen ober Drahtfiguren zeichnen zu lassen, ohne ben Schülern eine anbre 

Erklarung zu geben, als das fie ihnen mittels eines Lotes ober mit Hilfe 

eines Zwirnfadens, ber an einem zum Bogen gekrümmten Tischbein befeftigt 

ist, zeigen, das unb wie viel bie Richtung einer perspektivischen Vinie bon 

einer vertikalen ober geometrisc horizontalen abweicht. Wenn bie Schüler 

nun nach einem solchen Unterricht nach ber Natur zeichnen wollen, 5. B. 

einen Tisch, ein Haus u. f. w., fo finb fie in ber Regel ganz ratios unb 

haben bie grotte Lust, fortwahrend ein Lot bei sic zu führen unb zu ge- 

brauchen. Es wird bei biefer Art, bie Perspektive zu lehren, biet zu wenig 

Selbstandigkeit erzielt; bie Schüler fühlen sic unsicher unb gebunden; bie 

Regeln ber Perspektive, bie ihnen entweder gar nicht ober nur beitaufig erttart 

wurden, finb ihnen unflar, obgleic fie dieselben taglic ausüiben; kurz fie 

laufen Gefahr, mechanisc zu zeichnen, wie dies bei einem gedankenlosen 
Kopieren fo oft ber Fall ift, unb doc mus nichts mit mehr Angstlichkeit ver- 

hütet werden, als gerabe dieses.
Aber beinahe noc unzweckmasziger ift bie anbre Methode. Einer Nicht- 

künstlerin sowohl wie werdenden „Künstlerinnen" bie Perspektive streng 

wissenschaftlic zu lehren, ailles mit Zirkel unb Lineal konstruieren zu taffen, 

ift ebenfo unnôtig wie zeitraubend; es kann ein flares Verstandnis auf einem 

biet Hirieren Wege erreicht werden. — Ist ein solcher wissenschaftlicher 

Kursus beenbet, fo finb bie betreffenben Damen beim Zeichnen nach ber 

Natur in ber Regel ebenfo unbeholfen unb ratios, wie jene, bie einen rein 

prattischen Unterricht ohne theoretische Erklarungen genoffen hatten. Ta fie 

werden sic vielleicht noch schwerer baran gembhnen fonnen als biefe. In 

ihrem Kopfe schwirrt ein ganzes Heer aller moglichen Konstruttionen dutch- 

einanber, bie fich gegenfeitig überall im Wege stehen unb eine ruhige An- 
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schauung sowie Nachahmung der Natur hemmen. So war 3.B. unter meinen 

Schülerinnen eine junge Dame, welche, ehe sie zu mir fam, „die ganze Per- 

speftive von Grund aus studiert" hatte. Ic lies fie zur Probe ein einfaches 

Ktlstchen mit offenem Deckel nac der Natur zeichnen — fie war nicht im 
stande dazu, obgleic sic unter ihren mir vorgelegten Wbungszeichnungen 

das Innere der Peterstirche von Nom befand! Es ift ohnehin gegen die 

Natur des Weibes, tange Berechnungen zu madjen, besonders in allem, was 

an Mathematik erinnert; diese Last überlassen die Damen gem ben Mannern 

unb finb zufrieden, wenn fie sic ber Resultate erfreuen fônnen. Wenn nun 

auc Lehrsatze ber Mathematik in ber Perspektive nicht bireft ihre Anwendung 

finben — denn bie Grundgesetze ber Perspektive finb dieselben, auf benen 

bie Optit beruht — fo ift doc Kenntnis ber Geometrie, eines Teiles ber 

Mathematik, bei jeber perspektivischen Operation unerlaszlich, besonders wenn 

es barauf ankommt, bie Richtigkeit irgenb einer Operation zu beweifen. 

Wozu aber mit weit hergeleiteten, komplizierten Beweisen uns beschweren, 

wenn wir ohne dieselben fertig werben fônnen! Eine Dante, ober überhaupt 

ein Dilettant braucht bie Perspektive nicht spekulativ zu treiben, wie ein 

Akademiekollege von mir, welcher unter anberm einen Würfel mit ber einen 

Ecke in einen hohlen Cylinder steckte, unb nun, anftatt ihn aus freier Hand 

zu zeichnen, auf mathematisch-optischem Wege berechnete, wohin bie ver- 

schiedenen Sinien laufen unb wo fie sic vereinigen würden*). Es war fo zu 

fagen ein perspektivisches Kunststück, das er machte; einen eigentlichen Nutzen 

davon hatte er nicht. Solche Kunststücke wollen wir nicht machen temen, 

fonbern wir wollen aus freier Hand nac ber Natur zeichnen lernen, unb 

dazu foil uns bie Natur felbft Lehrerin unb Beweis fein. Wir wollen ver- 

suchen, auf biefem Wege auc benen bie Perspektive fiar zu machen, welche 

bisher gar keinen Begriff von ihrem Wesen hatten.

Fragen wir uns nun zunachst: Was ift unb was lehrt uns bie Per- 

spektive?

Wir fônnen barauf kurzweg fo antworten: Die Perspektive ift eine 

Lehre, welche uns anweist, bie ©egenftanbe fo zu zeichnen, wie fie bem Auge 

erscheinen, bamit das Gezeichnete auf ben Beschauer dieselbe Wirkung aus- 

übt, wie bie Segenftanbe selbst, b. h. bie Nachahmung des Scheines 

foil bie Wirkung ber Wirklichkeit haben, ober anders ausgedrückt: das 

*) Wir werden spater, nac Erklarung der perspektivischen Gesetze und be- 
sonders nac dem Kapitel über Konstruktion die Schwierigkeit dieser Operation 

begreifen.
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Bild eines Gegenstandes sol auf unfre Sehorgane denselben Eindruc 

madjen, wie dieser selbst.

Um dieses zu verstehen, lassen gie uns spazieren gehen; and zwar wollen 
wir eine moglichst lange und gerade Allee aufsuchen. Dieselbe is zwar ein 

fir unsern Zweck oft gebrauchtes, aber ein sehr praktisches Beispiel unb wir 

bleiben daher, haben wir fie gefunden, in einiger Entfernung vor derselben 

stehen. Was sehen wir dann, oder besser gesagt, wie scheint es uns, dasz 

wir sehen? Wir sehen dreierlei. Einmal, das die vordere Breite der Allee, 

nach dem uns entgegengesetzten Ausgange hin mehr und mehr abnimmt, so- 

dann das die Entfernung der einzelnen Baume von einander auf jeder Seite 

immer geringer wir’d, und endlich, dasz die Baume selbst Heiner und niedriger 

werden. Und doc wissen wir alle sehr gut, das dies in Wirklichkeit nicht 

der Fall ist. Eine gut angelegte und, wenn ic fo fagen darf, „ausgewachsene" 

Alee ift von Anfang bis zu Ende gleich breit, die Entfernung der Baume 

unter sic ift gleich gros, und die Hohe derselben ift im Durchschnitt eben- 

falls gleich. Sollten wir aber die Allee zeichnen, fo würden wir fie fo zeichnen 

müssen, wie fie dem Auge erscheint, und nur durch genaue Beobachtung 

und Nachahmung dieses Scheines kann man erreichen, das ber Beschauer der 

Zeichnung von ber Allee ben Eindruc erhalt, wie fie ihrer Breite, Sange 

unb She nach in Wirklichkeit ift.

Bleiben wir noc einen Augenblic vor ber Allee stehen. Sie sol uns 

bie Regeln ber Perspektive verdeutlichen helfen; benn bie Wahrnehmungen, 

welche wir bei ber Allee machen, lassen sic auf alle andern ©egenftdnbe 

ubertragen, unb bie einfachen, aber unumstoszlichen Gesetze ber Perspektive 

lassen sic aus biefem einen Beispiele veranschaulichen unb erHaren.

Denken wir uns an ber Wurzel ber beiben vorderen, also uns zunachst 
stehenden Baume jeder Seite, je einen Strict befestigt. Beide Stricke finb 

vorlaufig fo lang, wie bie Allee, fo dasz fie, zu beiben Seiten an bie Baume 

hingelegt, bis an ben Ausgang reichen. Haben wir dies gethan, bie Stride 

wohl befestigt unb straff gezogen, bann hauen wir fSmtlidje Baume um, dasz 

uns bon ber Allee nur bie Erinnerung unb bie beiben Stricke bleiben. Es 
ist jetzt einleuchtend, das wir bei ben Stricken ganz dieselbe Wahrnehmung 

machen, wie vorhin bei ber Allee. Wir erinnern, dasz es uns schien, als 

na^me bie Breite ber Allee mehr unb mehr ab, je weiter bie Baume 

sich bon uns entfernten; es schien, als rückten bie Baume naher zusammen, 

unb als berengte sich ber Ausgang. Die beiben Stricke, welche bie Allee 

reprSfentieren, scheinen sich auc na^er zu kommen, in demselben Verhaltnis 

wie bie Baume, unb es ift begreiflich, dap dies um fo augenscheinlicher fein 

Ehrenberg, Das Zeichnen. 2. Aus. . 3
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wir’d, je longer die Stricke sind. Wenn 3. B. bei hundert Ellen Songe die 
Entfernung der Stricke von einander on ihrem Ende uns um die Halfte 

geringer erscheint, als bei ihrem Anfang, so werden zweihundert Ellen Songe 

diese Differens noc bedeutend erhühen, und jeder fernere Langenzuwachs 

wird das uns sliehende Ende der Stricke aneinander naher zu bringen scheinen. 

Sonac würde eine Tortsetzung bis ins Unendliche es nicht nur müglic und 

wahrscheinlich, sondern sogar notwendig erscheinen lassen, das schlieszlic 

jebe Entfernung zwischen ben Stricken ouf^brte, und das fie sic irgendwo 

vereinigen müszten. Eine gleiche Erfahrung ionnen wir an jebem Eisenbahn- 

geleis machen, namentlic on solchen Stellen, wo bie Bahn ohne Biegungen 

eine Strecke weit in gerader Sinie lauft, oder an ben Gasflammen einer 

langen, moglichs geraden, regelmazigen Strasze, an langen Tangen und 

Korridoren, Tunneln, Kolonnaden u. s. w. Aus diesem Scheine nun — 

benn in Wirklichkeit finb unb bleiben bie Stricke unb bie beiden Geleise 

ber Bahn, bie Gasflammen u. s. w. unberanbert parallel, gleichwie bie 

beiden Baumreihen ber Alleen trot ber scheinbaren Verengerung stets un- 

beranbert parallel blieben — aus diesem @^eine, fage ich, macht bie Per- 

spektive das erfte Hauptgeset unb sagt:

Zwei parallele Sinien, bie sic ihrer Richtung nac bon uns entfernen, 

müssen bei genugsamer Verlangerung sic bereinigen. Dadurc 

^oren fie auf, als parallele, also gefonberte Sinien zu existieren. Vener 

Punk heiszt Vereinigungs- ober Verschwindungspunkt unb bie Sinien 

nennt man verschwindende Sinien.

Den Gegensat zu biefen verschwindenden Sinien bilden geometrische, 

welche sic niemals in ihrer Richtung beranbern. Wir haben uns biefen 

Unterschied genau zu merken, als bon groszer Wichtigkeit. Verschwindende 

parallele Sinien finb solche, bie allerdings in Wirklichkeit parallel bleiben, bie 

sic aber, weil fie sic bon uns entfernen, nac perspektivischen Gesetzen ver- 

einigen müssen. Geometrisc parallele Sinien bleiben unter allen Umfianben 

unberanbert unb stets streng parallel. Derselbe Unterschied ift zwischen per- 

spektivisc horizontal unb geometrisc horizontal. Letztere Richtung bleibt 

immer, in Wirklichkeit sowohl wie scheinbar, genau horizontal, wahrend 

erftere bem Scheine nac keine horizontale Richtung beibehalt, obgleic fie 

in ber Natur horizontal ift.

Die Frage ift jetzt, wie weit entfernt, wie hoc ober wie tief liegt biefer 

Vereinigungspunkt? Da bie scheinbare Vereinigung ber beiben Sinien resp. 

Stricke erft bei einer Verlangerung in ungemessener Weite stattfindet, fo last 

sic auf bie erfte Frage natürlic keine genaue Entfernung angeben. Wir
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werden spater sehen, das dies auc gnr nicht notig ist. Auf die zweite Trage 

hingegen, wie hoc oder tief ber betreffende Punk liegt, fonnen wir eine sehr 

bestimmte Antwort erteilen. Diese bestimmte Antwort stützt sic abet auf 

eine Boraussetzung, an bie wir uns stets zu erinnern haben, namlich darauf, 

das bie fraglichen Linien in Wirklichkeit horizontal sind, wie 3. B. bic 

Stricke ber Allee, unb nicht etwa eine in Wirklichkeit schrage Richtung haben, 

wie 3. B. bie fc^ragen Linien eines Daches. Letztere Art Linien haben ihre 

besonderen Gesetze, welche wir fpater kennen lernen werden. Von horizon- 

talen Linien aber sagt bie Perspektive mit Nücksicht auf bie Sage des schein- 

baren Vereinigungspunktes folgendes:

Der Vereinigungspunkt zweier horizontal verschwindender Linien 

ift genau so hoch, wie das Auge des Beschauers; b. h. jener Punkt 

befinbet sic genau in derselben Hühe über bem Erdboden, wie das Auge des 

Schauenden — wobei also ber oft wiederkehrende Ausdruc „die Hbhe des 

Auges" oder „Augenhühe" bie Entfernung des Auges Pom Erdboden be- 

beutet.

Wir wollen uns ben Beweis fur biefen Sat wieder aus ber Natur 

selbst holen, nachdem wir uns zuvor deutlic zu machen versuchten, das bie 

Hühe des Auges überhaupt Einflus auf bie Vereinigung horizontal ver- 

schwindender Linien haben kann.

Pflanzen wir geschwind wieder bie Allee auf unb geben bei bem 

folgenden acht auf bie Richtung ber Stâmme an ben Wurzeln unb beren 

Verhaltnis zu einanber. (Den Ausdruc „@tamme an ben Wurzeln- wollen 

loir in foígenbem ber Kürze wegen durch „Wurzelpunkte" ersetzen.) Nachst 

bem, das bie Breite ber Allee allmahlic abzunehmen schien, fe weiter fie 

sic bon uns entfernte, werden wir nun noc bemerfen, das bie ferneren 

Baume an ihrer Basis hüher zu stehen scheinen, als bie uns naher getegenen. 

Vergleichen wir ganz genau ben zweiten Baum mit bem erften, ben britten 

mit bem zweiten u. f. w., fo wird uns das scheinbare Steigen ber Wurzel- 

punkte sehr auffâllig fein. Je nachdem wir uns nun ^b^er ober niebriger 

stellen, wirb ber Grad dieses Steigens mehr ober weniger bemertbar fein. 

Beugten wir uns z. B. nieber, fo würben bie Wurzelpunkte am Ausgange 

ber Allee sic nur wenig über bie uns zunachst getegenen zu erheben scheinen, 

unb zwar biet weniger, als ba wir-standen. Stellen wir uns bagegen auf 

einen Stein, eine Bank ober dergleichen, so wirb ber Grad des Steigens 

bebeutenb grower unb augenscheinlicher werben. Unsre Stricke also (bie wir 

als tReprafentanten ber erften Linien anzusehen haben) würben, was wir 

bereits zu Anfang sahen, nicht allein allmahlic sic einanber na^ern, fonbern 

3*



36 Zweites Kapitel.

fie würden auc bei diesem Bestreben der Annaherung zugleic eine auf- 

wartssteigende Richtung annehmen, wie uns dies die Wurzelpunkte 

erHart haben. Der Grad dieser Steigerung konnte ein verschiedener fein. 

Er erschien geringer, als wir uns niederbeugten, grower, da wir einen er^o^ten 

Standpunkt einnahmen. Daraus folgt, das auc der Vereinigungspunft der 

beiden Stricke in ersterem Talle sic fenfen, in letzterem sic heben musz. 

Ware nun die Hohe des Auges ohne Einflus auf die Hohe des Verschwin- 

dungspunktes, so (jatte die Richtung der Wurzelpunkte uns unueranbert 

erscheinen müssen. Diese Nichtung blieb aber nicht dieselbe, sondern je nach- 

bent das Auge sic bent Erdboden nâ^erte oder von ihm entfernte, fenften 

oder hoben sic auc bie Wurzelpunkte, mit biefen bie Stricke unb mit ben 

Stricken deren Vereinigungspunkte; — ja, es wird uns sogar, bei aufmert- 

famer Beobachtung fo vorgekommen sein, als ob bie Allee selbst sic bewege, 

inbem fie auf das genaueste unfern Bewegungen folgte. Aus dieser 

Darstellung geht also zunachst ber Einflus ber Augenhohe auf bie Lage des 

Vereinigungspunktes deutlic genug hervor.

Ja — werden Sie jetzt entgegnen — das ift alles recht gut, aber bamit 

ift noc nicht bewviesen, das ber Vereinigungspunft gerabe in ber Hôhe des 

Auges fein mus; er fonnte sic moglicherweise von vornherein einige Fus 

hüher befinden als das Auge unb sic von bort aus heben ober senken, 

je nachdem wir das Auge dem Erdboden ferner oder naher brachten; auc 

fonnte er ja vielleicht, tiefer liegen unb doc ber verschiedenen Hihe des 

Auges folgen. — Das scheint etwas für sic zu haben, aber wir werden 

gleich sehen, das dies unmüglic ift. §oren wir zuvor, was bie Perspektive 

uns für ein weiteres Gesetz gibt, fo werden wir uns biefe Unmoglichkeit 

leichter erfíaren fonnen.

Nehmen wir zu ben beiben paralelen Linien, beren Verlauf unb teil- 

weises Schicksal wir bereits fennen, noc einige anbre mit biefen parallel 

laufenbe Linien hinzu, um zu sehen, wie es benen ergehen wirb. Wir fonnen 

uns 8- %, eine Linie auf jeber Seite uber bie Gipfel ber Baume gezogen 

benfen, welche mit ben beiben Linien ber Wurzelpunkte parallel laufen unb 

wir haben Pier, ^onnten wir nun beweifen, dasz biefe Gipfellinien den- 

felben Vereinigungspunft haben wie bie Wurzellinien, fo fatten wir bamit 

auc ben Beweis fur alle anbern etwa noc mit biefen Linien parallel laufenben 

gegeben unb wir würden ein weitgehendes, für taufenbe von parallelen Linien 

gültiges Geset gefunden haben.

Nehmen wir zuvor bie zwei Linien einer Seite, etwa ber rechten; bie 

Wurzellinie wollen wir a, bie Gipfellinie b nennen. Von biefen beiben
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Linien gilt das erste Geset: Zwei horizontal verschwindende, parallel laufende 

Linien müssen bei genugsamer JBertangerung in einem Punfte, dessen Cage 

wir vorlaufig nicht natjer bestimmen wollen, zusammentreffen; denn ob sic 

beide Linien auf ebener Erde befinden oder ob eine davon in der Luft schwebt, 

das thut nichts zur Sache — es sind horizontal verschwindende, 

parallele Linien und das is bestimmend. Nennen wir ferner die Wurzel- 

linien der tinten Seite c, so wissen wir von früher, das a mit c parallel 

und infolgedessen perspektivisc zusammenlauft; a trifft also nicht nur mit b, 

sondern gleichzeitig auc mit c zusammen, woraus folgt, das auc b, die 

Gipfellinie der rechten Seite, sic mit c, der Wurzellinie der linien 

Seite vereinigen musz, und zwar in demselben Punfte, wie a und b, welches 

unsre beiden ersten Linien maren. Die Müglichkeit, das die Linien b und c 

die Wurzellinie a in zwei verschiedenen Punkten treffen fonnte, wird 

dadurc unmiglic gemacht, das alle drei Linien in Wirklichkeit geometrisch 

parallel sind und aus diesem Grande ihre scheinbaren Vereinigungs- 

Bestrebungen als volkommen gleichmaszig angesehen werden müssen. Venn 

daher, wie in vorliegendem Fall, erwiesen is, das zwei solcher paralelen 

Linien sic perspektivisc mit einer dritten vereinigen, so is nur ein gemein- 

schaftlicher Punk fur diese Vereinigung bentbar. Ganz dieselbe Tolgerung 

fann man auc bon ber Gipfellinie ber linten Seite machen unb so fort bon 

jeder anbern neu hinzukommenden parallelen Linie.
Dieses Beispiel, in ein Gesetz gekleidet, würde folgendermaszen tauten: 

Alle horizontal verschwindenden, unter sic parallelen Linien, müssen 

bei genugfamer Verlangerung, in einem unb bemfelben Punfte zusammen- 

treffen. Wiederholen wir nun bie obige Probe, inbem wir uns nieder- 

beugen unb wieder aufrichten, beachten wir aber bann auszer ben Wurzel- 

linien auc bie Gipfel, fo werden wir bemerten: einmal, das bie Gipfel- 

linien überhaupt sic fenten (was wir auf biefelbe Weise erproben tonnen, 

wie das Steigen ber Wurzellinien), unb sodann, das biefe Sentung zur 

Richtung ber Wurzellinien, welche also eine aufmârtêfteigenbe war, in 

einem gewiffen Verhaltnis steht. Je mehr namlic bie Wurzellinien 

steigen, befto weniger fenfen sic bie Gipfel unb umgekehrt, je weniger 

jene sic heben, befto mehr fenfen sic biefe. Hebung unb Sentung ist alfo 

eine wechselseitige; das eine wird durch das anbre bebingt. Da aber 

beides nur scheinbar ist, da in Wirklichkeit weder die Gipfel-, noc bie 

Wurzellinien irgendwelche Veranderung erleiben, fo iff einleuchtend, das bie 

Vereinigung in einem Punfte geschieht, ber mit bem Auge als ber Ursache 

ber Veranderung, in einem ganz bestimmten Verhaltnis steht. Weiter: Denten
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wir uns aus unserm Auge eine horizontale Linie gezogen, in die Allee 

hinein, welche parallel lauft mit deren Wurzel- und Gipfellinien, 

so mus diese Linie als parallel mit den übrigen, mit diesen ebenfalls 

in einem und demselben Punfte zusammentreffen. Diese Linie aber bleibt 

für unser Auge stets unveründerlich und kann weder in Wirflichkeit noc 

scheinbar irgendwie beranbert werden. Nehmen wir als Beispiel eine gerabe 

Stricknadel unb halten fie horizontal in ber §o^e unsres Auges, mit bem einen 

Ende von uns abgewandt, gerabe vor uns hin, das sie sic weder nach 

techts noc lints neigt, weder sic senft noc sic hebt, so werden wir von ber 

ganzen Nadel nur bie uns zugefehrte Spite sehen; sahen wir mehr, so 

ware dies ein Beweis, das die Nadel nicht genou in der vorgeschriebenen 

Sage gehalten würde. Aus demselben Grande würden wir auc von der, aus 

unserm Huge horizontal gezogenen, Linie eigentlic nur einen Punkt sehen, 

unb zwar beren Anfangspunkt, welcher beren Endpunft berartig dectt, ober 

gewissermaszen auf ihn fault, das er mit demselben identisch gu sein unb 

gleichzeitig bie übrigen Sinien in sic aufzumnehmen scheint. Dieser Puntt 

aber mus genau ber verschiedenen Hôhe des Auges folgen, weit er 

Ansang unb Ende ber in ihrer Richtung unveranderlichen horizon- 

talen Sinite darstellt, die wir von unserm Auge ausgehend dachten. — 

Tamit scheint mir bie Behauptung ber Perspektive, „dasz sic der Ber- 

einigungspuntt horizontal verschwindender Sinien in derselben 

the befinde, wie das Auge des Beschauers", hinlánglic erHart 

zu fein.

Aus ber Beobachtung, bie wir an ben beschriebenen beiben Gipfel- unb 

Surzellinien machten, mit Niicksicht auf ihre scheinbare Nichtung, Tonnen wir 

folgenden allgemein gültigen Sat aufstellen: Ale horizontal verschwindenden 

Sinien, beren Ansang hnher liegt als umsre Augen, fenfen sich; alle tiefer 

liegenben fteigen, weit ber perspettivische Vereinigungspuntt fur erftere 

tiefer, für letztere ^o^er liegt, afs ber Anfang biefer Sinien. dierbei 

miissen wir uns merten, das ber Anfang einer verschwindenden 

Sinie stets ber Punkt ift, welcher uns von biefer Sinie juna^ft liegt, 

unb dap man von biefem Punfte aus rechnet, wenn man bon ber Richtung 

einer Sinie rebet.

Die Grenze zwischen scheinbar abwarts unb aufwarts gehenden Sinien 

bilbet eine geometrisch horizontale Sinie, bie wir uns durc ben Ver- 

einigungspunft gegogen benfen. Eine solche Sinie aber formen wir uberatt 

ounehmen, auch ohne eine vorhergegangene Vereinigung horizontal verschwin- 

benber Sinien. Die einzige Bedingung ift nur bie, das wir beren Sage durch 
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die Hôhe unsres Auges bestimmen lassen, wobei wir fewer zu erinnern 

haben, dasz diese Linie, als geometrisc horizontal, ihrer ganzen, beliebig 

groszen Ausdehnung nac stets genau in der Hohe des Auges bleibt und 

feinerlei Veranderung in ihrer Richtung erleidet. Sie führt ben Namen 

„Horizontlinie." Der Begriff „Horizontlinie" darf aber nicht verwechselt 

werden mit ber allgemeinen Bezeichmung „horizontale Linie", oder mit 

bem landldufigen Begriff „Horizont." ES fann tausende „horizontaler" 

Binien geben in einem unb demselben Bilde, aber nur eine einzige „Horizont- 

linie", namlic bie vorhin beschriebene, wahrend der „Horizont" zwar zu- 

weilen mit ber Horizontlinie identisch fein kann (§. %, beim Blic auf eine 

grosze Wassersláche oder eine ausgedehnte Ebene) in ber Regel aber eine 

selbstándige, oft sehr unregetmaBige Linie bitbet. Die Horizontlinie ift von 

groszer Wichtigkeit; benn nicht allein, das site bie eben angeführte Grenze 

bildet zwischen steigenden unb sic senkenden Linien, befinben sic auch auf 

ihr bie Vereinigungspunkte alter horizontal verschwindenden Linien, nac 

welcher Richtung fie auch gehen môgen — was wir spater erttaren werden.

Wir stehen noc vor ber Allee, unb zwar so, baB bie vorhin erwahnte, 

ans unferm Auge horizontal gezogene Sinie wit ben Wurzel- unb Gipfel- 

linien ber Allee parallel lauft. E$ wird kaum eines weiteren Beweises be- 

dürfen, baB biefe Linie mit ber Horizontlinie, alls einer geometrisc 

horizontalen, in einem rechten Winkel zusammentreffen mus- Ebenso be- 

greiflich wird es fein, baB, von unferm Auge ans gezogen, nr diese eine 

Linie einen rechten Winkel mit der Horizontlinie bilden kann, das jede andre 

Linie, die horizontal ans unserm Auge ginge und sic mit der Horizontlinie 

verbánde, auch einen andern Winkel bilden wüirde. Wir wissen, ein rechter 

Winkel entsteht, menu zwei Linien senkrecht aufeinanber treffen. Auf eine 
gegebene Linie aber last sic von einem gegebenen Punkte ans nur eine 

einzige Linie ziehen, welche senkrecht zu dieser steht; jede andre von demselben 

Vuntte ans gezogene Linie wird mit ber gegebenen Linie nicht senkrecht, also 

nicht rechtwintelig zusammentreffen. Wir müissen hierbei nicht vergessen, baB 

ber Ausdruc „sentrecht aufeinanber treffen" nicht bebingt, baB eine ber Simien 

wirtlic senkrecht ift, sondern baB nur bie befonbere Verbindumngsart zWeier 

Linien damit bezeichnet ist, durch welche ein rechter Tintel entsteht. (Bergl. 

Seite 28.) Diese Linie, welche also in der angegebenen Weise aus unferm 

Ange geht unb rechtwintelig mit ber Horizontlinie zusammentrifft, heist ber 

„Hauptstrahl- unb ber Verbindungspunft von Hauptstrahl unb Sorizont- 

tinie heist ber „haup tpunt t." In gegenwartigem galle ift biefer Puntt alio 

nicht nur ber Vereinigungspunft fur ben Hauptstrahl unb fur bie Horizonta 
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linie, sondern die Wurzel- und Gipfellinien der Allee vereinigen sic ebenfalls 

in demselben Punkte, wie wir dies vorhin dargelegt haben.

Noc eine zweite Linie von groszer Wichtigkeit wollen wir uns hier 

gleich merten. Lassen wir unsre Augen an ben Wurzelpunkten ber Baume 

jeber Seite hingleiten, so Werben wir finden, das beren Richtung nicht nur 

zu steigen scheint, sondern das bie Baumlinien ber linken Seite gleichzeitig 

von links nac rechts, und diejenigen der rechten Seite von rechts nac links 

81 gehen scheinen. Wie nun bie Grenze zwischen scheinbar auf- unb abwarts- 

gehenden Linien die Horizontlinie bildete, wird die Grenze zwischen scheinbar 

von rechts nac links, oder von links nac rechts gehenden Linien durc eine 

Linie gebildet, bie wir uns senkrecht durch ben Hauptpunkt gezogen denken. 

Diese Linie heiszt bie „Hauptvertikale." Nur mus ic hierbei vor einer 
ahnlichen Begrisfsverwechí elung warnen, wie bei ber Horizontlinie, das wir 

namlich nicht bie einzelnen Exemplare ber ganzen Gattung „vertikaler Linien" 

als gleichbedeutend mit ber Hauptvertikale ansehen. Es gibt tausende „ver- 

tikaler Linien", aber nur eine einzige „Hauptvertifale."

Der S^ein is für uns Geset — unb wie wir gleich zu Anfang bie 

Perspektive aus dem Scheine das erfte Geset machen lieszen, so fonnen wir 

uns bei ber Wahrnehmung ber Vereinigung von Gipfel- unb Wurzellinien 

mit bem Hauptstrahl im Hauptpunkte abermals eine Umkehrung erlauben, 

indem wir folgern:

Alle Linien, welche mit bem Hauptstrahl parallel laufen, 

müssen, eben dieser Eigenschaft wegen, sic in demselben Punkte auf 

ber horizontlinie vereinigen, wie dieser, namlich im Hauptpunkte.



Drittes Sapitel.
Amwendung der allgemeinen Grmidgesetze auf die „Ansichten" 

der Linearperspektive.

Sassen wir die Allee sic ein wenig vom Umhauen und Wiederaufoflanzen 

erholen; wir kehren nac House zurück, wohin uns mittlerweile von einem 

Tischler ein Kasten mit allerlei rechtwinkeligen Koltzen gebracht worden ist. 

Versuchen wir nun, die bei dem Beispiele der Allee gemachten Wahrnehmungen 

auf fleinere Gegenstande anzuwenden, nachdem wir zuvor uns selbst aus- 

geruht haben, oder noc besser, indem Wir die bis jetzt erfiarten Gesetze der 

Perspektive noc einmal wiederholen.
Dies Ïônnen wir in Kürze dadurch thun, das wir uns die hauptsachlichsten 

Punkte wieder vorführen, ohne auf deren Zergliederung oder Entstehung und 

Ertlarung na^er einzugehen. Aus der Müglichkeit und scheinbaren Not- 

wendigkeit, das sic zwei in Wirklichkeit parallele Sinien bei genüigender 

Verlangerung schlieszlic vereinigen, folgerten wir, das alle parallelen und 

dabei verschwindenden Linien sic vereinigen müssen und zwar, wenn diese 

Sinien in Wirklichkeit horizontal find, in einem Punkte, welcher genau 

der Hôhe des Auges entspricht. Wir sprachen von dem scheinbaren 

Heben und Senken der Linien und von der geometrisc horizontalen 

Linie, die wir durch ben Vereinigungspunft zogen, der Horizontfinie. 

Wir erfiarten ben Hauptstrahl unb beffen Verhaltmis zur Horizontlinie, 

ben Hauptpunft, unb beffen gleichzeitige Eigenschaft als Vereinigungspuntt 

verschwindender Linien, inbem wir mit bem allgemeinen Geset schlossen: 

Alle mit bem Hauptstrahl parallelen Linien müssen sic im Haupt- 

punkte vereinigen. Die Begriffe „vertikale Linie", „horizontale Linie", 

„verschwindende Sinie" (besonders im Gegensat zu „geometrischen" Linien), 

„ Ser einigungêp unit" — „Alugenhjhe" — „horizontlinie" — „Hauptstrah!" 

— „Hauptpuntt" — „Hauptvertifale" werben uns hoffentlich fiar unb in 

kurzer Zeit so gelaufig sein, das wir über deren Bedeutung und Anwendung 

ieinen Augenblick in Zweifel sind.*)

*) Für diese Namen sind auf etlichen der nachfolgenden Figuren Abtürzungen 
gebraucht, und zwar bedeutet Hp. = hauptpunft, Hl. = Horizontlinie, Dp. = 
Distanzpunkt, Hv. = Hauptvertikale.
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Nach dieser Erklarung der allgemeinen Gesetze fonnen wir zu den 

einzelnen Abteilungen übergehen.

Die Lehre von der Verspektive zerfallt in drei Teile, wovon uns jeder 

Teil etwas anderes lehrt: sie gerfaUt in Linear-, Schatten- und Luft- 

perspektive.

Die Sinearperspektive lehrt uns, alle Gegenstande, insoweit diese per- 

spektivisc nachgeahmt werden fonnen, durch Linien darzustellen.

Turch die Schattenperspektive lernen wir, diesen durch Linien bezeich- 

neten ^orpern vermittelst richtiger Verteilung von Licht und Schatten 

ben Schein der greifbaren, kompakten Masse zu geben.

Die Luftperspektive endlic gibt Gesetze, nach welchen die ©tarte von 

Licht unb Schatten bez. Sarben, je nach ber Entfernung ber Gegen- 

stande vom Beschauer, zu bestimmen ist.

Cine vierte Art, bie Spiegelperspektive, iff nur eine Wiederholung 

ber Gesetze in ben erstangeführten Abteilungen.

Wie bie Perspektive als Ganzes, so zerfallt bie Linearperspeltive fur 

sic allein wiederum in brei Abschnitte, unb zwar je nach bent Standpunkt, 

ben ber Beschauer bent Gegenstande gegenüber einnimmt. Die 

Art, wie sic ein Harper zu bent Zeichnenden stellt, ober umgekehrt, nennt 

man eine Ansicht. Solcher Ansichten gibt es brei: eine Ansicht fann 

front, fie fann diagonal unb accidental sein. Die Linearperspektive mit 

ihren brei Unterabteilungen iff gewissermaszen das Gerippe ber Gesamt- 

verspektive unb werden wir uns daher in biefem Kapitel nur bamit bescháf- 

tigen. Wir wollen uns zunachst. zu veranschaulichen juchen, was es heist, ein 

Gegenstand steht „front."

Nehmen wir ans bem erma^nten Kasten einen Slot heraus, unb zwar 
einen in Würfelform, beffen famttidje sechs slchen also Duadrate find. 

Was wir nun von ben tangen, Linien bedeutenden Stricken ber Alee 

sagten, das gilt jetzt auch von den fleinen Seitenlinien des Würfels; vom 

Groszen schlieszen wir auf das Kleine unb umgekehrt. Stellen wir ben Würfel 

einmal fo, das bie horizontalen Grenzlinien feiner vorderen Flache (Front- 

sldche) geometrisch horizontal, also parallel mit ber Horizontlinie finb, bie 

wir uns fortan immer denken müssen, fo werden wir sehen unb 

ausrechnen fonnen, das feine verschwindenden Seitenlinien mit unferm 

Hauptstrahl parallel finb. Unb zwar aus folgender Ursache. Wir wissen, 

das je zwei zusammenstoszende Grenzlinien des Würfels einen rechten Winkel 

bilden, md^renb Hauptstrahl unb Horizontlinie unter sic auch einen rechten 

Winkel ausmachen. Da nun ber Wüirfel fo gestellt iff, dass feine vordere 
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horizontale Grenzlinie geometrisc horizontal, also parallel mit der 

Horizontlinie lauft, so fonnen seine verschwindenden Seitenlinien, welche 

mit der erwahnten vorderen Seite einen rechten Winkel bilden, unmüglic 

anders als mit dem Hauptstrahl parallel laufen, zufolge unsres Seite 28 

angeführten Satzes, nac welchem das Parallelsein je eines Schenkels zweier 

rechten Winkel Grund und Beweis is, das auc die andern Schenkel der 

bezüglichen Winkel parallel laufen. Eine genügende Verlangerung würde 

also diese Linien des Würfels im Hauptpunkte vereinigen. Von einem 

solchen Gegenstande, dessen Grundlinie (die Basis ______________  
seiner Srontfláche) geometrisc horizontal liegt, /_______________\ 

sagt man, er stehe „front." Seine verschwindenden 

Seitenlinien gehen in diesem Talle, wie eben erwiesen, 

nac dem Hauptpunkte. — Selbstverstandlic reden wir 

vorlaufig nur von rechtwinkeligen Gegenstánden, wie 

unsre Würfel ein solcher ist.
Als weiteres sehr wichtiges und hauptsachliches ----------------------  

Kennzeichen der „Frontansicht" werden wir wahrnehmen, 310.1. 

das die uns zugetehrte Frontflache des Würfels sic vollstandig unver- 

türzt zeigt; wir würden beim Zeichnen das genaue geometrische Ver- 

haltnis dieser Seite wiederzugeben haben. Warum dies so sein mus, ist 

leicht zu erïiâren. Wir wissen, das die Trontfláche von zwei geometrisc 

horizontalen und von zwei vertifalen Linien begrenzt wird, wir wissen 

ferner, das erstere Linien nicht nur geometrisc horizontal, sondern auc 

aus diesem Grunde geometrisc parallel sind, also in ihrer Otichtuig weber 

in Wirklichkeit noc scheinbar von einander abweichen. Alle vertikalen 

Linien aber erleiden mit Rücksicht auf ihre Richtung unter feinerlei 

Umstanden irgenb welche SSeranberung: fie bleiben stets senfrecht 

und unter sic geometrisc parallel. Eine von solchen unberânberïi^en 

Linien eingeschlofsene Flache musz daher bei ber Nachahmung ebenfalls 

unberanbert wiedergegeben werden; bei unserm Würfel bilden bie bier 

Linien seiner Frontfláche ein geometrisches Duadrat, gut: die Zeichnung 

danach musz auc ein geometrisches Duadrat darstellen.
Anders aber is es mit den vers chwindenden Tlachen, welche sic 

mehr oder weniger verkürzt zeigen, obgleich wir wissen, das sie in Wirtlich- 

keit ebenfalls geometrische Quadrate sind. Gedenken wir der Alee, so werden 

wir uns erinnern, das nicht nur beren Breite abzunehmen schien, sondern 

das auc ber Raum zwischen ben einzelnen Saumen jeder Seite immer Heiner 

Wurbe. Wahrend ber Zwischenraum ber uns zunachst befindlichen Baume 
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einen gang bequemen Durchblick gestattet, wird dieser Durchblick bet den ent- 

fernteren Baumen immer unbedeutender, bis er zuletzt gar nicht mehr fur 

uns existiert, sondern die Baume uns vorkommen wie aneinander gewachsen — 

und doc betragt der wirtliche Zwischenraum aller Baume vielleicht 6 

oder 9 m. So wissen wir auc von unserm Würfel, dasz seine ver- 

schwindenden horizontalen Linien genau so gros sind, wie die Linien, die 

seine Trontflache begrenzen; und doc werden fie uns bedeutend fürzer er- 

scheinen, sowie auc die von ihnen umschlossenen Flachen Heiner werden. 

Der Grad dieser Verkürzung richtet sic einmat nac der Hohe der Hori- 

zontlinie (also nac der Hühe des Auges) oder auch, wie wir umgekehrt 

fagen Hinnen, nac Grosze und Standort des Würfels im Verhaltnis zur 

Horizontlinie, sodann nac der Entfernung des Würfels vom Beichner und 

endlich danach, ob er gerade vor uns, rechts oder links von uns steht.

Tig. 2a. Tig. 2b.

Die Cage eines Gegenstandes, ob er rechts oder links von uns steht, 

Hinnen wir noch genauer dadurc ausdriicken, dasz wir fagen: „er steht rechts 

oder lints von der Hauptvertifale." Wir müffen uns namlich wohí merfen, 

das ein Gegenstand nicht nur dann „front" steht, wenn er dem Wortlaute 

nach, gans genau gerade vor uns, also gerade in der Hauptvertifale sic be- 

findet; wir konnen ihn getrost rück- und vorwarts, rechts und links stellen: 

so lange wir ihn nicht drehen nac irgend einer Seite hin, so lange feine 

Grumnblinie geometrisch horizontal, also parallel bleibt mit ber Horizontlinie, 

so lange müffen auch feine verschwindenden Linien nach bem Hauptpunkte 

eiten unb er bleibt front.

Wir haben uns alfo sehr in acht zu nehmen, nicht ber ziemlich ver- 

breiteten irrigen Ansicht zu folgen, ein ©ebaube 3. %, stehe nur bann front, 
wenn man, ber Bedeutung des Wortes buchstablich nachkommend, sic gerade 

ber Mitte seiner grontfaffabe gegenuber aufstellt, fo dasz feine feiner @eiten 

sichtbar ift. Das (Sebaube steht bann allerdings auch front, aber nicht nur 
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dann, was wir an unserm Würfel uns verdeutlichen konnen. Steht der Würfel 

front in der Hauptvertikale (Zig. 1), so sehen wir nut zwei glachen: seine 

Frontflache und die obere, horizontal verschwindende Tlache. Nücken 

wir ihn zur Seite, fo kommt je eine sentrecht verschwindende Seitenslache 

hinzu, welche wir bei Fig. 2a und 2b durch Schraffierungen bezeichnet haben. 

In feinem Salle aber sehen wir mehr als drei slachen. Je weiter wir ihn 

nun von der Hauptvertikale entfernen, desto breiter wird uns die alsdann 

sichtbar gewordene sentrecht verschwindende Seitensláche erscheinen — der 

Würfel selbst aber bleibt immer front, fo lange wir ihn nicht drehen, aber 

besonders fo tange wir ihn nicht fo weit zur Seite schieben, das er aus unserm 

Gesichtstreis heraustritt.
„Gesichtstreis? — was ift das? — Wir wollen es uns deutlich zu 

machen suchen.
Seder perspektivisc zu zeichnende Gegenstand mus in einer feiner Srüsze 

angemessenen Entfernung gezeichnet werden, damit fein falsches Bild von ihm 

entstehe. Es gitt deshalb folgende Regel: Der Beichner mus wenigstens 

fo weit von bent Gegenstande entfernt fein, als dieser selbst hoc ober breit 

ift; damit aber das Gezeichnete in feiner Wirfung mogti^ft richtig, f^bn und 

touschend werde, mus diese Entfernung das Treifache, ja bisweilen das Bier- 

fache von ber grbfeten Hohe ober Breite des Gegenstandes betragen. Die 

zuerst genannte Entfernung kann man germ ohne weiteres als zu furs be- 

zeichnen, inbent das in biefent furzen Abstande gezeichnete Bild einen falschen 

Vegriff bon ben Verhaltnissen des Objettes gibt. Dreimat die grotte Hühe 

und Breite genommen, is die zwecmásigste Entfernung; das so Gezeichnete 

kommt in feiner Wirkung ber Natur ant náchsten unb erwecft bon selbst in 

bent Beschauer ein richtiges Urteil uber bie Verháltnisse des wirtlichen Segen- 

standes. Mit ber ^ohe unb Breite eines Gegenstandes, infofern alls fie bie 

Entfernung des Beichners bon ihm bestimmen, ift aber nicht feine perípet- 

tivische Tiefe gemeint, fonbern feine gróBte scheinbare Ausdehnung nach 

einer geometrisc horizontalen ober vertikalen Sinie bestimmt ben Ntaum 

zwischen bent Objeft unb bent Beichner. Wir haben 8.23.ein Hans zu zeichnen 

bon 9 m Breite, 12 m Hihe und 25 m Sange, zu welchem wir und in 

ber Weise stellen, das- feine Breite für ins in perspektivischer Bebeutung 

Zur Frontfláche wirb, wáhrend feine Sangenfeite sich mehr ober weniger 
bertürzt ober, wie man sich auch auszudriicken pflegt, „in bie Tiese geht." Um 

nun in bie richtige Entfernung zu kommen, haben wir nicht breimat feine 

„perspettivische Tiefe" (also nicht brei mat 25 m) uns zu entfernen, fonbern 

wir Lassen uns bie Entfernung folgendermaszen bestimmen: Wir denten uns 
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eine geometrisch horizontale Linie quer vor das Haus gezogen, dergestalt, 

das fie die beiden auszersten vertikalen Grenzlinien des Hauses zu verbinden 

scheint. Die Distans dieser beiden Endpunkte dreimal genommen, weist uns 

den Ort an, von welchem aus wir das Haus am zweckmaszigsten zeichnen 

ionnten. In diesem Beispiele hier sehe man aber nicht etwa ben Rat unb 

das Verlangen, als solle man jeden Gegenstand zuvor ausmessen, um danach, 

Schritte zahlend, sic an ben richtigen Ort zu begeben. Es war nur ein 

Beispiel zur Erlauterung ber Theorie: in ber Praktif macht sic das viel ein- 

sacher, was wir schon nac Lesung ber na^ften Blatter erkennen werden. 

Das soeben Gesagte gilt ohnehin nur im allgemeinen von gesonderten 

®egenftanben, welche wir einzeln darzustellen haben.

Saben wir aber mehrere nac Grosze unb Entfernung verschiedene 

@egenftanbe auf eine Zeichnung zu bringen, fo gibt es dafür eine ahnliche 

Regel. Um zu wissen, wie viel wir von bem mit einem Blick überschau- 

baren, als mehr ober weniger zu einanber Gehjrigen, unbeschadet ber Rich- 

tigkeit des einzelnen, darstellen tonnen, denken wir uns das zu Beichnende 

in einem Rahmen ober in einen Kreis eingeschlossen, dessen Entfernung 

von uns das Dreifache seines Durchmessers betragt. Sollten wir 3. B. 

eine Strasze zeichnen, so würden wir nicht dreimal fo weit davon entfernt 

fein müssen, als fie tang ist, (also wie vorhin dürfte nicht ihre perspektivische 

Tiefe uns Maszstab fein) fonbern breimat bie Hühe ber uns zunachst gelegenen 

Hauser genommen, würde unfern Standpunkt beftimmen. Denken wir uns 

bie Gipfel ber beiben vorderen, bie Straszenecken bitbenben Hauser durch eine 

gerabe Linie verbunden, wahrend wir eine anbere Linie uber das Straszen- 

pflaster ziehen, welche bie Hauserecken auf ber Erde verbindet, fo entsteht in 

Gemeinschaft mit ben vertikalen Linien biefer Ecken felbft ein Rahmen, in 

welchem bie ganze Lange ber Strasze, mit allem, was brin lebt unb webt, 

eingeschlossen mare unb gezeichnet werden fônnte, wenn wir uns in richtiger 

Entfernung davon aufstellen. Wir fonnen uns dies zu Hause noc deutlicher 

machen. Gehen wir ans Fenster unb stellen ober setzen uns fo, das bie Mitte 

irgenb einer Scheibe in ber Hohe unsres Auges ift, unb treten wir bann, 

biefe Hühe in keiner Weise berânbernb, fo weit zurück, das wir in eine Ent- 

fernung von ber Scheibe kommen, bie das Dreifache ihrer griszten Ausdehnung 

betragt, (b. h. nicht nac ber Diagonale, fonbern nac bem Breiten- ober 

Hphenmas ber Scheibe) fo würden wir alsdann alles das zeichnen fonnen, 

was von bem Rahmen biefer @cheibe an nahen ober fernen Gegenstanden 

eingeschlossen ift. Für das, was auszerhalb dieses Rahmens liegt unb doc 

gezeichnet wirb, ift schon Gefahr vorhanden, das eine genaue Nachahmung 
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einen falschen Begriff vom Original gibt, besonders wenn das fragliche nahe 

liegt. Sehr entfernte ®egenftanbe sind diesem weniger ausgesetzt, daher man 

beim Beichnen einer Landschaft sic gern einen Rahmen denken kann, ber 

nur 21/2 mal so weit von unserm Auge entfernt ist, als seine grotte Tus- 

dehnung betrâgt. Die Verkürzung ber alsdann eingeschlossenen ferneren 

©egenftanbe würde immer so unbedeutend bleiben, das fie auf bie Richtigteit 

ber Beichnung bei bergroBertem Gesichtstreis keinen ftôrenben Einslus hatte.

Denken wir uns nun anstatt des viereckigen Rahmens einen Kreis, ber 

beffen Sbhe oder Breite zum Durchmesser hat, so haben wir bamit ben oben 
erma^nten „Gesichtstreis", ber feine Ertlarng schon in bem Beispiele des 

Rahmens gefunden hat.
Wie iff dies auf unsern Würfel anzuwenden? Tolgendermaszen: Gesett 

ber Würfel ftânbe einen Meter bon uns entfernt, fo würde bie Distans, in ber

er sic nac rechts und 

links bewegen Íonnte, 

den dritten Teil seiner 

Entfernung von uns 

betragen müssen, also 

33 Va cm. Er würdesich 

etwa 17. cm links und 

ebensoviel rechts aus 

ber Hauptvertikale ent- 

fernen Îbnnen; so lange 

b

Tig. 3. Sig- 4.

von uns, diese Grenze nichtwir ihn, bei ber angenommenen Entfernung
üiberschreiten lassen, wird das zu zeichnenide Bild bon ihm bei einer tichtigen 
Nachahmung auc einen richtigen Eindruck machen. Sig. 3 unb 4 Beigen 

ims Würfel in zu turzer Distans gezeichnet, wodurch wir nümlich To Diet 

obere Sláche bekommen, das der Würfel, obgleich bie Sinie cd immer noch 

bedeutend türzer ist, als die Sinie a b, doc in feiner oberen slüche bebeutenb 

zu gros, b. h. zu tief wirft, und der Eindruck bon einem Süirfel in 

feiner Weise erreicht wird, trotzdem bie Trontslache abef ein genomes 

Duadrat ift.
Stellten wir mehrere Würfel auf ben Tisch, rechts und lints bon ber 

Hauptvertikale, das- bie Distans zwischen ben beiben auBerften etwa 66 cm 

betragt, fo würden wir, um fie richtig zeichnen zu ïonnen, breimal fo meit, 

also 2 m bon ihnen entfernt fein missent; sollte ber Tisch, auf bem hte 

Würfel stehen, mit gezeichnet werden, fo würde breimal feine gtüste. vohe 

ober Brette genommen, unsern Plat beftimmen u. f. f. — Son tleineren
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Gegenstinden, deren grotte Ausdehnung weniger als 16 cm. betrdgt und 

die doc einzeln gezeichnet werden sollen, als 3. B. Tassen, Glaser, Heine 
Kastchen u. s. w., gilt folgendes: Jeder solche Gegenstand musz wenigstens 

zwei Tus von uns aufgestellt werden, als der kürzesten Entfernung, in der 

überhaupt etwas gezeichnet werden kann oder sollte. Die meisten solcher 

einzelnen Gegenstande müssen dann in der Regel noc auf einen Kasten 

oder ein Buch gestellt werden, wie 3. V. unser Würfel, weil die Tischsláche 

im Verhaltnis zur Augenhohe einer sitzenden Person gewohnlic so niedrig 

ist, das dadurch ein Heiner Gegenstand bei zwei Fus Entfernung unterhalb.

Big. 5. (Richtige Entfernung.) Tig. 6. Galiche Entfernung.)

also auszerhalb des Gesichtskreises fein würde, dessen Mittelpunft wir zu 

unserm Auge immer horizontal, d. h. genau in der Richtung des Haupt- 

strahles annehmen müssen!

Ist diese dreimalige Entfernung denn absolut notwendig? Nein. Ic 

hebe fie nur hervor, weil fie am zweckmaszigsten ift. Vede gro^ere Ent- 

fernung ift zugelassen und zuweilen sehr angebracht: eine geringere da- 

gegen ift gefahrlich und daher entschieden abzuraten. Zeichneten wir 3. V. 

einen Dfen, von dem wir nur zweimal soweit entfernt waren, als selbiger 

hoc ift, so gabe das entstehende Bild einen ganz falschen Begriff von feinen 

verschwindenden Seitenflachen, indem dieselben viel breiter erscheinen 
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würden, als fie es in Wirklichkeit im Verhaltnis zur Hohe sind. Se nüher 

wir namlic einem Gegenstande treten, desto mehr bemerten wir auc das 

Bestreben seiner verschwindenden Linien, sic zu vereinigen. Die oberen, 

über ber Horizontlinie gelegenen, werden ftarïer abwatts, die unteren da- 

gegen mehr aufwarts] zu gehen scheinen, als dies bei einer gro^eren Ent- 

fernung ber Fall fein würde. Von zwei perspektivisch horizontalen Sinien 

aber, bie eine senfrecht verschwindende glache oben und unten begrenzen, 

wird diejenige bie tangere sein, welche am meisten bon einer geometrisch 

horizontalen abweicht. Bon dem Dfen gilt dasselbe. Te angenscheinlicher 
und schroffer bie verschwindenden Sinien sic heben oder sentent, je mehr sie 

also in ihrer Nichtung von einer geometrisch horizontalen abweichen, um so 

langer werden fie uns auc erscheinen, wodurch zugleich bie gtd^e, welche fie 

begtenzen, ebenfalls ausgedehnter unb grower erscheint, als uns dies bei einer 

mehr horizontalen Nichtung ber Binie vorkommen würde.
Fig. 5 ift ein richtig, Big. 6 ein falsch, d. h. in zu turzer Eut- 

fernung gezeichneter Dfen. Beide Dfen stehen front, unb ihre Srontslüchen 

haben vergleichungsweise dasselbe Verhaltnis. Auc die verschminbenden 

Seitenfid^en sollten bei beiben verhiltnismisig gleich sein. Air sehen aber, 

einen wie viel breiteren Eindruck diese Elche bei Tig. 6 macht, alls bei 

Sig. 5 im Verháltnis zu ihren respettiven Frontstchen. Die perspeftivische 

Sláche bei Sig. 5 ift (was wir auc an ber Steinanzahl sehen), schmaler als 

bie Frontfláiche derselben Sigur. Bei Sigur 6 ift biefe glche auf bem Papier 

nac einem geometrischen Masze allerdings auc f^mdter als ihre Srontssche, 

trotsdem aber unb obgleich bie Steinanzahl ber Seite ebenfalls geringer ift, 

wirft fie entschieden breiter, wenigstens doppelt fo breit als ihre Srontsthe. 

Ein Dfen, ber, in. richtiger Entfernung gezeichnet, wirtlich fo aussehe, mie 

Sig. 6, müête 3/3 m grontbreite 11/2—2 m Seitenbreite haben — ein NiB- 
verháltnis, das man in Wirklichkeit bei feinem Dfen antrifft. So sehen wir 

atfo an gig. 6, wie bie Beichnung eines Gegenstandes tros richtigem 

Zusammenlaufen ber Sinien, insolge zu Turzer Entferuung des Seich- 

nenben doc ganj verkehrt wirken kann.
Endlich ift auc noc bie Hohe ber Horizontlinie im Berhaltnis zur 

Grosze ber Gegenstande in Betracht zu ziehen. ES is dies etwas andres, 

als bie Hohe ber Horizontlinie an unb fur sic miffen, bie wir uns ia auch 

ohne irgenb welchen Gegenstand an ihrem richtigen Drt denken tonmen. Die 

Horizontlinie, fagten wir, bildet bie Grenze zwischen allen scheinbar sich 

sentenden unb hebenden horizontal verschwindenden Linien. Diejenigen atfo, 

welche in gleicher Hohe mit ber Horizontlinie finb, werden weder abwatts

Ehrenberg, Das Zeichnen. 2. Aust. 4
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noc aufwarts gehen, sondern mit derselben eine und dieselbe Sinie zu bilden 

scheinen. Von den horizontalen Slachen gift dasselbe, wie von ben Binien. 

Fine solche Slüche, welche genou in ber Hohe der Horizontlinie liegt, exscheint 

gar nicht mehr alls Slache, sondern als Linie. Je weiter wir site aber von 

ber Horizontlinie entfernen, aufwarts oder abwarts, desto mehr wird fie als 

wirtliche Sia^e sichtbar. Wir fonnen dies mit unserm Würfel versuchen. 

Erheben wir ihn langsam vom Tische bis

zur Hohe unseres Auges, welche mit 

der Hohe ber Horizontlinie gleichbedeutend 

ist, so werden wir sehr deutlich bemerken, 

das feme obere, also horizontale 

Tlache, allmahlic f^mdíer wird, 

biâ fie, angekommen in bie Augen- 

Yig. 9.

Yig. 10.

Big. 8.

Vig. 7.

hühe, ganz unsichtbar wird. 

(Fig. 8.) Halten wir ben 

Würfel über bie Horizont- 

linie, so wird feine untere 

horizontale Flache sichtbar wer- 

den (Fig. 9), welche dann, je 

ïjôijer wir ihn heben, in dem- 

selben Masze an Breite zunimmt, wie bie 

obere Flache vorhin abnahm. Fig. 10 zeigt 

. uns eine Stellung, in welcher wir Weber 

bie obere noc bie untere Flache sehen, weil 

beibe bon ber Frontflache verdeckt werden.

Aus bem bis jetzt Gesagten werden uns folgende @d^e versindlic sein:

Ale horizontalen Flachen, welche sic oberhalb ber Horizontlinie be- 

finden, sehen wir bon unten, benn ihre verschwindenden Sinien gehen ab- 

warts; alle unterhalb ber Horizontlinie befindlichen horizontalen gid^en 

sehen wir bon oben. Deren verschwindende Linien gehen aufwdrtê. Für 

letztere gíd^en gebrancht man auc bie Bezeichnung „Aufsicht." Ale hori- 
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zontalen Flachen, welche mit ber Horizontlinie in gleicher Nichtung sind, 

sehen wir gar nicht, deren verschwindende Linien fallen mit ber Horizont- 

linie zusammen; ferner:
Alle nac bem Hauptpunkte verschwindenden vertikalen glachen, 

bie rechts von ber Hauptvertikale sind, sehen wir von lints, ihre horizon- 

taíen Linien laufen von rechts nac lints; alle ahnlichen glachen lints von

Sig- 11.
ber Hauptvertikale sehen wir von rechts, ihre verschwindenden Sinien laufen 

bon lints nac rechts; güchen aber, welche gerabe in ber Hauptvertikale 

stehen, sehen wir gar nicht, aus demselben Grunde, wie wir horizontale 

Slachen, bie genou in ber Hihe ber Horizontlinie liegen, gar nicht sehen; 

endlich:
è Alle mit bem Hauptstrahl parallelen Sinien rechts bon ber Haupt- 

vertikale laufen bon rechts nac lints; ahnliche Sinien links bon ber Haupt-

4*
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aetste

vertikale gehen von lints nac rechts, wahrend diejenigen Linien derselben 

Richtung, die gerade in der Hauptvertikale liegen, weder nac rechts noc 

links sic neigen, sondern uns trot ihrer horizontalen Wirklichkeit ein- 

fac vertikal erscheinen. Dies is aber auc der einzige Fall, welche ver- 

fangt, das eine in Wirklichkeit horizontale Linie auf der Zeichnung vertikal 

darzustellen ist. (Bergl. Fig. 11.)

Klommen wir noc einmal auf die eigentliche Frontperspeftive zurück. 

Wir müssen noc einiger andrer Linien gedenken, die wir bis jetzt gar nicht 

erwahnt haben, namlich die Diagonalen. Diese verfolgen bei einem front- 

stehenden Gegenstand eine ganz bestimmte Richtung, wodurc diese Art der 

perspektivischen Ansicht noc genauer gekennzeichnet wird.

Die Diagonalen müssen als horizontale Linien (ic rede vorlaufig nur 

von ben horizontalen Diagonalen) bei genugsamer Verlangerung die 

Horizontlinie erreichen. Da aber bie beiben Diagonalen eines horizontalen 

Frontquadrats eine ganz entgegengesetzte Richtung verfolgen, so mus auc 

jede derselben auf ber Horizontlinie thren eignen Vereinigungspunft haben. 

Diese Puntte befinben sic auf jeder Seite des Hauptpunktes, fo zwar, das 

ber rechts liegende genau ebenfo weit entfernt ift bon demselben als ber lints 

liegenbe. Diese Punkte heiszen Distanzpunkte.

Wir nehmen, um uns dies zu erklaren, wieder unfern Würfel zur Hand 
unb stellen ihn front bor uns hin, in solcher Weise, das ber Mittelpunft 

seiner horizontalen Dberflache (welcher zugleic ber Punkt ift, in welchem sic 

bie betreffenden diagonalen schneiden) a. Fig. 13, gerabe in ber Haupt- 

vertikale liegt. Um biefen Punkt liegen bier rechte Winkel, welche durch
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die Diagonalen gebildet werden. Ziehen wir numn durc diesen Punft eine 

Sinie, welche mit ben verschwindenden Seitenlinien des Würsels, also zu- 

gleich mit bem Hauptstrahle parallel Íauft (b, a, c, Zig. 13), so teilt diese 

Sinie zwei von ben vier rechten Winkeln genau in zwei Halsten. Da nun 

diese Linie, wie wir wifsen, nicht nr mit bem Hauptstrahle parallel laust, 

sondeen auc ihrem Anfange nach in ber Hamptvertitale liegt, so wird ibre 

Verlüngerung weber nach rechts, noc nach lints sic bewegen, sondern wird 

beim Bestreben, ben Hauptpunft zu erreichen, eine senkrechte Tichtung an- 

nehmen, um im Hauptpuntte mit ber Horizontlintie einen rechten Winkel 81 
bilden. (Vergl. Geite 51—52.) Die rechten Winkel, welche diese. Simie 

halbierte, entstanden durc bie Diagonalen. Seber techte Bintel wind 81 

90 Graden gerechnet, b. h. werden seine Schenkel durch einen Ktreisbogen

geschlossen, beffen Mittelpunft in ber 

Spitze des Winkels liegt, so pflegt man 

diesen Ktreisbogen in 90 gleiche Teile 

(Grade) zu teilen; bie Halste eines 

rechten Winkels ware sonac ein spitzer 

Winkel von 45 Grad. Vergleichen wir 

bie geometris che Aufzeichnung sig. 15. 

In einem solchen Winkel von 45 Grad 

bewegen sic bie beiben diagonalen auf 

jeber Seite ber erwahnten Mittellinie 
Big. 15.

vorwarts, ben Mittelpunkt des Duadrats als Ausgangspunft angenommen. 

Werken wir uns nun zunachst folgenden allgemeinen Sat: Venn wir 

bon einem gemeinschaftlichen Punkte aus brei Zinien ziehen nach 

einer gemeinschaftlichen Vierten, so zwar, das die mittlere bon ben 

dreien mit der vierten einen rechten Winkel bildet, wahrend die anbern 

beiben bom Ausgangspunkte an sic in gleichen Winkeln, g. %. 30 Grad, 

neben ber britten herbewegen, so müssen dieselben auc in gleicher Ent- 

fernung bom Vereinigungspunft ber britten mit ber bierten letztere erreichen. 

— Auf unsern Fall angewandt, tourbe dies so tauten: Die beiden Diagonalen, 

welche sic bom Mittelpunfte des Duadrats aus, zu beiben Seiten ber vertifal 

erscheinenden Mittellinie, in gleichen Winkeln (45 Grad) ber gemeinschaftlic 

zu erreichenden Horizontlinie na^ern, müssen letztere in gleicher Entfernung 

vom Hauptpunkte erreichen, weil dieser der Vereinigungspunft der Mittet- 

linien mit ber Horizontlinie war.
Aus diesem Experiment kinnen wir relativ die Entfernung der Hori- 

zontlinie vom Zeichner folgern. Verlegen wir namlich den Ausgangs punft
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der eben besprochenen drei Linien von dem Mittelpunkte des Quadrats in 

unser Auge, so würde die mittlere Linie zum Hauptstrahle werden und deren 
Vereinigung mit der Horizontlinie im Hauptpunkte stattfinden. Durc die 

Verbindung des Hauptstrahles mit der Horizontlinie entstehen, wie wir ein 

für allemal wissen, zwei rechte Winkel; daraus folgt, das in Gemeinschaft 

mit ben andern beiden nac ben Distanzpunkten gehenden Linien zwei recht- 

winkelige Dreiecke entstehen, zu beiden Seiten des Hauptstrahles. (Bergl. 

Tig. 15.) Letzterer selbst bilbet eine Kathete jedes dieser Dreiecke; welche 

volstándig der andern Kathete gleich ist, bie durc ben Teil der Horizont- 

linie vom Hauptpunkte bis zu einem Distanzpunkte gebildet wird. Die Gleich- 

heit dieser Ktatheten ift begründet durc bie Gleichheit der spitzen Winkel in 

ben beiben Dreiecken. Wir erinnern uns des Satzes: In jedem Dreieck finb 

alle drei Winkel zusammengenommen gleich zwei rechten — unb ferner: finb 

in einem Dreieck zwei Winkel gleich, fo finb es auc zwei @eiten. Bei den 

hier in Trage stehenden Dreiecken haben wir am Hauptpunkte schon je einen 

receten Winkel; es bliebe somit nur noc bie Grosze des zweiten erforder- 

lichen reciten Winkels für jedes ber beiben Dreiecke auf bie beiben andern 

Winkel zu verteilen. Von biefen Winkeln wissen wir aber, das ber eine, 

unb zwar ber in unfer Auge verlegte, genou 45 Grad mist, folglic kann 

ber anbre an bem Distanzpunkt befindliche ebenfalls weder mehr ober weniger 

ails 45 Grad enthalten, weil nur dadurc bie verlangten 90 Grad eines 

rechten Winkels entstehen fonnen. Wir haben somit zwei Winkel gleich, woraus 

wiederum folgt, das auc zwei Seiten gleich finb, namlic bie Katheten, ba 

bie Hypotenuse immer grower ift als eine ber Katheten desselben Dreiecks. — 

So fonnen wir also sagen, das bie Entfernung des Beichners von ber 

Horizontlinie genau ber Entfernung ber Distanzpunkte vom Hauptpunkte 

entspricht ober mit anbern Worten: ber Hauptstrahl ift genau fo lang, wie 

bie Entfernung einer ber Distanzpunkte vom Hauptpunkte; bie Entfernung 

des Hauptpunktes vom Auge wird in ber konstruktiven Perspektive „Haupt- 

distanz" genannt.

Wir bemerkten früher, das bie Vereinigung horizontal verschwindender 

Linien erft bei einer SBerlangerung ins Unendliche stattfinden konnte. Damit 

nun das Gezeichnete ber Natur fo nahe wie mogíi^ kommt, haben wir uns 

bie Horizontlinie fo weit entfernt wie moglic vorzustellen, b. h. wir müssen 

bie verschwindenden Linien mogti^ft langfam sic vereinigen Lassen. Wenn 

wir einem Gegenstande fo nahe rücken, das feine Linien scheinbar schroff 

auf- unb abwarts steigen, so zwingen wir fie, sic schneller zu vereinigen, 

als dieses bei einer weiteren Entfernung moglic ware, unb ba bie Linien 
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auf der Horizontlinie verschwinden müssen, so ziehen wir auc diese gleichsam 

gewaltsam naher, wodurc wir von vornherein gegen die Natur verstoszen. 

Hierin liegt ein fernerer Grund, weshalb wir den Gegenstünden nicht zu 

nahe kommen dürfen. Entfernen Ïônnen wir uns von ihnen, so weit dies 

unbeschadet der Deutlichkeit des einzelnen nur müglich ist, dagegen müssen 

wir uns hüten, ihnen so nahe zu kommen, das die Entfernung weniger 

betrâgt als das Dreifache ihrer grô^ten Hühe oder Breite, welchen Abstand 

wir als den zweckmaszigsten hervorgehoben haben.

Also die horizontalen Diagonalen eines gerade vor uns stehenden Sront- 

würfels treffen die Horizontlinie in den Distanzpunkten. Mas aber von 

einer Sinie gesagt is, dasselbe gilt von allen andern Sinien, welche mit 

dieser Linie parallel sind.
Stellen wir mehrere Würfel rechts und lints von uns auf den Tisch, 

Wie die Würfel Sig. 12 und 14 uns ein Beispiel geben, das fie alie front 

stehen: fo laufen alte unter sic parallelen diagonalen nach den bed- 

Distanzpunkten. die auf jedem Würfel rechts beginnenben diagonalen 

vereinigen sic in bcm Distanzpunft links von dem Hauptpunft, die tints 

beginnenben bagegen eilen bem Distanzpunkte ber rechten Seite zu.
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Sig. 16 zeigt uns der Entfernung nac verschiedene Gegenstande in 

Trontansicht, die aber alle ein Quadrat zur Basis und zur Oberflache haben. 
Ziehen wir zur Probe samtliche Diagonalen, so werden wir finden, das alle 

unter sic paralelen auc nac der betreffenden Richtung hin zusammenlaufen.

Wenn wir nun alles, was wir über Frontperspeftive gesagt haben, 
schulgerecht zusammenfassen und fragen, wann steht ein Gegenstand front? 

so konnen wir antworten---------

Ein Gegenstand steht front, wenn die Grundlinie feiner Front- 

flache geometrisc horizontal, also parallel lauft mit ber Horizont- 

linie. Auf biefe eine Bedingung folgen bie anbern von selbst nach, namlich, 

das bie verschwindenden Linien parallel finb mit bem Hauptstrahle, 

folglich im Hauptpunkte sic vereinigen, wahrend bie horizontalen 

Diagonalen nach ben Distanzpunkten laufen. —

Nachdem wir nun in Obenstehendem die Grundgesetze der Perspektive 

nicht nur Lennen gelernt, fonbern auc teilweise schon bei Erfirung ber Front- 

ansicht verwertet haben, wird es uns nicht schwer fallen, das Wesen ber noc 

zu erlauternben Ansichten, diagonal unb accidental, zu verstehen. Die hier 

neu auftauchenden Regeln finb nur Variationen ber einmal aufgestellten 

Gesetze; sie haben durch biefe Gesetze ihre Erklarung unb ihren Beweis. 

Wenn alles Vorhergehende verstanden worden Íft, werden wir das Nach= 

folgende selbstverstandlic finden. Versuchen wir es.

Wenden wir uns wieder zu einem Würfel, welcher noc front vor uns 

auf bem Tische steht. Es ift jetzt fiar, dasz unfer ganzes aufgestelltes Front- 

perspektib-System, mit Riicksicht auf bie Vereinigungspunkte feiner verschwin- 

benben Linien, feine Anwendung vertieren mus, sobald wir ben Würfel auc 

nur ein Haar breit nach irgend einer Seite hin drehen. Wir haben ihn 

bis jetzt wohl rüc- unb bormârtê, rechts unb links von uns gestellt, aber 

gedreht haben wir ihn nicht. Nach einer solchen Drehung werden wir 

sofort bemerken, das seine Grundlinie nicht mehr geometrisc horizontal ift, 

das feine verschwindenden Linien infolgedessen nicht mehr parallel mit bem 

Hauptstrahle laufen, das bie Richtung feiner diagonalen ebenfalls oeranbert 

ist, fur^, das ber ganze Würfel eben nicht mehr „front" steht — er fann 

demnach nicht mehr nach ben bis jetzt fur ihn gültigen Gesetzen gezeichnet 

werden. Um bie neuen Regeln fennen zu lernen, wollen wir mit ber Ansicht 

anfangen, welche ber Trontansicht am meiften verwandt ift, namlic mit ber 

„diagonalen."

Seichnen wir mit Ktreide ein geometrisches Frontquadrat auf ben 

Tisch, mit feinen diagonalen. Wir setzen uns gerabe vor ben Tisch. Zwei
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Seiten des gezeichneten Quadrats laufen also parallel mit der Horizontlinie, 

die beiden andern mit dem Hauptstrahle, wahrend die Diagonalen nac den 

Distanzpunkten eilen. Turc die Diagonalen entstehen, wie wir wissen, in 

der Mitte des Quadrats vier rechte Winkel. Stellen wir jetzt eine Ecke des 

Wirfels genou in einen solchen rechten Winkel, das zwei seiner Seitenlinien 

die beiden Ktatheten des betreffenden Winkels berühren und also mit ihnen 

parallel laufen, fo sagen wir von diesem Würfel, er steht „diagonal." In 

welchen Punften vereinigen sic jetzt feine verschwindenden Seitenlinien und

welche Richtung verf ofgen feine 

Diagonalen? Das auf ben 

Tisch gezeichnete Frontquadrat 

gibt uns Antwort.

Wir erinnern, das bie 

Diagonalen ac unb bd des 

Quadrats abed,gig.17,nad) 

ben Distanzpunkten gehen; wir 

■ erinnern ferner, das alle unter 

sic paralelen Linien einen unb 

denselben Vereinigungspunft 

haben. Da nun, wie wir sehen, 

zwei Seitenlinien des Würfels, 

id unb ic, mit ben Diago- 

nalen des auf ben Tisch ge-

b

Big. 17.

zeichneten Frontquadrates parallel laufen, fo müissen fie auch dieselben 

Vereinigungspunkte auf ber Horizontlinie haben, wie biefe, namli^ bie 

Distanzpunkte. — Und bie horizontalen diagonalen des Würfels? 

Beichnen wir fie, menu dies nicht bereits geschehen ist, fo finden wir, das 

eine davon, namlic ef, parallel mit ber vorderen Seite ab des gezeichneten 

geometrischen Frontquadrates abed lauft, wahrend bie anbre gh parallel 

ift mit ben verschwindenden Linien (ad unb be) des Duadrats, b. h. alfo, 

erftere ift parallel mit ber Horizontlinie, letztere mit bem Haupt- 

strahle, woraus folgt, das jene unuerdnberli^ geometrisc hori- 

zontal bleibt, wahrend biefe nach bem Hauptpunkte verschwindet. (Bergí. 

auch bie durch gleiche Buchstaben bezeichneten Diagonalen in ben gig. 19, 

20 unb 21.) Was aber bie eine Linie thut, das ahmen alle anbern mit 

derselben parallel laufenden Linien genau nach. Malen wir eine beliebige 

Angahl grontquabrate auf ben Tisch mit ihren Diagonalen lints unb rechts, 

ferner ober nd^er (nur nicht aus bem Gesichtsfreise herons!) unb stellen in
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iedes Duodrat in der oben angegebenen Weise einen Würfel, fo würden wir 

samtliche Würfel nach den angefiihrten Regeln zeichnen miissen. Ale unter 

sic paralelen, verschwindenden Grenzlinien würden sic bei geniigender Ver- 

iangerung rechts and links in ben bez. Distanzpunkten vereinigen müssen; 

bie verschwindenden Diagonalen trâfen im Hauptpunfte zusammen, wahrend 

bie andern in ihrer Richtung unberanbert geometrisch horizontal blieben. 

Die erften Versuche, einen Diagonalwiirfel zu zeichnen, fallen in ber Regel 

fo ans wie Sig. 18: Schroff aufwarts gehende Sinien, breite Aussicht and 

eine daburch entstehende falsche Beichmug. In alien Fallen iff eine zu schmale 

Aufsicht besser als eine zu breite, weil letztere eine 

touschende Wirkung viel mehr hemmt als erstere.

Bei dem in geraber Richtung, also in ber 

Hauptvertifale, vor uns stehenden Würfel 

werden wir bemerken ober wenigstens leicht be- 

greifen ïônnen, das bie verschwindenden Sinien 

beiber Seiten sic auc perspektivisch in villig 

gleichen Winkeln von uns entfemen, ihre Ab- 

weichung von einer geometrisch horizontalen ober 

vertikalen is eine ganz gleichmaszige. Wenn aber 

zwei in Wirklichkeit gleic grosze Sinien von dem- 
feíben Punfte aus sic volstandig gleichmaszig von uns entfemen, müssen fie 

auch in ber Verfiirzung, b. h. also perspektivisch, gleic erscheinen — unb 

mit ihnen auch bie vertikalen Tlachen, welche fie begrenzen helfen. Wir 

fatten fomit bie beiben vertikalen Seitenflachen des in ber Haupt- 

bertikale stehenden Diagonalwürfels genau gleich gros zu zeichnen. 

(Bergl. Sig. 17 and Sig. 20.) Diese Gleichmipzigkeit der Verfüirzung gweier 

Seiten ist aber nur bann môgli^, wenn bie vordere Ecke eines diagonal 

stehenden Gegenstandes sic genau in ber Hauptvertikale befindet. —

Sans anders schon is es mit ben ubrigen diagonal stehenden Würfeln. 

Bei biefen gilt folgendes Gesetz: Die verschwindenden Sinien aller derjenigen 

Slachen, welche von ber Hauptvertifale abgewandt sind (Big. 19 unb 

21 Seite A) verkürzen sic mehr unb vereinigen sic schneller als bie 
entsprechenden Sinien ber sic ber Hauptvertifale zuwendenden Seiten 

(Fig. 19 and 21 Seite B); ober anders auêgebrüdt: Steht ber Würfel rechts 

von ber Hauptvertifale (Fig. 21), fo vertiirzt sic feine rechte Seite mehr 

als bie linte, unb umgetehrt: steht er links von ber Hauptvertifale (Sig. 19), 
fo iff bie linte Seite bie am meiften berturgte. Nur merte man sich, das 

ber Ausdruc „rechts unb links bon ber Hauptvertifale" teineswegs nur fur
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Gegenstande angewandt wir’d, deren ganze Korpermasse sic wirflich rechts. 

oder lints von ber Hauptvertitale besindet: wir benrteilen und benennen seine 

Stellung ganz allein nac ber uns zundchît gelegenen Ecke. Te nach- 

dem diese entweder in ber Hauptvertikale oder rechts und lints von der- 

selben steht, sagen wir auc von bent Gegenistande dasselbe. So liegt 8. 3. 

ber lange Harper Sig. 22 rechts von ber Hauptvertikale, obgleich ber grotte 

Teil seiner Ktoxpermasse sic lints von derselben befindet. Denn seine uns 

gunachst gelegene Ecke a liegt rechts bon ber Hauptvertikale, und somit auc der 

ganze Stoxper. Es is diese Unterscheidung unb beren Beachtung bet Diagonal- 

Gegenstanden bon groszer Wichtigkeit, ba man hierdurc allein sic über ben 

Verlauf ber Sinien theoretisc tar werden kann, was besonders im Anfang

des Beichnens um so notwendiger ist, als man über ben Grad des schein- 

baren Hebens unb Senkens ber Sinien oft sehr in Zweifel ist. ES is schon 

eine bedeutende Erleichterung, wenn wir durch die Trage: oh in, rechts oder 

links von ber Hauptvertikale? ben etwa vorhandenen Unterschied im Steigen 

und Fallen analoger Sinien zuerst kennen zu lernen suchen. Inter „analoge 

Sinien" verstehe ic zwei zusammengehürige, einen Winkel bildende Sinien 

und deren Paralelen. Go is 8. %, in Sig. 20 die Sinie ac die analoge 

Sinie zu ab; in Sig. 21 ebenfalls ab bie anatoge Sinie zu ac u. f. w. Hat 

man die Richtung zweier solcher analogen Sinien bestimmt und gezeichnet, so 

is damit eine der schwierigsten Sachen überwunden; denn die Varallelen 

dieser Sinien zu zeichnen, ist jedenfalls bebeutenb leichter als bie erstmalige 

Bestimmung einer Sinie überhaupt, so lange noc nichts auf bem Papier ist. 

Das einzige Anhalts- und Vergleichungsmittel bilden die vertitalen Sinien, 

beren nachste wir daher stets zuerst zeichnen müssent.
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liber die analogen Linien Hinnen wir folgendes feststellen: Diejenige 

dieser Linien, welche am wenigsten in ihrer Richtung von einer geometrisc 

horizontalen abweicht, vertürzt sic auc am wenigsten; d. h. waren beide 
analoge Linien in Wirklichkeit gleich gros (wie die Grundlinien der Würfel 

Big. 19 and 21), so wird perspektivisc und folglich auc auf der Beichmumg 

diejenige die langere sein, welche sic am wenigsten bon einer geometrisc hori- 

zontalen Lossagt. Bei Sig. 20 ist die Abweichung der analogen perspektivischen 

Sinie bon einer geometrisc horizontalen eine bollftanbig gleichmaszige, daher 

erscheinen fie uns auc perspektivisc gleich gross und mit ihnen die vertikalen 

Seitensichen C und D des Würsels. Fig. 19 steht lints bon der Haupt- 

vertitale. In diesem Salle vertürzt sic seine linke Seite mehr als die rechte, 

wie wir angefiihrt haben, was wir auszerdem an dem verschiedenen Steigungs- 

grab ber analogen Linien ab unb ac wahrnehmen Ïônnen. Die Sinie ab

erscheint grower als ihre analoge Linie ac, weshalb auc bie ganze Flache B 

grower erscheint als bie Elche A. Big. 21 steht rechts bon ber Hauptvertitale, 

unb es findet hier natürlic das umgekehrte Verhaltnis statt. Der Inter- 

schied in ben Verkürzungen analoger Linien unb Seiten wird um fo augen- 

scheinlicher fein, je weiter wir einen Würfel ans ber Hauptvertikale ent- 

fernen. Vedoc müssen wir, wie bei ber Frontansicht, wohí barauf acht- 

geben, das wir einmal bie Würfel nicht aus bem Gesichtstreise treten lassen 

unb sodann fie beim Hin- unb Herbewegen nicht drehen. Um letzteres zu 

verhüten, brauchen wir nur barauf zu sehen, das bie eine Diagonale ber 

Würfel streng geometrisc horizontal, also mit ber Horizontlinie parallel bleibt. 

Bei allen Würfeín, môgen fie rechts ober links bon ber Hauptvertikale stehen, 

finb biefe Diagonalen bie einzigen Linien, welche in ihrer Richtung unver- 

anbert bleiben.

Es Ware müglich, das man nac obiger Erklarung versuchen mochte, 

das auf ben Tisch nur zur Srlauterung gezeichnete Frontqnadrat auc 
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ouf die Zeichnung zu übertragen und zwar auc geometrisc front, um 

auf ben Diagonalen eines solcherweise gezeichneten Quadrats einen Würfel 

perspektivisc in Diagonal-Ansicht zu zeichnen. Die Verkehrtheit ber so 

entstandenen Zeichnung würde jedoc bald auf ben richtigen Gedanken 

führen, dasz, wenn das erwahnte Frontquadrat des Tisches überhaupt auf bie 

Zeichnung gebracht werden sol, dieses einfac nach perspektivischen Gesetzen 

geschehen mus, wie wir solche bei ber Frontperspektive kennen gelernt unb 

bei Fig. 15 zur Erklarung angewandt haben.

Bevor wir zur britten perspektivischen Ansicht übergehen, wollen wir 

das Beispiel des Würfels auf andre Gegenstande übertragen unb anwenden. 

Nehmen wir einen Korper, welcher das Duadrat des Würfels als kleinste 

Flache unb meinetwegen das Fünffache biefer glache zur Sange hat, unb legen 

wir ihn vor uns hin. Wie ionnen wir jetzt wissen, wann unb ob feine Sage 

fo ist, dasz fie biagonal genannt werden musz? Es last sic dies bei kleineren 

®egenftanben ziemlich einfac unb bei geüibtem Augenmasz auc richtig fest- 

stellen. Jeder rechte Winkel kann als zu einem Duadrat ge^ôrig betrachtet 

werden. Da nun bie Diagonalen eines Quadrats jeden einzelnen feiner vier 

rechten Winkel genau in zwei Halften teilt, fo brauchen wir uns nur eine 

solche, ben vordern horizontal liegenden reciten Winkel eines zu zeichnenden 

Gegenstandes halbierende, Sinie zu denken, unb wir tonneu danach bestimmen, 

ob ber Korper biagonal steht, ober wie wir ihn zu drehen, bez. wie wir uns 

selbst zu ihm zu stellen fatten, bantit er biagonal stehe. Er würde biagonal 

stehen, wenn biefe erwahnte Sinie mit bem Hauptstrahle parallel ginge, irtbem 

die Richtung einer Linie für alle andern, demselben Gegenstande angetjorigen 

Sinien masgebend ist. (Big. 22.) Bei jedem rechtwinkeligen Gegenstande last 

sic auf biefe Weise feine Stellung erproben; wie benn überhaupt nur recht- 

wintelige Harper ben bis jetzt angefü^rten perspektivischen Gesetzen unter- 

worsen finb. (Die Allee ge^ort ihrer Masse nach selbstverstandlic ebenfals 

dazu, inbem bie beiben Wurzellinien sowie bie Gipfellinien mit ben geo- 

metrisc horizontalen Sinien, welche bie beiben erften unb letzten Baume 

jeder Geite oben und unten verbánden, rechte Winkel bilden würden.)

Fragen wir jetzt: wann steht ein Gegenstand diagonal? so antwoxten wir:

Ein Gegenstand steht biagonal, menu feine Grundlinien parallel finb 

mit ben diagonalen eines perspektivischen Frontquadrats.
Wir kommen jetzt zur britten Ansicht, über welche wir, obgleich fie in 

ber Ausüibung am schwierigsten ist, doc am wenigsten zu sagen haben. Sie 

uinterscheidet sic von ben anbern zunachst dadurch, das fie feine einzige Sinie 

geometrisch horizontal laszt. Bei front sowohl wie auc bei biagonal hatten 
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wir doc eine Art Linien, die stets geometrisch horizontal verblieben, bei 

ersterer Ansicht die Grundlinie mit ihren etwaigen Paralelen, bei letzterer 

die mit der Horizontlinie parallel laufenden Diagonalen. Bei der jetzt 

folgenden Accidental-Ansicht verlieren, wie gesagt, alle horizontalen Linien

ihre ursprüngliche 

Richtung und haben 

samtlic ihre Ver- 

schwindungspunkte 

auf der Horizontlinie. 

Drehen wir z. V. einen 

diagonal in der Haupt- 

vertikale stehenden

Würfel mit der uns
zugekehrten vorderen

Ecke nac links, so werden die Linien folgendermaszen verlaufen: Die

von dem vorderen Winkel aus nac links gehenden Linien, ab, ge und deren 

Parallele fh erreichen die horizontlinie in einem Punkte, welcher rechts vom 

linken Distanzpunkte liegt; die nac rechts gehenden Linien ac, gf und ihre 

Parallele eh treffen die Horizontlinie in einem Punkte rechts vom rechten 

Distanzpunkte, nur flieht dieser ben Hauptpunkt in viel gro^erer Hast, als

Sahren wir fort ben Würfel in ber angegebenen Weise langsam nac 

links zu drehen (Fig. 24), fo werben sic bie Vereinigungspunkte seiner 

Seitenlinien fortwahrend berânbern. Der Punft für bie nac links gehenden 

Linien a b, g e und f h wirb sic immer mehr bem Hauptpunkte nâ^ern, 

wahrend ber Punk für bie nac rechts eilenden Linien a c, g f unb e h 

sic mit eiligen Schritten bon demselben entfernt, bis ber Verschwindungs- 

punk fur links zuletzt ganz mit bem Hauptpunkte zusammenfallt unb ber 

Würfel wieber front steht.
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Tig. 25 zeigt uns denselben Korper wie Tig. 22 in Accidentalstellung 

und zwar in einer Verkürzung, die genau dem Würfel Fig. 24 entspricht. 

Fig. 26 gibt den Kirper falsc gezeichnet, was uns gewis schon unser 

Gefühl sagt. Wahrend Fig. 25 ben Eindruck eines regelma^igen Korpers 

macht, sieht Tig. 26 entschieden irregular unb verschoben ans. Es ist diese 

Figur für ein perspektivisc geübtes Auge geradezu verwirrend unb ver- 

letzend, so das man unwilkürlic das Auge schlieszen mochte. Die schroffste 

Disharmonie eines Affordes kann nicht beleidigender auf das Dhr wirken, 

als diese ganz verkehrte Figur auf das Auge. Inwieweit meine Leser 

davon unangenehm berührt werden, mag ein Masstab sein für ben Grad 

ihres richtigen Sehens — unb wenn ihnen biefe Figur beim erstmaligen 

Sehen oder beim spateren Betrachten unb Vergleichen einen verwirrenden

Eindruck macht unb ihnen recht verkehrt erscheint, bann freuen fie sic um 

so mehr, je mehr fie sic über biefe Figur (und anbre salsch gezeichnete 

Sachen) argern müssen. Denn nur ber richtig Empfindende wird durch 

Unrichtiges verletzt, unb es iff stets eine Probe des eignen Entwickelungs- 

grades, wenn man ermittelt, bis wie weit man einer Autoritat in einer 

bestimmten Sache kritiklos nachempfinden kann oder wie weit man selbst- 

denkend mit ihr übereinstimmt.
Den Verschwindungspunft fur bie Diagonalen anzugeben ift für 

unfern Zwec nicht notwendig; nur das merke man sich, das keine derselben 

Weber geometrisc horizontal, noc parallel mit bem Hauptstrahle laufen barf. 

Sollten wir 3. %, einen Tisch oder dergleichen accidental zeichnen, so dürste 

keine ber Ecken sic geometrisc horizontal gegenüberliegen, ebensowenig wie 

fie eine Richtung nac bem Hauptpunkte verfolgen dürften. Wenn eins von 
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beiden der Fall ware (namlic auf der Zeichnung), so haben wir diagonal 

und accidental zusammengemengt und die Zeichnung is falsch.

Auf die Trage nun, wann steht ein Gegenstand accidental? tônnen wir 

am einfachsten, wenn auc etwas lakonisc antworten: •

Ein Gegenstand steht accidental, wenn feine Stellung Weber 

front noc diagonal ift.

„Unb das ift alles, was über eine Accidentalansicht gesagt werben 

kann oder sol?" — so hire ic meine freundlichen Leserinnen fragen, indem 

fie dabei ein sehr unbefriebigte§, erstauntes und enttauf^teS Gesicht machen 

— worauf ic erwibern musz: Ja, das ift alles. Denn bie Accidentalansicht 

verhalt sic zur ganzen Linearperspektive unb zu ben beiden anbern Ansichten 

ungefa^r wie das Einmaleins unb bie vier Spezies zum Rechnen. Von 

jemand, ber das Einmaleins unb bie vier Spezies gründlich sic zu eigen 

gemacht hat, setzt man auf Grund dieses Kinnens voraus, das er auc 

schwierigere Rechenerempel bei einigem Nachdenken zu losen im ftanbe fein 

wird, ohne das ein anbrer ihm jedes einzelne zeigt unb vorrechnet. — So 

auc mit unfrer Perspektive. Wer beren Grundsaulen (die allgemeinen Gesetze 

unb beren na^fte Anwendung auf bie Frontansicht) aufrichten kann, wirb 

auc ben weiteren Bau, bie Diagonal- unb Accidental-Ansicht, fertig bringen 

tônnen. Freilic ge^ort dazu ein wenig mehr Selbstandigkeit des Denkens, 

als bei Erklarung ber allgemeinen Gesetze notig war, ba wir bei jenen Er- 

Harungen eigentlic mehr einem vorgeschriebenen Gedankengange folgten als 

unferm eignen. Aber biefe Selbstandigkeit des Denkens wirb in biefem Falle 

weber ber Sache, noc ben Damen zum Schaden fein, ba ber Weg ebenso- 

weit unb unzweideutig vorgezeichnet wurde, das eine Berirrung auf dem- 

selben kaum denkbar ift. Zudem lassen sic an Hauptgesetzen für bie 

Accidentalansicht wirklic keine weiteren geben, als bie bereits angeführten, 

unb wir würben uns nur in ein unendliches Meer von Spezialitaten zu ver- 

senken haben, bei welchen wir nicht wüszten, wie unb wann herauszukommen. 

Gerade biefer unendlichen Mannigfaltigkeit wegen, welche bie Accidental- 

ansicht zulaszt, ift es schwer, Besonderheiten anzuführen, bie etwas andres 

wâren als einfache Variationen ber bereits gebrauchten Beispiele in Fig. 23 

bis 26 — unb wie biefe Beispiele auf anbre (Segenftanbe zu übertragen finb, 

Werben wir aus allem Vorhergehenden unzweifelhaft wiffen. Wir kehren 

daher zurück zu unferm lakonischen aber treffenben Satze: Accidental ift Weber 

front noc diagonal — welchen Sat wir deswegen fo kurz stellen konnen, 

weil front unb biagonal umstandlic vorher ertiart wurben unb uns fomit 
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hinreichender Stoff fur Unterscheidung und Bergleichung der verschiedenen 

Ansichten gegeben ist.

Bevor wir die „Ansichten" verlassen, müssen wir noc der senk- 

rechten und sodann der schragliegenden unter sic paralelen Linien mit 

einem Worte gedenken.

Das alle senkrechten Linien in ihrer Richtung unberanbert bleiben, 

haben wir schon oben gesagt. Um uns davon weiter zu überzeugen, brauchen 

wir nur ein Lot anzuwenden: alle senkrechten Linien, 3. B. an Gebauden, 

môgen diese nun gros oder klein, nahe oder feme sein, werden stets mit dem 

Lote parallel scheinen und fein. Da aber ein freihangendes Lot gleichsam 

als der Reprasentant aller vertikalen Linien angesehen werden kann, weil es 

bermôge seiner Schwere stets geometrisc vertikal hangen mus, so gibt es 

die beste Antwort auf die Trage: kann bei vertikalen Linien in betreff ihrer 

Richtung eine Anderung stattfinden? Wir antworten: Nein! Die Meinung 

einiger Perspet tiv manner, es müszten auc die senkrechten Linien, ebensogut 

wie die horizontalen, irgendwo einen Verschwindungs- und Vereinigungs- 

punît haben, ift daher falsch, wenn es auc nicht undegreiflic ist, wie fie auf 

eine solche Hypothese kommen konnten. Wenn wir uns 3. V. ganz nahe an 

die Mauer eines hohen Gebaudes stellten und an dasselbe hinaufschauten, da 

Ware es müglich, dasz uns die obere Breite geringer erschiene als die untere; 

ja es ware in diesen Falle sogar notwendig, das uns die senkrechten Linien 

sowohí, als auc die Flache, welche fie begrenzen, verkürzt erscheinen müszten. 

Da aber, wenn wir einem Gebaude so nahe stehen, von einem Zeichnen des- 

fetben selbstverstandlic nicht die Rede fein kann, so sind die Wahrnehmungen, 

welche wir in dieser Nahe machen, für die richtige Entfernung, in die wir 

uns zurückziehen müszten, um das ©ebaube zeichnen zu konnen, in keiner 

Weise bestimmend und anwendbar. Eine gewisse Entfernung von dem Gegen- 

stande, deren Minimum durch feine Grosze beftimmt wir’d, ift, wie wir erïiârt 

haben, eine Hauptbedingung für die zu erlangende Richtigkeit einer Zeichnung. 

Tritt man einem Gebaude fo nahe, das sic feine senkrechten Linien zu ver- 

türzen scheinen, fo liegt barin schon ber Beweis, das biefe Hauptbedingung 

nicht beachtet und befolgt worden ift; wir haben gegen bie Regel, gegen das 
Geset verstoszen. Alles, was wir alsdann wahrnehmen unb nachahmen, ift 

falsch. Daher dürfen wir bie Wahrnehmungen, bie wir bei bem bon einem 

zu nahen, also unrichtigen Standpunkte aus betrachteten Gebaude machten, 

keineswegs auf eine richtig gewahlte Entfernung übertragen, wie jene Per- 

fpettibmanner thun, wenn fie behaupten, es müszten auc senkrechte Linien 

ihre Vereinigungspunkte haben.
Ehrenberg, Das Zeichnen. 2. Auf. 5
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Dagegen haben schragstehende Linien allerdings ihre Verschwindungs- 

punkte. Nahmen wir 3. B. die Diagonalen der verschwindenden sent- 

rechten Flache eines frontstehenden Würfels, Fig. 27 ab und cd, so würde 

ihre Berlangerung nicht auf die Horizontlinie, 

sondern auf die Hauptvertikale treffen, die 

eine oberhalb, die andre unterhalb des Haupt- 

punktes, und zwar genau so weit von demselben 

entfernt, als die Distanzpunkte der Horizontlinie 

vom Hauptpunkte entfernt sind. Man nennt diese 

Punkte daher die „vertikalen Distanzpunkte." Für 

perspektivische Operationen sind fie von groszer 

Wichtigkeit, für unfern Zwec genügt es, wenn 
wir deren Existen wissen; fie anzuwenden, werden voir selten in ben Fall 

kommen.

Doc nicht einmal alle f^rdgen Linien haben einen Vereinigungspunkt 

unb zwar aus einem ahnlichen Grunde, wie bie senkrechten unb geometrisc 

horizontalen Linien ihre Dichtung nicht toerânbern. Ziehen wir auf bie Front

flache eines frontstehenden Würfels eine beliebige Anzahl paralleler Linien, 

einerlei nac welcher Richtung, so werden wir von biefen Linien dasselbe 

fagen, was wir von ber Frontflache sagten, auf ber fie sic befinden unb mit 

ber fie also parallel laufen: fie erleiden keinerlei Verkürzung, sondern bleiben 

unter alien Umstanden geometrisc parallel.

Nehmen wir, dies besser zu verstehen, aus unferm Kasten einen Klotz, 

ber etwa viermal so lang wie hoc unb breit ift, unb legen ihn fo vor uns
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hin, das eine seiner Langenseiten front ist. Nun heben wir ihn vorsichtig, 

ohne ihn zu drehen, an dem einen Ende in die Hohe und legen irgend etwas 

darunter, wodurc er eine forage Lage er^aít und behalt wie in Sig. 28. 

Natürlic iff jetzt keine einzige Linie weder senkrecht noc geometrisch hori- 

zontal und die verschwindenden Flachen sind ebenfalls verandert — aber die 

Srontflache ist, wenn wir fie genau betrachten, in ihrer Richtung als 

Slache ganz dieselbe geblieben. Wie ein Blatt Papier, das píatt an eine 

Wand gelegt, stets mit derselben parallel bleibt, nac welcher Richtung man 

es auc dreht und bewegt, fo ift auc die ihrer Lage nac beranberte Front- 

flache ihrer Richtung nac dieselbe geblieben. Sie ift alfo noc front, und 

somit gelten für bie fie begrenzenden Linien biefelben Gesetze wie früher: fie 

bleiben unter sic geometrisc parallel. Was aber von einer Linie ober zweien 

gilt, dasselbe fagen wir nac alter Gewohnheit auc von allen anbern, sic in 

â^nli^er Lage befinbenben Linien, unb wie wir oben im allgemeinen fest- 

stellten: alle horizontal verschwindenden Linien haben ihre Vereinigungs- 

punïte auf ber Horizontlinie, fo fagen wir jetzt: alle Linien, welche sic in 

einer Flache bewegen, bie mit einer senkrechten Frontflache parallel 

lauft, haben gar keine Verschwindungspunkte.
Die Verschwindungspunkte nun ber wirklic verschwindendenschragen 

Linien finb fo unendlic mannigfach, dañ es unmiglic ift, fie auf beftimmte 

Tunkte, bon benen man vielleicht ahnlich wie bom Hauptpimtte ausgehen 

fonnte, zu reduzieren; bie Richtung ber f^ragfte^enben Linien kann zwischen 

einer senkrechten unb horizontalen tausendfac wechsein. Sobald wir ben bis 

jetzt front schragliegenden Klotz drehen, fangen bie Variationen in ber 

Richtung aller feiner Sinien an. Je nachdem wir ihn mehr heben ober senken, 

rückwarts oder vorwarts drehen, wird die Richtung aller Linien eine anbre 

werden. Jedoc ein Hauptgesetz gilt auc bon ihnen: ihre Vereinigung finbet 

stets nac ber bon uns abgewandten Seite hin ftatt unb ihre Dichtung 

wird bon bem Tunfte aus bestimmt, ber uns bon ber betreffenden Linie 

zunachst liegt.
Die Figuren 29,30,31 auf Taf.VII geben uns einige Beispiele bon schrag- 

liegenben Linien. In Fig. 29 ift a ber uns zunachît gelegene Punft, unb bon 

hier aus bewegen sic bie f^ragen Linien teils aufwarts, teils abwarts; ab 

geht mit zwei Paralelen aufwarts, ac mit zwei Parallelen abwürts. 

Bei Big. 30 ift auc a ber na^fte Punft. Von bort aus geht ab mit fünf 

Paralelen aufwarts, ac mit vier Paralelen abwürts. Zig. 31 nennt wieder 

ben uns zunachst gelegenen Punft a, bon welchem Punft aus sic ab mit acht 

Paralelen (cd u. f. w.) aufwarts bewegt, indes be mit fünf Paralelen
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abwarts eilt. Dabei haben wir aber nicht zu vergessen, dasz es nicht genügt, 

die Linien nur aufwarts oder abwarts laufen zu lassen, sondern sie 

müssen in einem solchen Verhaltnis zu einander stehen, das die zusammen- 

ge^brigen Paralelen nac der einmal eingeschlagenen Richtung hin sic auc 

gleichmaszig nahern und schlieszlic sic vereinigen fonnen —je nac der 

Richtung, oberhalb oder unterhalb der Horizontlinie. Sehr einfac is die 

Sache, wenn sic die Linien wirklic vereinigen, wie bet der kleinen Pyramide 

ouf dem Tische Tig. 32. Doc meinen wir selbstverstandlic nicht solche 

wirkliche Vereinigung, welche eben gar keine Schwierigkeiten bietet, sondern 

etn perspeftivisches Zusammen- 

treffen ber Linien. Trot ber Schwie- 

rigkeit müssen wir uns mit obiger Be- 

merkung zufrieden geben unb müssen 

im übrigen das Auge Richter sein 

lassen, ebenso wie bet ben Kreisen dieses 

hauptsachlich unser Führer sein wird. 

Zu beiben aber musz das Auge durch 

das Vorhergehende geüibt sein. Es 

mus schnell beurteilen lernen, wieviel 

bie zu zeichnenden f^ragen Linien von 

einer vertikalen ober horizontalen ab- 

weichen, ob fie sic schnell ober lang- 
fam bon uns entfernen. Diese Übung 

aber, nac f^ragíiegenben Gegen- 

standen zu zeichnen, ift ebenfo schwie- 

rig wie für Bildung unb Sicherung 

des Augenmaszes auszerordentlichnütz- 
lic unb fann nur unter ber Aufsicht eines Lehrers versucht unb geübt werden, 

ber felber einen richtigen unb sicheren Blick hat. Denn es ift in ber Per- 

spektive nichts schwerer als bie perspektivische Ausdehnung bon Kreisen unb 

schragliegenden Kürpern richtig zu beurteilen unb wiederzugeben.

Dbgleic wir ben Kreis hauptsachlic bem praftischen Unterricht über- 

lassen müssen, wollen wir doc versuchen, durch nachfolgende Bemerkungen 

einige Anhaltspunkte unb Erleichterungen fur das Zeichnen desselben zu geben.

Haben wir einen persvektivischen Kreis zu zeichnen, fo ift es am rat- 
samsten, zuerst eine gerabe Linie zu ziehen durch dessen scheinbare Lange. 

Demzufolge würden wir 8. B. bei Sig. 33 zu allererst bie ben Kreis durch- 

schneidende horizontale Linie ziehen, um dadurc eine Stütze zu bekommen
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fur ben sehr Tchwierigen perspettivischen Kreisbogen, ben wir um diese Linie 

legen sollen. Die gerade Linie (als Durchmesser gedacht) teilt ben Kreis in 

zwei Halften, bie in Wirklichkeit gleich, perspettivisc aber ungleic 

sind, indem namlic bie vordere (also uns zunachst gelegene) Halfte grower 

is als bie hintere — welche Erscheinung sic aus dem früher Gesagten Don 

selbst ertlart. Dieser vorderen 

Kreishalfte würden wir also eine 

etwas starkere Krümmung zu geben 

haben als ber hinteren, welche 

ber Mittellinie naher liegt unb 

ein wenig flacher ist.

Samtliche Kreise ber Figuren 
36 bis 44 auf Zaf. VIII. Ïônnen 

wir Don einer horizontalen Mittel- 

linie durchí chneiden lassen, was 

wir fofort als eine Erleichterung 

erkennen werden, wenn wir ver- 

suchen, etliche biefer Figuren zuerst 

ohne undsodann mit dieser Hilfs- 

Tig. 45 a.linie zu zeichnen. 

Aber nicht immer künnen wir eine horizontale Hilfslinie anwenden. 

auc wenn bie Kreise in Wirklichkeit genau horizontal liegen. Betrachten wir 

Tafel VIII, fo werden wir finden, das jede Figur ohne Zusammenhang mit

ben übrigen ganz für sic allein gezeichnet ist, unb zwar fo, das jebe Figur 

uns gerabe gegenüber, ober mit anbern Worten, gerabe in ber Haupt- 

vertikale steht. Anders wird bie Sache, sobald ber Kreis rechts ober 

links Don ber Hauptvertikale sic befindet. Fig. 45 a unb 45 b sollen uns 

dies deutlic machen.
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Veden Kreis fonnen wir uns von einem Quadrat eingeschlossen denken, 

welches von dem Kreise an vier Punkten berührt wird, namlic da, wo zwei 

rechtwinkelig sic kreuzende, mit ben Seitenlinien des Quadrats parallel 

laufende Durchmesser Kreis unb Tuadrat zugleic treffen. Diese Berührungs- 

punkte haben wir in ber geometrischen Quadrat-Kreis-Sigur 45a durc bie 

Buchstaben a, b, c, d bezeichnet. Aus dieser geometrischen Tigur werden wir 

uns bie jetzt folgenden perspektivischen erfldren fonnen.

Zeichnen wir uns also drei perspektivische Quadrate, das eine in ber 

Hauptvertikale, das zweite links unb das britte rechts von derselben, unb 

ziehen wir in jedes das erwahnte Kreuz, so würden wir in ben Punkten 

a, b, c, d bie Berührungspunkte fur bie zu zeichnenden Kreise haben, welche 

letztere wir danac hinein zu zeichnen versuchen. (Fig. 45 b.) Vergleichen 

wir nun diese brei Kreise genau miteinander, fo werden wir finden, das ber 

horizontale Durchmesser cd nur ben Kreis des Kegels A wirklic seiner 

gro^ten Lange nac durchschneidet, wahrend eine Linie durc bie grotte 

Langenausdehnung ber Kreise in ben Kegeln B unb C eine etwas forage 

Richtung annimmt, namlich bie Richtung ef. Da aber nur eine Linie durch 

bie grotte scheinbare Lange des Kreises dessen Lage bestimmt unb bie Linie 

ef grower is, als cd, fo beurteilen wir nac ersterer bie Lage des Kreises 

unb sagen: bie Kegel-Kreise B unb C haben eine forage, von e nac f auf- 

warts gehende Richtung, wahrend ber in ber Hauptvertikale liegende Kreis A 

volkommen horizontal liegt. Daraus ziehen wir fofgenbe allgemeine Satze:

Der scheinbare Langendurchmesser aller horizontalen perspektivischen 

Kreise, bie unterhalb ber Horizontlinie liegen, fann brei verschiedene Rich- 

tungen haben:

eine geometrisc horizontale, Wenn ber Mittelpunkt des Kreises in 

ber Hauptvertikale liegt (z. B. Fig. 45 b A unb Taf. VIII);

eine von rechts nac links aufwarts steigende, liegt ber Kreis rechts 

von ber Hauptvertikale (Fig. 45 b C);

eine von links nac rechts aufwarts steigende, liegt ber Kreis links 

von ber Hauptvertikale (Tig. 45 b B).

Befinden sic bie Kreise oberhalb ber Horizontlinie, fo haben diejenigen, 

welche in ber Hauptvertikale liegen, wieber einen geometrisc horizontalen 

Durchmesser; bie rechts liegenben Kreise verlangen einen von rechts nach lints 

abwartê gehenden, links liegenbe Kreise einen von links nac rechts abwarts 

laufenden Langendurchschnitt.

In Tig. 40 sehen wir zwei gleiche Kürper, beren Basis diagonal steht. 

Tig. 40 a befindet sic in ber Hauptvertikale, Fig. 40 b links von derselben. 
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woraus folgt, das die Kreise Tig. 40 a geometrisc horizontale Durchmesser 

haben, indes die Kreise Fig. 40 b Langendurchschnitte nac einer von links 

nac rechts aufwarts gehenden Richtung annehmen.

Weiter haben wir uns beim Kreiszeichnen zu merken: Veder horizontale 

Kreis erscheint um so flacher, je nd^er er der Horizontlinie kommt. Wir 

sehen dies deutlic an den Kreisen Tig. 41, 42, 43 nd 46. Die unteren, 

also der Horizontlinie ferner liegenden Kreise, haben cine starkere Beugung 

und würden, vollstandig gezeichnet, breiter erscheinen als die hiher gelegenen. 

Ein horizontaler Kreis, welcher genau in der Hohe des Auges liegt (also in 

der Horizontlinie), erscheint als eine gerade Linie. (Bergl. Tig. 8.)

Tig. 46b. Trig. 46a.

Eine grosze Anzahl Gegenstande, deren Basis ein Kreis ist, tonnen wir 

durc eine zweite Hilfslinie uns handgerechter machen, nomlic durch eine die 

Mitte bildende vertikale. Bei fdmtli^en Gegenstanden auf Taf. VIII 

fonnen wir eine solche Linie annehmen, welche uns eine um so gro^ere Hilse 

ist, als es grosze Aufmertsamkeit erfordert, die Umrisse dieser Figuren so her- 

zustellen, dasz fie volkommen symmetrisch erscheinen, das also die Srenzlinie 

der rechten Geite genau der linken Seite entspricht. ES is dies kaum weniger 

schwierig als die Kreise selbsit. In ben Figuren 46 unb 47 haben wir diese 

Linie angegeben (ab). Venn, wie bei diesen Figuren, die Kreise ein Duabrat 

zur Basis haben, so geht diese Linie von dem perspettivischen Mittelpuntt 

des Duadrates aus, also vom Vunkte a. ES darf uns nicht irre führen, das 

bei Sig. 46 a diese MZittellinie gerade uber ber vorderen Ecke des unteren
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Korpers sic erhebt, wahrend dies bet Tig. 46b nicht her Fall ist. Ein

wird uns dies erfiaren. — Die KreiseRückblick auf Sig. 19, 20 und 21

Tig. 47.

Sig. 47 beginnen miter einem Front- 

quadrat oberhalb der Horizontlinie, 

links von der Hauptvertikale, haben 

also eine von links nac rechts ab- 

warts gehende Richtung.

Tig. 48, 49 und 50 zeigen uns 

einige Beispiele von vertikalen 
Kreisen, uber welche sic etwas Ahn- 

liches sagen laszt, wie über die hori- 

zontalen. Nur das wir hier anstatt 

eines horizontalen uns einen ver- 

tikalen Langendurchmesser denken. 

Wie aber bei den horizontalen 

Kreisen nur die Durchmesser der- 

jenigen Kreise horizontal blieben, 

die in der Hauptvertikale lagen, so 

bleiben die Sangenmittellinien ver- 

tikaler Kreise nur in bent Falle vertikal, wenn ber Mittelpunft des vertikalen 

Kreises sic in gleicher Hohe mit ber Horizontlinie befindet. Für alle andern

Falle gelten andre Regeín, je nachdem ber Kreis in einer Flache liegt, bie 

nac bem Hauptpunkte eilt, bie diagonal oder accidental ist, b. h. je nachdem 

ein ben Kreis umschlieszendes vertikales Quadrat einer von biefen Ansichten 

onge^ort. Die Kreise Tig. 48 liegen in einer Flache nac bem Hauptpunkte. 

Von solchen Kreisen gilt folgendes:
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Steht ber Kreis rechts bon ber Hauptvertikale unterhalb ber Horizont- 

linie, so hat sein Langendurchmesser eine Richtung bon unten rechts nac 

oben links.

Steht ber Kreis links bon ber Hauptvertikale (Fig. 48),so geht der Durch-

messer bon unten links nac oben rechts.

Oberhalb ber Horizontlinie gehen 

bie Durchmesser ber linken Kreise bon 

oben links nac unten rechts, bie ber 

rechten Kreise bon oben rechts nac 

unten links.

Bei vertikalen Diagonal-Kreisen 

nac dem linken Distanzpunkte neigen 

sic beren Langendurchmesser bon rechts 

nac links — nac dem rechten Distanz- 

punkte bon links nac rechts, inbem 1 

Sig. 50.

oben bie Frage, ob nac unten

ober nac oben, durch beren Berhaltnis zur Horizontlinie beantwortet wird. 

In Fig. 49 geben wir einige diagonale Kreise.

Accidentale Kreise gehen nac a^níi^en Regeln. Der Anfang des Durch- 

messers — infofern als wir feine Richtung dadurc bestimmen wollen — 

ift unten, befindet sic ber Kreis unterhalb ber Horizontlinie; oben, wenn

ber Kreis über ber Horizontlinie 

liegt. Fig. 50 zeigt uns Kreise 

ber erfteren Gattung.

Für f^rogtiegenbe Kreise 

konnen mir feine fo einfachen 

Regeln aufstellen. Wir müssen 

uns begnügen, in Tig. 51 ein 

Beispiel solcher Kreislagen ge- 
geben zu haben. überhaupt haben 

wir, wie bemerkt, über Kreise 
nicht biet Positives zu sagen, und 

bitte ic daher, biefe kurzen Winke mogli^ft auszubeuten unb selbstdenkend 

beint Zeichnen weiter auszuführen.

Wenn ic oben bemerfte, hauptsachlic fur Damen zu schreiben, fo ift 

damit natürlic bie Absicht unb ber Wunsch nicht ausgeschlossen, auc 

mannlichen Jüngern ber Kunst unb ganz besonders Lehrern durch Gegen- 

wartiges zu nützen unb ic mache bie letzteren daher darauf aufmertfam, 
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eine Hauptaufgabe darin zu sehen, ihren Schülern diese drei Arten oder 

Ansichten der Linearperspeftive recht far zu machen. Das hier darüber 

Geschriebene soll nicht etwa ben Lehrer vollstandig ersetzen, sondern sol 

nur das Wesen und bie Gesetze der Perspektive im allgemeinen ver- 
deutlichen. Die praktischen übungen müssen unter ber Leitung eines 

Lehrers statthaben. Denn gesetzt auch, man hatte alles fiar begriffen unb 

verstanden — was ic hoffe — so is doc damit das Auge noc nicht zu- 
gleic gebildet unb bie Hand gehorsam genug, das geistig überwundene zur 

praktischen Anwendung zu bringen, perspektivische Groszen richtig zu be- 

urteilen unb wiederzugeben. Der gelaufigfte Tehler, in ben alle Anfanger 

hineingeraten, ober vielmehr, ben fie gleic von vornherein mitbringen, iff 

der, das fie alle sic verfürzenden Flachen unb Linien zu breit unb zu 

fang zeichnen. Wenn nicht ein Don Natur sehr richtiger Blick bie Schüler 

begünstigt, ift dies eine ber gefahrlichsten Klippen für bie Anfanger, schwieriger 

fast, als bie Richtung ber Linien wiederzugeben. Diese Klippe kann nur 

durch praktischen Unterricht, nicht aber durc das, was ic hier uber Per- 

spektive sage, umschifft werden. Dagegen hoffe ich, das dies Wenige geeignet 

fein wird, einmat meinen geneigten Lesern einen fiaren Begriff Don ber 

Perspektive in theoretischer Beziehung zu geben, fobann aber auch besonders 

jüngeren Lehrern einen Weg zu zeigen, welcher vielleicht am einfachsten unb 

sichersten zum erftrebten Ziel führen bürfte: ohne eigentliche Konstruktionen 

ben Schülern doc in kürzester Zeit bie Gesetze ber Perspektive verstandlic 

zu machen. Das Beispiel ber Allee, bom Lehrer in erzahlender Weise vor- 

getragen, wird viel leichter zum Verstandnis führen, als alle Beweise mit 

Zirkel unb Lineal unb alS alles Zeichnen nac Klützen ohne theoretische Er- 

lauterungen.
Mit biefem Klotzzeichnen ift es überhaupt eine eigne Sache; man barf 

bamit nicht zu freigebig fein. So vorzügliche Dienste es zu Anfang des 

Unterrichts leiftet, fo fann es doc geradezu nachteilig werden, wenn es zu 

lange ausgesponnen wird, wie ic dies schon oben anbeutete. Durch stetes 

Anschauen unb Nachahmen derselben Groszen, wenn auch in verschiedenen 

Stellungen, wird das Auge Dermo^nt; bie immer wiederkehrenden fleinen 

Dimensionen hemmen unb beeintra^tigen bie richtige Beurteilung grb^erer 

©egenftanbe; ba auszerdem bie auf bem Tische stehenden Klotze alle unter- 
halb ber Horizontlinie finb, fo ift bie Übung auch in biefer Beziehung eine 

einfeitige, inbem Auge unb Hand nur gerebant werden, nur Linien unb 

Flachen zu sehen, bie nac ber Horizontlinie aufmârtê gehen, alfo sogenannte 

„Aufsichten" darstellen. Für ben, ber bie Perspektive inne hat, ift es freilich 
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einerlei, ob ber zu zeichnende Gegenstand sic über ober unter ber Horizont- 

linie befindet, aber nicht für ben Anfanger. Wenn dieser Idngere Zeit nur 

Gegenstande unter ber Horizontlinie zeichnete, wird es ihm fast ganz neu unb 

fremd sein, plotzlic solche nachahmen zu sollen, bie über bie Horizontlinie 

hinausragen, wenn er auc weis, das bei diesen dieselben Gesetze gelten, wie 

bet ben ersteren. Es müssen daher bie Klütze, sobald dies unbeschadet des 

Verstandnisses geschehen kann, mit wirklichen Gebrauchegegenstanden, als eins 

sachen Kasten, Schachteln, Fuszschemeln, Banken, Stühlen, Tischen, Thüren, 
Dfen, Schranken u. s. w., vertauscht werden. Von Zeit zu Zeit kann man 

bann gern bie ®Îô^e wieder hervorholen, um bie vielleicht wankend gewordenen 

Begriffe von ben Grundregeln ber Perspektive wieder aufzufrischen. Diese 

Grundregeln aber ïônnen von bem Lehrer zu Anfang nicht oft genug in 

aller Scharfe unb Umstandlichkeit wiederholt werden. Denn auf bem 

bollen Verstandnis derselben beruht natürlic allein bie richtige praktische 

Anwendung, welche bei unklaren theoretischen Begriffen unsicher unb uns 

beholfen bleibt.

Damit ber Lehrer überzeugt sein kann, das ben Schülern bie Sache 

wirklic far geworden ist, wird es gut fein, wenn er bon diesen bie technischen 

Ausdrücke unb Gesetze ber Perspektive in einem selbstandig gearbeiteten Aus- 

satze niederschreiben unb eriidren ld^t. Die Lernenden sind bann gezwungen, 

über dieselben nachzudenken unb sic Rechenschaft zu geben. Ein solcher Auf- 

sat wird das erfte Mal selten ober nie ganz richtig unb bollftanbig ausfallen; 

er musz aber bann wiederholt unb umgeschrieben werden, bis alle Ausdrücke, 

Benennungen unb Srilarungen auf unzweideutigste barin ausgesprochen sind. 

Der Lehrer barf keinen einzigen unkaren Sat ungerügt unb unertlart lassen, 

unb selbst wenn er annehmen kann, das bie betreffenbe Stelle bem Schüler 

selbst far ist, das nur ein mangelhafter, unbeftimmter Ausdruck dafür ge® 

braucht ward, mus er dieses undeutlichen Ausdrucks wegen ihn umschreiben 

lassen. Er musz hierauf um fo mehr sehen, als das, worauf es ankommt, sic 

in wenigen @d|en fagen last, unb bie Anforderung, das ein solcher Aussat 

ein in allen feinen Teilen richtiges Ganzes bilden mus, ist daher nicht fo 

schwer zu erfüllen, als es ben Anschein haben mag. Sind bie Schüler nicht 

im stande, ganz auf eigne Hand das Verlangte zu machen, so stelle ber Lehrer 

ihnen schriftliche Fragen uber alles in ber Perspektive Vorkommende, j. %, 

was ift ein Verschwindungspunkt, eine Horizontlinie, ein Hauptpunft u. f. 1., 

unb laffe biefe Fragen aufs genaueste beantworten. Das fo Niedergeschriebene 

wird ben Schülern viel ofter vorschweben unb wird ihnen stets tlarer fein 

als bie langst verhallten wortlichen Erklarungen des Lehrers, welche sehr
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leicht Gefahr laufen, nur noc in her Phantasie der Schüler, gleic Nebel- 

bildern, fortzuleben, anstatt von ihrem Verstande festgehalten und ans Licht 

gezogen zu werden. Ob ein solcher Aufsatz kurz oder lang ausfallt, kommt 

auf eins hinaus — nur das er überhaupt geschrieben wird, klar und treffend, 

halte ic für zweckmazig.
Die praktischen übungen müssen indessen ruhig fortgesetzt werden, unter 

der Leitung eines Lehrers jedoch, welcher der Sache kundiger is als mein 

früherer von mir oben erma^nter Lehrer. Besonders mus er einen richtigen 

Blic für alle perspektivischen Kreisbogen und Kreise haben; denn für diese 

ift mehr wie für alle andern, rechtwinkeligen Gegenstande ein geübter Lehrer 

notwendig. Das hier alle Winkel und alle gerade Linien fehlen, erschwert 

es sehr, die Verkürzung eines Kreises richtig zu beurteilen. Man hat keine 

Haltpunkte, von denen man ausgehen, mit denen man schlieszen kann. Co 

lassen sic hier kaum andre Regeln geben als die, welche das Auge von felbft 

aufstellt, nachdem es durc Zeichnen nac geradlinigen Gegen- 

standen zuvor geübt und gebildet worden ift. Erst wenn die Schüler 

eine gewisse Sicherheit in Beurteilung geradliniger perspektivischer Grozen 

eríangt haben, lasse man fie nac kreis- und bogenformigen ^orpern zeichnen, 

als z. V. Tassen, Teller, Glaser, runde Tische u. f. w. Die eine Hauptregel, 

das jeder sic noc so wenig verkürzende Kreis, môge feine Stellung nun 

horizontal oder vertikal fein, sic dem Auge als ein Oval darstellt, werden 

fie dann leichter begreifen tonnen. Je mehr ein Kreis sic verkürzt, desto 

tauf^enber sieht er einem Ovale ahnlich. Doc hat man sic zu hüten, das 

man bie Spitzen des Ovals, ober richtiger gesagt des perspektivischen Kreises, 

nicht wirklic spit macht, sondern wohl barauf acht gibt, das eine gleich- 

mapige, fanfte Abrundung unb Umbiegung stattfindet. Die Neigung ber An- 

fânger, ahnlic ber Tig. 35 bie Bügen zu spitz zu madjen, ift ebenfo gewühn- 

lic unb after wiederkehrend als ber Fehler, perspektivische glachen im Beginne 

zu gros darzustellen. Sehr oft kommt es auc vor, das man ben Bogen 

(perspektivischen Kreis) durch eine nur wenig gekrümmte Linie bezeichnet unb 

bann mit einer plitzlichen Biegung um bie Ecke herumzukommen sucht, ahn- 

lic Sig. 34, wie 3. B. an ber Untertasse Sig. 38. Doc sind biefe Fehler, 

wenn nur Ungewohntheit bie Ursache ift, leicht zu beseitigen; ift das Auge 

aber baran gemb^nt worden, solche spitze unb geknickte Bigen als richtig zu 

betrachten, wie 3. B. durch Kopieren von schlechten Vorlagen geschieht, auf 

benen bie Kreise oft recht oberslachlic behandelt finb, wie vieles anbre zur 

Perspektive Gehürige, ba wird es schon schwerer fallen. Es ift bamit, wie 

mit bem Erlernen einer fremben Sprache. Ein bon vornherein falsc aus- 



Über die „Ansichten" der Linearperspektive. 81

gesprochenes Wort kann dermaszen zur Angewohnheit werden, das man bei 

einer spateren Erkenntnis des Richtigen doc kaum im stande ist, das einmat 

gewihnte Unrichtige zu verbessern oder zu unterlassen. Ummer wieder wir’d 

man in ben alten Tehler zurückfallen — benn bie Gewohnheit is im kleinen 

wie im groszen, im osen unb guten eine gewaltige Herrscherin, gegen bie zu 
fdmpfen schwer ift — unb nur bie grotte Beharrlichkeit in ber übung des 

Richtigen kann ben veralteten Schaden wieder gut madjen.

Mit Rücksicht auf bie allgemeine praktische Anwendung ber verschiedenen 

Punfte unb Linien sei noc folgendes bemerkt:

Beim Zeichnen nac irgenb welchen ®egenftanben in ber Natur, ent- 

weder einzelnen Gegenstanden, ^paufern unb dergleichen ober ganzen Land- 

schaften, werde man sic zuerst fiar über bie Hühe ber Horizontlinie, welche 

wir ja nac ber Hohe des Auges leicht ermessen künnen. Diese Linie zeichnen 

wir bann zuerst unb zwar immer, ganz einerlei, was wir an leblosen Gegen- 

standen zu zeichnen haben, sobald dieselben uber bie Horizontlinie hinaus- 

ragen. Danac geben wir in d^nti^er Weise bie Hauptvertikale unb ben 

Hauptpunkt an, b. h. wir zeichnen auf unser Papier ein einfaches rechtwinkeliges 

Kreuz, wodurc wir bie verlangten brei Dinge, Horizontlinie, Hauptvertikale 

unb Hauptpunkt, erhalten. Nur komme man hierbei nicht auf bie Idee, dap 

biefe so gezeichnete- Horizontlinie bie wirkliche ihrer ganden Lange nac 

reprâfentieren foil — wie mir eine soíche Tuffassung in ber That zu Ohren 

gekommen ift — fonbern fie foil nur einen ganz kleinen Teil ber Horizont- 

linie darstellen, in beren Verlangerung erft bie Distanzpunkte u. f. w. 31 

suchen unb zu denken sind. —Man placiert dieses Kreuz in ber Regel so, 

das ber Hauptpunkt in ber Mitte ber Zeichnung liegt. Doch ift dies kein 

Gesetz. In manden Fallen ift es fogar besser, wenn ber Hauptpunkt nicht 

in ber Mitte liegt, z. B. beim Zeichnen von Kolonaden, Aleen, Stramen u. f. w. 

Wenn wir uns namlic vor bie Mitte ber genannten Dbjekte stellen, fo das 

bie Richtung ber horizontal verschwindenden Linien ber Saulen, Baume u. f. w. 

ben Hauptpunkt als Endziel hat, also mit unferm Hauptstrahle parallel ift 

(Erontansicht), so würde, nd^men wir ben Hauptpunkt in ber Witte an, bie 

Gleichmaszigkeit ber Verkürzung jeder Seite zu symmetrisch, untünstlerisc 
unb steif fein, als das wir eine solche Ansicht rod^en sollten. Wir würden 

fo viel zur Seite treten müssen, das bie eine Seite des Dbjettes sic mehr 

vertürzte als bie anbre, das also ber Hauptpunkt entweder nach rechts ober 

nac links aus ber Mitte gerückt würde, wodurc wir bie nôtige Abwechselung 

erreichen.

Ehrenberg, Das Zeichnen. 2. Auf. 6
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Haben wir uns dieses Kreuz gezogen, dann erwagen wir, wie die An- 

sicht der zu zeichnenden Gegenstande ist, damit wir uns far werden, nach 

welcher Seite vom Hauptpunkte die verschwindenden Sinien sic vereinigen 

müssen. Wir haben den Grad der Verkürzungen zu berechnen und zu ver- 

gleichen, besonders auc zu ermitteln, welche Linien ihrem Anfange nach über 

und welche unter der Horizontlinie sind, bamit wir wissen, ob wir fie ab- 

warts ober aufwartS gehend zu zeichnen haben. Allem voraus aber mus bie 

Bestimmung gehen, wie viel wir überhaupt nach ben Regeln beS Gesichts- 

kreises zeichnen tonnen. Dies zu erfahren, tonnen wir folgende Probe machen, 

bie nicht ganz genau, aber doc so ziemlic bie Grenzen angeben wirb. Man

Tig. 52. ■

strecke ben Arm gerabe vor sic hin unb schlage mit moglichst weit aus- 

gespanntem Daumen unb kleinem Finger einen Kreis, dessen Zentrum in ber 

Mitte ber Hand unb zugleic in ber Hihe beS Auges liegt. Alles, was von 

diesem Kreis eingeschlossen ift, kann gezeichnet werben. Der Durchmesser 

biefeS Kreises, also bie Entfernung ber Daumenspitze von ber Spitze beS 

Heinen Fingers, betragt namlic ungefa^r ben britten Teil ber Entfernung 
vom Mittelpunkte ber Hand bis zu unserm Auge, was dasselbe sagt als: bie 

Entfernung unsres Auges vom Gesichtskreis ift dreimal so gros als beffen 

Durchmesser. (B3gL. waS Seite 45 u. ff. über ben Gesichtskreis gesagt ist.) 

Wie man sic nun einerfeitS nicht ftreng an biefe Grenzen zu halten hat, 

fo mus man sic anberfeitS noc mehr hüten, dieselben zu weit zu über- 

schreiten, bamit man nicht Unmogti^teiten zeichnet. Man beginne alsdann 

ftetS mit ben unS zunachst gelegenen ®egenftanben unb bon biefen wieberum 
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mit der uns zunachît gelegenen vertikalen Sinie. ES is dies fur uns 

der sicherste Masstab. Denn die Nachahmung einer vertikalen Sinie ober 

einer geometrisch horizontalen is von allen die leichteste, and danac tonnen 

wir am sichersten die Abweichungen der verschwindenden Linien von verti- 

talen oder horizontalen unterscheïden und den Grad dieses Unterschiedes fest- 

stellen.

Speziel firs Landschaftszeichnen mag man sic geradezu eines Rahmens 

bedienen, den man sic in beliebiger Grosze von H013 machen lassen fan, 

wie es manche Landschaftsmaler wirklic anwenden. Sie fassen dadurch die 

Natur selbst gewissermaszen schon in einen Rahmen und fonnen die Wirkung 

des Abbildes viel besser und leichter beurteilen. Ein solcher Rahmen hat die 

Form eines Techteckes, von 3. B. 20 cm Sange und 15 cm Hohe inneren 

Mazes. Man halte diesen Rahmen etwa 50 cm vom Auge entfernt, so 

werden wir eine richtig eingerahmte Landschaft vor uns sehen. Venn wir 

nun noch zwei rechtwinkelig sic freuzende Saben über ben Rahmen ans- 

spannen, ben einen vertikal durch bie Mitte, ben andern horizontal über bem 

untersten Trittel des Rahmens, so haben wir dadurch bie Reprásentanten 

von Hauptvertikale unb Horizontlinie, welche letztere also in ber Hohe des 

Auges zu halten ware. Das untere Drittel nehmen wir, weil die meisten 

Landschaften in diesem Verhaltnisse gezeichnet werden. Jedoc is dies feines- 

wegs notwendig, sondern nur ein ungefa^rer Anhaltspunkt, ben man be- 

sonders in flachen Gegenden anwendet. Bei Gebirgslandschaften fann man 

haufig sogar das obere Drittel für bie Horizontlinie bestimmen, ba man 

selbst hier oft einen sehr er^o^ten Standpunkt einnimmt. Die Hauptvertikale 

after bleibe unter allen Umstanden in ber Mitte, nur ben often erma^nten 

Fall einer direkten Frontansicht ausgenommen.

Von ben einzelnen Vereinigungspunkten brauchen wir uns nur ben 

durch Hauptvertikale unb Horizontlinie von selbst entstehenden Hauptpunkt 

zu merken. Wir würden anbre Punkte ohnehin gar nicht angeben fonnen, 

wenn wir auc wollten, ba bie gezeichnete Horizontlinie, wie wir gesehen 

haben, nur ein Teil ber wirklichen ift. Hichstens würden bie Verschwin- 

dungspunkte ber sic am meiften unb schnell verkürzenden Seite einer Acci- 

dentalansicht Plat auf bem Papier finden, bie Distanzpunkte after niemals 

unb noc weniger bie sehr entfernten Verschwindungspunkte 

einer wenig sic verkürzenden Accidentalansicht.

Wie ic zu Anfang schon erma^nte, wird zuweilen gefragt: wie weit 

mus bie Horizontlinie von uns entfernt sein? unb man erwartet barauf eine 

Antwort, wie 3. V. 40 Kilometer unb fo unb so viele Meter. Nachstdem, 

6*
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dasz es einmal unmoglic ist, eine meszbare Entfernung dafür anzugeben, so 

is es anderseits, wie bereits zu Anfang gesagt, auc volkommen über- 

flüsfsig. Jetzt, nachdem wir die Linearperspektive ganz durchgemacht haben, 

wird es uns keine besondere Mühe kosten, dies zu verstehen, wenn wir nach- 

stehender Erkirung aufmerksam folgen. Es is allerdings ein wenig Phan- 

taste dazu erforderlic, aber nicht mehr als ic gleich von vornherein bei 

meinen Lesern angenommen habe, wenn ic von Linien und Punkten redete, 

die in Wirtlichkeit nicht existierten, bie wir aber trotzdem als vorhanden 

annehmen muszten.
Denken wir uns fünf Fus von uns entfernt eine geometrisch horizontale 

Linie gezogen, genau in der Hohe des Auges, und machen wir da, wo unser 

Hauptstrahl bie Linie treffen würde, einen Tuntt. In beliebiger Entfernung 

hinter dieser Linie ziehen wir eine zweite geometrisch horizontale, auc in ber 

Hohe des Auges, unb lassen uns auf derselben durch bie Fortsetzung des 

Hauptstrahles ebenfalls- einen Punk bezeichnen. Wir haben jetzt zwei hori- 

zontale Linien mit zwei Punkten, unb wenn wir uns hinter ber zweiten noc 

eine britte denken, so haben wir ber Linien unb Punkte brei. Werden wir 

diese brei Linien mit ihren Punkten aber alle sehen tonnen? Nein, sondern 

wir werben nur bie erfte Linie unb ben ersten Punk sehen, weil bie ent- 

fernteren von biefen ersteren vollfommen verdeckt werben. Entfernten 

wir bie erfte Linie, so würbe uns bie zunachst hinter derselben liegende Linie 

mit ihrem Punkte genau an derselben Stelle erscheinen, bie britte würde ben 

Platz ber zweiten ersetzen, u. s. f. bis in bie unmesbare Entfernung 

ber Horizontlinie.
Ferner: Denken wir uns nach bem Punkte ber ersten Linie verschiedene 

Linien gezogen, ganz einerlei von welcher Seite her, so würbe dies fur unfer 

Auge ganz dieselbe Wirkung haben, als fatten wir fie nach bem zweiten ober 

britten Punkte gezogen. Konnten wir bie erfte Linie fortnehmen, ohne bie 

nac ihrem Punkte gehenden Linien zu veründern, so wurben dieselben sic 

im Punkte ber zweiten Linie zu vereinigen scheinen, welcher bisher vom 

Punkte ber erften Linie verdeckt war. Nac Entfernung ber zweiten Linie 

würbe ber Punkt auf ber britten Linie bie Vereinigung ber unberanbert 

gebliebenen Linien vollziehen u. f. f. bis zur Horizontlinie.

Wenden wir nun dieses Beispiel bon ber wirklichen Vereinigung ge- 

wiser Linien auf bie f cheinbar e Vereinigung ber perspektivischen Linien im 

Hauptpunkte an, fo werben wir daraus erkennen, wie gleichgültig es ift, eine 

beftimmte Entfernung für bie Horizontlinie zu wiffen. Denn bie Ber- 

einigung auf einer naber gelegenen hat, wie wir gesehen, ganz dieselbe 
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Wirtung, wie das Zusammentreffen auf einer entfernteren, d. h. wenn die Ver- 

einigungspuntte in der Tortsetzung des Hauptstrahles liegen und die fraglichen 

naher oder ferner hintereinander gelegenen Linien genou der Hohe des Auges 

entsprechen. Die Tauschung und ihre Wirtung ift fur perspettivische Linien 

sogar noch Logischer als die angeführte Tauschung wirklic sic vereinigender 

Linien, weil im ersteren Zalle die Vereinigung selbst auc nur auf Tauschung 

beruht — und so der Schein den Schein zur Folge hat. Der Nachahmung 

dieses Scheines verdanken wir es ja ganz allein, wie wir gelernt haben, das 

das Bild eines Gegenstandes eine Wirkung haben faun, welche der wirflichen 

Natur nahe kommt.

Tig. 53.

Sehr scharssinnige und denkende Leserinnen fonnten mir jetzt noch ent- 

gegnen: Gut, so lange wir Linien nach dem Hauptpunkte zu ziehen haben, 

mag die Entfernung der Horizontlinie gleichgültig fein. Diese Linien würden 

mit dem Hauptstrahle parallel fein, welcher alle auf feinem Wege liegenden 

Puntte Tpiest und fie im Hauptpunkte niederlegt. Wie wird es aber, wenn 

Linien 8- B. nach den Distanzpunkten gezogen werden sollen? Dann kann 

doch nicht von einem solchen „Decken der Punkte" die Rede fein.

Das bleibt sic ganz gleich. Betrachten wir einmal Fig. 53, AHp 

ift der Hauptstrahl, A das Auge, Hp der Hauptpunkt, HH die Horizontlinie, 

aa und bb sind zwei andre, willkürlic gezogene Linien, wie wir fie vor- 

hin angenommen hatten. Ferner sind c und d die Punkte, welche mit dem 

Hauptpunkte, von A aus gesehen, zusammenfallen, weil fie in dem Strahle 

liegen, welcher zum Hauptpunkte führt. Ziehen wir nun die Linien AH 

nach ben Distanzpunkten. Es finb dies, ebensogut wie ber Hauptstrahl,
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Stra^len, welche von unserm Auge ausgehen und sic mit der Horizontlinie 

verbinden. Alle Punkte, welche in dieser Linie liegen, sehen wir daher nicht, 

ausgenommen den, welcher uns zunachst liegt, intern dieser, wie der uns 

zunachst liegende Punkt im Hauptstrahle, die hinter ihm liegenden deckt. Es 

werden die Punkte auf ben Linien aa unb bb, wo bie Linien AH letztere 

durchschneiden, bem Auge erscheinen, als fielen fie mit ben Distanzpunkten 

zusammen, wodurc fie auroren fur uns als gesonderte Punkte zu existieren. 

Bei jeder andern Linie, welche von unferm Auge nac ber Horizontlinie ge- 

zogen werden kann, Ia§t sic dieselbe Wahrnehmung machen. Dabei haben wir 

nicht zu vergessen, das unsre Gesetze von bem Schein ausgehen unb das ber 

Lebenslauf einer Linie fur alle andern maszgebend ift, welche mit biefer 

parallel laufen. Der Hauptstrahl verschmilzt alle in feiner Richtung liegenden 

Punkte zu einem, folglic ïônnén feine paralelen Linien auch nur nach einem 

Punkte verschwinden, namlich nach bem Hauptpunkte; eine Linie aus unferm 

Auge nac ben Distanzpunkten gezogen laBt auf biefer Richtung ebenfalls 

nur einen Punkt zu, inbem fie bie Punkte, bie ihr auf ber Reise begegnen, 

mit sic nimmt nac ben Distanzpunkten; bie Parallelen biefer Linien, z. B. 

bie horizontalen Grenzlinien von diagonal stehenden ©egenftanben, haben 

auch feine anbre Wahl unb müssen sic mit einem Punkte begnügen, nimlic 

mit bem Distanzpunkte, unb so ebenfalls bie Linien einer Accidentalansicht 

mit Rücksicht auf ihre Verschwindungspunkte.

Aber — fagen mir jetzt einige Leserinnen, welche ber Sache ganz auf 

ben Grund kommen wollen — bann kann es ja auch von keiner Bedeutung 

fein, wenn wir durch eine zu geringe Entfernung bon ben Dbjekten bie Horizont- 

linie „gewissermaszen gewaltsam na^er ziehen", was früher als ein Tehler 

gerügt wurde.
Man hat eine sehr freundliche Redensart, welche lautet: „Thun Sie 

ganz, als wenn Sie zu Hause waren." Was würde man aber fur Augen 

machen, wenn bie fo angeredete Person sic anschickte, in Kisten unb Kasten 

herumzusuchen, bie Nobel umzustellen u. f. w., um wirklic im vollsten Masze 

zu Hause zu fein. Man würde bebauern, nicht hinzugefügt zu haben: „Nur 

alles hübsc in Ordnung lassen."

Eine a^nfi^e Klausel fonnte ic obigem Einwande entgegenstellen, inbem 

ic fage: Die Entfernung ber Horizontlinie hat nur bann feine 

Bedeutung, wenn bie Entfernung bon uns zum Objefte in richtigem 

Verhaltnis zu beffen Ausdehnung steht. Doc will ic mic nicht mit 

biefer kurzen ablehnenden Bemerkung begnügen, fonbern zur Beseitigung aller 

Unklarheit na^er auf biefen letzten Einwand eingehen.
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Stehen wir einem Gegenstand so nahe, das infolge der schroffen Ver- 

einigung seiner Linien die Horizontlinie, angenommen sie ware verschiebbar, 

wirtlich in eine meszbare Entfermung gebracht wir’d, fo ist damit zugleic ge- 

sagt, das wir ihn mit einem Blick, d. h. ohne unsern Klopf zu drehen oder 

zu beugen, nicht überschauen ïônnen. Wir würden 3. %, den Geite 44 er- 

wahnten und in Tig 6. dargestellten Dfen bald mit aufwarts gerichtetem, 

bald mit niedergebeugtem Kopfe zeichnen müssen, wenn wir dessen obere und 

untere Grenze bequen betrachten wollen. Würden wir versuchen, ihn mit 

ruhiger Kopshaltung zu zeichnen, fo gobe uns das zu starke Auf- und Nieder- 

schlagen der Augen schon von selbst die Vermutung von dem zu nahen, also 

unrichtigen Standpunkte. Wird das Auge aber fo sehr bewegt, das ein 

mittlerer Strahl aus demselben die Grenzen des Gesichtstreises 

überschreitet, fo entsteht dadurc eine zweite oder dritte Horizonte 

finie, entweder über oder unter der wirflichen, indem diese lentere nur 

fur ben Gesichtstreis Güiltigkeit hat, beffen Mittelpunft in bem horizontalen 

Hauptstrahle liegt. Die Vereinigung ber Linien des erwahnten Gegenstandes 

auf ber wirflichen Horizontlinie tourbe daher eine erzwungene unb un- 

natürliche fein, inbem bie Vereinigung eigentlic zwischen ber wirklichen 

unb ben neuentstandenen stattfinden müszte, ba bie Vereinigung auf einer 

Sinie nun einmaí notwendig ift. Dazu kommt noch, das durc bie neue 

Horizontlinie auc eine zweite Hauptvertikale mit anberm Hauptpunkte unb 

anbern Distanzpunkten entsteht, wodurch natürlic jebe gesetzliche Berechnung 

fur bie Vereinigung horizontal verschwindender Linien aufert.

Ic glaube, es wird fur das Verstandnis ber Perspektive bon Nutzen 

sein, wenn ic kurz erwahne, wie man neben ber natürlichen, durc bie 

Hohe des Auges unb ben horizontalen Hauptstrahl bebingten Horizontlinie, 

beliebige anbre entstehen lassen kann.

Wir wissen aus ber Optit, das unfer Auge bon jedem Gegenstande eine 

unendliche Menge Strahlen empfângt, vermittelst beren das Bild des Gegen- 

standes auf unfre Netzhaut getragen wird. Der mittlere biefer Strahlen 

kann in alien Fallen „Hauptstrahl" genannt werden, unb eine horizontale 

Sinie, welche biefen Strahl rechtwinkelig kreuzt, würde bie Horizontlinie ver- 

treten. Je nachdem wir nun in bie Hohe ober in bie Tiefe blicken, geht unfer 

„optischer" Hauptstrahl, wie wir ihn nennen ïônnen, entweber aufwarts ober 

abwârtê, wodurc auc bie ihn kreuzende „geschaffene" Horizontlinie bald 

oberhalb, bald unterhalb ber wirklichen zu liegen kommt.

Dieser optische Hauptstrahl aber unb biefe geschaffene Horizontlinie 
haben für uns nur eine negatibe Bedeutung, inbem wir danac vielleicht noc 
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entschiedener Stellung und Lage des perípektivischen Hauptstrahls nebst 

entsprechender Horizontlinie von jeder andern Linie sondern Ïonnen. Die 

Horizontlinie bleibt nun doc einmal für uns die wichtigste aller gedachten 

Linien, und ba fie ihre Lage durc ben Hauptstrahl angewiesen bekommt, so 

is dieser nicht minder wichtig. Daher gingen wir auc von biefen beiden 

Begriffen aus, nachdem wir zuvor beren Entstehung durch Beobachten der 

Natur erfiart hatten. Alles weitere schien eine notwendige Tolge des erften 

zu sein; unb wie wir durch ben Hauptpunkt die Distanzpunkte unb anbre 
Vereinigungspunkte bestimmen konnten, fo hatte das erfte Geset von ber 

Vereinigung zweier horizontal verschwindender paralleler Linien auf ber 
Horizontlinie alle weiteren Linien unb Variationen beinahe mit mathema- 

tischer Notwendigkeit im Gefolge. Von biefer „Notwendigkeit" dessen, was 

wir erklart haben unb noc ferner ertiaren werben, mb^te ich, das meine 

Leser recht innig überzeugt würden.

Was sic wetter uber bie Perspektive für sehr gründlic denkende junge 

Damen unb ernft strebende Dilettanten im Allgemeinen fagen last, aber fur 

eine praktische Verwertung des bisher Gesagten nicht unbebingt notwendig ist, 
werben wir im fiebenten Kapitel „über perspektivische Konstruktionen" finden.



Viertes Kapitel.
Spiegelperspektibe.

Gogleic wir diesen Abschnitt eigentlic als ben vierten aufgeführt haben, 

wollen wir ihn doc lieber gleich der Linearperspektive anreihen, weil ganz 

dieselben Gesetze darin zur Anwendung kommen.

Die Gelegenheit, Spiegelbilder zu zeichnen, wird uns eigentlic nur dann 

geboten, wenn wir beim Zeichnen einer Landschaft eine Hare, ruhige Wasser- 

flache vor uns haben, in welcher sic bie hinter derselben befindlichen Gegen- 

stande spiegeln. Spiegelbilder, welche im Zimmer durch wirkliche Spiegel 
ober andre refleftierende Sorper entstehen, werben wir immerhin zur Übung 

zeichnen tonnen, aber dieselben selten auf wirkliche Bilder übertragen.

Um das Wesen ber Spiegelbilder zu verstehen, 

nehme man einen Spiegel unb lege ihn flach auf 

ben Tisch, sodas seine Oberflache volkommen 

horizontal ist. Ale Gegenstande, welche sich, vom 

Beschauer aus gerechnet, bem Spiegel gegenüber 

befinden, werben demselben ganz ober teilwetje 

ihr Ebenbild schenken, nur mit bem Unterschiede, 
das fie sic im Spiegel auf ben Kopf stellen. Über 

ben Verlauf ihrer Linien werben wir folgendes 

bemerken. Nehmen wir einfache rechtwinkelige 

Gegenstande, als 3. %, unfern Würfel, ein Ktast- 

chen u. f. w., fo werben wir zunachst finden, das 

bie Spiegelbilber aller vertikalen Linien eine ein- 

sache Fortsetzung ihrer Originale finb, alfo wie 

biefe vollstandig vertikal scheinen unb bleiben. Die Sig. 54.

Spiegelbilber von horizontalen Linien finb mit 

ihren Driginalen genau parallel, b. h. finb bie Originale fur unfer Auge 

geometrisch horizontal, fo finb es beren Bilder auch; haben biefelben ihre 

Vereinigung im Hauptpunkte (Frontansicht), fo verfolgen ihre Doppelganger 

im Spiegel mit groszer Prazision denselben Weg; gehen bie Originale nac 

ben Distanzpunkten (Diagonalansicht), fo vereinigen sich ihre Spiegelverwandten 
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ebenfalls dort, wahrend die Linien einer Accidentalansicht von ihren Eben- 
bildern ganz dasselbe verlangen, mit Rücksicht auf ihre speziellen Berschwin-

dungspunkte.

Steht der Gegenstand direkt auf oder in der 

spiegelnden Flache, resp. im Wasser, so werden wir 

ein Spiegelbild des ganzen Gegenstandes erhalten, 

und zwar in derselben Grosze trie das Original. 
(Sig. 54.) Überhaupt hat das, was sic von 

einem Korper spiegelt, immer ohne Aus- 

nahme genau dieselbe Grosze und die- 

selben Verhaltnisse wie das Urbild. Ragt 

3. B. ein Haus 20 m über die an feiner Grund- 

mauer befindliche Wasserflache hinaus, so sehen wir 

es auc 20 m in die Tiefe gehen; is ein Wald- 

saum 300 m lang, so hat er dieselbe Sange 

im Wasser u. s. w. Beginnt ein Gegenstand an 

einer Wasserflache, so spiegelt sic dieser Teil 

ganz, wie die Frontflache von Fig.55. Die hintere 

Linie a b aber sieht man im Spiegelbilde nur teilweise bei cd. ©egenftanbe, 

welche vom Wasser entfernt sind, geben nur ihren oberen Teil mehr oder 

weniger zum Widerspiegeln her (Tig. 56), inbem 

bie vor ihnen liegenben, nicht reflektierenden Korper 

eine zu grosze Freigebigkeit verhindern. Was sic 

aber spiegelt, sei es viel oder wenig, ift nac den- 

felben Gesetzen zu zeichnen wie das Original. 

Man unterlasse nicht, zu allererst bie vertikalen 

Linien des betreffenden Urbildes fortzusetzen, wo- 

durch man am leichtesten unb sichersten uber bie 

Lage des Spiegelbildes ins Klare kommt. (Siehe 

auc Fig. 57.) Unregelmazige Gegenstande, als 

Baume, Verge unb dergleichen, findet man auf 

ahnliche Weise im Spiegelbilde wieder, inbem man 

beren hervorragende Formen unb Spitzen durch 

vertikale Hilfslinien abwarts führt.

Zuweilen sehen wir im Spiegelbilde bie 

untere glache eines Gegenstandes, welche wir im Original nicht sehen. Dies 

ift 8- %, ber Fall bei ben bie vertikale Flache überragenden Teilen eines 

Objekts, wie wir in Tig. 58 ein Beispiel haben, welches einfach daher kommt. 
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das wir das umgekehrte Bild des Gegenstandes sehen. Man nennt solche 

überragende Teile „Ausladungen".

Mit Rücksicht auf Licht und Schatten haben wir zu bemerken, das 

deren Spiegelung ebenfalls eine Wiederholung der Wirklichkeit ist, nur mit

dem Unterschiede, das beides durc das Medium des Wassers mehr oder 

weniger gebampft erscheint. Auc bei dem klarsten, ruhigsten Wasser dürfen
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wir die Schattierungen des Spiegelbildes nicht mit derselben Kraft wieder- 

geben, wie wir fie auf dem Originale wahrnehmen.

Wir werden das Spiegelbild des Mondes zu zeichnen haben. Bei ruhi- 

gem Wasser hat dieses genau dieselbe Form wie der Mond selbst; bei mehr 

oder weniger bewegtem Wasser jedoch verschwindet sein Bild ganz, and wir 

sehen nur einen erleuchteten Streifen, welcher obendrein alle unsere per- 

spektivischen Gesetze umzustoszen scheint, indem er namlich immer breiter 

wird, je mehr er sic von uns entfernt, — and wir sind gewohnt, nur 

Verkürzungen und Berkleinerungen wahrzunehmen.

Diese perspettivische Erscheinung hat ihren Grund in der Strahlen- 

brechung der Wellen, von denen unser Auge um so viel mehr auf- 

nehmen kann, je wetter fie sic von uns entfernen, wahrend die na^er 

gelegenen uns immer mehr als gesonderte Wellen erscheinen, welche, bis zu 

unfern Tüszen fortgefe^t gedacht, zuletzt ein der einfachen Grosze des Mondes 

entsprechendes Bild geben würden.

Dasselbe Phanomen ionnen wir übrigens auc bei Spiegelungen andrer 

Lichter wahrnehmen, Wenn fie ihr Bild in eine bewegte Wasserflache werfen. 

Die Bilder toon nicht Licht gebenden ®orpern verschwimmen bei bewegtem 

Wasser zu einer fo allgemeinen formlosen Masse, das die Nachahmung eine 

ebenfo willtüirliche wird, wie das Spiegelbild selbst unbestimmt ift.

Die Spiegelungen toon Sarben geben ihre Originale wieder, nur in 

schwacherer Ausgabe, wie dies bei Licht und Schatten im allgemeinen der
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Fall war. Inter schwacheren Tarben mus man after nicht hellere Farben 

verstehen. Cine Tarbe wird geschwacht dadurch, das man fie bricht, d. h. 

durc Beimischung einer anderen Tarbe ihr etwas von ihrer Reinheit und 

Kraft nimmt. Die erleuchteten Teile des Originals erscheinen in Spiegel- 

bildern sonac dunkler, die beschatteten heller, weil beide an Kraft und 

Selbstandigkeit verloren haben. (Vergleiche „ Luf tperspek tive".)

Für solche Bilder, welche von vertikalen Spiegelslachen aufgefangen 

werden, wie wir in Tig. 59 ein Beispiel sehen, haben wir uns folgendes zu 

merken: Ist die Basis der Spiegelflache mit der Horizontlinie parallel, so 

sind die Linien der Spiegelbilder mit ihren Driginalen auc parallel, nur in 

umgekehrtem Verhaltnisse, d. h. geht eine Driginallinie nac dem Distanz- 

punkte links vom Hauptpunkte, so lauft ihr Abbild nac dem Distanzpunft 

der rechten Seite.
Liegt bei einer Accidentalansicht der Verschwindungspunft einer Original- 

linie rechts vom Distanzpunkte der rechten Seite, so eilt ihr Spiegelbild 

nac einem gleic weit entfernten Punk links vom Distanzpunkte der linken 

Seite u. s. w. Geometrisc horizontale Linien geben ein gleiches Spiegel- 

bild, wahrend die nac dem Hauptpunkte gehenden Linien eine einfache Fort- 

setzung ihrer selbst verlangen.
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Alles eben Gesagte gilt auc von einer Spiegelflache, deren Basis parallel 

mit dem Hauptstrahle ist, nur das alsdann die geometrisch horizontalen Linien 

eine Tortsetzung ihrer selbst von ihren Bildern beanspruchen, wahrend nac 

dem Hauptpunkte gehende Linien perspektivisch parallele Bilder geben.

Bildet die Basis des @piegel§ mit dem Hauptstrahle oder der Horizont- 

íinie einen Winkel von 45 Grad, so gilt folgendes: Ale geometrisc 
horizontalen Driginallinien gehen im Spiegeï nac dem Hauptpunkte,

indes die nac dem Hauptpunkte laufenden Driginallinien im Spiegel 

geometrisch horizontal erscheinen. Die Linien von Accidentalansichten 

sind wie vorhin in umgekehrtem Verhaltnis parallel, wahrend die Linien 

von Diagonalansichten ihren Spiegelbildern dieselben Distanzpunkte zu- 

gestehen, ohne Umkehr.

Die Spiegelbilder Sb spielen uns hier einen sehr amüsanten optischen 

Streich. So scheint es 3. B., als mare die Flache A2 des Spiegelbildes Fig. 61 

das Abbild bon Seite A1 des Originals, wührend die Driginalseite B1 im 

Spiegel auc durc B2 reprasentiert erscheint. Das ist aber ganz anders. Die 

Seiten A2 und B2 des Spiegelbildes Sb sehen mir im Original 0 gar nicht, 

sondern fie zeigen uns gerade die nicht sichtbaren hinteren vertikalen Seitenflachen 

des Würfels. Dasselbe gilt auc bon ben Spiegelbildern ber Würfel in Fig. 59.
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Die vertikalen Slacken A und B des Spiegelbildes Sb1, Tig. 59, sieht man 

in 01, dem Original, nicht, sondern Sb 1 gibt uns ein Abbild der auf dem 

Original nicht sichtbaren Rückseite. Nur die horizontale Slache des Spiegel- 

bildes gibt uns dieselben Seiten, die wir auc im Original sehen. Das 

Spiegelbild Sb3, Tig. 59, zeigt uns zwei Seiten, die wir ebenfalls im 

Original 02 sehen, namlich die horizontale und die schmale vertikale Seite, 

wogegen uns die TlacheC die Rückseite von 02 zeigt. Fig. 60, Sb spiegelt 

ziemlic alles, was wir auc im Original 0 sehen, nur die Seite A sehen 

wir auf dem betreffenden Driginalkorper nicht.

Steht der Spiegel selbst accidental, so lassen sic nicht mehr solche 

algemeingültige Gesetze aufstellen, ebenso wenig wie bei einer schragliegenden 

Spiegelslache. Tür den sehr unwahrscheinlichen Fall, das wir dergleichen zu 

zeichnen flatten, müssen wir uns allein auf unfer Augenmas verlassen.

Diese Bemerkungen reichen fur die Anwendung der Spiegelperspektive 

hin. Wer künstliche Spiegelungen erzeugen und zeichnen will, 2. B. durch 

doppelte Spiegeí und dergleichen, der mus die Perspektive wissenschaftlic 

studieren, Weil eine korrekte Wiedergabe dieser Art Spiegelungen nur durch 

sehr schwierige Berechnungen zu ermitteln und zu erreichen ift. Doc glaube 

ich schwerlich, das jemand auf ben Einfall kommen wird, solche „brotlose 

perspettivische Künste" auszuführen, welche weber fur ben Künstler noc fur 

ben Laien einen anbern Wert haben, als ben von sehr überflüssigén Kuriosi- 

tüten. Die einfache Nachahmung ber Natur, wie wir fie tdglidj vor Augen 

haben, genüge uns. Gelingt uns biefe, so haben wir genug erreicht.
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Schattenperspektive.

Wedeutend einfacher afs die Sinearperspeftive is die Schattenperspet- 

tive. Es gelten hier einige Hauptregeln gemeinschaftlic fir alle drei An- 

sichten der Linearperspektive.
Man erspare mir, mic in tangen physikalischen Betrachtungen zu er- 

gehen über das Wesen von Licht und Schatten. Es is genug, das wir wissen, 

jeder beleuchtete Gegenstand hat, eben infolge des Lichtes, helle und duntle 

Stamen, welche wir als Licht und Schatten bezeichnen. Unsere Aufgabe be- 

steht nicht darin, die müglichen Bestandteile des Lichtes oder des lichtgebenden 

Carpers zu untersuchen und aufzulisen, sondern darin, die Wirkung des 

Lichtes auf einen Kirper und feine Umgebung uns deutlich zu machen und 

die Gesetze kennen zu lernen, nac welchen wir diese Wirkung auf einer Zeich- 

nung erreichen fonnen.
Wir ïônnen die Licht- und Schattentine eines Gegenstandes solgender- 

maszen einteilen: H-chstes Licht, Lokalton, Halbschatten; Schatten, 

Reflex, Sernschatten; Schlagschatten.
Diejenigen Flachen eines Gegenstandes, auf welche die Lichtstrahlen un- 

gebrochen in einem rechten Winkel fallen, haben das hüchste Licht. Bon 

mehreren gleich beleuchteten ^orpern haben diejenigen die ^b^ften Lichter, 

welche dem Orte, von bent das Licht kommt, ant nb^ften finb.

In bent Lokalton, welcher bei beleuchteten Slachen zuweilen mit 

bem ^b^ften Bichte identisc ift, erkennen wir bie bem Gegenstande eigen- 

tümliche Sarbung. Beim Zeichnen ift der Lokalton von weniger Be- 

deutung als beim Malen, b. h. wenn man nicht erstrebt, in der bloszen Zeich- 

nung auszer Licht unb Schatten auc bie verschiedenen Tarbengegensatze nach- 

zuahmen.
Diejenigen Teile eines Kürpers, auf welche zwar noc Licht, aber tein 

direktes, rechtwinkelig auftreffendes fattt, befinben sic im Halbschatten; es 

ift ber eigentliche Übergang vom Licht zum Schatten.

Wirklicher ©fatten entsteht erst ba, wohin das Licht nicht mehr feine 

Strahlen zu fenben vermag. Doc ift ein Schatten niemals volstandig 



über die Schattenperspektive. 97

schwarz (selbst bei einem Stoffe nicht, beffen Lokalton schwarz ist), weil die 

Reflexe dies verhindern.

Ein Reflex entsteht, wenn ein beleuchteter Gegenstand bie empfangenen 

Lichtstrahlen auf bie Schattenseiten eines andern zurückwirft, wodurc letztere 

gewissermaszen eine indirekte Beleuchtung exhalten. Aber auc durc bie blosze 

Tarbe und durc bie Luft íónnen Reflexe entstehen, worauf ic sputer zurück- 

kommen werde.

Der dunkelste Teil des Schattens is der, wohin am wenigsten Reflere 

dringen fonnen, und heiszt Kernschatten. Der Kernschatten spielt eine grosze 

Rolle, weil er in Gemeinschaft mit bem Reflere einer Schattenmasse Form 

und Charakter gibt. Mit Anwendung ber Kernschatten after, wie auc mit 

bem Gebrauche des hüchsten Lichtes, mus man stets sehr sparsam unb be- 

hutsam sein. Wenn man bie Natur genau betrachtet, wird man erkennen, 

das biefe beiben du^erften Gegensatze im Verhaltnisse zu ben übrigen 

Schattierungen nur sparlic vertreten finb.

Endlich haben wir noc ben Ausdruck Schlagíchatten zu ermd^nen, 

als Bezeichnung fur denjenigen Schatten, welcher von einem Gegenstande auf 

einen anbern geworfen wird.

Mit diesem Schlagschatten haben wir uns nun zunachst unb haupt- 

sachlich zu beschaftigen, weil dieser am leichtesten nac beftimmten Gesetzen 
zu ermeffen ift. Über bie anbern Arten ber Schattierungen lassen sic zwar 

auc allgemeine Regeln aufstellen, fie finb aber mannigfachem Wechsel unter- 

worsen. Die Schlagíchatten bagegen laffen sic durch. Sinien unb Puntte 

gans genau bestimmen, ahnlich wie bie ^orperumriffe bei ber Linearperspektive. 

Wir tonnten ben Abschnitt von ber Berechnung unb Bestimmung ber Schlag- 

schatten füglich auc „Sinearperspektive ber Schlagschatten" nennen, weil wir 

babei nur bon feinen durc Linien bezeichneten Grenzen reben, nicht bon feiner 

Starke. Diese zu ermitteln, kommt ber Luftperspettive zu, welche uns fpater 

barüber auftlaren wird. Bleiben wir borídufig bei ben Linien stehen, mit 

benen wir wührend des Vorhergehenden hoffentlic recht bertraut geworden finb.

ES versteht sic bon selbst, baft, wenn ic bon einer Linienbestimmung 

ber Schlagschatten rebe, ic zunachs nur solche meine, bie bon regelmtszigen, 

gerablinigen Gegenstünden auf ebene Flachen geworfen werden, b. h. bon 

Schlagíchatten, wie fie in ber freien Natur das Sonnenlicht hervorruft, ober 

wie fie im geschlossenen Raume bon einem kleineren Erdenlicht erzeugt werden. 

Die Gesetze, bie wir an mehr ober weniger regelmaszigen unb symmetrischen 

^orpern fennen lernen, laffen sic bann leicht ben Hauptregeln nac auf 

bie Schlagschatten unregelmasziger Formen übertragen.

Ehrenberg, Das Beichnen. 2. Aust. 7
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Leder Korper, auc noc so schwac beleuchtet, wirft einen Schlagschatten. 

Wenn wir dies wissen und beobachten, werden wir ihn auc überall erkennen 

und zu trennen wissen von demjenigen Schatten, der dem Gegenstand seiner 

* eignen Form wegen anhaftet. Wenn wir zu sagen pflegen: Die Person, 

der Gedanke, die Geschichte verfolgte mic wie ein Schatten, fo is damit sehr 

gut das Unaufhaltsame, Unausgesetzte und zugleic das Unfreiwillige dieser 

Art Verfolgung ausgedrückt — denn ein Schatten, bez. ein Schlagschatten, 

verlaszt uns nur bei vollstandiger Abwesenheit des Lichts, also zu einer Zeit, 

in welcher überhaupt niemand mehr etwas erkennen kann. Vor allem ist es 

aber der Wirkung wegen, welche wir bei unserem Zeichnen durch Beobachten 

des Schlagschattens erzielen künnen, weshalb wir ihm unsere besondere Aus- 

merksamkeit schenken müssen. Die Rundung und die von ben auszeren 

Linien eingeschlossenen inneren Formen bringen wir heraus durch richtige 

Verteilung der dem Korper felbft eigentümlichen Lichter und 

©fatten; das er aber freí steht, gewissermaszen sic von ber Tlache, auf 

welcher er steht, abhebt, erreichen wir mit Hilfe ber Schlagí chatten. Durch 

fie bekommt ein Bild erft Hand unb Fus, und wie es in ber Natur eine 

Unmüglichkeit ist, das ein beleuchteter Gegenstand keine Schlagschatten 

habe, so müssen wir es auc bei einem jeden Vilde als unerlaszlic ansehen, 

bie Schlagschatten anzugeben. Ganz besonders losen sic nebeneinander 

befindliche ®egenftânbe durch ben Schlagschatten voneinander ab, wahrend 

ein auc nur angedeuteter Schlagí chatten an ber Basis des Kürpers 

auf bie ihn tragenbe Flache biefen zwingt, sic von ber Flache zu er- 

heben. Wenn wir recht viele Gemalde betrachten, fo werden wir finden, 

das diejenigen Formen stets am plastischsten wirken, bie durch einen energischen 

Schlagschatten unterstützt finb.

Versuchen wir jetzt, uns bie Gesetze, nac welchen bie Form unb die 

Richtung ber Schlagschatten bestimmt wird, klar zu machen. Zu Anfang ber 

Linearperspektive erkannten unb ertiarten wir bie Gesetze ber Perspektive aus 

ben Wahrnehmungen in ber freien Natur — bann gingen wir nac Hause und 

wanbten das Wahrgenommene auf kleinere Gegenstand an; bei Erklarung ber 

Linearperspektive ber Schlagí chatten wollen wir es umgekehrt machen.

Nehmen wir wieber unfern Würfel zur Hand unb stellen wir ihn vor 

uns auf ben Tisch. Wir schlieszen bie Fenster, wenn es Tag ift, unb holen 

ein brennendes Licht, welches wir ebenfalls auf ben Tisch stellen. Beobachten 

. wir jetzt ben Schlagschatten, welchen ber Würfel wirft, Wenn wir das Licht 

vor- ober rückwarts schieben, wenn wir es ^o^er ober niebriger stellen, wenn 

wir es bem Würfel na^er ober ferner bringen: jebe solche Bewegung 



über die Schattenperspektive. 99

wird auc den Schlagschatten verandern. Er wir’d bald kürzer, bald 

longer, bald von uns abgewandt, bald wieder uns zugewandt fein. Was 

schlieszen wir daraus? Das die Grüsze und die Richtung des Schlagschattens 

von der Stellung des Lichtes zum Würfel abhangt. Und zwar is hierbei 

dreierlei zu beobachten : einmal die Entfernung des Lichtes vom Würfel, 

sodann die Hohe desselben, und endlic seine Stellung zum Würfel über- 

haupt, ob es zur Seite, vor oder hinter demselben steht. Wir werden dem- 

nac wahrnehmen, das der Schlagschatten um so langer wird, je mehr wir 

das Licht von demselben entfernen oder je niedriger wir es machen; kürzer 

dagegen, wenn wir das Licht demselben nagera oder es ^o^er stellen; von 

uns abgewandt, wenn wir es mehr nac born, uns zugewandt, wenn wir es

Big. 62.

zurüickstellen. Die jedesmalige Grenze des Schlagschattens mit Nücksicht auf 

Grosze und Richtung desselben last sic nac jetzt zu erfiarenben Gesetzen 

genau bestimmen.

Wir denken uns zunachst bom Brennpunkte des Lichtes ans eine 

sentrechte Zinie abwarts gezogen, bis fie ben Tisch berührt. Diesen 

Berüihrungspunft nennen wir ben Tuszpunft des Lichtes. Dieser Fuszpunft 

nun ift in der Schattenperspektive ganz dasselbe, was in ber Sinearperfpeftibe 

bie Vereinigungspunfte bon verschwindenden Linien sind: er ift ber Ver- 

einigungspunft ober auch, wenn man will, ber Ausgangspunkt aller derjenigen 

Schlagschatten, bie bon vertikalen Linien auf horizontale Slachen 

geworfen werden.

Segen wir unfern Würfel einen Augenblick beiseite unb stecken anftatt 

beffen eine Nadel senkrecht in ben Tisch, fo wirft dieselbe natürlic einen 

Schlagschatten (damit derselbe bestimmter erscheine, fonnen wir einen Bogen

7*
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weiszes Papier ouf den Tisch legen und die Nadel durch denselben auf ben 

Tisch stecken). Legen wir nun ein Lineal an biefen Schlagschatten unb ver- 

ïângern denselben nac der Seite des Lichtes hin, so werden wir sehen, das 

diese Verlangerung genau auf bie Mitte des Leuchters trifft. Machen wir 

dasselbe mit sechs bis acht anbern Nadeln, welche wir in beliebiger Ent- 

fernung von uns unb voneinander senkrecht in ben Tisch stecken, wie wir 

dies in Fig. 62 ausgeführt sehen, so wirb eine Verlangerung ber verschiedenen 

Schlagschatten nac ber Seite des Lichtes hin dieselben samtlic unter ber 

Mitte des Leuchters, also im Fuszpunkte vereinigen. Dieser Tuszpunkt is mit- 

hin nicht ber scheinbare, fonbern ber wirkliche Vereinigungspunkt ber 

erwahnten Schlagschatten.*)

Also bie Richtung ber Schlagschatten wirb durch ben Tuszpunkt bedingt. 

Fragen wir jetzt, wodurc wirb bie verschiedene Sange biefer Schatten be- 

stimmt?

Wir antworten: Durch einen Lichtstrahl ober durch eine Linie, welche, 

vom Brennpunkte des Lichtes aus gezogen, bie Sôpfe ber Nadeln berührt 

unb mit ber vom Tuszpunkt aus gezogenen Schattenlinie zusammentrifft. Wir 

fônnen uns davon leicht überzeugen, Wenn wir einen Faden, ben wir am 

au^erften Endpunkt irgenb eines Schlagschattens halten ober befestigen, bem 

Lichte nahe bringen; sobald er in bie Richtung des Brennpunktes kommt, 

wirb er ben Kopf ber betreffenden Nadel streifen. Mit ben übrigen Nadeln 

fônnen wir es ebenfo ma^en; aile Faden, welche vom Endpunkte ber Schlag- 

schatten beginnen unb bie Küpfe ber bezüglichen Nadeln berühren, werben sic 

im Brennpunkte des Lichtes bereinigen. Sonac haben auc bie Linien, 

welche bie Sange ber Schlagschatten bestimmen, in diesen Falle einen 

wirklichen Vereinigungs- oder Ausgangspunkt.

Wir werben bemerken, das wir durch bie genannten Sinien eigentlic 

ein rechtwinkeliges Dreieck konstruiert haben, dessen rechter Winkel am 

Fuszpunkte liegt. Die bom Brennpunkt senkrecht herabgezogene Sinie unb 

bie bom Tuszpunkt aus gezogene horizontale Schattenlinie bilden bie Katheten, 

wahrend bie Hypotenuse durch bie britte Sinie entsteht, welche, bom Brenn- 

punkte ausgehend, bie Sange ber Schlagschatten bestimmte. Ein solches 

Dreieck fonnen ober vielmehr müssen wir uns bei jeder Beleuchtung unb bet

*) Wie ic von vornherein vorausgesetzt habe, das von meinen Leserinnen und 
Lesern bie verschiedenen kleinen Experimente mit Würfeln u. f. w. sofort selbst 
ausgeführt werden, erwarte ic dies bon ben Beleuchtungs-Experimenten ganz 
besonders. Sie finb alle so einfac unb leicht zu machen unb sind doc bon so groszer 
Wichtigkeit für das Verstandnis, das niemand unterlass en sollte, alles selbst zu erproben. 
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jedem Keper denken, sobald das Licht von einem bestimmten Punkte aus- 

geht, als 3. B. bon einer Lampe, bon der Sonne, dem Monde u. s. w. Wir 

haben darin eine grosze Erleichterung, die Grenzen ber verschiedenen Schlag- 

schatten aus ihren Entstehungspunkten zu ertlâren unb fie infolgedessen 

richtiger unb leichter nachzuahmen. Wir werden spater sehen, das sic dieses 

„Beleuchtungsdreieck", wie wir es nennen tônnen, bei allen Gegenstünden 

unb bei jeder Art Licht anwvenden laszt.

Was wir nun bon ben Schlagschatten ber vertikalen Nadeln sagten, das 

gilt auc bon allen anbern senkrechten Linien, bie auf einer horizontalen 

Flache stehen unb ihren Schlagschatten auf biefe Flache werfen. Stellen wir

Wieber unfern Würfel auf, fo werden wir mit feinen senkrechten Seitenlinien, 

bie überhaupt infolge ihrer Stellung zum Lichte Schatten werfen, ganz das- 

selbe Experiment machen íonnen, wie vorhin mit ben einzelnen Nadeln. —

Wie ift es nun mit ben Schlagschatten, bie bon horizontalen Linien 

auf horizontale glachen geworfen werden? Diese bleiben stets mit 

ben Linien, durc welche fie entstehen, parallel, müssen alfo bei 

genügenber Verlangerung sic in denselben Punkten bereinigen, wie biefe. 

Geht 3. B. eine Schatten werfende Linie nac bem Hauptpunkt, fo bewegt 

sic ihr Schlagschatten nac demselben Punkt u. f. w.

Die Schlagschatten senfrechter Linien auf f entrechte Flachen bleiben 

unter allen Umftanben senkrecht. Stellen wir 3. B. ben Würfel einer 

senkrechten Nadel fo nahe, das beren Schlagschatten teilweise auf eine vertikale 

Seitenflache des Würfels fdllt, wie wir an ber Nadel nebft Schlagschatten 

auf Tig. 63 wahrnehmen, fo wirb biefer Teil des Schlagí chattens, voraus- 



102 Fünftes Kapitel.

gesetzt, das die Nadel selbst wirklic senkrecht steht, vollkommen senkrecht sein 

und mus also auc so gezeichnet werden, nac ber früher angeführten Regel, 

das keine vertikale Linie sic in ihrer Richtung verandert.

Auc der accidental stehende Würfel B, Fig. 63, zeigt uns solche Schlag- 

schatten, indem die Schlagschattenlinie be durc den oberen Teil der Linie ab 

entsteht, wahrend der Schlagschatten de von der nicht sichtbaren Linie ef 

herrührt. — Der Frontwürfel A, Tig. 63, wirft einen regelmazigen Schlag- 

schatten. Die Verlangerungen von ed und gh gehen nac dem Tuszpunkte,

Sig. 64.

weil fie Schlagí chatten von vertikalen Linien sind; ef lauft geometrisch parallel 

mit ab; fg eilt mit ihrem Original bi nac dem Hauptpunkte.

Die Schlagí chatten von ben Kirpern, welche nicht auf bem Tische, 

sondern auf bem Fuszboden stehen, werden in ganz ahnlicher Weise gefunben. 

Es ift nur ber Fuszpunkt in biefem Falle ein anbrer. Für alle rechtwinkeligen 

©egenftdnbe, bie im Zimmer umher stehen, fonnen wir folgenden allgemein 

gültigen Sat aufstellen: Der Fuszpunkt des Lichtes, also ber Vereinigungs- 

punk aller Schlagí chatten vertikaler Linien auf horizontale Flachen, befindet 

sic stets auf derjenigen Flache ober in beren anzunehmenden Fortsetzung, 

auf welche ber fragliche Schlagí chatten fallt. Sonac müssen wir auszer auf 

bem Tisc auc noc auf bem Tuszboden einen Fuszpunkt haben, unb biefer
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entsteht, wenn wir die sentrechte Linie, die den ersten Zuszpunkt bestimmte, 

durch ben Tisc fortsetzen, bis fie ben Tuszboden trifft Das Verfahren, welches 

wir bei dem Würfel anwandten, wiederholen wir jetzt bei allen Schatten 

/ wersenden, sentrecht gegen bie Tuszbodenfláche stehenden Linien, um bie 

Richtung ber Schlagschatten zu exhalten: Die Songe derselben wird nac 

wie vor durch eine Linie vom Brennpunkt aus bestimmt, welche wir uns in 
ber angegebenen Weise durch das freistehende Ende ber betreffenden Binien 

gezogen denken.

Sig. 64 zeigt uns einen solchen Schatten. Der Schlagschatten bc ent- 

steht durch ben oberen Teil ber vertifalen Linie ab des Accidentalwüirfels A. 

In d sehen wir ben Schlagschattenpunkt bon e, unb f entsteht durc bie 

Ecke 8; fh kommt bon ber nicht sichtbaren hinteren Vertitale des Würfels. 

Letztere Schlagschatten fatten, wie wir sehen, auf bie Wandfláche. Speziell 

auf dem Tuszboden sehen wir noc einen Teil des Schlagschattens ber Nadel 

x in xz unb auszerdem ben Schlagschatten ber horizontalen Linie be in by, 

welcher mit feiner Driginallinie perspettivisc parallel lauft.

Der Bollstandigkeit halber ïonnen wir noc ben Fuszpunft fur bie Schlag- 

schatten solcher Gegenstande anführen, welche sentrecht bon ber ©ede des 

Zimmers herabhangen; er befindet sic an ber Decke sentrecht über bem 

Sichte. Wir wotten dies after nur erwdftnt haben, einer etwaigen Trage 

deshalb zu begegnen; anwendbar ift biefer Fuspunkt nur in sehr seltenen gallen.

Wichtiger bagegen ift es zu wissen, wo bie Tuszpunkte ber Wand- 

flachen finb, benn biefe haben, wie ber Fuszboden unb bie Decke, ihre eignen 

Tuszpunkte, b. h. für bie Schlagschatten solcher Linien, welche mit ber Wand- 

flache einen rechten Winkel bilden. Der Fuszpunkt fur biefe Schlagschatten 

wirb gefunben, wenn man bom Brennpunkte des Lichtes aus eine horizon- 

tale Linie zieht, welche mit ber Wandflache in einem rechten Winkel zu- 

sammentrifft; bie Vereinigung biefer Linie mit ber Wand giftt uns beren 

Tuszpunkt, welchen wir ben vertikalen Zuszpunkt nennen ïonnen. Stecken 

wir zur Probe, wie vorhin in ben Tisch, eine beliebige Anzahl Nadeln recht- 

winkelig in bie Wand unb bertangem atte entstandenen Schlagschatten in ahn- 

licher Weise, wie in erftgenanntem Falle, fo werben wir finden, baft fie samt 

unb sonders in einem einzigen Punkte zusammentreffen. Gesetzt, wir hatten 

ben Tuszpunkt vorher nicht bestimmt ober Waren im unklaren über feine Lage, 

fo würden wir ihn auf biefe Weise gefunben haben.

Die Schlagschatten bon Linien, wei^e mit ber Wandflache parallel 

laufen, haben mit ben Linien, zu benen fie ge^oren, denselben Verschwin- 

dungspunkt, b. h. fie laufen mit ihnen perspektivisc parallel.
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Bu nocerer Ertlarung des Ausdrucks „mit der Wandslache parallel 

laufen" biene folgendes: Nimmt man ein Lineal unb legt es flac auf bie 

Wand, so is es natürlic mit ber Wandflache parallel unb bleibt parallel 

bei alien Drehungen, bie wir mit demselben vornehmen, so lange wir es nicht 

mit einem Teil von ber Wand erheben unb dadurch einen Winkel ver- 

ursachen. Die Linien eines Tisches, dessen eine Seite fest gegen bie Wand 

steht, sind mit derselben parallel. Aber auc jede anbre Linie, bie nicht 

gerabe fest auf ober an ber Wand liegt, sondern bie in beliebiger Entfernung

Big. 65.

von derselben dergestalt irgenb eine Richtung verfolgt, das stets ein gleicher 

Raum zwischen Linie unb Wandflache bleibt, is mit derselben parallel. Ihre 

Schlagschatten, insoweit fie auf bie Wand fallen, haben also mit ihren Drigi- 

nalen denselben Vereinigungspunft. So is 3.B. bie Schlagschattenlinie cd. 

Tig. 65, perspektivisc parallel mit ihrem Original ab des Würfels A, weil 

letztere, bie Linie a b, parallel ift mit ber Wandflache: Wandfláche, Original- 

linie unb Schattenlinie verschwinden alle im Hauptpunkte; cf ift ein Schatten- 

bruchstüc ber Linie a e, welche mit ber Wandflache, gleich ben Nadeln der- 

felben Tigur, einen rechten Winkel bilbet, unb geht folglic zum Fuszpunft 

ber Wand, wie bie Schlagschatten ber Nadeln, was man durch Fortsetzung 

ber Linie ef erproben kann.
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Die Songe ber Schlagschatten wir’d in allen gotten wie oben bestimmt.

Die Richtung ber Schlagí chatten von schragstehenden Linien, von 

runben oder gebogenen ®egenftdnben, mus ganz allein ber Beurteilung 

des Auges überlassen bleiben. —

Bis jetzt saszen wir in einent dunklen oder dunkel gemachten Zimmer bei 

einer einfomen Lampe ober sonstigem Licht — lassen Sie uns das Zimmer 

verlassen unb hinaus ins Treie, hinaus in ben hellen Sonnenschein gehen. 
Die Richtung sowohl als auch bie Songe ber Schlagschatten bei Sonnen- 

beleuchtung wird auf ganz ahnliche Art erkannt unb bestimmt, wie in obigem 

• beim irdischen Zichte. Nur ber Tuspunkt wird etwas anders unb zwar in- 

soferl, als er nicht mehr ber wirfliche (geometrische) Vereinigungspunft 

fur bie Richtung ber betreffenden Schlagschatten ist, sondern ber perspef- 

tivische, wie wir einen solchen 3. V. im Hauptpunkte kennen gelernt haber.

Da bie grosze Entfernung ber Sonne nicht guidât, bon ihrem Bren- 

puntte aus eine senfrechte Sinie auf bie Erde zu ziehen, um dadurch, wie bei 
irgenb einem bon Menschenhand fabrizierten Lichte, beren Fuszpunft festzu- 

stellen, fo ist man ber Sonne sreundlic entgegengekommen unb hat ihrem 

Tuszpunkte eine Sinie angewiesen, welche für uns bie entfernteste ist, namlich 

bie Horizontlinie. Die bom Sonnenlichte entstehenden Schlagschatten ver- 

tikaler Sinien auf horizontale Flachen haben samtlic ihre Vereinigungspunkte, 

will fagen ihre Tuszpunkte, auf ber Horizontlinie. Nur ein einziger Fall is 

ausgenommen, welcher seiner Zeit angeführt werden solí.

Diese Tuszpunkte auf ber Horizontlinie richten sic nac ber Stellung 

ber Sonne. Befindet sic dieselbe gerabe im Rücken des Zeichners, 

fo wird ber Fuszpunft fur bie Schlagschatten vertikaler Sinien auf eine wage- 

rechte Tlache sic genau im Hauptpunkte befinden. Warum?

Die Sonne selbst wird als ein leuchtender Puntt betrachtet, beren Licht 

als ein einziger Strahl ober, wenn man will, als eine Vereinigung bon 

Millionen paralleler Strahlen. Denft sic ber Zeichner nun bon feinem 

Auge bis zum Hauptpunkte eine senfrechte Flache bon unbegrenzter Aus- 

dehnung nac unten unb oben, beren Basis alfo genau in ber Richtung des 

Hauptstrahls liegt, unb in einer unendlichen Verlangerung biefer Flache nac 

rüdroârtê irgendwo ben leuchtenden Punkt ber Sonne, fo würde biefe Flache 

bon ber einen Seite sowohl wie bon ber anbern durc bie gerabe in derselben, 

b. h. gerabe hinter uns stehenden Sonne weder erleuchtet noc beschattet fein, 

ba ber Sonnenstrahl selbst weder bon rechts noc bon links kommt, fonbern 

ebendieselbe Richtung berfoigt wie biefe Flache.

Daraus erhellt, das ber Schlagschatten eines Stockes, welcher senkrecht
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in diese Slache gestellt wird (und dadurch also „in der Hauptvertikale" steht), 

ebenfalls weder nach rechts noc nac links gewandt fein kann, sondern in der 

Richtung der Tlache verharren mus, mit welcher der Stock selbst parallel ift.

Tig. 66.

Mit andern Worten: Der Schlagschatten mus, genugsam üeriângert, in dem- 

selben Puntte verschwinden, in dem die vertikale Flache verschwindet, namlic 

im Hauptpunkte. Saben wir dies als eine perspettivische Wahrheit erkannt 

und stecken danac eine beliebige Anzahl weiterer Stocke rechts und links von
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uns senkrecht in die Erde, fo wird es uns nicht schwer fatten zu erkennen und 

zu begreifen, das atte entstehenden Schlagschatten unter sic parallel sind und 

als solche sic ben Gesetzen über horizontal verschwindende parallele Linien

beugen müssen, b. h. fie würden, als parallel mit bem Schlagschatten des in 

ber Hauptvertitale stehenden Stockes, sic mit erfterem in einem gemeinschaft- 

lichen Punfte auf ber Horizontlinie vereinigen: bem Hauptpuntte. Dieses 

Beispiel lehrt unb erïtart uns folgendes Gesetz.
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Mlle Schlagíchatten senkrechter Linien, die von der gerade im 

Rücken des Beichners stehenden Sonne auf horizontale Slacken 

gemorfen werden, lanfen mit dem Hauptstrahle parallel und 

müssen sic ans diesem Grande alle im Hauptpunkte vereinigen.

In Sig. 66 sehen wir dieses dargestellt. Bom Stocke a sehen wir gar 

feinen Schlagíchatten, weil der Stock selbst ihn seiner Stellung nach verdeckt; 

denn er steht gerade in der Hauptvertikale, und wir wissen, das die nach dem 

Hauptpunkte verschwindenden horizontalen Linien vertikal erscheinen, 

sobald fie in der Hauptvertikale liegen. So erscheint der hinter dem 

vextikalen Stock liegende horizontale Schlagschatten anc vertikal und wird 

aus dem Grunde vom Stocke a volkommen verdeckt. Die Schlagschatten der 

andern Stocke dagegen sehen wir ganz regelrecht zum Hauptpunkte eilen, 

wie wir dies beschrieben haber.

Sowie after die Sonne nicht mehr genau im Rücken des Beichners steht, 

^ort auch der Hauptpunkt auf, als Fuspunkt der Schlagschatten zu fungieren. 

Nur bei einer Stellung gibt er sic noch dazu her, namlich damn, wenn die 

Sonne uns gerade gegenüber steht.

In diesem Talle würden wir eine vertikale Linie von der Sonne ab- 

marts ziehen fonnen, welche die Horizontlinie im Hauptpunkte trafe und 

diesen mit over ohne feinen Willen dadurc zum Zuszpunkt stempelte. Die an- 

genommene vertikale, mit dem Hauptstrahl parallel laufende Slache würde aber- 

mats weder erleuchtet noc beschattet fein, der Schlagschatten des sentrecht in 

diese Elache gestellten Stockes würde, wie vorhin, wieder mit dem Haupt- 

strahle parallel laufen, nur nach der entgegengesetzten Seite hin, und der 

Beweis, das auch die Schlagschatten andrer senkrechter Linien bei dieser 

Beleuchtung dem Hauptpunkte zueilen, last sic auf dieselbe Weise führen, 

wie often bei entgegengesetzter Stellung der Sonne.

Bei Sig. 66 sahen wir ben Schlagschatten des Stockes a gar nicht; in 

Sig. 67 erscheint uns dagegen ber Schlagschatten des in ber Hauptvertikale 

stehenden Stockes a als eine abmartS gehende Fortsetzung feiner 

selbst, was daher kommt, das biefer Schlagí chatten, weil er in ber Haupt- 

vertikale liegt, ebenso gut vertikal erscheint, wie ber Schlagschatten des Stockes a 

in Tig. 66.

Zwischen dieser Stellung der Sonne und den beiden zuerst angeführten 

(gerabe vor unb gerabe hinter uns) finb unendliche anbre Stellungen móglich, 

bei welchen after bie Schlagschatten vertikaler Linien auf horizontale gláchen 

sic immer auf ber Horizontlinie vereinigen. Die Vereinigungspunkte finb 

entweder rechts ober links oom Hauptpunkte.
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Steht die Sonne genau im Rücken des Zeichners, so ist der Haupt- 

punkt der Vereinigungspunkt, wie wir gesehen haben. Dreht sic jetzt die 

Sonne, sodas sie über die linke Schulter des Zeichners auf dessen rechte 

Hand scheint, wie in Tig. 68, so befindet sic der Vereinigungspunkt der 

Schlagschatten, also ihr Zuszpunkt, rechts vom Hauptpunkte. Es gehen also

a b, c d nac der Horizont- 

iinie rechts bom Haupt- 

punkte, indes be und ed 

perspektivisc parallel lau- 

fen mit ihren betreffen- 

ben Driginalen. Ve mehr 

bie Sonne sic in dieser 

Weise nac links bewegt, 

dadurc sic ber Stellung 

na^ert, bon ber wir sagten. 
Tig. 68.

sie sei parallel mit ber Bildslache, um so weiter entfernt sic ber Tuszpunft 

bom Hauptpunkte nac rechts, bis bie Richtung ber Schlagschatten zuletzt

geometrisch horizontal wir’d.
Bewegt sic bie Sonne bon ihrem Standpunkte hinter unferem Rücken nac 

rechts, fo begibt sic ber Tuszpunkt auf bie linke Seite des Hauptpunktes.

Anders wird es, berla^t bie Sonne ihren Standpunkt gerabe bor

uns. Rückt fie bon hier aus nac links, fo wird ber Tuszpunkt nac der-

selben Seite verlegt, also lints 

bom Hauptpunkte, wie wir in 

Tig. 69 an be unb cd sehen. 

Geht bie Sonne nac rechts, 
fo wird auc ber Zuszpunkt 

receté bom Hauptpunkte liegen.

Solange in dieserWeise bie 

Sonne uns mehr ober weniger 

entgegenscheint, fonnen wir, 

ben Fuszpunkt zu ermitteln, uns 

dasselbe Verfahren angewandt 

denken wie bei bem Lichte in ber 

Stube. Wir würden nac bem 
Tig. 69.

scheinbaren Stanb ber Sonne eine sentrechte Linie abwarts auf bie Horizont- 

linie ziehen unb dadurc ben Fuszpunkt des Lichtes unb ben Vereinigungs- 

punkt ber Schlagschatten erlangen.
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Die Sange ber Schlagschatten wir’d beim Sonnenlichte ganz auf dieselbe 

Art bestimmt wie beim Lampenlicht. Auc die Schlagschatten von hori- 

Bontalen Sinien auf horizontalen Flachen, bon vertifalen Sinien 

auf vertifalen glüchen fügen sic denselben Gesetzen im Freien wie im 

Zimmer. Nur unterlaffe man nicht, sic alle Puntte durch die Sinien des 

Beleuchtungsdreiecks zu sicherm. Wir wollen uns dessen praftischen 

Nutzen gleich fiar maceen.

wir sagten, dap die Sonnenstrahlen ihrer groszen Entfernung 

wegen als vollkommen parallel angenommen werden oder, 

beffer noch, als ein einziger, unveranderlicher Strahí, 

welcher in gleichem Momente ber Beleuchtung 

jedem Gegenstande gegenüber dieselbe Rich- 

tung beibehalt. Die Schlagschatten mehrerer 

gleich groszer, beliebig weit 

boneinanber entfernten Gegen- 

stande, 3. B. Telegraphen- 

stangen, Straszenlaternen,

SA

Sig. 70.

ioürben, wenn fie auf dieselbe oder auf zwei parallele Slacken fallen, zur selben 

Sefunde gemeffen unb verglichen, genau gleich gros sein und genau 

dieselbe Richtung verfolgen. Venn wir uttfern eignen Schlagschatten 

beim Spazierengehen beobachten, werden wir sehen, das derselbe immer gleich 

gros bleibt unb immer dieselbe Richtung beibehalt, gang einerlei wie wir 

uns zur Sonne stellent. Sinien, welche ben Sonnenstrahl reprafentieren unb, 

bon ber Sonne ans gezogen, unfern Scheitel beriihren, um sich mit ber 

auBerften Grenze unsres Langenschlagschattens zu berbinben, würden alle 

parallel fein, ob wir uns streckten ober beugten, ob wir nac Morgen ober
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Abend schauten. Als parallele Linien aber unterliegen sie in 

gewissen Fallen den perspektivischen Gesetzen.

Nehmen wir an, die Sonne steht, wie in Tig. 70, uns gegenüber 

rechts vom Hauptpunkte, and stecken wir drei oder vier Stbáe senfrecht in 

die Erde. Diese Schlagschatten haben, Wie wir angeführt, ihren Ver- 

einigungspunft anf der Horizontlinie, sentrecht unter dem scheinbaren Stand 

ber Sonne. Verbinden wir jetzt 

bie Spitzen ber Stode durch straff- 

gezogene Saben mit ber Sufjerften 

Grenze ber betreffenden Langen- 

schlagschatten, so wirb eine navere 

Betrachtung und Vergleichung dieser 

in Wirklichkeit volkommen paral- 

lelen Saben zeigen, das sie ebenso 

gut das Streben nac Vereinigung 

haben, wie alle anbern paralelen 

Linien, bie sic in ihrer Richtung 

von uns entfernen. Wo wirb ihr 

Vereinigungspunkt sein? In ber 

Sonne, bon ber bie Strahlen, 

welche bie Faden darstellen, aus- 

gehen.

Wenden wir borlaufig diese 

eine Wahrnehmung auf eine Zeich- 

nung an, indem wir irgend einen 

einfachen Gegenstand zeichnen, ber, 

bon ber Sonne in ber oben be- 

schriebenen Weise beleuchtet, feinen 

Schlagschatten auf eine horizontale 

Flache wirft. ES sei z. B. unfer
Würfel, wie wir ihn auf Fig.71 dargestellt haben. Die Sonne steht uns gegen- 

über links bon ber Hauptvertikale. Diese Sigur zeigt uns einen richtigen, bie 

anbre Sig. 72 einen falschen Schlagschatten. Wenn wir biefe beiden Figuren 

vergleichen, ben Unterschied des Verkehrten unb des Richtigen erfennend, fo 

Werben wir als na^ftíiegenbe Folge uns zu merken haben, auf welche Weise 

wir ein für allemal bie Nichtigkeit ber Schlagschatten erproben fonnen. Ic 

will annehmen, wir fatten beide Figuren ohne irgenb welche gedachte Linie nach 

bem bloszen Augenmas gemacht. Danac erproben wir bie Richtigkeit beiber,
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indem wir die von vertikalen Linien entstandenen Schlagschatten nac der 
Horizontlinie hin verlángern, wahrend wir die entsprechenden Sonnenstrahlen 
nac oben fortführen. Stellt es sic herous, das entweder die Sonnenstrahlen 
sic in einem gemeinschaftlichen Tunkte nicht vereinigen konnen over das bet 
ben Tuszpunktlinien das gleichmaszige Streben nac Vereinigung vermiszt 
wird, so is ber Schlagschatten falsch. Bei Sig. 71 sehen wir alle

Vig. 73.

Sp

zusammengeh-rigen Linien ber Ver- 

einigung entgegenstreben; bei Fig. 72 

bagegen verfolgt jebe Linie ihren eignen 

Weg — woraus folgt, das erstere Tigur 
4 richtig, letztere falsc ift.

Eine kleine Anderung erleidet biefe Probe, wenn 

bie Sonne uns mehr ober weniger im Rücken steht. Stande 

bie Sonne im Rücken rechts von uns, jo wissen wir, das ihr 

Tuszpunft sic links vom Hauptpunkte befindet. Die Vereinigung ber ver- 

langerten Schlagschatten geschieht also, wie bei ber vorhergehenden Stellung 

ber Sonne, anf ber Horizontlinie. Anders ift es mit ben Sonnenstrahlen, 

welche sic nicht, wie vorhin, in ber Sonne vereinigen, sondern sic 

gerabe nac ber entgegengesetzten Seite hin konzentrieren. Da in ber 

Perspektive ber S$ein fur uns Geset ift, fo barf uns bie scheinbare 

Unmógli^teit dieses Satzes nicht befremden. ES ift eine einfache Tolge 

des früher angeführten Gesetzes: Die Vereinigung verschwindender, paralleler 

Linien erfolgt stets in ber sic von uns entfernenben Richtung, unb 



über die Schattenperspektive. 113

ferner: Die Richtung einer Linie wird stets von dem Punkte aus bestimmt, 

der uns bon dieser Linie zunachst liegt, wie wir diesem Gesetze bei den 

Fig. 67, 69, 70 und 71 auc gewissenhaft nachgekommen sind.

Wir müssen uns dabei nur stets vergegenwartigen, das die Sonnen- 

strahlen erst dann fur uns überhaupt in Trage kommen und einem perspet- 

tivischen Gesetze unterliegen, wenn fie bon ber int Rücken stehenden Sonne 

über unfern Kopf hinausgesandt sind und dadurc als parallele Linien be- 

handelt werden fonnen. Was hinter uns passiert, kümmert uns nicht — 

sowie aber bie Millionen paralleler Sonnenstrahlen uns passiert haben, 

müssen fie sic bem allgemeinen Gesetz paraffeler Linien fügen unb sic in 

einer bon uns fortgehenden Richtung vereinigen.
/

Tig. 74. (Ntichtig.) Tig. 75. Galsch.)

Betrachten wir jetzt Fig. 73 unb vergleichen damit Tig. 66, 68 unb 78. 

Die Schattenlinie a c geht zum Fuszpunkte Fp links bom Hauptpunkte; b Sp 

ift ein Sonnenstrahí, welcher bie Lange des Schlagschattens ber Linie ab 

auf ber Linie a Fp in c bestimmt. Da uns jetzt ber Punft b nü^er liegt 

als c, unb zwar gerade um soviet na^er, als bie Entfernung bon a nach c 

betragt, fo dürfen wir die Linie b c Sp nicht über b hinaus verlangern, 

b. h. also nicht nac der-Seite hin, bon woher ber Sonnenstrahí eigentlic 

kommt. Wir würden in bem Talle das Gesetz über bie Verlangerung ver- 

schwindender Linien übertreten; bc barf nur nach Sp hin verlangert werden, 

unb zwar fo lange, bis fie eine vertikal bom Tuszpunkt Fp abmartS gezogene 

Linie trifft, also in Sp. In biefem Punkte, ben wir ben „Sonnenpunkt" 

nennen wollen, bereinigen sic alle Sonnenstrahlen biefer Beleuchtung.

Stecken wir wieder bie Stocke senkrecht in bie Erde unb stellen uns fo, 

das wir bie Stocke bor uns, bie Sonne aber links im Rücken haben, fo 

werden wir, wenn wir auc bie Saben in früherer Weise wieder anwenden, 

leicht das Bestreben derselben erkennen, sic rechts nach einer uns unb bie 
Sonne fliehenden Seite hin zu bereinigen. Übrigens geben uns schon bie 

Schlagschatten selbst durch ihr Zusammenlaufen nach einer bon uns ab-

Ehrenberg, Das Beichnen. 2. Auft. 8 •
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gewmandten Richtung hin (wie auc 3- %, bei Sig. 68 die Linien ab und cd 

uns zeigen) zu verstehen, das fie von ben Sonnenstrahlen dasselbe verlangen. 

Sonac konnen wir bie Richtigkeit ber Schlagschatten, bie von der hinter 

uns stehenden Sonne verursacht werden, ebenso erproben, wie bei obigem, 

wo bie Sonne vor uns stand. An ben Frontwürfeln, Sig. 74 unb 75, 
sehen wir bie richtigen unb bie falschen Schlagschatten in dieser Beleuchtung.

Im ben Fuspunkt auf ber Horizontlinie zu bestimmen, brauchen wir nur 

ben Schlagschatten einer einzigen vertikalen Linie zu veringern, inbem

Big. 76.

wir beren Richtung moglichst genau wiederzugeben suchen. Wir haben damit 

ben Tuszpunft aller anbern unter gleichem Verhaltnisse hervorgerufenen 

Schlagschatten gefunben.

Das Beleuchtungsdreiec hat feinen rechten Winkel stets im 

Tuszpunkte; bie Katheten bestehen einerseits aus ber æeriângerung eines 

Schlagschattens, anderseits ans ber vertikalen Sinie, welche vom Zuszpuntte gum 

Vereinigungspuntte ber Lichtstrahlen führt, welcher, wie wir gesehen haben, 

somohl unterhalb wie oberhalb ber Horizontlinie sein kann; aber wir fonnen 

auch jede schattenwerfende vertikale Linte als eine solche Kathete ansehen; bie 

Hypotenuse wird stets durch ben bie Sange ber Schlagschatten bestimmen- 

ben Lichtstrahl gebildet.
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Die Anwendung des Beleuchtungsdreiecks ist besonders dann eine grosze 

Erleichterung, wenn wir Schlagschatten von sehr verschieden geformten Gegen- 

standen zu zeichnen haben. Wir brauchen dann nur jede schattenwerfende Spitze 

oder Ecke als den oberen Teil einer vertikalen Linie oder einer Kathete an- 

zusehen, deren Schlagí chatten wir nac der angegebenen Weise bestimmen, 

und dann diese gefundenen Schattenpunkte durc Linien zu verbinden, welche 

den Driginalen perspektivisc entsprechen.

Besteht ber Gegenstand nur aus vertikalen unb horizontalen Grenz- 

linien, fo tünnen wir in vielen Fallen durc bie Schlagí chatten ber letzteren 

bie Form unb Grenze des ganzen Schlagschattens bestimmen lassen, ohne 

Hinzuziehung ber Sonnenstrahlen. Da wir wissen, das bie Schlagschatten

Tig. 77.

horizontaler Linien auf horizontale Flachen stets mit ben Linien, wodurch 

fie entstanden, parallel sind, haben wir diese Schlagí chatten, nac ben be- 

kannten Gesetzen ber Linearperspektive, sic in denselben Punkten vereinigen 

zu lassen, in welchen ihre Urheber sic versammeln.

Wir sagten, in einem Falle würden bie Schlagí chatten nicht ihren Ver- 

einigungspunkt auf ber Horizontlinie haben. Dieser Fall würde eintreten, 

Wenn bie Sonne für uns fo steht, das ihre Strahlen in ber Richtung einer 

glache fallen, beren Basis mit ber Horizontlinie parallel ift. Es würden 

alsdann samtliche fraglichen Schlagschatten gar keine Verschwindungspunkte 

haben, sondern würben geometrisc horizontal zu zeichnen fein. Man 

fagt von ber Sonne in biefer Stettung, das ihre Straiten mit ber Bild- 

flache, b. h. mit ber Flache, auf welcher wir zeichnen, parallel laufen. 

Dies wirb uns vielleicht noc deutlicher werben, wenn wir uns selbst inmitten 

einer senkrechten Flache stehend denken, beren Basis mit ber Horizont- 

8*
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linie parallel is und in deren Verlangerung rechts oder links von uns 

die Sonne steht.

Steht uns also die Sonne genau zur Seite, entweder rechts oder links 
von uns, das ihre Strahlen in die Richtung dieser senkrechten Flache fallen, 

fo würde diese Tláche selbst, wie bei bem vorigen Beispiel, weder be- 

leuchtet noch beschattet sein — ber Schlagschatten eines sentrecht in bie 

Tlache gestellten Stockes also tourbe mit beren Basis genau parallel gehen. 

Da biefe Basis nun, als parallel mit ber Horizontlinie, auc geometrisc 

horizontal ift, so hat folglich auc ber bezügliche Schlagschatten eine geo- 

metrisch horizontale Richtung und mit ihm alle andern unter gleichen 

Bedingungen erzeugten Schlagschatten.

Sig. 77 zeigt uns einen Diagonal-Würfel in dieser Beleuchtung. Die 

Schlagschattenlinien ab unb c d sind geometrisc horizontal; a e geht nac bem 

rechten, ec nac bem linken Distanzpunkte, entsprechend ihren Driginallinien.

Steht mithin bie Sonne, wie in Fig. 77 genau in ber Bildflache, fo 

haben wir es am bequemsten, inbem wir alsdann gar keinen Verschwindungs- 

punit fur bie Schlagschatten vertikaler Linien gebrauchen, fonbern biefe 

einfach geometrisc horizontal zeichnen.
Der Tuspunkt für Schlagschatten, welche von solchen horizontalen Linien 

auf vertikale Tlachen geworfen werden, bie mit ber betreffenden Flache einen 

rechten Winkel bilden, wird in ahnlicher Weise gefunben wie beim Lampenlicht.

Steht bie Sonne vor uns, fo befindet er sic über ber Horizontlinie 

in gleicher Hôhe mit bem scheinbaren Stanb ber Sonne, unb zwar sentrecht 

über bem Punkte, in welchem eine Verlangerung ber betreffenden senkrechten 

Slache bie horizontlinie berühren würde. Auf Tig. 77 haben wir eine nac 

bem Hauptpunkte verschwindende vertikale Flache abed; bie Linien ef, gh 

unb ik bilden mit dieser Flache einen rechten Winkel. Der Fuszpunft ihrer 

Schlagschatten befindet sic daher sentrecht über bem Hauptpunkte, in 

paralleler Hohe mit bem scheinbaren Stanb ber Sonne. Die Schlagschatten- 

linien le, mg unb ni bewegen unb vereinigen sic also dorthin. Die 

übrigen Schlagschatten suche man sic probehalber selbst zu er Haren, was 

nicht schwer halten wird, ba fie regelmaszig sind.

Steht bie Sonne hinter uns, wie in Fig. 78, fo ift der Fuspunkt 

sentrecht unter bem Verschwindungspunkte ber vertikalen Flache mit ber 

Horizontlinie. Nur in ben seltensten Fallen jedoch bermogen wir biefe 

Punkte auf ber Zeichnung anzugeben, ebensowenig wie bie Sonne selbst. 

Doc schadet das nicht biel, wenn wir uns nur merken, worauf es haupt- 

sachlich ankommt, namlich nac welcher Richtung hin bie betreffenden
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Schattenlinien sic vereinigen müssen. Wir haben aber auf Sig. 78 noch 

einmal genau das ganze Verfahren bei Verechnung der Schlagí chatten deutlich 

angegeben, and darf ic wohl annehmen, das die aufmerfsamen Leser

samtliche Binien verstehen werden. Besonders zu erforschen ware 8- 2.1 mie 

der Echlagschatten des Punftes a in c gefunden wurde, ober der Schatten 
des Tunttes 1 in m, k in e, i in g; auc barüber môge man fich Stechen- 
schaft geben, das unb warum die Schattenlinien fe, dc unid h8 parallel 

sind, namlic geometrisc parallel.
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Salit ein allgemeines oder doppeltes Licht auf ben zu zeichnenden 

Gegenstand, so sind bie angeführten Regeln natiirlic nicht strenge zu be- 

folgen; doc hat man auch, wenn dies irgend moglic ist, ein solches Licht 

zu vermeiden, wodurc bie Richtung und bie Grenze der Schlagschatten zu 

unbestimmt unb verschwommen werden.

Noc habe ic solcher Schlagí chatten zu erwahnen, welche auf ver- 

schiedene Slacken fallen, wie 8. V. der Schlagschatten eines sentrecht stehenden 

Stockes auf Treppenstufen auf Fig. 79.

Sig. 79.

Die auf bie horizontalen Teile ber Treppe geworfenen Schatten finb 

unter sic parallel unb haben infolgedessen ihren Bereinigungspunkt auf ber 

Horizontlinie, welcher bort ist, wo bie Verlangerung einer biefer Schatten- 

linien die Horizontlinie trifft. Die Schlagschatten auf die senkrechten Teile 

ber Stufen bleiben senkrecht; in Verbindung mit ben horizontal laufenden 

Schatten entsteht dadurch ein Zickzack, wie es schon bie Form ber Treppe 

bedingt. Von solchen unb ahnlichen Schlagschatten, bie von einem Gegen- 

stande herrüihrend, auf verschiedene Slacken fallen, fagt man, fie finb „ge- 

brochen". Die übrigen Linien unb Schatten auf biefer Sigur (auf welcher 

bie Sonne genau fo steht wie in Fig. 78, namlich links im Ntücken des Be- 
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schauers) moge man sic der übung wegen selbst erftâren. Sor allem suche man 

herauszubringen, wie der Schlagschatten des fc^rôgen Stockes gh gefunden 

wurde, vermittelst der Punfte ikl. Man beachte, das der Schatten gm nicht 

nac dem Fuszpunkte geht, weil er bon einem schrágen Stock herrührt.

Schlagschatten runder and gebogener Linien zu bestimmen, müssen wir, 

wie erwahnt, dem Auge anvertrauen, ebenso wie wir die Schlagschatten 

forager Linien auf forage gia^en oder andre unregelmaBige Kirper nicht 

in so bestimmte Gesetze fassen fonnen, wie dies bei rechtwinkeligen Gegen- 

standen ber Fall War.
Bei runden Gegenstanden haben wir überhaupt mehr auf ihren eignen 

Schatten zu achten, welcher sic genau nach ihrer Form tichten mus. gür 

bie Schlagschatten jedoc laszt sic das Beleuchtungsdreieck in ben meisten 

Fallen auc hier anwenden, inbem wir bie Schlagschatten aller freistehenden 

Punkte danac zu finben bemüht fein müssen.
Somit haben wir durch vorstehendes bie Gesetze tennen gelernt, nach 

welchen bie Schlagí chatten ber Ktorper zu zeichnen sind, mit Nücksicht auf 

deren Richtung und Grosze, als der eigentlichen Aufgabe der berechnenden 

Schattenlehre. Der Begriff „Schattenperspektive" schliest hauptsachlic biefe 

Berechnung in sich, indem die verschiedene Starke der Schatten der Luft- 

perspeftive zu bestimmen überlassen bleibt. Nur noc zweier Gegensitze 

wollen wir am Ende dieses Abschnittes furz gebenfen — wenn es sic nam- 

lic um eine genau auszuführende Zeichnung handelt.
Man setze niemals das ^o^fte Licht an bie auBerfte Grenze eines 

Gegenstandes, feíbft wenn es uns in ber Natur so erscheinen foUte. Die 

Zalle, in welchen wir dies trotzdem zu thun fatten, sind fo vereinzeft, baB 

bie attgemeine Regel dadurch nicht geschwacht wirb. ES ware 8- %, môgtidj, 
baB eine botttommen glatte §ia^e fo beleuchtet ist, baB wirttich das ^b^fte 

Licht an bie uns gugewandte auBerfte Grenze ber Elche herantritt; bie ent- 

gegengesetizte Grenze derselben glche wird alsdann aber desto schwacher be- 

leuchtet erscheinen. Bei irgend einem gebogenen oder gar runden Scirper 

dürfen wir auch nicht einmal die Moglichkeit eintreten lassent, das hochste Vicht 

an der Grenze zu sehen oder zu zeichnen, wenn von einer guten Wirtung des 

Gezeichneten bie Rede fein solí.
Man zeichne niemalS ben dunkelsten ©fatten bis zur auBerfien Grenze 

des Gegenstandes hinaus: die von jedem Kürper aufgenommenen Reflexe ver- 

bieten es, unb zwar gang besonders bei Nundungen. Jeder runbe Gegenstand 

endet an seiner vom Licht abgewandten Grenze mit einem Rester. (Sgt. Luft- 

perspeftive.)
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. Schatten und Licht müssen stets durc einen Halbschatten verbunden sein. 

Wir haben überhaupt eigentlic nur drei Grade von Schattierungen zu 

beobachten: Licht, Halbschatten und Schatten. Ein Schatten is fast nie gang 

schwarz; sogar der tiefste Kernschatten is selten volkommen schwarz. Trot- 

dem fonnen wir, zeichnen wir mit Bleistift, getrost so dunkel gehen, wie der 

Bleistift nur immer angeben will, intern der dunkelste Bleistiftschatten noc

Sig. 80.

immer weit entfernt vom wirklichen Schwarz ist. Bei Kreidezeichnungen mus 

man mit dem „Schwarzen" schon vorsichtiger sein, weil die starfsten Kreide- 

schatten wirflichem Schwarz sehr nahe kommen. Damit verlassen wir ben 

Teil ber Perspektive, dessen Gesetze wir an Binien zeigen und erfiaren 

konnten, inbem wir zum Dank für bie guten Tienste, welche uns bie Allee 

erwiesen hat, dieselbe als Schluszstein dieses Kapitels vorführen. — Die 

Horizontlinie is auf dieser Sig. 80 in einer Hihe von 3 Metern angenommen.

Was weiter über bie Slbtonung von Licht unb Schatten zu sagen ist, 

Werben wir in bem jetzt folgenden Abschnitte über Luftperspektive erHaren.



Hechstes Kapitef.
. Anftperspektive.

&0s gibt feinen voltommen leeren Naum, sagt Kant, and diefer Gat 

hat auc für uns seine Bedeutung, indem wir jede scheinbare Leere auf unsrer 

Erde mit Luft ausgefüllt wissen.
Wir haben dabei jedoc als Hauptsache nicht auszer acht zu lassen, das 

die Luft trot ihrer auszerordentlichen Durchsichtigkeit ein Carper ist, ben 

wir also mehr oder weniger wahrzunehmen im stande sind.

Wir müssen bie Luft selbst als farblos ansehen. Wie aber mehrere 

an sic farblose Glasplatten, wenn fie auf ein weiszes Stück Papier über- 

einander gelegt werden, allmahlic eine Art Tarbe zu befommen scheinen, so 

erkennen wir auc in der Luft Tarbe, wenn wir dieselbe durch tausendfac 

wiederholte Schichten betrachten. Es ift bann aber weniger bie Luft selbst, 

welche bie Farbe annimmt, als vielmehr ber Raum ober Harper, welcher sic 

hinter derselben befindet.

Veder lichtlose Raum fowie jeder dunkle Harper überhaupt, durch ein 

erleuchtetes, nicht vollkommen durchsichtiges Medium gesehen, nimmt eine 

blaue Tarbe an. Daher erscheint uns ber Himmelsraum, ben wir wohl an 

sic als vollstandig dunkel unb schwarz annehmen müssen, durch das Medium 

ber erleuchteten farblosen Luft angesehen, blau; bie blaue Iris des Auges 

verdankt ihre Farbe dem lichtlosen Innern des Auges, über welche sic eine 

transparente, mehr ober weniger farblose Haut ausspannt. Terne dunkle 

Verge, Walder, ©tabte erscheinen bïau u. f. w. Wir haben uns inbeffen 

gewb^nt, bie Wirkung für bie Ursache zu nehmen, unb denken uns 3- B. das 

ATuge an unb für sic blau, bie Luft an unb für sic bíau, was fur bie ein- 

fache Beobachtung auc genügend ift
Mit Rüicksicht auf ben Einflus ber Luft in malerischer Beziehung be- 

obachte man folgenbe Regeln:
Je weiszer unb glanzender ein Gegenstand ift, desto weniger ift er ben 

Wirkungen ber Luft ausgesetzt. In allen Fallen merit man ben Einflus ber 

Luft mehr in ben Schattenpartien als im Lichte.



122 Sechstes Kapitel.

Zwischen dem Objekte und dem Zeichner ist stets Luft, welche bewirkt, 

das wir nur in nachster Nahe reines Weis im Lichte und tiesstes Schwarz 

im Schatten sehen — jede Fernung dampft beides.

Ganz abgesehen von der Entfernung der ©egenftanbe fiber gibt bie 

Luft an sic bem Schatten jedes Kürpers einen blaulichen Ton, welcher am 

starksten an denjenigen Teilen hervortritt, bie ihre Flachen am meisten vom Lichte 

abwenden. (Ic rebe natürlic bon einer Beleuchtung, und zwar Sonnen- 

beleuchtung, im Freien.) Nachstdem, das bie betreffende Lokalfarbe sic da- 

durc also berânbert, wir’d sie auc an biefen Stellen heller erscheinen als 

ber allgemeine Schattenton. Wir nennen diese Erscheinung Luftreflex. 

Diesem Luftreflere is jeder im Freien stehende ^brper preisgegeben, und 

wir haben biefe Einmischung ber Luft wohl zu unterscheiden bon demjenigen 

Reflexe, welchen ein Korper auf ben anbern wirft.

Überhaupt haben wir Luft-, Farben- unb Lichtreflere zu unter- 

scheiden. Luftreflere umspielen, wie oben ertiart, alle im Freien stehende 

Gegenstande.

Farbenreflexe entstehen, wenn Kirper, beren Lokalfarbe verschieden 

ist, so zu einanber stehen, das bie Lichtseite des einen auf bie Schattenseite 

des anbern bie empfangenen Lichtstrahlen zurückwirft. Es mischen sic bann 

beibe Farben unb bilben einen Mittelton zwischen ben eigentlichen Lokalfarben 

ber betreffenben ©egenftanbe. Brachte man 3. B. neben bie Schattenseite 

eines blauen Kleides bie Lichtseite eines roten Tuches, fo entstanden auf 

bem blauen Kleide violette Reflexe, welche sic um fo reiner zeigen würden, 

als bie fie erzeugenden Hauptfarben aus einem reinen vollen Blau unb einem 

leuchtenden Rot beftanben. Ue nachdem aber bie Kraft ber einen, als blosze 

Farbe verglichen, ber anbern unterliegt, wird auc im Reflex bie eine mehr 

vorherrschen als bie anbre, ohne das derselbe bie Bezeichnung unb bie Wir- 
kung eines „violetten" Tones einbüszt. — Übrigens tonnen auc Farben, bie 

sic ganz im Schatten befinden, schon durch ihren Gegensatz ober Unterschied 

reflexahnlic aufeinanber einwirken.

Unter Lichtrefleren verstehe ic solche, welche von allen im Freien 

befindlichen (Segenftanben als natürliche Tolge ber Sonnenbeleuchtung über- 

haupt, mehr ober weniger zurückgeworfen werden. Die solcher Weise ent- 

stehenden Reflere zeigen sic gewühnlic als einfache Erhellung des Schattens, 

ohne eigentliche Beimischung einer erkennbaren anbern Farbe.

Bei allen Refleren aber tritt bie Luft als befânftigenbeê unb ver- 

bindendes Mittel hinzu. Wirkt fie nicht durch ihre Reflere, fo wirkt fie 
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schon durc ihr bloszes Dasein als Kürper und mildert dadurc die andern 

Reflere, ehe fie noc unfer Auge erreichen.

Das lebendigste und zugleic harmonischste Spiel von Licht, Schatten 

und Refleren ionnen wir übrigens an einer gereiften Weintraube wahrnehmen. 

Vom hüchsten Licht bis zum tiefsten Kernschatten herrscht eine so vollstandige 

Klarheit in allen Teilen, die Rundung ber einzelnen Beeren ist undeschadet 

ber Wirkung ber ganzen Traube eine so vollkommen plastische, selbst ba, wo 

diese Wirkung nur durc Reflex und Schatten erzeugt wird, das wir aus 

beren Studium gar manches lernen fonnen. Denn was wir bei ber Wein- 

traube ihrer eigentümlichen Klarheit wegen in berftarftem Masstabe sehen, 

das finden wir wieder bei alien Gegenstanden, bie nicht aus ganz glatten 

Slacken bestehen.

Wir haben besonders barauf zu achten, das wir Licht- unb Schatten- 

massen trennen unb jedes in seiner Weise behandeln. Ale einzelnen Formen 

unb ©egenftanbe, welche sic entweber in ber beschatteten Flache selbst oder 

in beren Schlagschatten befinden, dürfen nur durc Reflere erleuchtet sein. 

Man erkennt unb erreicht dies ant beften dadurch, das man beobachtet, wie 

das fefunbare Licht, wie wir auc ben Reflex nennen fbhnen, bie ©egenftdnbe 

gerabe bon ber dem wirklichen Licht entgegengesetzten Seite erhellt. 

Ware z. V. auf ber Lichtseite alles bon links beleuchtet, fo würde bie 

Schattenseite durc ben Reflex bon rechts erhellt sein, b. h. wenn ber 

Reflex nur bon einer Seite kommt unb nicht durch verschieden stehende 

Gegenstande mit gar verschiedenen Farben unruhig unb unbestimmt wird. 

Am starksten ausgesprochen sehen wir diesen Kontrast beim Sonnenschein im 

Treien, Wo bie Luft das fefunbare Licht bilbet, ober im Zimmer bei so- 

genanntem „geschlossenen" Licht, wenn bie Reflere durch scharf beleuchtete 

hellfarbige ©egenftanbe entstehen. Wie schwac aber auch ein Reflex ift ober 

erscheint, fo dürfen wir nicht bergeffen, das kein Gegenstand ohne Reflex 

existiert, wenn dies nicht durch ganz befonbere Vorrichtungen bezweckt unb 

erreicht worben ift. So 3. V. kam Michelangelo Caravaggio (nicht 

zu verwechseln mit Michelangelo Buonarotti, bem grb^ten Künstlergeiste 

aller Zeiten) auf bie Idee, moglichst ohne Reflere malen zu wollen. Er lies 

zu bem Ende fein Atelier mit schwarzem Tuche ausschlagen unb setzte feine 

Modelle in ein moglichst scharfes Licht. Er erreichte dadurc eine ganz 

eigentümliche Wirkung, welche, berbunben mit bem faft reflejlofen Schatten, 

feinen Figuren eine befonbere, nur auf biefe Weise zu erzielende Plastit ver- 

lieh. Diese Manier erregte bei ihrem Entstehen ungemeines Aufsehen unb 

teilweife Bewunderung. Sie konnte aber nicht bestehen, well fie nicht aus 
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der einfachen Natur, sondern nur durc ben launigen Einfall eines ein- 

zelnen Küinstlers entstand, ber sic biefe Beleuchtung selbst erst künstlic her- 

stellen muszte.

Eine künstliche Beleuchtung is deshalb ober an unb fur sic keineswegs 

immer zu tadeln, sondern ist im Gegenteil oft sehr vorteilhaft unb von vor- 

züglicher Wirkung. Aber eine künstliche Beleuchtung, welche in besonderen 

Fallen begrüindet unb gut ist, barf nicht auf alle Falle ubertragen werden — 

bann wird fie zur Manier. Wenn Caravaggio Figuren in ber freien Luft 

mit benfelben schwarzen Schatten malte, wie diejenigen in feinem schwarzen 
Atelier, so ift dies zu weit gegangen. Ahnlic wie die heutigen Dreilicht- 

mater zu weit gehen, welche eine angenommene kalte, graue Farbung, welche 

in ber Natur zu sehen, fie sic einbitben, auc auf Darstellungen im Zimmer 

anwenden unb dadurch benfelben Fehler begehen, ben fie ben fog. Sdealisten 

bormerfen. Weder bie groszen Maler ber Renaissance in italien noc bie 

spateren Maler alter anbern Nationen wuszten etwas bon Luftwirkung in 

mobernem Sinne. Sie matten alle „falsch“, sodas ein ganz in Grau ge- 

tauchter Dreilichtmaler mit wegwerfender Geringschatzung bon Tizian fagte: 

„Der Kerf fonnte ja nicht einmal richtig sehen!" Mochte es doc recht biete 

geben, bie im stande moren, fo „falsch“ zu sehen, wie Tizian, bann würde 

bie heutige Kunst nicht einen fo armfetigen Eindruc machen — unb anftatt, 

das uns jetzt ein tütendes leeres Grau aus den meisten Bildern entgegen- 

gahnt, würden wir uns an Poesie und erhabenen Gedanken erquicken und er- 

bauen ïônnen.

Doch brechen wir ab bon biefer Betrachtung unb kehren zur Luftperspektive 

zurüick. Wir haben bis jetzt mehr von Reflexen als bon Luft gerebet. Keommen 

wir jetzt zu dem Einflus, ben bie Luft ohne zu refleftieren auf bie 

©egenftânbe ausübt.

Vede sic bon uns entfemenbe Flache bertiert an Bicht, Schatten unb 

garbe durc das Dazwischentreten ber Luft. Diesen Satz haben wir mit 

grô^ter Konsequenz auf alte verschwindenden Flachen anzuwenden, mogen die- 

fetben gros ober ïlein, nahe ober feme fein.

Wir ïônnen uns bie Notwendigkeit unb ben Grund biefer Regel aus 

folgendem Beispiele ïtar machen. Denken wir uns zwei hohe weisze Mauern, 

die eine rechts, die andre links von uns, nac dem Hauptpunkte gehen. Die 

eine ift bom Sonnenlichte scharf beleuchtet, bie anbre ganz im Schatten. 

Jetzt würden wir bemerten, dass bie Lichtseite wirklic reines Weisz nur in 

unsrer Nahe hat, wahrend bie entfernteren Teile allmahlic ein immer starker 
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werdendes Grau annehmen. Ebenso wir’d die Schattenseite am dunkelsten 

und zugleic am klarsten in unsrer Nahe sein, indes Dunkelheit und Klar- 

heit abnehmen, je weiter fie sic von uns entfernt. Die Vereinigung beider 

Mauern an der Horizontlinie würde auc Licht und Schatten so verschmelzen, 

das man fur ben entstehenden Ton weder bie Bezeichnung Licht noc Schatten 

gebrauchen ïônnte.
Der Schlagí chatten, ben wir neben ber Schattenmauer auf ber hori- 

zontalen Ebene hinlaufen sehen, bleibt um einen Ton dunkler als ber ©chatten 

auf ber Mauer, auc wenn wir biefe Ebene weis anne^men,. Der beleuchtete 

Teil biefer horizontalen Ebene verliert sic in derselben Weise, wie bie 

oben beschriebene vertikale lache. Der blaue Himmel folgt mehr bem 

Beispiele ber Schattenmassen, inbem feine Farbe nac bem Horizonte zu 

immer heller wird — wie benn überhaupt ja jede an sic dunkle Farbe in 

ber Terne matter unb heller wird.

Wie wir nun früher von ben langen Linien ber Allee auf bie kleinen 

Linien des Würfels schlossen, dasselbe Gesetz auf dieselben anwendend, so 

übertragen wir jetzt das Beispiel von ben langen Mauern auf jede kleinere 

gla^e. Unb wie wir verschwindende parallele Linien so zeichnen müssen, 

dasz fie sic vereinigen fônnen, auc wenn wir ber schwachen Verkürzung 

wegen kaum im ftanbe finb, es zu erkennen, so haben wir auc bie Abstufung 

bon Licht, Schatten unb Farbe einer jeden Slache zu beobachten 

unb wiederzugeben, auc wenn wir dieselbe vielleicht aus Mangel an 
Übung kaum erkennen.

Schon bie kleinen Seiten unsres Würfels beugen sic biefem Gesetze. 

Wir haben ben uns gunâ^ft befindlichen Teil ber Schattenseite ein klein 

wenig dunkler zu halten als ben uns ferner liegenben Teil, ebenso wie wir 

ber Lichtseite einen schwachen Ton zu geben haben nac ber sic bon uns 

entfernenben Seite hin. Wir werden uns bon ber vorteilhaften perspet- 

tivischen Wirkung solcher Art behandelter ^ôrper leicht überzeugen fonnen, 

wenn wir unsern Würfel in gleicher Beleuchtung unb Stellung zweimal 

zeichnen. Das eine Mal lassen wir bie Lichtseite ganz weis unb geben ber 

Schattenseite auc eine gleichmazige ©tarte, das anbre Mal zeichnen wir ihn 

mit ber angegebenen schwachen Tonabstufung, unb beim Vergleich erkennen 

wir bald, wie viel natürlicher letzterer wirkt, als erfterer.

Dieser Unterschied zwischen Licht unb Schatten, in betreff ihrer Starke 

sowohí, als rücksichtlic ihrer Abstufung, wird noc bebeutenb er^ô^t durc 

eine optische Tauschung, welche wir an ben meiften ©egenftânben wahrnehmen. 

Stellen wir einen mogli^ft rein unb gleichmaszig hell gefarbten Würfel bor 
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uns hin, etwa diagonal, so das die eine seiner vertikalen Seiten beleuchtet, 

die andre beschattet ist. Es wird uns nicht schwer fallen zu erkennen, das 

Schatten und Licht ba am starksten erscheinen, wo die beiden betreffenden 

Slacken zusammenstoszen, und zwar is beides so intensiv, das wir diese Er- 

scheinung unmogli^ allein dem Einflus der Luft zuschreiben tonnen, welche 

bie uns fermer gelegenen Teile ber beiden Flachen ein wenig abtont, wo- 

durch benn allerdings bie vorderen Teile, also besonders ber Zusammenstos 

ber Tlachen an ber vorderen Ecke, ben Gegensat von ©fatten und Licht am 

deutlichsten zeigen. Diese Erscheinung hat vielmehr in bem durch das unmittel- 

bare Zusammentreffen von Licht unb Schatten entstehenden Gegensat ihren 

Grund. Wir iônnen uns davon leicht überzeugen, wenn wir 3. ®. anf bie Licht- 

seite des Würfels ein dunkles, glanzloses Stück Papier kleben, oder umgekehrt 

anf bie Schattenseite ein weiszes Papier. In beiden Fallen haben wir ben natür- 

lichen Gegensat gemildert oder ganz aufgehoben, unb wir werden sehen, dasz 

bie betreffende freigebliebene Seite viel an Kraft unb, wenn man so sagen 

barf, an Selbstlndigkeit verloren hat. Vekleben wir bie Schattenseite hell, 

scheint bie Lichtseite dunkler unb matter zu werden; machen wir letztere 

dunkel, erscheint ber Schatten heller, unb nur, wenn wir beide Seiten gleich- 

faring bekleben oder fie ganz freí machen, bekommen Licht unb Schatten bie 

zuerst erwahnte Kraft unb Klarheit. — Anderseits fonnen wir auc ver- 

juchen, ben Gegensat noc zu erhühen, indem wir auf bie Lichtseite Weisz 

unb auf bie Schattenseite Dunkel kleben. In biefem Falle ift aber bie ent- 

stehende Wirkung keine optische Tauschung mehr, fonbern liegt einfach in bem 

berftartten Gegensat ber Lokalfarben beiber Seiten. Bei bem erften Ver- 

such aber müssen wir deshalb an eine Art Blendwert glauben, weil wir 

bie Kraft von Licht unb Schatten aufheben konnten, ungeachtet eine Seite 

ganz unberanberte Beleuchtung unb dieselbe Lokálfarbe behielt. Nichts- 

destoweniger haben wir biefe Erscheinung genau nachzuahmen, benn jebe Er- 

scheinung in ber Natur ift für uns Gesetz, ohne welches wir bie Wirkung ber 

Natur niemals erreichen werden.

Also bei jeder perspeftivischen Flache sehen wir Licht, Schatten unb 

Tarbe sic „abtbnen" ober, wie ein sehr bezeichnender Ausdruc fagt, „luftiger 

werden." Je mehr Luft zwischen uns unb ben Gegenstand tritt, desto matter 

unb gebampfter erscheint er uns in allen Tinen, unb desto augenscheinlicher 

breitet sic ein bldulicher Schleier uber ihm aus. Dieses Ban ift jedoc sehr 

verschieden bon bem Blau, welches in ben Schattenpartien des Korpers aus- 

schlieszlic durch ben Luftreflex entsteht. Letzterer ift bebeutenb lebhafter 

unb gibt bem Gegenstande im Schatten erhühte Klarheit in Form 
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und Farbe, wahrend die andre Blue, trot ihrer Leichtigkeit im Ton, den 

Korper verdect und seine einzelnen Teile mehr oder weniger unkenntlic 

macht. Letztere Wahrnehmung haben wir uns wohl zu merfen.

Das Licht schwachen wir, indem wir es dunfler werden lassen; der 

Schatten wir’d geschwacht, wenn wir ihn heller ma^en; die Farbe wird 

schwacher, indem wir fie durc Beimischung einer andern Farbe an Reinheit 

und Kraft vertieren, also gebrochener erscheinen lassen.

Je grower die Entfernung eines Gegenstandes von uns ift, desto schwacher, 

undeutlicher und verschwommener erscheinen uns feme einzelnen Teile. Durc 

Beachtung dieses Umstandes kann man schon mit einfachen Umrissen ohne 

irgend welchen Schatten eine Art von Luftperspektive auf einer Zeichnung er- 

reichen, intern die schwacher und unbestimmter gehaltenen Linien schon an 

und für sic einen zurückweichenden perspektivischen Charafter haben.

Von ten Schlagschatten gilt natürlic dasselbe, was von ten Schatten 

überhaupt gesagt ist, nur das tie ersteren fast immer etwas dunkler 

fint als letztere. Venn nicht besondere Reflexe oter eine zu grosze Ver- 

schiedenheit des Lokaltons eine Ausnahme verursachen, tonnen wir als Regel 

annehmen: Ale Schlagschatten fint dunkler als tie ten ©egenftanten selbst 

eigentümlichen Schatten. Tiele aber 3. B. ter Schlagschatten eines dunkel 

gefarbten Gegenstandes auf eine weisze Flache, so würde ter starke Kontrast 

ter Lokalfarbe verhindern, das tie Regel hier ihre Anwendung fonde. Bei 

auc nur einigermaszen gleicher Starke ter Farbe werden wir jedoc stets 

finden, das tie Schlagschatten, besonders an ihrer Entstehung, dunkler fint 

als tie Schattenflache ter ©egenftanbe, welche ihn verursachten.

Auc tie allgemeinen Regeln von ter Abstufung ter garbentone bei 

perspektivischen Flachen tonnen durc befontere Teil-Rteflere, Abweichungen 

unb Veranderungen erfahren. Doc ba dergleichen Ausnahmen nur durch Zu- 

fattigfeiten entstehen, verliert bie Regel dadurch nichts an ihrer Gültigkeit.

Wie wir aus obigem sehen, laffen sic bie Gesetze ber Luftperspektive 

nicht auf Punkte unb Linien zurückführen, wie dies bei ben übrigen Teilen 

ber Perspektive mehr ober weniger ber Fall war. Wir müssen das Auge 

getoo^nen, bie Abtonung gewissermaszen „herauszufühlen", benn mit einem 

einfachen Erkennen unb Trennen des Hellen unb Dunflen ift es nicht gethan.

Anderseits vergesse man aber auc nicht, gleichzeitig bie Massen- 

wirkungen zu erstreben. Nur durch eine richtige Verteilung beiber erreichen 

wir das, was man „Haltung" eines Bildes nennt.



Siebentes Kapitel. 
über perípektivische Ronstruktionen.

Wieses Kapitel widme ic denjentigen meiner Leser und Leserinnen, welche 

durc die in den früheren Kapiteln angewandte Art der Begründung unb Er- 

kirung aller perspektivischen Gesetze noc nicht zufrieden gestellt sind; bie das 

weitergehende Verlangen haben, nun auc zu wissen, wie ein Künstler verführt, 

ber irgend welche perspektivische Darstellungen auf Grund von wissenschaftlichen 

Konstruktionen ganz genau unb ohne sein Augenmasz sonderlic in Betracht 

zu ziehen, ausführt. Die Annahme, dasz bie Horizontlinie, ber Hauptpunkt, 

bie- Distanzpunkte, bie accibentaïen Verschwindungspunkte u. s. w. irgend wo 

in ber Luft herum schweben, genügt ihnen nicht — b. h. ihrem Wissensdrang 

nach absoluter Gewiszheit — fie wollen diese Punkte leibhaftig vor sic sehen 

auf bent Papier, auf welchem fie zeichnen, fie wollen bie perspektivischen 

Linien mittels des Lineals in aller Wirklichkeit nach biefen Punkten hinziehen 

tonnen — weil fie eben wissen ober ge^brt haben, dasz bei Konstruktionen 

alles Phantasieren auf^ürt unb lediglic gerechnet unb gemessen wird. Ic 

werde biefen Wiszbegierigen in nachfolgendem gerecht zu werden versuchen, 

wobei ic allerdings bie Hoffnung ober richtiger, ben Glauben habe, dasz alles 

bisher uber bie Perspektive Gesagte das Verstlndnis ber nun folgenden „Ope- 

rationen" wesentlic erleichtern wird. — Die Natur, wie fie bent Auge er- 

scheint, unb ben Weg, uns aus biefem Schein Gesetze zu konstruieren, müssen 

wir verlassen, um uns nunmehr von ber Optit bie Gesetze einfac vorschreiben 

zu Lassen. ‘

Wir wissen, das das „Sehen" in ber Weise vor sic geht, das von 

jedem einzelnen Teil eines Gegenstandes ein zurückgeworfener Lichtstrahl in 

geraber Linie in unfer Auge fâttt unb im Innern desselben auf ber Netzhaut 

ein winziges Miniaturbild ber Wirklichkeit hervorbringt. Von jedem Gegen- 

stand entsteht dadurch eine Art Strahlenkegel, beffen Basis ber Gegenstand 

selbst ift unb beffen Spitze sic im Auge besindet. Senft man sic nun biefen 

Strahlenkegel, zwischen Auge unb Gegenstand von einer durchsichtigen Flache 

überschnitten, j. %, von einer Glasplatte, unb würde man familiae Linien, 

wie fie auf ber Glasplatte erscheinen, genau nachzeichnen, fo erhielte man
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damit ein ganz genaues perspektivisches Bild des Driginalgegenstandes. Die 

Gesetze, welche sic aus diesem Vorgange für uns ergeben, wollen wir uns 

jetzt klar zu machen suchen und zu dem Ende mit der einfachsten Form, einer 

vertikalen Linie, anfangen. •

Denken wir uns, oder noc besser, nehmen wir eine Glasplatte Don 

etwa 30 cm Duadrat und stellen dieselbe ungefahr 60 cm entfernt Don uns auf 

einen Tisch, sodas der Mittelpunkt der Glasscheibe sic in unsrer „Augenhühe" 

befindet. (Fig. 81.) Nehmen wir nun eine Stricknadel und halten fie Dertiíal 

unmittelbar hinter, d. h. an die Glasscheibe, so wird deren Bild auf der 

vorderen, dem Auge zugekehrten Flache der Glasplatte genau die Grosze des 

Originals, indem ein Strahlendreieck 1A1' entsteht, dessen Spitze A wir Seh- 

winkel nennen. Dieser Gesichtswinkel kann für ein und denselben Gegenstand

ein ganz verschiedener sein, je nac ber Entfernung des letzteren Don ber 

Glasplatte, bezw. vom Auge A. Und zwar wirb biefer Winkel grabweife 

kleiner, je nachdem wir bie Linie, hier bie Stricknadel, Don ber Glasplatte 

unb bamit Dom Auge entfernen. Lassen wir z. B. bie Stricknadel Don ber 

Glasplatte fortnehmen unb sie, übrigens genau in derselben horizontalen Hihe, 

etwa bei 2 2' halten, fo wirb beren Bild auf ber Glasplatte zwar an derselben 

Stelle erscheinen wie früher, wirb aber, ba ber Sehwinkel 2A2' kleiner ift 

als 1A1', auc bem Auge dementsprechend kleiner erscheinen, wie. das Ori- 

ginal 2 2', namlic 2a 2b. Setzen wir bie Stricknadel noc weiter zurück, 

nac 3 3’, fo wirb ber Sehwinkel 3A3' nac kleiner als ber vorige unb 

folglic wirb auc bag Bild auf ber Glasflache nur bie Grüsze bon 3a 3b 

haben.

Würde man fortfahren, bie Stricknadel in ber angefangenen Richtung 

immer weiter Don ber Glasplatte unb bamit also auc vom Auge zu ent- 

fernen, fo würde beren Bild auf ber Glasflache bem Auge notwendigerweise 

Ehrenberg, Das Zeichnen. 9
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immer kleiner erscheinen müssen, da der Sehwinkel sic immer kleiner gestaltet, 

bis bei einer Entfernung ins Unendliche das fragliche Bild nur die Grosze eines 

Punftes haben würde — diesen Punft nennt man Verschwindungspunkt; 

die Stricknadel als solche is für das Auge verschwunden und zu einem Punkte 

zusammengeschrumpft.

Von alien Licht- oder Sehstrahlen, die von der Stricknadel durc die 

Glasplatte ins Auge gelangten, is nur ein einziger Strahí, der mit dieser 

Platte einen rechten Winkel bildet. Dieser Strahl heiszt der Hauptstrahí.

Der Punft, in welchem der Hauptstrahl die Tafel berührt oder durch. 

schneidet, heiszt der Hauptpunkt, der also in bem obigen Beispiel gleichzeitig 

ber „Verschwindungspunkt" fur bie Stricknadel ift. Die Entfernung des

Auges vom Hauptpunkt nennt man bie Hauptdistanz, weil von beren 

Cange ober Kürze bie Wirkung des perspektivischen Bildes zum groszen Teil 

ab^angt.
Last man hinter ber Glasplatte eine horizontale gía^e (z. B. bie 

obere Fiche unsres Würfels) langsam in bie Hihe heben, ohne beren hori- 

zontale Sage zu beranbern, so wird biefe Flache für unfer Auge ganz ver- 

schwinden, sobald fie genau bie „Augenhühe" erreicht unb als scheinbare 

Sinie durch ben Hauptpunkt geht. Diese Sinie heiszt bie Horizontlinie. 

Sie ift bie Verschwindungslinie für alle horizontalen Flachen.

SaRt man hinter ber Glasscheibe eine vertikale Flache, beren Basis 

parallel mit bem Hauptstrahl Ïâuft (z. B. bie verschwindende Seitenflache 

eines frontstehenden Würfels), sic bem Hauptstrahl na^ern, so wird biefe 

Flache, sobald fie genau in bie Jichtung zwischen Auge unb Hauptpunkt ge- 

langt, ebenfalls verschwinden unb als eine ben Hauptpunkt durchschneidende 
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vertikale Sinie erscheinen. Diese Vinie heiszt die Hauptvertikale und is 

die Verschwindungslinie für alle vertikalen Flachen, deren Basis mit dem 

Hauptstrahl parallel laufen. (Zig. 82.)

In der gig. 82 is also A das Ange, AS der Hauptstrahl, HP der 

Hauptpunft, HH die Horizontlinie, HV die Hauptvertikale.

Die horizontale Flache GG after nennen wir die Grundflache; G für 

ben Beschauer unb deren Fortsetzung, G' fur bie zu zeichnenden ®egenftanbe.

Nehmen wir jetzt wieder unfre Stricknadel zur Hand unb bewegen fie 

hinter ber Glastafel, nicht wie in Fig. 81 von bem Beschauer fort, fonbern

BB' steht genau in ber Verlangerung des Hauptstrahles (was wir auc 

bei ben 3 Nadeln auf Fig. 81 angenommen haben) unb würde auf ber Bild- 

flache bem Auge als bb‘ erscheinen, genau vertikal iiber bem Punk d ber 

Glasplatte, in welchem eine horizontale Linie von ber Basis ber Strick- 

nadel (B’) nac bem Standort des Beschauers SB bie Platte (ober eventuell 

beren SBeríangerung) schneidet. Rücken wir bie Nadel nun nac rechts, %. B. 

nac C C', fo wird beren Bild auf ber Glasscheibe bem Auge in c—c' 

erscheinen, wiederum genau vertikal fiber bem Punft, in welchem eine hori- 

zontale Linie, von ber Basis C' nac bem Standort des Beschauers SB ge- 

zogen, bie Tafel schneidet, also uber e. — Teilten wir bie Driginalnadeln 

durch irgenb welche Zeichen in z. B. 4 geometrisc gleiche Teile, fo würden 

auc beren Abbilder auf ber Glasplatte 4 geometrisc gleidje Teile aufweisen, 

woraus folgt, das bie Wilder von vertikalen Linien vertikal bleiben unb ben 

Originalen geometrisc ahnlich finb.

Ganz dasselbe gilt von horizontalen Linien, bie mit ber Basis ber 

Bildflache (ober was dasselbe fagt, mit ber Horizontlinie) parallel finb.

9*
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Deren Abbilder bleiben den Driginalen geometrisc parallel unb geometrisc

Daraus folgt wieder, das alle Flachen, die von vertikalen unb geometrisc 

horizontalen Sinien eingeschlossen werden, zwar in ihrer Grosze, nicht aber in 

ihren Verhaltnissen irgend welcher SBeranberung unterworfen sind. (Bergl. 

G. 43.)

Sig. 85.

Würden wir nun bie Stricknadel in der Verlangerung der Haupt- 

vertikalflache niederlegen, das ihre Richtung schlie szlich genau mit bem Haupt- 
strahle parallel liefe, so wüirde ihr Bild auf ber Tafel folgendermaszen fest- 

gestellt werden: BC (Sig. 84) is bie Nadel, in ber vorgeschrieben Weise hingelegt. 

Bout man nun auf dieser Linie eine vertikale Flache auf bis zum Hauptstrahl 

unb berlaugert biefe Flache nac ber Richtung des Beschauers hin, so entsteht
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die Flache ADC SB. Es is nun einleuchtend, das diese Flache, wenn sie auf . 

ihrer Wanderung die Tafel durchschneidet und durc eine Sinte markiert 

wird, bent Auge nicht mehr als Flache, sondern in B HP als vertikale

Sig. 86.

Linie erscheint. Alle Sehstrahlen, bie bon ber Linie BC nac bent Auge ge- 

zogen worden, würden, ba fie „in ber vertikalen Flache sic bewegen", durch 

bie Linie B HP zu gehen scheinen, wodurc das Bild ber Driginallinie BC

Sig. 87.

auf ber Tafel bie Richtung unb bie Grosze von BE, b. h. bie Richtung nach 

bent Hauptpunkte annehmen würde!
Legt man bie Nadel rechts bom Beschauer, dergestalt aber, das fie 

parallel mit bem Hauptstrahle bleibt, fo entsteht ein Bild, wie wir in Tig. 85
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. sehen. Wir verlangern die Linie BC nach B' d. h. bis rechtwinkelig gegen- 

über dem Standpunft des Beschauers und ziehen von dort einen Sehstrahl 

nach dem Auge A, dann parallel mit diesem Strahl eine Flache nach dem 

Hauptstrahl (ahnlich dem Borgehen in Tig. 84), wodurch die dachartige Flache 

A B'C D entsteht. Jetzt moge man folgendes bemerken: Die Linie SB B' 

ift parallel mit der Grundlinie der Tafel, folglic durchschneidet die eben- 

erma^nte dachartige Flache die Tafel in paralleler Richtung mit der Tafelfláche.

Die Flache wird also beim Passieren her Tafel für das Auge A wie die Linie B 

HP aussehen. Alle Sehstrahlen aber, die von der Linie BC nac dem Auge 

gehen, würden ahnlich, wie in der vorherigen Fig. durc diese Linie B HP 

zu gehen scheinen, BC würde auf der Tafel die Richtung und die Grosze von 

BE annehmen, d. h. fie würde nac dem Hauptpunkt gehen! (Bergl. Fig. 84.)

Setzen wir nun Sig. 84 und Fig. 85 zusammen, so würde Fig. 86 ent- 

stehen, welche unfern früheren Satz: Zwei Linien, die mit dem Hauptstrahl 

parallel sind, müssen sic im Hauptpunkt vereinigen, konstruktiv erklart. 

(Bgl. G. 40.)

Verbindet man die beiden gleichlangen Linien (Nadeln) durc eine gerabe 

Linie BC, so ift biefe natürlic parallel mit ber Grundlinie ber Tafel ED, 
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oder was dasselbe sagen will, parallel mit der Horizontlinie, welche ja beide 

geometrisc horizontal sind.

Ihr Bild B' C' auf ber Tafel wir’d auc parallel mit der Horizontlinie 

sein, d. h. wieder: die Vilder von geometrisc horizontalen Linien bleiben 

geometrisc horizontal.

Veründern wir die Richtung der Stricknadel, das fie nicht mehr mit 

dem Hauptstrahl parallel liegt, 3. B. wie auf Fig. 87 nac BB, so würde

Richtung von A C B F haben und würde die Tafel in der Richtung Pon 
B'D durchschneiden. Die Sinie BB’ würde mithin auf Per Tafel wie B’E 

aussehen. — Eine zweite Stricknadel, die parallel mit ber ersten etwa nach. 

GH gelegt würde, erschiene auf ber Tafel in GJ, b. h. ginge nach dem- 

selben Punkte auf ber Horizontlinie, wohin bie erste, B’E, ging, namlic 

nac D. Von jeder weiteren Nadel, die mit den ersten beiden parallel ge- 

legt ware, würde natiirlic dasselbe gelten, wodurch ber früher ansgesprochene 

Satz ertlárt is: Ale unter sic paralelen Linien haben einen gemeinschaft- 

lichen Verschwindungspunkt. (B3gl. S. 37.)
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Venn man nun die Figuren 84, 85, 86, 87 aufmerfsam betrachtet und 

vergleicht, so wir’d man leicht folgenden Sat verstehen tonnen: Der Ver- 

schwindungspunkt für unter sic parallele Sinien is stets da, 

wo eine mit der Richtung der Driginallinie durc das Auge 

gezogene Parallele die Horizontlinie trifft. Also auf Tig. 84 is 

A HP parallel mit der Driginallinie BC; auf Fig. 85 ift A HP parallel 

mit BC; auf gig. 86 ift A HP parallel mit CD und BE; auf Sig. 87 

ift AD parallel mit BB' und GH. — Die Richtung und den Ver-

VP

schwindungspunkt einer horizontalverschwindenden Linie weisz man also ganz 

genau, wenn man weisz, wo eine bom Auge des Beschauers aus gezogene 
Parallele die Horizontlinie trifft.

Mist man tie Entfernung der Hauptdistanz auf der Horizontlinie 

rechts und links, und auf der Hauptvertikale oben und unten bon dem Haupt- 

puntte ab, so errait man 4 Punfte, deren Entfernung bom Hauptpunft 

genau fo gros ift, als bie Entferming des Anges bom Hauptpunft, b. h. biefe 

Entfernungen sind gleich ber Hauptdistanz. Man nennt daher biefe Punfte 

horizontale, bezw. vertikale Distanzpunkte. Wenn bom Auge aus eine Linie 

in einem beliebigen Winkel z. V. bon 15 Grad, nac ber Horizontlinie ge-
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zogen wir’d, so is einleuchtend, das eine Linie, von einem der vertikalen Di- 

stanzpunkte nac demselben Punkt der Horizontlinie gezogen, an ihrem Aus- 

gangspunkt, dem Distanzpunkt, auc einen Winkel von 15 Grad bilden wird.

Ziehen wir vom Auge nac den horizontalen Distanzpunkten je eine 

Linie, so konstruieren wir dadurc 2 rechtwinkelige, gleichschenkelige und genau 

gleiche Dreiecke: Die Entfernung jedes Distanzpunktes vom Hauptpunkt bildet 

je eine Kathete, der Hauptstrahl bildet die beiden Dreiecken gemeinschaftliche 

zweite Kathete, die betr. Hypotenuse wird durc die vom Auge nac ben Distanz- 

punften gezogene Linie gebildet.

Tig. 91.

Die rechten Winkel befinden sic am Hauptpunkt unb je ein Winkel 

von 45 Grad am Distanzpunkt unb im Auge. Wir haben also durc bie vom 

Auge ausgehenden beiden Hypotenusen (bie im Auge rechtwinkelig aus- 

einanber gehen) rechts unb links vom Hauptpunkte 2 Punkte bestimmt, beren 

Entfernung vom Hauptpunkte genau ber Entfernung des Auges vom Haupt- 

punkte entspricht. Alle Linien, bie mit biefer Hypotenuse parallel laufen, 

haben auc mit derselben in ben Distanzpunkten ihren Vereinigungspunft, 

b. h. mit anbern Worten, alle Linien, bie mit ber Horizontlinie einen Winkel 

von 45 Grad bilden, müssen in ben Distanzpunkten verschwinden. Dies 

würde, in derselben Weise gesehen, wie bie früheren Figuren, bie Fig. 88 

geben: HD sind bie horizontalen, VD bie vertikalen Distanzpunkte. VDAHP 

is ein Winkel von 45 Grad unb AVD HP ber anbre, wahrend A HP VD
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uns den rechten Winkel gibt. Ahnlic verhalt es sic natürlic auf Horizont- 

linien. Solche Linien sind 3. B. die Diagonalen eines horizontalen Front- 

Quadrates, dessen Grundlinie mit ber Horizontlinie parallel geht. (Bgl. S. 61.)

In Fig. 89 wollen wir uns den konstruktiven und praktischen Nutzen 

des eben Gesagten klar machen. B C D E is ein Quadrat (z. B. 4 gleic 

grosze Stricknadeln), welches wir in verlangter Weise hingelegt haben. BE 

und CD sind parallel mit der Horizontlinie, woraus folgt, das BC und ED 

parallel sind mit dem Hauptstrahl A HP. — Das Duadrat BCDE würde 

auf der Tafel also die Form und die Grüsze von B F G E haben. Zügen

Wir ohne Rücksicht auf die Horizontlinie und die Distanzpunkte die Diagonalen 

BF und EF, so würden wir finden, das deren Verlangerung ganz toon selbst 

nac ben Distanzpunkten HD auf der Horizontlinie laufen würden. BF ift 

also — BC, EG-ED unb GF-DC, perspektivisc genommen.

Gehen wir nun einen Schritt weiter unb stellen uns auf ben Stand- 

punît des Beschauers, so dasz wir also Wie jener ber Tafel rechtwinkelig 

gegenüber standen, fo ergabe dies für uns bie folgende Sig. 90.

Ale Buchstaben toertreten dieselben Punkte, wie in Tig. 89, nur ber 

Punk A fehlt, Weil ber sic jetzt in unfern Augen befindet. Wir haben 

somit in Fig. 90 bie erfte regelrechte konstruierte Grundform 

eines perspeftivischen Quadrates. (Bgl. Fig. 1, 2a unb 2b.)
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Wir wollen uns nun gleic fragen, wie man eine Linie, die nac dem 

Hauptpunkte geht, perspektivisc richtig einteilen kann. Betrachten wir die 

einfache Fig. 91.

Legen wir eine Linie wie in Tig. 84 genau in die Hauptvertikale, also 

BC, die wir in 3 Teile einteilen, so würde das Tafelbild BD sein mit ben 

Teilungen 1' und 2'. Da man nun aber in Wirklichkeit nac bem Auge 

keine Linien ziehen kann, so denft man sic folgendes Verfahren ausgeführt.

eine vertikale Flache errichtet SB C EA unb ziehe bann, wie in Sig. 92, bie 

Teilungslinien CA, 2A unb 1A, wodurc wir auf ber Linie B HP bie 

Punkte 1’, 2' unb D exhalten. Jetzt drehen wir bie Tlache SB C E A um 

bie Achse B HP, dergestalt, das A bie Horizontlinie berührt, also im Distanz- 

punft HD, ba HP A unb HP HD gleich gros sind (f. Fig. 88), wahrend 

gleichzeitig bie Linie CB mit ber Grundlinie ber Tafel zusammen fdttt unb 

mit ihren Teilen 1", 2" BF bilbet, bie Achse B HP hat sic natiirlic nicht 

von ihrem Platze bewegt, bie Teilungspunkte 1’, 2' unb D sind also geblieben, 

wo sie waren — das heiszt, man würde diese Punkte auc haben bestimmen 

liftmen, wenn man bon ben Punkten 1", 2" unb F nac bem Distanzpunkt HD 

zieht. Mit anbern Worten: bie Teilungspunkte für alle Linien, bie nac bem
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Hauptpunkte gehen, sind die Distanzpunkte, denn was von einer Linie (hier 

BD) gilt, das gilt von allen mit dieser parallel laufenden Linien. (Bergl. 

Zig. 3, 12, 15.)

Wechseln wir nun unfern Standort und stellen uns an Stelle des Be- 

schaners A, Fig. 92, fo ergibt dies für uns die Fig. 93. BD ift perspet- 

tivisch genau fo grosz wie geometrisc BF, beziehentlic wie auf Fig. 92 BC 

war, und dem entsprechend sind die Teile 1' und 2' perspektivisc an derselben 

Stelle, wie geometrisc die Teile 1 und 2 — d. h. die Linie BD ift per- 

spektivisc in 3 gleiche Teile geteilt. (Bgl. Sig. 90.)

Sig. 94.

Wir fanden den Teilungspunft, indem wir die Entfernung zwischen dem 

Auge A und dem Verschwindungspunk der zu teilenden Linie HP auf die 

Horizontlinie niederlegten. (Tig. 92.)

Wir haben bei Tig. 88 erklart, das und warum es gleichgültig ift, ob 

wir vom Auge A einen Punkt auf der Horizontlinie bestimmen, oder bom 

vertikalen Distanzpunft VD — ba die Entfernung biefer beiben Punkte bom 

Hauptpunkte HP gleich ift.

Diese Thatsache wollen wir verwerten, um fur solche Linien bie Teilungs- 

punkte zu finben, bie nicht nac bem Hauptpunkte gehen.
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Auf Tig. 94 ziehen wir von der Grundlinie aus nac rechts eine be- 

liebige Linie nac der Horizontlinie, 3. B. B VR. Von B an bestimmen wir 

das geometrische Mas jener Linie auf der horizontalen Grundlinie in C und 

teilen diese Linie in vier gleiche Teile. Von C aus mus also die perspef- 

tivische Sange auf der Linie B VR bestimmt werden, d. h. wir haben uns 

einen Teilungspunkt zu suchen, nac welchem, Wie in Sig. 93, gezogen werden 

kann. Diesen finden wir, inbem wir bie Entfernung zwischen bent Aluge unb 

bent Verschwindungspunkt ber zu bestimmenden Linie auf bie Horizontlinie 

niederlegen (Fig. 94). Da unfer Auge natürlic auf ber Tafel nicht sichtbar ift,

so nehmen wir, was ja int Resultat dasselbe ift, bie Entfernung des fraglichen 

Verschwindungspunktes vom vertikalen Distanzpunkt, also von VR bis VD, 

welche, VR natürlic als Ausgangspunkt genommen, in TR bie Horizontlinie 

erreichen würbe. TR ift also ber Teilungspunkt fur bie nac VR gehende 

Linie B VR. Führen wir biefe Operation aus, fo erhalten wir als per- 

spektivisc richtige Grosze von BC bie Linie BD mit ben Teilen 1’, 2 u. 3’.

Jeder Verschwindungspunkt wird ideell vom Auge aus, prattisc aber 

vom vertikalen Distanzpunkt aus bestimmt. Also bie horizontalen Diftanz- 

punfte kinnen vom vertikalen Distanzpunkt bestimmt werden. Die Teilungs- 
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punkte für alle nac ben Distanzpunkten HD gehenden Linien finden wir, 

indem wir ahnlic wie oben (Fig. 94) bie Entfernung von HD nac VD 
ber Fig. 95 auf bie Horizontlinie niederlegen. Dies ergibt für bie nac 

rechts gehenden Linien ben Teilungspunkt TR unb fur bie nac links gehenden 

Linien ben Teilungspunkt TL. Den Rest ber Sigur 95 fonnen wir uns 

jetzt jedenfalls selbst erïiaren, an ber Hand von Figur 94.

Ahnlic verhalt es sic mit Teilung derjenigen Linien, welche nac ben 

Accidentalverschwindungspunkten gehen (nac welchen ja, wie wir wiffen, alle 

diejenigen Linien gezogen werden, bie weber im Hauptpunkt noc in einem ber

Tig. 96.

Distanzpunkte verschwinden). — Zieht man eine beliebige Linie BC Tig. 96 unb 

berlangert fie bis zur Horizontlinie, so finbet fie in VR ihren Verschwindungs- 

punft. Will man von bem Punkt B nac links eine zweite Linie ziehen, 

welche mit ber erften einen rechten Winkel bildet, so wird beren Ver- 

schwindungspunkt auf ber Horizontlinie gefunden, inbem man von VR nac 

bem vertikalen Distanzpunkt VP (in Vertretung des Auges) unb von bort 

rechtwinkelig eine Linie nac ber Horizontlinie, welche in VL getroffen 

wird. VL ift demnac ber Verschwindungspunkt fur alle solche Linien, bie 

mit BC einen rechten Winkel bilden. Und ber Teilungspunkt für biefe Linien? 

Niederlegen ber betreffenden Entfernungen auf bie Horizontlinie, wie in 

Fig. 95, das ergibt TR als Teilungspunkt für alle nac rechts, unb TL als 

solchen für alie nac links gehenden Linien (Fig. 96).
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Jetzt haben wir nur noc ben Verlauf der Diagonalen zu untersuchen, 

um über bie Konstruktion aller horizontalen Linien im fiaren zu sein. — 

Als Diagonale fann man füglic jebe Linie betrachten, bie einen rechten 

Winkel halbiert, wodurch, wie wir wissen, immer zwei Winkel von je 45 
Graden entstehen. Wir würden also ben rechten Winkel, ber entsteht, wenn 

man bie betreffenden Verschwindungspunkte ber Gegenstande mit bem ver- 

tikalen Distanzpunkt verbindet (als Stellvertreter des Auges), halbieren unb 

diese Halbierungslinie auf bie Horizontlinie hernieder führen. Dies würde

ergeben, das bei einer Frontansicht bie Distanzpunkte bie Verschwindungs- 

punfte für bie Diagonalen sind (vergí. Fig. 89 unb 90), fur bie Diagonal- 

ansicht ware es ber Hauptpunkt (Fig. 95) unb bei ber Accidentalansicht auf 

Fig. 96 fur bie nac rechts gehende Diagonale ber Punk Dp, welcher durch 

Halbierung des Winkels VR VD VL entsteht. Für bie nac links gehenden 

Diagonalen wirb ber Punkt gefunben, wenn man eine Linie, bie mit.Dp, 

VD einen rechten Winkel bilbet, von VD aus bis zur Horizontlinie verlüngert.

Dieses System von Linien, mit welchem wir uns jetzt bekannt gemacht 

haben, bildet bie fefte Grundlage famtli^er noc so komplizierter Konstrut-
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tionen auf Grund des uns schon bekannten Gesetzes: was von einer Linie 

gilt, is auc für alle mit dieser parallel laufenden gültig.

Wie horizontal verschwindende Linien ihre Verschwindungspunkte auf 

ber Horizontlinie, so haben schrüglaufende Linien ihre Verschwindungs-

puntte auf bestimmten, die Horizontlinie schneidenden vertikalen Linien. Und 

zwar richtet sic das nicht danach, ob fie mehr oder weniger fc^rag gehen, 

sondern nac ber vertikalen Flache, in welcher fie sic bewegen; jebe forage 

Linie kann als Teil einer vertikalen Slache betrachtet werden, 

oder, wenn dies deutlicher ift, auf jeder f^ragen Linie kann man eine
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bertikale Sta^e errichten. — Die Verschwindungspunkte solcher Linien 

befinden sic stets auf derjenigen vertikalen Linie, welche durc den Ver-

schwindungspunkt der vertikalen Flache gezogen ist, in welcher sic die betreffen- 

den Linien bewegen.
Ehrenberg, Das Zeichnen. 10
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Betrachten wir 3. B. in Tig. 97 die Diagonalen der verschwindenden 

vertikalen Flache eines frontstehenden Würfels. Diese Flache abed ver- 

schwindet im Hauptpunkt; ihre Diagonalen haben also ihre Verschwindungs- 

punkte auf einer vertikalen Linie, welche durch den Hauptpunkt, als Ver- 

schwindungspunkt der Flache abed, gezogen ist, d. h. in her Hauptver- 

tikale. — Da diese Diagonalen sic in einer Neigung von 45 Grad gegen 

die Hauptvertikale bewegen, wie die horizontalen Diagonalen desselben Würfels 

in einem Winkel von 45 Grad gegen die Horizontlinie, so scheint es ein- 

leuchtend, das, wie letztere Diagonalen in ben horizontalen, bie ersteren in 

ben vertikalen Distanzpunkten ihre Verschwindungspunkte haben — und zwar 

fur bie aufwarts gehende Diagonale ben oberen, für bie abwarts gehende ben 

unteren vertikalen Distanzpunkt. — Dieser obere Distanzpunkt wird, wenn er 

als Verschwindungspunkt für Linien unb Sladen fungiert, auc Luftpunkt, ber 

untere Erdpunkt genannt; dieselbe Bezeichnung gebraucht man bei alien anbern 

Verschwindungspunkten auf vertikalen Linien.

Den Teilungspunkt für bie nac ben vertikalen Distanzpunkten gehenden 

Linien finbet man in derselben Weise wie in Fig. 95 für bie horizontalen 

Distanzpunkte. TO (Tig. 98) ift ber Teilungspunkt für bie nac oben, TU fur 

bie nac unten gehenden Linien. Wir wollen 3. B. bie Linie AB in 5 per- 

spektivisc gleiche Teile teiten. Wir errichten zu bem Ende auf A eine ver- 

tikale Linie unb ziehen oom Teilungspunkt TO durch ben Punkt B, bis bie 

vertikale Linie in C getroffen wird. Danac teiten wir AC in 5 geometrisc 

gleiche Teile, ziehen von biefen Teilen nac TO, wodurch wir auf ber Linie 

AB bie gewünschten perspektivisc gleichen Teile erhalten.

Schrage Linien, welche in einer nac ben horizontalen Distanzpunkten 

verschwindenden vertikalen Flache liegen, haben ihre Verschwindungs- unb 

Teilungspunkte auf einer Vertikalen, welche durch jenen Verschwindungspunkt, 

also durch bie horizontalen Distanzpunkte, gezogen wirb. (Fig. 98.)

Stellen wir z- V. einen Würfel biagonal unb betrachten nur eine 

feiner vertikalen Flachen (bamit wir nicht zu viele Linien bekommen), also 

a b e d, so Werben wir sehen, das beren Diagonalen ac unb db nac einer 

vertikalen Linie eilen, welche durch ben betreffenden Verschwindungspunkt ber 

Flache gezogen ift, unb dieselbe in genau gleidjen Abstanden oben unb unten 

erreichen. VO ift ber Verschwindungspunkt für alle mit ac, VU für ade 

mit db parallel laufenben Linien.

Die Teilungepunkte finbet man folgendermaszen: Man bestimmt zunachst, 

wie in Tig. 95, bie Teilungspunkte für bie nac ben horizontalen Distanz- 

punkten gehenden Flachen. Der Teilungspunkt für bie nac rechts ver- 
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schwindende horizontale Vinie des Würfels iff der Punk TR. Setzen wir 

nun den Zirkelfusz in V0 und beschreiben von TR aus einen Kereisabschnitt, 

so erreichen wir die durch den horizontalen Distanzpunft gezogene Vertikale 

in dem Punkte TO, welcher der Teilungspunft fur bie nac VO gehenden 

Linien ist. Wir wollen bie nac VO gehende Sinie AB in 6 perspektivisc 

gleiche Teile teilen. Wir verfahren nun genau wie vorhin. Wir ziehen 

vom Teilungspunft TO durch B eine Sinie, bie eine auf A errichtete Ver- 

tifflie in C schneidet; AC teilen wir in 6 geometrisc gleiche Teile, ziehen von 

diesen Teilen nac TO, wodurch wir auf ber Sinie AB bie verlangten 6 per- 

speftivisc gleichen Teile erhalten.

Genau denselben Weg gehen wir, wenn bie f^ragen Sinien in einer 

accidental vertikalen Tlache liegen. Darum begnügen wir uns, bie Sig. 99 

nur vorzuführer, nicht zu erklaren, unb geben es gewissermaszen zur Selbst- 

fontrotte ben Sefern anheimt, sic biefe Sigur auf Grund ber vorhergehenden 

selbst zu erklaren.

Wir haben schon früher gefagt, als von ben Distanzpunkten bie Rede 

War unb bem Gesichtsfreis, beziehentlic einer viereckigen Fensterscheibe, das 

dreimal bie grotte Ausdehnung, 3. %, ber letzteren genommen, ben Standpunft 

des Beschauers bestimmen würde. Das würbe in bie „konstruktive" Sprache 

übersetzt heiszen, bie zum Konstruieren notigen Distanzpunkte, welche gleich- 

zeitig bie Hauptdistanz, b. h. bie Entfernung des Beschauers von ber 

Tafel, bem Bilde, ber Glasplatte darstellten, miissen so weit vom 

Hauptpunkt entfernt bestimmt werben, als bie dreimalige Grosze des Vildes 

u. f. w. betragt; biefe Grosze zweimal genommen geht noc recht gut an, be- 

sonders wenn auf bem Bilde viele einzelne perspektivisc darzustellende 

Gegenstande finb — einmal bie ©ro^e genommen, ift aber auf alle Falle 

zu kurz. Auf unfern erklarenden Figuren 88 bis 99 haben wir also ber 

Einfachheit unb Deutlichkeit halber bie Distans immer zu kurz genommen, 

was wir besonders an ber Wirkung ber Würfel auf Fig. 98 unb 99 
sehen finen. Aus diesen Bemerkungen foígt, das wir bie zum Konstruieren 

notigen wirklichen Distanzpunkte auf bem Bilde niemals angeben, alfo auc 

nicht direkt Sinien dahin ziehen fonnen, wie 3. V. beim Konstruieren von 

perspektivischen Srontquabraten (etwa eines Parkettfuszbodens) es fein müszte. 

Noch weniger ift dies bei ben Accidentalverschwindungspunkten ber Fall, 

welche auszerhalb ber Distanzpunkte fallen (Fig. 96 VR). Da gibt es nun 

eine Hilfe, welche zwar bei viellinigen ®cgenftanben grosze Aufmerksamfeit 

unb Genauigkeit erforbert, aber doc auc wieber sehr bequem ift

Betrachten wir Sig. 100, auf welder fur bie wirkliche Distans bie 

10*
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zweimalige Breite der Tafel angenommen ist, namlic in D, welcher Punft, 

wie wir sehen, weit auszerhalb der Tafel fallt. Auf der Tafel fonnen wir 

nur ben vierten Teil ber Distanz angeben unb merken uns ben Puntt bei 

1/4 HD. — Wir sollen nun einen Fuszboden von 32 Parkettquadraten machen, 

unb zwar nicht nac bem Augenmasz, sondern ganz genau. Hatten wir bie 

wirklichen Distanzpunkte zur Verfügung, so würde dies sehr leicht sein. Man 

teiíte bie Linie A B in bier gleiche Teile, ¿oge bon ben Teilpunkten nac 

bem Hauptpunkt HP unb bon B nac dem Distanzpunkte D, zieht durch bie 

Kreuzungspunkte abed horizontale Linien, unb 16 Duadrate sind fertig. —

Da wir after nur 1/4D haben, so erlangen wir bie 12 Duadrate auf 

folgende Art. Wir teilen bie Grundlinie des ersten Quadrats A1 in 4 gleiche

Teile, ziehen bie Linie A HP wie früher unb bon ben often gemachten Viertel- 

teiien ber Linie Al nac bem 1/4HD, so erhalten wir in ben Kreuzungspunkten auf 

ber Linie A HP genau dieselben Teile, bie wir früher erhielten, als wir bon 

ben wirklichen Duadratteilen nac bem wirklichen Distanzpunkt zogen. — 

Die weiteren 16 Quadrate finbet man, inbem man bie Linie de wiederum in 

bier gleiche Teile teilt unb nac 1/4 HD zieht: bie entstehenden Kreuzungspunkte 

auf ber Linie d HP geben bie gewünschte Duadratgroze. —

Etwas anders is das Verfahren, handelt es sic darum, bie aufjeren 

Grenzen eines diagonalstehenden ®orper§ zu beftimmen, beffen Linien, wie 

wir wissen, nac ben Distanzpunkten gehen. Nehmen wir an, bie Linie A B 

(Tig. 101) ware gegeben als bie borbere Ecke eines diagonal stehenden Gegen- 

standes, unb auf ber Bildflache fonnte nur 1/6 ber wirklichen Distanz ange- 

geben werden. Wie fonnen wir nun bon A unb B aus nac ben wirklichen 

Distanzpunkten Linien ziehen? Dadurch, das wir bon A unb B nac bem 

Hauptpunkt je eine Linie ziehen, diese geometrisc in 6 gleiche Teile teilen,
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von dem HP zunachst gelegenen sechsten Teil die Richtung nac 1/6 HD ein- 

schlagen und damit parallel die betreffenden Linien AD und BC zeichnen. 

Die Verlangerungen der Linien A D und B C werden den wirklichen 

Distanzpunft der rechten Seite erreichen. Dasselbe Verfahren findet natürlic 

nac der linken Seite hin statt.

Genau ebenso verfahren wir bei einem accidental stehenden Kirper. Die 

Linie A B (Fig. 102) is gegeben. Von den fraglichen Verschwindungspunkten 

fonnen wir aber nur ben 8. Teil auf der Tafel festsetzen. Wir ziehen von

A und B nac H P, teiíen diese Linien in 8 gleiche Teile und verfahren wie 

oben bei Fig. 101.

In ganz analoger Weise benutzen wir bie Teilungspunkte. Haben wir z. B. 

auf Tig. 103 von ber gegebenen Linie AB aus wie in Fig. 101 bie Linien AD, 

BC, AE, BF gefunden, so suchen wir, wie in Tig. 95 unb 96 angegeben, 

bie Teilungspunkte, bie wir in ITR und ITL finden werben. Wissen 

wir nun bie Grosze ber Linie AB (unb eine Linie musz man bei jeder Zeich- 

nung als „befannt" voraussetzen), so fónnen wir auf Grund dieser Kenntnis 

auc bie perspektivischen Linien AD, BC u. s. W. genau feststellen. Nehmen 

wir an, AB is 6 m lang, unb wir wollen nun, das bie Linie AD 4 m unb 

bie Linie AE 7 m lang fein solí, so operieren wir wie oben.
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Wir ziehen durc A eine geometrisc horizontale Linie, auf der wir das 

Metermas der Linie AB absetzen, nac rechts und nac links. Entweder wir 

versahren ahnlich, wie in Tig. 100, indem wir 1/4 des wirklichen Metermaszes 

rechts und links von A bezeichnen und von den so gefundenen Punkten bireft 

nach TR ziehen, wie wir dies in Tig. 103 fur bie Linie AD ausgeführt 

haben, oder wir beobachten ben Vorgang in Fig. 101 unb 102, ziehen bie 

Linie 7 H P, teilen dieselbe in 4 gleiche Teile unb ziehen parallel mit 

bent Teil a TL, von 7 bie Teilungslinie, so schneiden wir bie Linie A E 

in 7' — von A bis 7' is also perspektivisch genau gleic 7 m. Auf

Tig. 103 fonnen wir zufallig ben Teilungspunkt für bie nac links gehen- 

ben Linien in TL voll angeben; setzen wir bie soeben erhaltene 

Linie 7—7' fort, fo erreicht dieselbe als Beweis ber Nichtigkeit des be- 

folgten Verfahrens genau TL.

Umgekehrt unb sehr bequem ift das Verfahren, wenn nicht bie Vertikale, 

sondern bie perspektivische Linie gegeben ift, unb man biefe in eine bestimmte 

Anzahl gleicher Teile zu schneiden wünscht. Auf Fig. 104 is bie Sange ber 

Linie A B bestimmt. Man müchte nun biefe Linie, fagen wir, in 4 gleiche 

Abschnitte teilen, ohne erft bie regelrechten Teilungspunkte zu suchen. Zu dem 

Ende zieht man durc A eine geometrisc horizontale Linie beliebig lang AD;
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dann von A nac irgend einem Teil der Horizontlinie, 3. B. nac C, cine Linie, 

von diesem Punkt C zieht man durc B eine Linie, welche die Linie AD in 

F schneidet. Teilt man nun die Linie AF in 4 gleiche Teile und zieht von 

diesen Teilen nac dem Punkte C, so er^alt man auf her Linie AB genau 

die 4 perspektivisc gleichen Teile, welche man auc gefunden haben würde 

durc Anwendung der eigentlichen Teilungspunkte.

Wie wir schon wiederholt hervorhoben, is die Bestimmung der Distanz- 

punkte, welche mit der Entfernung des Beschaners vom Gegenstand, oder von 

der Bildflache identisc sind, von der grb^ten Wichtigkeit. Schon auf Seite 48 

gaben wir davon ein Beispiel. Auf Grund der jetzigen Darstellungsweise,

wo wir mit ben wirklichen, auf der Zeichenflache fixierten Distanzpunkten 

rechnen, kinnen wir das „Warum" ber verschiedenen Wirkungen desselben 

Gegenstandes bei verschiedenen Distanzen noc beffer darthun. Auf Tig. 105 

geben wir eine Probe. Nehmen wir an, bie Bildflache (Glastafel) ABCD ware 

1 m breit, unb ber Beschauer stellt sic erst 1 m von derselben auf — barauf 

2 unb schlieszlich 3 m. Die Wirkung auf brei, auf ber Bildflache zu zeichnende 

Frontquadrate würden bie fein, das bei ber ersten Entfernung das Duadrat E, 

bei ber zweiten F unb bei ber britten G- entstande. Wir sehen, das E gar 

nicht ben Eindruck eines Quadrates macht, sondern einem in Tiefe gehenden 

Rechteck gleicht, F wirít auc noc zu tief, G ein wenig zu flach, so das fur 

biefen speziellen Fall als bie günstigste Distanz nicht dreimal, sondern 21/2 mal 

bie Bildgrosze zu nehmen ware.
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In dem bisher Gesagten is die Grundlage für die Ausführung aller 

denkbaren Keonstruktionen enthalten. Es is aber nicht die Aufgabe dieses 

KTapitels, an ben jetzt notwendig folgen müssenden Beispielen diese Grund-

lage auf aille denkbaren galle anzuwenden und also aus bem einen 

Buch ein zweites zu machen. Wie ic schon ganz zu Anfang sagte, ift

Sig. 105.

unser Zweck, aus freier Hand und freiem Verstandnis nac ber Natur 

zeichnen zu lernen, damit es uns nicht gehe, wie ber zu Anfang des per- 

spektivischen Abschnittes erwahnten Schülerin.

Im stande zu sein, nun auc eine Peterskirche zu konstruieren, dazu 

ge^ort viel monatelange übung unb dürste überhaupt, ohne mündliche Er-
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Wining bei gleichzeitiger Ausführung bestimmter Aufgaben, kaum zu er- 

reichen sein. Der Zweck dieses Kapitels is nur, die durc die fruyeren 

Capitel versuchte Erktrung der perspektivischen Gesetze durc die hier gezeigten 

regelrechten Konstruktionen noc verstandlicher zu madjen und den erlangten 

Begriffen uber das Wesen der Perspektive einen noc festeren Halt, eine noc 

breitere Basis zu geben. — Es gibt ja der Werke genug, die sic aus- 

schlieszlic mit ber wissenschaftlichen und konstruktiven Perspektive befassen. — 

Ic mus übrigens hier gestehen, das wir bei ber Berechnung ber Schlag- 

schatten eigentlic aus ber Rolle gefallen sind: denn das Beleuchtungsdreieck 

und bie Art es zu verwenden, is rein konstruktiv unb ge^ort in das Kapitel 

ber konstruktiven Schattenlehre —, welches wir somit vorweg genommen 

haben. Für alle Vereinigungspunkte ber Schattenlinien ober Sonnenstrahlen, 

welche wir nicht auf bem Vilde angeben fonnen (wie in ben Fig. 76 und 79), 

würden wir bie Linienrichtung auf Grund des Verfahrens in Sig. 100—108 

leicht finden íonnen. — Genau dasselbe gilt natürlic von ber Spiegel- 

perspektive.



Actes fapitel.
Anatomische Grundlage der formen.

Sir haben schon früher daranf hingewviesen, das Stenntnis der Ana- 

tomie cine unerlaszliche Bedingung is für jeden, der ben Menschen dar- 

stellen will, weil für keine Art her Darstellung Verstandnis der Formen 

notwendiger erscheint als bei ber des Menschen, fei fie nun nac Gips oder nac 

ber lebenden Natur. Vede Form, bie uns in biefer Gattung entgegentritt, 

verlangt eine genoue Beobachtung, ein gründliches Studium unb eine beides 

bedingende umftûnbïi^e Erklarung von feiten des Lehrers. Man sollte 

meinen, bie menschlichen Formen, bie uns taglic in hundertfac verschiedener 

unb doch immer wieder gleicher oder d^nti^er Weise entgegentreten, müszte 

man doch nachgerade kennen. Und doc kennen wir fie nicht, wenn wir fie 

nicht studieren. Es iff damit, wie mit unferm eignen Vilde, welches wir im 

Spiegel fe^en: wir wenden uns ab unb haben es vergessen. Erst wenn wir 

uns ben Charakter einer Form unb beren anatomische Grundlagen far ge- 

macht haben, fonnen wir sagen, wir verstehen sie; benn nur was wir ver- 

standen haben, sehen wir.

Man kann mir hier ben Vorwurf machen, das ic auf ben Worten 

„Verstehen" unb „Sehen" herumreite, wie auf einem Steckenpferd. Diesen 

Tadel — wenn es ein Tadel ift — nehme ic gern hin, indem ic bie über- 

zeugung habe, das man biefe Worte nicht oft genug allen zeichnenden Wesen 

in bie Thren unb ins Gedachtnis rufen kann. Also Verstehen, Sehen unb 

Empfinden bleibt unfre Parole.

Wir wollen daher versuchen, einen kurzen anatomischen Abrisz derjenigen 

Teile des menschlichen Kürpers zu geben, welche am haufigsten von Di- 

lettanten gezeichnet werden: eine anatomische Stizze des Klopfes, des Halses, 

ber Trust, des Tüickens, ber Arme, Hande, Beine unb Füsze. Sie brauchen 

nicht zu erschrecken, wir Maler sind keine Wrzte, bie ihnen ben ganzen mensch- 

lichen Sorper aufbeden, mit allen feinen Wdern, Nerven, Muskeln, Sehnen 

unb Knochen. Wir wollen nur von ben errod^nten Teilen bie fie verhüllende 

Haut einen Augenblic abziehen, um bie wunderbar künstlíche unb kunstreiche 

Maschinerie ber Muskeln zu betrachten, bei welcher Gelegenheit wir bann 
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allerdings an einzelnen Stellen auc der Knochen gedenken müssen — alles 

übrige aber überlassen wir gem dem Arzte.

Lassen Sie uns mit den Knochen als ber Grundlage des Kürpers an- 

fangen unb zugleic diejenigen Knochen besonders hervorheben unb be- 

schreiben, welche einen mehr oder weniger direkten Einflus auf bie Oberflache 

ausüben.

Die Basis des Oberkürpers is das Rückgrat, eine aus 24 sogenannten 

Wirbelknochen zusammengesetzte Saule. Diese Wirbelsaule reicht bis an ben 

Kopf unb is Trager desselben. Ihr oberer Teil, bestehend aus 7 Wirbeln, 

bildet ben Hals. Von diesen 7 Wirbeln sind besonders ber unterste von 

Wichtigkeit für uns, sowie ber sic baran schlieszende erfte Rückenwirbel, weil 

wir fie faff an jedem Nacken wahrnehmen ionnen: bei alien Kindern nac 

dem zweiten ober britten Jahre, bei allen Jünglingen, Manner, bei ben 

meisten Madchen vor dem vierzehnten Jahre unb bei allen mageren Personen 

ohne Ausnahme. Nur bei vollgeformten, frischblühenden Madchen unb Frauen 

von zartem Knochenbau, bei fleinen, fetten Kindern, sowie bei alien sehr for- 

pulenten Personen sehen wir biefe Knochen nicht, b. h. nicht hervortretend. 

Bei einem nac borne gebogenen Hals zeigen sie sic deutlicher unb starker, 

als bei einem gestreckten Halse. Un letzterem Falle, als dem gewühnlichsten, 

sehen wir fie in ber Regel als zwei übereinanderliegende, flac ovale Er- 

^o^ungen, bie untere etwas ftarier als bie obere, beibe in einer schwachen 

Vertiefung liegend, welche durch bie Sehnenausbreitung eines Rückenmuskels 

entsteht. Die ganze Form erscheint als ein verschobenes Viereck, welches 

feme grotte Ausdehnung bon oben nac unten hat. So bestimmt au§gepragt 

findet man es indessen nicht immer. Oft kann biefe Form nur fo schwach 

angebeutet sein, das man fie nur erkennt, Weil man fie bort weis unb sucht. 

Diejenigen, welche fie nicht bort wissen, bermiffen fie auc nicht, fonbern 

zeichnen ruhig darüber hin, alles „f^bn glatt" machend.

Vom Nückgrat gehen zu beiben Seiten bie Rippen aus, welche, 24 an 

ber Zahl teils direkt, teils durch Knorpelverbindung sic mit bem Brustbein 

bereinigen unb dadurc ben Brustkasten bilden. Weil wir fie bei gewühnlic 

bekleideten Figuren faft niemals sehen, haben fie weniger Bedeutung für uns 

— desto mehr aber ber Brustknochen, welcher — um gleic mit einem 

auzerlichen Merfmal anzufangen — unter ber Halsgrube beginnt unb bis 

zur fogenannten Herzgrube hinabreicht. Besonders is beffen oberer Teil 

bon Wichtigkeit, weil sic bort zwei anbre immer sichtbare Knochen unb 

zwei Halsmuskeln befestigen. Diese Knochen heiszen Schlüsselbeine (clavi- 

culae) unb gehen von jeder Seite des Brustbeins (sternum) in mehr ober 
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weniger horizontaler Richtung nac den Schultern, um dadurc die Arm- 

knochen und die Schulterblatter mit dem eigentlichen Kirper zu verbinden. 

Diese beiden Knochen sehen wir auc bet dem vollsten, üppigsten Sorper als 

eine sanfte Erhühung sic geltend machen.

Da die Berbindung von sternum und claviculae zu den wichtigsten ge- 

hürt, die wir überhaupt zu beobachten haben, so wollen wir eine Abbildung 

derselben beifügen. In der spter folgenden Sig.111 sehen wir das Brust- 

bein in halber natüirlicher Grosze; a bildet ben Ausschnitt für bie Halsgrube; 

bie Erhühungen b sind bie Anheftungspunkte für bie erwahnten Halsmuskeln; 

bie Ausschnitte c bieten ben Schlüsselbeinen ein Asyl unb d is für bie erste 

Nippe bestimmt. Der weitere Verlauf des Brustbeins hat für uns weniger 

Bedeutung.

Sig. 106 und 107.

In Sig. 106 ift uns das Schüsselbein ber linken Seite (ebenfalls in 

halber natürlicher Grosze) veranschaulicht. Mit bem Ende a befestigt es sic 

an sternum, mit b an das Schulterblatt (scapula). Vemerken wir bie 

Sfôrmig geschwungene Form desselben, welche wir bei allen monni^en unb 

mageren Kirpern hervortreten sehen. Bei einem weiblichen Kzrper zeigt es 

sic nur als eine sanfte SBoibung, beren Sformiger Verlauf aber trotzdem 

nicht zu verkennen ift. — Bei mageren ^orpern entsteht über bem Schlüssel- 

bein eine langliche Vertiefung, welche aber in ber Darstellung mbgli^ft zu

vermeiden ift, b. h. nachdem man zuvor biefe Stelle in ber Natur durch 

zweckmazige Beleuchtung gemildert hat. Dies ift zuweilen für ein gutes 

Bild notwendig, besonders wenn jene Vertiefung so start ift, das dadurc 

ber Hals knichern unb kranklic aussehen würde, was bei jungen Damen leider 

nicht feíten ber Fall ift. (Solche Damen sollten, nebenbei bemerkt, stets 

hochanschlieszende Ktleider tragen, unb zwar nicht nur „zu Hause", sondern
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auc in Gesellschaften und auf Ballen, um sic wenigstens nicht unnotig un- 

schün zu machen.) Niemals aber darf beim Zeichnen die Form des Schlüssel- 

being übersehen und verwischt werden. Venn für das Fortlassen der Hals- 

wirbel zuweilen deven schwaches Herbortreten eine Entschuldigung abgeben 

kann, so is für Vernachlassigung der Schlüsselbeinform gar feine Entschuldigung 

aufzutreiben.

Tig. 107 zeigt uns die durc eine Sehnenkapsel herbeigeführte Ver- 

binbung von beiden claviculae und sternum in halber natürlicher Grosze. 

Die scharfen Ecken der Knochen sind durch bie Sehnen gemildert, und wir 

sehen besonders bie Halsgrube sanft ab- unb ausgerundet.

Von ben Knochen des Kopses Taf. IX haben besonders das Stirnbein, 

bie Kinnlade unb das Nasenbein bedeutenden Einflus auf bie Supere Form.

Das Stirnbein ift mit so dünnen unb feinen Muskeln bedeckt, das 

fast überall bie eigentliche Form des Knochens zu erkennen ist. Die Wichtig- 

feit ber Stirn für ben Eharakter des Kopses ift bekannt unb anerkannt, als 

dasz ic dies noc besonders hervorzuheben brauchte. Mehr verdeckt ift bie 

Kinnlade; aber doc wird durc fie bie Grundform ber ganzen unteren Ge- 

sichtsgrenze von einem Ohre bis zum anbern bedingt. Wir haben besonders 

auf ben unteren Winkel ber Kinnlade e, als auszerordentlic wichtig für 

ben ganzen Eharakter des Kopfes, zu achten, sowie auf bie Form des „eigent- 

lichen" Kinnes. Das Nasenbein b, wie ber Stirnknochen fast nur mit 

Haut betleidet, ift bei allen Ke-pfen kenntlich. Durc dasselbe bekommen alle 

Nasen von vornherein ihren Sauf vorgeschrieben, unb fogar bie sic strauben- 

ben „Stülpnasen" bermogen nicht feiner Herrschaft zu entgehen. Das Nasen- 

bein bilbet ben eigentlichen Nasenrücken, welcher felsenfest liegt, wührend 

bie fnorpelige Fortsetzung desselben unb das fleischige Ende mehr Nachgiebig- 

keit unb Beweglichkeit zulassen.

Andre Gesichtsknochen, wie bie Backenknochen unb bie ©estafen, sind 

in ber Regel nur bet alten unb mageren Personen zu erkennen, aber bann 

auc um so hervortretender, besonders bie Backenknochen; das Fleisc um fie 

her finît ein unb eríaubt, das fie, nur bon Haut bedeckt, sic ungehindert 

prafentieren: bie Backenknochen als eine Erhühung, bie Schlafen als sache 

Vertiefungen.

Der Arm besteht aus brei Knochen, einem für ben Oberarm unb zwei 

für ben Unterarm. Die Verbindung biefer brei Knochen nennen wir ben 

Elbogen. An dieser Stelle sind sie immer erkennbar und zwar durc 

einzelne hervorspringende Punkte. Besonders ift es ber eine bon ben Unter- 
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armknochen (ulna), welcher an dieser Stelle so gebieterisc auftritt, bag es 

unmüglic ist, ihm auszuweichen.

Der durch condylus externus verursachte Knochenvorsprung ist eigent- 

lich nur bei gebogenem Arm auszerlic sichtbar; bei gestrecktem Arm zieht er 

sic von ber Dberflüche zuriick und verleitet bie Haut ihm zu folgen, wodurch

Fig. 110.

statt einer Erhjhung eine Bertiefung entsteht, welche noc nerftarft wird 

dodurch, bag bie umliegenden Muskeln sich gar nicht um diesen Rüickzug von 

Haut unb Knochen tummern, sondern im Gegenteil nur noc mehr hervor- 

springen. Diese Bertiefung gibt bent mannlichen Arm Kraft unb Charakter, 

dem weiblichen (bei welchem fie sich viel weicher zeigt), eine Art nectische
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Schünheit, ahnlich wie das Grübchen 

im Kinn. — Der andre Vorsprung 

(condylus internus) bleibt auc bei 

gestrecktem Arm seinem Prinzip des 

Hervorspringens getreu, mehr sogar 

noc als der eigentliche Elbogen- 

knochen, welcher es nicht selten vor- 

zieht, sic gleic dem condylus exter

nus wenigstens oberhalb mit einer 

Vertiefung zu umgeben, ohne aber 

deshalb selbst unsichtbar zu werden.

Der Oberarm hangt mit 

einem halbkugelfürmigen Kopf in 

einer für ihn eingerichteten Kapsel 

des Schulterblattes. Dieses hat 

eine dreieckige Form und deck 

gleich anliegenden Flügeln zu beiden 

Seiten des Rückgrats einen Teil 

ber Rippen. Mit ber Spitze nach 

unten gekehrt, hat es seine grotte 

Sange von oben nac unten, wd^ 

renb feme obere sehr unregelmaszige 

Grenze, mehr ober weniger hori- 

zontal laufend, das Dreieck abschlieszt. 

Bei einem nackten Rücken sind fur 

uns fast immer sichtbar: feine bem 

Rückgrat zugewandte Grenze unb 

bie sic an biefe Linie oben unb 

unten anschlieszenden Ecken.

Wir kommen jetzt zur Hand. 

Dieselbe besteht ans 27 Knochen, 

wovon 14 auf Daumen unb Finger 

kommen unb bie übrigen 13 auf ben 

Handteller. In Fig. 110 sehen wir 

bie linke Hand unb zwar von ber 

Rückseite. Bemerken wir, das bie 

Knochen ber einzelnen Glieder nicht 

ohne weiteres zusammengefügt finb,

Ehrenberg, Das Zeichnen. 

Tig. 111—113.

11
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sondern das eine Knorpelplatte hier eingeschoben ist. Daumen und Zeige- 

finger der Tig. 110 geben uns Knorpelplatte (Basis) und Gliederknochen 

(Schaft) getrennt, wührend wir bei den übrigen Fingern deren Zusammen- 

setzung sehen. Diese Busammensetzung ift von groszer Wichtigkeit für uns, 

weil dadurc die Form der Gelenke bedingt und bestimmt wird. Zur 

Verdeutlichung geben wir noc zwei Zeichnungen (Fig. 112 und 113), 

welche die Knochenverbindung ohne Knorpel veranschaulichen. Den Daumen 

sehen wir in Profil, den Mittelfinger en face, beide haben natürliche Grosze.

Vig. 114.

Wir haben besonders auf die Knochenformation des Daumens bei a und b zu 

achten, sowie auf die Ausschnitte des Fingers b und c. Es werden diese er- 

wahnten Formen durch die hineingefügte Knorpelplatte allerdings etwas ge- 

mildert, behalten aber trotzdem Selbstandigkeit genug, bei gebogenen Fingern 

sic deutlich auf der Dberslache zu prafenfieren. Wir sehen diesen Ausschnitt 

der Knochen an Tig. 114 bei a, b, c, d — und wenn meine Leserinnen ihre 

eigne Hand in ahnlicher, wenn auc weniger geballter Stellung betrachten, 

werden fie ganj dieselbe Form finden, nur abgerundeter und schwacher. Bei 

allen mageren Hunden dagegen, also auc bei weiblichen, tritt diese Form sehr 
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unzweideutig hervor. Den Einflup der Knorpelplatte aber sehen wir am 

besten an einem Finger im Profil (Sig. 115 A). Bei dieser Stellung sehen 

wir nicht jenen Ausschnitt am Kopfe jedes Gliederknochens, sondern nur dessen 

Ende bei a, die Flache der Knorpelplatte b und ben Anfang des na^ften 

Gliederknochens c. An lenterer Stelle sehen und fühlen wir bei gebogenem 

ginger eine schwache Knochenerhühung, weil überhaupt jedes Glied mit einer 

solchen Erhühung beginnt unb schliest. 

(Vergl. bie Knorpelverbindung des 

Profildaumens Sig.113 bei a unb b.) 

Sig. 115 B zeigt uns bei g ein falsch 

gezeichnetes Gelent; bie Ursache ber 

Verkehrtheit werden wir durc Ver- 

gleichung mit Tig. 115 A leicht er- 

mitteín: es is zu rund gezeichnet. 

Einen á^níi^en Fehler sehen wir 

bei i, Fig. 115B, welche Stelle so 

gezeichnet werden mus wie h, 

Fig. 115 A. Am vorderen Gliede 

(Fig. 115 A, bei e) sehen wir gewühn- 

lic eine Einbiegung statt einer Er- 

hühung, inbem bei gestrecktem Finger 

bie Haut mit bem Knochen in bie 

Tiefe gezogen wird; desto stacker tritt 

aber bie Verbindung ber fünf langen 

Handtellerknochen mit ben Knochen 

des ersten Fingergliedes hervor, beren 

Einflus auc bei ben fleischigsten 

§anben nicht verwischt werden kann. 

Es is namlic weniger ber Knochen 

selbst, welcher heraustritt, als viel- 

mehr bie über denselben hingleitende 
Sig. 115.

Strecksehne jedes Fingers. Diese Sehne vergroszert natürlic die Wirkung 

des Knochens als hervortretenden Punft um so viel, als ihre eigne ©tarie 

betragt, wenn bie Hand mehr oder weniger geschlossen ist. Sind bie 

Finger gestreckt, so wirit nur noc bie Sehne, welche man oft bis zur 

Mitte des Handrüickens, von jedem Singer ausgehend, versolgen fann. 

Bei jugendlichen vollen gormen aber verschwindet auc bie Sehne unb 

verursacht über ben Knücheln Heine Grübchen, aus demselben Grunde, 

11*



164 Achtes Kapitel.

wie der Knochenvorsprung des Oberarms am Elbogen eine Vertiefung 

erzeugte. Bei einer f^onen weiblichen Hand und an ben ^anben frischer 

gesunder Kinder werden diese Grübchen selten fehlen — wenn fie aber 

fehlen, braucht bie Hand deshalb noc nicht unschün zu sein. Doc er- 

hühen diese Grübchen bie Schünheit einer Hand sehr, besonders im Gegen- 

Tig. 116. (Knie.)
a anszerer 1
b innerer y condylus des Oberschenkels; c fopf von 

fibula; d fopf von tibia; e Doríprung von tibia 
(spina tibiae); f Sehne von rectus; g patella; 
h Sehne von vastus externus; i Sehne von vastus 

internus.

sat zu einer mannlichen Hand, an 

welcher biefe Knüchelgrübchen fast 

niemals zu finben sind, unb wenn 

dies ber Fall, bie Schünheit unb 

ben Charakter einer mannlichen 

Hand herabsetzen. Ganz das Gegen- 

teil gilt von ben Knücheln ber 

Handgelenke, beren masziges Her- 

vortreten für eine mannliche Hand 

geradezu uneriagiic^ ift, wahrend 

eine weibliche Hand dadurc ver- 

lieren würde, obgleic fie auc hier 

nicht ganz verwischt werden dürfen. 

Wir bemerken einen kleinen Knochen 

zunachst ber Handwurzel (Fig. 110), 

welcher os pisiforme genannt wird. 

Dieser Knochen ift mit ben anbern 

Knochen ber Handwurzel dergestalt 

verbunden, das man ihn ohne be- 

sondere Anstrengung ein wenig be- 

wegen kann. Mit biefem Knochen 

schlieszt bie Hand an ber Kleinfinger- 

feite ab unb gerabe als Schluszstein 

ber Hand ift er von Wichtigkeit, 

wenn wir auc nichts von seiner 
eigentlichen Form sehen. Unsre Hauptaufmerksamkeit haben wir aber ein- 

für allemal auf bie G elenkverbindung ber Finger zu richten, von beren 

richtiger anatomischer Kenntnis allein eine charakteristische Zeichnung ber 

Hand ab^angt. An ber Art, wie die Gelenkverbindungen gezeichnet finb, 

ertennt man überhaupt zuerst ben Grad des Sormenberftânbniffeê, weil bie 

Gelenke am meiften Schwierigkeiten bieten unb daher am meiften Studium 

erfordern. Singergelenfe, Handgelenke, Elbogen, Schulter- 

verbindung verlangen eine sehr genaue Beobachtung unb eine vorsichtige 
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delikate Behandlung, ohne welche der Wert einer Zeichnung sehr geschmalert 

und müglicherweise ganz aufgehoben wird.

Zu solchen wichtigen Gelenken gehürt auc das Knie. 

Und zwar nicht nur die eigentliche Kniescheibe, welche wir 

Fig. 117 sehen, sondern die ganze Kniepartie, Von der die 

Kniescheibe nur ein Teil ift. Letztere liegt in einem Testungs- 

vierec abed, Fig. 118, dessen obere Punkte ab dem 

Oberschenkel, die unteren Vorsprünge c und d ben bei ben Fig. 117.

Knochen des Unterschenkels ange^oren. Von diesen beiden

Knochen hat ber eine (tibia) durch feine Lage unb Grosze dergestalt Einflus 

auf bie ducere Form, das man sein Dasein an ber Vorberen Seite des 

Unterschenkels fast seiner ganzen Lange nach (vom Knie bis zum Tus) ver- 

folgen kann. Am wichtigsten jedoc sind zwei Punkte, welche durch ihn 

entstehen: ber innere Knichel, auf ben wir spater zurückkommen werden. 

unb ein Vorsprung unterhalb des Knies 

bei e Sig. 116 unb 118. Wir sehen 

biefen Vorsprung am deutlichsten in ber 

Profilzeichnung Fig. 118. Hier befestigt 

sic bie starfe Sehne f, welche, von 

einem Muskel des Oberschenkels (rectus) 

stammend, uber bie Kniescheibe g fort- 

gleitet unb bei Thütigkeit des Nuskels 

das Vein streckt. Es mare sonac bie 

Kniescheibe Von 5 Punkten eingeschlossen, 

abed unb e, welche wir bei einem 

manutienen Knie stets sehen unb also 

zeichnen müssen. Beim weiblichen Knie 

müssen abed mehr ober weniger einer 

allgemein gro^eren Rundung weichen, 

nur e bleibt in allen Fallen sichtbar 

unb schlieszt bie Knieregion in künst- 

lerischer Bedeutung nach unten ab. Ein 

gebogenes Knie ld§t biefen Vorsprung e 

stets starker hervortreten als ein ge- 

strecktes, was auc Von ben übrigen vier 

ermd^nten Punkten gilt. Ummer am er- 
Tig. 118.

kennbarsten finb bie Vorsprünge ber du^eren Seite, a bom Dberschenkel- 
knochen, c vom fleineren Knochen (fibula) des Unterschenkels und von diesen 
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wiederum gans besonders letzterer. Auc das untere Ende dieses Knochens 

(fibula) hat grosze Bedeutung, weil dieses Ende den auszeren Kenchel 

bildet. — Die dreieckige Form der Kniescheibe is immer sichtbar, and 

werden wir bei Gelegenheit der Flacheneinteilung noc na^er darauf ein- 

gehen. — Die Borspriinge k und 1, gig. 118, sehen wir niemals, weil fie 

durch Muskeln und Sehnen in der Kniekehle versteckt und verdeckt werden.

Niemals verdeckt aber werden der augere und innere Knüchel, welche 

bet einem nackten Tus von auszerordentlicher Wichtigkeit sind. Von diesen 

liegt der innere stets etwas hiher als der iiugere und zeichnet sic 

durch eine breitere Slache aus, welche unten horizontal abschlieszt. Durch 

diesen Tibia-Kenüchel wir’d die Hauptknochenverbindung des Fuses mit dem 

Unterschenkel bewertstelligt.

Der Kenochenbau des Tuszes is in der Hauptsache derselbe wie bei der 

Hand, besonders sind die Knochen der Zehen ganz auf dieselbe Weise zu- 

sammengefiigt. Eine na^ere Beschreibung ift deshalb nicht notwendig. Nur 

sind die Gelenke bei roeitem nicht so unzweideutig ausgepragt, wie dies bei 

ben gingern ber Fall roar, wenngleic bie Gelenke selbst natürlic nie ver- 

wischt werden fonnen. Auszer ben Gelenken haben roir hauptsachlic bem 

Hohlbau des Tuszes unsre Aufmerksamkeit zu schenken. —

Diese Bemerkungen uber bie Knochen reichen fur unfern Zwec hin. 

Etwas eingehender aber roerben roir bie Muskeln behandeln müffen.

Seber Mustel ift Sleisch unb alles gleisc ift Mustel. Er besteht ans 

Millionen Kleiner, seiner gaben oder Fasern, bie zu einem feften Ganzen ver- 

bunden sind, unb roir Îônnen sagen, febe solche gafer ift ein Mustel des 

Muskels. Wenn ein Mustel wirft, so zieht er sic zusammen unb zwingt 

dadurch irgend einen Krperteil, feinem Willen zu gehorchen, sic zu beugen, 

zu strecken oder sonstige Tunktionen zu verrichten. Dieses Zusammenziehen 

geschieht in ber Weise, wie roenn man ein Stick Gummi-Elastikum ausreckt 

unb es sic wieder zusammenziehen lagt. Wie dieses alsdann fürzer unb 

dicker wir’d, so verliert auc ber Mustel in Aktivitát an Sange, nimmt da- 

gegen zu an Breite unb Dicke, wahrend er in Passivitat mehr flac 

unb gestrect erscheint. Sonac íann ein unb derselbe Mustel ganz ver- 

schieden geformt fein, je nachdem er aftiv ober passiv ift. Um aber beim 

Beichnen von vornherein zu wissen, roann unb ob eins von beiben ber gaff 

ift, müffen roir bie Tunktion wenigstens derjenigen Muskeln genau kennen 

Íernen, welche direkten Einflus auf bie augere gorm haben.

Bei jedem Muskel unterscheidet man einen feften unb einen beweg- 

lichen Punkt. Unter feftem Punk versteht man denjenigen Teil des Muskels,



Tafel X.

Sig. 119. (Profilopf-)
a Sterno-cleido-mastoideus; a' Stermatportion; a" Alnvikulneportion; b trapezius; c pectoralis; 

d deltoideus; e Adamsapfel.
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welcher bei etwaiger Thatigkeit des Muskels seine Cage nicht ver- 

andert; an dem beweglichen Punk dagegen nimmt man die eigentliche Wirkung 

des Muskels wahr. Der Ausdruc „Punkt" is eine Bezeichnung fur die 

ganze Breite der Entstehung oder des Endes eines Muskels.

Eine Beschreibung der Gesichtsmuskeln übergehen wir, weil wir fie 

sehr wohl entbehren Ïonnen. Beim Zeichnen eines Kopfes haben wir nicht 

sowohl an dessen anatomische Bestandteile zu denken, als vielmehr daran, 

wie wir ben inneren geiftigen Gehalt durch eine entsprechende audere Form 

zu erkennen geben ïonnen. Die Muskeln, welche unfern Mund zum Lachen 

oder Weinen verziehen, welche unfre Augen schlieszen unb offnen, unfre 

Brauen heben unb senken, welche unfre Nase rümpfen, uns gaznen machen 2C.,

eríennen wir mehr an ihrer Wirkung 

als an ihrer eigentlichen Form. Letztere 

ift so von Fett unb Haut übergíatteb 

dasz man ihr Vorhandensein gans ver- 

giszt. Wie wir ein G esicht zu studieren 

haben, davon werden wir spater reben.

Anders aber ift es mit bem 

Halse unb ben übrigen Teilen 

des menschlichen Kürpers. Hier 

haben wir nicht mehr Geist, sondern 

ausschlieszlic Form zu geben. Zwar 

hat auc biefe Form Eharafter, 

doc ift biefer mehr physischer Natur, 

Tig. 120. (Anheftung der Halsmuskel.)
a’ Sternalportion; a" filavikularportion; b sternum;
c Bwishenrnnm der Sternal- und filaviknlarportion;

d clavicula.

inbem er durch bie barunter liegenden Muskeln bebingt wird, wahrend 

mit bem Charakter des Kopfes ber geistig-moralische Gehalt des Menschen 

gemeint ift, ober anders ausgedrückt: durch bie Gesichtsformen geben wir 

bem Geelenleben, durch bie Formen des übrigen Kürpers bem Muskel- 

leben Ausdruc. Alerdings finb auc im Gesichte Muskeln unb Kenochen 

bie materielle Basis ber Formen, aber dieselben stehen fo unter direkter 

Herrschaft ber Seele, das man an ihr Vorhandensein faum denft, sondern 

mehr an bie geiftige Ursache biefer Formen, um eben wieder Geist zu 

geben. Nur bie allgemeinen Grundformen, wie fie bei alien Menschen zu 

finben finb, verdanken ihr Dasein zunachst ber anatomischen Unterlage: bie 

individuellen Unterschiede bagegen werden zunachs durch das innere, geiftige 

Leben hervorgerufen. Man fagt daher nur von ben Formen des Gesichtes, 

dasz fie Geist haben. Freilic ïonnen bie übrigen Kirperformen mittelbar 

dazu beitragen, ben Charakter eines Menschen erkennen unb beftimmen zu 
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lassen, doc ionnen wir in der Regel erst eine bestimmte Folgerung machen, 

wenn wir fie mit dem Gesichte des betreffenden Individuums verglichen haben. 

Je nachdem wir alsdann nac einer genauen Vergleichung Harmonie oder 

Widerspruc finden, werden wir unser Urteil befestigen oder moderieren.

Eine Ausnahme davon machen die Hinde, welche sehr oft einen direkten 

Schlus auf ben Eharakter unb bie geistige Beschaffenheit des Menschen, be- 

sonders auch auf momentane Gemütsstimmungen unb Affekte erlauben. Letzteres 

will ich inbeffen nur angebeutet haben, um spater ausführlicher darauf zurück- 

zukommen. Gehen wir jetzt weiter in unfrer anatomischen Stizzierung.

Gedenken wir zuerst eines Muskels zu beiden Seiten des Halses, ge- 

nannt ber Kopfnicker (sterno-cleido-mastoideus). Dieser Muskel beginnt gleic 

hinter bem Dhre, mit einem etwa 3 cm breiten Ansatz, feinem beweg- 

lichen Punkte, unb geht von bort in forager Richtung nac vorne zu abwartê. 

Unterwegs teilt er sic in zwei Portionen, wovon bie eine sic an das Brust- 

bein befeftigt, wahrend bie anbre das Schlüsselbein als Anknüpfungspuntt 

Wa^it. Durch Vereinigung erstgenannter Portion a’ (Tig. 120) des Klopfnickers 

jeder Seite mit bem Brustbein b entsteht bie Halsgrube: ber obere, etwas 

ausgehühlte Teil des Brustbeins biíbet bie Basis. Wer biefe bestimmte Kon- 

struktion weis, wirb keine Halsgrube von ein paar Zoll Durchmesser zeichnen 

ober fie in einem spitzen Winkel enben lassen, welche beiben Falle man leider 

nicht feíten sieht. — Den Zwischenraum, welcher bie Brustportion von ber 

Schlüsselbeinportion trennt (c Tig. 120), erkennen wir auszerlic an einem 

kleinen, slac vertieften Dreieck, unmittelbar uber clavicula zunachst bem 

sternum. Bei ruhiger Haltung eines weiblichen Halses sehen Wir biefe Ver- 

tiefung selten, bagegen stets beim Manne unb bei allen Kindern etwa vom 

zweiten Jahre an. (Siehe auc bie Fig. 119 unb 121.)

Diese Muskeln bienen dazu, ben Kopf vorüber unb, wirft einer berfelben 

allein, zugleich etwas auf bie Seite zu biegen. Sind beibe Muskeln gleich- 

maszig in Thatigkeit, fo neigen wir ben Kopf gerabe vorüber. Die Muskeln 

schwellen alsdann beibe an, besonders an ihrer unieren Halfte. Ihre eigent- 

liche Form aber tritt besonders bann hervor, wenn nur einer wirkt. Er zieht 

bann ben Kopf feitwartê vorüber, wirb kurz unb rund, wührend ber ent- 

sprechende Muskel ber anbern Seite, feiner ganzen Lange nac passiv ausge- 

streckt, sic als ein unten geteilter, flacher, breiter Streifen prafentiert. In 

biefem Talle sehen wir sogar beim weiblichen Salse biefen Streifen, beffen 

Kontur besonders an feiner vorderen Grenzlinie unzweideutig sic auspragt.

Es ift anzuraten, das bie Leser unb Leserinnen biefe sowie alle noc zu 

erlduternben Muskelwirkungen gelegentlic an Geschwistern ober guten Freunden 
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erproben, um den Unterschied zwischen einem aktiven und passiven Mustel an 

der Natur selbst kennen zu lernen. Da auf eine genaue Kenntnis dieses Unter- 

schieds sehr viel ankommt, dürfte dieser Rat nicht zu üibersehen sein, um so 

weniger, als er leicht auszuführen ist.

Tig. 121. (En face-Sopf.) 
a Sterno-cleido-mastoideus; at Sterna (portion; a" Alavikularportion; & trapezius.

Alles aber, von dessen unabanderlicher Notwendigkeit uns die Natur 
selbst iiberzeugt, wird sic bcm Gedichtnisie viel ^arfer und unverwischbarer 
einpragen als blosze Erzahlung von dem, was andre wahrgenommen haben. 

Daher lasse man alle Muskelbewegungen ausführen.
Zwischen ben eben beschriebenen Nuskeln des Halses liegt an desjen vor- 

derer Seite die Kehle, beren hervorspringender Teil, der Tdamsapfel, immer 
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sichtbar ist. Er hat groszen Einflus besonders auf die Profillinie des 

Halses, indem er bet Manner alsdann sic als ein bestimmter abgerundeter 

Vorsprung bemerkbar macht, wahrend er sic bei Frauen begnügt, durc eine 

leichtere Wülbung sein Dasein zu verraten. Im ganzen haben wir uns zu 

hüten, ihn zu start und spit geformt hervortreten zu lassen, weil wir dadurc 

in ben meisten gotten einen kranklichen oder schwindsüchtigen Menschen 
charakterisieren würden. Übrigens hat auc bie Stellung des Halses Einflus 

ouf ben Grad feiner auszerlichen Starke, inbent wir bei zurückgebogenem 

Halse ihm Gelegenheit geben, hervorzuspringen, wahrend dieser Apfel ber 

Sünde ganz unsichtbar wird, wenn wir ben Hals vorüberbeugen.

Unterhalb des Kehlkopfes sehen wir noc eine zweite allerdings bedeutend 

f^wa^ere Erhshung, welche durc Muskellagen entsteht unb ebenfalls be- 

sonders in bie Profillinie des Halses eingreift. Dieselbe zeigt sic aber 

bei einent weiblichen Halse selten, jedenfalls nur so schwach, als notig ist, das 

bie Linie vom Adamsapfel bi§ zur Halsgrube nicht volstandig gerade unb 

leblos wird. Die Supere Muskellage, wodurch diese Erhühung entsteht, deck 

auc in ihrer Fortsetzung den Adamsapfel unb hinder ein zu starkes Vor- 

bringen desselben. Eine ahnliche Bedeutung fur uns haben auc bie andern 

Muskeln, welche zu beiben Seiten des Kehlkopfes liegen unb teils eine ver- 

tikale, teils eine mehr forage Richtung verfolgen. Wir brauchen uns beren 

Form nicht weiter einjuprogen, bo dieselben nur bei auszerordentlicher An- 

sirengung famtii^er Halsmuskeln zum Vorschein kommen würden.

Ebenso is bie Form ber Nackenmuskeln von geringerer Wichtigkeit für 

uns, weil ihre Wirkungen seltener zu Tage kommen unb weil fie auc in 

biefem Talle ihre Form wenig beranbern. Der bemerkenswerteste für uns 

ist ber fogenannte cucullaris ober Kapuzenmuskel. Er hat seinen festen 

Punk an 15 Wirbeln des Rückgrates, vom erften Halswirbel on gerechnet. 

Von bort aus lauft er zur Schulter unb befestigt sic an ber oberen Linie 

des Schulterblattes, sowie an ber augeren Halste des Schlüsselbeins. Be- 

merkenswert ift ber Raum zwischen biefent Muskel unb bent vorhin be- 

schriebenen Kopfnicker, weil wir benfeíben auzerlic stets als eine Vertiefung 

wahrnehmen, zuweilen sogar feiner ganzen Songe nac bom Schlüsselbein bis 

zum Dhre. Die Wirkung dieses Muskels ist, bie Schulterpartie herauf- unb 

zurüickzuziehen. Er schwillt alsdann besonders uber ber Schulter zur Seite 

des Halses wulstartig on unb gibt dadurc biefer Stelle eine eigentümlic 

botte Rundung. Aber auc in ^affibitat spendet er biefe Rundung, bon 

beren Starke unb feiner Form sehr viel bie S^on^eit besonders eines weib- 

lichen Halses ab^angt. Die Ursache biefer Rundung verdanken wir ober
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eigentlic weniger dem cucullaris, 

als vielmehr mehreren Schichten 

tiefer liegender Muskeln, über 

welche sic cucullaris ausbreitet. 

Der grotte Teil dieses Mustels 

gehürt übrigens dem Rücken an, 

auf welchem wir noc einige fleinere 

Muskeln von Einflus anführen 

ionnen. Es sind ihrer vier, von 

denen aber nur zwei direft auf 

die Oberfiche wirken. Der groszere 

derselben, infra spinatus, hat seinen 

festen Punk an der vertikalen 

Grenze des Schulterblattes, von 

wo aus er forage aufwarts steigt, 

um sic an der au^eren Seite des 

Kopfes am Oberarmknochen zu be- 

festigen. (Die Bezeichnung „innere 

und audere Seite" is so zu ver- 

stehen: Alles, was vergleichungs- 

weise einer, durch den Krrper 

gezogenen senkrechten Mittellinie 

nd^er liegt, nennen wir innere 

Seite; was sic von dieser Mittel- 

linie abwendet, audere Seite.) Er 

dreht ben Arm nac auswarts, und 

macht sic in diesem Talle als eine 

flachrunde Erhabenheit bemeríbar. 

Unterhalb dieses Mustels liegt sein 

Widersacher, teres major, welcher 

seinen feften Punk ebenfalls am 

Schulterblatte hat unb zwar an 

dessen unterem Winkel, in seinem 

Verlauf sic aber an ber inneren 

Seite des Oberarmknochens be- 

festigt, um ben Arm zu zwingen, 

sic einmarts zu drehen. Wirken 

beibe Muskeln gleichzeitig,so pressen Sig. 122. (Nacken und Rücken.)
a trapezius; d sterno-cleido-mastoideus; c letter, 

fjalswirbel; d erster Rückenwirbel.
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fie ben Arm gegen ben Kirper. Zu beiden Verrichtungen aber haben fie 

tieferliegenbe Gehilfen, bie inbeffen keinen unmittelbaren Einflus auf bie 

audere Form haben. Auch bie zuletzt beschriebenen Muskeln finb natürlic 

nur bei halbentblósztem Rücken sichtbar, der übrigens auc von Damen zu- 

weilen gezeichnet werden kann.

^aufiger aber werden wir eine Brust zu zeichnen haben. Dieselbe be- 

steht aus zwei groszen Muskeln, auf jeder Seite ber Brust einer. Die ganze 

Sange des Brustbeins sowie ein Drittel von clavicula bilden ben festen 

Tnnkt dieses Muskels, welcher ben Namen pectoralis major führt. Von 

diesen festen Punk schreitet er, feine einzelnen Partien unb Fasern strahlen- 

fürmig sammelnd unb infolge beffen immer schmaler unb zugleich fleischiger 

werdend, auf ben Dber ar nt zu einer Flache zusammen unb befeftigt sich, von 

bem Deltamustel bedeckt, an ber augeren Seite des Oberarms. Die Wir- 

lung dieses Muskels ist, ben Arm, besonders ben ausgestreckten, an ben 

^Srper heranzuziehen. Wir sehen biefe Brustmuskeln daher sehr entwickelt 

bei Seeleuten, sowie üiberhaupt bei allen Menschen, welche viel ziehen und 

heben.

Die Thatigkeit des Muskels erkennen wir besonders an feinem Ende, in 

ber Nahe des Oberarms, unb an feiner oberen Grenze, wie er sic von cla

vicula nach bem Arm herunter bewegt. Bei-starker Aftivitát sehen wir so- 

gar feine durch eine schmale Turche getrennte Hauptabteilungen, bie Selavikular- 

unb Sternalportion, deutlich hervortreten. Die Scheidewand aber zwischen 

biefen beiben Muskeln, auch bei ^affibitat derselben, bildet immer das Brust- 

bein, welches sich als ein unebener, an ben Seiten mehr oder weniger aus- 

gezackter Weg von ber Halsgrube bis zur Herzgrube bemerïbar macht.

Bei einer vollen weiblichen Brust sehen wir biefe Muskeln nur an ber 

Schulter über ben Brüsten, gewissermaszen als eine Fortsetzung ober Ver- 

schmelzung ber letzteren mit ber eigentlichen Brust. Das Brustbein hin- 

gegen ift schon bei einer nur maêig vollen Brust nicht mehr sichtbar.")

Wir kommen jetzst zu einem sehr wichtigen Muskel, bem sogenannten 

Deltamustel (deltoideus), welchen wir schon als zum Arme gehürig betrachten 

müssen. Derselbe hat feinen festen Punft an ber vorderen Superen Halfte 

des Schliisselbeins (direkt neben pectoralis beginnenb) unb an ber oben

*). Es ist selbstberstlndlic bci allen Bemerkungen über die Muskelwirkungen 
rüchjichtlic ihres Einflusses auf die auszere Form ein normaler, gesunder Zustand 
des. Stürpers vorausgesetzt. Tie Zufalligkeiten franker oder gar abnormer Stürper 
gehiren nicht in den Bereich dieses Buches, sondern müssen der Natur in den ein- 
zelnen gallen selbst abgelauscht werden, wenn dies notwendig sein sollte.



Tafel XI.

Tig. 123. (Schulter, von hinten.)
a Deltoideus; b triceps; c teres minor; d teres major; e infraspinatus; f trapezius.

Fig. 124. (Schulter, von born.)
a Deltoideus; at Alavikularportion von deltoideus; d pectoralis; à’ Alnvikularportion von pectoralis; 
c biceps; d trapezius; € Vertiefung zwishen deltoideus und pectoralis; f sterno-cleido-mastoideus.
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erwühnten horizontalen Linie des Schulterblattes (Seite 161) über deren ganzer 

Breite. Von bort lauft er, sic schnel zuspitzend, abwarts und befestigt sic 

auf der Mitte des Oberarmknochens an dessen auszerer Seite. Die Grenzen 

dieses Muskels sehen wir, auc bei volstandiger Passivitat, bei allen ^orpern 

ohne Ausnahme, nur bei münnlichen bedeutend starker und bestimmter als 

bei weiblichen. Sehr deutlic sehen wir auc bie Grenzen zwischen diesem 

Muskel unb ben eben beschriebenen Vrustmuskeln als eine Rinne, welche vom 

Schlüsselbein abwarts zur Armhühle sic schwingt.

Durc bie Form dieser Rinne wird Brust unb Schulter auszerlic über- 

haupt nur getrennt unb wir íbnnen durch fie in Verbindung mit bem 

Schlüsselbein unb ber Halsgrube ber mannlichen Brust grosze Kraft, ber 

weiblichen grosze Sch-nheit geben.

Wenn ber Deltamuskel wirkt, hebt er ben Arm nach auswarts in bie 

Hohe. Die Folge davon ist, das man nicht nur ben Muskel als Ganzes 

starker werden sieht, fonbern das sogar einzelne Faserpartien des Muskels 

sic hertoorbrangen. Man sieht gewühnlic brei Bündel, toon oben breit be- 

ginnenb, sic in ber Spitze des Muskels vertieren. Eine Abteilung steigt 

bon ber Klavikularportion des Deltamuskels herunter, eine zweite bom 
Knochenauswuchs des Schulterblattes, sodas zwischen beiben eine britte Plat 

hat. Dies finb indessen nur bie Hauptpartien, welche sic wieder in kleinere 

teilen, bie bei ben verschiedenen Menschen verschieden finb. Bei ber weib- 

lichen Schulter sehen wir. diese gefonberten Partien des Muskels nicht, aus- 

genommen zuweilen bei ber arbeitenben Klasse.

Wir haben noc eine Eigentümlichkeit bei bem aftiven Deltamuskel zu 

bemerten, welche bon Wichtigkeit ift. Bringen wir ben Arm in eine hori- 

zontale Lage, inbem wir ihn zugleic frei ausstrecken, fo geschieht bie Gelent- 

bewegung in ber Kapsel des Schulterblattes, in welcher ber runbe Kopf des 

Oberarms fein Lager hat. Der au^ere Teil des mehrfac ermahnten Knochen- 

auswuchses aber ragt, gleichsam wie ein schirmendes Dach, ein wenig über 

biefe Kapselverbindung hinaus. Bewegen wir jetst den Arm in ber angegebenen 

Weise, fo bleibt biefer Knochenauswuchs unbeweglich, wie überhaupt das 

ganze Schulterblatt. Dies hat zur Folge, das sic über bem Knochen- 

auswuchs eine Vertiefung bilbet unb zwar aus bemfelben Grunde, wie wir 

gefehen haben, das am Elbogen sic bei gestrecktem Arm eine solche Ber- 

tiefung bildete. Um jene Vertiefung nun, in welcher wir, legen wir ben 

Finger hinein, deutlic ben Knochenauswuchs fühlen, môlbt sic deltoideus 

zu einer groszen Masse, welche sic in bie angeführten brei Hauptabteilungen 

zergliedert. Je hüher wir ben Arm heben, befto mehr reprafentieren sic

Ehrenberg, Das Beichnen. 12
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die Knochenvertiefung und die Taserabteilungen, besonders wenn wir zu- 

gleich einen schweren Gegenstand aufzuheben suchen. Die Vertiefung sehen 
wir in dieser Stellung auc beim weiblichen Arm, die Taserabteilungen 

weniger.

Da wir durc ben Deltamuskel auf ben Arm gekommen, wollen wir 

auc damit fortfahren. (Zig. 125—130.) Wir haben zunachst an der vor- 

beren Seite des Armes einen groszen starken Muskel anzuführen, ben Haupt- 

bengemustel des Unterarmes. Er is teilweise verdeckt durc deltoideus unb 

pectoralis major, der grofete Teil desselben aber liegt frei unb unmittelbar 

unter der Haut. Er führt ben Namen biceps (der §weiïüpfige). Er be- 

ginnt namlich mit seinem feften Punkt an der Kapsel des Schulterblattes mit 

zwei starken, sehnigen K-pfen, welche sic aber spater, wie ber jweitopfige 

Adler, zu einem Kürper Perbinben. Nahe ber Biegung des Armes geht er 

bann in eine sehr starke glanzende Sehne über, welche, in bie Tiefe gehend, 

sic am oberen Teile des inneren Unterarmknochens (ulna) befestigt.

Sehen wir diesen Muskel in Aktivitat, so bemerken wir nicht nur dessen 

Anschwellen unb Kürzerwerden, sondern, was ganz besonders charakteristisc 
für ihn ift, auc bie Art seines überganges zur Sehne am Unterarm. In 

Wirksamkeit gesetzt, zieht er diese Sehne samt bem Unterarm zu sic heran, 

wobei wir bie Verbindung zwischen Sehne unb Muskel deutlic wahrnehmen, 

unb zwar in einer fc^ragen, nac ber inneren Seite des Armes abwartê 

fteigenben Linie. Diese Linie ift überdies noc in der Regel schwac Sfbrmig 

geschwungen, welche Form durch einen vergeblichen Versuch des Mustels entsteht, 

bie ursprüinglic zweiküpfige Natur wieder zur Geltung zu bringen. Inwie- 

weit ber Muskel t^atig ist, erkennen wir besonders an bem eben beschriebenen 
Übergang von Muskel unb Sehne; je mehr wir diesen übergang hervortreten 

lassen, desto mehr geben wir bem Muskel ben Eharakter ber Aktivitat unb Kraft. 

Schon wenn jemand seinen Arm einfac biegt, sehen wir bie grosze Veranderung, 

welche biceps in ber auperen Form des Armes zuwege bringt. Nehmen wir 

nun gar irgenb etwas Schweres in bie Hand, so springt biceps mit groszer 

Kraft unb Selbstindigkeit hervor, welches um so augenscheinlicher wird, je 

mehr Widerstand wir ber angestrebten Biegung des Armes entgegenstellen. 

Er erhebt sic bann von ber Sehne mit einem iraftigen, sehr martierten 

Schwunge über bie angegebene forage Linie, bilbet auf ber Mitte des Ober- 

arms eine Tlache, um dann, bet bem Deltamuskel angekommen, plitzlic zu 

verschwinden.
Auc beim weiblichen Arm zeigt sic biceps ganz in derselben Weise, nur 

bebeutenb sanfter, abgerundeter unb bescheidener als beim mannli^en Arm.
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Sig. 126. (Oberarm, Rückjeite.)Sig. 125. (Oberarm, vordere Geite.)
a Deltoideus; a’ filavikularportion von deltoideus; 
b Sehue des fortgeschnittenen pectoralis; c biceps; 
c‘ Sehne von biceps; d brachialis internus; € augerer 
triceps; /supinator longus; g extensor carpi radia- 
lis longus; h coraco brachialis; i innerer triceps.

a anserer 
b mittlerer 
c innerer 
d Sehne von

triceps.

e innerer % condylus. 
f ünferer )
g Ellbogen.
he Stüd: v. deltoideus.
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Dasselbe Verhaltnis zwischen mannlichen und weiblichen Muskelwirkungen mit 

Rücksicht auf ben Einflusz, ben fie auf bie Superen Formen ausüben, gilt 

natürlic auc von allen andern Muskeln.

linter biceps, grosztenteils von ihm verdeckt, liegt ein groszer breiter 

Muskel, mit Namen brachialis internus, welcher ben Zweck hat, biceps in 

feinen Funktionen zu unterstützen. Wir sehen nur einen Teil dieses Muskels, 

und zwar an ber duBeren Seite des Armes unter biceps hervorquellen, ba 

sic feme Hauptstarke unter bem Schutze unb unter ber Hülle von biceps ent- 

wickelt. Durc ben für uns sichtbaren Teil dieses Muskels entsteht bie duBere 

Seitenfid^e des Oberarms, von ber Spitze des Deltamuskels bis zum Beginn 

ber Beugemuskeln fur bie Hand. Diese Flache wird noc rergroBert durch bie 

seitliche Dicke des biceps unb durch einen Muskel an ber Rückseite des Ober- 

armes, welchen wir gleic beschreiben werden. Beim münnlichen Arm, be- 

sonders beim gebogenen, sehen wir deutlich bie Grenzen zwischen biceps, 

brachialis unb bem Muskel ber Rückseite, inbem brachialis bie Flache durch 

eine fanfte Erhhung unterbricht. Beim weiblichen Arm behalt biefe Partie 

mehr ben Charakter einer wirklichen, wenn auc etwas abgerunbeten 

Flache.
Die Rückseite des Armes ist, wie eben erwdhnt, von einem Muskel be- 

deckt, welcher, weil er aus brei Stücken oder Küpfen besteht, triceps genaunt 

wirb. Derselbe hat feinen feften Punk an brei Stellen: am Kopf des Ober- 

armknochens, am Schulterblatt unterhalb ber Ktapsel, sowie an ber duBeren 

unb ber inneren Sette des Oberarms neben brachialis internus. Von biefem 

sehr ausgedehnten feften Punkte aus bewegt er sic abwarts, um sic an bem 

eigentlichen Elbogenknochen zu befestigen. Schon auf ber Halste dieses 

Weges geht er in eine Sehne über, was i^n aber nicht hindert, teils unter 

teils neben derselben feine Fleischbestandteile fortzusetzen. Tür uns besonders 

wichtig ift ber fibergang feiner mittleren Partie zur Sehne. Tritt ber 

Muskel in Wirfsamkeit — er streckt ben Arm — so sehen wir bie Sehnen- 

verbindung mit ber mittleren Muskelportion, ahnlic wie bei biceps, durch 

eine fchrdge von innen nac auszen abwarts steigende Linie gekennzeichnet. 

fiber biefer Linie erhebt sic eine Wulst in derselben Richtung, so das man 

sic versucht fühlt zu glauben, es lage ein Muskel quer über dem Oberarm, 

mit ebenfalls quer laufenden Fasern. — Aber auc an beiben Seiten sehen 

wir die Begrenzung der Sehne, so das dadurc eine Slache in Form eines 

verschobenen, verwischten Rechtecs entsteht, welches unten am Elbogen sich 

verliert. Beim weiblichen Arm sehen wir diese Slache nur sehr unvollkommen, 

d. h. abgerundet, wührend wir von dem eigentlichen Muskel in der Regel 
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nur desien mittlere Partie selbstandig in die Kontur des Armes durc eine 

sanfte, aber bestimmte Wülbung eingreifen sehen.

Die eben beschriebenen drei Muskeln, biceps, brachialis internus and 

triceps sehen wir in der Regel sehr start entwickelt bei Backern, Schmieden, 

Lohgerbern, Schuhmachern und vielen andern Handwerkern, deren Beschafti- 

gung den Arm oft stundenlang sic biegen und strecken last, was zu verrichten 

eben diesen drei Muskeln obliegt.

Alls letzten einftu^fa^igen Muskel des Oberarms merken wir uns coraco 

brachialis, den wir aber nur bei gewissen Stellungen des Armes sehen fonnen, 

und zwar, wenn wir ben Arm emporheben. Alsdann zeigt er sic als eine 

runde, straff ausgezogene, an beiben Enden zugespitzte Form, welche, aus ber 

Armhihle kommend, sic auf bent oberften Dritteil zwischen biceps unb triceps 

verliert. Dieser Muskel unterstützt pectoralis in seinem Geschaft, ben Arm 

an ben ^orper zu ziehen. Wir sehen diesen Muskel daher sehr selten in 

Aftivitat, wie er benn auch, wenn wir ben Arm emporstrecken, bollftanbig 

passiv ist, was aber nicht hindert, das er in diesen Falle doc sehr energisch 

hervortritt. (Sig. 127.) Wir sehen übrigens in biefer Lage des Armes neben 

diesem Muskel noc einen breiteren unb fraftigeren Wulst, welcher bom Nücken 

kommt unb sic in ber Nahe bon coraco brachialis am Oberarm befeftigt. Es 

ist das Ende eines sehr groszen Rückenmuskels (latissimus dorsi), ber einen 

a^nti^en Posten verwaltet, wie pectoralis; er zieht ben Arm herunter unb 

zugleic gegen ben ^orper. Durc das eben erwa^nte Ende bon coraco 

brachialis durch biceps unb pectoralis' einerseits, sowie durc latissimus 

dorsi unb teres major anderseits wirb bei erhobenem Arm ein tiefes Dreiec 

konstruiert, beffen obere Spitze bie eigentliche Armhihle bilbet. Die darüber- 

liegende Haut miíbert jedoch bie Tiefe dieses Dreiecks bedeutend, fo dasz es 

in ber Natur mehr wie eine dreieckige, etwas ausgehühlte Flache erscheint, 

welche bon ben angeführten Muskeln begrenzt wirb.

Wir fatten sonac fünf Muskeln, durc welche bie Supere Form des 

Oberarms bebingt wirb: deltoideus, biceps, triceps, brachialis internus unb 

coraco brachialis, an welche sic als sechste fur bie Armhühlung in gewiffen 

Stellungen des Armes das Ende des groszen Rückenmuskels anschlieszt.

Der Unterarm zahlt ber Muskeln bebeutenb mehr. Doc wollen wir 

hier nicht jeden einzelnen Muskel vornehmen, fonbern wir wollen fie ihren 

Tunktionen nac in zwei Partien teilen, namlic in Beugemuskeln unb Strec- 

muskeln. Die Beugemuskeln haben alle ihren feften Punkt an bem inneren 

condylus des Oberarmknochens, bon wo aus fie früher ober fpater in tange 

Sehnen übergehen, um sic teils an ber Handwurzel, teils an ber inneren Seite
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der Finger zu befestigen. Shre einzige Beschüftigung ist. Hand und Finger zu 

biegen und dadurc den Streckmuskeln das Gegengewicht zu halten. Letztere haben 

alle an der auszeren Seite des Elbogens, dem auszeren condylus und eines

Sig. 127. (Armhühle.)

a biceps; b triceps; c coraco brachialis; d latissimus dorsi; e teres major; f subscapularis; 
g pectoralis.

Teiles des Oberarmknochens ihren festen Punft. Sie enden ebenfalls in lange 

Gehnen, die sic am Handgelenk und an ben Tingern befestigen, doc an der 

entgegengesetzten Seite, wie die Beugemuskeln. Die Muskein übrigens, welche 

wir zu beschreiben gedenken, sind nur ein kleiner Teil der Muskeln des Inter
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arms überhaupt, indem mehrere Schichten hilfsbereiter Muskeln unter den- 

selben ihre Arbeit verrichten. Da fie aber feinen direften Einflus auf die 

Dberslache ausüiben, erwahnen wir fie nur als Grundlage der jetzt naher zu 

beschreibenden oberen Muskellage.

Betrachten wir zuerst die Wirkungen der Beugemuskeln (flexores). Biegen 

wir tie Hand gegen den Arm und lassen dabei die Finger spielend sic biegen 

und strecken, so Tiinnen wir ant Unterarm, besonders in der ^a^e der Hand, 

ein sehr deutliches Spiel der Muskeln beobachten, welches um so erkenn- 

barer ist, je gewaltsamer und schneller wir tie ginger bewegen. Am unteren 

Teile des Armes sehen wir mehr die Sehnen, am oberen mehr die eigent- 

lichen Muskeln in Thatigkeit.

Zunachst dem Daumen sehen wir eine starke Sehne hervorspringen, welche 

einem groszen Beugemuskel der Hand angehürt, mit Namen flexor carpi 

radialis (Fig. 128a). Am inneren Elbogenknochen beginnend, geht er 

schon auf halbem Wege in diese Sehne fiber, welche zu ben starfsten unb 

langsten des Unterarms ge^rt. Neben ber Sehne dieses Hauptbeugemuskels 

sehen wir eine zweite laufen, ungear parallel mit ber erftgenannten. Die- 

selbe ift lang unb schmal. Der Muskel, bem fie angetraut ift, heiszt palmaris 

longus (gig. 128 b), beginnt mit feinem feften Punkt neben bem vorigen am 

Elbogen unb bleibt fein treuer Begleiter bis zur Handwurzel. Hier breitet 

sic bie bis dahin immer schmaler werbenbe Sehne plotzlic fiber ben ganzen 

Handteller aus unb deck alle eigentlichen Beugesehnen ber ginger. Ihr Zwec 

ift, das Hervorspringen ber Beugesehnen im Handteller zu verhüten. Je 

starker letztere wirken, befto ftraffer spannt palmaris longus feine Sehnen- 

ausbreitung an unb erstickt gleich im Entstehen bie Rebellion ber Beugesehnen. 

Von biefen Beugesehnen sehen wir ben Anfang neben ber Sehne von palmaris 
longus, welche jedoch, ba ber Muskel selbst schon sehr früh anfangt, sic selten 

auf ber Oberfla^e bemerkbar macht. Der grotte Teil dieses Beugemustels ber 

ginger ift verdeckt von flexor carpi radialis unb palmaris longus, hat aber 

trotzdem bebeutenben Einflus auf bie audere Form, wegen feiner Grosze unb 

Starke. Er entspringt direkt neben ben beiben eben genannten Muskeln am 

inneren condylus unb führt ben Namen: flexor digitorum communis subli

mis. Seine Sehne teilt sic in vier Strange, fur jeden ginger einen. Auf 

bem ginger angekommen, spaltet jeder Strang sic wieber in zwei Teile, 

welche sic zu beiben Seiten des zweiten Fingergliedes befeftigen.

Eine vierte Sehne reiht sic ben vorigen an; bie zuerst genannte war 

bem Daumen, bie letztere ift bem fieinen ginger zunachst liegend. Der Muskel, 

welcher sic mittels biefer Sehne an ber Handwurzel befeftigt, heiszt flexor 
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carpi ulnaris und unterstützt flexor carpi 

radialis im Biegen der Hand. Sein 

fefter Punkt beginnt gleic neben ben 

früheren Muskeln, erstreckt sic aber 

bis zur Mitte von ulna hinab, wodurc 

zugleic bie Grenze entsteht zwischen 

Biegern und Streckern.

Dbgleic bie Gehne dieses Mustels 

ziemlic long ist, tritt fie bei Aktivitüt 

des Muskels doc nicht so besonders 

selbstandig hervor, wie dies mit ben 

Sehnen von palmaris longus und bem 

andern Beugemuskel der Hand der Fall 

war. Jedoc schlieszt dieser Muskel bie 

vordere Ansicht des Armes gegen bie 

Ulnarseite hin ob unb bilbet dadurc 

eine Flache, welche auf der Radialseite 

von seinem Kompagnon, bem erften 

Beugemuskel der Hand, begrenzt wird. 

Diese Flache verliert sic aber schon 

einige Zentimeter vom Handgelent auf- 

warts, woselbst familiae Beugemuskeln 

anfangen, mehr eine Masse zu bilden. 

Aus dieser Masse treten bann allerdings 

bie Partien ber einzelnen Muskeln mehr 

ober weniger hervor, je nachdem fie 

viel ober wenig zu verrichten haben; 

ber Massencharakter geht ober trotzdem 

nicht verloren, unb wir tonnen uns bie 

Beugemuskeln als eine eng geschlosjene 

Korporation denken, beren einzelne Mit- 

gíieber je nac Bedürfnis sic ab- 

wechselnd auszuzeichnen ftreben unb da- 

durc ihr gesondertes Dasein unb ihre 

a Flexor carpi radialis; b palmaris longus; 
C flexor digitorum communis; d flexor carpi ul- 
naris; 6 pronator teres; f supinator longus; 
g biceps; h brachialis internus; i triceps; k con- 

dylus internus. Sig. 128. (Unterarm, vordere Seite.)
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Selbstandigkeit verraten. Noc in her Reihe der Beugemuskeln, gleich neben 

flexor carpi radialis lauft ein Muskel, der den Unterarm mehr dreht, als 

beugt, und daher pronator teres genannt wird. Derselbe bildet ben Schluszstein 

ber Beugemuskelpartie unb zeigt sic auc in a^nli^er Weise an der Ober- 

flache, wie jene, sodas von ihm unb flexor carpi ulnaris bie erwahnte Muskel- 

forporation eingeschlossen wird.

Besser im einzelnen kenntlic is ein Teil ber Streck muskeln (extensores), 

(gig. 129 unb 130.) Biegen wir die Hand rückwarts, so treten brei bis vier neben- 

einanber ben Arm hinunterlaufende Muskelpartien sehr deutlic hervor. Der An- 

führer biefer Kolonne beginnt mit seinem festen Punft schon auf bem untersten 

Drittel des Oberarms bis herunter zum condylus externus. Von bort aus 

schwingt er sich, über tiefer liegende Muskeln hinweg schreitend, etwas nac 

ber inneren Seite des Armes herum, halt sic aber von ber eigentlichen 

inneren Armflache fern unb befeftigt sic oberhalb des Daumens am Hand- 

gelent. Er ift kein eigentlicher Strecker, sondern er zieht bie Hand rück- 

marts unb dreht fie zugleic feitmarts gegen ben Arm, welche Bewegung 

beim Techten oft gemacht wird. Er heiszt daher auc nicht extensor, sondern 

pronator longus. Gleich ben Beugemuskeln hat er eine lange, glanzende 

Sehne, welche bie ganze Armflache an ber Radialseite in ahnlicher Weise ab- 

schliest, wie flexor carpi ulnaris an ber llínarfeíte. Er trennt überhaupt 

bie Flexoren bon ben Ertensoren, sodas zwischen biefen Muskeln eine Rinne 

bleibt, welche in ber Armbiegung fogar zu einer tiefen dreieckigen Hühle 

wird. In biefe Hühle hinein senkt sic bie Sehne bon biceps, um zu ihrem 

Ziele auf ulna zu gelangen. Auszerdem sehen wir in biefer Hühle unb in 

beren Fortsetzung am unteren Arme mehrere Aldern unb Muskeln, woven in- 

beffen nur erftere sic auszerlic geltend zu machen bermogen, weil letztere, 

bie Muskeln, zu tief liegen.

Neben unb im Anfang unter pronatus longus lauft ein zweiter Muskel, 

welcher feinen feften Punk auf condylus externus hat. Nachdem er sic 

bem Schutze des ihn verdeckenden Pronators sehr bald entzogen, eilt er selbst- 

standig ber Hand zu unb befeftigt sic am oberen Teil des Handrückens. 

Sein Geschast ift, bie gegen ben Vorderarm gebogene Hand wieder zu strecken 

unb fie rudmartS zu biegen. Damit ihm dies nicht zu schwer wird, lagert 

ihm zur Seite ein freundlicher Helfer, welcher feinen feften Punkt am oberen 

Teile bon ulna hat unb sic neben ihm auf bem Handrücken nieberla^t. 

Ersterer heiszt: extensor carpi radialis longus, ber zweite: extensor carpi 

radialis brevis (ber lange unb ber kurze Handstrecker). Wir wollen gleich 

eines zweiten Helfers gedenken, an ber Ulnarfeite des Armes, extensor carpi
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Tig. 129. (Unterarm, Rückjeite.) Sig. 130. (Unterarm, anszere Seite.)
a Supinator longus; b extensor carpi radialis a Supinator longus; b extensor carpi radialis lon- 
longus; c extensor carpi radialis brevis; d exten- gus; c extensor carpi radialis brevis; d extensor 
sor digitorum communis; e extensor digiti minimi; digitorum communis; € extensor digiti minimi; 
f extensor carpi ulnaris; 9 flexor carpi ulnaris; f abductor pollicis ; g extensor pollicis ; hextensor 
h anconaeus quartus; i abductor pollicis; k ex- pollicis longus; iflexor carpi radialis; k pronator 
tensor pollicis brevis; l extensor pollicis longus; teres; l biceps; m brachialis internus; n triceps; 
m triceps; n brachialis internus; o biceps; o anconaeus quartus; p extensor carpi ulnaris;

p Cllbogen; q condylus internus; r ulna. 4 Ellbogen.





Die anatomische Grundlage ber Formen. 189

ulnaris, welcher neben dem Beugemuskel derselben Seite hinlauft, von diesem 

nur getrennt durc eine schmale Strasze des Knochens ulna. Er heftet eben- 

falls feine Sehne an ben Handrücken und unterstützt bie erstgenannten Er- 

tensoren redlic im Rückwortsbiegen ber Hand. Obgleic diese drei Muskeln 

nun, gleich ben Beugemuskeln, sehr lange Sehnen haben, is doc ihre Wirt- 

samkeit nicht bedeutend genug, um dieselben in bem Masze hervorspringen zu 
lassen, wie dies bei ben Beugesehnen ber Fall war. Auszerlic gewahren 

wir daher ben Grad ihrer Aftivitat mehr an ihren Fleischpartien als an 

ihren Sehnen. In allen gotten erkennbar übrigens is bie eben angeführte 

Grenze zwischen extensor carpi ulnaris unb flexor carpi ulnaris, weil 

eine von diesen Muskeln fast immer in Wirksamkeit ist, sobald wir ben Arm 

frei bewegen.
Zwischen ben Ertensoren ber Hand liegt ber Streckmuskel fur bie 

Finger; extensor digitorum communis. Derselbe beginnt mit feinem festen 

Punk wie atte anbern am Ellbogen, geht uber in eine Sehne, welche sic 

in vier Teile spaltet, um bem auszersten Gliede jedes Fingers einen Teil zu- 

kommen zu lassen. Diese vier Sehnen sind sehr charakteristisc fur bie For- 

mation des Handrückens; benn ba keine Sehnenausbreitung ahnlich wie bon 

palmaris longus sic schirmend fiber fie ausspannt, tritt jede einzelne Sehne 

an bie Oberflache, sobald wir bie Finger strecken, unb wir sehen fie besonders 

bei ber münnlichen Hand sehr deutlich. Die weibliche kann babon oft eine 

Ausnahme machen, wenn fie bott unb fein ift — bei Klavierspielerinnen 

jedoc unb atten mageren Hunden überhaupt sehen wir fie faft immer, felbft 

wenn bie Finger gar nicht besonders gestreckt werden. Die Fleischpartie des 

Muskels macht sic dafür befto weniger bemerklic unb tritt nur bei groszen 

Anstrengungen isoliert auf.

Es ift merfwürdig, das ber Zeigefinger unb ber Heine Finger noc einen 

Extrastrecker für sic haben. Wie unb warum fie zu dieser Bevorzugung fom- 

men, ift mir untlar — aber es ift fo unb wird jedenfalls feine tiefbegründete 

Bedeutung haben. Sie haben übrigens keinen weiteren Einflus auf bie audere 

Form, unb führe ic fie nur an ber Vollstlndigkeit wegen unb weil es in- 

tereffant ift zu wissen.

Danac fonnen sic auc Klavierspielerinnen ertlaren, warum fie ben 

Zeigefinger unb ben kleinen Finger fo leicht heben fonnen, wahrend ihnen ber 

Ringfinger nicht felten sehr viel Mühe macht. Der Mittelfinger ift deshalb 

etwas gehorsamer, weil ein Zweig ber Ningfingersehnen ihm noc zu gute 

kommt. Ein ü^níi^er Zweig geht bon berfeíben Sehne nac bem kleinen 

Finger, sodas biefer am, beften, ber Ringfinger bagegen am schlechtesten mit
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Strecksehnen bedacht ist. Dafür wird aber auc letzterem im Leben die be- 

sondere Vergünstigung zu teil, ben bedeutungsvollen Ring zu tragen, und 

dies iff jedenfalls ein Vorrecht, finde ich, das nicht so Gering anzuschlagen is 

und ihn für ben Sehnenmangel entschadigen kann. —

Einfluszreicher sind drei Nuskeln fur ben Daumen. Dieselben ent- 

stehen unter extensor communis und haben ihren festen Punkt an ulna. 

Sie sind zum grogten Teil vom Strecker ber Finger verdeckt unb kommen 

erst auf bent unterften Drittel des Armes zum Vorschein — b. h. zwei von 

ihnen. Diese beiden laufen parallel nebeneinander her, schwingen sic von 

ber Rückseite des Armes nach vorn zur Daumenseite, ohne aber in ben Bereich 

ber inneren Armflache zu kommen. Der obere, will sagen, derjenige, dessen 

fester Punk bent Ellbogen zunachs liegt, ist kein eigentlicher Strecker, 

sondern ein Abzieher des Daumens von ber Hand, weshalb er abductor' 

pollicis genannt wirb. Der zweite hingegen ift ein wirklicher Strecker, heist 

extensor pollicis brevis (ber kurze Daumenstrecker) unb befestigt sic am 

erften Gliede des Daumens. Diese beiben Muskeln verursachen eine sehr 

wesentliche Unterbrechung in ber Kontur des Superen vorderen Armes, 

mogen fie nun passio oder aftiv fein. Nachdem bie Wülbung, welche durch 

supinator longus unb bie beiben Radialfleroren ber Hand entftanb, allmahlic 

zu einer Flache übergegangen ist, stiften biefe Daumenmuskeln eine neue Er- 

hebung an, welche natürlic bebeutenb zunimmt, wenn fie in Thatigkeit finb. 

Dem dritten langen Daumenstrecker, extensor pollicis longus, ift es jedoc 

durch bie Fingerstrecker bollftanbig untersagt, mit in bie augere Kontur 

hineinzureden, weil fie feine Fleischpartie ganzlich decken. Er lagt sic aber 

nicht einschüchtern, sondern versucht, wenigstens feiner Sehnenpartie Geltung 

zu verschaffen, unb das gelingt ihm. Er fenbet feine Sehne bis zum augerften 

Daumengliede hinaus, unb wenn wir jetzt ben Daumen zurückbiegen, so sehen 
wir am Übergange ber Hand zum Arm zwei starke Sehnen hervorspringen, 

wovon bie bem Handrücken zugewandte bem unterdrückten extensor pollicis 

longus gehürt, wahrend bie anbre von extensor pollicis brevis geschickt 

wurbe. Durc biefe beiben Sehnen entsteht — als Kuriosum bemertt — 

bei mageren unb alten Personen oft eine fo bebeutenb ausgehühlte Vertiefung, 

bag alte Frauen biefe Hühle nicht felten benutzen, um daraus zu schnupfen, 

anftatt wie anbre Leute, dies durch Daumen unb Zeigefinger verrichten zu 

lassen.

Samtliche Streckmuskeln wirfen auszerlic in vier Hauptpartien. Die 

erfte Partie bilbet supinator longus für sic allein, bie zweite entsteht durch 

bie beiben Ertensoren radialis; bie britte verursachen bie beiben zuerst



Tafef XIV.

Tig. 131. Tig. 132.

a rectus femoris; a’ Sehyne von rectus; b vastus ex- a glutaeus maximus; b vastus externus; c biceps
ternus; c vastus internus; d patella; e sartorius; femoris; d semitendinosus; e semimembranosus;
f pectineus; g tensor fasciae latae; g’ fascia; 
h glutaeus medius; i adductor longus; k gracilis.

f gracilis; g tensor fasciae latae; g’ fascia; h sar- 
torius; i glutaeus medius.
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beschriebenen Daumenmuskeln; endlic die vierte wird durc ben Fingerstrecker 

unb extensor ulnaris hervorgerufen. Am besten entwickelt finben wir alle 

diese Muskeln an ben Armen von Fechtern, Tagelühnern unb überhaupt an 

allen, bie taglic schwere Arbeit zu verrichten haben.

Besonders am mannlichen Arm bemerkbar is auszerdem am Elbogen 

eine fünfte kleine dreieckige Partie, anconaeus quartus, welche an dieser Stelle 

bie Streckmuskeln von ben Beugemuskeln trennt. Er unterstützt triceps, nac 

Kraften ben Arm zu strecken, unb sehen wir daher bet gestrecktem Arm seine 

dreieckige Form sehr deutlich.

Somit kennen wir aile Muskeln des Armes, welche durch ihre Lagen 
unb Wirkungen unmittelbaren Einflus auf bie audere Form haben. über bie 

Muskulatur der Hand, besonders der inneren Hand, woselbst sic eigentlic 
nur Muskeln zeigen, fbnnen wir etwas Ahnliches sagen, wie über diejenigen 

des Gesichtes. Wenn ic oben hervorhob, bie Hand müsse anatomisch studiert 

werden, so meine ic bamit hauptsachlic ben Knochenbau, wie ic ihn vorhin 

na^er erfiart habe. Im übrigen verweise ic auf das, was wir spater über 

bie Hand lesen werden.
Von ben Muskeln ber Beine wollen wir eine weniger umstandliche Be- 

schreibung madjen, wenigstens was ben Oberschenkel betrifft, ba bie Gelegen- 

heiten, diesen naeft zu zeichnen, verhaltnismaszig selten finb. Unb auc in 

biefem galle ift das Wichtigste für uns, bie Art unb Weise ber Anhestung 
dieser Muskeln am Knie zu kennen, weil bie Formation des Knies teilweise 

durc fie gebildet wird. Ic verstehe unter „Knie" aber nicht nur bie Knie- 

scheibe, sondern hauptsachlic bie nachste Umgebung derselben, wozu auc bie 

Muskeln des Oberschenkels ge^bren.

Haben wir schon bei bem Arme bie unterliegenden Muskelschichten 

weggelassen, fo wollen wir dies bei Skizzierung ber Beinmuskeln erft 

recht thun.
Also beginnen wir mit ben Streckern, beren wir als für uns sichtbar 

brei anführen Ïbnnen. (Big. 131.) Ale haben thren festen Punft am Hüft- 

knochen. Von bort aus fteigt auf ber vorderen Mitte des Oberschenkels ein 

breiter, feberartig gestalteter Muskel abwartê, mit Namen rectus femoris, 

welcher etwa brei Zoll oberhalb ber Kniescheibe in eine starke Sehne über- 

geht. (a’ Fig. 131.) Diese Sehne gíeitet über bie Kniescheibe fort, um sic 

am Hocker von tibia (spina tibiae) zu befestigen, benutzt aber biefe Gelegenheit 

auc, bie Kniescheibe mit sic zu verbinden unb ihr dadurch einen beftimmten 

Plat zu sichern, ba letztere sic von ben übrigen Knochen losgesagt hat unb 

ein einsames Leben führt. Die erwiitjnte Sehne ift eine ber starksten des
Ehrenberg, Das Zeichnen. 13
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ganzen Muskelsystems. Und das kommt ihr sehr zu statten, denn sie hat 

die Berpflichtung, noc zwei andre sehr starke Muskeln an sic zu ketten und 

deren streckende Wirksamkeit auf ben Unterschenkel zu vermitteln. Von diesen 

Muskeln liegt einer an ber finieren Seite des Oberschenkels und heiszt vastus 

externus. Derselbe befestigt sich, wie gesagt, an ber Sehne von rectus mît 

einem kurzen Stick eigner Sehne, ba er seinen Hauptsehnenvorrat am feften 

Punkte und an einem groszen Teil seiner auszeren Flache bereits verbraucht 

hat. Letztgenannte Sehnenausbreitung, auc Schenkelbinde genannt (fascia), 

bie einen eignen Muskel (tensor fasciae latae) zum Straffziehen besitzt, ver- 

ursacht eine Flache auf ber âu^eren Seite des Oberschenkels, welche sehr 

charakteristisc ist. Sie verliert sic aber etwa 16 cm über bem Knie 

unb erlaubt ihrem Muskel sic mehr abzurunden, von welcher Erlaubnis der- 

selbe auc redlich Gebrauc macht, inbem fogar fein übergang zur Verbindungs- 

sehne mit rectus rundlic ist. — Viel vollkommener aber ift bie Rundung 

seines gegenüiber an ber inneren Seite des Oberschenkels, vastus internus, 

besonders an dessen Verbindung mit ber Rectussehne. Vastus internus wird 

zum groBten Teil verdeckt von rectus, was ihm eigentlic ganz lieb iff. 

Denn er entwickelt ganz im verborgenen eine sehr betra^tli^e Starke, welche 

er recht breit unb augenfallig spielen Ia^t, sobald er unter rectus hervor- 

kommt. Dieser Teil hat eine birnahnliche Form, mit ber Spitze nach oben 

gekehrt.

Wirken biefe brei Muskeln, fo ziehen fie bie Rectussehne straff unb 

zwingen dadurch ben Unterschenkel sich zu strecken. Auf eine eigentümliche 

Weise unterstützt wird biefe Verrichtung durch einen sehr langent unb schmalen 

Muskel, sartorius, welcher, gleich ben anbern, von ber Hüfte kommend, sich 

nach ber inwendigen Seite des Oberschenkels herum schwingt, um sich unter- 
halb ber Kniescheibe zu befestigen. Dieser Muskel hilft bald ben Unter- 

schenkel biegen, bald dreht er ihn nach innen um feine eigne Achse.

Die Beugemuskeln am Unterschenkel treten als gesonderte Partien nur 

bei ganz energischer Anstrengung hervor. Es sind ihrer vier: biceps femoris 

an der duszeren Seite, sowie semitendinosus, semimembranosus und gracilis 

an ber inneren Seite des Schenkels. — Ersterer haftet sich an fibula, letztere 

brei an tibia, unb durch biefe getrennte Anheftung entsteht bie Kniekehle — 

eine grosze, deutlich auc in vollkommener Muskelruhe erkennbare, durch bie 

bariiber liegende Haut etwas abgeflachte Vertiefung.

Aus ber Kniekehle hervor nun quellen bie Strecker des Fuzes, zwei an 

ber Sahl — bie anbern liegen zu tief uns. Vor allen gewaltig erscheint 

uns der oberstliegende Muskel, dem die Forscher den Namen gastrocnemius



Tafel XV.

Vig. 133. (Unterschentel, Rtütckseite.) Tig. 134. (Unterschentel, innere Seite.)
a Gastrocnemius; b tendo Achillis; c soleus; a Gastrocnemius; b tendo Achillis; c soleus; d tibia; 
d peronaeus longus; e ünserer fnochel; f innerer e innerer fnrchel; f Roof von os femoris; g flexor 
Ñnocel; g flexor digitorum pedis longus; h semi- digitorum pedis; h sartorius; i vastus internus ; 

tendinosus; (semimembranosus; k gracilis; l sar- k tibialis anticus; Z Vorsprung von tibia; m Ropf 
torius; m biceps femoris. von tibia; n patella; 0 Sehne von rectus.
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gaben. Gros und fleischig beginnt er, mit zwei gesonderten Krpfen, die, nach- 

dem fie sic schleunigst breiten zu beiden Seiten des Veines, das der Muskel 

in zwei Partien erscheint, und wieder sic vereinigen auf einer lang gestreckten 

Sehne, die bent Helden Achilles verdankt ben heroischen Namen: tendo 

Achillis.
Dieser Muskel bildet mit feinen zwei Partien bie eigentlichen Waden. 

Von biefen Partien reicht bie innere immer etwas tiefer hinab als bie auszere, 

wa^renb es bei ben Sno^eln des Tuszes gerade umgefehrt war. Vede Partie 

schlieszt auf ber gemeinschaftlichen Achillessehne mit einem Bogen ab, welche 

beiben Bogen auc bei villiger Passivitat des Muskels in ber Superen Form 

ihre Existenz nicht verleugnen. Wirft er, so treten fie scharf hervor, und zu 

gleicher Zeit entsteht auf ber Mitte jeder Gastrocnemiuspartie eine gia^e, 

welche durch eine ben Muskel teilweise deckende Sehnenausbreitung entsteht, 

wie wir fie ahnlich bei vastus externus unb auc bei triceps wahrnehmen. 

Am meiften angestrengt wird dieser Muskel beim Tanzen unb Bergsteigen, 

weshalb wir bie Waden bon Bergbewohnern unb ^attetttdnjern sehr start 

entwickelt finden.
Inter biefen Wadenmuskeln hervorkriechend sehen wir zu beiben Seiten 

derselben ein Stück ber zweiten Muskellage, welche bon gastrocnemius fast 

ganz verdeckt wird.
Dieser Muskel heiszt soleus. Er kümmert sic anfangíi^ nicht viel um 

gastrocnemius, halt es aber spater doc fur geratener, sic ihm zu verbinden, 

unb befestigt sich daher an bie Achillessehne. Er ift ber Assistent des Waden- 

muskels unb verwaltet biefen Posten mit groszer Treue, wozu er üibrigens 

anc das Zeug hat, ba er faft ebenfo start ift wie gastrocnemius.

Wir bekommen einen Begriff bon biefer Starke auc auszerlic durch 

ben Teil desselben, ber an ber Seite ber inneren Gastrocnemiuspartie zum 

Vorschein kommt. Dieser Teil prafentiert sich als ein langer rundlicher Strei- 

fen, neben gastrocnemius herlaufend, indem er sich nach vorne zu von tibia 

begrenzen last. Tibia biibet an biefer Stelle feiner ganzen Lange nach bie 

Grenze zwischen ben Biegern unb Streckern des Fuses, ift faft nur bon Haut 

bedecft, weshalb wir ihn bom Knie bis zum Tubgelent durchfühlen fonnen.

Die Achillessehne tritt besonders an ihrer unteren Halste sehr deutlich an 

bie Dberfláche, das wir dieselbe fogar bequem zwischen ben gingem fassent 
tonnen, bo ihr startes Vorspringen zu beiben Seiten eine Vertiefung verursacht. 

Von biefer Vertiefung profitieren auc bie beiben Knüchel inbireït, inbem es 

ihnen dadurch bebeutenb erleichtert wird, ihre Knochenform, bie nur bon Haut 

bedeckt ift, ans Tageslicht treten zu Lassen. Die beiben Knüchel unb bie



198 Alchtes Kapitel.

Achillessehne sehen wir daher Dei jedem Tus ohne Ausnahme, auc bet bent 

zartesten weiblichen Tüszchen, ba diese drei Formen von alen am wenigsten 

durc Muskeln oder Haut verdeckt und verwischt werden.

Die Beugemuskeln des Tuszes und bie Strecker der Zehen liegen alle 

an ber vorderst-uszeren Seite des Unterschenkels. Ein Muskel von groszer 

Wichtigkeit is tibialis anticus. Wie soleus an ber inneren Seite ber tibia 

sic bewegt, so lauft dieser an ber auBeren Seite ber tibia entlang, wodurc 

die eben erma^nte freie Knochenstrasze entsteht. Er hat seinen festen Punkt 

an ber auBeren Seite des Kniegelenkes, tragt aber gleic bon Anfang an 

eine grosze Neigung nach innen zur Schau, welcher Neigung er benn auc 

wirklic folgt und sic schlieszlic an ber inneren Seitenfláche des Tuszes befestigt. 

Dadurc is seine Wirksamkeit eine doppelte, er biegt ben Fus und dreht ihn zu- 

gleich etwas nach innen. Sogenannte „einmart§ gehende Füsze" müszten diesem 

Muskel eigentlic einen Prozes an^angen, benn sein ungebührlic iibertriebener 

Amtseifer, durch welchen er jedenfalls feme Instruktionen üiberschreitet, is bie 

Ursache, das bie Füsze einmartê gehen. Oder auc fie müszten anbre Muskeln 

wegen Nachlassigkeit verklagen. Namlich zunachs ber auBeren Grenze bon 

gastrocnemius und soleus sehen wir einen Muskel, ber peronaeus longus 

heist, parallel mit biefem einen zweiten, peronaeus brevis, und unter biefen 

beiben erft in ber Nahe des Tusgelenkes hervorschanend einen britten Muskel: 

peronaeus tertius. Diesen brei Muskeln liegt es ob, ben tibialis anticus im 

Biegen des Tuszes zu unterstützen unb zugleic ihm bie Wage zu halter, dasz 

er ben Tus nicht gesetzwidrig einwarts dreht, inbem fie namlich, wenn allein 

wirkend, ben Tus nach auswarts drehen. Dies gelingt ihnen, wie ermaíjnt, 

keineswegs immer; noch feítener aber haben fie das übergewicht, wie benn 

auc bie natüirliche Biegung des Tuszes weder auswarts noc einurts ist, 

fonbern einfach geradeaus. Die Biegung scheint bann allerdings bei einent 

guten Tuszansat mehr auswarts zu fein, das kommt jedoc nur daher, weil 

bie Skelettverbindung des Tuszes unb Unterschenkels bem Fusze schon an unb 

für sic eine Richtung vorschreibt, bie ein wenig nach auszen zeigt. Das tanz- 

meisterliche Auswartssetzen ber Füsze aber ift ebenfo unnatürlic unb affektiert, 

wie das Einwartssetzen derselben unnatürlic unb unf^on ift.

Die Thatigkeit ber Muskeln zeigt sic auszerlic besonders an peronaeus 

longus unb tibialis anticus. Letzterer formt hauptsachlic bie Profilkontur 

des Unterschenkels durch ben Bogen, welchen feine Fleischpartie oberhalb seiner 

langen Sehne wotbt. Peronaeus longus berurfa^t an ber bezeichneten Stelle 

einen langen, schmalen Streifen, ben wir bis zum Fus herunter verfolgen 

tonnen. Seine eigentliche Wirkung ift übrigens, mehr ben Fusz zu strecken



Cafe. XVI.

Tig. 135. (Unterschenkel, auszere Geite.) 
a Gastrocnemius ; b tendo Achillis; c soleus; d pero- 
naeus longus; e peronaeus brevis; f peronaeus 
tertius; g tibialis anticus; h üuserer fnocel; i Knfang 
von biceps femoris; k vastus externus; l Sehne von 

rectus; m patella; n spina tibiae.

Vig. 136. (Unterschenket, vordere Geite.)
a tibialis anticus; a’ Sehne des ftluskels; b peronaeus 
brevis; c peronaeus longus; d peronaeus tertius; 
e soleus; f gastrocnemius; g tibia; h innerer finochel; 
€ anserer fnodjel; k spina tibiae ; I extensor digitorum 
communis pedis; m foof von tibia; n sartorius; 
0 vastus internus; p vastus externus; q fopf von 

os femoris; y patella; s biceps femoris.





Die anatomische Grundlage ber Formen. 201

und ihn bei der Gelegenheit auswarts zu drehen, wodurc er der Nebenbuhler 

von tibialis anticus wird.
Zwischen diesen Beugemuskeln des Fuszes, also zwischen tibialis anticus 

einerseits und ben drei ^eronaen anderseits. 

Zehen, b. h. ein Teil derselben. Ganz wie 

bei ben Streckern ber Finger, teilt sic 

ber gemeinschaftliche Zehenstrecker in vier 

Sehnen, für jede ber bier kleineren Zehen 

einen. Die grosze Zehe hat ihren Strecker 
für sic allein. Auszerlic haben fie be- 

sonders durch ihre Sehnenpartien auf bent 

Rücken des Fuzes Einflus, inbem ein 

nackter Fus fie uns noc deutlicher zeigt, 

als bie Sehnen auf bent Handrücken. Un- 

beffen ^angt eine eigentlic feine, charal- 

teristische Zeichnung des Tuszes, ebenso 

wie bei ber Hand, mehr bon bent Ver- 

standnis des Knochenbaues ab als bon 

seiner Muskulatur, weshalb wir barauf 

zurückweisen. Eine eingehendere Bespre- 

chung ber Zeichnung des Tuszes werden wir 

spater finben.

Die Beugemuskeln ber Zehen haben 

für uns gar keine Bedeutung, weil fie 

grosztenteils unter bent Knochenbau des 

Tuzes liegen, also in ber Fuszsohle. Auch 

fur ben Fall, das wir biefe natft sehen 

unb zeichnen, haben bie Muskeln nur für 

uns Interesse durch ihr Dasein, nicht durch 

ihre Form. Diese iff bon einer dicken Haut 

dermaszen verdeckt, das wir stets Hautfalten 

liegen bie Streckmuskeln ber

Sig. 137. (Zus.)

a Extensor digitorum; b extensor hallucis; 
c Sehne von tibialis anticus; dtibia; e ünszerer 
fnïchel (von fibula) ; f innerer Anlchel (von tibia).

anstatt Mcuskelformen sehen. Und mit biefen Falten verhalt es sic gerabe 

wie mit ben Linien unb Falten des Handtellers: fie verfolgen einen ganz 

anbern Weg als bie barunter liegenben Muskeln. Indessen ift eine gewisse 

Negelung biefer Falten nicht zu verkennen trot aller individuellen Verschieden- 

heit bei ben einzelnen Menschen — unb dies führte auf bie Wissenschaft ober 

vielmehr auf ben Aberglauben ber Chiromantie, welche in Rücksicht auf ihren 

Wert ungefa^r auf eine Linie zu stellen ift mit ber Astrologie. Wir werden 

weiter unten barauf jurüdtommen.
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Wie die Sehnenausbreitung von palmaris longus die Sehnen im Hand- 

teller auf ihrem Platze hielt, so umfaszt ein starkes Sehnenband am Hand- 

und Tuszgelenk famtii^e bez. Beuge- und Streckmuskelsehnen, dasz dieselben 

niemals aus ihrer Lage verrückt werden iônnen. Und damit auc den Muskeln 

das Aufrechthalten der Ordnung erleichtert wird, sind fie von einer sehnigen 

Haut umschlossen, welche aber so durchsichtig ist, dasz fie deutlic Muskeln und 

Sehnen ihrer Form und Tarbe nac erkennen laszt. Über diese Haut breitet 

sic ein Adernet aus und zwar grogtenteiiS Blutadern, welche an einzelnen 

Kirperteilen nicht ohne Einflus sind, besonders beim mannli^en Harper. Ein 

weiblicher Kürper zeigt fie faft nie, und wenn fie zuweilen sic bemerkbar madjen, 

geschieht dies mehr durch die Tarbe als durc die Form. An ben Stellen, 

bie beim mannti^en Kürper schlangenartig bie Adern hervortreten und sic 

fluszmaszig verzweigen, erscheinen fie bei bem weiblichen als zarte, grau- 

violettliche Streifen, bie auf einer Zeichnung kaum nachzuahmen finb. Am 

haufigsten unb bestimmtesten zeigen sic bie Adern an folgenden Stellen: in 

ber Schlafe, auf ber Mitte ber Stirn, an ber Seite des Halses, an ber inneren 

Seite des Oberarms zwischen biceps unb triceps, in ber Biegung zwischen 

Oberarm unb Unterarm, am Unterarm ber vorderen Seite in ber Nahe ber 

Hand, auf bem Handrücken; an ber inneren Seite des Oberschenkels, sowie an 

beffen Rückseite, über ben ganzen Unterschenkel unb auf bem Fuszrücken. Die 

Adern treten am starksten hervor bei Aftivitat ber ^orperteiie, auf welchen 

fie sic überhaupt zeigen, besonders aber bei auszerordentlichen physischen An- 

firengungen — unb bei heftigen Gemütserregungen. Zornige, leidenschaftliche 

Menschen haben in ber Regel starke Adern. Von antiten Figuren tonnen 

wir besonders ben fog. Borghesischen Fechter anführen, bei bem alle Muskeln, 

Sehnen unb Adern in ^b^fter Spannung finb.

So ganz leicht wird es ben Adern inbeffen nicht, durch Form unb Farbe 

sic Geltung zu verschaffen, inbem fie durch mehrere Fettlagen unb Hautschichten 

bringen müssen, welche als letzte Hille alles umgeben. Diese Hautschichten 

haben sehr verschiedene Dicke, geben aber feine eigentliche Form, ba diese, wie 

wir wissen, durch Muskeln, Sehnen, Knochen unb Adern entsteht. Nur an 

solchen Stellen, wo bie Haut Falten wirft ober erzeugt, kann man fagen, das 

fie eine selbsteigne Form gibt. Solche Stellen finden wir 3.B.: an ber Stirn, 

an ber Seite des Halses, über ben Fingergelenken, in ber Hand, über bem 

Knie bei gestrecktem Beine, über ben Zehgelenken unb unter ber Fussohle. 

Bei alten Personen zeigen sic inbeffen viel mehr Falten, weil das Alter alle 

Tettstoffe austrocknet, wodurc bie Haut faltenwerfend zusammenschrumpft. 

Diejenigen Falten, welche alsdann im Gesicht entstehen, finb natürlic bon 
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auszerordentlicher Wichtigkeit, besonders für ein Portrat; denn manche Falten 

verdanken ihr Dasein nicht allein dem phosischen Grande des Eintrocknens und 

Einsinkens der Haut, sondern zugleich dem psochischen Grunde des Charakters 

— worüber wir spater eingehendere Betrachtungen anzustellen haben.

Somit schlieszen wir unsre anatomische Stizze ab. Venn wir einen 

Rückblick thun, so werden wir finden, das die Anatomie, soweit wir fie nëtig 

haben, in der Theorie gnr keine so auszerordentliche Schwierigkeiten hat, Wie 

man sic vielleicht anfanglic vorstellte. Jedenfalls is die Theorie immer noc 

leichter, als die Praktik. Denn wir haben nur mit hem Verstande zu erfassen, 

was verstandlic erklart wird — und das würden auc diejenigen verstehen, 

die vom Zeichnen gar feine Ahnung haben. Die Schwierigkeiten kommen erst, 

wenn man versuchen will, die Formen nachzuahmen in einer Weise, das das 

Wissen als Leiter der Formensinnes, als Korrektor des Gefühles auftritt. 

Denn dadurc entsteht erst das richtige Sehen und Empfinden, ohne welches 

stets voranzutragende Banner wir niemals zu fiegen bermogen.



Heuntes Rapitel. 
über die Verhaltnisse.

Einteilung der formen nac lachen.

Om vorhergehenden Kapitel haben wir versucht, durch die Anatomie 

eine sehr wichtige Grundlage für das Verstandnis der Formen zu legen; wir 

wollen diese Grundlage zu einem noc festeren Baue fortführen durc einige 

Bemerkungen über die Verhaltnisse, und zwar nicht nur über die Verhaltnisse 

des Kopfes, sondern des ganzen Korpers. Letzteres um so mehr, weil ganze 

Kürper viel seltener von Damen gezeichnet werden, als speziell Küpfe mit 

nachster Umgebung. Wenn man letztere durch oftmaliges Zeichnen allmahlic 

etwas naher kennen gelernt hat, sind die Begriffe über die Verhaltnisse des 

Kürpers in ber Regel noc so unklar, halb und falsch, das vorkommenden 

Talles nicht selten ganz kranke, verrenkte und unmügliche Kürper gezeichnet 

werden, ohne das bie Zeichnenden von ber Verkehrtheit des Gezeichneten eine 

Ahnung haben. Um dieses wenigstens im ganzen zu verhüten, merle man 

sic nachfolgende normale Verhaltnisse.

Man hat sic gewühnt — infolge ber Verhaltnisse antiker Statuen — 

ben ganzen ^orper in 8 Kopflangen ober 101/2 Gesichtslangen einzuteilen. 

Obgleic nun bie wenigsten Menschen ber Gegenwart dieser Einteilung ent- 

sprechen (die meisten Kürper haben nur etwas über 7 Kopflangen, ben Kopf 

mitgerechnet), müssen wir doc bie antiten Verhaltnisse auc im einzelnen als 

normale Schünheitsgesetze betrachten, von benen eine Abweichung immerhin 

Vorsicht erfordert. Die nachfolgenden Verhaltnisse geíten aber nur für ben 

Korper erwachsener Menschen, inbem Kinder eine ganz verschiedene Einteilung 

verlangen, bie obenbrein mit unb wahrend ber Jahre des Wachstums sic 

dermaszen verandert, das man eine Norm für Kinderverhaltnisse schwerlich 

aufstellen kann. (Inter „Kopflange" versteht man nicht etwa dessen Sange 

nac einer f^ragen Linie vom Keinn bis zum Hinterkopf, fonbern eine ver- 

tikale Linie gibt bei ruhiger Kopshaltung dessen Sange an.)
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Normale Verhaltnisse nun sind, den mannlichen Korper zu 8 Kopflangen 
oder 10 1/2 Gesichtslangen angenommen, bei ganz gerader Haltung, etwa folgende : 

Bom Keinn bis zu ben Brustwarzen......................................................1 Kopflánge; 

von...ben Brustwarzen bis ein.wenig.über.. dem......Nabel..... ....... ........ 1 „ 

von... diesem Punkte bis reichlic.. zu.Ende.... des.Korpers.................. ........ 1 „ 

vom Ende des Kürpers biâ zum Vorsprung von tibia unter-

halb ber Kniescheibe...................................................................2

von dort bis zur Zussohle...................................................................2

macht incl. Kopf 8 Kopflangen.
Von ber Halsgrube bis zur auszersten Grenze ber Schulterhühe be- 

tragt 1 Kopflange, so das bie ganze Breite über ben Schultern 2 Kopflangen 

ausmacht.

Von ber Schulterhühe bi§ zum Elbogen is gleich 11/2 Kopflangen; 

vom Elbogen bis zu ben Knücheln ber Hand wieder 11/2 Kopflangen, so 

•das ber ganze Arm bis zum Anfang ber Singer 3 Kopflangen gleichkommt.

Der eigentliche Kürper (von ber Halsgrube bis zu Ende beS Kt-rpers) 

mist 21/2 Kopflingen.

Das Bein, nac einer f^ragen Linie gemessen (siehe bie mannliche Sigur 

Taf. XVII) hat 5 Kopflangen, inbent vom Hüftknochen bis zur oberen Grenze 

ber Kniescheibe gleich 21/2 Kopflangen ist, unb bon letzterem Punkte bis zur 

Tussohle wieder 21/2 Kopflangen.

Sonac haben: ber Harper, ber Ober- unb Unterschenkel eine gleiche 

Lange, ben oberen Rand ber Kniescheibe als Teilungspunkt gerechnet.

Nac Gesichtslangen würden wir folgende Einteilung erhalten:

Bom Scheitel bis unter bie Nase.........................................1 Gesichtslange; 

bon ber Nase bis zur Halsgrube.................................. ........... 1 

bon ber Halsgrube bis zur Herzgrube.......................... 1 „ 

bon ba bis zur dritten Kopflange (über....ben... Nabel).... .....1 „ 

bon bort bis beinahe zum Ende beS Kürpers.............. 1 „ 

bon diesem Punkte biS zur sechsten ^opfiange (unterhalb 

des Knies)............................................................. 3 „

bon ba bis zur Suszsohle................................................. 21/2

macht zusammen 101/2 Gesichtslangen.
Das Verhaltnis ber gingertangen bariiert etwas, doc ist ber Mittel- 

finger immer ber langste; danach folgt ber Ringfinger, etwa bis zur Mitte 

beS Mittelfingernagels; danach ber Zeigefinger ungefa^r bis gegeniiber bent 

vordersten Gelent des Mittelfingers; endlic ber kleine Finger bis an baS
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vorderste Gelent des Ringfingers. Dieses Verhaltnis hat zur Folge, das die 

Gelenke der Finger sic niemals gerade gegenüber liegen, sondern einer 

Bogenlinie folgen, welche auf dem Mittelfinger ihren hichsten Punk hat. 

Auc die Knüchel ber Hand folgen, wenngleic viel schwacher, diesem Bogen.

Die Songe ber ganzen Hand von ber Spitze des Mittelfingers bis zum 

os pisiformes is anna^ernb einer Gesichtslange gleich.

Die Breite zwischen ben Brustwarzen betrdgt 11/2 Gesichtslangen, 

wahrend bie Breite über ben Hüften 2 Gesichtslangen ausmacht.

Der Fus is immer grower als ber Kopf unb kann etwa 11/4 Kopf- 

langen gleich geachtet werden.

Soviet über bie Verhaltnisse eines mannlichen Kirpers, von welchen 

diejenigen einer weiblichen Figur in manchen Stücken nicht unbedeutend ab- 

weichen. Ein weiblicher Kürper, ben man durchschnittlic zu 71/2 Kopslangen, 
oder 10 Gesichtslangen rechnet, hat folgende Normalverhaltnisse:

Vom Kinn big zur Trust ....... 1 Kopflange; 

von ber Brus biê zum Nabel ..... 1 „ 

von da bis ein Stück unterhalb des Kürpers 1 „ 

von dort bis etwas über der Kniescheibe ..1 „ 

von letzterem Orte bis zur Tuszsohle . . . 212 „ 

macht incl. Kopf 71/2 Kopfingen.

Auszerdem kann man sic folgende Verhiltnisse merken: 

Bom Hüftknochen bis zur Mitte der Kniescheibe 
von der Mitte der Kniescheibe bis zur Fuszsohle 
von der Halsgrube bir fast zu Ende des Kürpers

3 Gesichtslangen

3

3

Die einzelnen Abteilungen für die Gesichtslangen auf dem Korper treffen 

auf so unbestimmte Punkte, das eine weitere Aufzahlung nicht thunlic is — 

man versuche sic die Verhaltnisse selber auszumessen.

Von der Schulterhihe bis zum Ellbogen is fast gleich 2 Gesichtslangen, 

and eine gleiche Distanz is vom Ellbogen bis zu den Handknücheln. Von 

den Fingern und der Hand gilt dasselbe, was bei der mannlichen Sigur 

gesagt ist, nur is die Hand etwas kleiner, also nicht ganz gleich einer Ge- 

sichtslange.

Die Breite über den Schultern ist gleich 2 Gesichtslangen, die groszte 

Breite über den Hüften aber gleich 21/2 Gesichtslangen.

Ahnlic dem mannlichen Kürper sind auc beim weiblichen der eigentliche 

Kürper, der Oberschenkel und der Unterschenkel (die Mitte der Kniescheibe
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als Teilungspunkt genommen) sic gleich; jeder dieser Teile betragt namlic 

3 Gesichtslangen

Die Entfernung der Brustwarzen voneinander betragt 1 Gesichtslange.

Der Fus is gleich einer Kopflange, oder etwas grosser, selten aber 

kleiner.

Wir sehen aus obigem, das der grotte Unterschied zwischen dem mann= 

lichen und weiblichen Carper in der Schulter- und Hüftenbreite liegt. Aluszer- 

dem aber find samtliche weibliche Formen viel zarter und runder, wie wir 

dies schon bei der Anatomie wiederholt bemerkten. Andre Abweichungen 

werden meine Leserinnen durc Messungen auf Tafel XVII und XVIII leicht 

selbst herausfinden.

Diese allgemeinen Notizen über einige Verhaltnisse haben, wie gesagt, 

nur ben Zweck, grobe Fehler zu verhüten. Beim Zeichnen nac der Natur 

werden wir bald hier bald ba Abweichungen finden, ebenso wie bei ben an- 

tiken Statuen und überhaupt bei Schünheitsfiguren berühmter Meister, fei es 

in ber Plastik oder in ber Malerei zuweilen absichtlic von jener allgemeinen 

Norm abgewichen ist. Denn bie Schünheit einer einzelnen Sigur hangt bon 

bem individuellen Eharakter derselben ab — durc biefen werben bie gro^eren 

ober kleineren Abweichungen bon ben normalen Verhaltnissen bebingt. Vede 

Individualitat aber is eine Abweichung bon ber sog. normalen Form, unb ba 

eine jebe Tigur, trot groszer Verschiedenheit im einzelnen, doc eine vollendete 

ê^ôn^eit sein kann, barf man in ber sogenannten „normalen Form" nicht 

etwa ben unumstüszlichen unb allein gültigen Typus ber Schünheit suchen, 

ober ba hineinlegen. Die Schünheit ist nicht einseitig, sondern tausendgestaltig, 

ebenso wie bie Vollkommenheit. Wie unendlic verschieden sind nicht z. B. 

bie Blumen, unb doc ift jebe Blume für sic eine Vollkommenheit unb kann 

in ihrer Gattung eine vollendete Schünheit sein. Der Grad unb bie Art 

ber Schünheit is ebenso mannigfaltig wie bie Blumen selbst. So auc beim 

Menschen. Je nac ber individuellen Charakterbeschaffenheit des einzelnen 

kann jebe Formengattung auf taufenbfattige Weise zur hüchsten Sch-nheit 

anstreben — wobei ber Begriff „Schünheit" immer mehr ober weniger auf 

individuellen Anschauungen unb Anforderungen basiert. Normale Verhaltnisse 

sind gewissermaszen ait überlieferte konventionelle S^on^eitSanfi^ten, bie nur 

auf bie Form im allgemeinen gehen — wahrend bie Eharakterschjnheiten des 

Einzelnen harmonische Abweichungen von ber Natur nicht nur gestatten, sondern 

forbern unb dadurc eine Schünheitsschablone verhindern, welche Schablone 

bie Schünheit durc stete mechanische Wiederholung zu einem angeketteten 

Schatz machen würde.
14*
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Dieselben Betrachtungen kann man anstellen bei ben jetzt folgenden Ver- 

haltnissen des Kopses und des Gesichtes. (Zaf. XVIII unb XIX.)

Den ganzen Kopf pflegt man nac der oben beschriebenen vertikalen 

Linie in 4 Teile einzuteilen. Der obere Teil reicht vom Scheitel bis zum 

Haaransat über ber Stirn, ben zweiten Teil bildet bie Stirn, ben britten 

gibt bie Nase unb endlic ber vierte wird durc ben Raum zwischen Nase 

unb Kinn ausgefüllt.

Diese letzte, also untere Partie teilt man wiederum in vier gleiche Teile: 

von ber Nase bis zur Mundüffnung ber erste;

von ber Mundoffnung bis zum Anfang des Kinnes ber zweite;

vom Anfang des Kinnes bis zu dessen Mitte ber dritte;

unb endlic ber vierte Teil von ber Mitte des Kinnes bis zum Ende.

So ift bie Einteilung ber meisten antiken Kopfe. Im gewühnlichen 

Leben stellt sic das Verhaltnis etwas anders, unb wir sehen es sic mehr 

oder weniger einer Dreiteilung des unteren Gesichtsabschnittes naijern 

namlid):

von ber Nase bis zur Mundüffnung,

von ber Mundüffnung bis zum Anfang des Kinnes,

unb vom Anfang des kinnes bis zu dessen Ende.

Die obere Partie des ganzen Ktopfes, welche bei ben Antiken in ber 

Regel (incl. bie Dicke ber Haarmasse) sic gleic 1 Gesichtsteil findet, ift bei 

uns im Durchschnitt Kleiner. Aber es gibt auc Kopfe, welche dieses Masz 

üibersteigen, wodurch ber bezügliche Mensch bei entsprechenden Gesichtszügen 

das ©eprage einer gewissen Erhabenheit erhalt, welche besonders im Gegen- 

sat zu einer niedrigen, abgeflachten Oberpartie sehr wohlthuend unb im- 

ponierend wirken kann. Die eigentliche Schadelhjhe erreicht indessen faft 

niemals einen vollen Gesichtsteil, von bem Haaransatz oberhalb ber Stirn 

an gerechnet, sondern wir finben als Norm nur brei Viertel eines Gesichts- 

teiles für diese Hthe.

Das Ohr hat ungefa^r bie Grosze ber Nase unb liegt, mit einer ho- 

rizontalen Linie verglichen, etwas hüher, als diese. Cine Mittellinie durc 

bie Sange des Thres verfolgt eine forage Richtung unb zwar oben als 

Anfang gerechnet, von hinten nac vorne. Die Entfernung ber inneren 

Augenwinkel voneinander ift gleich einer Augenlange. Die grb^te Breite 

über ben Nasenflügeln betragt ebenfalls eine Augenlange. (S. bie Masze 

Tafel XIX.)

Der Mund ift faft gleich 11/2 Augenlangen. (S. Taf. XIX unb XX.) 

Inter keinen Umftanben also barf ber Mund fleiner sein, als das Auge, wenn
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nicht der Kopf einen kleinlichen, süszlichen oder auc dummen Ausdruck be- 
kommen sol. Kinder machen davon eine Ausnahme, obgleich man es selten 
findet, das das Auge-wirtlic groszer is als der Mund. Is es aber der 
Fall, so hat der Mund so starke bogenformige Schwingungen, das dadurch 
das zu Klein erscheinende geradlinige geometrische Mas von Winkel zu Winkel 
verwischt und ausgeglichen wird. Zudem erwartet man bei Kindern auc 
nicht Kelugheit und Charafter, sondern einfach Unschuld. Letztere glanbe man 
aber nicht bei Erwachsenen durc einen zu fleinen Mund zu erreichen. Ein 
„reizendes Mündchen" is immer grower als das Auge, wo nicht, so hirt es 

auf reizend zu sein und wird zimperlich.
Aus Vorsorge, nicht in das Zimperliche zu geraten, verfalle man aber 

auc nicht in das Gegenteil. Ein zu grower Nund gibt leicht Brutalitat, 

rohe Kraft und dergleichen Eigenschaften.
Weitere normale Verhaltnisse lassen sic nicht wohl angeben; indessen 

genügen diese für unfern Zweck, wenn man sic dieselben gut einpragt, um 
bei der ersten Anlage eines Kopses oder einer Sigur davon auszugehen und 
danac die individuellen Abweichungen und Teinheiten hineinzulegen. —

An diesen überblick über die hauptsachlichsten Verhaltnisse wollen wir 
einige Vemerkungen reinen über die Formen mit Rücksicht auf deren gia^en. 
Danit lernen wir einen neuen Gesichtspunft kennen, von dem aus wir zum 
Verstandnis der Formen gelangen. Es ift ein vortreffliches Wittel, charafter- 
íofe ©latte und allgemeine Rundungen zu vermeiden, alle Formen in glüchen 
zu sehen und diese ihren Lagen nach zu sondern und zu vergleichen. So 3.3. 
unterscheiden wir am Oberarm bier gía^en, eine vordere Slache, welche durc 
biceps gebildet wird, eine hintere, bon der Tricepssehne entstandene, und zwei 
Seitenfiachen. Auch der volste, schinste Arm ift niemals rund; durc die 

beiden Seitenfiachen wird er ein wenig zusammengeprest und abgeslacht, be- 
sonders, wenn er gebogen ift. Wenn man daher einen fchonen Arm zuweilen 
dadurch bezeichnen hbrt, das man fagt: „sie Çatte Arme wie gedrechíelt", so 
ift das genau genommen gar kein fo besonderes Lob, wenn auc die Meinung 
eine sehr gute ift. Bei allen Rundungen des menschlichen K-rpers düirfen 
diese Flachen niemals fehlen: man sol fie verschmelzen, aber nicht ver- 

schwinden lassen.
Das besonders bei Küpfen die Flacheneinteilungen unterbleiben (in er- 

firender Weise bon feiten des Lehrers dem Schüler gegenüber), barin liegt 
eine nicht unbedeutende Ursache, weshalb bie Beichnungen ber meiften Vilet- 
tanten so mangelhaft sind. Hundertmal haben site 8- %, ein Auge gezeichnet, 
entweber topiert, ober im beften Falle nach ber Natur zu zeichnen versucht
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— und doc wissen fie nicht, wie ein Auge aussieht. Denn hat man eine 
Form durch Studium der Slachen wirklic gesehen und verstanden, fo muñ 
man diese Form ans dem Gedachtnis wiederzugeben im stande 
sein, was aber sehr wenige bermogen. Daza is gar nicht fo bedeutende 
Thantasie erforderlich, jedenfalls nicht mehr, als jeder von Haus aus mitbringt. 

Wenn jemand weis, wodurch sic ein Duadrat bon einem Dreieck unterscheidet, 
fo wird er diese Figuren beide zeichnen ïônnen, ohne ein Vorbild, ausschliesz- 
lic nach feinem Wissen. So werden wir auc einen Apfel von einer Birne 
sehr unterscheidbar zeichnen Íonnen, ohne ein Vorbild, wenn uns deren ver- 
schiedene Form durch Vergleich und Erklarung flor geworden ist. Dasselbe 
behaupte ic bon ben einzelnen Teilen des Klopfes. Sind uns die Slachen 
cines Auges ertlart und haben wir uns dieselben durch offered Zeichnen ein- 
gepragt, fo werden wir das Auge auc ohne Vorbild darstellen fonnen.

Seíbfiberftanbli^ rebe ic hier nur bon den Hauptformen, die sic bei 
jedem Menschen wiederholen, nicht bon ben individuellen Seinheiten, 
bie bei jedem Menschen anders sind. Auc verlange ic nicht, dap man 
Verfürzungen aus bem Gedachtnis richtig nachzeichne oder auc nur es 
versuche, ebenfo wie ic bon jedem befonberen Ausdruck absehe. Nur ben 
richtigen Zusammenhang ber Formen ihren normalen Verhaltnissen nach 
wüinsche ic ohne Vorbild nach vorhergegangenem Studium dargestellt zu 
sehen. Angehende Künstler machen es oft ebenfo, nur in umfassenderer Weise, 

inbem fie nicht nur einzelne ^opfe, fonbern ganze Figuren, bie fie auf ber 
Afademie zeichneten, zu Hause ans bem Gedachtnis nachzuahmen versuchten, 
unb zwar womüglic bis in bie kleinsten Details. Dadurch lernen fie neben 
Formenkenntnis auch, bie Bilder ber Phantasie überhaupt zu fixieren unb 
darzustellen, welche, ohne rechtzeitig festgehalten zu werden, wie leichte Rebel 
kommen unb verschwinden würden. Diesen letzten, speziel Kinstlerischen Nutzen 
brauchen bie Dilettanten nun gerabe nicht zu bezwecken, obgleic bei genügen- 
bem Talent immerhin danac gestrebt werden fann ober vielmehr mus, es ben 
Küinstlern barin nachzumachen. Das Hauptziel solchen Beichnens aus bem Ge- 
dachtnis bleibt vor allen Dingen das Verstandnis ber Formen. Daher hat man 

sich aber auch sehr zu hüten, das bei solchen Versuchen nicht ein oberflachliches 
Probieren sich einschleicht. Wenn biefem Rate gefolgt wird, fo geschehe es 
mit Berstand und nicht eher, als bis man seiner Sache wenigstens insoweit 
gewis ist, um nicht in eignen unb anbern Augen lauter unverstándliche Dinge 
zu zeichnen.

Besonders zu üben würden sein: bie Augen mit nachster Umgebung, bie 
Nase, das Dhr, ber Mund nebst Umgebung bon ber Nase bis zum Sinn —
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alles teils von vorn teils in Profil, und zwar mit Angabe der Hauptschatten 

je nac den Fichen; danach, wenn die Phantasie ausreicht, zeichne man ein 

ganzes Profil, besonders acht gebend auf die Verhaltnisse; einen en face-Kopf 

mit Ftchenangabe; man versuche dann den Hals darzustellen nac seinen 

anatomischen Bestandteilen; einen Finger mit charakteristischer Gelenkzeichnung; 

eine Kontur des Armes und Veines, endlich einen Fus im Profil. — Doc 

wiederhole ich, dasz man sic hierbei nicht zu sehr, wie man sagt, „auss 

Raten legt", sondern erst nac gründlichem Studium und nachdem man sic 

gemb^nt hat, im Geiste das Gesehene und Gezeichnete, gleichsam erzahlend, 

zu wiederholen.
Kommen wir indessen zur eigentlichen Sache und beginnen mit ben 

Stamen der Stirn. Bevor meine Leser aber weiter lesen, ersjuche ic sie, sic 

irgenb einer Personlichkeit des Hauses grabe gegeniiber zu setzen, um beim 

Besen des Nachfolgenden jedes einzelne in ber Natur selbst wahrnehmen 

unb vergleichen zu tonnen. Wenn fie bann biefe Person obendrein in ber 

Weise beleuchten lassen tonnen, das bie eine Halste des Gesichtes im Sichte, 

bie anbre bagegen faft ganz im Schatten ift — was sehr leicht erreicht werden 

kann, wenn bie betreffende Person sic zur Seite des Fensters sett — so ift 

bie Sache vertrefflich, unb wir tonnen anfangen.
An ber Stirn unterscheiden wir brei Flachen: eine vordere Srontslache 

unb zwei Seitenftd^en. Diese Flachen finb je nac ber Entwickelung bon 

Geist, Verstand unb Talenten mehr ober weniger bon einzelnen Erhjhungen 

ober Vertiefungen unterbrochen unb verbunden. Auf biefe Einzelheiten ift 

genau zu achten, wenn wir nicht eine „leere" Stirn darstellen wollen. Aller- 

dings finben wir in ber Natur leider auc solche leere, nichtssagende Stirnen, 

doc finb fie ber^ditniSmd^ig selten. — Wahrend bie Trontfláche sic oft durch 

starke Einzelwolbungen ober durch eine einzige Wülbung ausgezeichnet, bag 

fie ben Ramen „Flche" faft einbüszt, finb bie Seitenfidc^en ber Stirn, be- 

sonders von ihrem unteren Teile (den Schlafen) etwas abgeflacht oder geradezu 

ausgehihlt. Die Haut ift hier sehr dünn, sodas wir bei zarten Krrper- 

konstitutionen — wie oben ermd^nt — mehrere Adern durchschimmern sehen, 

welche ber S^Idfe alsdann einen blaulichen Ton verleihen. Sehr wichtig fur 

ben Eharakter einer Stirn ift ber Ansat des Haares, auf beffen Verlauf be- 

sonders beim Portratzeichnen nicht genug gesehen werden fann. Die einzelnen, 

vor- unb rüdmartê gehenden Partien tragen, genau beachtet unb nachgeahmt, 

mehr als es ben Anschein haben mag, zur „Ahnlichkeit" ber Stirn bei, ganj 

abgesehen von beren fonftiger Formation. Gesetzt 5. %, eine Stirn mare fo 

algemein beleuchtet, das man bie Einzelheiten ihrer Formen mehr ahnen als
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fehen fonnte, so würde man allein durc den Ansat der Haare eine bedeutende 
Shnlichkeit erreichen fonnen. — In der Regel richtet sic dieser Ansats nac 

den drei Slacken der Stirn, indem er uber der Frontfláiche eine faff horizon- 
tole, gerade Nichtung verfolgt, wahrend diese Ansatzlinie zu beiden Geiten, 
einen mehr oder weniger abgerundeten Winkel machend, schroff hinabsteigt. 
Hdufig auc macht der Haaransatz, liber der Mitte der Frontfláche beginnend, 
nac beiden Seiten hin einen rüdmartê gehenden Bogen und gelangt erst 
auf diesem Umwege 31 ben Seitenflachen. Be mehr aber dieser Sauf üiber- 
haupt Don einer geraden Zinie abweicht, desto gewifsenhafter mus man in ber 
Nachahmung sein.

Die Stir ift ber Sip und das Wahrzeichen ber Intelligenz. Jede Form 
Darauf unid jebe Falte ist von Bedeutung. Und zwar sind die Falten nicht 
nur ein Beichen des Alters, welches bie Haut zusammentrocknen lies, sondern 
fie find auch Ferrater, bie zuwveilen ganze Lebensgeschichten zu er^en 
wisjen. Sute und schlimme Gedanken, Leidenschaften und Gefühle sachen, so 
zu sagen, durch bie Falten des Gesichtes und ber Stirn einen Ausweg. Ent- 
weder bleibende oder momentan erzeugte Falten beïunben, was im Innern 
porgeht, unb fommentieren, was uns das Auge ans dem Innern entgegen- 
bringt. Man beobachte ben Verlauf ber Falten genau, ob fie horizontal ge- 
robe laufen, oder in geschwungenen Linien, ob sie schrág abwárts gehen, oder 
vertifall, ob fie einsach ober gebrochen sind, ob fie unter sic fonvergieren ober 
divergieren. Ales das hat Bedeutung fir ben Charakter unb beim Portrá- 

tieren für bie „Üthnlichteit" ber Stirn. Nur hüte man sich, das man bei ber 
Gelegenheit bie barunter liegende noc wichtigere Form des Stirnknochens 
nicht verwische. Diese Form mus unter alien Umftanben richtig werden. 
Fine grosze Nolle spielen babei bie untere Grenze des Stirnknochens unb bie 
Augenbrauen. Von beren Lage unb Form §angt fo vies ab, das fie um 
ailles in ber Welt nicht gleichgiiltig behandelt werden dürfen, Denn ihre Form 
ift in genauer harmonie mit ben übrigen Gesichtsteilen, unb fie erlauben 
bebeutenbe dirette Schlüisse auf ben Eharafter des betreffenden Individinums. 
Be nachdem fie gerade, ober geschwungen, ober ectig sich darstellen, geben fie 
bem Sopfe auc einen anbern Eharafter, unb zwar in bem Wasze, das ge- 
misse Charatterseiten auszerlic nur durch ihre Form Ausdruck finden unb 
fur ben Beobachter erkennbar werden.

Von ber Stirn wollen wir zur Rase hinabsteigen. Wie wir wissen, be- 
steht beren obere Halste aus einem Knochen, wahrend bie untere allmahlic 
knorpelig unb fleischig wird.
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Wir unterscheiden hier vier Fltchen: eine obere, die wir ben Nasen- 

rücken nennen, zwei Seitenflachen und eine untere Flache. Der Nasenrücken 

macht sic als Flache besonders durc seinen oberen knochigen Teil bemertbar. 

Durc ben übergang dieses Nasenbeines zur Stirn entsteht eine ber am meisten 

charakteristischen Linien des Gesichtes, besonders im Profil gesehen. Es is 

diese Verbindung Don ahnlicher Wichtigkeit, oder besser gesagt, aus ahnlichen 

Gründen wichtig für ben Eharafter eines Kopfes, wie bie Augenbrauen es 

waren. Den Nasenrücken abwarts wandernd, sehen wir diese giS^e bet ben 

verschiedenen Menschen sehr variieren, bald konfav, bald konvex, bald doppelt 

geschwungen, hier sic erweiternd, bort sic verengernd, abgeflacht ober sanft 

gerundet — bis sie, an ber 

Nasenspitze angekommen, 

mehr ober weniger schnell 

sic herumschwingt und mit 

ber unteren Flache zusam- 

menschmilzt. Zu beiden 

Seiten ber oberen Flache 

liegen ba^mabig bie Sei- 

tenfía^en. Zwischen ben 

Augen ziemlich schroff auf- 

tretend, nehmen fie weiter 

unten eine mehr forage 

Richtung an, um sic sanft 

mit ben Wangen zu ver- 

binden, bis bie Region ber Nasenflügel ihnen neue Energie gibt.

Die Nasenflügel bilden zugleic einen Teil ber unteren horizontalen 

Nasenflache, welche bie Gestalt eines Dreiecks hat. Diese Partie wir’d in ber 

Regel sehr nachlassig unb oberflachlic behandelt, anstatt das man grosze Auf- 

mertsamkeit barauf verwenden sollte, besonders wegen ber Konstruktion ber 

Nasenlócher. Man vergleiche diese Nasen Zig. 138 bis 142. Die Kontur 

ber Nasenlicher wird teils Don ber fie trennenben Scheidewand, teils Don ben 

Nasenflügeln gebildet — unb dieses pflegt man auc richtig zu zeichnen. 

Dann aber kommt bie genauere Begrenzung ber Nasenflügel, wodurc fie Don 

ben Wangen unb ber Oberlippe getrennt werden. Die eigentümliche Art, 

wie biefe Grenzlinien in bie Nasenlücher verlaufen, gewissermaszen sic barin 

hinaufwinden, wird in ben seltensten Fallen beachtet. Besonders ift man bei 

einer Profilnase geneigt, bie Konturen Don Nasenloc unb Nasenflügel als 

eine jufammenge^brige Linie zu betrachten, wie dies bei Fig. 138 ver- 
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anschaulicht ist. Dies is fiber nur bet geneigten oder von oben gesehenen 

Küpfen der Fall.

Die richtige Form sehen wir bei gig. 139. Wir bemerten, das das 
Nasenloch eigentlic eine Form für sic bildet, nur indirekt verbunden mit 
der Nasenflüigelkontur, trotdem das der Nasenflügel genou genommen gerade 
das Nasenloch bildet oder wenigstens bilden hilft. In den Sig. 141 and 142 

sehen wir dieselbe Rase en face, richtig und falsch gezeichnet. gig. 140 zeigt 
uns eine noc falschere Profilnase als gig. 138. Eine grosze Rolle bei dieser 
unteren Dasenpartie spielen auc die Reflexe. Wir werden beobachten Tennen, 
das fast in jeder Beleuchtung um das Nasenloch herum ein Reflex lauft, 
welcher teils der Scheidewand, teils dem Nasenflügel ange^ort. Durc den- 
selben erlangen wir einmal eine groszere Tiefe der Nasenlicher und sodann 
eine tarere Formation ihrer Umgebung. Die Wirkung und die naturgemafje

Sig. 140, 141 und 142.

Notwendigkeit dieses Reflexes sehen wir am besten an einem gut gearbeiteten 
und nicht zu flac beleuchteten Gipskopf. Wir werden zugleich eriennen, das 
der Schatten eigentlic nur durc ben Reflex Klarheit und Form beíommt, 
wie wir dies bereits bei Gelegenheit ber Sustperspettive erwahnt haben.

Beim Zeichnen ber Bippen haben wir vor allem auf die Linien des 
eigentlichen Mundes zu sehen; unb wir fonnen ber Deutlichkeit halber bie 
Sippen einteiíen in eigentliche (rote) unb uneigentliche, welche die Zahne 
unb das Zahnsleisch bedecken. Auf ber oberen uneigentlichen Lippe befindet 
sic eine unter ber Scheidewand ber Rase beginnende Vertiefung, welche nach 
unten zu allmihlic breiter wir’d unb bis zum Munde, b. h. bis zur oberen 
„eigentlichen" Lippe, herabreicht. Diesem allerdings zuweilen sehr schwach 
auêgepragten Hohlwege geht es oft ebenso, wie ben Nasenfliigeln: man macht 
einige Striche ober einen dunklen Streifen, unb glaubt damit bie Sache ab- 
gethan. Man wird aber bei genauerer Beobachtung finden, das stets bie 
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grotte übereinstimmung herrscht zwischen dieser Vertiefung umnd det Formation 
des Mundes, weshalb man nicht gleichgültig dariiber hinfahren darf. Scharse, 
geschnittene; schône, geschwungene; unbestimmte umnd lose Sippen, geben iemer 
Vertiefung dieselben Eigenschaften, und nie wird man einen Widerspruch findent, 
bass 8. %, bei scharf auêgepragten, fest begrenzten eigentlichen Sippen iene 
Form flach und unbestimmt mare — oder dasz eine wohlgebildete, sorgfültig 
ausgehühlte Rinne geradlinige Lippen unter sic duldete. Besonders steht 

die Grenze zwischen der uneigentlichen und der eigentlichen Cippe in uns 
zertremnlichem Zusammenhang damit. In der Mitte is ein mehr oder 
weniger tiefer Ausschnitt, welcher genau dem Ausschnitt der Rinne entspricht, 
indem diese selbst damit abschlieszt. Gehr charatteristisch is auch das Ser- 
haltmis dieses Ausschnitts zu einem zweiten unter ihm liegenden. Dieuntere 
Grenze einer f^bn geformten Oberlippe bewegt sic in einer Wellenlinie, be- 

stehend aus drei Bogen, wovon der mittlere der tleinste ift. Dieser verfolgt 

eine paralele Richtung mit dem über ihm liegenden Srenzausschnitt der er- 
wahnten Rinne. Von diesen beiden Blgen oder Ausschnitten ift bald der 
obere, bald der untere groszer, mit Rücksicht auf die horizontale Breite; am 

meiften ausgehihlt dagegen ift in der Regel der obere.
Im Hinblic auf die Flachen der Bippen merten wir uns solgendes: 

Die uneigentliche Oberlippe hat auf jeder Seite der Rinne eine Elche, welche 
sic bis zur Wange erstreckt; mit der Rinne haben wir also auf der uncigent- 
lichen Oberlippe drei Slacken, welche sic zuweilen sehr deutlich alls wirtliche 
stachen prásentieren und als solche behandeln Lassen. Die uneigentliche Muter- 

lippe hat ebenfalls drei Flachen, vergleichsweise ziemlich von einer Srüse: 
eine mittlere, der Oberlippenrinne entsprechend, und zwei zur Seite. Dos 
diese Slaven in ben meiften Fallen bei roeitem nicht fo auêgepragt find, roie 
bie ber Oberlippe, barf uns nicht verleiten, fie ganj zu üibersehen unb ber 
Unterlippe eine allgemeine Rundung zu geben. Die eigentlichen (roten) 
Lippen haben je eine Elche, dirc beren Begegnung oder Trennung bie 

©ontur eines geschlossenen ober geoffneten Mundes entsteht. Am gansen 
haben roir sonach 8 Slacken auf ben Lippen zu suchen, Wenn ber Sopf nicht 

pollftanbig im Profil ift. (Bgl. Big. 143 unb 144.)
An biefe schlieszen sic 5 Slacken fur das Sinn: eine obere, an ber 

Unterlippe beginnenbe, eine vordere, welche das eigentliche Ktinn bilbet, zwei 
@eitenfla^en unb eine untere, welche zum Hals hinabführt. Diese Slüchen 
find in ber Regel noch mehr verschmolzen, als bie Slacken ber uneigentlichen 
Unterlippe, auêgenommen natüirlic die Verbindung der vorderen mit der 
unteren; die obere und vordere glache bilden sogar sehr oft fattisch nur eine. 
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wenn auch etwas abgerundete Flache. Einen eignen Charakter gibt dem 
Ktinn das nicht selten sic findende Grübchen auf der vorderen Fiche. Ver- 
langert sic dieses Grübchen in vertikaler Richtung, dasz es das Sinn ge- 
wissermaszen in zwei Halsten teilt, so last es auf einen fester, energischen 
oder auch eigensinnigen und heftigen Eharafter schlieszen. Ein einfaches Grib- 
chen dagegen gift einen weichen, leicht gerüihrten, mutwilligen und schelmischen 
Charakter zu erkennen.

In einem wohl nicht unbekannten scherzenden Siede meint sogar ein 
Singling von bem Grübchen ini Keinn seiner Geliebten, es fame ihm vor: 
nals $8tf ’§ lieb Christkindlein ben Finger ‘nein gedruckt", was ein reizend 
naiver Vergleich is unb bie Bedeutung des Kinngrübchens charakterisiert. 
Setteres finben wir am haufigsten bei Madchen, ersteres, also das furchen- 
ahníiche, bei Münnern.

Sig. 143 und 144.

Die Seitenfiac^en des Keinnes führen uns zu ben Wangen hinauf, wo- 
Telbst wir drei glachen finben: eine vordere, eine obere unb eine Seitenfilche. 
Sir dürsen bie Wange, unb mare fie noc so rund, niemals als einen Sugel- 
abschnitt betrachten, wozu jugendliche Küpfe uns leicht verleiten fonnten. Es 
Íaffen sic auch bei solchen Wangen sehr wohl brei Slchen unterscheiden, 
unb müren es bie „Apfelwangen" ber Kinder. Hierbei mus ic bemerten, 
has ic unter Slache nicht buchstablic eine Ebene meine, sondern ic ge- 
branche bie Bezeichnung für ben Unterschied in ber Sage ber Formmassen, 
abgesehen, ob biefe gia^e eben oder gerunbet is; ebenso mie in Licht- unb 
Schattenmassen tousendfache Abstufungen unb Nüancierungen vorkommen 
kinmen, ohne bie Nassenwirkung von Licht und Schatten aufzuheben, 
finmen auch bie verschiedenen „Slachen" ineinanber üibergehen, ohne das ber 
Unterschied in ihrer Nichtung deshalb auf^ort, als eben nur ba, mo fie sic 
berbinben unb verschmelzen. Denn jn den wenigsten Fallen finb fie durch 
eine Simie, durch einen Nand so scharf getrennt, dasz fie ihre urspriingliche
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Flachenlage bis zur Vereinigung beibehalten. Sie kommen sic gewühnlic 

hüflich entgegen und geben beiderseits etwas von ihrer eigentlichen Richtung 

auf, um eine mehr oder weniger sanfte Vereinigung moglic zu machen.

Am wenigsten sanft und verwischt sind die Tlachen des Auges und seiner 

nachsten Umgebung. Hier unterscheiden wir sechs gánz bestimmt gesonderte 

Stamen, worauf wir unsre ganze Aufmerksamkeit vichten müssen. Die erste 

Flache is eine Fortsetzung der Seitenflache von der Nase und befindet sic 

zwischen ben Augenbrauen und bem Anfang des oberen Augenlides. Das 

Augenlid selbst bildet bie zweite Flache, dessen Dicke bie britte Flache. Der 

Augapfel gibt bie vierte, bie Dicke des unteren Augenlides bie fünfte und 

bie Breite dieses Augenlides unterhalb ber Augenwimpern bie sechste Flache.

Sig. 145.

Diese sechs Stamen sind bei jedem gesunden Auge zu trennen unb dürfen 

unter ieinen Umfianben oder Entschuldigungen fortgelassen werden. Wir 

kinnen diese Stamen ant besten an einem Gipskopf studieren, wenn wir eines 

solchen habhaft werden fonnen. Bei lebenden oder gemalten Personen ver- 

decken zuweilen bie Augenwimpern einen Teil ber Dicke des oberen ober 

unteren Augenlides. Je nac ber Stellung des Kopfes ober des Auges aber 

sehen wir diese Dickenflachen entweder ant aufeeren ober inneren Augenwinkel 

wieder zum Vorschein kommen unb bie Zahl sechs vollmachen. Nur bei sehr 

verkürztem Gesicht, entweder bon oben ober bon unten gesehen, bei start auf- 

warts ober abwarts blickenden Augen (Tig. 146 unb 147) kann eine dieser 

„Dickenfichen" ganz verschwinden, in welchem Talle bann aber bie anbre 
desto mehr sichtbar sein wird. Auc bie Flache des oberen Augenlides kann 

sic zuweilen teilweise vertriechen, wenigstens beren obere Grenzlinie, wenn

Ehrenberg, Das Zeichnen. 15
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Tig. 147.

Tig. 149.

namlic die zwischen Augenlid und 

Augenbraue gelegene Flache sehr 

fleischig ift und dadurc über das 

Augenlid hinweg hingt. (Tig. 148.) 

Es gelingt diesem Hangesystem sehr 

oft, das obere Augenlid fiber der 

Mitte des Auges fast ganz zu ver- 

decken; am inneren und Superen 

Augenwinkel aber tritt die Flache 

des Augenlides wieder ans Tages- 

licht. Lavater nennt solche Augen 

„Künstleraugen" und behauptet, die 

Eigentümer solcher Augen fatten 

jedenfalls irgend ein Bruchstück von 

einer Künstlernatur, besonders 

Beobachtungs- oder Auffasjungs- 

gabe. Umgekehrt sagt er aber nicht, 

das alle wahren Künstler solche 

Augen haben müssen.

Das uniere Augenlid, auc 

„Thranensack" genanni, variiert 

natürlich auc in der feineren Form. 

Den Namen „Sack" verdient es in- 

dessen nur bei alten Personen, welche 

infolge der Hautschlaffheit unter 

dem Augenlide einen wirklichen 

Sack hangen lassen, und auc dann 

is es weniger das Augenlid selbst, 

als vielmehr ein Anhangsel des- 

felben. Die Verbindung dieses 

Augenlides mit ber Wange hat 

nicht mehr bie scharfe Grenzlinie 

ber anbern Augenflachen, sondern 

schmiegt sic sanft an bie obere 

Flache ber Wange, welche an biefer 

Stelle bie beiben anbern Wangen- 

flaxen in sic vereinigt. Einerseits 

in bie Nasenseitenflache sic ver- 
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lierend, verbindet sie sic ander- 

seits mit der oberen Flache der 

Augenpartie am auszeren Augen- 

winkel und schlieszt diese Region 

bogenfürmig ab.

Diese obere Wangenflache ent- 

steht hauptsachlic durc den Backen- 

knochen, den wir bei aíten Personen 

sogar seiner wirklichen Knochenform 

nac erkennen tonnen. Bei einem 

f^onen jugendlichen Kopf darf man 

ihn abet nur ahnen, intern ein zu 

starkes Herborspringen desselben 

sofort bem Gesichte etwas Rohes 

oder Gefühlloses gibt. — Noch 

haben wir der besonderen Form 

des inneren Augenwinkels zu ge- 

denken. Der Augapfel geht namlic 

nicht bis in ben Winkel hinein, 

wie dies am finieren Augenwinkel 

der Fall ist, sondern eine kleine, 

rotgíanjenbe Fleischpartie tritt da- 

zwischen unb bilbet eine rundliche 

Form für sich, wodurc bie Augen- 

ecke selbst rund wird unb ben spitzen 

Winkelcharakter ganz verliert. 

Wir sehen diese Ecke bei Fig. 149 

durc ben Buchstaben a bezeichnet; 

ebenfalls bei ben Fig. 145 bis 

148. Diese runde Abteilung 

biirfen wir niemals fortlassen, 

ebenso wenig wie bie Sismen des 

Auges: es is das erste Kennzeichen, 

ob man beim Zeichnen eines Auges 

nachgedacht hat, oder nicht. In 

diese Rundung verlieren unb ver- 

binben sich zugleic bie Dickenflachen 

ber Augenlider, welche am auszeren 
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Augenwinkel als wirtliche Flachen zusammenstozen, ohne jedoc ineinander 

überzugehen.

Wahrend wir alle übrigen gín^en des Gesichts durc eine Profilstellung 

zum Teil aus ben Augen vertieren, behalten bie gíd^en des Auges auc 

im Profil für uns ihre Bedeutung. Vergleichen und betrachten wir bie Zeich- 

nung gig. 150. Wir sehen deutlich bie au^eren Grenzlinien ber Dicken- 

fiaren sic borne um ben Augapfel herumschwingen, um zum inneren Augen- 

winkel zu gelangen. Wir bürfen also das Auge nicht so zeichnen, Wie wir 

an gig. 151 sehen, das bie obere und untere Grenzlinie des Augapfels ohne 

weiteres mit ber Quieren Kontur ber Dickenflachen zusammenstüszt. In 

diesen Tehler verfallen alle, bie nicht ganz speziell darauf aufmerfsam ge- 

macht werden — und das is ein „Grammatikalfehler". Erkennt man beim 

en face-Auge ben Grad ber Achtsamkeit an ber Beichnung des inneren 

Augenwinkels, so verrat beim Profilauge bie eben beschriebene Verbindung 

unb Trennung des Augapfels bon ben Dickenfichen, inwieweit man mit Ver- 

ftanbni§ gezeichnet hat. gig. 152 veranschaulicht dasselbe Auge bon gig. 150 

bon oben gesehen. Die Dicke des oberen Augenlides verschwindet ganz und 

gar, wogegen das untere sic befto unzweideutiger prâfentiert unb uns zeigt, 

wie es um ben Augapfel herumbiegt.

Ein sehr wichtiger Punk ift ferner bie Pupille unb bie Iris, b. h. wenn 

das Auge im Profil gesehen wirb. En face gesehen, zeichnet man bie Iris 

einfac kreisrund unb bie Pupille ebenfalls kreisrund gerabe in ber Mitte — 

unb das ift richtig. Nun after im Profil! Iris sowohl wie Pupille verkürzen 

sic natürlic perspektivisch zu‘ einem Oval — unb auc das zeichnet man 

noc annthernd richtig; das after bie Pupille infolge ber anatomischen Be- 

schaffenheit des Auges durch bie Profilstellung aus ber Mitte ber Iris 

gerückt wirb, scheint ben wenigsten bekannt zu sein.

Wir wiffen aus ber Optit, das bie Pupille weber Form noc garfte 

hat, sondern einfac ein Loch ift, welches uns schwarz erscheint, weil wir durc 

dasselbe in einen dunklen Raum, in das Innere des Auges schauen. Nicht 

einmal bie Iris hat, wie wir früher erwa^nt, positive garfte, unb ihre 

gorm richtet sic nac ber Rundung des Augapfels. gig. 153 zeigt uns 

einen Profildurchschnitt des Auges. Die Pfeile b beuten auf bie Iris, bon 

ber wir ebenfalls nur ben Durchschnitt sehen; a ift bie Pupille, C bie Linse. 

Wenn bamit bie Sache fertig ware, fo würde ein Auge im Profil fo aus- 

sehen, wie gig. 155. Aber ba wolbt sic noc bor ber Iris unb ufter die- 

feífte eine durchsichtige hornige Haut, welche bie gorm bedeutend berânbert 

(gig. 153 d). Durc dieselbe bekommt das Profilauge weit mehr Run
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bung und die Pupille kommt dadurc in ein ganz anders Verhaltnis zur 

Superen Kontur. Fig. 154 zeigt uns bie ganze Rundung des vorderen Auges.

Tig. 153 und 154.

Die Linie d ift also nicht bie Iris, sondern bie Hornhaut, welche inbeffen in 

ber Natur bie Farbe der Iris reflektierend annimmt, sodas wir gewohnt

Fig. 155. Galsc).) • Tig. 156. (Stichtig.)

sind, fie als mit zur Iris gehürend zu betrachten; benn bie Grenze ber Iris 

bet C, Sig. 154, wird durch ben Glanz des Auges verwischt.

Als scheinbare Trisgrenzen sehen wir bie Linien d und b, zwischen 

welchen bie Pupille aber nicht in ber Mitte liegt, sondern, wie bie Tig. 154 
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uns beweist, etwas zurück — und das war des Pudels Kern. Sig. 156 

beranschaulicht uns ein richtiges Profilanuge, und wenn wir es vergleichen mit 

Sig. 155, so werden wir einen wesentlichen Unterschied wahrnehmen in der 

Trisform und Pupillenlage. Seiber veranschaulicht letztere Sigur zugleich, 

wie bie Augen gewühnlic gezeichnet werden, wovor ic nicht genug warnen 

fonn. Denn nicht allein, das bie Form anatomisc falsch ist, wird auc der 

Ausdruc des Auges dadurch sehr beeintrac^tigt.

Durch bie letzten Betrachtungen über das Singe sind wir allmahlic von 

ben Flachen abgefommen.

Auch bie gewundenen Formen des Thres erlauben weniger eine Slchen- 

einteilung — aber eben daher sind fie so auszerordentlic schwer, unb ein gut 

gezeichnetes Ohr ift im wahrsten Sine des Wortes eine Seltenheit. Annibale 

Carracci hielt das Dhr fir den am schwierigsten darzustellenden Teil des 

menschlichen Krrpers, unb wenn das ein groszer Künstler sagt, was folien ba 

erft wir fagen!

Wir haben das Ohr bis in feine kleinsten Formen ganz besonders unb 

für sic zu studieren. Bor alien Dingen haben wir auf zweierlei zu achten; 

einmal, bas ber fogenannte Saum, Sig. 158a, welcher eigentlich bie anszere 

SEontur des Ohres bilbet unb sic in bein Dhrlappchen verlauft, ans ber 

Dhrmuschel felbft, gleic uber dem Gehorgang hervorgeht unb 

bon bort ans feinen augeren Dhresrundlauf antritt bis zum Dhrlüppchen, 

unb fobann, das bie mittlere Bertiefung ber Dhrmuschel b, welche bireft 

zum @e§organge führt ober eigentlich eine Erweiterung desselben ift, von 

Ansang bis zu Ende eine zusammenhangende Sinie bilden mus, bie 
biefe Bertiefung zu êiner ab- unb eingeschlossenen Form macht. Auch bürfen 

wir nie ben knorpelartigen Bapfen c vergessen, ber sich bon ber Wangenseite 

bor ben ©e^rgang legt unb an biefer Stelle bie eben erwahnte Bertiefung 
begrenzt. Über biefer Bertiefung liegt noch eine zweite d, freilic bebeutenb 

Heiner unb flacher, aber doc bei jedem Ohr wahrnehmbar. Gie ift auch 

weniger scharf abgegrenzt, bildet ungefa^r ein Dreieck mit ber Spitze nach 

unten, wenngleich bie Ecken sehr abgerunbet finb unb ein wirkliches Dreieck 

verhindern. In Sig. 157 sehen wir dieselben Formen falsch gezeichnet; ber 
Saum verlduft nicht in ber Muschel, biefe felbft bilbet feine zusammen- 

hangenbe Kontur, unb bie Bertiefung d fehlt biefem Dhre gang.

Cine weitere Beschreibung des Gesichtes unb feiner Teile Tászt sich 

theoretisch nicht wohl geben; Bariationen individueller Natur müssen beim 

Beichnen felbft gelehrt unb gelernt werden, unb das müffen wir ben Lehrern 

überlaffen. Die hier angegebene Sla^eneinteilung aber gebranche man afs
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Normbasis, von welcher ansgehend wir die Aoweichungen und deren Cha- 
rafter am besten beurteilen konnen und am wenigsten Gesahr laufen, fie ou 

übersehen.
Von den andern Kürperteilen wollen wir hauptsachlich Hand, arm. 

Sals, Senie und Zus in unset Slachensostem hineinziehen. Nicht ads oh bci 
den iibrigen Teilen des Ktorpers eine glacheneinteilung unterbleiben °ber 

überhaupt nicht statthaben ionnte — fie ift vielmehr aus natiirlichen amato 
mischen Grinden liberal! anzuwenden, weil liberal! Slacken sind, die nicht 
gewissenhaft genug beachtet werden Íonnen — sondern biefe Einschrümtung

Tig. 157. (Zalsch.) Sig- 158. (Stichtig.)

geht nr auf unfern Zweck, welcher ja nicht ben ganzen Harper anatomisch 

darzustellen fur notwendig halt.
An ber Hand unterscheiden wir bier Slacken: eine dusere, eine innere 

unb zwei Geitenfláchen. Dieselbe Einteilung verlangt wieber ieder Singer 
fur sic allein, unb runbe Singer gibt es ebensowenig wie ngebrechselte" 
Arme. Nur bom letzsten Gelente an bis zur Tingerspitze vetliert sich diesen 
slachencharatter etwas, besonders bei weiblichen Hunden. Teboch verhitet 

schon die Elche der Nagel, welche gewissermaszen der etwas umbestimmt ge- 
wordenen augeren slache neme Kraft gibt, das die iibrigen Elchen gams 
anfhüren. Diese Nagelpartie is übrigens auc so eine Stelle, welche von den 
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zeichnenden Dilettanten sehr stiesmütterlic behandelt wird. Man gibt sic 
selten die Müihe, die Form eines Nagels naher anzusehen und noc weniger 
beim Beichnen selbst eine gute und richtige Form anzustreben. Ein Nagel 
erscheint so unbedeutend, das man nicht begreift, warum damit biel Umstande 
gemacht werden sollen. Am leichtesten vergiszt man, das der Nagel unter der 
Haut hervortommt, und das infolgedessen diese etwas hervortreten mus und 
niemals mit dem Nagel eine einzige ungebrochene Slache bilden fann. Wir 
sehen an Tig. 115 A bei d, wie der Nagel etwas tiefer liegt, als die vom 
Gelent kommende Haut, wahrend wir am Daumennagel Fig. 114 eriennen, 
welchen Einstus diese Bauart auch auf einen nicht im Profil gesehenen Nagel 
haben kann. Wir müssen an jedem Nagel sehen tornen, das er gewifsermaszen 
eine Tiefebene bedeckt, welche durch eine erhühte Hautschicht abgeschlossen ift. 
Daher dürsen wir die Kontur niemals so zeichnen, wie beif Sig.115 B und C.
— Die vordere Nagelgrenze ISuft mit der Fingergrenze parallel. Wenn wir 
aber bon der Nagellange reden, so meinen wir damit die Distanz bon seiner 
Entstehung bis zur Tingerspitze und nicht, was über letztere hinansragt. Ein 
naturgemas beschnittener Nagel geht nie bis zur auBerften Fingerspitze, son- 

derm halt sich bescheiden etwas zurüick. Lange Ragel gelten für schón — wie 
man aber auf die besondere, hüchst geschmackíose Vorliebe fommt, sich absicht- 
lich ^inefenmaBig=Iange Nagel wachsen zu lassen und fie speerartig zuzuspitzen, 
begreife ich nicht. Es ift dies fast noc widersinniger and unnatiirlicher als 
geschniirte Taillent, welche letztere in ihrer hüchsten Entfaltung ben betreffen- 
ben Damen das Aussehen bon Spinnen geben — durch zugespitzte Nagel 
werden bie Finger zu Krallen, wie ich fie leider zuweilen an hoch= 
gebiíbeten Damen sogar sah. Es is für eine Hand zwar im ganzen sehr 
charatteristisch, ob beren Nügel furs ober lang, breit ober schmat sind, 
nur gíaube man nicht, durch unnatürliche Maszregeln das eine ober das 
anbre zu erreichen: bie natüirliche Grundform last sich doch nicht weg- 
bringen, fonbern erhebt fortwa^renb Einsprache gegen ihre Unterdrüickung 
ober Verunstaltung.

Sehen wir bon ber Hand aus ben Arm hinauf, fo fonnen wir bei natiir- 
licher Armstellung bie bier g-iadjen ber Hand ruhig weiterführen, inbem wir 

am Unterarm gana ahnliche bier Slachen unterscheiden, eine auBere, innere, 
borbere unb hintere. Doc verlaufen biefe slchen nicht in ununterbrochener 
Sinie, fonbern fie drehen sich allmahlic nach auBen herum, fobaB eine Art 
Tlachenverschiebung stattfindet, wodurch ber Unterarm ben eigentüimlichen 
Sormenwechsel er^aït. Der Oberarm hat ebenfalls bier Stamen, wie wir 
dies bereits erwa^nt haber. Diese beranbern aber weniger ihre Suge, ba 
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der Oberarm bermoge seiner Skelettverhaltnisse sic nicht um sic selbst drehen 

kann, wie beim Unterarm geschieht, dessen beide Knochen sic umeinander be- 

wegen und dadurc die Pronation zuwege bringen. Biegen wir den Unter- 

arm gegen ben Oberarm, was, wie wir wissen, durc dessen vordere Muskeln 

bewirft wird, so markieren sic des letzteren Slacken noc deutlicher, besonders 

bie beiben Seitenflachen in Verbindung mit biceps, welcher bie vordere Flache

Sig. 159 und 160.

bilbet unb durch eine forage Linie, wie wir Seite 178 besprochen haben, die- 

selbe abschlieszt. Die augere Flache erhalt übrigens durc ben Deltamustel 

eine Unterbrechung, welche zwar auc in brei Flachen zerfallt (vordere, SuSe^c 

unb hintere), dieselben aber doc so wenig zur Geltung kommen last, das bie 

eigentliche Vierflachen-Einteilung des Oberarms erst unterhalb des Delta- 

mustels anfangt. (Bergl. Seite 178 u. ff.) Die hintere Tlache errait durch 

bie mittlere Partie von triceps eine starke Rundung, verliert jedoc ihren 

Flachencharakter nicht, sondern is nur eine Art Hochebene, welche sic von ber 

tieferliegenden (mit ber Tricepssehne als Grundlage) durch eine forage Linie 

absondert. Es hat an dieser Stelle ben Anschein, als ob ein Muskel sic 

quer iiber ben Arm legte, mit querlaufenden Fasern, wührend es doc nur 

bie Verbindung ber mittleren Tricepspartie mit ber Tricepssehne ift.
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Am Halse merten wir uns ebenfalls vier Flachen: eine vordere, durc 

die mastoidei begrenzte, zwei Seitenflachen, zwischen der vorderen Grenze der 

mastoidei und des trapezius, und eine hintere, welche wir ben Nacken nennen. 

Die vordere is dreieckig mit ber Spitze nac unten (in ber Halsgrube) und 

hat in ber Mitte ben Kehlkopf; bie andern brei Slaven finb gleichfalls drei- 

eckig, mit ber Spitze nac oben. Bei einem weiblichen Hals sind diese Flachen 

dergestalt verschmolzen, dasz man fie gewissermaszen mehr empfindet, als sieht; 

ein mannlicher Hals mit ausgepragter Nuskulatur la^t fie bagegen ziemlic 

bestimmt absondern.

Etwas komplizierter ift bie Flacheneinteilung des Knies. Wir müssen 

bie Kniescheibe nebst ber Rectussehne als eine Partie für sic betrachten, unb 

zwar am besten im Profil. Die Profillinien bei Fig. 159 zeigen uns fünf 

gla^en, von benen bie britte (bie Kniescheibe) unb bie fünfte bie bedeutendsten 

finb. Durc bie zweite unb vierte geben wir an, wie weit bie Kniescheibe 

vortritt; bie erfte unb fünfte entstehen durc bie Rectussehne, welche durc 

ihre Dicke unb Starke bewirkt, das fie eine gesonderte hervortretende Ab- 

teilung in ber Knieregion bilbet, welche auc bei gebogenem Knie Geltung 

behalt. — Zu beiben Seiten biefer Abteilung geht eine forage Flache ab, in 

welcher wir mehrere Punfte sic herborbrangen sehen, besonders an ber 

Superen Seite. Sie gehoren teils bem Festungsviereck an (vergí. Fig. 116), teils 

anbern fleinen Knochenerhebungen von tibia, auf welchen sic mehrere Muskel- 

sehnen befeftigen. — Die innere Knieflache hat eine einfachere Formation, 

weil sic bort weniger Sehnen ansetzen unb daher weniger Knochenerhebungen 

notwendig sind; benn bie meiften Sehnen bon Muskeln befeftigen sic auf 

einer mehr ober weniger starken Knochenerhühung. — Wir haben noc einer 

eigentümlichen Form gleich oberhalb des Knies zu erwahnen, welche bei ge- 

strecktem Beine stets sichtbar ift. Sie entfteht nicht durc irgenb einen Muskel, 

fonbern ift eine Hautfalte, welche sic an biefer Stelle quer über das Vein 
legt unb ben Übergang bilbet zu ben groszen Wülbungen ber Schenkelmuskeln. 

Dieselbe beginnt an ber inneren Seite des Knies ungefahr in gleicher Hühe 

mit bem oberen Rande ber Kniescheibe unb windet sic bon bort nac aus- 

marts in bie Hihe, um sic auf ber Scheide bon rectus unb vastus externus 

zu berlieren. Wir haben bei Tig. 159 unb 160 biefe Falte durch a bezeichnet, 

wahrend b ben früher erwahnten Knochenvorsprung des Unterschenkels angibt.

Der Unterschenkel entzieht sic einer einfachen Vierflachen-Einteilung, 

wie wir fie bei bem Arm anwenden konnten, unb wir müffen es bei bem 

bewenden lassen, was wir bei ber anatomischen Skizzierung über bie einzelnen 

Flachen des Unterschenkels gesagt haben. — Der Fus hat ahnlich wie bie 
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Hand vier Flüchen, eíne obere, eine untere und zwei Seitenflachen. Erstere 

ift om wichtigsten, weil sic auf derselben die Strecksehnen der Zehen aus- 

pragen, wodurch gewissermaszen diese Flache hinübergeführt wird auf die ein- 

zelnen Zehen. Wegen der gebrangten Lage der Zehen sehen wir in der Regel 

nur bie obere unb ben Anfang zu einer Seitenfiadje zugleich, zu welchen aber 

bie breiten abgeflachten Zehenspitzen eine britte liefern. Von ben Nageln unb 

Gelenken ber Zehen gilt dasselbe, wie bei ben Fingern, nur das letztere, 

namlic bie Gelenke ber Zehen, weniger scharf und deutlic ihr Skelett durch- 

fühlen Lassen.
Damit schlieszen wir bie Flacheneinteilung ber Kürperformen. Es is 

aber dieses System auf jeden anbern Gegenstand zu iibertragen unb wir haben 

bei allem, was wir zeichnen, ganz besonders barauf unfer Augenmerk zu 

richten, das wir bie Gegensatze ber Flachen im groszen ganzen, wie im ein- 

zelnen, in ber Natur erkennen unb bei ber Nachahmung hervorheben. Jeder 

Gegenstand hat seine Licht - unb Schattenmassen, wodurch wir bie Wirkung 

erreichen, hat feine Flachengegensatze, wodurch sic seine Formen charakte- 

rifieren lassen. Beides is unzertrennlich, letzteres aber das Notwendigere. 

Daher ift eine Zeichnung ohne Licht unb Schatten mit richtiger Angabe ber 

Flachen, hauptsachlic in ben Konturen, viel eher genüigend, alls eine allgemein 

gehaltene Stizze, die, ohne eine strenge Kontur, nur mit Licht- unb Schatten- 

einteilung sic begnügt. Freilic haben viele Ktoloristen bie Manier, eine 

Komposition mehr durch Schattenkleckse als durch formbegrenzende Linien sic 

zu skizzieren, weil fie bon vornherein wissen, das ihre Starke mehr in ben 

Farben als in ben Formen liegt. Sie finb berechtigt dazu, ebenfo wie jebe 

Art ber eigentlichen Technik berechtigt ist, wenn fie ein Ausslus des indivi- 

duellen Wesens des Künstlers ist, ober wenigstens bamit übereinstimmt. Wir 

haben aber bor alien Dingen auf bie Form als solche zu sehen, wahrend 

bie malerische Wirkung erst in zweiter Linie steht.
Ganz besonders deutlic sehen wir auszerdem bie Flachen an allen Ge- 

wanbern, an jeder Falte; am flârtften ift ber Gegensat bei feibenen Stoffen, 

am weichsten bei dick - wollenen Zeugen. Auch Licht- unb Schattenmassen 

trennen sic am auffallendsten bei ber Gewandung, wie überhaupt bie start- 

ften ©egenfa^e ber Flachen auc ben Gegensat bon Licht unb Schatten 

bestimmter unb schroffer auftreten lassen.



Behntes Rapitel.
Wichtigkeit und Bedeutung der Hand. Physiognomit des 

Ktopfes.

Portratzeichnen.

Wen bis jetzst die Grundíage unsfrer Veobachtungen und Erttrungen 

eine sehr reale war, indem wir besonders zuletzt das materielle Fundament 

der Formen besprachen, so kommen wir jetzt auf die geistige Basis, auf den 

Einflus, ben bie geistige Thatigkeit auf bie Quieren Formen aus- 

übt. Zwar kennen wir hier weder Generalgesetze aufstellen, wie bei der 

Perspektive, noc überhaupt Formengesetze, beren Notwendigkeit wir geradezu 

beweisen fonnten, wie uns ein solcher Beweis durch bie Anatomie gegeben 

war; aber eben deshalb erfordert es unfre ganze Aufmerksamkeit, bie Wir- 

fungen des inneren Lebens auf bie Superen Formen auc ohne binbenbe Ge- 

setze zu erkennen. Als Leitfaden biene uns ber Sat: Die audere Gestalt ift 

nur ein Symbol des inneren Menschen, unb ber Ktrper ift im ganzen wie 

im einzelnen auf das innigste mit ben Funktionen ber Seele verbunden. Die 

Bewegung des kleinsten Kirperteiles geschieht erft infolge einer Seelen- 

t^atigfeit; jeder Zug im Gesicht, fei er momentan ober bleibend, jebe Hand- 

bewegung, ja fogar Gang unb Haltung finb zum Teil eine Folge des Seelen- 

Lebens.

Aus biefen Bemerkungen wirb man gleic ersehen, das wir uns in 

nachstehendem faft ausschlieszlic mit bem Menschen unb feiner Darstellung 

bef^aftigen werden. Wir werben besonders daraus erkennen, von welcher 

groszen Wichtigkeit eine einzige Linie fein kann, wie ber Unterschied einer 

Linie „um eine Linie" schon von Einflus ift unb ben Charafter einer Form 

zuweilen ganzlich Deranbern kann. Wir sollen verstehen lernen, das wir nie 

ben Bleistift zur Hand nehmen dürfen, ohne uns bewuszt zu fein, das ber 

erfte Strich, ben wir machen, Charakter haben oder anbeuten mus. Aluc 
ber scheinbar flüchtigste Entwurf mus stets bie Folge einer ruhigen über- 

legung, einer ernft vergleichenden Beobachtung sein, wenn er überhaupt ben
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Namen „Entwurf" verdienen sol und nicht ein bloszes Chaos von Strichen 
ist, in welchen das Richtige der Masse nach vielleicht enthalten, aber nicht 
zu externen ist. Eine Anlage barf fllichtig und leicht, aber nicht wild und 
verworren sein — ganz besonders aber dürfen Damen sic nicht zu diesem 
genial scheinenden Anlage-Labyrint verleiten lassent. Zwar tonnen auc aus 
solchem Labyrinth bon Anlagestrichen die verborgenen und verdeckten richtigen 

Wege allmahlic herausgefühlt, heransprobiert werden — aber es wird eben 
gar zu leicht ein Prodieren, ein Glickstreffen, welches der Bildung eines 
richtigen Vlickes und einer sicheren Hand sehr hinderlich ist. Wir biirfen 
barin nicht bie Sranzosen unser Vorbild sein lassen — wir haben ber Albern- 
heiten schon genng von ihnen angenommen! — Tranzjsisches Blut that selten 
ben Deutschen gut! gür uns Deutsche is es angemessener, wenn wir gleich 
bon vornherein, bei ber ersten Anlage ber zu erreichenden Korrektheit duxch 
mogíi^ft einfache Striche borarbeiten. Es erforbert diese Art freilich weit 
mehr überlegung unb Verstandnis, aber gerabe deshalb sollten wir diesen 
^ô^eren ©tanbpunït zu erreichen suchen, indem wir streben, bie Anlage eines 
Ktopfes, eines Ktorpers u. f. w. mit ben wenigsten Strichen herzustellen, bie 

uns Talent, übung unb Geschicklichkeit nur irgendwie erlauben.
Beginnen wir unsre Betrachtungen mit ber auf ben meiften Vorlagen 

so stiefmiitterlic unb staffagenartig behandelten Hand. Es wird beren Form 
zunachst allerdings durch bie anatomische Unterlage bestimmt, aber es hat 
auch ber Charakter des Menschen grosen Einflus darauf. Dadurch eríaubt 
und bie Hand einen Nückschlusz auf ben inneren Menschen, unb zwar erïennen 
wir durch bie Bewegungen ber Hand nicht nur momentane Stimmungen unb 
Affette, sonídern uber ben, wenn ic so sagen barf, neutralen Zustand, uber 
ben Grundpían des geistigen Menschen gibt fie uns durch ihre eigentliche 
Form einen Kommentar. greilic einen sehr unbottftanbigen, aber doch immer- 
hin einige Singerzeige, welche das Buc des Gesichtes durch Standbemerfungen 

vervolstandigen.
Wenn wir aber von bem Eharafter unb bem Ausdruc ber Hand reben, 

fo verwechsele man dies nicht mit ber Ehiromantie oder ber Rahrsagerei ber 
Hand, welche aus ber Hand nicht sowohl ben Eharafter, alls vieímehr das 
vergangene unb zukiinftige Leben ber Menschen erraten will. Diese Xahr- 
fager bauen ihre Theorie auf bie Fatten ber Hand; aus beren Sage, Sange, 
Strümmungen unb Verschlingungen setzen sie sic eine Geschichte jufammen, 
bie aber feinen Sunken mehr Wert hat, als die Prophezeiungen ber astro- 
logen aus ben Gestimnen. Die Falten ber Hand haben fur uns nur eine 
anatomische Bedeutung, weil fie eine notwenbige golge ber Hand- unb Singer-
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bemegungen sind. Wenn aber die Entwickelung und die Form der ganzen 
Sand teilmeise eme golge der geistigen nd moralischen Entwickelung des 
Menschen ist 11b mit seinem Charakter in unleugbarem Zusammenhange steht, 

fo haben, als Teile der Hand, auch die Falten bis zu einem gewvifsen Grade 
Bedeutung für uns — nur feine prophezeiende.

Finer der ersten, welcher sic naher mit der Hand beschaftigt Hat, is 
Sobater in seinen Physiognomischen Fragmenten". Diese „ fragmente ° um- 
faffen bier starte Sande mit einer Nenge Kupfertafeln und bef^aftigen sic 
matüirlich hauptsüchlich mit den Gesichtszüigen. Aber auch die Wichtigteit der 
Sand wind barin herborgehoben und durch mehrere Beichnungen erfiart. 
werbings ist ber ganze Küxper mit seinen einzeínen Gliedern eng ver- 
bunben mit bent geistigen Nenschen, aber fein Glied is fo das direfte Wert- 
zeug ber Seele, als bie Hand, und daher kann fejn Glied so von der Geelert- 
t§atigfeit beeinfluszt werden, als bie Hand." —

Inter ben befannteren Forschern hat auch besonders Dr. Gustav Carus 
ein interesantes Wert geschrieben uber das Verhaltnis von Geist und Ktorper 
But einander, welches er bie „Symbolit ber menschlichen Gestalt" nennt. Auf 
feme physiognomischen Borganger sowoh wie Quf eigne Studien und %e- 
obachtungen fuszend, such barin ber Verfasser ben Einflus ber Seele auf ben 

Carper Physsch zu erHaren unb biefen Einflus gewissermaszen zu einer and- 
tomischen Rotwendigkeit zu machen. Man kann bie Beweisfüihrung Sa- 
paters für bie Wahrheit ber Physiognomit eine moralische nennen, weit er 
ans Clamben oder Nichtglauben beinahe eine Gewissenssache macht; Carus’ 
Beweis ift mehr Sache ber Wissenschaft unb gibt ber ideal-schwarmerischent 

Theorie Sabaters eine mehr reate Basis, indem er in ber ^aupttenbenj gang 
mit ihm übereinftimmt. Carus hat auch besonders ber Hand Nechnung ge- 

tragen unb wie Sabater bier Temperamente unterscheidet: cholerisch, fan= 
guinisch, phlegmatisch unb melancholisch, fo teilt Earns ebenfalls bie Sande in 

bter Smmptgattungen ein, bie aber keineswegs bie bier Temperamentsunter- 
ichiede parallelisieren sollen; fie haben nichts als die Bqhl mit ihnen gemein. 
Sir molten ans diese Einteilung aber zu nutze madjen, um daraus zu Lernen, 

wie unendlich verschieden bie Hunde geformt sind unb welche Schlüfje wir fur 
uns daraus zu ziehen haben.

Bit teiten alfo bie Hand in bier Klassen ein unb uterscheiden: 
eine elementare, als niedrigste Stufe,

eme motorische, als Durchschnittshand ber Manner unb untere 
Frauenstufe,
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cine sensible, als Durchschnittshand der Frauen und obere Manner-

stuse,
eine pjychische, als hüchste Vollkommenheit.

Die mannliche elementare Hand zeichnet sic aus durc einen starken 

Knochenbau, breiten, quabratformigen Handteller, furze dicke Finger, sowie 

durc kurze, breite, harte Nagel. Die Finger sind von Anfang bis zu Ende 

fast gleich dick, nur von ben Gelenkknochen unterbrochen, die auf ihrer Rüc- 

seite durch eine tieffaltige, harte Haut bezeichnet sind. Im Handteller sind 

wenige, aber scharf ausgepragte Falten. Die Verbindung von Hand und 

Arm is eckig und knochig; man sieht bie Küpfe von ulna unb radius, sowie 

os pisiforme sehr deutlich. Die Beugemuskeln des Daumens sind start ent- 

wickelt unb bilden einen groszen, festen, abgesonderten Ballen im Handteller. — 

Es is dies bie Hand ber Arbeiter unb Handwerker, ber Matrosen, lang- 

gebienter Soldaten, ber Landleute, sowie überhaupt aller derjenigen, bie ihren 

Lebensunterhalt durch schwere Handarbeiten erwerben müssen. Auf Tafel XXI 

. sehen wir bei A unb B eine elementare Hand, unb zwar eine gute Norm 

dieser Gattung. Denn es gibt elementare Hande mit noc breiteren Hand- 

tellern, noc kürzeren unb dickeren Fingern, bei benen besonders bie Finger- 

spitzen noc unfbrmlidjer abgestumpft sind.

Die weibliche elementare Hand hat in ben Hauptformen dieselben Eigen- 

schaften, wie bie mannliche; nur is fie etwas weicher von Haut unb Fleisch, 

hat weniger starke Knochen — is bagegen unreiner unb unregelmaBiger in 

ben Formen. Auc hat fie mehr Falten im Handteller unb beutet im ganzen 

auf eine noc niebrigere Stufe ber geistigen Entwickelung in ihrem Geschlecht, 

als bie mannliche elementare fur bie Manner voraussetzen la^t.

Die motorische Hand hat einen feineren Knochenbau unb elastischere 

Haut, als bie elementare, aber noc immer sehr beftimmt gehaltene Formen. 

Der Handteller ift weniger quabratfürmig, bie Finger finb etwas schlanker 

unb an ihrem Ende f^maler, bie Hande haben etwas mehr Lange als Breite, 

finb weic unb biegfam. Die Knüchel ber Hand treten in feinen Schwin- 

gungen hervor, weil bie zartere Haut ber ganzen Hand überhaupt mehr bie 

unterliegenden Formen erkennen la^t. Es iff bie Hand ber feineren Hand- 

werker, Kaufleute, ber plastischen Künstler, Maler, Musiker, Mechaniker unb 

aller, beren Arbeiten eine geiftige Grundlage haben. — Die weibliche mo- 

torische Hand finbet sic in ben Bürgerklassen von guter Bildung, wo dieselben 

ben schweren Hausarbeiten enthoben finb. C unb D, Tafel XXI, geben uns 

ebenfalls eine gute Norm einer mannlich-motorischen Hand.

• Ehrenberg, Das Zeichnen. 16
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Die sensible Hand is eigentlic die hüchste Stufe einer mánnlic faenen 
Hand. Die Singer sind lang und zugespitzt; die Gelente zwar bestimmt, 

aber Bart und treten kaum aus der Keontur der Finger heraus. Der Hand- 
teller is xechteckig, die Falten der inneren Hand geschwungen und wenig unter- 
brochen; die Nagel sind longlic oval, tie Haut is weis und weich. Es is 
die Hand der Gelehrten und Forscher aller Art, der Staatsmáner; Dichter, 
sowie aller geistig bedeutenden Manner, welche mehr durc das Wort als die 
Hand t^atig sind. — Die weibliche sensible Hand findet sic bet allen Damen 

Don Geist und Verstand, von feiner durchgeführten Bildung, in ben hüheren 
Büirgertlassen und ber Aristokratie. Tafel XXII A und B veramschaulicht 
eine meiblich-sensible Hand und zugleich eine ziemlich gute Norm derselbent.

Die psychische Hand endlich is das Ideal einer frenen Frauenhand unb 
ist bei SRannern fast nie zu finden, als nur bei solchen, die moralisch unb 
geistig auszerordentlic hoc stehen. Man sieht 3. %. eine solche Hand auf 
bem Christus des „Binsgroschens" von Tizian. Auf diesem Vilde sehen wir 
so recht handgreistic ben Riesemunterschied zwischen einer mánnlich-psychischen 
Hand (Christi) unb einer grob elementaren (des Pharisers), weshalb ic gang 

speziel auf dieses Bild verweise. Die psychische Hand macht beim weiblichen 
Seschlechte wieder gut, was bie elementare verdarb. Sie is zart unb schlant 

in allen Verhültnissen, bie Singer sind lang unb so allmahlic spit zulaufend, 
dap man bei gestreckten Tingern kaum bie Gelenke merit. An Stelle ber 
herportretenden Snrchel zeigen sic feine íangíi^e Griibchen (welche indessen 
nicht zu verwechseln sind mit jenen Tettgruben, die sic auch bei einer element- 
taren Hand zeigen fonnen), bie Nagel finb lang unb besonders an ihrem 
Amsang spit obaL. Die Haut is weis unb durchsichtig, bie Falten des Hand- 
tellers finb elastisch geschwungen unb wenig vertieft, sowie ihrer überhaupt 
nur wenige finb. Es ift dies bie Hand, wonach ale Künstler beim Schaffen 
einer schünen, weiblichen Sigur streben, und wir finden sie daher bei ben 
beften weiblichen Figuren ber Plastit unb Malerei, sowie bei edlen, sozusagen 
durchgeistigten Frauen. Man sieht diese Hand haufiger bei Englánderinnen, 
als bei Deutschen, doc bei biefen beiben Nationen After, als bei allen übrigen, 
vielleicht bie franjAfif^e abgerechnet. C unb D, Tafel XXII, geben uns ben 

Versuch einer ungefthren Norm biefer ^A^ften Gattung.
Tiese allgemeine Klasseneinteilung hat natiirlich tansendfaltige über- 

gauge, Die nach ben verschiedenen Eharafteren unb Beschaftigungen. Auch barf 
man nicht wahnen, das 8- %, unter ben Handwerkern unb ber arbeitenben 
Stlasse nicht motorische ober gar sensible §anbe zu finden würen — oder basi 
ein Enfiler feine sensible unb im günstigsten Falle psychische Hand haben
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ïonnte. Nur in abwarts steigender Sinie wir’d man selten die Hunde per- 
mischt finden, dasz 3. V. ein Gelehrter, eine Dame von Stande motorische 

Hunde ^tte, oder ein bedeutender Künstler elementare.
Mit der Einteilung der Menschen nac Hunden soll ferner keineswegs 

ein moralisches Urteil gesprochen sein. In moralischer Beziehung fann das 
hüchste Biel erreicht werden von jedermann, mogen seine Hunde alls elementar 
oder als psychisch bezeichnet werden, wie wir anderseits ja leider aus Er- 
fahrung wissen, das ein feiner, finger und geistreicher Mann moralisch fief 

unter dem schlichten Bauer stehen kann.
Bevor man mir weitere Einschrankungen vorführt, will ich gleich selbst 

eine solche hinstellen, namlic die Beobachtung, das sic oft ein merkwürdiger 
und scheinbar imertlarlicher Widerspruc findet in dem, was uns Sesicht unb 
Hande einer unb derselben Person erzahlen. So 3- %, sah ich Damen mit 

so feinen, zarten Gesichtszügen, dañ man batte mindestens auf hoch-sensible 
pande schlieszen fonnen, unb ic sah zu meinem Erstaunen fast unter-motorische. 
Ferner sah ic eine nahezu psychische Hand, die eine Dame nachlassig uber 

bie Stuhllehne legte, wahrend das bald darauf sic zeigende Gesicht teineswegs 
ein geistreiches oder anc nur seines ®eprage hatte, sondern es war, wie man 
zu sagen pflegt, ein „nettes Gesichtchen". Wie fam dieses „nette" Gesicht zu 
einer so f^ônen Hand, unb wie fonnte eine fast elementare Hand sic einem 
so faenen, feinen Gesicht verbinden?! Darauf last sic schwer mit einem 
Gate furs unb biinbig antworten. Aber ic sagte, bie Hand liefere einen 
Commentar zum Buche des Gesichtes, bald beftatigenb, bald einf^ranfenb, 
bald verbessernd. Von diesem Standpunkte aus existiert anc fein Riber- 
spruch, unb es erinnern uns scheinbare Widerspriiche nur baran, das wir 
einen Charakter niemals nach einem Teil allein beurteilen düirfen. Bon 
jener Dame mit ben feinen Gesichtszügen (brünett) würbe ic ohne bie Hand 
geurteilt haben: fie ift ein vornehm erzogenes, leicht empfangliches, feinfühlen- 
des Wesen, von festem Eharakter unb eblem Streben; bie Hand ergan^te 
herabstimmend: das ift alles gern mogíi^, aber zu grower Selbstandigteit ift 
fie trotdem nicht faijig, ebenfo wie ihr ein freier geistiger Blic unb daraus 
entspringendes, durchdachtes Urteil albgeht. Sie last sic aber sehr gut Teiten 
unb ift selten eigensinnig. Hatte ic zuerst die Hand gesehen, wiirde ic ge- 
meint haben: ein halb entwickelter, halb verunglüickter Eharakter, ohne feinere 
Bildung unb ohne sonderliche Begabung; das Gesicht wurbe bann verbessernd 
hinzugefigt haben: freilich sehr begabt is sie nicht, aber gute Bildung infolge 
vortrefflicher Erziehung hat fie unb ift teineswegs charatterlos. . Bon ber 
f^ünen Hand ber anbern Dame (blond) urteilte ich: eine zartbesaitete Seele, 
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durchbildeter Geist, tief gemütvoll, vertrauensvoll, unschuldig; das „nette" 
Gesicht meinte dazu: allerdings, Gemüt hat fie und einen guten Charafter 
überhaupt, aber mit unsrer geistigen Entwickelung steht es nicht so besonders 
glanzend, wie man nac der Hand allenfalls annehmen fbnnte. Es ift ein 
naives, frisches, aufgewecktes Madchen, das zur faenen Hand kommt, ic weis- 
nicht wie. Der Kopf, allein gesehen, tourbe mic haben denken Tassen: ein 
lebendiges, gefühlvolles Manchen, offenherzig, leicht beweglich, berftanbig, 
aber nicht sehr besahigt; bie Hand hatte hinzugefiigt: aber zart muss man mit 
ihr umgehen, benn fie ift bon Natur gut angelegt unb würde sic bei besserer 
Leitung anc noch beffer entwickelt haben. — Ic habe biefe Beispiele haupt- 

sachlich deshalb angefüihrt, um zugleic zu zeigen, in welcher Weise man Kopf 
unb Hand gegeneinander abtoagen kann.

ES ift übrigens bie îauf^ung immer grüfszer, wenn ber Eigentümer 
eines schünen Kopses undone oder wohl gar voh geformte Hunde ausstreckt, 
als wenn eine fein geformte Hand einem ^aSti^en Kopfe ange^brt. In letz- 
terem gaffe braucht noch gar fein befonberer Widerspruc ba zu fein. Ic 
kenne gar manche Damen mit wirklic auszerordentlic faenen Hunden unb faft 
haszlichem Gesicht. Aber in ben meiften biefer Gesichter lag trots ber un- 
f^onen Form eine eigentümliche Art Feinheit unb besonders im Auge solche 
Seelentiefe unb Leuchikraft, das ber Adel ber Gesinnung unb nicht unbedeu- 
tende Geistesfahigkeit, welche wir nach ber Hand vermutet fatten, im Gesicht 
nur Seftatigung fanb. Dabei verstehe ic aber unter „f^bner Hand" teines- 
wegs nur bie boffenbeten gormen einer psychischen Volkommenheit, fonbern 
auch eine sensible, ja fogar eine motorische Hand kann f^bn fein — nur hat 
biefe Schünheit einen ganz anbern Charafter, wie ic benn schon sagte, bag 
bie Schünheit selbst mannigfachster Art ift. Dabei find gewisse Schünheits- 
formen fur alle Menschen schün, wahrend taufenb anbre gormen ihre indi- 
bibueffen Srffarer unb Bewunderer haben. Wie oft $brt man nicht im Leben 
sagen: Welch ein f^bner Kopf! worauf ein anbrer ruhig antwortet: Was, 
ben finben Sie f^bn? Ic finde ihn hüchstens ertraglidj hübsch; aber jener 
Kopf, sehen Sie einmal, ber ift f^bn! — welche Behauptung ber erfte viel- 
leicht wieder nicht acceptieren kann. Zur O^bn^eit im affgemeinen ge^bren 
natürlic zuerst als Hauptgrundlage gute Verhaltnisse im ganzen wie im ein- 
zelnen, fobann — was speziell ben Menschen betrifft — ein feiner Kenochen- 
bau, besonders beim Weibe unb wiederum ganz besonders bei ber Hand. 
Gerade dadurch kann 3. V. eine sensible Hand f^bn werden, bag ein feiner 
schlanker Knochenbau sic an ben Gliedern auêpragt — ma^renb dicke Ge- 
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lente und breit gezogene Formen mehr oder weniger den Charafter des Cle- 

mentaren geben.
Ic mus noc einmal wiederholen, das die Hand nicht ben moralischen 

Wert eines Menschen bestimmt oder erkenen last, obgleic sie in manchen 
Fallen ein solches Urteií zulaszt. Auf kleinen Fall aber barf man allein 
nach ber Hand irgend etwas urteilen wollen, solange man das Gesicht des 
Betreffenden nicht befragt hat. Man würde bald zu gut, bald zu schlecht 
benten. So kann 3. %, eine grobe, kaum motorische Hand einem geistreichen 
Menschen, einem vortrefflichen und denkenden Charafter ange^oren, ma^renb 
eine schüne, elegante Hand nicht selten einer Person ange^brt, bie einen unter- 
gewühnlichen Charafter hat. Doc sind dies immer nur Ausnahmen, welche 
bie allgemeine Regel zwar einschranken, aber nicht umstoszen, unb bie Klassen- 
einteilung ber Hande bedsit trot mancher Variationen, Übergange unb Ver- 

schmelzungen ihre Bedeutung unb gibt uns sehr willkommene Anhaltepunkte.
Diese Bemerkungen galten für bie Hand mit Rücksicht auf ihre eigent- 

fiche Form, ohne babei irgenb welche Stellung in Betracht zu ziehen. Biel 
bebeutenber ift ber Einflusz, ben momentane Stimmungen, Gefühle, Leiden- 
schaften auf bie Stellung ber Hand ausüben, inbem jebe solche Gemüts- 
bewegung ihr eine beftimmte Lage, Stellung ober Handling anroeift unb 
wiederum einen Alickschlus auf sic selbst erlaubt. Es haben babei gewisse 
Stimmungen unb Affekte bei ben meiften Menschen dieselben Handbewegungen 
zur Solge, ba fie dieselben undewuszt, gewissermaszen als natüirliche Not- 
wendigkeit ausführen. Diese Handbewegungen unb ihre Ursachen zu studieren, 
ift eine Hauptaufgabe des Künstlers, unb er hat barin ein sehr wichtiges 
Mittel, feine darzustellenden Eharaftere bem Beschauer recht Klar unb un- 
zweideutig vor Augen zu führen — aber auc die Gefahr liegt nahe, durch 
Vernachlassigung ober durch falsche Anwendung ber Handbewegungen Ver- 
worrenheit, Widerspruc unb Disharmonie in ben Figuren blicken zu Lassen.

Geben wir einmal acht, wenn wir mit ben Menschen mündlich vertehren, 
wie bezeichnend für bie Person beren Handbewegungen sind, unb zwar eben, 
weil fie natürlic unb fast unbewuszt geschehen. Eine bemuBt affeftierte 
Handbewegung aber ift nicht minber ertennbar unb beftütigt nur unfern Sat: 
baB bie Gesten ber Hand bireïter Ausflus des Eharafters sind unb ihn durch 
einen Nückschlusz erkennen unb na^er beftimmen lassent. So unendlich ver- 
schieden aber bie Eharaktere unb wieder bie Affekte ber einzelnen Charaktere 
finb, fo mannigfac sind auc bie Stellungen unb Bewegungen ber ^anbe, 
ganz abgeschen von ben Stellungen, welche durch irgenb welche SuBere Be- 
f^aftigung hervorgerufen werden. Es geht uns aber hierbei leider wie bei 
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der Accidental-Verspettive: der groszen Mannigfaltigkeit wegen finer wir 
weder spezielle Gesetze vorschreiben, noc Klasseneinteilung vornehmen, als 
nur diejenigen, welche wir bereits gemacht heben. Denn es bleiben dieselben 
natiitlic auch fir bewegte Hunde gültig und bedingen sogar teilweife die 
Art der Bewegungen. So j. %, wird cine Abscheu ausdriickende sensible 
Hand sic anders bewegen, als cine dasselbe ausdrückende elementare, ob- 
gleich beide in der Handbewegung sic ahnlich sind. Wir werden diese Ber- 
schiedenheiten am besten erfennen, wenn wir die Hande anf guten Gemalden 
oder SEupfexstichen, je nachdem wir deren habhaft werden fonnen, betrachten 

and unter sich vergleichent. Kleine einzige Hand is so wie die andre, and cine 
scheinbar gleiche Stellung is hichstens eine ahnliche, niemals aber gang 
dieselhe. Und gesetzst, es Karen vier Finger zweier Hunde gleich, so würde 
der finite anders sein — und sogar dieselben Gemiitsbewegungen, die in 
Wirklichteit vielleicht dieselben Handstellungen erzengten, würden anf 
einem Bilbe durch die mehr oder weniger persvettivische Darstellumg doc 
verschiedene Handstellungen hervorbringen.

Am meiften charakteristisch sind die Hande auf solchen Gemalden, die 

sich mehr durch die Komposition und durch die Gedanken auszeichnen, als 
durch die garbe oder besondere Lichtwirkungen, Keil die Stüinstler der ersten 
Gattung gang von selbst mehr Gewicht anf die Hand legen; denn sie iennen 
die grosze Bedeutung derselben unb verwerten fie, um das, was fie fagen 
wollen, müglichît llar auszudriicken. Auf ben ©c^opfungen ber groszen Meister 

des 16. unb 17. Tahrhunderts sowie einiger des 19., mit Ausnahme ber Srei- 
lichtmaler sehen wir untüibertreffliche Hande, teils was Echjnheit, teils was 
ben Charafter betrifft. An ben $anben exkennt man ben Stüinstler, pflegte 
einer meiner Sehrer zu sagen; unb ic füge hinzu: an ben panden ertennt 
man auch bie Fahigkeit unb das Streben ber Dilettanten. So lange fie nicht 
bie Bedeutsamkeit ber Hand erlannt haben unb in ihren Beichnungen danach 
streben, derselben anatomischen unb psychischen Eharakter zu geben, finb fie 
noch ein gut Stick von bem Biel entfernt, welches durch ein „berftanbige§" 
Seichnen erreicht werden kann.

Von ungleic groperer Wichtigkeit als bie Hande finb bie Formen des 
SRopses unb des Gesichtes, welche gans eingehend zu besprechen, aber bie Grenzen 
dieses Buches üiberschreiten tourbe. Es tourbe dies zu einer vollstándigen 
phpsüognomischen Abhandlung führen, zu welcher mir aber sowohl genügende 
Erfahrung toie Beit fehlen. Sehr viel Lehrreiches unb Interessantes, roenn 
auch zugleich manches Talsche, finben wir üiber dieses Thema in ben bereits 
erroa^nten „Physiognomischen Fragmenten" von Lavater, in Spurzheims 
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kürzeren Abhandlungen u. a., auf welche ic verweise. Diese Physio- 

gnomisten reden ober fas ausschlieszlich von den Gesichtszügen, inwieweit 

daraus die geistigen und moralischen Eigenschaften zu erkennen sind. Die 

spezielle Form des ©jabelé mit Nücksicht auf eine physiognomische Be- 

deutung findet durch bie Phrenologen ihre meitlaufigen Erklarer. Die 

Wissenschaft ber Phrenologie hat manege Vorkampfer und noc mehr Feinde, 

was übrigens auc von- ber Physiognomik gilt. In betreff letzterer is es 

eigentlic unbegreiflich, wie jemand an deren Wahrheit zweifeln” kann, ba 

im Grunde jeder Mensch von Natur schon mehr oder weniger Physiognomiker 

ist, unb zwar ohne es zu wissen oder zu wollen. . Sobald uns ein fremder 

Mensch entgegentritt, mustern wir ihn unwilkürlic unb fucken aus feinen 

Gesichtszügen, aus Gang, Haltung, Handbewegungen herauszubuchstabieren, 

was wohl eigentlic an ihm ist. Auc ber oft ge^orte Sat: ber Mensch war 

mir gleic beim erften Anblick zuwider, ober sympathisch, weist barauf hin, 

ba es llar ist, das solches Gefühl eben nur durch bie abstoszenden ober ge- 

winnenden Gesichtszüge des fraglichen Menschen erzeugt wird. Da indes 

bie Physiognomik von groszer Bedeutung fur uns ist, wollen wir nicht babei 

stehen bleiben, uns uber bie Zweifler zu wundern, fonbern versuchen, durch 

eine kurze Darlegung ber Sache uns von beren Wahrheit oder, noc besser 

gesagt, von beren natürlichen Notwendigkeit zu überzeugen.

Der Generalsatz ber Physiognomik heiszt: „Alle geiftigen Eigenschaften 

des Menschen, gute ober bofe, pragen sic in ben Gesichtszügen aus, entweder 

durch bleibende, ober durch augenblicklic erzeugte Formen unb Falten." Dieser 

Stamm erzeugt unzahlige Aste, Zweige unb Blatter, aber ber «gefrbnte" 

Baum ber Physiognomik bebarf noc Jahrhunderte zu feiner Vollendung.

Zunachs finb es hestige, tiefgehende Gemütsbewegungen, leidenschaftliche 

Ausbrüche, beren Vorhandensein wir durch bie Gesichtszüge erkennen. Wird 

ein Mensch zornig, so sehen wir dies an seinem Gesicht, noc ehe er ein Wort 

gefagt hat. Seine Gesichtszüge werden plitzlic straff unb kalt, fein Auge 

funkelt, feine Brauen fenfen sich, bie Nasenflügel offnen sic unb was der- 

gleichen Anzeichen mehr finb, ehe ber Sturm losbricht. So erkennen wir 

augenblicklic bie Furcht eines Menschen, Schreck, Treude, Trauer, Neugierde, 

Argwohn, Teilnahme, Wohlwollen u. f. w., ohne eines anbern Kommentars 

zu bedürfen, als nur seines Gesichts.

Ale biefe Eigenschaften ober Stimmungen würden wir zu verschiedenen 

Zeiten an einem unb bemfelben Menschen wahrnehmen fonnen. Wie ift dies 

zu erklaren? Nun dadurch, das bie verschiedenen Vorgange in ber Seele 

des Menschen auc verschiedene Gesichtszüge erzeugen, durch welche sic ber 
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augenblickliche Seelenzustand erraten oder bestimmen laszt. Cine veranderte 

Gemütsstimmung verandert sofort einen Zug, eine „Linie" im Gesicht, 

wodurch der Beobachter die Veranderung im Gemüt und die Art derselben 

erkennen kann.

Bon solchen allgemeinen Wahrheiten geht die Physiognomit aus, um 

dadurch die Besonderheiten und deren navere Bestimmungen zu begründen. 

Ein oft wiederkehrender Zug der Trauer 5. B. pragt sic zuletszt dem Gesicht 

bleibend ein und gibt demselben ben Ausdruck eines wehmütig-ernsten Cha- 

rafters. Dieser Zug würde sic hauptsachlic um ben Mund bilden, ohne 

aber denselben bedeutend zu Deranbern. Wenn wir versuchten, einen Kopf 

im Profil zu zeichnen, unb ihm nacheinander ben Ausdruck des Traurigen, 

des Wehmütig-Ergebenen unb des Freudigen zu geben, so mare durc ganz 
unbedeutende SÍnberungen in ber Mundlinie unb in bem Blic dieser Wechsel 

zu erreichen. Wir miirben aus diesem Versuc lernen, mie bie scheinbar 

nichtssagende unb geringfügigste Abweichung einer Linie von ber anbern beren 

Bedeutung unb Charakter günzlich beranbern kann. Diese feinen Unterschiede 

unb ihre Ursachen zu ergrüinden, ift Sache des Physiognomikers.

Nachdem bie Physiognomit festzustellen vermochte, das vorübergehende 

Gemütsbewegungen unb Charakterauslassungen sic auf bem Gesichte gewisser- 

maszen abdruckten, tag bie Tolgerung nahe, das auc bie eigentlic normale 

Charakterbeschaffenheit auf bie Form des Gesichts Einflus habe. Der Inter- 

schied ift nur ber, das letzteres erft durc jahrelanges, ganz spezielles Stu- 

bium erkannt merben kann, ersteres aber schon durc das jedem Menschen 

mehr ober meniger innewohnende physiognomische Gefühl herausgefühlt mirb. 

Es ift bamit ahnlic mie mit ben Farbennüancen. Der Laie sieht nur Licht 

unb Schatten, ber Künstler aber unb noc spezieller ber Kolorist unterscheidet 

in ben Licht- unb Schattenmassen bie verschiedensten Farbentine, aus welchen 

biefe beiben Extreme zusammengesetzt sind. Im gewühnlichen Leben sieht der 

physiognomisch-ungebildete Laie nur bie positiv guten ober schlechten Seiten 

eines Menschen, mâ^renb bie Charakterfeinheiten nur von einem physio- 

gnomisch-gebildeten Auge, nac forgfaítiger Betrachtung unb Vergleichung aller 

Gesichtslinien erkannt merben. Wollten mir nun daraus, das bie Mehrzahl 

ber Menschen, aus Mangel an übung in physiognomischer Beurteilung, ober 

weil ihnen einfach das Talent dazu fehlt, nicht im ftanbe finb, ben Charakter 

ans einem Gesicht herauszulesen, bie Wahrheit ber Physiognomit überhaupt 

in Abrede stellen, fo mare dies doc ein sehr kurzsichtiger unb unlogischer 

Schlus. Wir fagen im Gegenteil, menn ber unbedeutendste Mensch von einem 

anbern nur nac feinen Gesichtszügen oft ohne weiteres urteilt: biefer gefattt, 



Physiognomik des Kopfes. 251

jener nicht; dieser is dumm, jener klug u. s. w., ohne zu wissen, welcher 

Zug im Gesicht ihn so oder so denken laszt, so is das begründete Urteil eines 

wirklichen Physiognomikers viel berechtigter und natürlicher, weil er dieses Urteil 

auf bestimmte Züge des Gesichtes zurüczuführen im stande ist. Fragt man ben 

Laien, warum er dies ober jenes von einem Menschen glaubt, und nicht 

etwa das Gegenteil, so ftbrt man oft bie Antwort: das weisz ic eigentlic 

nicht, after mir scheint, jedermann sieht’s bem Gesicht auf ben erften Blick an, 

baft dies ein Huger — bummer; wohlwollender — abstoszender Charakter ift. 

Der wissenschaftliche Physiognomiker setzt hinzu: das ift ganz recht, benn 

sehen Sie, eine fo unb fo gebaute Stirn, verbunden mit solcher Nase unb 

unb biefem Munde fagen ganz unzweideutig, ber Mann ift klug, dumm, wohl- 

wollend, abstoszend u. f. w., fobaft bie Wissenschast ber Physiognomik eigentlic 

nur das beweist unb zum Karen Bewusztsein bringt, was in ber Hauptsache 

schon jeder Laie von selbst fühlt.

Physiognomisc zu beobachten unb zu urteilen ift ein Talent, welches 

man in allen Schichten ber Menschheit findet, hier schwacher, bort starker, je 

nachdem sic Gelegenheit bot, es auszubilden — wir finden after keinen 

Menschen, ber ganz ohne dies Talent mare. Das Zusammenleben ber Men- 

schen bringt es eigentlic ganz von selbst mit sich, unb es entwickelt sic daher 

bei vielen Menschen faft ganz unbemuftt zu einem sehr hohen Grade. Um 

darzuthun, wie oft im Leben bie Physiognomik praktisch angewandt wird, 

ohne baft bie Betreffenden baran denken, ein physiognomisches Urteil abgeben 

zu wollen, folgen hier einige Beispiele physiognomischer Redensarten, wie 

mir fie faft taglic zu ftbren bekommen.
Dies ift ein berftanbiger — denkender — Huger — geistreicher Kopf; 

eine eble — freie Stirn; ein leeres — nichtssagendes — hartes — kaltes — 

totes Gesicht; ein lebenbiger Ausdruck; ein freches — gemeines — rohes 

Gesicht; eine eble Nase; ein gewinnendes — wohlwollendes — wehmütiges — 

freundliches Lacheln; ein spüttisches — verachtliches — hohnisches — ha- 

misches Lachen; ein kaltes — erzwungenes Lacheln; ein herzliches Lachen; 

ein rohes — widerliches — hollisches Gelachter; ein zorniger — wütender — 

trotziger — finfterer Blick: ein scheuer — liftiger — versteckter — arg- 

wohnischer — unsicherer Blick; ein disteres — verschleiertes — mattes 

Auge; ein trenes — liebevolles Auge; ein reines — tefes — unschuldiges — 

seelenvolles Auge; ein forschender — durchdringender Blick; ein giftiger — 

vernichtender — toblieljer — teuflischer Blick; ein schelmisches Kinn; ein 

storrisches — eisernes Kinn — u. f. m. Solcher Redensarten gibt es noc 

eine Menge, unb mir scheint, baft sie überhaupt geführt werden, gibt uns 

nicht unwichtige Belege für bie Wahrheit ber Physiognomik.
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Weitere „augenscheinliche" Belege sehen wir ferner in allen Erzeugnissen 

der bildenden Küinste, insoweit fie ben Menschen zur Darstellung wühlen. 

Jeder Kopf eines Gemaldes oder eines plastischen Werkes hat einen ganz be- 

stimmt ausgepragten, von Künstler mit vollkommenem Bewusztsein gegebenen 

Charafter--- wen der Kopf nicht ausdruckslos, also schlecht ift. Ale Leiden- 

schaften, Stimmungen, Affekte u. s. w. kann der Künstler aufs unzweideutigste 

ausdrücken, das jeder Laie sogar im stande ift, ben Kopf „zu verstehen". 

Ware bie Seele nicht dergestalt mit bem Kürper verbunden, das ihre ver- 

schiedenen Zustande bie Gesichtszüge beeinflussen und berdnbern kinnten, so 

liesze sic auc umgekehrt aus ben Linien unb Formen eines gemalten oder 

gemeiszelten Kopfes kein Charafter irgend welcher Art erkennen, unb bie armen 

Künstler müszten entweder ihre Kunst fliegen lassen, oder fie waren verurteilt, 

nur Blumen, Landschaften unb tote Gegenstinde nachzubilden. Unb doc ift 

es gerabe das hüchste Ziel ber Kunst, das innerste Seelenleben des Menschen 

durch Form unb Tarbe darzustellen. — So sehen wir im taglichen Leben unb 

in ber Kunst ein paar sehr verstindlic rebenbe Verteidiger ber Physiognomit, 

beren Stimme um fo mehr Gültigkeit hat, als fie weber tot zu machen, noc 

fortzuleugnen ift — meine Leser werben. gewisz in bem einen ober bem 

anbern bereits einige Erfahrungen gemacht haben.

Auf einen tiefergehenden, wissenschaftlichen Beweis fur bie Wahrheit ber 

Physiognomik íbnnen wir uns hier natürlic nicht einlassen, ba wir bann auf 

das kommen, worauf wir weber kommen dürfen, noc woffen: auf eine physio- 

gnomische Abhandlung.

Schwieriger ift es, fur bie Phrenologie durch einige kurze Vemer- 

fungen eine Lanze zu Bremen, bie einen wahrscheinlichen Sieg verschaffte. 

Gegen beren Hauptgedanken, glaube ic indessen, ia^t sic wenig einwenben, 

namlich: „das Gehirn ift das unmittelbarste Werkzeug, gewissermaszen bie 

Werkstatt des Geistes, unb beffen verschiedene Eigenschaften, Talente, Sinne 

u. f. w. haben im Gehirn ihre besonderen Organe" — obgleic sic biefer 

Sat nicht handgreiflic beweisen íagt. Mehr Einwendungen bagegen lassen 

sic gegen bie Folgerungen machen, welche bie Phrenologie aus biefem 

Satze zieht, namlich: jenachdem sic bie einzelnen Organe mehr ober weniger 

entwickeln, wirb sic bie Hirnschale danac bilden, sodas wir nac beren 

augerer Form bie innere Gestaltung des Gehirns erraten fonnen. Beson- 

ders bagegen finb viele Mediziner, inbem dieselben behaupten, bie Hirn- 

schale fei zu dick unb start im Verhaltnis zur weichen Masse des Gehirns, 

als das ein Einflus denkbar fei. Zudem fei bie innere Formation keineswegs 

immer genau parallel ber auszeren, fonbern fie bewege sic zuweilen fogar 
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nac entgegengesetzter Richtung, das 3. B. eine auszerlic konvere Form an 

der entsprechenden inneren Flache anstatt konkab ebenfalls konvex sei u. s. w. 

Indessen sind diese Unregelmaszigkeiten natürlic ben Phrenologen ebenso gut 

bekannt, hindern aber durchaus nicht bie Theorie ihrer Lehren: benn es han- 

belt sic hier nicht um kleine erbsenmazige Erhühungen, sondern um mehr 

oder weniger grosze Wülbungen in der Ausdehnung bon Zentimetern, auf 

welchen kleinere Vorsprünge ganz bedeutungslos sind.

Am schwersten jedoc zu gíauben unb zu beweisen sind bie Versuche ber 

Phrenologie, ben einzelnen Organen einen bestimmten Platz anzuweisen, das 

fie sagen kann: hier befinbet sic ber Tonsinn, bort ber Farbensinn, bort ber 

Ordnungssinn n. f. w. Dieses zu ermitteln unb durch Erfahrungen zu be- 

weisen ift aber gerabe bie Hauptaufgabe ber Phrenologie, unb wir kinnen 

faum ableugnen, das fie fur einzelne geistige Eigenschaften, für Talente unb 

Neigungen bie betreffenben Organe wirklich gefunben hat. So z. B. fagen 

bie Phrenologen: ber Tonsinn iiegt zu beiben Seiten des Kopfes uber ben 

Schlafen; ift er sehr entwickelt, fo entsteht eine Wülbung an biefer Stelle. 

Diese Hypothese finben wir durch alle bebeutenben Musiker, besonders Kom- 

ponisten beftatigt unb zu einer Art Lehrsat erhoben. An ben Küpfen von 

Beethoven, Mozart, Bach, Haydn, Gluck, Mendelssohn, Schumann, Cherubini, 

Spontini, Rossini; Auber, Boildieu, Meyerbeer; Paganini, Dle Bull, Wagner, 

Liszt, Bülow unb vielen anbern sehen wir biefe „Tonerhühung" sehr un- 

zweideutig, ganz besonders, wenn wir fie mit ben Krpfen unmusikalischer 

Personen vergleichen. In S^nti^er Weise lassen sic noc mehrere anbre 

Sinne durch hundertfac wiederkehrende Erfahrungen allmahlic ermitteln 

unb feststellen.

In ber praftischen Anwendung ift bie Phrenologie viel schwieriger unb 

befdjraníter, als bie Physiognomit, inbem das Haupthaar es unmüglic macht, 

bie einzelnen Erhjhungen unb beren Verhaltnis zu einanber ohne direktes 

Befühlen zu erkennen. Nur- bie Stirn liegt frei ba, unb wir wissen nicht, ob 

wir bie Stirn ber Phrenologie ober ber Physiognomit überweisen sollen. 

Ihrer Lage noc gehbrt fie bem Kopf unb bem Gesicht zu gleichen Teilen 

an; ihrem Wesen nací) aber entschieden mehr bem eigentlichen Kopfe — wie 

benn auc beren physiognomische Beurteilung auf phrenologischen Grundsatzen 

beruht. Die Stirn fonnte einen Beweis geben, das Physiognomit unb Phreno- 

logie unzertrennlic finb unb das bie Wahrheit ber einen bie Wahrheit ber 

anbern zur unabweisbaren Tolge hat. Erkennen wir bie Bedeutsamkeit ber 

Stirn in physiognomischer Beziehung an — unb wer oermodjte dies zu 

leugnen! — fo haben wir bamit auc bie Grundgesetze ber Phrenologie er-
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wiesen, denn die Stirn ift nicht nur ein Teil des Gesichts, sondern zugleic 

ein Teil des Hirnschadels. Dabei ift noch zu erwahnen, das die Phrenologie 

durchaus nicht über ben moralischen Wert eines Menschen entscheidet, son- 

dern fie such bie einzelnen „Anlagen" zu ergründen unb zusammenzustellen, 

eine moraliche Schluszfolgerung ober uberld^t fie andern. Ebenso spricht fie 

niemals von positiv schlechten Anlagen, was vielerseits irrtümlic angenommen 

wird unb ber Phrenologie unzahlige Gegner verschafft hat, fonbern fie be- 

hauptet im Gegenteil: alle Anlagen unb Neigungen des Menschen finb von 

vornherein gut, nur bie einseitige, sozusagen krankliche Entwickelung 

irgenb eines Sinnes führt zu Schlechtigkeiten. Wenn 3. V. ber Erwerbssinn 

alle anbern Sinne unver^ditniêmaêig überflügelt, wird daraus ber Geiz, bie 

Habgier, ber Dieb von Profession, aber deshalb gibt es noc keinen positiven 

Diebssinn U. f. w.

Mit biefen kurzen Andeutungen über das Wesen ber Phrenologie müssen 

wir uns begnügen, indem ic Wiszbegierigen Dr. Scheves phrenologische Werke 

empfehle, welche sehr popular gehalten finb. Der Zweck biefer wenigen Er- 
ïidrungen über Physiognomik unb Phrenologie ift nur ber, bie auszerordentliche 

Wichtigkeit ber Gesichts- unb Kopfformen im ganzen wie im einzelnen her- 

vorzuheben, bamit man sic gewühne, ben kleinsten Unterschied in ben Binien 

zu beachten unb niemals gleichgültig darüber hinzusehen.

Wenn, wie gefagt, eine befonbere Eharakteristik aller mdgli^en Gesichts- 

formen dieses Buch unb meine Krafte überragt, fo will ic doc versuchen, 

des eben angefü^rten Zweckes wegen einige Hauptformen unb Sinien nebft 

ihrer physiognomischen Bedeutung zu beschreiben. Man finbet barin vielleicht 

Stoff unb Anregung, felbftdnbig weiter zu forschen unb bie Wahrheit des hier 

Angeführten zu erproben, fowie verstindig zu verwerten.

Zundchst von grower Bedeutung ift das Verhaltnis ber Gesichtsteile zu 

einanber, infofern fie namlic von ber oben beschriebenen Norm abweichen 

ober mit berfeíben übereinftimmen. Ein hochgebauter Schadel gibt, wie wir 

früher bemerft, ein erhaben imponierendes Aussehen; ein sehr flacher Ober- 

kopf bagegen gibt etwas Unentwickeltes, Gedriicktes, Unbedeutendes, Idiotisches. 

Dies íommt daher, das bei hohem Oberkopf mit zugleic etwas abfallendem 

Hinterkopf bie religidsen, ibeaien Anlagen ganz besonders entwickelt zu fein 

vsegen, wahrend einem platten Oberkopf biefe Eigenschaften fehlen: er ift 

gleichgültiger gegen Hohes unb Ideales. Ein hervorstehender ober vielleicht 

besser gefagt: ein herausstehender Hinterkopf ift oft gepaart mit Eigendünkel, 

. Selbstsucht — Empfindlichkeit — Gefühllosigkeit — Harte.
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Mit Rücksicht auf das Berhaltnis der Stirn zum Gesicht pflegt man zu 

sagen: eine hohe Stirn is klug, eine niedrige dumm. Das is aber feines- 

wegs immer der Fall, wenn es auc vielleicht durchschnittlic feme Richtigkeit 

hat. Es hangt von der eigenartigen Form der Stirn ab, ob die Hühe zugleic 

Klugheit geben sol, oder das Gegenteil. Eine Stirn kann bei aller §o§e 

durc eine gewisse runde Form ein ganz verzweifelt leeres und dummes 

Aussehen haben, wahrend eine niedrige, festgebaute Stirn mindestens sehr 

berftanbig fein kann.

Im Durchschnitt g e  ̂oren geradlinige, vertikale Stimen entschlossenen, 

thatkraftigen, festen — auc eigenfinnigen Charakteren an, wührend rundliche, 

„offene" Stirnen mehr ben Gemütsmenschen bezeichnen.

Die verschiedenen runden Stirnen ïônnen ausdrücken: Phantaszie — Ge- 

miit — Wohlwollen — Unwissenheit — Schlaffheit — Leere.

Eine geradlinige „brettma^ige" Stirn hat etwas Frostiges und beutet 

auf Lieblosigkeit — Harte — Eigensinn — Gefühllosigkeit — Grausamkeit.

Eine zurückliegende Stirn gibt je nach- dem Grade Gutmütigkeit — 

Offenheit — Satire — Schwache — Dummheit zu erkennen.

Eine furze vorstehende Stirn mit krausem Haupthaar hat etwas Stier- 

masziges im Charakter unb ift gewühnlic mit physischer Kraft, Dreistigkeit 

unb Mut verbunden; weichere Gefühle gehen ihr in ber Regel ab.

Cine start über ben Augen vorspringende Stirn, mit geradlinigen, 

wagerechten Augenbrauen, tiefliegenden Augen unb scharfen Ecken, kennzeichnet 

einen kalten, scharfen Verstand — schnelle Urteilskraft — t^attraftige Ent- 

schlosjenheit.

Eine Stirn, beren unterer Teil sic stark robíbt, ohne eigentliche S^arfe 

zu haben, hat in ber Regel scharfe Beobachtungsgabe unb Vergleichungs- 

bermogen — auch, je nac ben übrigen Gesichtszügen: Rücksichtslosigkeit, so, 

was man nennt, mit bem Kopf durc bie Wand gehen, Thatkraft — phy- 

sische Starke — Noheit.

Hochgerundete Augenbrauen mit rundlichen Stirnen unb alsdann in ber 

Regel blauen Augen, geben Frohsinn — Freimütigkeit — Unbefangenheit — 

Neugierde — Oberflachlichkeit zu erkennen.

Eine in ber Mitte ausgehühlte Stirn kennzeichnet grosze Geistesschwache 

— Starrsinn —. Sinnlichkeit.

Durc eine leichte Vertiefung iiber geraben Augenbrauen entsteht ein 

denkender Ausdruck — bei abmartêsjufammengejogenen Augenbrauen Zorn, 

Ungrimm — bei aufroart§=jufammengejogenen Trauer, Schmerz; finb die- 

selben einfach in bie Hühe gezogen, mehr oder weniger parallele Falten auf 
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der Stirn verursachend, kennzeichnen fie Erstaunen, Verwunderung — Schreck 
— Surcht.

Fine oder zwei vertikale, furze, tiefe Falten auf der unteren Stirn fiber 
der Rase ge^oren einem denkgeüibten, beobachtenden Eharafter.

Wenige leicht geschwungene, horizontal parallele Falten geben einen ge- 
raden, ehrlichen Sinn.

Verworrene, unregeímd^ige, durchkreuzte Stirnfatten sind selten zu 
finden, auszer bei verworrenen, undelikaten Eharakteren.

Krauses Haar — fraufer Sinn.
Selein gelocktes, wolliges schwarzes Haar bezeichnen des iftern einen 

Menschen, der besser zum Gehorchen, als zum Befehlen taugt, oft sogar ein 

Schwachkopf ift.
Tragt ein Mann zierlich and sorgsam gelraufeíte Locken, fo ift er ein Geck.
Schlichtes Haar braucht nicht immer schlichten Sinn zu haben — doch 

getjort es selten einem Brausekopf an, ebenso wie traftig gelocktes Haar hichst 
selten bei einem phlegmatischen Menschen zu finden ift.

Strupviges, borstiges, dickes Haar — Harte, Egoismus, Noheit.
Über die Rasen merken wir uns folgendes:

Kurze Rasen — furze Gedanken; lange Nasen — langfame Gedanken.
Ein „niedliches Stumpfnaschen- gehürt in der Regel einem frischen, 

leichten, lebenslustigen, neckischen, gern tanbelnben, wenig denkenden Wesen an.
Cine furze, aufgeworfene Rase gift etwas Keckes, Heransforderndes, 

Dummdreistes.

Proportioniert gebogene Rasen sind selten dumm, sondern zeugen von 
Berstand — Nachdenken — Kelugheit — Testigkeit. Sogenannte „romifdje" 
Nasen mit nicht zu starkem Hocker ge^bren indessen einem von Natur noch 
berftanbigeren Charafter an, besonders bei gut gefonberten gia^en.

Spitze Nasen haben einen neugierigen, forschenden — auc wohl Klein- 
lidjen, pedantischen Ausdruc.

Breite, dick-flache Nasen deuten auf ®utmutigteit — Ungeschliffenheit 
— geiftige Unreife — Stumpsheit.

Gerade Nasen mit zart angedeutetem Hocker und sehr schwac vertiefter 
Nasenwurzel, verbunden mit regelmatzig geschwungenen,lose geschlossenten Sippen, 
gehüren durchweg edlen Naturen, einfachen, offenherzigen, berftettungSunfa^igen 
Menschen an.

Slac anliegende Nasenflüigel geben etwas Angstliches — Willenloses; 
start auêgerunbete Nasenflügel befunben Mut, Testigkeit, Kelihnheit.
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Die Gegner der Physiognomik führen in der Regel die Nase als Be- 

weis für ihre Meinung an, indem sie einfach sagen: es is nicht müglich, das 

dieselbe mit ben geistigen Eigenschaften des Menschen in irgenb welcher Be- 

ziehung stehe. Indessen fonnen fie nicht leugnen, das die Form ber Nase 

sic von ber Geburt an ganz auszerordentlic Deranbert unb eigentlic erst im 

zwülften, vierzehnten Jahre anfangt, ber Hauptsache nac ein fefte bleibende 
Form anzunehmen, mit ber in ben folgenden Jahren after auc noc An- 

berungen vorgehen fonnen. Wollte man als Ursache dieser Anderungen nur 

Wachstum, Riechen unb Schnupfen anführen, so ware dies meiner Ansicht 

nac ein sehr materieller unb unbefriedigender Grund. Mir scheint, es liegt 

viel na^er, bie geiftige Entwickelung einen Hauptanteil an ber Entwickelung 

ber Nase nehmen zu Lassen — wie benn auc sehr viele „charakteristische" 

Nasen dies beweisen. Doc gefte ic zu, das bie Nase weniger von ber 

Seelenthatigkeit beeinfluszt wird, als 3. V. Stirn, Auge unb Mund, was aber 

nicht zur Folge hat, bie Nase als bloszes Riechwerkzeug zu betrachten.

Der Mund ift für jeden von unzweifelhafter Bedeutung. Ie beftimmter 

bie Sinien des Mundes sic auêpragen, desto feíbftanbiger, in sic kon- 

fequenter ift ber Eharakter. Verschwommene, unsicher gezeichnete Bippen 

beuten leicht auf ein wankelmütiges, haltloses Wesen — vielleicht viel Ge- 

fühl, aber wenig Verstand; dieses Gefühl pflegt inbeffen auc nicht das feinfte 

zu fein.

Ein zusammengekniffener, so zu fagen geradliniger Mund hat viel 

Festigkeit, Entschlossenheit, Strenge, Harte, Lieblosigkeit; bet dünnen Bippen 

liegt zugleic ber Ausdruc des Geizes barin, ber Abgeschlossenheit, des Ab- 

stoszenden.

Bolle, geschwungene, leicht geschlossene Bippen bezeichnen einen weichen, 

gefühlvollen, unbefangen sic hingebenden Menschen; — auc einen leichten, 

liebenden, lüsternen Charakter, je nac ber Form.

Dicke, aufgeworfene Lippen sind roh, streitsüchtig, wollüstig.

Is bie untere Lippe ein wenig aufgeworfen unb zugleic etwas vor- 

stehend, so charakterisiert fie Kühnheit, Verwegenheit, Stolz, Trot; bei etwas 

herabgezogenen Mundwinkeln Verachtung, falten Hohn; ift sie nicht auf- 

geworfen, sondern nur vorstehend unb babei fleischig unb rund, so zeigt fie 

Gutmütigkeit, Phlegma, langsames Denken an.

Steht bie Oberlippe abnorm Dor (benn bie Norm erheischt, dap fie immer 

etwas vorstehe), fo kennzeichnet fie kindliche Unschuld, Gehorsam; bei Er- 

wachsenen bagegen leicht Bldigkeit, Zaghaftigkeit, geistiges UnDermogen.
Ehrenberg, Das Zeichnen. 17
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Hangende Lippen geben einen schwachen und zugleic unvertraglichen 

Eharafter.

Schine, sicher verlaufende, wellenfürmig geschwungene Lippen bezeichnen 

einen reinen, unschuldigen, festen, edlen Charakter.

Bestandig heraufgezogene Mundwinkel, die trotzdem nicht Ilchelnd aus- 

sehen, generen einem wenn nicht sehr bef^rantten, so doc eitlen Menschen an, 

der gewisz viele Albernheiten unternimmt.

Bestandig heruntergezogene Mundwinkel bezeichnen einen mürrischen, 

griesgramlichen, fauertopfif^en, indolenten Menschen.

Stets geïffnete Bippen geben gewihnlic etwas Eitles, Lockeres, Leicht- 

fertiges — auch, je nac ben übrigen Gesichtszügen, etwas findlic Hin- 

gebendes, oder fie beuten auf einen unentwickelten, bef^ranften Verstand, 

kennzeichnen dummes Erstaunen unb Mangel an jedwedem freien überblic.

Ein groszer Nund gehirt selten einem feinfühlenden Menschen, unb ein 

kleiner Mund gehürt selten oder nie einem groszen Charakter.

Ein groszer Nund gibt gar zu leicht etwas Ungeschliffenes, Brutales; 

bei Ungebildeten kann er gutmütig sein — bet Gebildeten sieht er aus wie 

eine Gewitterwolke, vor ber man nie sicher ist.

Ein sehr kleiner Nund macht ben Eigentümer immer etwas unbedeutend, 

besonders ben Mann, ber dadurch etwas Furchtsames, Unfreies, Lahmes, 

Kleinliches, Süzliches bekommt. Einem Weibe kann er zwar angenehmere 

Eigenschaften geben, iff aber selten gepaart mit tiefem Gefüihl unb Auf- 

opferungêfa§igïeit.

Trische Sippen — volles Herz; blaffe, dünne Sippen — larges Herz.

Eine lange „uneigentliche" vertikale Oberlippe kündet einen zahen — 

auch unbebeutenben Charakter an.

Bildet bie Wangenfalte Pon bem Nasenflügel bis zum Mundwinkel 

einen einzigen ununterbrochenen Bogen, fo kennzeichnet dies einen bummen 

Menschen.

Das Kinn ift, ahnlich ber Naje, weniger von ben Eharaktereigentümlich- 

keiten beeinfluszt, alls bie übrigen Gesichtsteile.

Ein furzes, gedrungenes, eckiges Kinn gehürt einem t^atfraftigen, 

feften Charakter.

Tritt es sehr hervor, fo ift er eigenwillig, rücksichtslos, hartherzig.
Ein rundes Kinn bezeichnet ein sanftes, nachgiebiges Wesen; ein Grüb- 

chen barin macht schelmisch, unschuldig neckend.

Ein kleines, sehr zurücktretendes Kinn gibt Schwache, Willenlosigkeit,

Turcht zu erkennen.
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Lange, schwac gebogene Nase und furzes Untergesicht zeigen uns einen 

gutmütigen, friedlichen Menschen; doc bekommt der Kopf auc leicht etwas 

Schafmasziges dadurc — was leider nicht gleichbedeutend is mit geistreich.

Kurze, aufgeworfene Nase und langes, knochiges Untergesicht lassen einen 

harten, gefühllosen, stürrischen Eharakter erkennen.

Je geradliniger und vertikaler die Linie von der Nase bis zum Kinn 

ist, desto porter, liebloser, egoistischer is der Mensch.

Von auszerordentlicher Bedeutung is das Auge, dieser Spiegel der 

Seele und des Herzens. Nachfolgende furze Angaben über die Bedeutung 

einiger Augenformen und Blicke sind daher nur einzelne Brocken dieses 

überreichen Themas, welches auszubeuten ganze Bücher füllen würde.

Tiefliegende Augen sind in der Regel fíug und scharfblickend; aber fie 

konnen auc etwas Verstecktes, Düsteres, Hinterlistiges, Unheimliches haben.

Hervorstehende Augen, besonders wenn fie gleichzeitig gros sind, haben 

etwas dumm Stierendes, Glasernes, Ausdrucksloses.

Kleine Pupille in hellblauer Iris, welche letztere von den Augenlidern 

nur wenig verdeckt ist, gibt ein forschendes, blitzendes, stechendes, zürnendes 

Auge — einen heftigen, cholerischen Eharakter zu erkennen.

• Durc eine grosze Pupille erhalt das Auge etwas tief Gemütvolles, In- 

niges, Schwarmerisches, unschuldig Trenes.
Braune Augen sind durchschnittlic leidenschaftlicher, flammender, als 

blaue; letztere mehr selbstverleugnend und hingebend. Doc hat die Tarbe 

im allgemeinen wenig zu sagen, weil ihre Entstehung rein physische Ursachen 

hat; daher auc braune Augen ganz innig hingebend fein fonnen, wa^renb 

blaue nicht selten unbegrenzt leidenschaftlic und wild aufflammen.

Grosze Augen sind offenherzig und vertrauend — auc wohl dumm; 

Heine blinzelnde Augen sind listig-tlug, verschmitzt, trenlos, selbstsüichtig.

Strahlenformige, stehende Falten am auszeren Augenwinkel, insoweit die- 

felben nicht ausschlieszlic durc Lachen entstehen, geben etwas Talsches, Lauern- 

des, Argwühnisches, Unredliches.
Unstates Hin- und Herblicken, verbunden mit ^aufigem Blinzeln, kündet 

einen versteckten, unruhigen, unedlen Eharakter — zuweilen speziell Geiz.

Breite obere Augenlider, gepaart mit tangen Wimpern, verursachen 

einen gleichgültigen, matten, schweren, trüben, melancholischen, f^warme® 

rischen Blick.
In der Regel ift der obere Teil der Iris bom Augenlide bedeckt. Wird 

die Iris aber ganz frei, das man mehr oder weniger ben ganzen Kreis sieht, 
fo er^att das Auge ben Ausdruc des Furchtsamen, Angstlichen, Entsetzten, 

17*
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duszerst Erschrockenen; auc übergrosze Freude und Ausgelassenheit fonnen die 
Iris freimachen.

Se mehr die Iris sic unter das obere Augenlid verbirgt, desto ruhiger, 
teilnahmloser, ernster, wehmütiger, trauriger, schmerzlicher wird der Blict.

Niedergeschlagene Augen zeigen Demut, Scham, Schüchternheit, Ver- 
Iegenheit; bei entsprechenden Gesichtszügen auc Kalte, Hochmut und Ver- 
achtung an.

Ein leuchtendes Auge ge^brt einem geistreichen, klugen Menschen — aber 
auc einem momentan freudig oder zornig erregten Gemüt. Der Ausdruc 
des Sornes kann auszerdem durc Über^angen des oberen Augenlides hervor- 

gebracht werden, obgleich letzteres auc von Natur sein kann, ohne Zorn. Die 
leiseste Spannung aber, das unbedeutendste Augenbrauenrunzeln geben solchem 
Auge viel leichter ben Ausdruc des Bornes, als einem anbern Auge, dessen 
Augenlid frei ist.

Starke, buschige Augenbrauen bezeichnen einen festen, flugen — un- 
gezügelten, wilden, gefahrlichen Charakter, je nac Form unb Farbe.

Schwache, hellblonde Augenbrauen, bie man kaum oder gar nicht sieht, 
geben etwas Gehaltloses, Unsicheres, Leeres.

Man hat versucht festzustellen, welcher Teil ausdrucksfühiger sei, das 
Auge oder ber Mund, unb man erzahlt sic bie Anekdote, das zwei fran- 

jbfif^e Naler (ic gíaube Delaroche unb Delacroix) sic verabredeten, jeder 
ein Bild zu malen, auf bem ber eine ber Künstler einen Kopf dergestalt ver- 
deckte, das man nur das Auge sah, wahrend ber anbere von einem Kopfe 
nur ben Mund sehen lies. Bei dieser Probe sol das Auge doc den Sieg 
davon getragen haben, was zu erwarten war. Denn in ben Augen liegt 

nicht nur das Herz, sondern auc die Seele — und wenn wir über einen 
Menschen Gewiszheit haben wollen, fo schauen wir ihm ins Auge unb nicht 
auf ben Mund. Immerhin aber ist ber Mund von groszer Wichtigkeit, wie 
wir gesehen haben, im Vergleic zu Rase unb Kinn.

Weniger noc als Nase unb Kinn hilft uns das Dhr, einen Charakter 
zu beurteilen. Doc ge^ort ein schünes, bestimmt geformtes Ohr wohl nie 
einem losen, zersahrenen Charakter, wahrend ein unregelmaziges, rohgebildetes 
Ohr selten einen feinen, geistreichen Menschen als Eigentümer hat.

Man sagt, grosze Ohren finb freigebig, Kleine Ohren geizig — bie Wahr- 
heit dieses Satzes will ic aber nicht verbürgen. Jedenfalls sehen sehr Kleine 
Ohren etwas zimperlich, Knapp, „genau" ans, indes grosze Ohren etwas Breit- 
getretenes, Gewühnliches, „Reichliches" haben.



Physiognomit des Kopfes. 261

Menschen, deren Ohren fast ohne Saum sind, bekommen einen eigen- 

tümlichen halben, unfertigen Anstrich, wührend Menschen mit festgewachsenen 

Ohrlüppchen aussehen, als ob fie an einem Hemmschuh zu schleppen 

fatten. — —

Wie ic gleich angedeutet, habe ic in obenstehendem nur einige Formen- 

Extreme mit ihren Bedeutungen angegeben, was zugleic sagen will, das 

wir dieselben am seltensten finben. Die unübersehbare Stufenreihe aber, 

welche von bem einen Extreme zum anbern allmahlic hinüberleitet unb selbst- 

verstündlic ebenfalls in ber dufeeren Form durc bie verschiedensten Nüancie- 

rungen erkennbar ist, müssen wir eigner Beobachtung unb eignem Talent 

überlassen. Die fur uns nd^ftgeíegene praktische Anwendung biefer 

Andeutungen liegt barin, das wir mit ber groszten Aufmerksamkeit beim 

Beichnen eines Kopses beffen Verhaltnisse, Linien unb Formen unter sic ver- 

gleichen unb moglichst getreu nachahmen. Ic fage „vergleichen". Denn 

ebenso wenig, wie wir nac bem Gesicht oder nac ber Hand allein urteilen 

dürfen, sondern erft nac Vergleichung unb Zusammenstellung beiber Teile, 

ebenfo wenig dürfen wir ben Charakter eines Kopfes allein in einem Ge- 

sichtszuge suchen. Die verschiedenen Formen erganzen unb ertídren sich. So 

konnte 3. B. eine feste, eckige Stirn, bie auf einen harten Eharafter schlieszen 

lassen würde — weil fie, fur sic allein betrachtet, ihn wirklic ausdrückt — 

durch einen weic geformten Mund so sehr gemildert werden, das dadurch 

ber Ausdruck eines zwar energischen, aber zugleic wohlwollenden Charakters 

entftanbe. Anderseits würde ein scharf geschnittener Mund mit knochigem 

Kinn in Verbindung mit jener Stirn einen rücksichtslosen, harten Menschen 

charakterisieren fonnen. Man gewühne sich, ober ftrebe wenigstens danach, 

durc Vergleichung verschiedener Charakterküpfe uber bie Ursache des ver- 

schiedenen Ausdrucks sic fiar zu werden. Besonders suche man sic dazu 

Charakter-Extreme aus, entweder auf Kunstwerken ober in ber Natur, weil 

bie bedeutenden Abweichungen biefer Formen voneinander am leichtesten 

ben Unterschied ihrer Bedeutung erkennen lassen.

Wie auszerordentlic wichtig dieses „Erkennen ber Unterschiede" ist, wird 

man am beften empfinden, wenn man versucht, ein Portrat zu zeichnen — 

benn nur durch biefe Erkenntnis allein iff es müglich, eine wirkliche Charakter- 

ahnlichkeit ber Zeichnung mit bem Original herauszubringen. Vede Ab- 

weichung von ben Linien unb Verhaltnissen des Originals gibt auc eine 
^nberung des Ausdrucks — also eine Unahnlichkeit, welche entweder zum 

Guten ober Schlechten ausfallen kann, jenachdem ber Wille des Zeichners 

ober ber Wille des Zufalls bie Ursache dazu ift. Der Zufall fann bann 
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allerdings zuweilen etwas Besseres geben als das Original — und dann is 

es kein Verdienst — der Zeichner aber wird oder darf mit Absicht nie etwas 

Schlechteres geben — denn das mare eine Schande.

Da wir durc die Physiognomik eigentlic gana von selbst auf die Spe- 

zialitat des Portratzeichnens gekommen sind, wollen wir gleich ein mehreres 

darüber sagen.
Man wird vielleicht schon von selbst gefragt haben: fann denn bei einem 

einfachen Portrat überhaupt bon besserem oder schlechterem Eharakter die 

Rede sein? Darauf antworten wir: allerdings, sehr, denn das hüngt bon der 

individuellen Auffassung des Zeichnenden ab. Jenachdem dieser die guten 

oder die schlechten Seiten des Gezeichneten besonders auf seiner Zeichnung 

hervorhebt, wird das Portrat ein gutes oder schlechtes sein. Dabei rebe ic 

nicht bon ber Technik, welche in beiben Fallen gleich gut sein kann, sondern 

ausschlieszlic bon bem Ausdruc des Tildes. Es is des Künstlers Pflicht, 

jedes zu zeichnende ober zu malende Portrat bon ber bestmüglichsten Seite 

aufzufassen, unb jeden wahren Künstler führt schon fein asthetisches Gefühl 

auf biefen Weg. Jeder Laie aber hat sic ben wahren Künstler als Bor- 

bild zu wahlen unb biefem allein nachzustreben. Auc fur ihn ift es Pflicht, 

beim Portratzeichnen des Charakters beste Seiten am meisten hervorzuheben: 

nur dadurc kann er ben Gesetzen ber Kunst unb ben gorberungen des Por- 

traté zugleic genügen.

Dies ift nun allerdings leichter gesagt als gethan. Denn bebor über- 

haupt bon „Auffassung" bei einem Zeichner bie Rede fein kann, mus bie 

Technik schon fo weit überwunden sein, das fie wenig Schwierigkeiten mehr 

macht; wenigstens barf man sic nicht mehr bamit „quaten" müssen. Ebenso 

mus das materielle Verstandnis ber Formen erreicht fein, besonders beren 

Fichensonderung, das wir darüber nicht noc als über etwas Besonderem nach- 

zudenken haben. Man unterlasse aber deshalb nicht, schon bei alien technischen 

übungen unb eigentlichen Formstudien eine gute unb richtige Auffassung an- 

zustreben, sowohl beim Kopieren, als beim Zeichnen nach Gips unb nach ber 

lebenben Natur. Dabei ift jedoc zu bemerken, das eine Auffassung in eigent- 

lichster Bedeutung nur bei ber lebenben Natur angewandt werden kann. 

Denn eine Vorlage ift unberanberli^ in Form unb Schattierung unb laszt 

keine Wahl; ein Gipsmodell kann zwar in ber Beleuchtung wechseln, ift aber 

in ber Form unwandelbar — nur bie lebenbe Natur berftnbert beides. Aber 

bei jeder Art ber Nachbildung künnen wir etwas Besonderes lernen. Durc



Über Portratzeichnen. 263

Kopieren korrefter und gut ausgeführter Vorlagen üben wir die Technit und 
bilden das Nachahmungsvermügen; durc Zeichnen nac Gips studieren wir 
am besten die Form und den Einflus der Beleuchtung auf dieselbe, wahrend 
wir bei der lebenden Natur das Vorhergehende zu einer freien geistigen Auf- 
fassung verbinden und verwerten. Aus dieser Stufenfolge sehen wir noc 
einmal, wie einseitig und nachteilig es für die geistige Bildung im allgemeinen 
ist, nur zu kopieren. Denn wir kommen dadurch eigentlic kaum über die 
unterste Stufe der Kunst hinaus; wir machen unfern Geist zum sklavischen 
Diener der Vorlagen, anstatt das die Vorlagen die Diener unsres Geistes 

fein sollten, und wir stehen als vertrocknendes, lebensunfahiges Untraut auf 
dem Selde der Kunst da. Ic wiederhole: fir die technische Behandlung ift 

es von groszem Nutzen, gute Vorlagen zu kopieren — nur denke man nicht, 
irgend welchen geiftigen Vorteil davon zu haben, solange man nicht durch 
Zeichnen nac der lebenden Natur, oder wenigstens nac Gips, fein Auge fur 

die wirtliche Form und ben Eharakter derselben gebiíbet hat. Das Studium 
nac Gips ift daher von auszerordentlichem Nutzen, unb mus das Zeichnen 
danac fo balb wie irgenb thunlic begonnen werben. Nirgends tonnen wir 
bie Formen, bie Stamen unb besonders das Spiel von Licht, Schatten unb 
Rteflexen beffer ftubieren, als am Gips. Jedenfalls ift an ein Zeichnen nac 
der Íebenben Natur nicht eher zu denken, als bis wir am Gips bie Gesetze 

ber Form unb ber Beleuchtung erfannt unb nachgeahmt haben.
SunSoft von groszem Vorteil ift das Zeichnen nac Ornamenten in 

Gips, weií dadurch ber Geschmac im allgemeinen unb ber Sinn fur Er- 
fennen f^ôner Linien im besonderen gebildet werben. Die elastisch unb wohl- 
thuend sic winbenben Linien von blattera^nli^en Gipsornamenten gewo^nen 

bie Hand an eine schüne, schwungvolle Bewegung unb helsen mit, jene schon 
beim Elementarunterricht erwS^nte Dreistigkeit zu geben. Nur hüte man 
sich, anftatt groszgeschwungener, beftimmt geformter Ornamente, solche zu 
wahlen, auf benen viele Blümchen, viele durcheinander laufende, verwickelte 
Schwingungen unb dergleichen fleinliches Getliftel vorherrschend finb. Sehr 
fomplizierte ornamentale Verschlingungen finb selten geschmackvoll unb daher 
boppelt undantbar fur bie Nachahmung. Am vorteilhaftesten ift bie Form des 
Kanniesblattes mit seinen Variationen, sowie S- unb fpiralfbrmige, nicht zu 

groteske Windungen.
Danac wirb das kopieren nac Vorlagen erft wahren Wert bekommen 

unb wirb etwas mehr werben fonnen, als nur technische übung. Man unter- 
laffe fermer nicht, schon fru^eitig einzelne Teile am Gips zu ertiaren, das 

man 8. V. ein zu kopierendes Ange, Ohr us. w. mit Tiicksicht auf glachen.
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Bicht, Schatten und Reflegen müglichst umstandlic an einem bereit- 
stehenden Gipstopf eriautert Run is es allerdings ein grofszer übel- 
stand, das die Einrichtungen der Schulen und Institute das Beichnen nach 
Sips sehr erschweren und nicht selten sogar unmóglic machen; doc laszt sic 
auch hierin manches erreichen, was auf ben ersten Vlic unausführbar scheint. 
Man gestatte mir, darüber einige Winke zu geben.

Das erste Hinderqis, in Instituten nach Gips zeichnen zu lassem, pflegen 
die Lehrer in der mangelhasten Beleuchtung zu sehen, and es is wahr, das 
dieselbe oft so umprattisc wie müglich ift. — Zunachst mare nun bie Beichen- 

ftunbe auf eine Tageszeit zu verlegen, in welcher tein direktes Sonnenlicht in 
bie Fenster füllt. Dies ift durch Verdecken einiger fidrenber Fenster mittels 
Rouleaus leicht zu erreichen, ba bie Zimmer ber meiften besseren Schulen 
hüchstens bon zwei Geiten Licht betommen, sehr bieíe fogar nur bon einer 
Seite. Liegt biefe eine Seite gen Norden, Westen ober Often, fo last sic 
bie Zeit fur bie Zeichenstunde leicht beftimmen. Im erften Fall ftanbe ber 
ganze Tag zur Disposition, im zweiten ber Vormittag unb im britten ber 
Nachmittag. Nur bei einer nach Süiden gelegenen Seite hat es Schwierig- 
feiten, unb es bürfte in einem Sonnenseitenzimmer eigentlic gar nicht ge- 
zeichnet werden. Doc kann man auc diese Beleuchtung brauchbar machen, 

wenn man weiszes Seidenpapier (ober Dípapier) bor solche Fenster hángt, 
wodurch bie Sonnenstrahlen gebrochen unb gemilbert werden.

Ein weiteres Hindernis liegt barin, das bie Tische ber Schüler ober 
Schülerinnen zuweilen fo placiert sind, das ihnen das Fenster zur rechten 
Hand ift, wodurch auc bie fonft befte Beleuchtung, námlic bon Norden, un- 
tanglic wir’d. Bei solcher Beleuchtung bon rechts zu zeichnen, barf schlechter- 
dings nicht geftattet merben, ba es eine unnôtige unb nicht unbedeutende Er- 

schwerung ift, alsdann eine vernüinftige Beichnung machen zu sollen. Ist 
solche Beleuchtung doc schon beim Schreiben hinderlich, wie biel mehr beim 
Zeichnen! Es wird sic in ben meiften Fallen arrangieren laffen, bie Tische 
prattischer zu stellen, unb hingt oft nur bon ber Einsicht unb bem Willen ber 
Lehrer ab, welche überhaupt schon beim Elementarunterricht barauf sehen 
sollten, das bie Zeichnenden müglichst gutes Licht erhalten, was in ber Regel 
immer zu erreidjen ift, menu nicht eine übergrosze Schülerzahl bei einem be- 
f^ranften Baum dies unmogli^ macht. In hüheren Bildungsanstalten aber 
mus Anstalt gemacht merben, bie mangelhafte Beleuchtung in eine gute zu 
verwandeln.

Schwieriger zu überwinden, als Fenster- unb Tisch-Hindernisse, sind bie 
Klippen, welche bie Zahl ber Schüler auc bei gut eingerichteter Beleuchtung 
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aufbaut. Da mus ich nun zunachst gestehen, das ic einen Zeichenunterricht 

„en masse" ein für allemal als unzulassig betrachte, sobald man irgend einen 

Iteren Zweck damit verbindet. In einer Klasse von über zwanzig Schülern 

oder Schülerinnen kann der Zeichenunterricht in Rücksicht auf die Kürze her 

jeweiligen Unterrichtszeit, bie in Schulen selten mehr als eine Stunde betrSgt, 

oder hochstens zwei Stunden wüchentlich, nur in ganz allgemeiner Weise ge- 

handhabt werden, — jede Verwertung des Zeichnens aber für asthetische 

Bildung is bei ben einzelnen alsdann unmogïii), weil es dem Lehrer un- 

moglic ist, bie Tehler jedes einzelnen zu sehen und er f I ar enb zu korrigieren. 

Wenn ber Clementarunterricht nac unsrer Methode, und auc zum Teil 

bie Perspektive ganz wohl bei einer sehr bevilkerten Klasse gelehrt werden 

kann, so is es doc notwendig, das für eine weitere gediegenere, ic müchte 

sagen, innigere Ausbildung eine kleinere Zahl erwahlt wird, welche nicht über 

acht betragen sollte; je weniger, desto beffer. Für biefe „Auserwbhlten" 

würde es nicht schwer fatten, bie passende Beleuchtung unb bie notigen Vor- 

bilder (besonders Küpfe, ^anbe, Füsze, Arme unb Beinfragmente in Gips!) 

zu beschaffen. Eine solche Auswahl liesze sic am besten nac Klassen- 

übergangen treffen, welche ic folgendermaszen einzuteilen vorschlage:

I. (Unterste) Stufe. Clementarunterricht. übungsstriche; geometrische 

Linien unb Figuren mit ihren Benennungen; einfache schattenlose Ornamente 

nac Vorlagen.

II. Stufe. Linearperspektive. Theoretische Erklarungen ber wichtigsten 

Regeln, verbunden mit Zeichnen nac Würfeln unb einfachen rechtwinkeligen 

Klltzen ober Drahtfiguren ohne Schattenangabe. Schriftliche Wiedergabe ber 

Hauptgesetze. Schattierte, grofjbliitterige Ornamente nac Vorlagen.

III. Stufe. Hauptgesetze ber Schatten- unb Lustperspeftive. Einzelne unb 

zusammengesetzte rechtwinkelige ©egenftanbe zum Schattieren. Gipsornamente. 

Konturzeichnen einzelner Teile des Menschen noc Vorlagen mit Flachen- 

unb Verhaltniserkllrungen; spater biefelben Teile schattiert, ebenfalls nac 

Vorlagen. Verschiedene einzelne Baume, Straucher, Ranken, Blumen, Früchte, 

Gesteine nac fog. Studienvorlagen; einfache Landschaften. — Zeichnen 

nac „Tierstudien" besonders bie einzelner Teile derselben, gros unb genau 

mit anatomischen Erklarungen.

IV. Stufe. Küpfe, Sanbe unb Füsze, sowie anbre nackte Teile nac 

schattierten Vorlagen. Anatomische unb physiognomische Erklarungen. Gips- 

zeichnen. Erst einzelne Teile, Augen, Ohren, Mundpartien — Gipsmasken, 

ganze Küpfe, Hunde, Füsze, Arme, Beine, auc ganze Korper U. f. w. ----  
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Grüszere Landschaften; Tierstücke — wenn müglic einzelne Tiere oder Tier- 

fopfe und =Glieder nac Gips.

V. Stufe (nur durc Privatunterricht von einem wirflichen Künstler 

zn leiten). Hühere Ausbildung. Portrktzeichnen, sowie überhaupt Studium 

nac dem Leben. — Landschaftliches Zeichnen nac der Natur. Tiere nac 

der Natur.

Die beiden ersten Stufen müssen von allen ohne Ausnahme durchgemacht 

werden. In der dritten teilt sic der Unterricht, je nac Vorliebe oder Talent 

der einzelnen für Mensch, Tier oder Baum. Dabei is selbstverstlndlic das 

Alter gar nicht zu berücksichtigen, sondern allein die Fthigkeit, benn das 

Talent für Musik und Malerei hangt weniger von einer Entwickelung durc 

das Alter ab, als irgend eine andre Anlage. Es is ein entschiedener Misz- 

griff, wenn man glaubt, das Schüler, welche andrer Verdienste wegen in 

der oberen Klasse der gewühnlichen Schulordnung sind, allein deswegen 

auch den hüheren Zeichenunterricht genieszen müszten. Das Zeichnen verlangt 

eine Sondereinteilung — ebenso wie das Studium ber Musik eigentlic auc 

auszer alien Schulregeln getrieben wird, ba es feine Regeln unb seinen Ent- 

wickelungsgang für sic hat. Es würde bann das ungleiche Verhaltnis zwischen 

Musik- unb Zeichenlehrern ein andres werden, unb würde bie Zeichenkunst 

gar bald ganz anders zu Ehren kommen.

Is nun aber eine gesonderte Klasseneinteilung für bie Zeichenstunden wegen 

einmal bestehender Einrichtungen nicht müglich, so sondere wenigstens 

ber Lehrer in ben Klassen selbst bie Fthigen von ben Unfahigen, bamit 

nicht ein allgemeines, oberflachliches „Mitmachen" gang unb gdbe wird. Da 

inbeffen bie Zeichenstunden ber meisten Schulen auf Mittwoc unb Sonn- 

abend nachmittag verlegt finb, b. h. zu einer Zeit stattfinden, wo bie übrigen 

Lehrstunden mehr ober weniger auf^oren, fo la^t sic sehr wohl eine durc bie 

ga^igfeiten ber einzelnen begründete besondere Schülerzusammenstellung vor- 

nehmen, ohne das dadurc ben übrigen Einrichtungen Abbruc gethan wird. Lehrer 

unb Schüler aber werden beibe dadurc gewinnen. Denn na^ftbem, das es 

für ben Lehrer eine grosze Erleichterung is für bie sachgemasze Turchführung 

eines methodischen Unterrichts, wenn er von jeder Abteilung weisz, auf welcher 

Stufe beren einzelne Glieder sic im Durchschnitt befinden, liegt barin auc 

für bie Schüler eine nicht zu übersehende Triebfeder, Fleis unb Aufmerfsam- 

keit walten zu lassen, anstatt, wie es jetzt in fo vielen Zeichenstunden ber 

Fall ist, sic gemütlic gehen zu lassen im Wohlgefallen an eine tdnbelnbe, 

gedankenlose, zeittotschlagende Zeichnerei. Mir finb wahrhaft haarstraubende 

fogenannte Zeichenbücher hüherer Schulen zu Gesicht gekommen, benen man 
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es ansah, mit welcher — gelinde gesagt! — Unteresselosigkeit Lehrer und 

Schüler das Zeichnen betrieben. Und was wir’d in dieser Beziehung nicht 

selbst in den hüheren und ^bc^ften Erziehungsanstalten und Tüchterschulen 

für Unglaubliches geleistet — andrer verbildenden Unbilden gar nicht zu 

gedenken! — Doc wir wollen uns nicht aufs neue in eine Kunstjeremiade 

hineinziehen Lassen, sondern lieber zurückkehren zu unfern verbessernden Vor- 

schlagen.

Meiner Ansicht nac kann es sehr wohl mit ben Mitteln unb Ein- 

richtungen hüherer Institute harmonieren, wenn ein Zeichenkursus bis zur 

vierten Stufe eingerichtet wird; um so mehr als bie Schülerinnen in ber 

Regel bis zum sechzehnten, nicht selten bis zum achtzehnten Jahre baS In- 

stitut besuchen. Die fünfte Stufe bliebe, wie gesagt, dem Privatunterricht 

überlassen, ober auc ben besonderen Ausbildungsanstalten für Lehre- 

rinnen unb Lehrer. Hierbei íage bie grotte Schwierigkeit entschieden darin, 

einen wirklic tüchtigen Lehrer zu finden, der, selbst von ber Grosze unb Heilig- 

feit feiner Sache durchdrungen, auc im ftanbe ware, andre durch eigneS Kennen 

unb Kinnen in fein Reic einzuführen — ic fürchte, man wird ba sehr lange 

sachen müssen, weil auf ben Lehrerbildungsschulen (Seminaren) baS Zeichnen 

nicht aiS ein Hauptmittel für bie asthetische Ausbildung, also nicht als 

ein wichtiger Zweig ber Padagogik angesehen wird. Jedenfalls ift man weit 

davon entfernt, ben auszerordentlichen Einflusz. beS Zeichnens auf Geistesa 

unb Herzensbildung einzusehen ober anzuerkennen, welches man bamit 

entschuldigen kann, dasz baS Zeichnen, so wie eS auf manchen Erziehungs- 

anstalten getrieben wird, eine von Anfang an wiederholt scharf gerügte ober- 

flachliche Spielerei ist, welche baS wahre aft^etif^e Gefühl eher erstickt ober 

verkrüppelt, anstatt eS zu wecken, zu beleben unb zu veredeln. — Welch un- 

endlichen Segen fonnte ein künstlerisc gebildeter Lehrer stiften, welcher ben 

Zeichenunterricht dergestalt handhabt, das berfeíbe einer ber Grundsteine 

würde, auf welchen baS schine ©ebaube beS menschlichen Geistes gebaut ware. 

Besonders würde er in Madcheninstituten ein unendlic fruchtbares unb 
früchtebringendes Feld finden — benn eine Madchenseele empfangt leichter 

unb bewahrt leichter in stillem, reinem Herzen, was als zarter, edler Keim 

mit kundiger Hand hineingelegt wird — eS reift mit ben Jahren zur Knospe, 
zur Bliite — um bann wieder als neuer @amen veredelnder Asthetik in baS 

Herz beS Keindes gepflanzt zu werden unb neue Blüten zu treiben. Was im 

Kinde angeregt, geraedt unb gebildet wird, bleibt für baS ganze Leben unb 

kein feindliches Geschick wird eS ganz vernichten kinnen — nichts hat aber 

mehr Einflus auf baS Gemit beS Ktindes, als baS, was in ber Mutter Seele 
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lebt. Daher ist die Mutter die erste und wichtigste aller Erzieherinnen — 

bis das Müdchen zur Jungfrau, der Knabe zum Jingling herangereift und 

das Leben die Erziehung übernimmt.----------

Unwieweit nun das Portratzeichnen und das Beichnen nac dem 

Ceben überhaupt fir eine Dilettantin ausführbar ist, hingt tells vom Talent, 

teils von duszeren Umstünden ab. Manche wollen und fonnen nicht, andre 

tonnen und dürsen nicht, für diejenigen aber, welche düirfen, wollen und fonnen, 

folgen hier noch einige Bemerkungen.

Die erffe Forderung, die man an ein Portrat stellt, ist natürlic die 
Ahnlichkeit — aber wohl zu merten: eine gut aufgefaszte Ahnlichkeit. 

%ir tornen drei Arten der Auffassung unterscheiden: eine unf^one, eine 

materielle und eine ideelle Ahnlichkeit. Von diesen is die erste eigentlich 

gar feine Auffassung zu nennen; es is das trockene, mechanische, unfreie 

Abkonterfeien, wie es nur vollstlndig künstlerische Unfahigkeit und eine 

mangelhaste Geistesbildung überhaupt zustandebringen fann. Die materielle 
Ahnlichkeit setzt zwar ein genaues Studium vorans und eine beffere Technit, 

ift auch für ben ungebildeten Saien in der Regel genügenb, weil fie jebe 

Falte unb Warze unb fonftige Zuflligkeiten „zum Erschrecken" ahnlich wieder 

gibt aber dadurch ift noch nicht das gewonnen, was man unter einem 

„guten ^ortrat" versteht. Erst bie ideelle Auffassung ift im stande, dies 

zu erreichen. Darunter verstehe man aber nicht etwa eine wirtliche Ver- 

f^onerung, eine Schmeichelei auf Klosten ber Wahrheit, wie gar viele, Ktünst- 

ler somohl als Zaien, das Prinzip haben, ein Portrat müsse geschmeichelt 

fein. Wil ber Künstler einen Ktopf fur fic maceen, fo steht es ihm frei, 

aus einem Dienstmüdchen einen Engelskopf zu schaffen, aber bei einem Por- 

trat mus bie Idealisierung in ben Grenzen ber Wahrheit ober wenigstens 

ber Müglichkeit bleiben. Das Original mus wirklich zuweilen fo gut 

aussehen fbnnen, wie ein ideell aufgefasztes Portrát es zeigt — fonft 

^brt das Bild auf, ^ortrat zu fein. Das ift ja eben bie Aufgabe des Küinst- 

lets unb fein Vorrecht, das er sic einen ihm günstig scheinenden Moment 

auswahlen unb festhalten kann, wozu z. V. ber Photograph unb ber hand- 

werksmasige Pinseler nicht das Zeug haben — erfterer, weil er mit einer 

Maschine arbeitet, letzterer, weil er feíbft eine Maschine ift. Beide aber 

tornen sehr wohl eine materielle Ahnlichkeit herstellen, ber Photograph 

fogar beffer wie jeder Künstler — aber deshalb macht er es trotzdem nicht 

„besser". Denn ber Geist fehlt feinem Wachwert unb fomit bie wahre 

Weihe unb ber wahre Wert. Freilic kann ber Photograph durch Zufall 

zuweilen eine gute Ahnlichkeit geben, aber eine frei gewollte, abgelauschte unb 
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mit Bewusztsein wiedergegebene Ahnlichkeit, wodurc die Hauptzüge eines Cha- 

rafters hervorgehoben werden, vermag er nicht zu erreichen. Dazu getjort 

nicht nur eine fertige Technik — diese kann im Gegenteil unter Umstinden 

gern vermiszt werden —, sondern eine grosze geistige Reife, schnelle Urteils- 

kraft, feine Beobachtungsgabe und ein sicheres Formengedachtnis. Letzteres 

besonders deshalb, weil bei cholerisch-sanguinischen Temperamenten die ge- 

eigneten „besten Augenblicke" oft so schnel kommen und gehen, das fie schlechter- 

dings aus der Erinnerung gemacht werden müssen, was aber bei gutem 

Formengedachtnis keine grosze Schwierigkeiten hat. Zur Startung desselben 

empfehle ic kleinere und grü^ere Gedachtnisübungen, wie ic fie bereits 

Seite 216 u. f. vorgeschlagen haben. Wir finden leider auc bei vielen 

Künstlern das Formengedachtnis sehr wenig entwickelt, doc pflegt es nur 

solchen zu fehlen, die einen seichten, unentwickelten Geist haben. Sie malen 

technisc ein vortreffliches Bild und gewinnen die Ahnlichkeit, fo ïange fie 

sic an mSgli^ft dauernde, unbewegliche Formen ihres Originals halten 

kinnen. Sobald fie aber eigentliches Leben hineinlegen sollen, ift ihre Kunst 

zu Ende, weil das Leben in dem schnellen Erfassen und Wiedergeben eines 

Moments besteht, der oft ebenfo schwer zu erschauen, wie festzuhalten ift. 

Daher erscheinen uns auc die meisten Photographien fo trocken, langweilig 

und tot, weil dieser Lebensfunke ihnen fehlt — fie haben immer eine ma- 

terielle, felten eine geiftige und fast niemals eine auf Wahrheit gebaute 
f^bne Ahnlichkeit. Zwar „berf^onern" die Photographen sehr oft durc Re- 

touche, machen dicke Nasen dünn, kleine Augen gross u. f. w. mit übergehung 

ber Wahrheit, unb dasselbe than manche Künstler. Ein Künstler aber, ber 

nicht barauf ausgeht zu schmeicheln — was ihm ber Ernst feiner Kunst unb 

eigne Wahrhaftigkeit verbieten! — fonbern nur barauf, ben günstigsten 

Augenblick zu erhaschen, wozu fein Original nur irgendwie fa^ig ift, ber 

beranbert an ben Verhaltnissen unb stehenden Formen nichts, fonbern 

er such durc entsprechende Eharakterisierung ber im richtigen Mass ge- 

haltenen, beweglichen Formen das zu erreichen, was er beabsichtigt. Diesen 

Hühepunkt des Portrats zu erklimmen, ift aber nur durc Stubium ber prat- 

tischen Physiognomik mogíidj. Denn ber Künstler musz auf das genaueste 

wissen, durch welche Form, durc welche Linie er biefen ober jenen zu geben- 

ben Charakterzug erhalten tann — daher finb wahre Künstler, speziell grosze 

Portratmaler, zugleic unbewuszt bie grb^ten Physiognomiker, weil ihre Kunst 

bon ihnen geradezu berlangt, das es ihnen zur Gewohnheit werde, bie 

Menschen physiognomisc zu betrachten unb zu beurteilen.

„Aber ba ift es für uns ja ganz unmbgli^", rufen mir meine freund- 
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lichen .Leser zu, „bei unsern Bersuchen zu portratieren, solchen Anfor- 
derungen gegenüber, eine „gute" Ahnlichkeit zu erreichen." — Ic mus ge- 

stehen, das ic fas geneigt bin, diese Unmüglichkeit einjuraumen; aber doc 

nur für die Mehrzahl und keineswegs fur alle. Ic selbst kenne Damen, 

welche, begabt mit Talent und einem durchbildeten Geist, diesem hüchsten 

Gipfel der Auffassung nahe kamen, wenigstens waren fie über eine blos ma- 
terielle oder gar undone Ahnlichkeit hinaus. Bei etwaigen Bersuchen aber 

lernt man die bedeutenden Schwierigkeiten kennen, die ein guter Portratmaler 

zu überwinden hat, und man bekommt Achtung vor diesem Zweig der Kunst. 

Es ift allerdings die eigne Schuld der vielen mittelmiszigen Künstler, das 

der Titel „^ortratmaier" einen handwerkmaszigen Klang hat, und die Achtung 

vor einem ^ortratmafer ift in der Regel nicht grosz. Venn man aber die 

bedeutenden Anforderungen des Portrats kennt, wir’d man schon eher zum 

Hut greifen und wird ben Ausspruc eines Künstlers verstehen, welcher be- 

hauptete: es ift unter Umstanden leichter, ein historisches Bild herzustellen, 

als ein gutes Portrat zu malen. — Die Schwierigkeiten einer Sache ver- 

stehen fonnen, heiszt auc schon etwas gelernt haben.

Nachst bem Ausdruc des Gesichtes ift bie Stellung des Kopfes unb 

beffen Verhaltnis zum Harper von groszer Wichtigkeit für ein Portrát. Venn 

bie Stellung nicht bem Charakter ber Person angepaszt ist, das fie bem Be- 

schauer ben Eindruck ber Übereinstimmung mit bem Charakter macht, kann 

fie sehr nachteilig fein. Bei Brustbildern — ber gewühnlichen Form — 

fame babei nur bie Kopfstellung in Betracht, bei Kniestücken aber, ober 

gar ganzen Figuren, ift bie Lage unb Stellung aller Glieder — Hande, 

Arme, Veine — durc ben baratter zu beftimmen. Die Stellung des 

Kopfes wird in ben meiften Fallen dadurc sehr bebingt unb eingef^ranft, 

das man verlangt, das Bild folle ben Beschauer ansehen. Dies ift ein sehr 

erklarlicher unb berechtigter Wunsch. Doc müszte in besonderen Fallen auc 

Gewicht auf das Urteil des Künstlers gelegt werden, wenn derselbe erklart: 

biefer ober jener Kopf wird im Bilde bebeutenb gewinnen, wenn er ben Be- 

schauer nicht ansicht. Eine in Wirklichkeit sehr angenehm aussehende Stellung 

fann auf bem Bilde gerabe bie entgegengesetzte Wirkung haben — weil das 

Leben wechselt unb das Bild bleibt. So 3. B. ift das Lacheln ber meiften 

Menschen angenehm unb wohlthuend. Aber ein ewig lachelndes Portrat kann 

sehr leicht ermüden unb in gewissen Fallen geradezu unertraglic fein. Man 

zeichne ein Portrat allenfalls freundlich, aber nicht wirklic lüchelnd.

Um charakteristische Formen zu studieren, ift es bon auszerordentlichem 

Nutzen, ^ortratf ôpfe in Gips zu zeichnen unb biefelben mit antifen ^opfen 
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wechseln zu Lassen. Un ben wenigen Unstituten und Privatstunden, in benen 

überhaupt zuweilen nac Gips gezeichnet wird, finben wir fast ausschlieszlic 

antiíe Küpfe als Vorbilder. Das ausschlieszliche Zeichnen nac antiten Kelpfen 

erzeugt aber infofem eine einseitige Bildung, als man durc deren Studium 

hauptsachlic nur bie normal schine, nicht aber zugleic bie individuelle charaf- 

teristische Form kennen lernt.

Wiewol nun bie Weckung unb Entwickelung des Schünheitssinnes eine 

Hauptaufgabe ist, welche ber Zeichenunterricht sic zu stellen hat, fo ift doc 

auc bie Bildung des Blickes fur das individuel Charakteristische von groszer 

Bedeutung fur bie asthetische Erziehung. Denn nicht nur, das wir dadurc 

f^arfer vergleichen lernen, um das Schine von bem Unf^onen zu trennen, 

werden wir dadurc auc unfer Urteil im allgemeinen erweitern unb be- 

gründen tonnen. Wir werden auc anbre Formen in ihrer Weise zu ben 

„f^onen" jadíen, als nur bie konventionelle Antike, bie ihrer oftmaligen 

Wiederholungen roegen ein einseitiges Schünheitsgefühl erzeugt. Nur suche 

man lebensgrosze Küpfe zu erhalten, roie auc alie andern Gipssachen, 

§ânbe, Füsze, u. f. ro. in Lebensgrüsze fein müssen. Kleinere Abgüsse finb oft 

fo schlecht, das roan fie nicht gebrauchen kann, als hüchstens dazu, durch Ver- 

gleic mit groszen, reingeformten Exemplaren zu beweisen, roie schlecht fie finb 

unb roie schadlic fur bie Nachbildung. Das Zeichnen nac schlechten Gips- 

abgüssen wirkt noc viel nachteiliger auf bie Entwickelung des Formen- unb 

Schünheitssinnes, als das Kopieren nac schlechten Vorlagen, unb ift daher 
mit noc viel mehr Angstlichkeit zu vermeiden, als dieses. Um bie Güte eines 

Gipskopfes zu prüfen, sehe man hauptsachlic nac Augen, Thren unb Nasen- 

flügeln. Hande unb Füsze in Gips prüfe man an ben Gelenken unb Nagel- 

partien. Sehr zu empfehlen finb genaue Abgüsse nac ber Natur, bie man 

3. B. nac feiner eignen Hand bei einem beliebigen Gipsgieszer machen laffen 

tann. Hande mit leicht gebogenen Fingern finb besser zum Studium, als 

gestreckte. Auc wühle man Hande mit müglichst wenig Falten. Auszerdem 

suche man es müglic zu madjen, Arme, Beine, ©bertorper, unb noc lieber 

ganze Figuren nac Gips zeichnen zu fonnen. Ic schlage dazu folgende 

Figuren vor: für einen weiblichen ©bertorper bie Venus von Milos; fur 

einen ganzen ®orper, bie mediceische Venus ober Thorwaldsens Venus mit 

bem Apfel. Für eine mannliche Figur ben Borghesischen Fechter (besonders 

roegen des Muskelspieles), ben Diskuswerfer oder ben Antinous. — Beim 

Zeichnen suche man alle ©riginale in ein müglichs scharfes, geschlossenes Licht 

zu setzen, bamit bie Formen recht prazis und unzweideutig hervortreten. 

Wünscht man ftartere Reflexe, fo bringe roan ein Stück weiszes Papier ober
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irgend einen andern hellen Stoff in die Nahe der Schattenseite des Gipses, 

biê man die nütige Helligkeit erlangt hat.

Es gehürt zu ben schwierigsten Aufgaben her Kunst und des Künstlers, 

das Portrat eines Kindes zu zeichnen oder zu malen. Die weichen unent- 

wickelten Züge des Kindes, der unsichere, wechselnde Ausdruck, das unschuldige, 

liebliche unb doc nicht charakterlose Wesen geben nicht unerhebliche Schwierig- 
keiten, eine wirkliche Ahnlichkeit zu erreichen. Trotzdem aber verschafft es uns 

grosze Treude, ein Kind zu zeichnen, schon seiner Natur wegen. Es is aller- 

dings nicht jedermanns Sache, sic an bem unschuldigen, herzgewinnenden 

Wesen eines Kindes zu erfreuen, aber bie Mehrzahl empfindet, glaube ic 

doc bie Wahrheit des Spruches: „Lasset bie Kindlein zu mir kommen, benn 

solcher ift das Himmelreich." — Ein Kind nac ber Natur zu zeichnen, 

übersteigt aber in ber Regel bie Krafte ber Dilettanten, auc ber talent- 

volleren, weil eine auszerordentlic feine Beobachtungsgabe, verbunden mit 

technischer Fertigkeit erforderlic ist, ein Kinderportrat auc nur einigermaszen 

ertragíi^ herzustellen. Immerhin aber mache man Versuche, wenn dieselben 

auc ziemlic mitteimaBig ausfallen sollten — man lernt eine nene, ganz eigen- 

tümliche Schwierigkeit kennen unb fann ein Sinberportrat danac beurteilen. 

Man wechsele beim Zeichnen nac ber Natur müglichst mit alten unb jungen, 

weiblichen unb mannlichen Küpfen. Man wird durc ben groszen Gegensatz 

am leichtesten unb natürlichsten barauf geführt, bie Ursachen ber Charakter- 

verschiedenheiten in Verhaltnissen, Linien unb Formen zu erkennen.

Zum Schlus wage ic hier bie Hoffnung unb ben Glauben auszusprechen, 

das es denjenigen, welche bis hierher bem Buche auc nur „durchlesend" 

gefolgt sind, gar nicht mehr müglic sein wird, gedankenlos unb gleichgültig 

zu zeichnen. Sie müssen, wohl oder übel, über manches nachdenken, was 

ihnen bisher üôllig fremb war, unb in dieser Notwendigkeit liegt für bie 

Gleichgültigen ein sehr heilsamer Sporn unb fur bie Strebsamen eine sehr 

willkommene Hilfe.
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