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Vorwort

\Der Verein hat den Zweck, bildende K�unstlerinnen bundesweit und inter-

national in der �O�entlichkeit bekannt zu machen und ihren bisher unter-

repr�asentierten Anteil am allgemeinen Kunstscha�en hervorzuheben mit dem

Ziel, die Gleichstellung von Frau und Mann in der bildenden Kunst zu reali-

sieren."

Satzung des Forums K�unstlerinnen e. V. 1995, Paragraph 2.

Da� K�unstlerinnen es f�ur notwendig erachten, sich zur Wahrung ihrer Inter-

essen zu Netzwerken zusammenzuschlie�en, ist eine Entwicklung, die im 19.

Jahrhundert begann, die jedoch, wie das Zitat zeigt, immer noch aktuell ist.

Erst 1995 wurde in Deutschland wieder eine K�unstlerinnenorganisation, das

Forum K�unstlerinnen e. V. , ins Leben gerufen. Daneben existieren gegenw�artig

folgende Nachfolgeorganisationen von K�unstlerinnenvereinigungen, die bereits

vor 1933 gegr�undet wurden: der Verein der Berliner K�unstlerinnen 1867 e.V.,

Berlin, der Bund Bildender K�unstlerinnen W�urttembergs e. V. , der Verein

D�usseldorfer K�unstlerinnen e.V. sowie der Verband der Gemeinschaften der

K�unstlerinnen und Kunstf�orderer e.V. (GEDOK) mit seinen Ortsgruppen.

Das Neue am Verein Forum K�unstlerinnen e.V. ist sein Ziel, der

Geschlechterparit�at | dabei verweist er auf den Gleichberechtigungsgrundsatz

im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland | im Bereich der bildenden

Kunst Geltung zu verscha�en. Was jedoch veranla�te in der Vergangenheit

K�unstlerinnen sich in Vereinen zu organisieren? Welche Bedeutung besa�en

die Vereinigungen f�ur die Berufsaus�ubung kunstt�atiger Frauen, f�ur das Ausstel-

lungswesen und f�ur die Entwicklung des Berufsbildes der bildenden K�unstlerin?

Welche historischen Entwicklungen nahmen die Korporationen im Kaiserreich

und in der Weimarer Republik? Welche Strukturen wiesen die Frauennetzwerke

auf?

Diese Fragen standen am Beginn meiner Recherchen zu dieser Forschungs-

arbeit. Ausgangspunkt dieser �Uberlegungen war der Bund badischer K�unstle-

rinnen, auf den ich 1995 durch die Ausstellung \Frauen im Aufbruch? K�unstle-

rinnen im deutschen S�udwesten 1800{1945" in der St�adtischen Galerie Karlsru-

he aufmerksam geworden war. F�ur erste Anregungen und Ratschl�age danke ich

deshalb Dr. Ursula Merker und Dr. Gerlinde Brandenburger-Eisele. Freundli-

cherweise erhielt ich von Gunter Zehl weiterf�uhrende Hinweise, die die Biogra�e



und die kunstpolitischen Aktivit�aten der Vereinsgr�underin Eugenie Kaufmann

betrafen.

Unersetzliche Hilfe lie� mir Dr. Adelhard Zippelius zukommen, indem

er mir umfangreiches Material aus dem Nachla� seiner Mutter Dora Horn{

Zippelius, Vorstandsmitglied und sp�atere Vorsitzende des Bundes badischer

K�unstlerinnen, zur Verf�ugung stellte. Nicht zuletzt begleitete er meine Ar-

beit bis zum Schlu� mit wohlwollendem Interesse sowie mit wertvollen und

konstruktiven Hinweisen. Dankenswerterweise �ubernahm er auch die kritische

Durchsicht einzelner Kapitel.

Mit entscheidenden Hinweisen und Archivunterlagen half mir Dr. Elisabeth

H�opker{Herberg, die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit Ida Dehmel

besch�aftigt und eine exzellente Kennerin ihrer Person ist. Ihr verdanke ich den

Zugang zum Dehmel-Archiv sowie zu weiteren wichtigen Sachinformationen.

Sie hatte immer ein o�enes Ohr f�ur Fragen, die sich im Zusammenhang mit

der Familie Dehmel, der Kulturszene in Hamburg und dem Verband der Ge-

meinschaften der K�unstlerinnen und Kunstf�orderer e.V. (GEDOK) auftaten.

Besonders m�ochte ich mich f�ur ihre kritische Durchsicht umfangreicher Manu-

skriptteile bedanken.

Ebenso hilfreich waren f�ur mich die Gespr�ache mit Dr. Matthias Wegner,

der eine Biogra�e �uber die Ehefrau Richard Dehmels und �au�erst rege Kul-

turf�orderin geschrieben hat.

An dieser Stelle m�ochte ich mich auch bei den vielen Einrichtungen und de-

ren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bedanken, die mir gro�z�ugig Informa-

tionen zukommen lie�en, Bibliotheks- und Archivbest�ande zug�anglich machten

und Reproduktionsgenehmigungen erteilten. An erster Stelle m�ochte ich hier

die Staats- und Universit�atsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky nennen.

Die freundliche und immer zuvorkommende Betreuung durch Marion Som-

mer erlaubte mir die Einsichtnahme in den umfangreichen Briefwechsel von

Ida Dehmel im Dehmel-Archiv. Ebenso sei dem Staatsarchiv Hamburg sowie

Dr. Hans Wilhelm Eckardt und Dr. Heidelies Wittig{Sorg f�ur die Beratung

und Archivbenutzung gedankt. Daran m�ochte ich den Dank an Dr. Kirsten

Heinsohn anschlie�en, die mir durch ihre umfassenden Forschungen zur Frau-

enbewegung in Hamburg sowie durch pers�onliche Mitteilungen die Auswahl

relevanter Quellen erleichterte. Besonderen Dank m�ochte ich dem Verein der

Berliner K�unstlerinnen 1867 e. V., Berlin aussprechen f�ur die Benutzung sei-

nes Archivs. Felicitas Rink, die das Archiv betreut, lie� mich alle Unterlagen

durchsehen, die bereits vom Forschungs- und Ausstellungsprojekt \Profession

ohne Tradition" erarbeitet worden waren. Herzlichen Dank geht an den Bund



Bildender K�unstlerinnen W�urttembergs e. V. und an Dr. Edith Neumann, die

eine detailreiche Vereinsgeschichte der w�urttembergischen K�unstlerinnen ver-

fa�t hat. Ihr danke ich f�ur die unkomplizierte Hilfe, den Austausch von Infor-

mationen und die Bereitstellung von Vereinsarchivalien.

Mein bester Dank f�ur kompetente Beratung, f�ur uneingeschr�ankte Akten-

einsicht und f�ur Kopier- und Reproduktionsarbeiten geht an das Bundesar-

chiv in Berlin, die Staatsarchive in Bremen, Leipzig und M�unchen, das Ge-

nerallandesarchiv Baden in Karlsruhe, das Helene-Lange{Archiv in Berlin,

die Stadtarchive in Dresden, Frankfurt, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, K�oln

und M�unchen, die Bayerische Staatsbibliothek, die Monacensia-Bibliothek in

M�unchen, die Stadtbibliothek Mainz, die Kunsthalle Bremen, die Staatliche

Kunsthalle Karlsruhe, das Museum f�ur Kunsthandwerk in Leipzig, das Stadt-

geschichtliche Museum Leipzig, das Sprengel Museum Hannover und das Zen-

tralarchiv Staatlicher Museen zu Berlin. In diesen Dank m�ochte ich auch den

Deutschen Staatb�urgerinnen-Verband e.V. in Berlin einschlie�en, dessen Bi-

bliothek ich benutzen durfte. Daneben m�ochte ich mich bei allen Personen,

Institutionen und Vereinen, mit denen ich in Kontakt stand und die hier nicht

namentlich genannt sind, herzlichst f�ur ihre vielf�altige Unterst�utzung bedan-

ken.

Erw�ahnen m�ochte ich an dieser Stelle auch die �uberaus hilfreichen Dienste

der Staatsbibliothek Berlin und vor allem der Universit�atsbibliothek T�ubingen.

Der UB T�ubingen danke ich f�ur die Ver�o�entlichung der Forschungsarbeit im

Publikationsserver des T�ubinger Online-Bibliotheksinformations- und Ausleih-

systems (TOBIAS-lib). Insbesondere Roland Steiner, aber auch allen anderen,

stets freundlichen und geduldigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieser

Einrichtung geh�oren mein Respekt und mein Dank.

Ebenso haben mir die Amtsgerichte durch Ausk�unfte sowie durch Ausz�uge

aus den Vereinsregistern die Quellenrecherche erleichtert. Allen voran m�ochte

ich dem Amtsgericht Hamburg danken. Der Hamburger Rechtspeger Herr

Meier sorgte in Zusammenarbeit mit dem Amtsgericht T�ubingen f�ur eine un-

komplizierte Akteneinsicht.

Ein gro�er Dank geht auch an die GEDOK. Nicht zuletzt die Pr�asidentin

Kathy Kaaf sowie die Vorsitzenden der Ortsgruppen und einzelne Mitglieds-

frauen | und hier darf ich u. a. Dr. Rita Wildegans, Dr. Franziska Konerding,

Nanna Zernack, Rita Jorek, Dr. Ines Katenhusen, Martina Kornfeld, Brigitte

Schr�oder, Ursula Pawlak, Brigitte Luley, Inga Dickel, Margarete Sorg, Wal-

traut Steimke, Brigitte Nowatzke{Kraft und Hanna Rebske{Beier nennen |

haben gro�es Interesse an meinen Forschungen gezeigt, mich in meinem Vorha-



ben best�arkt und ihr M�oglichstes getan, um Quellenmaterial zur Verf�ugung zu

stellen. Hier darf ich den Dank an Dr. Ines Katenhusen anschlie�en, die durch

ihre Bearbeitung der Geschichte der GEDOK Hannover einen konstruktiven

fachlichen Austausch erm�oglichte.

Die inhaltliche und sprachliche Durchsicht und Korrektur des Manuskrip-

tes �ubernahmen kompetent und sorgf�altig Roswitha Degenhard, Manfred Lo-

pata, Dr. Kristin Rheinwald, Dr. Martina Schr�oder und Dr. Wolfgang Lay.

F�ur diese Unterst�utzung bin ich �uberaus dankbar. Besonders sch�atzte ich die

Diskussionsbeitr�age, konzeptionellen Anst�o�e und die aufmerksame und allzeit

interessierte Begleitung | auch in Zeiten starker Arbeitsbelastung | von Dr.

Martina Schr�oder und Dr. Wolfgang Lay, der mir auch in Softwarefragen eine

Hilfe war.

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Annegret J�urgens-Kirchho� und Prof.

Dr. Konrad Ho�mann f�ur die Annahme und die Betreuung der Dissertation.

Die Ratschl�age und ermutigende Begleitung meiner Doktormutter haben

dieses Projekt wesentlich unterst�utzt. Ihre kritischen und konstruktiven

Anregungen haben einen entscheidenden Verdienst an der Gestalt der Dar-

stellung. Ihre menschliche Anteilnahme am Fortgang der Recherche- und

Schreibarbeiten begleiteten und best�arkten mich zu jeder Zeit.

Die vorliegende Arbeit wurde unter dem oben genannten Titel im Sommerse-

mester 2000 von der Fakult�at f�ur Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls{

Universit�at T�ubingen als Dissertation angenommen. F�ur die Ver�o�entlichung

wurden Text- und Bildteil geringf�ugig ver�andert.

T�ubingen, Oktober 2001

Cornelia Matz



Einleitung

\Heute sind Frauenkunstausstellungen �uber�ussig geworden, den jungen

K�unstlerinnen steht die T�ur zur Kunstakademie, zu Ausstellungen und zu dem

ganzen gro�en Machtbereich der Kunst o�en. Wenig wissen sie noch von der

Arbeit einer fr�uheren Generation, die die Grundlagen ihrer heutigen Stellung

erk�ampfte."1

Dora Horn{Zippelius, um 1957.

Keine Frage, die Zeiten, in denen Frauen der Zugang zu Kunstakademien

verwehrt blieb und sie nicht als ordentliche Mitglieder in die Korporationen

der K�unstlerschaft aufgenommen wurden, sind pass�e. Dennoch ist der zeit-

gen�ossische Kunstbetrieb weiterhin m�annlich dominiert: Frauen �ndet man

in den F�uhrungspositionen des Kulturmanagements und der Nachwuchsf�orde-

rung nur wenige. An den Kunstakademien sind die Studentinnen nicht davor

gefeit, aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert zu werden, und nicht wenige

K�unstlerinnen k�ampfen nach wie vor daf�ur, von der �O�entlichkeit wahr- und

ernstgenommen zu werden. Gleiche Ausbildungs- und Erfolgschancen von

Mann und Frau sind im k�unstlerischen Sektor noch immer Utopie, auch wenn

im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland2 die Gleichberechtigung von

M�annern und Frauen verankert ist.

Doch es mu�te ein weiter Weg zur�uckgelegt werden, um die formalen Be-

schr�ankungen etwa im Bereich der staatlichen Kunstausbildung zu beseitigen

oder um den Zutritt zu den entscheidenden Gremien der Kunstpolitik zu

erwirken. Was ist bekannt von den emanzipatorischen Errungenschaften der

K�unstlerinnen und der Kunstfreundinnen vergangener Jahrzehnte, die sich

in organisierter Form f�ur bessere Ausbildungsbedingungen, f�ur gesellschaft-

liche Anerkennung, f�ur Verkaufs- und Ausstellungsm�oglichkeiten und f�ur

ihre Beteiligung an Entscheidungsprozessen der Kunstaussch�usse und der

K�unstlervereinigungen einsetzten? Die Frauengenerationen, welche im letzten

Drittel des 19. Jahrhunderts und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts

lebten, k�ampften f�ur elementare Mitspracherechte im Kunstbetrieb. Es ging

darum, eine Stimme in den ma�geblichen Korporationen und Gremien zu

1Privatarchiv Adelhard Zippelius, Dora Horn{Zippelius: Erinnerungen an: Bund Badi-

scher K�unstlerinnen, Frauenkunstverband, Gedok (1912{1938).
2Grundgesetz, Art. 3, Abs. 2.
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erhalten. Eine weitere Herausforderung stellten die Ma�nahmen zur Existenz-

sicherung der k�unstlerisch arbeitenden Geschlechtsgenossinnen dar. Zu diesem

Zweck unterhielten die Frauen Ausbildungsst�atten, errichteten Sozial- und

Darlehenskassen und bauten eigene Foren zur �O�entlichkeitsarbeit auf. Nicht

zuletzt entwickelten die K�unstlerinnen Strategien, um den Vorbehalten ge-

gen�uber dem Kunstscha�en von Frauen zu begegnen und weniger quali�zierte

Frauenarbeiten zur�uckzudr�angen. Zur Beseitigung der vielfachen Hemmnisse

vernetzten sich die kunstt�atigen Frauen. Mit vereinten Kr�aften galt es, Vorur-

teilen und Ausgrenzungen zu begegnen und die eigenen Interessen gegen�uber

Kollegen und politischen Entscheidungstr�agern zu vertreten. Dar�uber hinaus

er�o�nete die Organisationsform einen Raum zur Pege menschlicher und

sozialer Kontakte jenseits m�annlich dominierter K�unstlervereine, geschlossener

M�azenatenkreise und gesellschaftlicher Schranken.

Die Organisationsgeschichte der K�unstlerinnen in Deutschland begann mit der

Gr�undung des Vereins der K"unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin im

Jahre 1867. Mit Hilfe �nanzkr�aftiger, kompetenter und einu�reicher Damen

und Herren wurde die erste Berufsorganisation bildender K�unstlerinnen ins

Leben gerufen. Der Verein baute in Eigenregie die Einrichtungen auf, wel-

che den K�unstlerinnen vom Staat und den m�annlichen Kollegen verweigert

wurde: eine Aus- und Weiterbildungsst�atte, eine Sozialversicherung und eine

Unterst�utzungskasse sowie vielf�altige Ausstellungsm�oglichkeiten. Der Berliner

Prototyp machte Schule, und es bildeten sich in den deutschen Kunstzentren

weitere K�unstlerinnenkorporationen. Im Jahre 1882 entstand der K�unstlerin-

nenverein M�unchen, welcher ebenfalls eine vereinseigene Unterrichtsanstalt

er�o�nete. In Karlsruhe wurde unabh�angig von einem Berufsverein 1885 ei-

ne private Malerinnenschule eingerichtet, erst 1893 kam es zur Gr�undung des

Malerinnenvereins Karlsruhe. In Stuttgart schlossen sich im gleichen Jahr

K�unstlerinnen zumW�urttembergischen Malerinnenverein zusammen. Vier Jah-

re sp�ater konstituierte sich der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundin-

nen zu Leipzig. In vielen anderen deutschen St�adten bildeten sich beruiche

Interessenvertretungen. Es entstanden bis zum Ende des Ersten Weltkrieges

K�unstlerinnenvereine in Bremen, Breslau, Braunschweig, Darmstadt, Dres-

den, D�usseldorf, Hamburg, Kassel, K�onigsberg, Leipzig, Magdeburg, Mainz,

Rostock, Prag und Schwerin.

Mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ver�anderungen der rasch

voranschreitenden Industrialisierung und mit den politischen Umw�alzungen zu

Beginn des 20. Jahrhunderts ver�anderten sich die Zielsetzungen der K�unstlerin-
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nenkorporationen. Die kunstt�atigen Frauen verlangten wie ihre Kollegen nach

einer wirksamen Berufsvertretung in wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen

Fragen gegen�uber der Politik, den staatlichen Beh�orden und dem Kunstmarkt.

Dar�uber hinaus formulierten sie bildungs- und kunstpolitische Forderungen zur

gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am regul�aren Ausbildungs- und Aus-

stellungsbetrieb. Die wachsende Bedeutung �uberregionaler Kunstpolitik lie�

zwei �uberregionale Spitzenorganisationen als Netzwerk lokaler K�unstlerinnen-

vereinigungen und Einzelmitglieder entstehen: den Bund deutscher (und �oster-

reichischer) K�unstlerinnenvereine und den Frauenkunstverband.

Die neuen Frauenrechte der Weimarer Republik und die dramatischen Ein-

kommensverluste der Vereinsmitglieder in den Inationsjahren stellten die Exi-

stenz der Berufsorganisationen in Frage. Die Traditionsvereine konnten in den

1920er Jahren nicht mehr an ihre gesellschaftliche Bedeutung in der Zeit vor

dem Ersten Weltkrieg ankn�upfen. Im Jahre 1927 entstand mit dem Bund deut-

scher K�unstlerinnen | der Verband wurde noch im gleichen Jahr in Gemein-

schaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgat-

tungen, kurz Gedok, umbenannt | auf der personellen Basis und den bishe-

rigen Organisationserfahrungen eine neue Form der Gemeinschaft von K�unst-

lerinnen und kunstf�orderndem Publikum. Dieser K�unstlerinnenverband �uber-

lebte als einzige Dachorganisation das Dritte Reich; er setzte ab 1948 als Ver-

band der Gemeinschaften der K�unstlerinnen und Kunstfreunde seine Arbeit

fort. Heute �rmiert die Bundesvereinigung als Verband der Gemeinschaften

der K�unstlerinnen und Kunstf�orderer.

Die Organisationsgeschichte der K�unstlerinnenvereine in Deutschland

durchlief in den Jahren 1867 bis 1933 drei Phasen, welche auch als Ge-

nerationen zu begreifen sind. Die verschiedenen Organisationsziele in den

drei Zeitabschnitten lassen sich vereinfacht folgenderma�en charakterisieren:

W�ahrend im 19. Jahrhundert gesellschaftliche, rechtliche und berufsf�ordernde

Ziele zur Vereinsgr�undung f�uhrten, formulierten K�unstlerinnen zu Beginn

des 20. Jahrhunderts frauen-, bildungs- und kunstpolitische Forderungen

gegen�uber dem Staat und den Berufskollegen und k�ummerten sich vermehrt

um wirtschaftliche Belange. Bei der Entstehung der Gedok-Gruppen in der

zweiten H�alfte der 1920er Jahre und am Beginn der 1930er Jahre spielte ein

frauenspezi�sches Kulturverst�andnis eine wichtige Rolle.
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Die vorliegende Untersuchung wendet sich nur denjenigen K�unstlerinnenge-

meinschaften zu, welche �okonomische, soziale und gesellschaftspolitische Inter-

essen verfolgten. Im Gegensatz zu den traditionellen, d.h. m�annlich dominier-

ten K�unstlervereinigungen des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts vertraten

die weiblichen Organisationen (von einigen Ausnahmen abgesehen) kein stili-

stisches und thematisches Programm. Ihre Korporationen hatten nicht den

Zweck, sich von bestimmten Kunstrichtungen abzugrenzen, sondern die Be-

dingungen weiblicher Kunstproduktion zu ver�andern.

Die Forschungen umfassen den Zeitraum zwischen der Gr�undung des ersten

Vereins im Jahre 1867 und den fundamentalen politischen Ver�anderungen mit

der Macht�ubernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933. Im Vordergrund

steht die geschichtliche und strukturelle Entwicklung der Organisationsformen

der kunstscha�enden und der kunstf�ordernden Frauen. Dazu geh�oren nicht nur

die Erl�auterung der Motive, welche zur Konstituierung der Berufskorporatio-

nen f�uhrten, sondern auch die Beschreibung der Vereinsziele und der Vereins-

aktivit�aten sowie die Untersuchung der Statuten und der Mitgliederstrukturen.

Auf dieser Basis k�onnen die charakteristischen Grundlinien der verschiedenen

Organisationen herausgearbeitet und die Vereinigungen einander gegen�uber-

gestellt werden. Die Darstellungen zu den lokalen Korporationen f�ordern das

Verst�andnis f�ur die unterschiedliche geschichtliche Entwicklung und Zielset-

zungen der drei �uberregionalen Dachorganisationen, den Verb�anden3. Bei der

Betrachtung der Spitzenorganisationen o�enbaren sich Probleme im struktu-

rellen Aufbau und es werden die verbandsinternen Konikte erkennbar. F�ur

Auseinandersetzungen sorgten nicht nur die Diskussionen um die Ziele der Ver-

bandsarbeit, sondern auch der Zusammenschlu� von Vereinen, die verschieden

gewachsen waren und deren Mitglieder unterschiedliche k�unstlerische Ambi-

tionen besa�en.

Im Blickpunkt des Interesses stehen daneben auch Fragen nach der

Funktion der K�unstlerinnenvereinigungen sowohl f�ur die kunstt�atigen Mit-

glieder und als auch f�ur die unterst�utzenden und kunstliebenden Frauen,

3Zur Begri�sbestimmung: Gem�a� der Umgangs- und Gesetzessprache soll das Wort \Ver-

ein" f�ur diejenigen Zusammenschl�usse verwandt werden, denen ausschlie�lich Einzelpersonen

als Mitglieder angeh�orten und die meist in lokalen Zusammenh�angen wirkten. Der Begri�

\Verband" bleibt den gr�o�eren Organisationen vorbehalten, denen sich weitere Vereine als

Mitglieder anschlie�en konnten und die im �uberregionalen Kontext agierten. Als neutrale

Bezeichnungen �nden sich die Begri�e \Vereinigung", \Organisation" und \Korporation",

sie werden als Synonyme f�ur die Worte \Verein" und \Verband" benutzt. | Vgl. Bernhard

Reichert und Frank van Look, Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts, 6. vollst. �uberarb.

Au. Berlin 1995, S. 3.
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die sogenannten Kunstfreundinnen. Au�erdem gilt es, das gesellschafts- und

kunstpolitische Vereinsengagement einzelner Frauen wie Eugenie Kaufmann,

Ida Dehmel und K�athe Kollwitz zu w�urdigen und ihre Rolle innerhalb der

Organisationsgeschichte der K�unstlerinnen zu beleuchten.

Die Darstellung der deutschen K�unstlerinnenvereinigungen steht im Kon-

text der Professionalisierungsgeschichte von K�unstlerinnen im 19. und fr�uhen

20. Jahrhundert. Innerhalb der sozialgeschichtlichen Forschungen zu kunst-

aus�ubenden Frauen4 wurde bislang vor allem die Rezeptions- und Berufsge-

schichte der K�unstlerinnen untersucht. Im Mittelpunkt des Interesses standen

die schwierigen und keineswegs stringenten Entwicklungen und ideologischen

Schranken der k�unstlerischen Berufst�atigkeit von Frauen sowie deren �o�entli-

che Wahrnehmung. Den kollektiven Berufsinitiativen wurden bisher nur ein-

zelne Untersuchungen gewidmet. Einen ersten Versuch, die organisationsge-

schichtlichen Zusammenh�ange kunstscha�ender Frauen aufzuarbeiten, unter-

nahm Birgit Gatermann5 mit ihrer Dissertation aus dem Jahre 1988. Sie kam zu

dem Schlu�, da� die Frauenorganisationen nicht die angestrebten Ver�anderun-

gen erreichten und nur eine Notl�osung auf dem Weg zur kulturellen Integration

der K�unstlerinnen darstellten. Die neueren Forschungen zur Professionalisie-

rungsgeschichte der K�unstlerinnen | und hier erwarb sich Carola Muysers6

entscheidende Verdienste | erkannten die Berufsorganisationen als wichtige

Initiativen und Netzwerke zur Durchsetzung der Forderungen nach dem gleich-

berechtigten Zugang zu Gremien und Ausbildungsst�atten.

�Uber die lokalen K�unstlerinnenvereine | zumal wenn es sich um heute

noch bestehende Organisationen handelt | existieren einzelne geschichtli-

che Abhandlungen. Einen Meilenstein in dieser Hinsicht stellt die gro�ange-

legte Dokumentation der Geschichte des Vereins der Berliner K�unstlerinnen

dar, welche mit ungeheurem Engagement zum 125j�ahrigen Jubil�aum des �alte-

4Vgl. Renate Berger, Malerinnen auf dem Weg ins 20. Jahrhundert. Kunstgeschichte als

Sozialgeschichte, K�oln 1982; Brigitte Kerchner, Beruf und Geschlecht. Frauenberufsverb�ande

in Deutschland 1848{1908. [Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft, Bd. 97], G�ottingen

1992.
5Vgl. Birgit Gatermann, Bildende K�unstlerinnen in der Weimarer Republik 1919{1933.

Dissertation, Kiel 1988.
6Vgl. Carola Muysers, \In der Hand der K�unstlerinnen fast allein liegt es fortan . . . ". Zur

Geschichte und Rezeption des Berufsbildes bildender K�unstlerinnen von der Gr�underzeit bis

zur Weimarer Republik. In: Feministische Studien, 14. Jg., Nr. 1, Mai 1996, S. 50{65, bes. S.

58f; Die bildende K�unstlerin: Wertung und Wandel in deutschen Quellentexten 1855{1945.

Hg. und kommentiert von Carola Muysers, Amsterdam/Dresden 1999, bes. S. 16.
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sten deutschen K�unstlerinnenvereins 1992 ver�o�entlicht wurde.7 Dieses Berli-

ner Standardwerk und die j�ungst erschienene Dissertation zur Geschichte des

W�urttembergischen Malerinnenvereins von Edith Neumann8 stellen bisher die

einzigen umfangreichen und entsprechend detaillierten Forschungsarbeiten zur

Entwicklung lokaler K�unstlerinnenvereine dar. Daneben �nden sich kleinere

Artikel oder Textabschnitte zu den Korporationen in M�unchen, in Karlsruhe,

in Kassel, in D�usseldorf9, in Rostock und in Bremen in Ver�o�entlichungen

zur lokalen Frauengeschichte oder Kunstszene10, welche jedoch gr�undliche-

re Recherchen nicht ersetzen k�onnen. Wie die Aufz�ahlung verdeutlicht, feh-

len grundlegende Darstellungen der Vereinsgeschichten also weitgehend. Zwar

tauchen die K�unstlerinnenvereinigungen in vielen Ausstellungs- oder Ausbil-

dungszusammenh�angen, in Biogra�en oder im Kontext von Institutionen der

Frauenbewegung auf, doch mit der Namensnennung ersch�opft sich meist die

Information �uber die B�unde und die Vereine. Die Gestalt und der Aktions-

raum der K�unstlerinnenkorporationen bleiben im Dunkeln. Dieses Ph�anomen

tri�t im besonderen Ma�e auf die Verbandsorganisationen, den Bund deutscher

(und �osterreichischer) K�unstlerinnenvereine, den Frauenkunstverband und den

Bund niederdeutscher K�unstlerinnen zu.

Die GEDOK hat die Anf�ange ihrer Verbandsgeschichte im Auge behalten

und insbesondere die Verdienste von Ida Dehmel11 in vielen Publikationen

und insbesondere in den Jubil�aumsb�anden12 gew�urdigt. Doch es wurde bisher

7Vgl. Profession ohne Tradition. 125 Jahre Verein der Berliner K�unstlerinnen. Ausstel-

lungskatalog. Hg. von Berlinische Galerie, Museum f�ur Moderne Kunst, Photographie und

Architektur und dem Verein der Berliner K�unstlerinnen, Berlin 1992.
8Vgl. Edith Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg. Zur Geschichte des W�urttem-

bergischen Malerinnen-Vereins und des Bundes Bildender K�unstlerinnen W�urttembergs. 2

Bde. [Ver�o�entlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart, Band 81], Stuttgart 1999; siehe

auch: Ein Haus blieb 100 Jahre lebendig. Ein Verein wird 90 Jahre alt. Bund Bildender

K�unstlerinnen e.V. 1893{1983, Stuttgart 1983.
9Eine umfangreiche historische Darstellung des Vereins D�usseldorfer K�unstlerinnen ist

in Vorbereitung und erscheint voraussichtlich im Winter 2001.
10Literaturhinweise sind den betre�enden inhaltlichen Ausf�uhrungen zu entnehmen.
11Literatur siehe Kapitel III.1.
12Vgl. Sibylle Niester, Die GEDOK. Interessenverband der K�unstlerinnen 1926{1976. In:

Tendenzen, 17. Jg., Heft 107, Mai/Juni 1976, S. 28{31; 50 Jahre GEDOK Hannover, 1927{

1977. Malerei, Plastik, Gra�k, Kunsthandwerk, Musik, Literatur, Rezitation, Kunstfreunde.

Festschrift, Hannover 1977; Angela A.{K. Weber, Die Geschichte des Verbandes der K�unst-

lerinnen und Kunstfreunde e.V. (Gedok). Schriftl. Hausarbeit im Rahmen der staatlichen

Pr�ufung f�ur das Lehramt an Sonderschulen, Universit�at Oldenburg 1986; Gegenlicht | 60

Jahre GEDOK. Ausstellung vom 19.6.{30.7.1986,GEDOK (Verband der Gemeinschaften der

K�unstlerinnen und Kunstfreunde e.V.) in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Kunsthal-

le Berlin, Berlin 1986; F�unfundzwanzig Jahre GEDOK Freiburg 1962{1987, Freiburg 1987;
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noch nie der Versuch unternommen, auf der Grundlage einer breiteren Quel-

lenbasis die ersten Jahre von 1926 bis 1933 zu beleuchten. Die historischen

Wurzeln des Gedok-Verbandes und seiner Mitgliedsvereine im Hamburger

Frauenklub und im Bund niederdeutscher K�unstlerinnen blieben unerforscht.

Auch die Spannungen innerhalb der Gedok, welche durch die unterschiedliche

Mitgliederstruktur und Geschichte der Anschlu�vereine ausgel�ost wurden,

waren bisher kein Thema. Ganz abgesehen davon, steht die dringend erfor-

derliche wissenschaftliche Darstellung der Verbandsgeschichte w�ahrend des

Dritten Reiches weiterhin aus. In der vorliegenden Untersuchung fand nur das

Vereinsjahr 1933/34 Ber�ucksichtigung. Die Geschichte der Gedok (und auch

der anderen Vereinigungen) in der Zeit des Nationalsozialismus erfordert eine

eigene Forschungsarbeit, um die kunst- und frauenideologischen Bedingungen

unter dem Hitler-Regime sowie um die Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem

Deutschen Frauenwerk und der Reichskulturkammer einerseits und zwischen

der Reichskammer der bildenden K�unste und der Reichsschrifttumskammer

andererseits zu er�ortern. Ebenso unbefriedigend ist die Geschichtsschreibung

�uber die Anfangsjahre der Gedok-Ortsgruppen, die bis 1933 aus der Taufe

gehoben worden waren. Eine Ausnahme bildet die j�ungst erschienene wissen-

schaftliche Bearbeitung der fr�uhen Jahre der Gedok-Ortsgruppe Hannover

durch Ines Katenhusen13.

In gleichem Ma�e l�uckenhaft wie die Literatur zur Organisationsgeschichte

stellt sich die Quellenlage dar. Trotz intensiver Suche fehlen f�ur die meisten

Vereinigungen die Gr�undungssatzungen. Ebenso werden eine nicht unerhebli-

che Zahl von Protokollen der Generalversammlungen, von Jahresberichten oder

von Mitgliederlisten vermi�t. Umfangreiche Vereinsnachl�asse f�ur den betre�en-

60 Jahre GEDOK Hannover 1927{1987. Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Literatur,

Musik, Kunstfreunde, Hannover 1987; Angela A.{K. Weber, Die Geschichte des Verbandes

der K�unstlerinnen und Kunstfreunde (e.V.). Unver�o�entl., maschinenschriftl. Vortragsma-

nuskript, vermutl. 1988/1989; Kontrapunkt. GEDOK gestern | heute. Dokumentation der

GEDOK Rhein{Main{Taunus zum 50. Todestag von Ida Dehmel (1870{1942). Hg. v. Marga-

rete Sorg, Wiesbaden 1992; 70 Jahre GEDOK. GEDOK|Republik der K�unste. Avantgarde

und Tradition. Bearbeitet von Roswitha Siewert. Hg. v. der GEDOK Schleswig{Holstein,

L�ubeck 1996; Die GEDOK 1926{2001. Hg. von GEDOK{Hamburg, Hamburg 2001. Perplex

- Positionen und Perspektiven. 75 Jahre GEDOK K�unstlerinnenverband. Katalog der Aus-

stellung in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Hg.

von Ursula Toyka-Fuong, K�oln 2001.
13Ines Katenhusen, Gedok Hannover. In: Adelige, Arbeiterinnen und . . . . Frauenleben in

Stadt und Region Hannover. Hg. v. Karin Ehrich und Christiane Schr�oder, Hannover 1999,

S. 211{237.
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den Zeitraum sind kaum mehr vorhanden, eine seltene Ausnahme stellen die

Vereinsarchive des Bundes Bildender K�unstlerinnen W�urttembergs (ehemals

W�urttembergischer Malerinnenverein)14 und des Verbandes der Gemeinschaf-

ten der K�unstlerinnen und Kunstf�orderer15 dar.

Die vorliegende Arbeit st�utzt sich auf Protokolle, Satzungen, Mitgliederli-

sten, Mitteilungsbl�atter, Jahresberichte, private Briefe oder Beh�ordenschrift-

verkehr. Die Vereins- und Verbandsgeschichten konnten durch die Kombination

von Informationen unterschiedlichster Herkunft rekonstruiert werden16, wobei

nicht auszuschlie�en ist, da� das Bild von den lokalen Aktivit�aten der Verei-

nigungen noch weiter erg�anzt werden kann. Insbesondere die Beziehungen der

K�unstlerinnengemeinschaften zu den Korporationen der �ortlichen Kunstszene

und Frauenbewegung lassen auf zuk�unftige Forschungsergebnisse ho�en.17

Die schwer zug�anglichen, unver�o�entlichten Schriftst�ucke und Unterlagen,

welche f�ur die vorliegende Untersuchung herangezogen wurden, stammen aus

Privatbesitz sowie aus �o�entlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen,

aus Museen und Bibliotheken sowie aus Vereins-, Stadt-, Landes-, Staats-,

Bundes- und Universit�atsarchiven. Wichtige Quellen bargen die Archive der

Registergerichte, die den Amtsgerichten unterstellt sind. So verwaltet zum

Beispiel das Amtsgericht Hamburg Unterlagen des Gedok-Verbandes, die bis

ins Jahr 1930 zur�uckreichen. Eine wertvolle Erg�anzung der Originalquellen

boten die schriftlichen Nachl�asse von Ida Dehmel, Eugenie Kaufmann,

Dora Horn{Zippelius und Elsa Bruckmann. Es handelt sich dabei um

Vereinsmaterialien, Schriftwechsel, Fotos oder Testamentunterlagen, welche

weitgehend unver�o�entlicht sind. Ein Teil des umfangreichen Briefwechsels

aus dem Nachla� Ida Dehmels (insbesondere der Schriftwechsel mit ihrer

Schwester Alice Bensheimer), der zum Bestand des Dehmel{Archivs in

der Staats- und Universit�atsbibliothek Hamburg geh�ort, wurde vor dem

Hintergrund der Organisationsgeschichte von K�unstlerinnen ausgewertet und

erlaubt neue Einblicke in die Verbandst�atigkeit der Gedok-Initiatorin. Der

Nachla� der Malerin Dora Horn-Zippelius stellte ebenfalls eine wertvolle und

14Den Zugang zu ausgew�ahlten Quellen verdanke ich der Kunsthistorikerin Dr. Edith Neu-

mann, die eine Dissertation �uber die Geschichte des W�urttembergischen Malerinnenvereins

verfa�t hat.
15Die historischen Unterlagen des Verbandes sind weitgehend aus der Zeit nach 1945.
16Auch die Forschungsarbeit zur Geschichte des Vereins der Berliner K�unstlerinnen konn-

te kaum auf eigenes Archivmaterial aus der Zeit vor 1945 zur�uckgreifen. Die historische

Rekonstruktion gelang auf der Grundlage von Zeitschriften, Zeitungen und Publikationen.
17Leider ist viel zu wenig �uber schriftliche Nachl�asse von K�unstlerinnen bekannt, weil

diesen Dokumenten von kunsthistorischer Seite gemeinhin wenig Aufmerksamkeit geschenkt

wird.
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unverzichtbare Quelle zur Rekonstruktion der Geschichte des Malerinnen-

vereins Karlsruhe, des Bundes badischer K�unstlerinnen und der Gedok dar.

Das ver�o�entlichte Tagebuch von K�athe Kollwitz erwies sich als erg�anzende

Informationsquelle.18 Viele Detailinformationen und Hintergr�unde lieferten

Vereinsmitteilungen, Ausstellungskritiken, Berichte von Gr�undungsversamm-

lungen oder Jahrestagungen in einschl�agigen Kunstzeitschriften und in

�uberraschend hohem Ma�e auch in Vereinsorganen der Frauenbewegung.19

Auf eine systematische Durchsicht der Lokalpresse wurde allerdings verzichtet.

Die Darstellung der Geschichte der lokalen Vereine und der �uberregionalen

Verb�ande vollzieht sich in drei Hauptkapiteln, welche die Geschichte der Spit-

zenverb�ande, des Bundes deutscher (und �osterreichischer) K�unstlerinnenver-

eine, des Frauenkunstverbandes und der Gedok behandeln. Sie werden jeweils

durch einen Vorspann eingeleitet, in dem die wichtigsten Entwicklungen der

entsprechenden Phase in der Organisationsgeschichte der K�unstlerinnen zu-

sammengefa�t sind. Diesen Kurzdarstellungen folgen Unterkapitel �uber die lo-

kalen Vereine, welche entweder einen entscheidenden Anteil an der Verbands-

gr�undung hatten oder auf neue Entwicklungen hinweisen oder durch eine be-

sondere Charakteristik gekennzeichnet sind. So stellten der Verein der K�unstle-

rinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin und der K�unstlerinnenverein M�unchen

nicht nur Vorbilder f�ur nachfolgende Vereinsgr�undungen dar, sondern sie be-

stimmten weitestgehend die Geschicke des ersten Dachverbandes, des Bundes

deutscher (und �osterreichischer) K�unstlerinnenvereine. Der Bremer Malerin-

nenverein steht beispielhaft f�ur die kleinsten Gemeinschaften, deren Mitglieder

sich ganz oder zumindest vornehmlich aus K�unstlerinnenkreisen rekrutierten.

Der Malerinnenverein Karlsruhe kann exemplarisch f�ur solche Verh�altnisse

betrachtet werden, wie sie in kleinen bis mittelgro�en K�unstlerinnenvereine

anzutre�en waren. Au�erdem wird vor dem Hintergrund der Aktivit�aten der

Karlsruher Korporation die neue Qualit�at der Vereinsarbeit deutlich, um die es

dem Bund badischer K�unstlerinnen bei seiner Gr�undung 1912 ging. Die moder-

ne Mannheimer K�unstlerinnenorganisation ist als Vorl�auferin f�ur den Frauen-

kunstverband, und indirekt auch f�ur den Bund niederdeutscher K�unstlerinnen

zu betrachten. Die Gedok wiederum entwickelte sich aus dem Bund nieder-

deutscher K�unstlerinnen, der im Laufe seiner Geschichte durch den Anschlu�

von Ortsgruppen zu einem Verband heranwuchs. Einen zusammenfassenden

R�uckblick bildet den Schlu�.

18K�athe Kollwitz, Die Tageb�ucher. Hg. v. Jutta Bohnke{Kollwitz, Berlin 1989.
19Siehe Quellen- und Literaturverzeichnis.
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Kapitel I

Selbsthilfe und Kontaktpege.

Die Aufgaben und Ziele der

zwischen 1867 und 1908 gegr�undeten

K�unstlerinnenvereinigungen und

das erste �uberregionale Netzwerk

Die ersten K�unstlerinnenvereinigungen entstanden zum Zwecke der gesell-

schaftlichen Vernetzung, der rechtlichen und der sozialen Sicherung und der

selbstorganisierten Berufsbildung. Die Frauenbildungs- und Frauenerwerbsbe-

wegung unterst�utzte diese Vereinsgr�undungen.

Die Motivation zum Zusammenschlu� ging meist von k�unstlerisch akti-

ven Frauen aus, welche den Kontakt zu Kolleginnen suchten. Die meisten

Vereinigungen nahmen Personen aus dem gehobenen B�urgertum sowie aus

Salon- und Hofkreisen als Mitglieder auf, mit deren Hilfe es gelang, sich in

der Gesellschaft und in der lokalen Kunstszene Anerkennung zu verscha�en.

Sie bildeten das kaufkr�aftige Publikum f�ur die Verkaufsausstellungen, die

Weihnachtsmessen oder auch die Losaktionen der Vereine.

Das Vereinsleben der Korporationen, die im 19. Jahrhundert gegr�undet wur-

den, wird am Beispiel der Organisationen in Berlin, M�unchen, Karlsruhe und

Bremen deutlich: Als erste Berufsorganisation bildender K�unstlerinnen und

gleichzeitig als erste Kunstkorporation f�ur M�azeninnen nahm der 1867 ge-

gr�undete Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin eine Vor-

reiterrolle ein. Seine Aus- und Fortbildungsanstalt, seine Kranken-, Pensions-,

Darlehens- und Unterst�utzungskassen sowie die Stiftungen und die verschie-

denen Ma�nahmen zur F�orderung der k�unstlerischen Produktion (Wettbewer-

be, Stipendien, Losaktionen, Ausstellungen und Verkaufsmessen) wurden zum

Vorbild f�ur nachfolgende Vereine.
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Mit der Gr�undung des K�unstlerinnenvereins M�unchen im Jahre 1882 wur-

de ein Modell gescha�en, das die Verantwortung f�ur die Berufsorganisation

weitgehend den K�unstlerinnen �uberlie�. W�ahrend in Berlin vorwiegend die

kunstliebenden Mitglieder �uber das Vereinsgeschehen bestimmten, billigten die

M�unchnerinnen ihren Kunstfreundinnen kein Stimmrecht in der Mitgliederver-

sammlung zu.

Am M�unchner Satzungsmodell orientierten sich nachfolgende Gr�undungen,

so der W�urttembergische Malerinnenverein und der Malerinnenverein Karls-

ruhe. Letzterer engagierte sich besonders im kunstgewerblichen Bereich f�ur

Ausstellungs- und Verkaufsm�oglichkeiten und bot seinen Mitgliedern gesellige

Unterhaltung.

Das Beispiel des Bremer Malerinnenvereins verdeutlicht die Verh�altnisse

einer kleinen Organisation, der zun�achst nur kunstaus�ubende Frauen an-

geh�orten. Ein beschr�ankter �nanzieller Handlungsspielraum erlaubte selten

mehr als intime Zusammentre�en und Verkaufsausstellungen mit kleinforma-

tigen oder n�utzlichen Kunstobjekten. Als sich die Bremer Vereinigung 1918

f�ur Kunstfreundinnen �o�nete, mu�ten die Satzung und das Vereinsprogramm

an den Bed�urfnissen dieser neuen Mitgliedergruppe ausgerichtet werden, denn

es galt, die kunstliebenden Damen mit Hilfe von kulturellen Veranstaltungen

und anderen Aktionen am Vereinsleben zu beteiligen.

Die K�unstlerinnenvereinigungen verzeichneten in den Jahren vor dem Ersten

Weltkrieg die h�ochsten Mitgliederzahlen. Diese Entwicklung ging mit einem

enormen Anwachsen der Berufsgruppe einher. Gleichzeitig entstanden in

den St�adten Berlin, Kassel, Braunschweig, Schwerin, Dresden, M�unchen

und D�usseldorf weitere Korporationen. Die steigende Zahl von Malerinnen,

Bildhauerinnen, Gra�kerinnen und Kunstgewerblerinnen k�undigte sich bereits

um die Jahrhundertwende an. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts �uber-

utete eine Vielzahl von Studentinnen die Unterrichtsangebote und Seminare

der Damenakademien sowie die Akt-, Skizzier- oder Lithogra�ekurse. Diese

wurden von den K�unstlerinnenvereinen unterhalten, um bis zur vollst�andigen

�O�nung der Kunsthochschulen f�ur Studentinnen die k�unstlerische Ausbildung

von Frauen zu verbessern.

Mit dem Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine wurde

1908 auf Initiative des Vereins der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu

Berlin und des K�unstlerinnenvereins M�unchen die erste �uberregionale Inter-

essengemeinschaft f�ur bildende K�unstlerinnen in Deutschland gegr�undet. Die
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beiden Massenorganisationen bestimmten weitgehend das Verbandsgeschehen,

denn es schlossen sich zun�achst nur junge oder gerade erst gegr�undete K�unst-

lerinnengruppen der Spitzenkorporation an. Die kleineren und jungen Vereine

ho�ten, vom Erfahrungsvorsprung und vom Informationsnetz der gro�en Tra-

ditionsvereine pro�tieren zu k�onnen. Jene �alteren K�unstlerinnenkorporationen

mittlerer Gr�o�e | das sind die Vereine in Leipzig, in Karlsruhe, in Magdeburg

und in Stuttgart | konnten sich 1908 nicht f�ur die reichsweite Organisations-

form erw�armen. Die Beitrittsfrage o�enbarte die unterschiedlichen Ansichten

�uber die Verbandsstrukturen, aber auch die Abh�angigkeit von Protektoraten

und von den L�anderregierungen, welche �uber die Kulturhoheit verf�ugten.

Der Bundesverband vertrat die Au�assung, Frauen h�atten in den k�unstle-

rischen Entscheidungsgremien mitzuarbeiten und keine eigenen Frauenausstel-

lungen zu veranstalten. Seine Mitgliedsvereine vermieden die Isolierung vom

allgemeinen Kunstgeschehen und suchten die m�annliche Konkurrenz. Sie ver-

fa�ten keine Petitionen, die die �O�nung der staatlichen Unterrichtsanstalten

f�ur Frauen gefordert h�atten. Die gleichberechtigte Behandlung von m�annlichen

und weiblichen Kunststudierenden wurde als zwangsl�au�ge Folge einer nat�urli-

chen Entwicklung und nicht als Resultat einer gezielten Bem�uhung betrach-

tet. Hinter dieser Zur�uckhaltung stand auch die Bef�urchtung, die orierenden

Schulen der K�unstlerinnenkorporationen k�onnten in Mi�kredit geraten und der

Unterrichtsbetrieb durch die Streichung der dringend ben�otigten st�adtischen

und staatlichen Zusch�usse nicht mehr am Leben erhalten werden.
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1 Der Verein der K�unstlerinnen (und Kunst-

freundinnen) zu Berlin

Der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin wurde am

13. Januar 1867 als erste Berufsorganisation bildender K�unstlerinnen im Deut-

schen Reich gegr�undet.1 Die weiblichen Kunstscha�enden schlossen sich zu-

sammen, um sich gegenseitig in k�unstlerischer und sozialer Hinsicht zu un-

terst�utzen. Dies wird deutlich an den Vorg�angen, die der �Uberlieferung nach

den Ansto� zur Gr�undung gaben: Rosa Petzel (*1831), Clara Heinke, Clara

Oenicke (1818{1899) und Marie Remy (1829{1915) und andere Malerinnen

waren in der Dresdener Gem�aldegalerie beim Kopieren von Bildern aufeinan-

der aufmerksam geworden und vereinbarten, untereinander Kontakt zu halten.

Die Frauen nutzten ihre Bekanntschaft zum Austausch �uber beruiche Schwie-

rigkeiten und zur gegenseitigen k�unstlerischen Anregung. Der unbemerkte Tod

einer notleidenden Kollegin aus diesem Kreis veranla�te die K�unstlerinnen, die

lockere Verbindung enger zu schlie�en.2

Einu�reiche und erfahrene kunstf�ordernde Damen und Herren, darunter

Wilhelm Adolf Lette (1799{1868), der Gr�under des Vereins zur F�orderung

h�oherer Frauenbildung und Erwerbsf�ahigkeit des weiblichen Geschlechts,

bereiteten die Vereinsgr�undung vor.3 Da weiblicher K�unstlerschaft bis dahin

gesellschaftliche Anerkennung, soziale Absicherung sowie fundierte und

�nanziell erschwingliche Ausbildungsm�oglichkeiten verwehrt geblieben waren,

bestimmten die Gr�undungsmitglieder als Zweck des Vereins die \F�orderung ge-

meinsamer Interessen", die \wechselseitige Unterst�utzung im Leben und in der

Kunst" und die \Einrichtung . . . verschiedener Unterrichts-Angelegenheiten"4.

1In England bestand seit 1857 die Society of Female Artists (1872 umbenannt in Society

of Lady Artists, 1899 umbenannt in Society of Women Artists) und seit 1879 die Manchester

Society of Women Painters. In Frankreich wurde erst 1881 die Union des Femmes Peintres

et Sculptures und 1892 die Soci�et�e des Femmes Artistes gegr�undet.
2Vgl. Ursula M�arz, Der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin. In:

Zur Physiologie der bildenden Kunst. K�unstlerinnen, Multiplikatorinnen, Kunsthistorike-

rinnen, Berlin 1985{1987. Portr�ats, Materialien, Register, Ladengalerie, Berlin 1987, S. 644;

Adelheid Koritz{Dohrmann, Verein der Berliner K�unstlerinnen e.V. Die Geschichte des

Vereins im Rechtsverkehr. In: Profession ohne Tradition, S. 403; Chronik des Vereins der

Berliner K�unstlerinnen 1867{1992. In: Profession ohne Tradition, S. 426f.
3Lette formulierte auch die Satzung. Zu den m�annlichen Gr�undungsmitgliedern geh�orten

auch Werner von Siemens (langj�ahriger Schatzmeister), Oskar Begas, Julius Schrader und

Karl Bormann. Die ausgew�ahlten Honoratioren stammten aus dem liberalen B�urgertum.
4Statuten des Vereins der K�unstlerinnen 1873, Paragraph 1. Die Gr�undungssatzung von

1867 ist verschollen, lediglich Paragraph 1 wird inhaltlich in der Zeitschrift Der Arbeiter-
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Die bildungspolitischen, sozialf�ursorgerischen und kunstf�ordernden

Aspekte der Vereinsarbeit im 19. Jahrhundert

Als vorrangiges Ziel strebte die junge Vereinigung an, die Aus- und Fortbil-

dungssituation bildender K�unstlerinnen zu verbessern. Dies war dringend ge-

boten, denn von seiten der deutschen L�ander waren die M�oglichkeiten f�ur ein

Kunsthochschulstudium von Frauen sehr begrenzt. Die Akademien beschr�ank-

ten in jeweils unterschiedlicher Weise die Anzahl der Sch�ulerinnen und der

Studienjahre, den Zugang zum Aktstudium und zu den Meisterklassen. Be-

nachteiligt wurden Frauen weiterhin bei der Vergabe von Wettbewerbspreisen,

Schul- und Reisestipendien sowie durch h�ohere Studiumskosten.5 Den aller-

meisten Sch�ulerinnen blieb nur der Weg �uber ein autodidaktisches Studium

oder �uber kostspieligen, meist jedoch unzul�anglichen Privatunterricht. Eine

professionelle Ausbildung boten diese beiden M�oglichkeiten keineswegs.

Eine \grundlegende und systematische k�unstlerische Ausbildung".

Die Zeichen- und Malschule

Um so notwendiger schien privates Engagement. Der Verein der K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen zu Berlin richtete deshalb eine Zeichen- und Malschule

ein, welche am 19. Oktober 1868 ihren ersten Unterricht f�ur Studentinnen auf-

nahm.6 Mit dieser vereinseigenen Unterrichtsst�atte war \erstmalig eine �o�ent-

liche Institution [gescha�en worden], an der Frauen eine grundlegende und

systematische k�unstlerische Ausbildung"7 erhielten. Die Schule erfreute sich

wachsender Beliebtheit: Die Sch�ulerinnenzahl stieg um die Jahrhundertwende

freund. Zeitschrift des Centralvereins in Preu�en f�ur das Wohl der arbeitenden Klassen,

Berlin, 4. Jg., 1866, S. 451{452 wiedergegeben. Es ist davon auszugehen, da� die Gr�undungs-

satzung mit den Statuten von 1873 \mit hoher Wahrscheinlichkeit nahezu identisch" ist. Die

Korporationsrechte| der Verein erhielt die Eigenschaften und Rechte einer juristischen Per-

son | wurden dem Verein 1873 verliehen. | Vgl. Koritz{Dohrmann, Geschichte des Vereins

im Rechtsverkehr. In: Profession ohne Tradition, S. 400f.
5Vgl. Ulrike Wol�{Thomsen, Lexikon Schleswig{Holsteinischer K�unstlerinnen. Hg. v.

St�adtischen Museum Flensburg, Heide 1994, S. 15{19; Berger, Malerinnen auf dem Weg

ins 20. Jahrhundert, S. 92{94; Dietmar Fuhrmann und Klaus Jestaedt, \. . . alles Das zu

erlernen, was f�ur eine erfolgreiche Aus�ubung ihres Berufes von ihnen gefordert wird...". Die

Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradi-

tion, S. 353f. �Uber die Anf�ange der staatlichen K�unstlerinnenausbildung in W�urttemberg

siehe: Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 22{56.
6Vgl. Fuhrmann und Jestaedt, Die Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner

K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S. 353.
7Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S. 426.
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| in der Hochzeit der Schule | auf �uber 400.8 Nach mehrmaligen Umz�ugen

in gr�o�ere R�aumlichkeiten gelang es im Jahre 1911, sogar ein eigenes Haus f�ur

die Schule und den Verein zu erwerben.9 Ab 1875 konnte auch der Unterricht

im Aktzeichnen, nach damaligem Verst�andnis die h�ochste Stufe des Kunst-

studiums, besucht werden. Dieses Angebot verdeutlicht die Bem�uhungen des

Vereins, eine dem Akademiestudium ad�aquate Ausbildung zu scha�en. Da�

die Zeichen- und Malschule des Berliner Vereins angehenden K�unstlerinnen

eine umfassende und qualit�atsvolle Ausbildung erm�oglichte, daf�ur stehen die

Namen der bekannten Sch�ulerinnen wie Clara Siewert (1862{1944/45), Ma-

ria Slavona (1865{1931), K�athe Kollwitz (1867{1945) und Paula Modersohn{

Becker (1876{1907). Ab 1871 leiteten ausschlie�lich Direktorinnen die Schule,

w�ahrend sich das Lehrpersonal aus professionellen Kunstscha�enden beiderlei

Geschlechts zusammensetzte. Der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen zu Berlin schlo� in den 1870er Jahren10 seiner Unterrichtsanstalt ein

Seminar zur Ausbildung von Zeichenlehrerinnen an. Die oÆzielle Bezeichnung

der Anstalt lautete fortan Zeichen- und Malschule | nebst staatlich aner-

kanntem Zeichenlehrerinnenseminar. Das Angebot, die Ausbildung zur freien

K�unstlerin und zur Zeichenlehrerin miteinander zu kombinieren, schuf vielen

kunstaus�ubenden Frauen eine Existenzgrundlage.11

\Zur Unterst�utzung und Best�arkung der Konkurrenzf�ahigkeit".

Die Vereinsausstellungen

Mit der Einrichtung einer Ausbildungsst�atte allein war es jedoch nicht getan,

man mu�te die Kunstwerke auch der �O�entlichkeit und einem kaufwilligen

Publikum pr�asentieren. Deshalb wurde in den Statuten von 1873 festgelegt, da�

in jedem zweiten Jahr Werke der Vereinsk�unstlerinnen verlost werden sollten.

Diese verpichteten sich beim Eintritt in die Korporation, f�ur die Losaktion

8Im Jahre 1898 erreichte die Anzahl der Sch�ulerinnen mit 420 einen H�ochststand.
9Das Haus wurde am Sch�oneberger Ufer 38 in Berlin errichtet. | Vgl. Fuhrmann und

Jestaedt, Die Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession

ohne Tradition, S. 354.
10Vgl. auch Fuhrmann und Jestaedt, Die Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner

K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S. 356; Ursula M�arz, Der Verein der K�unstle-

rinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin. Unver�o�entlichte Magisterarbeit, maschinenschriftl.

Manuskript, Bonn 1987, S. 63. | Die Einrichtung des Zeichenlehrerinnenseminars vermu-

teten Fuhrmann/Jestaedt um 1871, w�ahrend M�arz die Jahreszahl 1876 nennt. Auf die un-

terschiedliche Datierung weist Neumann hin: Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S.

295, Fu�note 70.
11Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S.

426.
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eine eigene Arbeit kostenlos zur Verf�ugung zu stellen.12 Die Berlinerinnen ver-

banden mit dieser Veranstaltung eine Pr�asentation \sowohl verk�auicher als

nicht verk�auicher Kunstgegenst�ande"13.

F�ur viele K�unstlerinnen waren diese Ausstellungen die einzige Gelegen-

heit, mit einem breiteren Publikum in Kontakt zu treten. Die Schau diente

als Leistungsnachweis gegen�uber der �O�entlichkeit und als Leistungsvergleich

mit Berufskolleginnen ohne die entsprechende \m�annliche Dominanz"14. Mit

den Eintrittsgeldern und der Verlosung bzw. dem Verkauf von Kunstwerken

erwirtschaftete die Organisation erhebliche Gewinne, die gr�o�tenteils den So-

zialkassen des Vereins zugute kamen und den Verein auf eine solide �nanzielle

Basis stellten.15 Die Anzahl der Ausstellenden und die Anzahl der Exponate16

stiegen im Laufe der Jahrzehnte betr�achtlich.

Neben den Kunstausstellungen organisierte die K�unstlerinnenvereinigung

auch kunstgewerbliche Weihnachtsmessen. Nachdem sich der Verein in den

Jahren 1877/78 an den Messen im Architektenhaus beteiligt hatte, gri� er zehn

Jahre sp�ater diese Art von Verkaufsausstellung wieder auf und f�uhrte sie nun

unter eigener Regie durch. Die weihnachtlichen Veranstaltungen erfreuten sich

besonders in den 1890er Jahren gro�er Beliebtheit und erm�oglichten deutliche

Gewinne.17

Zur \Unterst�utzung und Best�arkung der Konkurrenzf�ahigkeit"18 inner-

halb der Berliner Vereinigung wurden neben den verschiedenen Ausstellun-

gen im ein- bis zweij�ahrigen Rhythmus thematische Wettbewerbe ausgeschrie-

ben.19

12Satzung 1873, Paragraph 5.
13Satzung 1873, Paragraph 2.
14Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S. 426.
15Bereits bei der ersten Kunstausstellung im Gr�undungsjahr 1867 betrugen die Einnahmen

aus der Lotterie 3300 Mark. | Vgl. ebd., S. 427.
16Waren es 1873 noch 63 K�unstlerinnen, die sich an der Vereinsausstellung beteiligten,

nutzten in den Jahren 1888/1890 circa 130 Ausstellerinnen diese Gelegenheit. Im Jahre

1896 waren 172 Kunstscha�ende mit 350 Werken vertreten. Konnten 1871 �uber 160 Arbeiten

gezeigt werden, waren es sieben Jahre sp�ater 232, im Jahre 1880 sowie in den 1890er Jahren

sogar �uber 300 Exponate. | Vgl. ebd., S. 427{435.
17Vgl. ebd. | Bei den weihnachtlichen Messen wurden Einnahmen bis zu 15000 Mark

erzielt.
18Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S. 431.
19Der Erfolg dieser Ausschreibungen war sehr unterschiedlich: Trotz der Vergabe von

Preisgeldern nahmen nur f�unf bis drei�ig K�unstlerinnen an den sogenannten Konkurrenzen

teil. Im Jahre 1886 beteiligten sich zum Thema \Fig�urliche Kompositionen" lediglich f�unf

K�unstlerinnen; drei�ig Bewerbungen gingen im Jahre 1900 zum Thema \Ein Portr�at mit

H�anden, �Olgem�alde" ein. | Vgl. ebd., S. 426{437.
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Die Sozialeinrichtungen

Der K�unstlerinnenverein in Berlin besa� bereits in den ersten Vereinsjah-

ren20 eine eigene Darlehenskasse. Beim Eintritt in die Korporation mu�ten

die K�unstlerinnen sechs Mark in diese Kasse bezahlen. Das Selbsthilfeprojekt

�nanzierte sich aus Spenden und aus j�ahrlichen Beitr�agen der K�unstlerinnen.21

Verwaltet wurde die Darlehenseinrichtung von einem Komitee22, dessen Mit-

glieder der Vereinsvorstand w�ahlte. F�ur die \Darlehns- und Unterst�utzungs-

kasse" wurde 1870 ein eigenes Statut23 verfa�t. Die K�unstlerinnen erhielten

auf Gesuch ein Darlehen f�ur die Dauer eines Jahres, oder es wurden f�ur diese

Summen Ank�aufe get�atigt.24

Mit der Einrichtung einer Pensionskasse im Jahre 1885 und einer Kran-

kenhilfskasse im Jahre 1910 weiteten sich die M�oglichkeiten der sozialen Un-

terst�utzung und Absicherung aus. Ab dem Jahre 1913 war der Beitritt in die

Pensions-, die Darlehens-, die Unterst�utzungs- und die Krankenkasse f�ur alle

neueintretenden K�unstlerinnen Picht. Zu diesem Zeitpunkt besa�en alle So-

zialwerke der Vereinigung eigene Satzungen. Es ist jedoch zu vermuten, da�

die Hilfskassen Krieg und Ination nicht �uberlebt haben.

Die Rolle der Kunstfreundinnen und Ehrenmitglieder bis zum

Ersten Weltkrieg

Kunstliebende Frauen, sogenannte Kunstfreundinnen, konnten beim Verein

der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin zum ersten Mal in einem

Verein von Kunstscha�enden aktiv werden.25 Es gen�ugte die einfache Anmel-

dung oder der Vorschlag eines Vereinsmitglieds, um im K�unstlerinnenverein

Berlin als Kunstfreundin aufgenommen zu werden.

20Die Darlehenskasse wurde im November 1868 eingerichtet, ab Mai 1870 wurde sie als

Darlehens- und Unterst�utzungskasse gef�uhrt.
21Die Beitr�age betrugen mindestens 1,50 Mark.
22Das Komitee setzte sich aus einer Vorsitzenden, einer Schrift- und Kassenf�uhrerin, dem

Schatzmeister und zwei Beisitzerinnen zusammen.
23Siehe Abdruck des Statuts: Koritz{Dohrmann, Verein der Berliner K�unstlerinnen im

Rechtsverkehr. In: Profession ohne Tradition, S. 405.
24Bis zu einem Betrag von 150 Mark wurden keine Zinsen, ab 300 Mark wurden vier

Prozent Zinsen verrechnet. R�uckzahlungen konnten ratenweise erfolgen. | Vgl. ebd., S. 403

und S. 405.
25Vgl. Susanne Jensen, \Wo sind die weiblichen M�azene . . . ?" Private Kunstf�orderung im

\Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin". In: Profession ohne Tradition,

S. 299. | In Berlin lie� zum Beispiel die Vereinigung der Kunstfreunde erst 1883 Frauen als

Mitglieder zu. Unter den Kunstvereinen nahm er in dieser Beziehung eine Vorreiterrolle ein.
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Die kunstinteressierten Damen hatten Gelegenheit, auf den Jahresausstel-

lungen eigene Werke dem Publikum vorzustellen. Ihre Ausstellungsst�ucke wur-

den nicht verkauft und streng getrennt von den Werken der K�unstlerinnen

aufgeh�angt. Denn die Sorge, die Exponate der Kunstscha�enden k�onnten mit

denjenigen der Kunstfreundinnen vermengt werden, war stets gegenw�artig. Der

Verein �o�nete dar�uber hinaus die Zeichen- und Malschule f�ur solche Frauen,

die mit ihren k�unstlerischen Aktivit�aten keine beruiche Zukunft bzw. keinen

Erwerb verbanden. Mit dieser Einbeziehung von Frauen, die dem sogenann-

ten Dilettantismus zugerechnet wurden, begab sich der Verein der K�unstle-

rinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin allerdings auf eine Gratwanderung,

wenngleich der Unterricht der professionellen Sch�ulerinnen und der Kunstlieb-

haberinnen getrennt erfolgte.

Weibliche Kunstaus�ubung und der Dilettantismus

Urspr�unglich wurde die Bezeichnung Dilettantismus auf kunstliebende Perso-

nen angewandt. Im 19. Jahrhundert ver�anderte sich die Bedeutung des Wortes.

Nun verstand man unter Dilettantismus eine k�unstlerische Bet�atigung ohne

spezielle Ausbildung oder fachliche Kenntnis. Die Folge war, da� der Begri�

mit einem abwertenden Beigeschmack versehen wurde. Vor dem Hintergrund

weiblicher Kunstaus�ubung bezeichnete man als Dilettantinnen die Frauen, die

nicht darauf angewiesen waren, mit einer k�unstlerischen T�atigkeit ihren Le-

bensunterhalt zu verdienen oder auf dem Kunstmarkt mit den Werken von

professionellen Malern und Bildhauern zu konkurrieren. Meist handelte es sich

um Damen h�oherer Gesellschaftsschichten, zu deren Repr�asentationspichten

es geh�orte, sich den sch�onen K�unsten zuzuwenden. In den wenigsten F�allen war

ihren k�unstlerischen Studien eine systematische und gr�undliche Berufsausbil-

dung vorausgegangen, weshalb der Begri� Dilettantismus auch im Sinne von

ober�achlicher Kunstaus�ubung angewandt wurde. Die mangelnde Professiona-

lit�at dieser Frauen nutzte die Kunstkritik, allen K�unstlerinnen eine ernsthafte

Kunstproduktion abzusprechen.26

Geistes- und kulturgeschichtlichen Theorien des 19. und des beginnen-

den 20. Jahrhunderts verbreiteten die Thesen von der angeblich mangelnden

Bef�ahigung des weiblichen Geschlechts zur Genialit�at. Diese Argumentation

26Vgl. Ruth Nobs{Greter, Die K�unstlerin und ihr Werk in der deutschsprachigen Kunst-

geschichtsschreibung, Z�urich 1984; diess., Kunsturteil und Geschlechterideologie. Aspekte

eines Zusammenspiels. In: Das verborgene Museum I. Dokumentation der Kunst von Frau-

en in Berliner �o�entlichen Sammlungen. Hg. v. der Neuen Gesellschaft f�ur Bildende Kunst

e.V., Berlin 1987, S. 10{14; siehe auch: Karl Sche�er, Die Frau und die Kunst, Berlin 1908.
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st�utzte die Unterscheidung zwischen jeweils spezi�sch weiblichen und m�ann-

lichen Eigenschaften: Der Mann verk�orpere das geistige, rationale, die Frau

das sinnliche, triebhafte Naturprinzip. W�ahrend das m�annliche Geschlecht

dem aktiven, neuscha�enden Bereich zugeordnet wurde, schrieb man der Frau

bewahrende und passive Eigenschaften und somit vor allem die Mutterrol-

le als ausschlie�liche Lebensaufgabe zu. Diese Ideologie erm�oglichte es, Frauen

von kulturellen und �okonomischen Lebensvollz�ugen fernzuhalten. Die Ausgren-

zung aus dem Kunstbetrieb, aus dem Vereinsgeschehen und aus den �o�entli-

chen Ausbildungsst�atten sowie die soziale und wirtschaftliche Abh�angigkeit des

weiblichen Geschlechts verst�arkten bzw. bewirkten jedoch, da� es kaum einer

Frau gelang, das gleiche k�unstlerische Niveau wie ihre Kollegen zu erreichen.27

Nach der Jahrhundertwende setzte sich die These vom eigenst�andigen weib-

lichen Beitrag zur Kultur durch. Sie ging von einer spezi�sch weiblichen Krea-

tivit�at aus, die keine gleichartige, aber eine gleichwertige Kunst der Geschlech-

ter voraussetzte. In Verbindung mit den Begri�en M�utterlichkeit und Weib-

lichkeit gelang es im zweiten und dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts der

Kunst von Frauen eine neue positive Wertigkeit zu verleihen. In einem weiteren

Schritt wurde die Idee von einer weiblichen Sch�opferkraft geboren. Am Ende

der 1920er Jahre entstand der Begri� der m�utterlichen Genialit�at.28

\Kunstfreundinnen und vom Vorstand zu ernennende Ehrenmitglieder".

Die Kunstinteressierten und das k�onigliche Protektorat

Die Zulassung von k�unstlerisch ambitionierten Kunstfreundinnen im Verein

der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin ist aus ideologischer Sicht

als Widerspruch zum Ziel der Vereinigung anzusehen, weiblichen Dilettantis-

mus in der Kunst zu �uberwinden. Susanne Jensen interpretiert die �O�nung

der Ausstellungen und des Malunterrichts \als ein Zugest�andnis an die Geld-

geberinnen"29.

Die Berliner K�unstlerinnen rechneten in mehrfacher Hinsicht mit den �nan-

ziellen Mitteln der Kunstliebhaberinnen und -f�orderinnen: beim Mitgliedsbei-

trag, beim Kauf von Kunstwerken, bei Spenden, bei der Vergabe von privaten

Stipendien30 an die Vereinsk�unstlerinnen und nicht zuletzt beim Kauf von

27Vgl. Berger, Malerinnen auf dem Weg ins 20. Jahrhundert, S. 58�.; Marina Sauer, Di-

lettantinnen und Malweiber. K�unstlerinnen im 19. und 20. Jahrhundert. In: Das verborgene

Museum, S. 21{31.
28Vgl. Die Bildende K�unstlerin, S. 13{35, bes. 20{25.
29Jensen, Private Kunstf�orderung. In: Profession ohne Tradition, S. 299.
30Seit den 1890er Jahren wurden sowohl vom Verein als auch von Kunstfreundinnen Sti-

pendien vergeben. | Vgl. ebd., S. 309; Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In:
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zus�atzlichen Losen �uber die drei Lose hinaus, die jede Kunstfreundin zu der

alle zwei Jahre statt�ndenden Aktion gratis erhielt.

Die K�unstlerinnen pro�tierten nicht nur von der Finanzkraft, sondern auch

von den pers�onlichen Kontakten zu den Kunstf�orderinnen. Diese konnten als

Sammlerinnen sowie Auftraggeberinnen und -vermittlerinnen t�atig werden.

Und nur ihnen war es dank ihrer sozialen Stellung m�oglich, die K�unstlerinnen

in die Berliner Gesellschaft einzuf�uhren. Nicht wenige der Kunstfreundinnen,

die sich h�au�g auch in der Vorstandschaft engagierten, stammten aus Salon-

kreisen, in denen entsprechende Verbindungen zwischen den K�unstlerinnen und

dem Hof wie dem gehobenen B�urgertum hergestellt wurden.31

Der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin �nanzier-

te sich aber nicht nur �uber die genannten m�azenatischen Zuwendungen, �uber

Mitgliedsbeitr�age und Ausstellungserl�ose, sondern auch �uber staatliche und

st�adtische Subventionen.32 Das Preu�ische Kultusministerium bewilligte 1874

eine j�ahrliche Unterst�utzung von 1500 Mark. Der staatliche Zuschu� wurde

mehrmals erh�oht, zuletzt im Jahre 1911 auf 5000 Mark.33 Die preu�ische Re-

gierung machte mit ihrer Subventionspolitik deutlich, da� sie eher bereit war,

die weibliche Zeichen- und Malschule zu f�ordern als Kunststudentinnen an der

K�oniglichen Akademie der K�unste zu Berlin zuzulassen oder die Schule zu ver-

staatlichen, wie der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin

w�unschte34.

Der Berliner K�onigshof �ubernahm das Protektorat des Vereins der K�unst-

lerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin.35 Die Schirmherrschaft brachte zum

Ausdruck, da� die k�onigliche Familie der Organisation ihre Anerkennung aus-

sprach. Wenn die Herrscherfamilie die K�unstlerinnenausstellungen besuchte

oder Werke ankaufte, dann zog dies automatisch das Interesse des b�urgerlichen

Publikums nach sich. Verbesserte das k�onigliche Protektorat das gesellschaft-

liche Image und die �nanziellen Eink�unfte der Vereinigung, so er�o�nete sich

der angeschlagenen Monarchie wiederum ein Pro�lierungsbereich, der seinen

Profession ohne Tradition, S. 432f.
31Vgl. Jensen, Private Kunstf�orderung. In: Profession ohne Tradition, S. 301.
32Vgl. Petra Wilhelmy{Dollinger, Die Berliner Salons und der Verein der K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen zu Berlin. In: Profession ohne Tradition, S. 341.
331897 und 1903 erhielt der Verein einen Zuschu� von 2400 Mark. Die regelm�a�igen Staats-

zuwendungen ossen bis 1916. | Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In:

Profession ohne Tradition, S. 429 und S. 434f.; Jensen, Private Kunstf�orderung. In: Profes-

sion ohne Tradition, S. 300.
34Vgl. Die bildende K�unstlerin, S. 16.
35Zun�achst wirkte Elisabeth, die Witwe des K�onigs Friedrich Wilhelm IV., als Protektorin.

Nach ihrem Tod 1873 stellte sich Kaiser Wilhelm I. f�ur diese Aufgabe zur Verf�ugung.
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kulturellen Neigungen entgegenkam, aber keinerlei politische Konsequenzen

bef�urchten lie�. Denn F�orderung von K�unstlerinnen tangierte keine staatspo-

litischen Ziele, da Frauen zu diesem Zeitpunkt noch kein Wahlrecht besa�en.36

Die Rolle der Kunstfreundinnen als Vermittlerinnen ist nicht zu un-

tersch�atzen. Ihre gesellschaftlichen Beziehungen erm�oglichten zum Beispiel

auch, da� der Verein R�aume der Akademie der K�unste f�ur die Pr�asentationen

in den Jahren 1871 bis 1890 nutzen konnte.37 Gerade in den ersten Jahrzehn-

ten des Vereinslebens war es f�ur die K�unstlerinnen wichtig, sich in den Aus-

stellungslokalit�aten dieser renommierten Institution darstellen zu k�onnen: Der

Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin wirkte somit nach

au�en \assoziiert zur Akademie"38. Die guten Kontakte zu den Salonkreisen

sorgten auch f�ur wohlgesinnte Rezensionen und Berichte �uber Ausstellungen

und Aktivit�aten der Vereinigung.39

Nicht zuletzt beeinu�ten die Damen und Herren der h�oheren St�ande den

k�unstlerischen Anspruch und die gesellschaftspolitischen Ziele der K�unstle-

rinnengemeinschaft. Sie f�orderten in erzieherischer Art und Weise die beruf-

liche Anerkennung der kunstaus�ubenden Frauen und ihres Vereins40, mach-

ten jedoch radikale reformerische Ans�atze und Emanzipationsbestrebungen

unm�oglich.41

Die Vorstandschaft

Die Vereinsstatuten sahen das absolute Mehrheitswahlrecht f�ur die Vorstands-

wahlen vor.42 Der Abstimmung ging eine Generalversammlung aller Vereins-

mitglieder voraus, welche einen zwanzigk�op�gen Ausschu� in schriftlicher Form

w�ahlten. Dieser Ausschu�, bestehend aus K�unstlerinnen und Kunstfreundin-

nen, wurde f�ur die Dauer von zwei Jahren ernannt.43 Aus diesem Gremium er-

36Vgl. Wilhelmy{Dollinger, Die Berliner Salons. In: Profession ohne Tradition, S. 342.
37Gr�a�n Oriola hatte �uber Kontakte zum Geheimen Kabinettsrat des Kaisers eine ent-

sprechende Anordnung des Kaisers erwirken k�onnen. | Vgl. G�unter Meyer, Auf der Suche

nach den historischen St�atten des \Vereins der Berliner K�unstlerinnen". In: Profession ohne

Tradition, S. 294.
38Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S. 426.
39Vgl. Wilhelmy{Dollinger, Die Berliner Salons. In: Profession ohne Tradition, S. 345.
40Vgl. ebd., S. 340.
41Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S.

427.
42Mit dieser Bestimmung wurde in einer Zeit, in der es im Deutschen Reich noch keine

Demokratie gab, ein vordemokratisches Organisationsgef�uge gescha�en. Dies ist ein Tat-

bestand \von gro�em rechtshistorischen und gesellschaftspolitischen Interesse". | Koritz{

Dohrmann, Geschichte des Vereins im Rechtsverkehr. In: Profession ohne Tradition, S. 400.
43Statuten 1873, Paragraph 10.

33



folgte | wiederum geheim und mehrheitlich | die Wahl des gesch�aftsf�uhren-

den Vorstands. Dieser setzte sich aus einer ersten Vorsitzenden, einer Stell-

vertreterin, einer Schriftf�uhrerin, einem(r) Kassenf�uhrer(in) und f�unf Beisit-

zer(innen) zusammen.44 W�ahrend der Ausschu� einmal im Quartal zusammen-

kam, tagte der Vorstand monatlich.45 Der Ausschu� kontrollierte die Verwal-

tung, bewilligte Gelder und ernannte die Kommission, die die Kasse pr�ufte.46

Die Vorstandschaft setzte die Beschl�usse der Generalversammlung und des

Ausschusses um, erledigte Verwaltungsaufgaben und vertrat die Organisa-

tion nach au�en.47 Dar�uber hinaus war es diesem leitenden Gremium erlaubt,

\f�ur einzelne Berathungsgegenst�ande geeignete M�anner seines Vertrauens als

sachkundige Rathgeber oder Beist�ande zu erw�ahlen"48, welche auch zu Be-

vollm�achtigten ernannt werden konnten. Auf der j�ahrlich einzuberufenden Ge-

neralversammlung mu�te die Vorstandschaft einen Jahres- und Kassenbericht

vorlegen.49

Der Vorsitzenden kam die Aufgabe zu, die drei Vereinsorgane | General-

versammlung, Ausschu� und Vorstandschaft | zu leiten. Ihre Stimme gab bei

Stimmengleichheit den Ausschlag.50 Bis kurz vor der Jahrhundertwende nah-

men folgende Kunstfreundinnen das Amt der ersten Vorsitzenden des Vereins

der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin wahr: Auguste von M�uhler

bis 1868, Charlotte Duncker51 (1819{1890) bis 1888 und Elise von Delbr�uck52

(1840{1926) bis 1897. Mit Alma Lessing (*1875), die als Malerin, Fotogra�n

und Schriftstellerin arbeitete, bekleidete erstmals eine Frau, die einen k�unstle-

rischen Beruf aus�ubte, das Amt der Vorsitzenden (bis 1909). Als ihre Nachfol-

gerin �ubernahm die Schriftstellerin und Lyrikerin Emmi Lewald (1866{1946)

f�ur ein Jahr die Leitung. Von 1910 bis 1913 hatte die Gra�kerin Marie von

Keudell (1838{1918) den Vorsitz inne. Nach dreij�ahriger Amtszeit wurde sie

von der Kunstfreundin Hedwig Behrendt (*1851) abgel�ost, die die Geschicke

der Vereinigung bis 1927 lenkte. In ihrem letzten Vorstandsjahr f�uhrte sie die

Gesch�afte zusammen mit der K�unstlerin Hanna Mehls (1867{1928). In den

44Ebd., Paragraph 11.
45Der Ausschu� tagte am vorletzten Freitag des Quartals. | Ebd., Paragraph 12 und 14.
46Ebd., Paragraph 13.
47Ebd., Paragraph 18.
48Ebd., Paragraph 17.
49Ebd., Paragraph 21.
50Ebd., Paragraph 14. | Zusammen mit der Schriftf�uhrerin war sie f�ur die Korrespondenz

verantwortlich.
51Ehefrau des Historikers und Politikers Max Duncker.
52Ihre zweite Ehe ging Elise von Delbr�uck mit dem Staatsminister Rudolf von Delbr�uck

ein.
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Jahren 1928 bis 1933 bekleidete die Malerin und Gra�kerin Fanny Remak53

(1883{1970) das Amt der ersten Vorsitzenden der Berliner K�unstlerinnenver-

einigung.54

Von ihnen wurde die \wirksame F�orderung der Vereins-Interessen" erwartet.

Die Ehrenmitglieder

Die K�unstlerinnenvereinigung ist als ein Teil der Frauenbewegung, speziell der

Frauenberufsbewegung zu begreifen. Das Augenmerk des Vereins richtete sich

darauf, die Erwerbst�atigkeit der Frau auszuweiten und zu professionalisieren.

Vor diesem Hintergrund ist auch der Beitritt des Vereins der K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen zu Berlin zum neugegr�undeten Bund Deutscher Frau-

envereine im Jahre 1894 zu verstehen.

Die F�orderung der weiblichen Berufsarbeit hatte einen gesellschaftspoliti-

schen Aspekt. Der Berliner K�unstlerinnenverein war daher in den ersten Jahr-

zehnten st�andig in Gefahr, als politisch aktiver Verein bezeichnet und aufgel�ost

zu werden. Das Preu�ische Vereinsgesetz verbot bis 1908 Frauen, an politischen

Versammlungen teilzunehmen. Die Liquidation drohte deshalb allen Frauen-

vereinigungen, die sich nicht zu rein karitativen T�atigkeiten zusammenfanden,

sondern sich f�ur Frauenrechte einsetzten. Schon allein aus diesem Grund war es

f�ur die K�unstlerinnen ratsam, \sozial m�achtige"55 M�anner als Ehrenmitglieder

f�ur ihre Anliegen zu gewinnen und sich ihrem Schutz anzuvertrauen.

Die Berliner K�unstlerinnen waren auf die Hilfe von \Kunstfreundinnen und

vom Vorstand zu ernennende Ehrenmitglieder"56 angewiesen. Allein h�atten sie

niemals durchgreifende soziale und bildungspolitische Ver�anderungen bewir-

ken k�onnen, dar�uber waren sich die Gr�undungsmitglieder im klaren. Der Ver-

ein bestimmte deshalb, \Damen wie Herren . . . , von denen er eine wirksame

F�orderung der Vereins-Interessen erwartet[e], oder welche sich um den Verein

verdient gemacht [haben]"57 zu Ehrenmitgliedern, um deren Kompetenz, Ein-

u� sowie Finanzkraft zu nutzen. M�annliche Ehrenmitglieder durften allerdings

nur als Beisitzer oder als Kassenf�uhrer in den Vorstand gew�ahlt werden58 und

53Remak erhielt 1933 Berufsverbot, sie emigrierte 1939 nach England.
54Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S.

427{447.
55Koritz{Dohrmann, Geschichte des Vereins im Rechtsverkehr. In: Profession ohne Tradi-

tion, S. 398.
56Statuten 1873, Paragraph 3; ebd., S. 401.
57Statuten 1873, Paragraph 4.
58Ebd., Paragraph 11. | Zwischen 1867 und 1943 wurden insgesamt 46 m�annliche Ehren-

mitglieder aufgenommen. | Vgl. Ralf Burmeister, Das \sch�atzenswerthe Element". M�ann-

liche Gr�undungs- und Ehrenmitglieder des \Vereins der Berliner K�unstlerinnen". In: Pro-
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nahmen ausschlie�lich beratende und repr�asentative Funktionen wahr. Diese

Regelung gew�ahrleistete, da� der Vorstand nicht von M�annern beherrscht und

somit die Vereinspolitik von ihnen diktiert werden konnte. Auf der Grundlage

dieser Rollenverteilung entstand weder eine reine Frauenorganisation noch ein

von M�annern f�ur Frauen gescha�ener Frauenverein.59

Das B�undnis mit gesellschaftlich angesehenen Personen aus der Kunstszene,

mit politischen, administrativen Funktionstr�agern, mit Gro�industriellen und

mit Bankiers60 sowie mit den zahlenm�a�ig �uberlegenen Kunstfreundinnen for-

derte freilich seinen Tribut: Frauenpolitische Ziele mu�ten in moderater Weise

formuliert werden. Die K�unstlerinnen bem�uhten sich im Sinne der Hof- und

Salongesellschaft um beruiche \Emanzipation durch Integration"61.

Der Verein setzte sich f�ur die Anerkennung des Berufsbildes der bildenden

K�unstlerin ein und setzte sich mit dem Urteil minderwertiger Kunst von Frau-

en auseinander. Seine Strategie lautete zumindest in den ersten Jahrzehnten

seines Bestehens: die Ausbildung f�ur K�unstlerinnen durch die Einrichtung ei-

nes ad�aquaten Unterrichtsangebots zu verbessern, das Niveau k�unstlerischer

Arbeiten durch Fortbildungsm�oglichkeiten zu heben, gegenseitige Konkurrenz

zu f�ordern und die Qualit�at weiblicher Kunstproduktion durch Ausstellun-

gen �o�entlich darzustellen. Im Zentrum der Vereinsaktivit�aten stand daher

die Mal- und Zeichenschule, die eine mit den Akademien vergleichbare, soli-

de Ausbildung bieten sollte. Die Vereinsmitglieder ho�ten, da� K�unstlerinnen

die gleiche gesellschaftliche Anerkennung wie ihre m�annlichen Kollegen �n-

den w�urden. Die Frauen beabsichtigten nicht, sich der m�annlichen Konkurrenz

zu entziehen und strebten deshalb auch nicht an, \eigene spezi�sch weibliche

Sparten [zu] scha�en"62.

Die Stellung im preu�ischen Kulturbetrieb

Seit den erfolgreichen 1890er Jahren boten sich vielf�altige Ausstellungsgelegen-

heiten und damit weitere Kontakte und Konkurrenzsituationen. Die K�unstle-

rinnen des Vereins beteiligten sich seit 1892 an der Gro�en Berliner Kunst-

fession ohne Tradition, S. 332 und S. 336.
59Vgl. Iris Schr�oder, Der \Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin" und

die Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg 1867{1914. In: Profession ohne Tradition, S.

376. | Im Unterschied dazu setzte sich der Vorstand des Lette{Vereins fast ausschlie�lich

aus m�annlichen Mitgliedern zusammen.
60Vgl. Burmeister, M�annliche Gr�undungs- und Ehrenmitglieder. In: Profession ohne Tra-

dition, S. 336.
61Wilhelmy{Dollinger, Die Berliner Salons. In: Profession ohne Tradition, S. 341.
62Schr�oder, Der \Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin" und die

Frauenbewegung vor dem Ersten Weltkrieg. In: Profession ohne Tradition, S. 381.
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ausstellung, die vom Verein Berliner K�unstler und der Akademie der K�unste

veranstaltet wurde.63 Vier K�unstlerinnen | Dora Hitz (1856{1924), Sabine

Lepsius (1864{1942), Julie Wolfthorn (1868{1944) und Ernestine Schultze{

Naumburg (*1869) |, die Mitglieder bzw. G�aste beim Verein der K�unstlerin-

nen und Kunstfreundinnen zu Berlin waren, wurden in die 1898 gegr�undete

Berliner Secession aufgenommen.64 Mit der Teilnahme bei der Weltausstel-

lung in Chicago 1893 betraten die Vereinsk�unstlerinnen erstmals internationa-

les Terrain. F�unfzig Gem�alde und einige kunstgewerbliche Arbeiten wurden in

der deutschen Abteilung im Frauenpavillon als Ergebnis von Frauenerwerbsar-

beit auf k�unstlerischem Gebiete gezeigt. Zur 16. Vereinsausstellung im Jahre

1898 luden die Berliner K�unstlerinnen Kolleginnen aus dem europ�aischen Aus-

land nach Berlin zu einer gro�en internationalen K�unstlerinnenschau ein, die

einen H�ohepunkt der Ausstellungst�atigkeit des Vereins der K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen zu Berlin bildete. Die Veranstaltung sollte einen umfassen-

den �Uberblick �uber die europ�aische Frauenkunst bieten. Nebenbei bewies die

Pr�asentation, da� deutsche K�unstlerinnen f�ahig waren, in internationale Kon-

kurrenz zu treten.65

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Verein im preu�ischen Kunstbe-

trieb ein \fester Bestandteil"66 geworden; die internationale Kunstszene hatte

sich teilweise f�ur die Berliner K�unstlerinnen ge�o�net. Dies belegen die erfolg-

reichen Kunstausstellungen, die kunstgewerblichen Verkaufsmessen, aber auch

die seit 1891 statt�ndenden Kost�umfeste. Gerade diese zuletztgenannte �O�ent-

lichkeitsarbeit st�arkte das gesellschaftliche Interesse am Verein. Die Kost�umfe-

ste, die ausschlie�lich von Frauen besucht werden konnten und immer unter

einem bestimmten Motto abgehalten wurden (siehe Abbildung 1), waren sehr

beliebt. Zum Teil hie� der Verein bis zu 3000 G�aste willkommen.67

Die steigenden Mitgliederzahlen w�ahrend des 19. Jahrhunderts und gerade

um die Jahrhundertwende o�enbarten nicht nur das Anwachsen des Berufs-

standes, sondern auch die Popularit�at und Notwendigkeit beruicher Frauen-

korporationen und ihrer Dienste. Der Erfolg belegt ebenso, da� es gelungen

war, den Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin innerhalb

63Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition, S.

431.
64Vgl. ebd., S. 431f. | Die Vereinsk�unstlerinnen hatten durchaus Anschlu� an die moderne

Stilentwicklung in der bildenden Kunst. In den Folgejahren fanden K�athe Kollwitz (1901),

Clara Siewert (1903), Hedwig Wei� (1910), Maria Slavona und Charlotte Berend{Corinth

(beide 1912) Aufnahme in die Sezession.
65Vgl. ebd.
66Ebd., S. 431.
67Vgl. ebd.
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der Hofgesellschaft und in der B�urgerschaft zu etablieren. Das Ziel, das sich

der Verein bei seiner Gr�undung gesteckt hatte, war unbestreitbar erreicht: Er

unterhielt eine anerkannte und funktionierende Fort- und Ausbildungsst�atte,

veranstaltete Ausstellungen und Verlosungen und bot seinen Mitgliedern so-

ziale Absicherung.

Die Existenz einer K�unstlerinnenorganisation f�uhrte jedoch nicht automa-

tisch dazu, da� Kunst- und K�unstlervereine, Kunstakademien sowie der Aus-

stellungsbetrieb mit seinen Jurien sich den Kolleginnen �o�neten. Doch diese

Ziele d�urften im 19. Jahrhundert auch nur wenige K�unstlerinnen verfolgt ha-

ben. Der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin wagte es

nicht, dahingehende Forderungen vor der Jahrhundertwende explizit zu formu-

lieren.

Im Jahre 1903 die h�ochste Zahl an Mitgliedern. Die statistische Entwicklung

Bei der Gr�undung des Vereins der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu

Berlin traten 62 Kunstfreundinnen und 29 K�unstlerinnen der neuartigen Or-

ganisation bei.68 Damit stellten die kunstf�ordernden Frauen doppelt soviel Mit-

glieder wie die k�unstlerisch Aktiven. Bereits nach einem Jahr z�ahlte die Ber-

liner Vereinigung 300 Mitglieder, nur noch ein Sechstel davon waren K�unstle-

rinnen69. Innerhalb der n�achsten elf Jahre verschob sich das Verh�altnis erneut:

1880 standen 321 Kunstfreundinnen 131 K�unstlerinnen gegen�uber; der An-

teil der Kunstt�atigen betrug damit circa 28 Prozent. Im Jahre 1893 waren

von insgesamt 565 Mitgliedern 214 als Berufsaus�ubende eingetragen. Nach-

dem die Mitgliederzahl im Jahre 1895 kurzfristig auf 386 Personen gesunken

war, steigerte sie sich im Fr�uhjahr 1897 auf 280 K�unstlerinnen, 465 Kunst-

freundinnen und 38 Ehrenmitglieder, zusammen also 783 Vereinsangeh�orige.

Im Jahre 1903 wurde mit 870 Gesamtmitgliedern | 315 K�unstlerinnen, 524

Kunstfreundinnen, 31 Ehrenmitgliedern | ein H�ochststand erreicht.70 Um die

Jahrhundertwende lag der Anteil der Kunstscha�enden bei circa 36 Prozent

der Gesamtmitgliederzahl. Im Laufe der folgenden Jahre stieg die Anzahl der

K�unstlerinnen geringf�ugig, die Zahl der Kunstfreundinnen dagegen nahm deut-

68Im Vorstand sa�en neun Kunstfreundinnen und sieben K�unstlerinnen. Dem Verein

geh�orten f�unf Ehrenmitglieder an. | Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen.

In: Profession ohne Tradition, S. 426f.
6951 K�unstlerinnen.
70Nicht nur die h�ochste Anzahl von Gesamtmitgliedern, sondern auch von Kunstfreundin-

nen. | Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition,

S. 426{463.
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lich ab und lag im Jahre 1917 bei nur noch 38371. Die Kunstf�orderinnen bil-

deten bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die st�arkste Gruppe innerhalb des

Vereins.

Die Etablierung als Berufsvereinigung in der Weimarer Republik

Um 1910 setzte eine Entwicklung ein, die die Aufgabe der K�unstlerinnenor-

ganisation als beruiche Interessenvertretung in den Mittelpunkt der Vereins-

arbeit r�uckte. Ausdruck dieser Ver�anderung war die st�arkere Beteiligung der

Berufsk�unstlerinnen an den Vereinsentscheidungen und die Kontrolle �uber das

k�unstlerische Leistungsniveau neueintretender Mitglieder. Zu diesem Zweck

wurden 1913 und 1919 die Statuten ge�andert.

\Die Hebung und F�orderung der k�unstlerischen und wirtschaftlichen Inter-

essen der K�unstlerinnen". Die Satzungs�anderungen der Jahre 1913 und 1919

Mit der Satzungs�anderung72 vom 26. M�arz 1919 verloren die kunstinteressier-

ten Mitglieder ihre angestammte Position. Der Verein unterschied nun nicht

mehr zwischen K�unstlerinnen, Kunstfreundinnen und Ehrenmitgliedern, son-

dern zwischen ordentlichen und au�erordentlichen Mitgliedern sowie Ehrenmit-

gliedern. Die Kunstliebhaberinnen und -f�orderinnen wurden den au�erordentli-

chen Mitgliedern zugerechnet und b�u�ten in diesem Status das Mitspracherecht

in k�unstlerischen Angelegenheiten ein. Das volle Stimmrecht stand nur noch

den K�unstlerinnen zu, die als ordentliche Mitglieder eingetragen wurden.

Bereits vor dem Ersten Weltkrieg waren die Aufnahmebedingungen f�ur die

Kunstt�atigen versch�arft worden. W�ahrend in den Statuten 1873 die m�undliche

Empfehlung von drei Vereinsk�unstlerinnen und die Entscheidung des Vorstan-

des f�ur die Aufnahme von kunstaus�ubenden Frauen gen�ugte, wurde im Jahre

1910 in Nebenstatuten die schriftliche Form der Empfehlung verlangt. Zus�atz-

lich mu�ten Werkst�ucke vorgelegt werden. Diese Bedingungen gingen in die

Satzungs�anderungen des Jahres 1913 ein. Die Aufnahme von K�unstlerinnen ob-

lag weiterhin dem Vorstand, das Gremium bat nun jedoch f�unf K�unstlerinnen

zur Pr�ufung der eingereichten Arbeiten hinzu. Das f�ormliche Aufnahmever-

fahren ent�el, wenn die Antragstellenden \bereits 2 mal in den vom Vorstand

anerkannten Kunstausstellungen innerhalb der letzten 3 Jahre selbst�andig ge-

arbeitete Werke ausgestellt"73 hatten. Ab 1919 oblag die Verantwortung f�ur die

71Ihnen standen 338 K�unstlerinnen gegen�uber.
72Zu den Satzungs�anderungen 1913 und 1919 vgl. Koritz{Dohrmann, Geschichte des Ver-

eins im Rechtsverkehr. In: Profession ohne Tradition, S. 404{407.
73Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1247-32, Satzung 1913, Paragraph 3.
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Aufnahme von K�unstlerinnen g�anzlich bei den ordentlichen Mitgliedern: Die

Pr�ufungskommission setzte sich aus sechs kunstscha�enden Vorstandsfrauen

und f�unf weiteren Kolleginnen zusammen.

Mit den Neuregelungen von 1913 und 1919 wurde der Versuch unternom-

men, den k�unstlerischen Qualit�atsma�stab anzuheben. Die kunstaus�ubenden

Mitglieder erhielten st�arkere Kontrollm�oglichkeiten �uber das Niveau der

neueintretenden Kolleginnen.

Das gewachsene Selbstbewu�tsein der Berufsk�unstlerinnen spiegelt sich auch

in der Neuformulierung des Vereinsziels in der Satzung des Jahres 1913 wider.

Der Verein bezweckte nun \die Hebung und F�orderung der k�unstlerischen und

wirtschaftlichen Interessen der K�unstlerinnen"74. Die ehemals \gemeinsamen

Interessen"75 der K�unstlerinnen erfuhren eine deutliche De�nition in �okonomi-

scher und berufsspezi�scher Hinsicht; der sozial-gesellschaftliche Aspekt geriet

in den Hintergrund. Die \Veranstaltung von Ausstellungen" trat als Vereins-

aufgabe gleichberechtigt neben die \gr�undliche Ausbildung von Sch�ulerinnen in

der vom Vereine gegr�undeten und ihm geh�orenden Zeichen- und Malschule und

im Seminar"76. Ein sichtbarer Ausdruck verst�arkter Ausstellungsaktivit�aten

waren die umfassenden Werkschauen einzelner Vereinsk�unstlerinnen. Ab dem

Jahre 1913 richtete der Verein auch Dauerausstellungen ein, auf denen kunst-

handwerkliche Arbeiten zum Verkauf angeboten wurden.77

Der Wille, K�unstlerinnen ein st�arkeres Mitbestimmungsrecht in ihren ei-

genen Berufsangelegenheiten zu erteilen, dr�uckt sich auch in der ver�ander-

ten Zusammensetzung des Ausschusses aus. Das Gremium, aus dessen Mitte

der gesch�aftsf�uhrende Vorstand gew�ahlt wurde, sollte nach der Satzung von

1913 aus 21 Mitgliedern bestehen, \von denen die Mehrzahl K�unstlerinnen

sein soll[t]en"78. Mit der nochmaligen Satzungs�anderung des Jahres 1919 ent-

�el dieses Zwischengremium, welches im 19. Jahrhundert noch ma�geblich mit

Personen aus dem Berliner Salonkreis besetzt gewesen war, vollst�andig. Der

engere Vorstand konnte nun direkt von der Mitgliederversammlung gew�ahlt

werden. Es wurde bestimmt, da� eine K�unstlerin das Amt der Vorsitzenden

oder deren Stellvertretung zu �ubernehmen hatte. F�uhrte eine Kunstfreundin

74Ebd.
75Statuten 1873, Paragraph 1.
76Satzung 1913, Paragraph 1.
77Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition,

S. 437 und S. 440. | Der Berliner K�unstlerinnenverein war 1918 auch auf der Leipziger

Fr�uhjahrsmesse mit kunstgewerblichen Erzeugnissen und angewandter Gra�k vertreten.
78Satzung 1913, Paragraph 9. | Bis dahin bestand der Ausschu� lediglich aus 20 Mitglie-

dern.
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den Vorsitz, so hatte sie Entscheidungen in k�unstlerischen Angelegenheiten

ihrer kunstaus�ubenden Stellvertreterin zu �uberlassen.

Die neue Souver�anit�at der kunstt�atigen Frauen innerhalb der Vereinsarbeit

verdeutlicht auch die Namens�anderung, die nach dem Ende des Ersten Welt-

krieges vorgenommen wurde. Die Erw�ahnung der Kunstfreundinnen ent�el, so

da� der Name fortan lautete: Verein der K�unstlerinnen zu Berlin.

Der Verein der K�unstlerinnen zu Berlin in der Weimarer Republik

Das Jahr 1919 brachte au�er dem neuen Vereinsnamen weitreichende politische

Ver�anderungen. Die Monarchie war abgescha�t, das k�onigliche Protektorat

hatte endg�ultig ausgedient. Mit der Weimarer Verfassung erhielten Frauen in

Deutschland das Wahlrecht, und die staatlichen Kunsthochschulen �o�neten

ihre T�uren f�ur die Studentinnen. Mit der Zulassung zum Studium an der

Hochschule der Bildenden K�unste in Berlin im Fr�uhjahr 1919 wurde jedoch

der vereinseigenen Zeichen- und Malschule ihre Aufgabe entzogen. R�uckl�au�ge

Sch�ulerinnenzahlen stellten ihre Existenz in Frage. Das Zeichenseminar mu�te

geschlossen und der Malunterricht umstrukturiert werden. Die Amateurinnen

wurden von den Vollsch�ulerinnen getrennt, welche sich mit einem eigenen

Lehrgang auf das Studium an der Kunstakademie vorbereiteten.79 Zeitweise

mu�te die Ausbildungsst�atte ganz geschlossen werden. Erst 1927 wurde sie

wieder er�o�net.80

Der Verein der K�unstlerinnen zu Berlin konnte in den Jahren der Weimarer

Republik nicht mehr an seine etablierte Stellung im gesellschaftlichen und kul-

turellen Leben der Stadt Berlin, wie er sie noch vor dem Ersten Weltkrieg beses-

sen hatte, ankn�upfen. Die schwierigen Nachkriegs- und Inationsjahre machten

Vereinsaktivit�aten unm�oglich. Junge Mitglieder und Nachwuchsk�unstlerinnen

blieben aus. Erst in der zweiten H�alfte der 1920er Jahre festigte sich wieder das

Vereinsleben mit einem neuen Selbstverst�andnis als Berufsverband f�ur bilden-

de K�unstlerinnen81. Die Aktivit�aten der in ihrer Anzahl deutlich reduzierten

Mitglieder konzentrierten sich auf die Organisation und die Beteiligung von

79Vgl. Chronik des Vereins der Berliner K�unstlerinnen. In: Profession ohne Tradition,

S. 442f.; Fuhrmann und Jestaedt, Die Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner

K�unstlerinnen. In: Ebd., S. 357.
80Mit der Wiederer�o�nung durften auch M�anner den Vorbereitungskurs besuchen. Eine

Bildhauerklasse wurde 1929 eingerichtet. Ihre Leitung �ubernahm Milly Steger, die 1930 zur

Ehrenvorsitzenden des K�unstlerinnenvereins ernannt wurde.
81Eine Satzungs�anderung des Jahres 1927 bestimmte, da� zuk�unftig keine Kunstgewerb-

lerinnen aufgenommen werden.
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Ausstellungen. Den K�unstlerinnen war es au�erdem wichtig, Vertreterinnen in

den Gremien der Kunst- und K�unstlerkreise zu etablieren.

Ab 1930 verschlechterte eine weitere �okonomische Krise die Arbeits- und

Lebensbedingungen von K�unstlerinnen dramatisch. Mit der Macht�ubernahme

der Nationalsozialisten erfolgte die Eingliederung in die Reichskulturkam-

mer82; zahlreiche restriktive Eingri�e behinderten das Vereinsleben83.

Die erste K�unstlerinnenvereinigung in Deutschland wurde in der Kaiserzeit

sehr stark von seinen kunstf�ordernden Mitgliedern gepr�agt. Die Ehrenmitglie-

der und die interessierten und vielfach auch k�unstlerisch ambitionierten Kunst-

freundinnen sorgten aber nicht nur f�ur die �nanzielle Absicherung des Vereins,

sondern hatten dar�uber hinaus eine wichtige soziale Funktion. Sie �ubernahmen

die Aufgabe, die kunst- und kunstgewerbetreibenden Frauen in die b�urgerlich-

aristokratische Gesellschaft zu integrieren. Die Frauen und M�anner vermittel-

ten aber nicht nur zwischen den K�unstlerinnen und potentiellen Auftragge-

bern und K�auferschichten. Vielmehr bem�uhten sich die F�ordermitglieder um

die Anerkennung des Berufsbildes der bildenden K�unstlerin. Die gesellschaftli-

che Akzeptanz der professionell arbeitenden Frau zu erh�ohen, betrachteten die

Vereinsfrauen im 19. Jahrhundert als wichtige Voraussetzung f�ur die Existenz-

sicherung von K�unstlerinnen. Die kunstinteressierten und einu�reichen Mit-

glieder wurden aktiv in die Vereinsarbeit eingebunden. Sie besa�en bis 1913

weitreichende Mitspracherechte in der Mitgliederversammlung und im Vor-

stand sowie die M�oglichkeit, sich k�unstlerisch weiterzubilden und ihre Werke

�o�entlich zu pr�asentieren. Noch vor dem Ersten Weltkrieg setzte die Eman-

zipation der K�unstlerinnen von den Kunstfreundinnen und die Umgestaltung

der Korporation zu einem Berufsverein ein. Damit folgte die Vereinigung einer

Entwicklung, die bereits mit der Gr�undung des K�unstlerinnenvereins M�unchen

im Jahre 1882 eingesetzt hatte. Die Unterscheidung zwischen ordentlichen und

au�erordentlichen K�unstlerinnen reduzierte den Einu� von Personen, die auf-

grund ungen�ugender k�unstlerischer Leistungen oder ihres kunstf�ordernden Sta-

tus nicht in den professionellen K�unstlerinnenkreis aufgenommen wurden. Am

Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin kann somit der Weg

von einer bildungspolitischen Bewegung zu einer beruichen Interessenvertre-

tung nachvollzogen werden.

82Vgl. Darius Cierpialkowski und Carina Keil, Der Verein Berliner K�unstlerinnen in der

Zeit zwischen 1933 und 1945. In: Profession ohne Tradition, S. 383f.
83Im April 1933 wurden die j�udischen Vorstandsmitglieder aus ihren �Amtern gedr�angt.
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2 Der K�unstlerinnenverein M�unchen

Die Initiative f�ur die Gr�undung des K�unstlerinnenvereins M�unchen84 ging im

Jahre 1882 von Clementine von Braunm�uhl85 (1833{1918) aus. Die Lehrerin

an der Damenabteilung der staatlichen Kunstgewerbeschule in M�unchen suchte

zun�achst im Kreis der weiblichen Kunststudierenden Mitstreiterinnen f�ur ihre

Vereinsidee, denn sie war der Ansicht, da� den Sch�ulerinnen ein anregendes

und f�orderndes gemeinschaftliches Arbeiten fehle.

\Nachdem im Fr�uhjahr 1882 auf Einladung von 12 in M�unchen stu-

di[e]renden K�unstlerinnen und Kunstgewerbetreibenden versuchsweise drei ge-

sellige Zusammenk�unfte im Hotel Kappler gehalten wurden, constitui[e]rte sich

dann unser Verein im Herbst desselben Jahres. Im ersten Vereinsjahr traten

demselben 55 Mitglieder bei."86 Im Mai des darau�olgenden Jahres wurden

die Statuten festgelegt.87

DerK�unstlerinnenverein M�unchen bezweckte, \den kunst- und kunstgewer-

betreibenden Damen Gelegenheit zu gegenseitiger Anregung in ihrem Schaf-

fen und gegenseitiger Unterst�utzung in ihren Bestrebungen zu geben, Sinn

und Geschmack f�ur das Sch�one zu heben und das k�unstlerische Verst�andnis

in Frauenkreisen immer mehr zu entwickeln."88 Um diese Ziele zu erreichen,

84Die Jahres- und Rechenschaftsberichte samt Mitgliederverzeichnis der Jahre 1896/97 bis

1911/12 sowie des Jahres 1916/17 sind in der Monacensia-Bibliothek in M�unchen einsehbar.

Die Jahrg�ange 1911/12 bis 1920/21 be�nden sich in der B�ucherei des Stadtarchivs M�unchen

(StadtA M) bzw. in der Akte des Kulturamts, Nr. 133. Im Archiv des Bundes Bildender

K�unstlerinnen W�urttembergs e. V. lagern die Ausgaben der Jahre 1891/92 bis 1919/1920.
85Die unverheiratete Tochter einer Witwe kannte die Schwierigkeiten, eine k�unstlerische

Ausbildung zu erhalten, die dem damaligen Verst�andnis nach f�ur eine Tochter aus b�urgerli-

chem Hause als angemessen galt, aus eigener Erfahrung. Die geb�urtige Babenbergerin nahm

zun�achst Privatstunden, sp�ater besuchte sie eine private Kunstschule f�ur M�adchen und die

Kunstgewerbeschule M�unchen. Zwischendurch war sie als Kolorateurin bei der K�oniglichen

Porzellanmanufaktur angestellt. Im Jahre 1872 wurde sie zur Aufseherin und Lehrerin an

die neugegr�undete M�adchenabteilung der Kunstgewerbeschule M�unchen berufen. | Vgl.

Clementine von Braunm�uhl: Erinnerungen. In: Frauenleben in M�unchen. Lesebuch zur Ge-

schichte des M�unchener Alltags. Hg. v. d. Landeshauptstadt M�unchen, M�unchen 1993, S.

211{224.
86K�unstlerinnen-Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das

Vereinsjahr 1901/02 und Mitgliederverzeichnis 1902/03, M�unchen 1902. | �Uber die Mit-

gliederzahlen im ersten Vereinsjahr �nden sich unterschiedliche Angaben, die Personenzahl

liegt zwischen 30 und 55 Frauen.
87Die Satzung aus dem Jahre 1883 ist leider nicht erhalten, die fr�uheste greifbare Fassung

stammt aus dem Jahr 1898. Die Vereinsziele wurden jedoch bei der Neuformulierung der

Statuten am 19. November 1898 nicht ge�andert.
88StadtA M, Av. Bibl. 30799, Statuten des K�unstlerinnen-Vereins (anerkannter Verein)
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sah die Satzung einerseits \gesellige Zusammenk�unfte" mit \freien Vortr�age[n],

Vorf�uhrung und Verlesung von Kunstwerken, Ausstellung von Entw�urfen und

Besprechung derselben" und andererseits die \vom Verein gegr�undete Kunst-

schule"89 vor.

Die Vereinsangebote f�ur die ordentlichen Mitglieder

Als ordentliches Mitglied nahm der K�unstlerinnenverein M�unchen \jede ma-

jorenne inner- oder au�erhalb M�unchens wohnende Dame . . . , welche eine der

bildenden K�unste oder das Kunstgewerbe sachgem�a� und selbst�andig betreibt"

auf. Neben quali�zierten Kunstscha�enden konnten auch Auszubildende die

ordentliche Mitgliedschaft erhalten, wenn sie zw�olf Monate dem Verein an-

geh�orten und von ihren Lehrern f�ur \ausstellungsreif erkl�art"90 worden waren.

Wer als ordentliches Mitglied aufgenommen werden wollte, hatte eigene Arbei-

ten vorzulegen, sich schriftlich anzumelden und eine Aufnahmegeb�uhr von drei

Mark zu entrichten. �Uber die Aufnahme entschied ein zw�olfk�op�ger Ausschu�

in geheimer Abstimmung.

Dieses Gremium stellte eine Art erweiterter Vorstand dar. Die Ausschu�-

mitglieder wurden von den ordentlichen Mitgliedern in der j�ahrlichen

Generalversammlung gew�ahlt.91 Sie geh�orten in der Regel zu der Gruppe

der K�unstlerinnen; mindestens zwei Frauen sollten aus dem Kunstgewerbe

stammen. Die Vereinsvorsitzende und die Schriftf�uhrerin sowie deren Stellver-

treterinnen bestimmte der Ausschu� aus seiner Mitte auf die Dauer von drei

Jahren.92

Den ordentlichen Mitgliedern bot der K�unstlerinnenverein M�unchen gesell-

schaftliche Kontaktm�oglichkeiten. F�ur die soziale Einbindung der K�unstlerin-

nen und Kunstgewerblerinnen sorgten regelm�a�ige Vereinsabende sowie Fest-

veranstaltungen wie die beliebten Damenb�alle zur Karnevalszeit oder die Weih-

nachtsfeste. Die samstags statt�ndenden geselligen Zusammenk�unfte im ge-

mieteten Saal des Kunstgewerbehauses und sp�ater im eigenen Vereinsheim,

die monatlichen Konzertveranstaltungen und Vortr�age zu literarischen und

k�unstlerischen Themen, die Vereinsbibliothek und die Zusammenarbeit mit

der Bayerischen Staatsbibliothek sorgten nicht nur f�ur entspannende Unter-

mit dem Sitze in M�unchen, M�unchen 1898, Paragraph 1.
89Ebd., Paragraph 2.
90Ebd., Paragraph 4.
91Ebd., Paragraph 5.
92Ebd., Paragraph 11 bis 21.
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haltung, sondern vermittelten Bildung und Information. Daneben konnten die

aktiven Mitglieder berufsspezi�sche Angebote nutzen. Ausstellungsgelegenhei-

ten, Werkkritiken unter Kolleginnen, j�ahrlich ausgeschriebene Wettbewerbe

und Weihnachtsverk�aufe93 motivierten zur k�unstlerischen Produktion, beleb-

ten die Konkurrenz und boten wirtschaftliche Anreize.

\. . . bei m�oglichst geringen Kosten ernste Kunststudien".

Die Damenakademie M�unchen

Zun�achst trafen sich die ersten Vereinsfrauen vierzehnt�aglich in geselliger Run-

de. Als die kleine Gruppe im ersten Jahr neue Mitglieder gewinnen konnte und

die Vereinsform zukunftssicher schien, nahmen die Gr�undungsfrauen ihr zwei-

tes gro�es Anliegen, die Errichtung einer Kunstschule in Angri� und mieteten

drei Schulateliers, die der Verein aus �ubersch�ussigen Einnahmen �nanzierte.94

Diese Werkr�aume bildeten die Grundlage f�ur die M�unchner Damenakademie,

welche die junge K�unstlerinnenorganisation 1884 errichtete und deren Unter-

richtskurse allen Vereinsmitgliedern o�enstand.

\Die Unterrichtskurse . . . bezwecken den studierenden K�unstlerinnen Ge-

legenheit zu geben, gemeinschaftlich unter Leitung bew�ahrter Lehrkr�afte

bei m�oglichst geringen Kosten ernste Kunststudien zu verfolgen"95, hie� es

im Paragraph 1 der Statuten, welche die Kunstgewerblerin Clementine von

Braunm�uhl f�ur die Unterrichtskurse entwarf.96

Bei der Einrichtung der vereinseigenen Ausbildungsst�atte f�ur bildende

K�unstlerinnen achtete die Gr�underin und erste Vorsitzende darauf, die Damen-

akademie nicht als Konkurrenzanstalt zur Kunstgewerbeschule aufzubauen.

Dennoch geriet Clementine von Braunm�uhl in Konikt mit ihrem Vorgesetz-

ten, dem Direktor der Kunstgewerbeschule, so da� sie sich gezwungen sah, die

Leitung der Kurse an der Damenakademie und den Vereinsvorsitz abzugeben,

um ihre staatliche Anstellung nicht zu riskieren.97 Als ihre Nachfolgerin im Amt

der ersten Vorsitzenden stellte sich die Blumen- und Landschaftsmalerin So-

phie Dahn{Fries98 (y1898) im Jahre 1885 zur Verf�ugung. Die Akademieleitung

93Weihnachtsmessen, auf denen vornehmlich kunstgewerbliche Arbeiten angeboten wur-

den, erfreuten sich besonders in den Jahren 1891 bis 1902 sowie 1911 bis 1915 gro�er Be-

liebtheit.
94K�unstlerinnen-Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das

Vereinsjahr 1906/07 und Mitgliederverzeichnis 1907/08, M�unchen 1908.
95Statuten f�ur die Unterrichts-Kurse des K�unstlerinnen-Vereins M�unchen, Damen-

Akademie, Oktober 1918.
96Vgl. von Braunm�uhl, Erinnerungen. In: Frauenleben in M�unchen, S. 219.
97Ebd.
98Mitbegr�underin des M�unchner K�unstlerinnenvereins, ab 1889 Direktorin der Damenaka-
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�ubernahm Marie von Welschbrunn, die diese Arbeit 28 Jahre lang aus�uben

sollte.99

Die Vereinsschule bezog bereits zwei Jahre nach ihrer Gr�undung gr�o�e-

re R�aume. Weil diese sich nach weiteren zwei Jahren wiederum als zu klein

f�ur die wachsende Sch�ulerinnenschar erwiesen, mieteten die K�unstlerinnen ein

Atelierhaus in der T�urkenstra�e in M�unchen.100

Die Zahl der Studierenden nahm um die Jahrhundertwende sehr stark

zu. W�ahrend im Vereinsjahr 1896/97 an der Damenakademie noch 130 Ta-

gessch�ulerinnen und 50 Hospitantinnen ausgebildet wurden, z�ahlten die Ver-

antwortlichen bereits drei Jahre sp�ater 206 Tagessch�ulerinnen und 57 Hospi-

tantinnen.101 Der Erfolg der Schule ist zum Teil dadurch zu erkl�aren, da� das

Aktzeichnen und -malen nach lebenden Modellen gelehrt wurde. Der Besuch

von Aktkursen an den staatlichen Unterrichtsanstalten war Frauen n�amlich

untersagt.102

Der rasche Anstieg der Sch�ulerinnenzahlen best�arkte den K�unstlerinnenver-

ein, ein eigenes Schul- und Vereinshaus zu errichten. Die gro�z�ugige �nanzielle

Unterst�utzung der Vorsitzenden Sophie Dahn{Fries sowie Stiftungen von wei-

teren Vereinsmitgliedern, der Verkauf von Anteilscheinen, die Aufnahme eines

Darlehens und ein �o�entlicher Zuschu� von 500 Mark erm�oglichten diese Inve-

stition.103 Das dreist�ockige Geb�aude mit Ateliers und einem Gesellschaftssaal

in der Barerstra�e 21 konnte im April 1899 eingeweiht werden.104

Nach der Fertigstellung des Schulhauses hielt der Zustrom an Studentinnen

an und erreichte in den Jahren 1905 bis 1909 den H�ochststand von circa

demie.
99Ihre Nachfolgerin wurde 1913/14 Paula Heldrich.

100In den Jahren 1887 und 1888 war K�athe Kollwitz an der M�unchner K�unstlerinnenschule

eingeschrieben und besuchte die Malklasse von Ludwig Herterich. Unter anderem studierten

an der Damenakademie Maria Slavona und Gabriele M�unter. | Vgl. Kollwitz, Tageb�ucher,

S. 737f.
101K�unstlerinnen-Verein M�unchen. Jahresbericht f�ur das Vereinsjahr 1896/97, M�unchen

1898; K�unstlerinnen-Verein M�unchen e.V. Jahresbericht f�ur das Vereinsjahr 1899/1900 und

Mitgliederverzeichnis 1900/1901, M�unchen 1900.
102Die Frau. Monatsschrift f�ur das gesamte Frauenleben unserer Zeit. Organ des Bundes

Deutscher Frauenvereine, 1. Jg., Heft 5, Februar 1894, S. 342.
103Vgl. Jahresberichte f�ur die Vereinsjahre 1897/98, 1899/1900, 1906/07 und 1907/08;

Wolfgang Ruppert, Der moderne K�unstler. Zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreati-

ven Individualit�at in der kulturellen Moderne im 19. und fr�uhen 20. Jahrhundert, 2. Au.

Frankfurt am Main 2000, S. 159.
104Vgl. Jahresbericht 1906/07; Anna Freund, Festgabe zum Jubil�aum des K�unstlerinnen-

Vereins M�unchen, 1882{1907, M�unchen 1907, S. 4.
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300105 Tagessch�ulerinnen und Hospitantinnen.106 Sp�atestens am Ende des

ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der Studierenden an

der Damenakademie ab. Im Schuljahr 1909/10 verzeichnete der Verein jedoch

immer noch 234 Tagessch�ulerinnen, 28 Hospitantinnen und 51 Vortragsbesu-

cherinnen.107 Im letzten Schuljahr vor dem Ersten Weltkrieg war die Zahl der

Tagessch�ulerinnen bei 120 Frauen angelangt, die Abendkurse besuchten 19 und

die Vortr�age vier Teilnehmerinnen.108 F�unf Jahre nach der Schulgr�undung

veranstaltete der Verein die erste Ausstellung von Sch�ulerinnenarbeiten,

welche in den folgenden Jahren in den R�aumen des K�unstlerinnenhauses

erfolgreich fortgesetzt wurden.109

Der K�unstlerinnenverein M�unchen erhielt von der Stadt M�unchen und vom

Bayerischen Staat �nanzielle Hilfen zur Unterhaltung seiner Kunstschule.

Einen j�ahrlichen Betrag von 500 Mark stellte der M�unchner Magistrat seit Be-

zug des Vereins- und Atelierhauses 1899 bis zur Schlie�ung der Anstalt 1920

zur Verf�ugung.110 Die Staatszusch�usse beliefen sich ab 1894 auf 2000 Mark, im

Jahre 1900 besserte die bayerische Regierung auf 5000 Mark auf.111 In einer

Petition forderten die M�unchnerinnen 1912 die Erh�ohung der Leistungen auf

12000 Mark, erreicht wurde jedoch nur die Aufstockung des Betrages auf 8000

Mark.112

Die �nanzielle Unterst�utzung, welche Bayern der K�unstlerinnenorganisati-

on und ihrer Ausbildungsst�atte gew�ahrte, war deutlich h�oher als die Betr�age,

105Die Teilnehmerinnen an den Vortr�agen nicht mitgerechnet.
106Schuljahr 1905/06: 282 Tagessch�ulerinnen, 32 Hospitantinnen bei den Abendkursen.

Schuljahr 1908/09: 270 Tagessch�ulerinnen, 21 Hospitantinnen bei den Abendkursen und 45

Teilnehmerinnen an den Vortr�agen.
107K�unstlerinnen-Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das

Vereinsjahr 1909/10 und Mitgliederverzeichnis 1910/11, M�unchen 1911. | Schuljahr

1911/12: 183 Tagessch�ulerinnen, 22 Hospitantinnen f�ur Abendkurse und 39 Teilnehmerinnen

an den Vortr�agen.
108Vgl. Jahresberichte f�ur die Vereinsjahre 1905/06 bis 1913/14.
109Vgl. zahlreiche Ausstellungsbesprechungen in der Zeitschrift Die Kunst f�ur alle. Malerei,

Plastik, Graphik, Architektur.
110StadtA M, Kulturamt, Nr. 133, K�unstlerinnen-Verein M�unchen.
111Vgl. Ruppert, Der moderne K�unstler, S. 159� und Monika Meister, \Malweiber". Der

M�unchner K�unstlerinnen-Verein um die Jahrhundertwende. Radiosendung des Bayerischen

Rundfunks am 7.7.1996. Maschinenschriftl. Manuskript. | Eine Fassung be�ndet sich in

der Monacensia-Bibliothek M�unchen.
112K�unstlerinnen-Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das

Vereinsjahr 1911/12 und Mitgliederverzeichnis 1912/13, M�unchen 1912; K�unstlerinnen-

Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das Vereinsjahr 1913/14

und Mitgliederverzeichnis 1914/15, M�unchen 1914.
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welche Preu�en dem Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Ber-

lin zukommen lie�. Die Zeichen- und Malschule in Berlin erhielt erst ab 1911

die Summe von 5000 Mark und dies obwohl die Anstalt deutlich mehr Frauen

unterrichtete als die M�unchner Damenakademie. Der bayerische Staat zeigte

sich mit seinen Zuwendungen f�ur die weibliche Kunstausbildung als engagierter

Kunstf�orderer. Der hohe Zuschu� sch�utzte wie in Berlin die Regierung vor den

Forderungen nach einer staatlichen Ausbildungsm�oglichkeit f�ur K�unstlerinnen.

Mit dem Ausbruch des Krieges stellte die K�unstlerinnenvereinigung ihr Schul-

und Vereinshaus der K�onigin und dem Roten Kreuz zur Verf�ugung. Zun�achst

wurde das Haus f�ur die Unterbringung von Kriegswaisen ausgestattet. Noch

bevor das Geb�aude entsprechend eingerichtet war, beschlagnahmte es die Mi-

lit�arbeh�orde und funktionierte die R�aume f�ur die Unterbringung von Kriegs-

freiwilligen um. Ab Oktober 1914 unterstand das ehemalige K�unstlerinnen-

haus deshalb dem Milit�arkommando.113 Um den Kunstunterricht wenigstens

notd�urtig aufrechtzuerhalten, mietete der Verein Ateliers an. Erst nachdem die

Soldaten im Sommer 1917 das Geb�aude in der Barerstra�e ger�aumt hatten,

konnten die M�unchner K�unstlerinnen ihr Heim wieder beziehen. Doch bevor

der Schulbetrieb startete, mu�ten erst Reparaturen durchgef�uhrt werden, so

da� am Ende des Ersten Weltkrieges die Barmittel des Vereins v�ollig ersch�opft

waren.114

Die Anzahl der Sch�ulerinnen indessen war in den Kriegsjahren weiter ge-

sunken. Im Schuljahr 1918/19 wurden gerade noch 91 Tagessch�ulerinnen un-

terrichtet. Im Jahre 1920 schlo� die Damenakademie f�ur immer ihre Tore,

nachdem die weiblichen Studierenden an der Kunstakademie in M�unchen die

Zulassung erhalten hatten. Die Einstellung des Schulbetriebes zog den Ver-

kauf des Geb�audes in der Barerstra�e nach sich. Die Vereinsr�aume blieben

jedoch dort, da der M�unchner K�unstlerinnenverein den ersten Stock weiterhin

als Mieter nutzen konnte.115

Die sozialf�ursorgerischen Ma�nahmen

Neben dem fachlichen und geselligen Kontakt zu Kolleginnen und der M�oglich-

keit der k�unstlerischen Aus- und Weiterbildung k�ummerte sich der K�unstle-

113Jahresbericht 1913/14. | Den Unterhalt f�ur das Vereinsgeb�aude hatte jedoch weiterhin

der Verein aufzubringen.
114StadtA M, Kulturamt, Nr. 133, K�unstlerinnen-Verein M�unchen.
115Erst im M�arz 1935 erfolgte ein Umzug in die Akademiestra�e 17 und 19. | StadtA M,

ZA{Kunst, M�unchner K�unstlerinnenverein, M�unchner Neueste Nachrichten, 14.1.1935.
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rinnenverein M�unchen um eine soziale Absicherung der Kunstscha�enden. Zu

diesem Zweck wurde eine Vorschu�- und Unterst�utzungskasse116 , eine Kranken-

versicherung, verschiedene Stiftungen und Studienfreipl�atze f�ur Sch�ulerinnen

eingerichtet. Der Krankenversicherung hatten alle ordentlichen und studenti-

schen Mitglieder | ausgenommen die ausw�artigen Personen | beizutreten.

Der K�unstlerinnenverein handelte mit dem st�adtischen Krankenhaus g�unstige

Konditionen f�ur eine Versorgung aus, so da� die Vereinsmitglieder bis zu sechs

Wochen unentgeltlich �arztliche Behandlung, Verpegung und Unterbringung

in Anspruch nehmen konnten. Der Jahresbeitrag betrug 1,50 Mark, der Verein

zahlte den gleichen Betrag nochmals in die Kasse ein.117 Erst nach dem Ersten

Weltkrieg, am 1. April 1921, gr�undete die Organisation eine eigene Kranken-

kasse. Ab dem Vereinsjahr 1912/13 bot die M�unchner Vereinigung auch eine

Unfallversicherung an.118 F�ur die Sozialwerke schufen die K�unstlerinnen einen

eigenst�andigen Hilfsverein, der dem Hauptverein angegliedert wurde.119 Au-

�erdem bestand seit 1908/1909 das Angebot des Barons von Cramer{Klett120,

einen Erholungsaufenthalt in Mitterndorf am Chiemsee121 zu nutzen; im Jahre

1932 vermachte die Kunstfreundin Elfriede Kohnstamm{La�ert dem Verein

sogar ein eigenes Erholungsheim in Baierbrunn im Isartal.122

Die M�unchner Kunstfreundinnen und die Mitgliederstatistik

Mit dem Grundst�uckskauf und dem Neubau eines eigenen Hauses hatte sich

der K�unstlerinnenverein M�unchen 1899 hoch verschuldet. Nicht zuletzt die-

se Tatsache zeigt, wie sehr sich die Korporation um den talentierten Nach-

wuchs bem�uhte und die bildungspolitische Selbsthilfema�nahme ins Zentrum

ihrer Vereinsaktivit�aten r�uckte. Diese Absicht bekr�aftigte Anna Freund in ihrer

Schrift zum 25j�ahrigen Jubil�aum des K�unstlerinnenvereins M�unchen: \Neben

116Der Verein vergab Darlehen bis zu 300 Mark gegen ein Pfand oder gegen eine B�urgschaft.

Die Kredite waren im ersten Jahr zinsfrei, ab dem zweiten Jahr �elen Zinsen in H�ohe von

vier Prozent an, am Ende des dritten Jahres mu�te die geliehene Summe zur�uckgezahlt

werden. | Satzung 1898, Paragraph 30 bis 33.
117Ebd., Paragraph 29.
118K�unstlerinnen-Verein M�unchen. Unter Allerh�ochsten Protektorat Ihrer Majest�at der

K�onigin Maria Theresia von Bayern e. V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das

Vereinsjahr 1912/13 und Mitgliederverzeichnis 1913/14, M�unchen 1913.
119Freund, Festgabe zum Jubil�aum, S. 16.
120Vermutlich handelt es sich um Freiherr Theodor von Cramer{Klett, geboren 1874 in

N�urnberg.
121Jahresbericht 1912/13.
122StadtA M, ZA{Kunst, M�unchner K�unstlerinnenverein, M�unchner Neueste Nachrichten,

\Die Frau", Nr. 275, 9.10.1932.
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dem Zusammenschlu� der Kr�afte zu gegenseitiger F�orderung und St�arkung

war eine Hauptaufgabe des neuen Vereins die Scha�ung einer Ausbildungsge-

legenheit f�ur die jungen Talente."123

Das Engagement der M�unchner K�unstlerinnen ist im Zusammenhang mit

den Ausbildungs- und Frauenerwerbsbestrebungen der Frauenbewegung im

19. Jahrhundert zu sehen, welche sich darum bem�uhte, der nachwachsenden

Frauengeneration durch die Einrichtung von Schulen und Ausbildungsst�atten

eine Grundlage f�ur eine sp�atere Erwerbst�atigkeit zu scha�en.124 Aus diesem

Kontext heraus ist auch zu verstehen, warum sich die Vereinigung ab 1912/13

an der Berufsberatung der M�unchner Frauenvereine beteiligte125 und sich als

Mitglied dem Hauptverband Bayerischer Frauenvereine anschlo�.126

Die Bildungsbewegung konnte jedoch nur in Verbindung mit einem �nanz-

kr�aftigen Mitgliederklientel handlungsf�ahig sein. Deshalb wurden kunstlieben-

de und kunstunterst�utzende Mitglieder besonders umworben. Als Kunstfreun-

dinnen nahm die Vereinigung Damen auf, \von denen der Ausschu� besonde-

re Anregung in k�unstlerischer Beziehung oder Unterst�utzung in praktischen

Vereinszwecken" erwartete. Zu Ehrenmitgliedern ernannte die Korporation

Pers�onlichkeiten, \welche sich um den Verein oder die Frauensache in her-

vorragender Weise verdient gemacht haben"127. Ihre Wahl erfolgte durch die

Generalversammlung in geheimer Abstimmung. Seit dem Vereinsjahr 1907/08

wurden speziell f�ordernde Mitglieder eingeladen, sich f�ur die K�unstlerinnen zu

engagieren. Diese Personen konnten auch m�annlichen Geschlechts sein. Ihre

Zahl schwankte in den Jahren 1897 bis 1921 zwischen 13 und 16 Personen.

In den Expansionsjahren, in denen die Planungen f�ur das Vereinshaus in

Angri� genommen wurden, gelang es dem Vorstand, die k�onigliche Familie

Bayerns f�ur das Protektorat zu gewinnen. Die Prinzessinnen Maria Therese

von Bayern128 (1849{1919) und Maria de la Paz129 (1862{1946) wurden im Ver-

einsjahr 1897/98 als Ehrenmitglieder begr�u�t. Im Vereinsjahr 1912/13 stellte

123Freund, Festgabe zum Jubil�aum, S. 4.
124Clementine von Braunm�uhl engagierte sich auch f�ur die Gr�undung eines M�adchengym-

nasiums in M�unchen. | Vgl. von Braunm�uhl, Erinnerungen. In: Frauenleben in M�unchen,

S. 224.
125Der K�unstlerinnenverein wurde von der Zentrale f�ur Berufsberatung in M�unchen speziell

f�ur k�unstlerische Fachfragen hinzugezogen. | Jahresbericht 1912/13.
126Das Beitrittsjahr ist nicht bekannt. Es ist jedoch vor dem Jahr 1913 anzusetzen.
127Satzung 1898, Paragraph 4.
128Ehefrau von Ludwig III.
129Die Ehefrau von Ludwig Ferdinand von Bayern.
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sich Marie Therese als K�onigin von Bayern als Protektorin zur Verf�ugung.130 So

nahmen sich dieWittelsbacherinnen der weiblichen K�unstlerschaft an, w�ahrend

ihre Ehem�anner als Kunstf�orderer der M�unchner Kunstgenossenschaft und

M�unchner Secession auftraten.

Die Kunstfreundinnen bildeten eine kleine Gruppe innerhalb des Vereins,

sie �uberschritten im Laufe der Vereinsjahre kaum die Zahl von circa 80 Frau-

en. Nachdem im Vereinsjahr 1896/97 35 Kunstfreundinnen verzeichnet werden

konnten, gelang es in den Jahren nach der Fertigstellung des Vereins- und

Ateliergeb�audes die Zahl der Kunstfreundinnen zu verdoppeln.131 Die Zunah-

me der unterst�utzenden Mitglieder d�urfte das Verdienst der Malerin Johanne

Tecklenborg (1851{1933) sein, die nach dem Tod der langj�ahrigen Vorsitzenden

Sophie Dahn{Fries im Jahre 1898 den Vereinsvorsitz �ubernahm132 und gesell-

schaftliche Kontakte zum Wohle des Vereins nutzte. Die Unterst�utzung durch

kunstf�orderndes Publikum war gerade in den ersten Jahren nach den au�er-

ordentlichen Aufwendungen f�ur den Bau der Vereinsschule dringend geboten.

Als Anreiz f�ur die Mitgliedschaft gab es eine Jahresgabe, welche von den Ver-

einsk�unstlerinnen gefertigt wurde. Die Kunstscha�enden ihrerseits wetteiferten

um den ausgeschriebenen Preis, welchen die Vereinigung f�ur das gelungenste

Geschenk vergab.

Nach einem leichten R�uckgang der kunstverst�andigen Freundinnen um 1905

kamen in den darau�olgenden Jahren wieder neue Damen hinzu, so da� im

Vereinsjahr 1908/09 mit 71 Kunstfreundinnen eine weitere H�ochstzahl erreicht

wurde. Ihr Anteil blieb bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges auf diesem

relativ hohen Niveau, um dann in den Krisenjahren sich immer mehr zu ver-

ringern. Am Ende des Krieges blieben gerade mal 36, 1921 nur noch 29 Kunst-

freundinnen dem Verein erhalten. Diese Zahl entspricht einem Anteil von f�unf

Prozent bei insgesamt 571 Mitgliedern. In den Jahren 1897 bis 1917 schwankte

der Anteil zwischen acht und zehn Prozent. Nur f�ur den Zeitraum von 1898

bis 1903 war eine etwas h�ohere Rate von zehn bis elf Prozent zu verzeichnen.

Die beiden Personengruppen, um die sich der K�unstlerinnenverein

bem�uhte, n�amlich die auszubildenden K�unstlerinnen133 und die Kunstfreun-

130Jahresbericht 1912/13.
131Das Vereinsjahr 1902/03 verzeichnete 79 Kunstfreundinnen.
132Im engeren Vorstand sa�en 1896/97: stellvertretende Vorsitzende Johanne Tecklenborg,

Schriftf�uhrerin und Kassiererin Lilly Freund. Nach der Neuwahl der bisherigen stellvertreten-

den Vorsitzenden �ubernahm Ikla Freiin von Fabrice (ab 1902/03 Ehrenmitglied des Vereins)

den stellvertretenden Posten. In den darau�olgenden Jahren erfuhr das Amt der zweiten

Vorsitzenden h�au�gen Wechsel.
133\Minderj�ahrige Kunststudierende und Sch�ulerinnen der Damen-Akademie, der kgl.

Kunstgewerbeschule, sowie jeder andern Privatschulen oder Privatateliers". | Statuten
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dinnen, erhielten bis ins Jahr 1901 den gleichen Mitgliederstatus und z�ahlten

zu den au�erordentlichen Mitgliedern. Sie besa�en \weder Stimmrecht in

der Generalversammlung noch irgend welche Wahlf�ahigkeit"134. Auch die

Ehrenmitglieder135 waren nicht berechtigt, an Vereinswahlen teilzunehmen;

im Unterschied zu den Kunstfreundinnen waren sie von der Beitragspicht

entbunden.

Im Gegensatz zu den au�erordentlichen Mitgliedern nahm die Gruppe der

K�unstlerinnen eine ganz andere Entwicklung. Nachdem die Kunstscha�enden

im Vereinsjahr 1896/97 167 Personen umfa�ten, stieg diese Zahl kontinuierlich

an | mit Ausnahme eines kleinen R�uckgangs um 1906 | und erreichte erst im

Vereinsjahr 1917/18 die H�ochstmarke von 290 K�unstlerinnen.136 O�ensichtlich

hatte der K�unstlerinnenverein M�unchen auch in den Kriegsjahren seine

Attraktivit�at f�ur die anwachsende Schar von Malerinnen, Bildhauerinnen,

Gra�kerinnen und Kunstgewerblerinnen nicht verloren. Au�erdem pro�tierte

diese Mitgliedergruppe von den ehemaligen Sch�ulerinnen, die schon in der

Ausbildungszeit der Vereinigung beigetreten waren und nach einem Jahr

oder sp�ater in die Klasse der ordentlichen Mitglieder wechselten. Der hohe

Anteil von Studierenden ist auch daf�ur verantwortlich, da� von 1900 bis

1911 die Zahl der au�erordentlichen Mitglieder die der ordentlichen um das

Doppelte �uberstieg. Dennoch behielten die K�unstlerinnen weitgehend die

Verantwortung f�ur die Vereinsgeschicke.

Die Gesamtmitgliederzahl wuchs bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg: Das

Vereinsjahr 1911/12 vermerkte mit 792 Personen die h�ochste Anzahl von

Mitgliedern. Die Jahre vor 1902 brachten den st�arksten Mitgliederanstieg.137

Verantwortlich f�ur diese Entwicklung war der enorme Zustrom von Aus-

zubildenden. Trotzdem blieb die Zahl der Mitglieder in M�unchen deutlich

unter dem Niveau, welches der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen zu Berlin erreichte. Hierf�ur d�urfte unter anderem der relativ hohe

1898, Paragraph 4.
134Ebd.
135Die Zahl der Ehrenmitglieder schwankte zwischen drei und sechs Personen. Neben den

bayerischen Prinzessinnen z�ahlten zu den Ehrenmitgliedern Ilka Freiin von Fabrice, Mathilde

Freytag und Annie Freifrau von Cramer{Klett.
136Im Vereinsjahr 1905/06 meldeten sich viele Sch�ulerinnen, die bisher zu den au�erordent-

lichen Mitgliedern z�ahlten, in die Gruppe der ordentlichen Mitglieder. | K�unstlerinnen-

Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das Vereinsjahr 1905/06

und Mitgliederverzeichnis 1906/07, M�unchen 1906.
137Im Vereinsjahr 1895/96 z�ahlte der K�unstlerinnenverein noch 283 Frauen.
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j�ahrliche Mitgliedsbeitrag von acht Mark verantwortlich sein. Bis zum Ende

des Krieges sank die Gesamtzahl auf die Marke, die im Laufe des Jahres

1901 �uberschritten worden war: Nur noch 629 Frauen standen auf der

Mitgliederliste. Die r�uckl�au�ge Entwicklung setzte sich in den 1920er Jah-

ren dramatisch fort, 1927 war die Organisation auf 182 Frauen geschrumpft.138

Mit Martha Giese({Breslau)139 (1860{1923) wechselte der Vorsitz im Herbst

1904 von Johanne Tecklenborg140 zu der aus Breslau stammenden Landschafts-

malerin.141 Mit der Neuwahl einer Vorsitzenden �anderte die Generalversamm-

lung auch die Vereinsstatuten, wobei nicht bekannt ist, um welche Neuformu-

lierungen es sich handelte.

Die Quellen �uber die Vereinsgeschichte in den 1920er und 1930er Jah-

ren sind rar. Die Ehefrau des Malers Max Eduard Giese (1867{1916), beide

wohnhaft in Neu{Pasing, f�uhrte den Vorsitz bis zu ihrem Tod im November

1923. Vermutlich �ubernahm Johanna Hoke142die Vereinsleitung.143Im Jahre

1932 feierte der K�unstlerinnenverein M�unchen sein 50j�ahriges Jubil�aum mit

einer Ausstellung. Den �Ubergang in die nationalsozialistische Zeit l�oschte die

M�unchner Organisation nicht aus, 1937 wurde der Verein noch in der Liste der

K�unstlervereine im Mitteilungsblatt der Reichskammer der bildenden K�unste

gef�uhrt.144 �Uber das Ende des Vereinslebens ist nichts bekannt.

138Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1921{1927. Hg. v. Else Ulich{Beil, Mai

1927, Mannheim/Berlin/Leipzig 1927. | Den Angaben von 644 Gesamtmitgliedern im Ok-

tober 1924 ist zu mi�trauen. Siehe: Handbuch des Kunstmarktes. Kunstadre�buch f�ur das

Deutsche Reich, Danzig und Deutsch- �Osterreich. Geleitwort von Max Osborn, Berlin 1926,

S. 72.
139Mitglied beim Verein Schlesischer K�unstlerinnen. | Dresslers Kunsthandbuch, Bd. 2.

Das Buch der lebenden deutschen K�unstler, Altertumsforscher, Kunstgelehrten und Kunst-

schriftsteller. Bildende Kunst. Hg. v. Willy Oskar Dressler, 9. Jg., Berlin 1930.
140Sie legte ihr Amt als Vorsitzende im Fr�uhjahr 1904 \wegen des Verhaltens eines Tei-

les der Mitglieder nieder". Der Anla� f�ur Di�erenzen ist unbekannt. M�oglicherweise stehen

sie im Zusammenhang mit unterschiedlichen Au�assungen �uber die Fortsetzung der Weih-

nachtsmessen, welche im Verein sehr umstritten waren und deshalb 1903 ausgesetzt wurden.

| Vgl. Die Kunst f�ur Alle, 19. Jg., 1903/04, S. 388; Jahresbericht 1906/07.
141Stellvertretende Vorsitzende Antonie Weber, Schriftf�uhrerin und Kassiererin Emma

Wittig{Wimmer, ihre Stellvertretung E. A. Backert. | K�unstlerinnen-Verein M�unchen

e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht f�ur das Vereinsjahr 1903/04 und Mitglieder-

Verzeichnis 1904/05, M�unchen 1904.
142Seit dem Vereinsjahr 1915/16 fungierte sie als stellvertretende Vorsitzende.
143Genauere Angaben zu den Vorst�anden sind nicht zu machen. Das Jahrbuch des BDF

(1921{1927) nannte 1927 Frau Sanit�atsrat Dr. Hecke als Vorsitzende. Sp�atestens 1932 hatte

Johanna Hoke wieder den Vorsitz inne.
144Mitteilungsblatt der Reichskammer der bildenden K�unste, 2. Jg., Heft 3, 1937, S. 15.
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Der K�unstlerinnenverein M�unchen begri� sich als eine Organisation, die sich

verst�arkt um die M�adchenausbildung im k�unstlerischen Bereich und um den

beruichen Austausch und menschlichen Kontakt unter den K�unstlerinnen

sorgte. Das Vereins- und Schulmanagement leisteten ma�geblich die kunstt�ati-

gen Frauen, ohne jedoch auf die �nanziellen Mittel und die gesellschaftlichen

Verbindungen von kunstinteressierten und -f�ordernden Personen zu verzich-

ten. Die Kunstfreundinnen wurden jedoch an den ma�geblichen Vereinsent-

scheidungen nicht beteiligt; ihr Anteil an der Gesamtmitgliederzahl �uberschritt

kaum mehr als zehn Prozent.

Besondere Unterst�utzung erfuhr die Korporation durch das Haus Wittels-

bach und die bayerische Regierung. Als die hohen Zuwendungen nach der Ab-

dankung der Monarchie ent�elen, mu�te der Verein seinen Bildungsauftrag

zur�ucknehmen. Mit der Schlie�ung der Damenakademie ging seine wichtigste

Vereinsaufgabe verloren.
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3 Der Malerinnenverein Karlsruhe

Der Malerinnenverein Karlsruhe entstand im Jahre 1893. Eine Darstellung

�uber die Umst�ande der Entstehung und �uber die beteiligten Personen ist lei-

der nicht erhalten, es fehlen ebenso die Vereinsstatuten.145 Im Gegensatz zu

den Vereinigungen in Berlin und M�unchen errichteten die Karlsruherinnen kei-

ne eigene Kunstschule. Denn in der Karlsruher Residenzstadt bestand bereits

seit acht Jahren eine Malerinnenschule, als die K�unstlerinnenorganisation ins

Leben gerufen wurde (siehe Abbildung 2). Die Konstituierung der badischen

Korporation ist deshalb im Kontext der verschiedenen Bildungsma�nahmen

f�ur k�unstlerische Frauenarbeit zu betrachten, welche zwischen 1860 und dem

Beginn des 20. Jahrhunderts eingerichtet worden waren.

Die kunstgewerblich orientierte Ausbildung in Karlsruhe

In Baden sorgten sich der 1859 gegr�undete Badische Frauenverein146 und

die Gro�herzogin Luise von Baden (1838{1923) sehr engagiert um eine

k�unstlerisch-gewerbliche Ausbildung. F�ur junge M�adchen aus gehobenen Krei-

sen schuf der Frauenverein auf Anregung der Landesf�urstin 1867 Kurse zur

F�orderung feiner Handarbeiten. Um k�unstlerisch hochwertige Textilarbeiten

nach eigenen Entw�urfen fertigen zu k�onnen, erhielten die Sch�ulerinnen auch

Zeichenunterricht. Diese Ausbildungskurse m�undeten 1880 in eine Zeichenschu-

le und in die Kunststickereischule.147 Dieser gewerblichen Fachschule wurde

1903 eine Weberei angeschlossen.148 Seit 1890 unterhielt der Badische Frauen-

145Gl�ucklicherweise sind im Nachla� von Dora Horn{Zippelius, der sich im Privatarchiv

von Dr. Adelhard Zippelius be�ndet, Jahresberichte, Programme und Mitgliederlisten er-

halten geblieben, die �uber die Geschichte des Malerinnenvereins Karlsruhe der Jahre 1904

bis 1913 Aufschlu� geben: Berichte �uber die Vereinsjahre 1904/05 bis 1910/11, Protokolle

der Generalversammlungen in den Jahren 1904, 1906 bis 1908, 1910, 1912 und 1913, Vereins-

programme der Jahre 1905/06, 1906/07 und 1909/10 sowie Mitgliederlisten der Vereinsjahre

1905/06 und 1909/10.
146Der Verband nahm sich der Krankenpege, der Kindererziehung, der F�ursorge und der

Verbesserung der Erwerbsm�oglichkeiten f�ur M�adchen und Frauen an.
147Vgl. Zwischen Schule und Fabrik. Textile Frauenarbeit in Baden im 19. und 20. Jahrhun-

dert. Bearbeitet von Brigitte Heck u. a. Ausstellung des Badischen Landesmuseums Karlsru-

he und des Museums f�ur Volkskunde, Staatliche Museen zu Berlin, Preu�ischer Kulturbesitz

1993. [Volkskundliche Ver�o�entlichungen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, Bd. 1],

Sigmaringen 1993, S. 32 und S. 75f.
148Die Weberei wurde vom Malerinnenverein Karlsruhe �nanziell unterst�utzt. | Vgl. Su-

sanne Asche, F�ursorge, Partizipation und Gleichberechtigung | die Leistungen der Karlsru-

herinnen f�ur die Entwicklung zur Gro�stadt (1859{1914). In: Susanne Asche u. a., Karlsruher
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verein ein kunstgewerbliches Atelier, das sich aus der Zeichenschule entwickelt

hatte.

Eine weitere M�oglichkeit, sich in den angewandten K�unsten ausbilden zu

lassen, er�o�nete sich im Wintersemester 1901/02, als an der staatlichen Kunst-

gewerbeschule eine Damenklasse eingerichtet wurde. Im Jahre 1907 wurden

gemischt geschlechtliche Klassen eingef�uhrt. Bis in die ersten Jahre des Er-

sten Weltkrieges nahm die Zahl der Studentinnen an der Kunstgewerbeschule

Karlsruhe zu, so da� im Jahre 1915 69 Sch�uler und 32 Sch�ulerinnen verzeichnet

wurden.149

\Die Malerinnen-Schule soll es als ihr vornehmstes Ziel betrachten,

den Dilettantismus zu bek�ampfen". Die Malerinnenschule Karlsruhe

Kurz nachdem in der bayerischen Metropole die Frauenkunstschule er�o�net

worden war, plante die badische Gro�herzogin, in Karlsruhe eine �ahnliche Ein-

richtung zu gr�unden. F�ur dieses Unternehmen versuchte sie, Clementine von

Braunm�uhl, die Initiatorin des K�unstlerinnenvereins M�unchen und der M�unch-

ner Damenakademie, zu gewinnen. Die Kunstgewerblerin lehnte jedoch das

Angebot ab, eine badische Unterrichtsanstalt f�ur Frauen einzurichten und de-

ren Leitung zu �ubernehmen. Sie wollte ihre staatliche Anstellung nicht gegen

eine private tauschen.150

Und dennoch: Im Jahre 1885 konnte eine badische Malerinnenschule un-

ter dem Protektorat der Gro�herzogin Luise ins Leben gerufen werden. Die

Karlsruher Kunstschule ging aus einer Damenklasse des Malers Paul Borg-

mann (1851{1893) hervor, der sich mit Edmund Kanoldt (1845{1904), Max

Petsch (1840{1888) und Willi D�oring (*1850) zusammentat.151 Die Akademie-

Frauen 1715{1945. Eine Stadtgeschichte. Mit Beitr�agen von Gerlinde Brandenburger{Eisele,

Gretel Haas-Gerber und Angelika Sauer. [Ver�o�entlichungen des Karlsruher Stadtarchivs,

Bd. 15], Hg. v. Heinz Schmitt unter Mitwirkung von Ernst Otto Br�aunche, Karlsruhe 1992,

S. 223; Privatarchiv Adelhard Zippelius, Protokoll der Generalversammlung, 29.11.1904.
149Vgl. Brigitte Baumstark, Die Gro�herzogliche Badische Kunstgewerbeschule in Karls-

ruhe 1878{1920. Dissertation, Karlsruhe 1988, S. 19 und S. 21; Dies., Kunstgewerblerinnen

in Karlsruhe und Baden. In: Frauen im Aufbruch? K�unstlerinnen im deutschen S�udwesten

1800{1945. St�adtische Galerie im Prinz-Max{Palais Karlsruhe 25.3.{28.5.1995, St�adtische

Galerie \Lovis-Kabinett" Villingen-Schwenningen 18.6.{6.8.1995. Ausstellungskatalog. Hg.

v. d. Stadt Karlsruhe, St�adtische Galerie, Karlsruhe 1995, S. 151{164.
150Vgl. von Braunm�uhl, Erinnerungen. In: Frauenleben in M�unchen, S. 218.
151Vgl. Gerlinde Brandenburger{Eisele, Malerinnen in Karlsruhe 1715{1918. In: Asche u. a.,

Karlsruher Frauen 1715{1945, S. 259; Gerlinde Brandenburger{Eisele, Von Hofdamen und

Malweibern. Karlsruher K�unstlerinnen im 19. Jahrhundert. In: Frauen im Aufbruch? S.

129{149, bes. 135{138; Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 73f.
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lehrer waren der Ansicht, \da� mindestens ebensoviele Individuen weiblichen

wie m�annlichen Geschlechts zu k�unstlerischem Scha�en hervorragend bef�ahigt

sind"152; weibliche Studierende wollten sie aber an deutschen Kunstschulen

nicht dulden. F�ur die talentierten Frauen, die \sich bei Frauen ebensogut

f[�a]nden, wie bei M�annern"153, so ihre Au�assung, forderten sie gesonderte

Ausbildungsst�atten. Es war das Ziel der Schule, nur begabte Damen zu un-

terst�utzen: \Der �uberhandnehmende und mit Pr�atension [sic!] auftretende Di-

lettantismus ist das �Ubel, an dem die weibliche Kunst�ubung krankt, wodurch

sie �uberhaupt in Verruf gebracht ist; die Malerinnen-Schule soll es als ihr vor-

nehmstes Ziel betrachten, den Dilettantismus zu bek�ampfen, die berufsm�a�ige

ernste Arbeit mit aller Kraft zu f�ordern."154

Die Mal- und Zeichenklassen waren zun�achst in der Karlsruher Bismarck-

stra�e 41 untergebracht. Bereits zwei Jahre nach ihrem Bestehen zog die

Anstalt mit 45 Auszubildenden in die Westendstra�e 75. Ab dem Schuljahr

1893/94 bestand die M�oglichkeit, eine Radierklasse zu besuchen. Ab 1900 wur-

de den Sch�ulerinnen gestattet, am Lithogra�eunterricht der Akademie der bil-

denden K�unste teilzunehmen.

Die Sch�ulerinnenzahlen nahmen in den ersten zehn Jahren nach der

Gr�undung trotz des elit�aren Anspruchs der Unterrichtsanstalt rasant zu: Im

Schuljahr 1894/95 besuchten bereits 74 Frauen die Karlsruher Malerinnenschu-

le (siehe Abbildung 3).155 Die wohl bekannteste Sch�ulerin an der Malerinnen-

schule Karlsruhe war Sonia Delaunay156 (*1885), die im Schuljahr 1904/05 die

Karlsruher Kurse belegte.

Das Jahr mit der h�ochsten Anzahl von Studentinnen �el 1900 zusammen

mit dem 25j�ahrigen Jubil�aum der Einrichtung. Ab diesem Jahr unterst�utz-

te auch der badische Staat die Schule j�ahrlich mit 1000 Mark. Bereits 1912

schrumpfte die Studentinnenzahl auf 27 Frauen, in den Jahren 1914 bis 1919

nahm die Quote weiter ab. Verantwortlich f�ur diese Entwicklung waren der

Krieg und die �O�nung der Landeskunstschule f�ur das weibliche Geschlecht.

152Zitat aus dem Jahresbericht der Malerinnenschule aus dem Jahre 1888, GLA 235/40214.

Abgedruckt in: Ulrike Grammbitter, Die \Malweiber" oder: Wer k�u�t den K�unstler, wenn die

Muse sich selbst k�u�t? In: Kunst in Karlsruhe 1900{1950. Ausstellung der Staatlichen Kunst-

halle Karlsruhe im Badischen Kunstverein 24.5.{19.7.1981. Hg. v. der Staatlichen Kunsthalle

Karlsruhe, Karlsruhe 1981, S. 27.
153Die Kunst f�ur Alle, 4. Jg., 1888/89, S. 376.
154Zitat aus dem Jahresbericht der Malerinnenschule aus dem Jahre 1888, GLA 235/40214.

Abgedruckt in: Grammbitter, Die \Malweiber", In: Kunst in Karlsruhe, S. 27.
155Die Kunst f�ur Alle, 10. Jg., Heft 20, 15.7.1895. | Im Schuljahr 1903/04 waren es 72

Sch�ulerinnen. | Vgl. Die Kunst f�ur Alle, 19. Jg., 1903/04, S. 508.
156Sophie Terk{Stern aus St. Petersburg.
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Als im Jahre 1923 nur noch vier Studentinnen den Unterricht besuchten, wur-

de die Malerinnenschule Karlsruhe aufgel�ost.157

Ein Malerinnenverein zur Kommunikation und beruichen

Anregung

Viele Mitglieder des jungen Malerinnenvereins Karlsruhe besuchten wahr-

scheinlich die Unterrichtsanstalten in Karlsruhe oder waren ehemalige Sch�ule-

rinnen. Eine direkte Beziehung zu den k�unstlerischen Ausbildungsst�atten und

zu den Frauenschulen ist nicht nachzuweisen, obwohl das Mitgliederklientel des

Malerinnenvereins zun�achst stark kunstgewerblich orientiert war.

Die Kunst- und Kunstgewerbesch�ulerinnen bildeten die au�erordentlichen

Mitglieder. Die Kunstfreundinnen z�ahlten anders als beimK�unstlerinnenverein

M�unchen nicht zu dieser Gruppe. Die ordentliche Mitgliedschaft war solchen

Frauen vorbehalten, \welche eine der bildenden K�unste oder das Kunstgewerbe

sachgem�a� betr[ie]ben und wenigstens 2 volle Jahre studiert"158 hatten.

Der Zweck und die Aufgaben der Karlsruher Malerinnenorganisation deck-

ten sich in den Grundz�ugen mit denen der bayerischen Schwestervereinigung:

\Der Verein will den kunst- und kunstgewerbetreibenden Damen in Karlsruhe

und Ausw�artigen Gelegenheit geben zu zwanglosem Verkehr, sowie zu gegen-

seitiger Anregung und F�orderung. Zu diesem Zweck bietet der Verein seinen

Mitgliedern: I. zur Geselligkeit: regelm�a�ige Vereinsabende, die ein- oder mehr-

mals monatlich statt�nden, einzelne Abende werden zu gr�o�eren Festen erwei-

tert oder im Fr�uhjahr durch Aus�uge ersetzt, II. zur Pege der Fachinteressen:

die Auslegung von Kunstzeitschriften, durch Ausleihen von B�uchern der Bi-

bliothek, . . . durch Vortr�age, durch Preisausschreiben und durch Vermittlung

von Arbeitsauftr�agen."159

Die Karlsruher K�unstlerinnen trafen sich w�ahrend des Winterhalbjahres

von Oktober bis April zu geselligen Zusammenk�unften in den R�aumen des

staatlichen Konservatoriums f�ur Musik. An diesen Vereinsabenden bestand

Gelegenheit, die neuesten Ausgaben von Kunst- und Kunstgewerbezeit-

schriften (Dekorative Kunst, Jugend, Die Werkstatt der Kunst, Studio,

157Vgl. Grammbitter, Die \Malweiber". In: Kunst in Karlsruhe, S. 27f. und S. 43; Gerlinde

Brandenburger, Die Malerinnenschule Karlsruhe. Unver�o�entlichte Magisterarbeit, Univer-

sit�at Karlsruhe 1980, S. 8{14; Brandenburger{Eisele, Malerinnen in Karlsruhe. In: Asche

u. a., Karlsruher Frauen 1715{1945, S. 259{265.
158Dresslers Kunstjahrbuch. Ein Nachschlagebuch f�ur deutsche bildende und angewandte

Kunst. Hg. v. Willy Oskar Dressler, Leipzig 1906, S. 242.
159Ebd. | Sp�atestens ab 1920 unterhielt der Verein auch ein Sommerhaus in Niebelsbach.

| Vgl. Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 73, Fu�note 99.
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Kunstgewerbeblatt) einzusehen und sich mit gleichgesinnten Frauen bei \Thee,

Bier und belegte Br�oder zum Selbstkostenpreise"160 ins Gespr�ach zu kommen.

Um das Zusammentre�en zu versch�onern, luden die Verantwortlichen G�aste

ein, die musikalische, rezitative oder t�anzerische Einlagen darboten. Die

obligatorischen Weihnachts- und Karnevalsfeste mit anspruchsvollen Darbie-

tungen erfreuten sich ebenso wie in Berlin und in M�unchen gro�er Beliebtheit.

Diese besonderen Veranstaltungen, f�ur deren Planung und Durchf�uhrung ein

eigener Vergn�ugungsausschu� zust�andig war, eigneten sich im besonderen,

potentielle Mitglieder mit dem Verein bekannt zu machen und mit den

Eintrittsgeldern die Vereinskasse aufzubessern.

Die Zahl der Gesamtmitglieder bewegte sich in den Jahren 1904 bis 1921

zwischen 142 und 187 Frauen. Die \Mitgliederliste f�ur das 13. Vereinsjahr

1905/06"161 verzeichnete 146 Personen. Davon geh�orten 41 Damen | sie wa-

ren �ubrigens �uberwiegend verheiratet | zu der Gruppe der Kunstfreundinnen.

Den gr�o�ten Anteil mit 38 Prozent machten die 55 ordentlichen Mitglieder162

aus, die au�erordentlichen Mitglieder (50) stellten die restlichen 34 Prozent.163

Das \Verzeichnis der Mitglieder 1909{10"164 wies nur noch 132 Mitglieder

aus, darunter allein 41 Personen (31 Prozent), die nicht in Karlsruhe wohnten.

Die Gesamtmitgliederzahl setzte sich aus 57 ordentlichen Mitgliedern, 36 au-

�erordentlichen Mitgliedern, 35 Kunstfreundinnen und drei Ehrenmitgliedern

zusammen. Weil die Zahlen der studierenden und kunstf�ordernden Mitglieder

leicht zur�uckgegangen war, erh�ohte sich der Anteil der Kunst- und Kunstge-

werbetreibenden auf 43 Prozent.

Nach dem Ersten Weltkrieg stieg die Zahl der Mitglieder wieder und erreich-

te im Jahre 1921 den Stand von 187 Vereinsangeh�origen. F�ur diese Entwicklung

waren die kunstf�ordernden Frauen verantwortlich, denn ihre Gruppe war auf

61 Personen angewachsen. Den Kunstfreundinnen standen 126 ordentliche und

au�erordentliche Mitglieder gegen�uber.165

In den Jahren 1904 bis 1912 f�uhrten die Malerin Amalie Maier und die Tex-

tilk�unstlerin Hildur Hess abwechselnd den ersten Vorsitz des Malerinnenver-

160Privatarchiv Adelhard Zippelius, Programm f�ur das 14. Vereinsjahr, 1906{1907.
161Privatarchiv Adelhard Zippelius.
162Zu den ordentlichen Mitgliedern z�ahlten u. a. die bekannten badischen Malerinnen Resi

Borgmann, Marie Hesse{Koch, Anna Moll, Marie Ortlieb, K�athe Roman, Emilie Stephan,

Marie Waag, Uta von Weech und Berta Welte.
163Der Anteil der verheirateten Frauen belief sich bei den K�unstlerinnen auf elf Prozent.

Bei den Sch�ulerinnen machte er gerade mal acht Prozent aus.
164Privatarchiv Adelhard Zippelius.
165GLA 235/5969, Malerinnenverein Karlsruhe 1919{1921, Mitgliederliste.
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eins.166 Die Vereinsaktivit�aten wurden im wesentlichen von kunstaus�ubenden

Frauen geleitet.

\Kollektion von Handwebereien und Stickereien".

Der wachsende Ausstellungserfolg

Der Malerinnenverein Karlsruhe veranstaltete wie die anderen K�unstlerinnen-

vereine eigene Ausstellungen. Bei den Exponaten, die in den ersten Jahren

auf den Herbstausstellungen gezeigt wurden, handelte es sich vornehmlich um

textiles Kunstgewerbe.

Im Oktober 1904 stellte die K�unstlerinnenorganisation eine \Kollektion

von Handarbeiten und Webereien nebst einer Anzahl graphischer Arbeiten"

im Badischen Kunstverein in Karlsruhe vor.167 Im Vereinsjahr 1905/06 veran-

staltete die Vereinigung eine Ausstellung von Entw�urfen f�ur Handarbeiten im

Bibliothekssaal des Badischen Frauenvereins.168 Im darau�olgenden Jahr wie-

derholten die Karlsruherinnen diese Entwurfsausstellung, pr�asentierten aber

dieses Mal auch fertiggestellte Werkst�ucke.169

Der Badische Kunstgewerbeverein veranstaltete im Sommer 1906 anl�a�lich

der Goldenen Hochzeit des badischen Herrscherpaares eine Jubil�aumsausstel-

lung, zu welcher die Malerinnen eingeladen wurden. Sie zeigten ihre \Kollektion

von Handwebereien und Stickereien"170, welche bereits im vorherigen Jahr auf

einer Ausstellungstournee in verschiedenen deutschen St�adten zu sehen war.

W�ahrend die Malerinnen 1906 mit ihren Verkaufseinnahmen nicht zufrie-

den sein konnten, waren sie im darau�olgenden Jahr in dieser Hinsicht so

erfolgreich, da� sie beschlossen, bei der n�achsten Pr�asentation \den Kreis der

Arbeiten . . . auf Aquarelle und Handzeichnungen"171 auszudehnen. Der \Ein-

166Ab 1906 war Hess die erste Vorsitzende, 1912 wechselte der Vorsitz wieder zu Maier,

sp�atestens 1921 bis 1925 wieder zu Hess. Im Jahre 1904 sa�en im Vorstand: Marie Waag

als Schriftf�uhrerin, Klara Schuberg als Kassenf�uhrerin; au�erdem die Kunstfreundin Auguste

Vogel sowie die K�unstlerinnen Berta Welte, Marie Ortlieb, Emilie Stephan und Marie Hesse{

Koch. Berta Welte wurde im November 1906 von Uta vonWeech abgel�ost. Im Jahre 1908 trat

von Weech aus dem Malerinnenverein aus; ihr Amt �ubernahm E. Barth. Ab 1910 erledigte

die Kunstfreundin Auguste Vogel die Kassenf�uhrung. Gr�o�ere Ver�anderungen in der Vor-

standschaft gab es erst in den Jahren 1912 und 1913, als die Malerinnen Elisabeth Senfter,

Dora Horn{Zippelius und Frau Walter als Beisitzerinnen in den Vorstand gew�ahlt wurden.

| Privatarchiv Adelhard Zippelius, Berichte �uber die Vereinsjahre 1904{1905, 1906{1907,

1908{1909 und 1910{1911; Ergebnisse der Generalversammlungen, 3.12.1912 und 9.12.1913.
167Privatarchiv Adelhard Zippelius, Bericht �uber das 12. Vereinsjahr 1904/05.
168Privatarchiv Adelhard Zippelius, Programm f�ur das 13. Vereinsjahr, 1905/06.
169Ebd.
170Privatarchiv Adelhard Zippelius, Programm f�ur das 14. Vereinsjahr, 1906/07.
171Privatarchiv Adelhard Zippelius, Bericht �uber das 15. Vereinsjahr 1907/08.
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schluss von Oelbildern [wurde dagegen] wegen zu gro�er Schwierigkeiten in

Platz und Beleuchtung abgelehnt"172.

Da der Malerinnenverein kein eigenes Vereinshaus zur Verf�ugung hatte, war

er auf R�aume angewiesen, die er g�unstig mieten konnte. Deshalb fanden die

Ausstellungen der K�unstlerinnen in sehr unterschiedlichen Lokalit�aten statt.

Nicht selten wurden zuf�allig leerstehende L�aden173 f�ur Ausstellungszwecke ge-

nutzt. Deshalb konnte auch eine geeignete Beleuchtung f�ur gr�o�ere Bildformate

nicht garantiert werden.174

Ab dem Jahre 1907 nahm der Verkaufserfolg zu, weshalb der Verein die

Herbstausstellungen zwei Jahre sp�ater zur st�andigen Einrichtung erkl�arte, auf

der Kunstgewerbe, Gra�k, Handzeichnungen und Aquarelle gezeigt werden

sollten.175 Weiteren Aufschwung nahmen die j�ahrlichen Veranstaltungen durch

den Besuch und durch die Eink�aufe der gro�herzoglichen Familie, welche

die Schau erstmals im Jahre 1908 beehrte.176 Aufgrund der anerkennenden

Geste f�uhlten sich die K�unstlerinnen am Ende des Jahres 1910 ermutigt, der

badischen Prinzessin Marie Luise177 (1897{1948) den Ehrenvorsitz anzutragen.

Die positive Entwicklung des Malerinnenvereins Karlsruhe ist an den erfolg-

reichen Ausstellungen und an den erweiterten Vereinsprogrammen deutlich

abzulesen. Gerade in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg konnten die K�unst-

lerinnen immer mehr Besucher in ihren Ausstellungen begr�u�en und mit den

Verk�aufen wachsende Ums�atze erzielen. Mit der verst�arkten Resonanz wuchs

allerdings auch die Anzahl der Ausstellungsteilnehmerinnen und mit ihnen die

Unkosten aufgrund der intensiveren Werbe- und Pressearbeit und aufgrund der

h�oheren Mietausgaben, welche bei gr�o�eren R�aumlichkeiten an�elen. Bei einer

Provisionsabgabe von zehn Prozent verzeichnete der Malerinnenverein trotz-

dem De�zite, die jedoch der wirksamen Propaganda wegen in Kauf genommen

wurden.

Die �o�entliche Anerkennung der Herbstschauen f�uhrte dazu, da� diese Ver-

anstaltung vom Verein als ma�gebendes Kunstforum anerkannt wurde. Die

dreimalige Beteiligung an der vereinseigenen Pr�asentation mit mehreren Ar-

beiten wurde ab 1911 wahlweise vorausgesetzt, um als ordentliches Mitglied

zugelassen zu werden. Bis dahin war es nur m�oglich als selbst�andige kunst- und

172Ebd.
1731907 fand die Ausstellung in einem Laden in der Kaiserstra�e Nr. 186, 1908 in einem

Laden in der Waldstra�e 25 statt.
174Privatarchiv Adelhard Zippelius, Programm f�ur das 17. Vereinsjahr, 1909/10.
175Privatarchiv Adelhard Zippelius, Bericht �uber das 16. Vereinsjahr 1908/09.
176Ebd.
177Ehegattin des Prinzen Max von Baden.
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kunstgewerbetreibende Frau Aufnahme zu �nden, wenn man an mindestens ei-

ner gr�o�eren Ausstellung mit Jury teilgenommen hatte.178 Diese Neuregelung

bewirkte, da� sich das Zahlenverh�altnis zwischen den au�erordentlichen und

den ordentlichen Mitgliedern verschob.179

\Billige Gelegenheit zum selbst�andigen Weiterstudieren".

Wanderklub, Aktzeichenkurs und Lesezirkel

Die innere Konsolidierung des Vereinslebens und das wachsende Selbstbe-

wu�tsein erlaubte dem Malerinnenverein Karlsruhe, sich immer st�arker nach

au�en zu �o�nen und Kontakte mit anderen Frauenvereinen aufzunehmen.

In dieser Hinsicht stellt das Vereinsjahr 1906/07 eine Z�asur dar. Geplant

wurde ein Zusammentreffen mit den Kolleginnen des befreundeten Stutt-

garter Malerinnenvereins180; au�erdem baute man Beziehungen zum Verein

zur Verbesserung der Frauenkleidung auf. Den Vereinsalltag belebten ein

\Wanderklub", der regelm�a�ige nachmitt�agliche Aus�uge veranstaltete. Ein

Lesezirkel mit sechs bis sieben \gediegenen Kunstzeitschriften"181 stie� auf

gro�es Interesse und verzeichnete im Vereinsjahr 1908/09 mit 34 Personen die

h�ochste Zahl an Teilnehmerinnen. Ein Aktzeichenkurs, der auch Nichtmit-

gliedern o�enstand, bot die Korporation erstmals im Vereinsjahr 1906/07 an.

Er sollte \haupts�achlich f�ur diejenigen, denen keine Schule mehr derartiges

bietet, billige Gelegenheit zum selbst�andigen Weiterstudieren bieten"182. Die

M�oglichkeit zum Aktstudium stellte neben den Ausstellungen eine wichtige

berufsf�ordernde Ma�nahme dar.

In den Jahren der Weimarer Republik ist die Entwicklung des Karlsruher

Vereins nicht zu rekonstruieren. Um 1920 gaben die Malerinnen ihr altes

Vereinslokal im Musikkonservatorium auf und zogen in das sogenannte

Erbprinzenschl�o�chen in der Ritterstra�e 7.183 Im Jahre 1925 wurde die

K�unstlerinnenorganisation wahrscheinlich aufgel�ost.

178Vgl. Statuten�anderung des Jahres 1911. | Privatarchiv Adelhard Zippelius, Protokoll

der Generalversammlung, 2.12.1910.
179Privatarchiv Adelhard Zippelius, Bericht �uber das 18. Vereinsjahr 1910{1911.
180Das Treffen kam erst 1909/10 zustande. | Frauenberuf. Bl�atter f�ur Fragen der weib-

lichen Erziehung, Ausbildung, Berufs- und Hilfst�atigkeiten. Hg. v. Schw�abischen Frauenver-

ein in Stuttgart, 8. Jg., Nr. 24, 11.6.1910, S. 154.
181Privatarchiv Adelhard Zippelius, Programm f�ur das 14. Vereinsjahr, 1906{1907.
182Ebd.
183Adre�buch Karlsruhe, 1919 und 1921; Vgl. Lisa Sterr, Aufbr�uche, Einschnitte und Kon-

tinuit�aten | Karlsruher Frauen in der Weimarer Republik und im \Dritten Reich". In:

Asche u. a., Karlsruher Frauen 1715{1945, S. 293.
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Der Karlsruher Malerinnenverein im Vergleich

W�ahrend der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin

und der K�unstlerinnenverein M�unchen gro�e Massenorganisationen waren, er-

scheint der Malerinnenverein Karlsruhe als eine Vereinigung mittlerer Gr�o�e,

wobei er deutlich weniger Mitglieder z�ahlte als der im gleichen Jahr gegr�undete

W�urttembergische Malerinnenverein. W�ahrend in Stuttgart in den mitglieder-

starken Vereinsjahren 1914 und 1915 276 Gesamtmitglieder verzeichnet wur-

den, blieb man in Karlsruhe vermutlich immer unter der Marke von 200 Mit-

gliedern.

Im Gegensatz zu den Korporationen in Preu�en und in Bayern mu�te die

badische Vereinigung keine k�unstlerische Aus- und Weiterbildungsst�atte un-

terhalten. Hierf�ur sorgte neben anderen Institutionen die �ortliche Frauenbewe-

gung. Entsprechend dem �uberwiegend kunstgewerblich orientierten Bildungs-

angebot in Baden rekrutierten sich die kunstt�atigen Mitglieder des Malerin-

nenvereins aus diesem Umfeld. Der Zweck der Karlsruher Malerinnenvereini-

gung konzentrierte sich im wesentlichen auf \anregende Geselligkeit" und bot

\allj�ahrlich eine Verkaufsausstellung recht guter kunstgewerblicher [sic!] Ar-

beiten"184.

Obwohl die Vereinsk�unstlerinnen keinen kunstf�ordernden Personenkreis

zur Finanzierung einer eigenen Schule ben�otigten, scharte sich eine gr�o�e-

re Gruppe von Kunstfreundinnen um die kunstaus�ubenden Frauen. Die un-

terst�utzenden Mitglieder machten ein Viertel bis ein Drittel der Gesamtmit-

glieder aus. Anders als bei den bisherigen Vereinsgr�undungen in Deutschland

wies man in Karlsruhe den Kunstfreundinnen einen eigenen Mitgliederstatus

zu. Kunstsch�ulerinnen wurden als au�erordentliche Mitglieder in den Verein

integriert.

Anhand der Geschichte desMalerinnenvereins Karlsruhe wird deutlich, wie

schwer sich k�unstlerisch arbeitende Frauen taten, einen Weg in die �O�entlich-

keit und gesellschaftliche Anerkennung zu �nden. Erst als sich der Verein im

ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Karlsruhe zu etablieren begann, wur-

de mit der Zulassung von gra�schen Bildwerken zu den Vereinsausstellungen

und der Einrichtung eines Aktkurses der Weg in Richtung h�oher bewerteter

Kunst eingeschlagen. Alle weitergehenden Ver�anderungen wurden sorgsam ge-

pr�uft. Denn �nanzielle Risiken, neue Abh�angigkeiten oder schlechte Ausstel-

lungskritiken konnten die bisherigen Erfolge, ja die Existenz des Vereins in

Frage stellen.

184Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn-Zippelius, Erinnerungen.
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4 Der Bremer Malerinnenverein

\Am 28ten Januar 1899 wurde der B.M.V. [Bremer Malerinnenverein, d.

V.] auf Anregung von Fr�aulein Anna Runge von folgenden 14 Malerinnen

gegr�undet: Fr�aulein Magda Bruns, Fr�aulein Malvina Focke, Fr�aulein Fan-

ny Meyer, Fr�aulein Marie Philippi, Fr�aulein Bertha Plump, Fr�aulein Elisa-

beth Rapp, Fr�aulein Clara Reinken, Fr�aulein Fanny Retemeyer, Fr�aulein An-

na Runge, Fr�aulein Sophie Schmidt, Fr�aulein Charlotte Schmidt, Fr�aulein

Amalie Th�atjenhorst, Fr�aulein Dorothea Burmeister, Fr�aulein Auguste Rode-

wald."185 Mit dieser Aufz�ahlung beginnt der handgeschriebene, circa 90 Heft-

seiten umfassende \Bericht �uber die T�atigkeit des Bremer Malerinnen-Vereins

B.M.V. 1899{1927" (siehe Abbildung 4), den Bertha Plump186 (*1853) als

das Gr�undungsmitglied und langj�ahrige Schriftf�uhrerin im Jahre 1932 verfa�-

te. Die Bildnis- und Stillebenmalerin berichtete weiter: \Die Damen traten

mit der Absicht zusammen, sich gegenseitig kennen zu lernen und durch die

gleichen Interessen anzuregen. . . . Es wurden regelm�a�ige Zusammenk�unfte an

jedem 1ten Sonnabend in den 8 Wintermonaten verabredet, sie sollten im Bi-

bliothekszimmer des Frauen-Erwerbs- und Ausbildungsvereins statt�nden. Im

Sommer sollten gemeinschaftliche Aus�uge gemacht werden."187

Der Zusammenschlu� von K�unstlerinnen zum Zwecke

des Austausches und der Ausstellung

Die Schilderung von den Anf�angen der Bremer K�unstlerinnenvereinigung ma-

chen deutlich, da� die menschliche Begegnung, der Informationsaustausch und

die gemeinsamen beruichen und geselligen Unternehmungen f�ur die allesamt

unverheirateten Damen im Vordergrund standen. Dar�uber hinaus wollte man

gemeinsam �O�entlichkeitsarbeit betreiben und Weiterbildungsma�nahmen or-

ganisieren. Diese Absicht fa�ten die Malerinnen in der Satzung aus dem Jahre

1911 in folgende Formulierung: \Pege des pers�onlichen Verkehrs der Kolle-

185Bericht �uber die T�atigkeit des Bremer Malerinnen-Vereins B.M.V. 1899{1927. Aufge-

schrieben von Bertha Plump, Schriftf�uhrerin des B.M.V., Bremen November 1932. | Das

Originalmanuskript be�ndet sich im Besitz der Kunsthalle Bremen.
186Die geb�urtige Bremerin stammte aus einer kunstbegeisterten Kaufmannsfamilie, aus der

mehrere K�unstlerinnen hervorgegangen sind. Sie geno� eine Ausbildung bei Karl Gussow,

Franz Skrabina und Eddy Smith in Berlin. | Vgl. Bremer Frauen von A{Z. Hg. v. Hannelore

Cyrus u. a., Bremen 1991, S. 136f.
187Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV. | Die Kon-

takte zum Bremer Frauenerwerbs- und Ausbildungsverein sind m�oglicherweise �uber Amalie

Th�atjenhorst zustande gekommen.
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ginnen unter einander sowie die F�orderung jeglichen k�unstlerischen Scha�ens,

worunter zu verstehen w�are: gegenseitige Anregung durch Mitteilungen, Studi-

enfahrten, Ausstellungen, so wie alle zu diesem Zwecke gemachten Vorschl�age

der Mitglieder."188

F�ur die Vereinigung von Bremer K�unstlerinnen engagierte sich besonders

Malvina Focke (1839{1917)189. Sie hatte von der Vereinsgr�undung bis zu ih-

rem Tod 1917 das Amt der ersten Vorsitzenden inne. M�oglicherweise kam auch

von ihr der wesentliche Impuls zur Vereinsgr�undung. Die Porzellanmalerin und

Stickerin war Tochter des Richters Dr. Wilhelm Focke und Schwester des Se-

natssekret�ars Johann Focke, der das Landesmuseum f�ur Kunst- und Kulturge-

schichte (Fockemuseum) in Bremen gr�undete.

Das Vereinsleben bestimmten ausschlie�lich kunstaus�ubende Frauen,

kunstf�ordernde Mitglieder waren zun�achst nicht beteiligt. Die Berufsorgani-

sation verlangte von neuen Mitgliedern eine k�unstlerische Ausbildung und die

Vorlage von Arbeitsproben. Die Bestimmungen zur Aufnahme von Kollegin-

nen lauteten: \Mitglied des Vereins kann werden jede zur Zeit t�atige oder

fr�uher t�atig gewesene Malerin, welche eine gr�undliche Ausbildung genossen

hat. Die betre�ende Dame wird ersucht, vor der Wahl einige Arbeiten zum

Vereinsabend einzusenden. Die Wahl erfolgt durch Stimmenmehrheit."190 Die

Leistungskontrolle durch die Mitglieder sollte ein gewisses Qualit�atsniveau ga-

rantieren. Die Ausbildungsklausel schlo� Sch�ulerinnen als Vereinsmitglieder

aus.

Der junge K�unstlerinnenkreis z�ahlte im zweiten Vereinsjahr 19 Mitglieder.

Aufgrund der niedrigen Mitgliederzahl gen�ugte eine einfache Vereinsstruktur

mit Vorstandschaft und Mitgliederversammlung.191 Die Vorstands�amter wur-

den jedes Jahr neu gew�ahlt, wobei Wiederwahl erlaubt war.192 Die Schriftf�uhre-

rin �ubernahm gleichzeitig auch die Funktion der stellvertretenden Vorsitzen-

den. Bei Abstimmungen entschied die einfache Stimmenmehrheit.

188Kunsthalle Bremen, Satzungen des Bremer Malerinnen Vereins, Bremen Januar 1911.

| Es handelt sich um die fr�uheste erhaltene Satzung.
189Vgl. \Statuten und Stammtafeln zur Focke'schen Familienstiftung", Bremen 1985.

Freundlicher Hinweis von Dr. Alfred L�ohr, Fockemuseum Bremen. | Malvina Focke war

Mitbegr�underin des Bremer Malerinnenvereins und des K�unstlerinnenvereins M�unchen.
190Satzung 1911, Paragraph 4.
191In den Satzungen �nden sich keine Paragraphen �uber Vereinsorgane.
192Satzung 1911, Paragraph 6.
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\Die ersten Frauen in Bremen, die sich der Verg�unstigung staatlichen Unter-

richts erfreuten". Die Ausstellungen und die Weiterbildungsma�nahmen

Die Frauen versuchten von Beginn an, mit den bescheidenen Mitteln, die ih-

nen aus eigener Kraft zur Verf�ugung standen, sich selbst in beruicher Hinsicht

voranzubringen. Zu diesem Zwecke fanden ab 1901 gegenseitige Atelierbesuche

und gemeinsames Zeichnen193 statt. Anregung zu k�unstlerischer T�atigkeit ging

auch von mehreren Preisausschreiben aus, die in den Jahren 1904 bis 1907 zur

Gestaltung einer Mitgliedskarte und einer Vereinsvignette sowie einem Plakat

und einer Einladungskarte f�ur Vereinsausstellungen ausgelobt wurden. Au�er-

dem bem�uhten sich die Vereinsfrauen, ihre Kenntnisse in verschiedenen gra-

�schen Techniken zu erweitern, indem sie einen \Kupferstichnachmittag"194

organisierten.

Gleichzeitig nahmen die K�unstlerinnen Gespr�ache mit den Entscheidungs-

tr�agern des Bremer Kunstlebens auf, um als Verein Zugang zu lokalen

Ausstellungs- und Weiterbildungsm�oglichkeiten zu erhalten. In Kooperation

mit den ma�geblichen M�annern der Kunstinstitutionen und der Vereine ver-

suchten sie, sich in der Kunstszene zu etablieren.

Eine erste kunstpolitische Initiative startete der Bremer Malerinnenverein

im Jahre 1902 mit der Anregung, einen Aktzeichenkurs f�ur Damen einzurich-

ten. Diese wichtige Fortbildungsma�nahme wurde zun�achst provisorisch im

Gewerbemuseum195 gescha�en und bereits im darau�olgenden Jahr als dauer-

haften Unterricht vom Staat installiert. Die Bremer K�unstlerinnen waren sehr

stolz �uber diesen Erfolg, auch wenn sie zu diesen Kursen nur als Hospitan-

tinnen zugelassen waren. Sie r�uhmten sich, \die ersten Frauen in Bremen [zu

sein], die sich der Verg�unstigung staatlichen Unterrichts"196 erfreuen.

Die Beziehungen zur kunstgewerblichen Unterrichtsanstalt, dem Bremer

Gewerbemuseum, schien sich positiv zu gestalten. Der Direktor der Schule,

der Architekt und Regierungsbaumeister Emil H�ogg (*1867), gestattete dem

Bremer Malerinnenverein, in seiner Einrichtung eine kunstgewerbliche Weih-

nachtsausstellung zu veranstalten.197 Auch diese Initiative war erfolgreich, und

193Im Jahre 1901 wurden im Atelier von Elisabeth Rapp zweimal w�ochentlich Kost�um-

�guren gezeichnet.
194Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
195Das 1873 gegr�undete Bremer Gewerbemuseum beherbergte eine Kunstgewerbeschule,

der Institution war eine Vorbildersammlung angeschlossen. | Vgl. Dresslers Kunstjahrbuch,

1906, S. 321.
196Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
197Mit dieser Verkaufsschau kn�upften die K�unstlerinnen in ver�anderter Form an eine ver-

gangene Weihnachtsausstellung kunstgewerblicher Damenarbeiten in einem Bremer Kauf-
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die K�unstlerinnen vermerkten einen \�uber Erwarten g�unstigen Verlauf"198. Das

positive Echo ermunterte, die Veranstaltung einer Weihnachtsausstellung199

fortzusetzen. Doch bereits 1907 war die Resonanz trotz g�unstiger Kritik deut-

lich geringer, weshalb die Malerinnen beschlossen, die Ausstellungen in dieser

Form nicht zu wiederholen. Statt dessen folgten die Bremer K�unstlerinnen im

Jahre 1908 einer Einladung von kunstgewerblich arbeitenden Mitgliedern des

neugegr�undeten Gewerbe- und Industrievereins, an deren Weihnachtsausstel-

lung teilzunehmen.

\Zum ersten Mal eine Vereinigung von K�unstlerinnen in der Kunsthalle".

Die erfolgreichen Jahre zwischen 1907 und 1911

Mit dem Jahre 1907 gewann sowohl die Mitgliederentwicklung als auch das

Vereinsleben neue Dynamik. W�ahrend sich in den Jahren 1901 bis 1906 die

Ein- und Austritte von Mitgliedern ausgeglichen hatten (die Mitgliederzahlen

bewegten sich zwischen 19 und 21 Personen), wurden in den folgenden vier

Jahren zahlreiche neue Kolleginnen aufgenommen, so da� im Jahre 1910 die

Mitgliederzahl einen H�ochststand von 33 kunstscha�enden Frauen erreichte.

Acht Jahre nach der Gr�undung waren die Malerinnen so gut miteinander be-

kannt geworden, da� Vereinstre�en nicht nur in gemieteten R�aumen, sondern

gelegentlich auch im privaten Rahmen abgehalten wurden. Im T�atigkeitsbe-

richt vermerkte Bertha Plump zum ersten Mal im Jahre 1907 die Einladung

in das Haus einer Kollegin: Die Landschaftsmalerin Clara Reinken (y1915) bat

die Vereinsmitglieder nach Fischerhude. Den pers�onlichen und intimen Rah-

men sch�atzten die Bremer Malerinnen sehr.

Im selben Jahr setzte die Bremer Vereinigung auch eine Konkurrenz f�ur

eine eigene Vereinsvignette aus. Margarete Hamens (*1880) gewann das Preis-

ausschreiben mit der Jugendstildarstellung einer am Oberk�orper unbekleideten

T�anzerin, die einen Blumenkranz schwingt.200

haus an. F�ur die Pr�asentation veranstaltete der Verein 1905 ein Preisausschreiben f�ur das

Plakat. Jury und Pr�amierung lagen in den H�anden von Direktor Emil H�ogg, von Herrn Dr.

Sch�afer sowie von drei Vereinsdamen.
198Der Verkaufserfolg betrug 1546 Mark. | Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht

�uber die T�atigkeit des BMV.
199Im Jahre 1906 wurde die Ausstellung mit einem Preisausschreiben f�ur eine k�unstlerisch

gestaltete Einladungskarte verbunden. Die Druckkosten �ubernahm das Gewerbemuseum,

das bereits im Vorjahr den Druck f�ur das Plakat bezahlt hatte. Die Verkaufssumme auf der

Weihnachtsausstellung des Jahres 1906 betrug 1400 Mark.
2001907 war auch das Jahr, in dem der Vorstand auf f�unf Personen erweitert wurde: Erste

Vorsitzende Malvina Focke, Anna Runge Rechnungsf�uhrerin, Bertha Plump Schriftf�uhre-

rin, Marie Philippi stellvertretende Rechnungsf�uhrerin und Amalie Th�atjenhorst stellver-
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Nach den ersten Ausstellungserfahrungen mit Weihnachtsverk�aufen

organisierten die Bremerinnen 1909 eine Vereinspr�asentation mit eigener

Jury in den \Vereinigten Werkst�atten"201. F�ur das �ubern�achste Jahr lie�

der Verein einen Ausstellungstermin f�ur Gem�alde, Gra�ken und Miniatu-

ren in der Kunsthalle Bremen reservieren. Bei der Auswahl der Exponate

beteiligte sich der Kunsthallendirektor Gustav Pauli (*1866) | die Damen

hatten also nicht die M�oglichkeit, die Jurierung alleine zu verantworten.

Dennoch betrachteten die Bremerinnen die �O�nung der Kunsthalle f�ur die

Werke von 19 Vereinsmitgliedern im Februar 1911 als Durchbruch: \Diese

Ausstellung bedeutete einen Erfolg in sofern als �uberhaupt zum ersten Mal

eine Vereinigung von K�unstlerinnen in der Kunsthalle geschlossen auftrat."202

Bez�uglich der Qualit�at der gezeigten Vereinsarbeit urteilte Bertha Plump:

\Das k�unstlerische Niveau wies einen entschiedenen Fortschritt gegen 1909

auf."203

Mit der Etablierung in der Bremer Kunstszene gelang den K�unstlerinnen auch

die Integration in die Bremer Frauenbewegung. Der Malerinnenverein entschied

sich im Jahre 1910 f�ur den Eintritt in den Frauenstadtbund. Es handelt sich

hierbei um den Zusammenschlu� der Bremer Frauenvereine zur F�orderung ih-

rer Interessen auf geistigen, wirtschaftlichen sowie parteipolitisch und religi�os

neutralen Gebieten.204 Malvina Focke, die Vorsitzende des Bremer Malerin-

nenvereins, vertrat die K�unstlerinnen als Delegierte im Frauenstadtbund. Das

Engagement auf lokaler Verbandsebene erlaubte den einzelnen Bremer Frauen-

vereinen, ihren Forderungen an den Senat der Hansestadt gr�o�eren Nachdruck

zu verleihen.

Auch der Bremer Malerinnenverein nutzte das Potential der organisierten

Frauen in Bremen. Er brachte in den Bremer Frauenverband eine Klage ein,

welche 1912 als Eingabe des Frauenstadtbundes an den Senat ging. Es sollten

die politisch Verantwortlichen darauf aufmerksam gemacht werden, da� das

weibliche Lehrpersonal an den Volksschulen �uber keine ausreichende Ausbil-

dung f�ur den Zeichenunterricht verf�ugte. Die Malerinnen unterschrieben auch

Eingaben, die vom Frauenstadtbund an sie herangetragen wurden. So etwa

tretende Schriftf�uhrerin. Marie Philippi wurde 1908 von Clara Reinken als stellvertretende

Rechnungsf�uhrerin abgel�ost.
201\Vereinigte Werkst�atten" am Wall vom 1.10.{15.11.1909, Ausstellung von Gem�alden,

Gra�k und Kunstgewerbe.
202Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
203Ebd.
204Vgl. Frauke Krah�e, Allein ich will. 20 Malerinnen aus Bremen, Worpswede und Fischer-

hude, Lilienthal 1990, S. 172.
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im Jahre 1917 die Bittschrift, in der die Bremer Frauen das B�urgerrecht und

das aktive Wahlrecht forderten oder 1919 den Protest gegen die \Auslieferung

deutscher Staatsb�urger an die Feinde"205.

Der Einla� in die Bremer Kunsthalle und der Anschlu� an den Frauen-

stadtbund �elen mit der h�ochsten Anzahl von ordentlichen Mitgliedern zusam-

men. Die Jahre 1910/1911 markieren somit einen H�ohepunkt im Vereinsleben.

Von dieser Aufbruchstimmung wurden Bem�uhungen getragen, das interne Ver-

einsleben interessanter zu gestalten. Clara Reinken schlug 1911 vor, \. . . da�

sich jedes Mal ein Mitglied verpichten sollte, zur Unterhaltung und Anre-

gung Studien, Mitteilungen �uber Reisen, und erschienene Werke etc alles, was

auf die Kunst bezieht, mitzubringen."206 Diese Anregung wurde gern aufge-

nommen: Als erste erkl�arte die Gra�kerin Anna Feldhusen (1867{1951) an

eigenen Werken die gra�schen Techniken. Die Kunstgewerblerin Henny Focke

(*1877) brachte ihren Kolleginnen die technische Herstellung ihrer Schmuck-

gegenst�ande n�aher und die Landschaftsmalerin Frieda Witt zeigte gelungene

Sch�ulerinnenarbeiten aus ihrer Malschule.

Im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gelang dem Bremer Malerin-

nenverein eine st�arkere Vernetzung einerseits mit den lokalen K�unstlerorga-

nisationen als auch mit den K�unstlerinnenvereinigungen in anderen St�adten.

Die �uberregionalen Kooperationen ergaben sich aus dem Kontext des Dach-

verbands der K�unstlerinnenorganisationen, dem Bund deutscher und �osterrei-

chischer K�unstlerinnenvereine, dem der Bremer Malerinnenverein seit dessen

Gr�undung 1908 angeh�orte. So nahmen die Bremerinnen 1912 an der gro�en

Berliner Ausstellung \Die Frau in Haus und Beruf" teil. Au�erdem sandten

sie anschlie�end Gem�alde, Gra�k, Schmucksachen, Decken, Kissen und andere

kunstgewerbliche Gegenst�ande zur Dresdener Frauenausstellung in den R�au-

men des S�achsischen Kunstvereins.207 Im darau�olgenden Jahr wurden sie von

einer Gruppe bildender K�unstler des Bremer K�unstlervereins aufgefordert, an

einer Ausstellung in der Kunsthalle teilzunehmen. Von Schwerin kam eine Ein-

ladung f�ur das Jahr 1914. Diese Ausstellung mu�te jedoch wegen des Krieges

verschoben werden.

205Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
206Ebd.
207An der Ausstellung waren die Anschlu�vereine des Bundes deutscher und �osterreichi-

scher K�unstlerinnenvereine in Berlin, Braunschweig, Bremen, Breslau, Dresden, Kassel,

M�unchen und Wien beteiligt. | Vgl. Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 130,

Fu�note 76 und 77.
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Der Wendepunkt: Der Bremer Malerinnenverein im Ersten Weltkrieg

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges brachte neue Belastungen f�ur die K�unst-

lerschaft. Die Bremer Malerinnen beabsichtigten zun�achst, die F�ursorge �uber

den Frauenstadtbund zu organisieren, was sich jedoch nicht realisieren lie�.

Statt dessen beteiligte sich der Verein bei der K�unstlerkriegshilfe, in deren

Ausschu� eine Vertreterin des Malerinnenvereins berufen wurde.208

Ab Oktober 1914 fanden die Vereinsabende nicht mehr in den R�aumen

des Frauenerwerbsvereins statt, sondern in den \sehr h�ubschen und behag-

lichen R�aumen"209 des Bremer Frauenklubs von 1908 im Fedelh�oren. Der

Frauenklub hatte sich aus dem 1908 gegr�undeten Leseclub f�ur Damen ent-

wickelt. Die Verbindungslinien zu dem exklusiven und kulturell interessierten

Frauenkreis ergaben sich wahrscheinlich �uber die Kunstgewerblerin Auguste

Rodewald, Gr�undungsmitglied und stellvertretende Schriftf�uhrerin des Frau-

enklubs.210 Den Grund f�ur den Wechsel des Vereinslokals nannte Bertha Plump

in ihrem T�atigkeitsbericht allerdings nicht.

Der Bremer Malerinnenverein konnte in den Jahren vor dem Ersten Welt-

krieg eine st�arkere �o�entliche Pr�asenz und attraktivere Vereinsabende vorwei-

sen. Doch trotz dieser Erfolge blieben ab 1911 neue Vereinsmitglieder aus.

Durch mehrere Todesf�alle wurde die Gruppe sogar kleiner: Am 30. Januar

1915 starb Clara Reinken211 und am 24. November 1917 Malvina Focke. Zur

Nachfolgerin im Amt der ersten Vorsitzenden wurde im Jahre 1918 Ida Stroe-

ver212 (1872{1955) gew�ahlt. Die Freskenmalerin war bereits im Jahre 1904 dem

Malerinnenverein in Bremen beigetreten.

208Im Dezember 1917 beteiligte sich der Malerinnenverein an einer Ausstellung in der

Kunsthalle, auf der Werke der Bremer Kunstscha�enden verlost wurden. Der Erl�os war f�ur

die K�unstlerkriegshilfe bestimmt.
209Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
210StA B 4,75/7-VR 73, Bremer Frauenclub von 1908.
211Der Bremer Malerinnenverein setzte sich stark f�ur eine Ged�achtnisausstellung in der

Kunsthalle ein, welche im Januar 1916 stattfand. | Margarete Hamens �ubernahm 1916

Reinkes Amt als stellvertretende Rechnungsf�uhrerin, Bertha Plump vertrat den Verein bei

der K�unstlerkriegshilfe und beim Frauenstadtbund.
212Die Westfalin war Tochter eines Gutsbesitzers (geboren auf Gut Wedigenstein), weshalb

sie zuerst zur Guts- und Hausfrau ausgebildet wurde. Sie studierte in den 1890er Jahren in

M�unchen bei Carola Baer{Matthes und Ludwig Schmidt{Reutte. Sie fand in Fritz von Uhde

einen F�orderer. Nach ausgedehnten Reisen war sie nach Bremen gekommen und wurde dort

f�ur Wandmalereien und Gra�k bekannt. | Vgl. Deutscher Lyceum-Club. OÆzielles Organ

des Deutschen Lyceum-Clubs; zugleich Mitteilungsblatt des Vereins der K�unstlerinnen, 9.

Jg., Nr. 4, 1.4.1913; Bremer Frauen von A{Z, S. 161�.; Bremer Frauen in der Weimarer

Republik 1919{1933, Bremen 1987, S. 177.
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Die Einladung von Kunstfreundinnen in den Krisenjahren

der Weimarer Republik

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges213 entschieden sich die Mitglieder des

Bremer Malerinnenvereins, ihre Mitgliederstruktur zu ver�andern und kunst-

liebende Frauen einzuladen: \Nach langem �Uberlegen wurde der Entschlu�

gefa�t, au�erordentliche Mitglieder aufzunehmen, um mehr Anregung in den

Verein zu bringen und Unterhaltungsabende zu veranstalten."214 Ausschlag-

gebend f�ur diesen Schritt d�urfte die �nanzielle Lage der Bremer Malerinnen

gewesen sein, denn im Jahre 1918 vermerkte Bertha Plump in der Chronik,

da� die Benutzung der R�aume im Frauenklub f�ur die Vereinsabende zu teuer

geworden war. Doch trotz neuer Mitglieder aus dem F�orderkreis mu�ten die

Tre�en im Frauenklub aufgegeben werden.215 Die Zusammenk�unfte verlegten

die Bremerinnen daraufhin in verschiedene Wirtsh�auser. Doch diese Veran-

staltungen empfanden sie als \sehr ungem�utlich"216, weshalb sie beschlossen,

wieder in den Privath�ausern der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zusam-

menzukommen.

Um die neueintretenden Kunstfreundinnen zu integrieren, war es notwen-

dig, das Veranstaltungsprogramm den Bed�urfnissen dieser Klientel anzupas-

sen und entsprechend attraktiv zu gestalten. Dieses Bem�uhen spiegelt sich in

der neuen Satzung des Jahres 1918 (siehe Abbildung 6) wider. Die Studien-

fahrten der K�unstlerinnen wurden aus der Formulierung des Vereinszwecks

herausgenommen, und neben gegenseitiger Anregung durch Mitteilungen und

Ausstellungen schrieb man die Organisation von \Conkurrenzen und ande-

re[n] Veranstaltungen"217 fest. Es wurde der Anspruch erhoben, die Veran-

staltungen f�ur die kunstinteressierten Damen abwechslungsreicher, interessan-

ter und unterhaltender zu gestalten. Das Programm der Vereinsabende sah

deshalb fachwissenschaftliche, musikalische oder mimische Vortr�age vor, f�ur

213Zusammensetzung des Vorstands im M�arz 1918: Ida Stroever erste Vorsitzende, Ber-

tha Plump Schriftf�uhrerin und stellvertretende Vorsitzende, Marianne Boisselier Rech-

nungsf�uhrerin, Amalie T�atjenhorst stellvertretende Schriftf�uhrerin, Margarete Hamens stell-

vertretende Rechnungsf�uhrerin. Ab 1920 sa� Ida Stroever als Vertreterin des Malerinnen-

vereins im wirtschaftlichen Verband.
214Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV. | Siehe auch

Kunsthalle Bremen, Satzungen des Bremer Malerinnen-Vereins, Bremen 1918, Paragraph 2:

\Ferner will der Bremer Malerinnen-Verein ebenfalls Anregung in weitere Kreise tragen und

nimmt deshalb auch au�erordentliche Mitglieder in seinen Kreis auf."
215Der Frauenklub im Fedelh�oren wurde in der neuen Satzung 1918 noch als Versamm-

lungslokal genannt.
216Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
217Satzung 1918, Paragraph 2.
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die Sommermonate planten die Frauen Aus�uge und Besichtigungen. So fan-

den zum Beispiel ab 1919 wieder gemeinsame Besichtigungen der Kupferstich-

sammlung der Kunsthalle, Vortr�age oder auch eine Gymnastikvorf�uhrung218

Eingang in die Jahresplanung des K�unstlerinnenvereins. Die H�alfte der acht

Zusammenk�unfte im Winterhalbjahr sollte zusammen mit den au�erordentli-

chen Mitgliedern statt�nden, die restlichen Abende blieben den ordentlichen

Mitgliedern vorbehalten.

Die au�erordentlichen Mitglieder besa�en kein Stimmrecht. Der Beitritt

einer Kunstfreundin erfolgte auf Vorschlag eines ordentlichen Mitglieds und

nach Mehrheitsbeschlu� der Mitglieder. An den Aufnahmekriterien f�ur Male-

rinnen, Kunstgewerblerinnen und Bildhauerinnen �anderte sich gegen�uber der

Satzung von 1911 nichts. So waren die Bremerinnen sehr erfreut, als sie 1919

die begabte und �uberregional erfolgreiche Malerin Toni Elster219 (1861{1948)

in ihren Reihen begr�u�en konnten.

Nach der �O�nung des Bremer Malerinnenvereins f�ur Kunstfreundinnen im

Jahre 1918 meldeten sich nur sechs au�erordentliche Mitglieder220, bis 1921

erh�ohte sich die Anzahl dieser Gruppe um weitere vier Frauen. Da bis ins Jahr

1927 keine weiteren Kunstliebhaberinnen dem Malerinnenverein beitraten, be-

deuteten die zehn au�erordentlichen Mitglieder im Jahre 1921 den H�ochst-

stand. Die Kunstfreundinnen erh�ohten die Gesamtmitgliederzahl um das Jahr

1920 auf circa 35 Personen221.

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wollten die organisierten Bremer

K�unstlerinnen mit dem Plan, k�unftig mit kunstverst�andigen Frauen zusam-

menzuarbeiten, eine neue Initiative zur Belebung des Vereins starten. Sie konn-

ten nicht ahnen, da� der Zeitpunkt ungl�ucklich gew�ahlt war und die folgenden

politischen Ver�anderungen und die wirtschaftliche Krise ehemals �nanzkr�aftige

Kreise schw�achen sollte. Die Resonanz auf das neue Angebot blieb bescheiden.

218\Fr�aulein Erika Nahnsen hielt einen Vortrag �uber Mensendieck-Gymnastik und f�uhrte

dann auf der Geige spielend vier ihrer kleinen Sch�ulerinnen vor, welche uns durch ihre

�Ubungen unbekleidet die Wirkung ihres Unterrichts auf den K�orper deutlich machten." |

Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
219Erst im Alter von 36 Jahren begann die Bremerin eine k�unstlerische Ausbildung bei Fritz

Baer in M�unchen. Au�erdem studierte sie in Schottland bei John Terris Aquarellmalerei. Im

Jahre 1904 wurde sie Mitglied der Luitpoldgruppe. Obwohl in den deutschen Kunstzentren

bekannt und an den j�ahrlichen Ausstellungen beteiligt, wurde sie von der Bremer Kunstszene

erst 1924 entdeckt. | Vgl. Bremer Frauen von A{Z, S. 88�.
220Frau Richter Barkhausen, Fr�aulein Gretchen Barkhausen, Fr�aulein Hagedorn, Frau

Maeglin, Fr�aulein Gertrud Merker, Frau Stroever.
221Genaue Zahlenangaben �uber die Mitglieder sind nicht m�oglich, da die An- und Abmel-

dungen im T�atigkeitsbericht mit der Mitgliederliste im Anhang nicht �ubereinstimmen.
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Die Ho�nung auf Vereinseinnahmen und auf eine Anhebung des gesellschaft-

lichen Niveaus zerschlugen sich.

\Jeder mu�te seine Kr�afte schonen". Die schwierigen Zeiten

Um die Attraktivit�at des Vereins f�ur die Kunstfreundinnen zu erh�ohen, be-

schlossen die K�unstlerinnen 1920222 \jedes Jahr einige Kunstwerke zu stiften

und unter die au�erordentlichen Mitglieder zu verlosen."223 Aber auch diese

Ma�nahme trug nicht dazu bei, die Mitgliedszahlen zu erh�ohen. Dennoch sollte

sich die �O�nung f�ur f�ordernde Mitglieder in den kommenden Inationsjahren

noch bew�ahren.

Bereits 1921 zeigten sich die ersten Auswirkungen der versch�arften wirt-

schaftlichen Lage. Das erste Opfer der Krise war die Vorsitzende Ida Stroever.

Sie legte den Vorsitz nieder, \da sie wegen des Kampfes ums Dasein nicht mehr

im Stande sei, ihr Amt gen�ugend zu versehen"224, so die knappe Begr�undung

von Berta Plump in der Vereinschronik. Zur Nachfolgerin wurde die Gra�kerin

und Malerin von Blumenstilleben Margarete Hamens gew�ahlt.

F�ur den Fr�uhsommer 1922 vermerkte die Schriftf�uhrerin: \Um diese Zeit

wurden die Verh�altnisse immer schwieriger. Die meisten Mitglieder konnten

es sich nicht mehr leisten, gro�e Vereinsabende zu veranstalten, auch wurde

es immer unm�oglicher geeignete Kr�afte zu �nden, die bereit waren Vortr�age

irgend einer Art zu halten ohne Entgelt. Jeder mu�te seine Kr�afte schonen.

Wir �uberlegten viel, wie wir unsere Zusammenk�unfte noch einfacher gestalten

k�onnten."225

Am Ende des Jahres 1922 erging eine Mitteilung an die au�erordentlichen

Mitglieder, da� die K�unstlerinnen \die M�oglichkeit der Fortsetzung der Ver-

einsabende in Zweifel z�ogen". Diese Ank�undigung wiesen die Kunstfreundin-

nen \mit Protest" zur�uck. Daraufhin boten sich sofort zwei au�erordentliche

Mitglieder an, die Vereinsabende in ihren H�ausern zu veranstalten. Mit diesen

Einladungen waren die weiteren Zusammenk�unfte gesichert.

Im Jahre 1923 kam die n�achste �Uberraschung: Der Kunstverein, dem der

Bremer Malerinnenverein erst im Jahr zuvor beigetreten war und der sich mit

der Zahlung einer Summe von 100 Mark einverstanden erkl�art hatte, erh�ohte

den Mitgliedsbeitrag auf 5000 Mark! Obwohl die K�unstlerinnen ihre Zahlun-

222Nach dem Kriegsende konnten in Zusammenarbeit mit der Bremer K�unstlerschaft wei-

tere Ausstellungen best�uckt werden. Zum Beispiel im Dezember 1918 eine Ausstellung mit

Bremer K�unstlern und K�unstlerinnen.
223Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
224Ebd.
225Ebd.
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gen bereits geleistet hatten, drohte der Kunstverein mit der K�undigung der

Mitgliedschaft bis zum Herbst 1923, falls die Summe nicht aufgebracht werden

sollte. \Dies erschien uns doppelt ungerecht, da wir doch Malerinnen-Verein

waren, und die meisten von uns oft in der Kunsthalle ausgestellt hatten"226,

klagten die Frauen. Die Beziehungen zum Kunstverein normalisierten sich erst

1924, als der Malerinnenverein im April \ausnahmsweise f�ur 10 M[ark] Jah-

resbeitrag wieder in den Kunstverein eintreten" durfte. Dieses Zugest�andnis

nahmen die Bremer K�unstlerinnen \mit Genugtuung u[nd] Freude"227 auf.

Die Schriftf�uhrerin beschrieb die Verh�altnisse des Jahres 1923 in der Ver-

einschronik: \Die Zeiten wurden nun immer schwerer, die meisten Mitglieder

des B.M.V. verarmten durch die Ination g�anzlich. Die Vereinsabende wurden

immer mehr vereinfacht, obgleich wir schon in guten Zeiten immer sparsam ge-

wesen waren."228 Trotz der enormen Einschr�ankungen �uberlebte die K�unstle-

rinnenvereinigung die Ination und konnte im M�arz 1924 ihr 25j�ahriges Beste-

hen feiern. Die Geldentwertung hinterlie� jedoch eine mittellose Korporation,

die sich zwar auch nach der Krise bem�uhte, ihre Versammlungen unterhalt-

sam zu gestalten, die aber nicht mehr an die kunstf�ordernden Aktivit�aten und

Erfolge vor dem Ersten Weltkrieg ankn�upfen konnte. Das Vereinsleben diente

eher als �Uberlebenshilfe denn als Organisation zur Verwirklichung k�unstleri-

scher Ziele und Vertretung beruicher Interessen. Bertha Plump beschrieb die

Zeit unmittelbar nach der Ination: \. . . und so fanden wir uns damit ab, da�

der Verein seine Hauptaufgabe darin sah, einige sch�one Stunden in das schwere

Leben seiner Mitglieder zu streuen und ihnen neue Kr�afte zum Durchhalten

zu verleihen."229

Und so stellten die Vereinsabende in der Mitte der 1920er Jahre das kon-

stitutive Element der Gemeinschaft dar. Die Mitglieder bevorzugten eher die

privaten Tre�en, auch wenn der Malerinnenverein nochmals einen Versuch un-

ternahm, ein �o�entliches Vereinslokal zu �nden und im Jahre 1926 in den

R�aumen des Vaterl�andischen Frauenvereins zu Gast war. Bald kehrten die

K�unstlerinnen jedoch zu der bisherigen Praxis zur�uck.

Die eingeschr�ankten Handlungsm�oglichkeiten und die sich ausbreitende Re-

signation schlugen sich auch in der Vereinsstatistik nieder. Die Mitglieder-

zahlen reduzierten sich durch einzelne Austritte und Todesf�alle auf knapp 30

Personen.230 Nach dem Ausscheiden von Ida Stroever aus dem Amt der Vorsit-

226Ebd.
227Ebd.
228Ebd.
229Ebd.
230Angaben bei Dressler f�ur 1923: 31 Mitglieder. | Dresslers Kunsthandbuch, Bd. 1: Bild,
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zenden zu Beginn der zwanziger Jahre blieb das Vorstandsgremium zun�achst

auf vier Frauen reduziert.231

Als der Malerinnenverein \�uber�ussig" geworden war, l�osten die Bremerinnen

ihre Korporation auf

Die Verlegung der Vereinsabende in das Lokal des Vaterl�andischen Frauen-

vereins ist als letzter Versuch zu verstehen, dem Bremer Malerinnenverein

neue Attraktivit�at zu verleihen. Doch dieser mi�lang und der sukzessive R�uck-

zug aus dem �o�entlichen Leben, der zun�achst in den Kriegsjahren begonnen

und sich dann in den Inationsjahren fortgesetzt hatte, nahm seinen weiteren

Verlauf: Im Februar 1926 beschlo� die Vereinigung den Austritt aus dem Frau-

enstadtbund, angeblich, wie Bertha Plump mitteilte, weil die Malerinnen \dort

zu wenig mitwirken konnten"232.

Ein Jahr sp�ater l�oste sich die K�unstlerinnenvereinigung auf. Die Frauen wa-

ren zur Einsicht gekommen, da� sich der Zusammenschlu� \in gewisser Weise

�uberlebt habe. Der eigentliche Zweck desselben sei l�angst erf�ullt . . . "233. Sie

gaben die Form der Korporation auf, weil sie erkannten, da� der Malerinnenver-

ein \�uber�ussig" geworden war. Nachdem die K�unstlerinnen \Aufnahme und

Gleichberechtigung" im 1918 gegr�undeten K�unstlerbund234 fanden, waren fast

alle Mitglieder dieser Organisation beigetreten. Vor allem die jungen Frauen

sahen keinen Grund mehr, in die Bremer K�unstlerinnenorganisation einzutre-

ten. So drohte der Malerinnenverein aufgrund fehlenden Nachwuchses auszu-

sterben. Im Jahre 1920 war das letzte Mal ein ordentliches Mitglied und 1921

eine Kunstfreundin beigetreten. Trotz des kontinuierlichen Mitgliederverlustes

z�ahlte der Verein 1927 immerhin noch knapp 30 Mitglieder. Beim Erl�oschen

der �uberalterten Vereinigung lebten f�unf der ehemals 14 Gr�undungsmitglieder.

Kunst und Tonkunst. Das Buch der �o�entlichen Kunstpege Deutschlands, �Osterreichs,

D�anemarks, Finnlands, der Niederlande, Norwegens, Schwedens, der Schweiz und Spaniens.

Hg. v. Willy Oskar Dressler, 8. Jg., Berlin 1923, S. 243. | Angaben f�ur 1926: 21 ordentliche

und 8 au�erordentliche Mitglieder. | Handbuch des Kunstmarktes 1926, S. 153.
231Erst 1925 wurde Anna Feldhusen als stellvertretende Rechnungsf�uhrerin hinzugew�ahlt.
232Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
233Ebd.
234Der Bremer K�unstlerverein aus dem Jahre 1856 �anderte seine Satzung bez�uglich der

Aufnahme von K�unstlerinnen erst im Februar 1928. | Vgl. Bremer Frauen in der Weimarer

Republik 1919{1933, S. 193.
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Der letzte Vereinsabend fand dann am 26. Januar 1927 im Hause von Aline

von Kap�235 (1842{1936) statt (siehe Abbildung 5). Die Mitglieder waren fast

vollz�ahlig erschienen. Die ordentlichen Mitglieder stimmten nochmals ab und

beschlossen einstimmig die Au�osung. Die Frauen dankten der Vorsitzenden

Margarete Hamens, und Bertha Plump als eine der �altesten Mitglieder hielt

einen R�uckblick. In der Frauenrunde wurde \best�atigt, da� doch in den

28 Jahren des Bestehens des B.M.V. mancher Erfolg zu verzeichnen war

und derselbe nicht umsonst gelebt hatte."236 Nach dem oÆziellen Teil des

Vereinsabends gab es einen festlichen Abschlu� mit einem kleinen Konzert

und Bewirtung. \Dann wurde unsere Stimmung bei freundlich angebotener

Bewirtung sehr heiter, und erst sp�at verabschiedeten wir uns von unserer

lieben verehrten Wirtin. So erreichte der B.M.V. sein seliges Ende."237

Der Bremer Malerinnenverein ist ein Beispiel f�ur einen Verein, der von bilden-

den und kunstgewerblich arbeitenden Frauen gegr�undet wurde, um mit Berufs-

kolleginnen in Verbindung zu treten. Es wurden Informationen ausgetauscht

und man war darauf bedacht, sich gegenseitig durch gemeinsames Arbeiten

und durch Weiterbildungsma�nahmen in k�unstlerischer Hinsicht anzuregen.

Im Kollektiv gelang es denn auch, Kontakte zu �ortlichen Kunstinstitutio-

nen und K�unstlerorganisationen aufzubauen. Sie konnten genutzt werden, um

staatliche Ausbildungsf�orderung in Form von Aktkursen zu erreichen und um

sich einen Platz in der st�adtischen Kunstszene zu sichern. Der H�ohepunkt der

Vereinsgeschichte stellte daher die erste gemeinsame Ausstellung von K�unst-

lerinnen in der Bremer Kunsthalle im Jahre 1911 dar. Mit der Einschr�ankung

der k�unstlerischen Vereinsaktivit�aten mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges be-

gann das langsame Ende der kunstorientierten Vereinsarbeit. Diese Aufgabe

�ubernahm der 1918 gegr�undete K�unstlerbund in Bremen, der auch Frauen als

Mitglieder akzeptierte.

235Die Bremerin stammte aus einer verm�ogenden, kunstsinnigen Familie. Ihren ersten Mal-

unterricht erhielt sie bei Amalie Murtfeldt, sp�ater studierte sie in M�unchen und Paris. Am

Ende des 19. Jahrhunderts gab sie die Malerei auf und f�orderte fortan die K�unste und die ca-

ritativen Institutionen in Bremen. \Aline von Kap� wurde zu einer bremischen Institution,

ohne die das geistige und k�unstlerische Leben kaum gedacht werden konnte. Sie war Initiato-

rin von Musikabenden und Wohlt�atigkeitsbasaren, von Neujahrsfesten und Kost�umb�allen."

| \Denn ich will aus mir machen das Feinste . . . " Malerinnen und Schriftstellerinnen im

19. Jahrhundert. Hg. v. Hannelore Cyrus, Bremen 1987, S. 69{81. Vgl. auch: Bremer Frauen

von A{Z, S. 104f.;
236Kunsthalle Bremen, Bertha Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
237Ebd.
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Mit dem Angebot nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, Kunstfreundin-

nen in den Malerinnenverein aufzunehmen, ver�anderte sich auch die Aufgabe

des Vereins. Zur Integration eines kunstf�ordernden Kreises erhielten Unterhal-

tung und allgemeine Fortbildung ein st�arkeres Gewicht. Die Kunstfreundin-

nen retteten den K�unstlerinnenverein in der Inationskrise vor dem Zerfall,

konnten aber die endg�ultige Au�osung 1927 nicht verhindern. Die �uberalterte

Korporationsform wurde aufgegeben, nachdem der Bremer Malerinnenverein

mit dem Ausbleiben von Nachwuchsmitgliedern und k�unstlerischen Erfolgen

seine Attraktivit�at verloren hatte.
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5 Der Bund deutscher (und �osterreichischer)

K�unstlerinnenvereine

5.1 Der Bund deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine 1908 bis 1919

Bis 1907 wurden im Deutschen Reich ebenso wie im Ausland238 zahlreiche

K�unstlerinnenvereinigungen ins Leben gerufen. In den deutschen L�andern wa-

ren dies neben den bereits ausf�uhrlich vorgestellten Korporationen in Ber-

lin, M�unchen, Karlsruhe und Bremen, der W�urttembergische Malerinnenver-

ein (1893), der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Leip-

zig (1897)239, die Vereinigung schlesischer K�unstlerinnen (1902), die Verbin-

dung bildender K�unstlerinnen Deutschlands (1905), die Kunstgruppe des Deut-

schen Lyceum-Clubs (vor 1908), die Neue Vereinigung von K�unstlerinnen in

Berlin-Halensee (1907) und die Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen-Nassaus

(1907). Die gegenseitige Kontaktaufnahme und der Erfahrungsaustausch in ei-

nem Netzwerk boten sich f�ur die zahlreichen lokalen Gemeinschaften an. Zu

diesem Zweck wurde im Jahre 1908 eine erste Dachorganisation von kunst-

und kunstgewerbetreibenden Frauen in Deutschland gegr�undet.

238Zum Beispiel: Cercle des Femmes Peintres in Belgien, Lady Artists Club in Schottland,

Cercle artistique in Ru�land, Women's Art Association in Kanada, Soci�et�e Romande des

Femmes Peintres et Sculpteurs (sp�ater Gesellschaft Schweizerischer Malerinnen und Bild-

hauerinnen) in der Schweiz, Association des Femmes Artistes Am�ericaines und die Union

Internationale des Femmes Artistes in Frankreich. In Schweden wurde 1910 die Vereinigung

Svenska Konstn�arinnor gegr�undet. | Illustriertes Konversations-Lexikon der Frau, 1. Bd.,

Berlin 1900, S. 830; vgl. Dorothee Huber, Zur Pr�asenz der K�unstlerinnen im schweizerischen

Kunstbetrieb 1890{1928. In: Zeitschrift f�ur Schweizerische Arch�aologie und Kunstgeschichte,

Bd. 43, 1986, S. 399{402; Charlotte Yeldham, Women Artists in Nineteenth-Century, France

and England. Their Art Education, Exhibition Opportunities and Membership of Exhibi-

ting Societies and Academies, with an Assessment of the Subject Matter of their Work and

Summary Biographies, 2 Bde., New York/London 1984.
239Es �nden sich verschiedene Gr�undungsdaten der Leipziger Korporation: Das

Konversations-Lexikon der Frau nennt das Jahr 1895, das Handbuch des Kunstmarktes das

Jahr 1890 und Dresslers Kunsthandbuch aus dem Jahre 1934 das Entstehungsjahr 1896. Da

der Verein 1922 das 25j�ahrige Jubil�aum feierte, ist jedoch davon auszugehen, da� die Ver-

einigung 1897 konstituiert wurde. | Illustriertes Konversations-Lexikon der Frau, 1. Bd.,

S. 829; Handbuch des Kunstmarktes, 1926, S. 622; Dresslers Kunsthandbuch, Bd. 1: Bil-

dende, Redende und Spielende Kunst. Das Buch der �o�entlichen Kunstpege Deutschlands,

�Osterreichs, D�anemarks, Finnlands, der Niederlande, Norwegens, Schwedens, der Schweiz

und Spaniens. Hg. v. Willy Oskar Dressler, 10. Ausgabe, Berlin 1934, S. 605.
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Der Zusammenschlu� lokaler K�unstlerinnenvereinigungen 1908

Anl�a�lich des 25j�ahrigen Jubil�aums des K�unstlerinnenvereins M�unchen wur-

de die Idee geboren, die K�unstlerinnenorganisationen in Deutschland und in

�Osterreich zusammenzuschlie�en. Zum Stiftungsfest vom 10. bis 12. Dezem-

ber 1907 luden die M�unchnerinnen zahlreiche Vertreterinnen lokaler Vereine

ein. An den Beratungen \�uber die gemeinsamen Interessen der K�unstlerin-

nenschaft"240, welche am zweiten Tag der festlichen Zusammenkunft statt-

fanden, nahmen Delegierte des Vereins der K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen zu Berlin, der Vereinigung Schlesischer K�unstlerinnen in Breslau,

des Malerinnenvereins Karlsruhe, der Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen{

Nassaus in Kassel, des D�urerbunds in Prag, des W�urttembergischen Malerin-

nenvereins in Stuttgart und des Vereins der Schriftstellerinnen und K�unstlerin-

nen in Wien teil. Die 16 beratenden Damen aus acht Korporationen verst�andig-

ten sich in dieser Versammlung auf die Gr�undung eines allgemeinen Verbandes,

eines \gemeinsame[n] Bund[es] aller deutscher K�unstlerinnenvereine"241.

Die Verbindung sollte der gegenseitigen Hilfe und dem kollegialen

Austausch dienen. Es war vorgesehen, da� die K�unstlerinnenvereine sich

wechselseitig Gastrecht gew�ahren sowie Vereinsnachrichten und Erfahrungen

austauschen sollten, die den Gesch�aftsverkehr und Fragen der Ausstel-

lungsorganisation betre�en.242 InoÆziell setzten sich die interessierten

Lokalgemeinschaften das Ziel, st�arker bei den allgemeinen Kunstausstellungen

und deren Jurierung beteiligt zu werden.243 Die Absicht, den von M�annern

beherrschten Ausstellungsbetrieb aufzubrechen, wurde in den �o�entlichen

Bekanntmachungen verschwiegen.

Die potentiellen Mitgliedsvereine informierten ihre Mitglieder zu Beginn des

Jahres 1908 �uber die beabsichtigte Gr�undung eines Verbandes. In Karlsruhe

zum Beispiel diskutierten die Malerinnen in einer au�erordentlichen General-

versammlung am 11. Februar 1908 �uber einen Beitritt zur geplanten Bundes-

organisation. Nach lebhafter Debatte verst�andigten sich die badischen K�unst-

lerinnen auf eine Resolution, welche in einigen Punkten Einschr�ankungen bein-

haltete. Nachdem die Vorlage f�ur die Verbandssatzung bekanntgeworden war,

240K�unstlerinnen-Verein M�unchen e.V. Jahresbericht und Rechenschaftsbericht Vereins-

jahr 1907/08 und Mitgliederverzeichnis 1908/09, M�unchen 1908.
241Die Werkstatt der Kunst. Organ f�ur die Interessen der bildenden K�unstler, 7. Jg., Heft

23, 9.3.1908.
242Privatarchiv Adelhard Zippelius, Protokoll der zweiten, au�erordentlichen Generalver-

sammlung des Malerinnenvereins Karlsruhe, 11.2.1908.
243Vgl. Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 130.
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fand am Oberrhein eine weitere Generalversammlung statt | es waren jetzt

nur noch zw�olf Tage bis zum gro�en Gr�undungstre�en am 24. Mai 1908 in Ber-

lin. Doch nun fand sich bei den Mitgliedern des Malerinnenvereins Karlsruhe

keine Mehrheit mehr f�ur das Projekt. Der nach Berlin reisenden Delegierten

gaben die Karlsruherinnen deshalb \eine in den Hauptpunkten ablehnende

Instruktion auf den Weg"244.

Wahrscheinlich veranla�ten die Badnerinnen �ahnliche Gr�unde zur Ableh-

nung eines Beitritts wie die Stuttgarterinnen, welche erst gar keine Vertrete-

rin zur konstituierenden Sitzung in die preu�ische Metropole sandten. Der

W�urttembergische Malerinnenverein kritisierte im wesentlichen die Verwal-

tungsstruktur der Dachorganisation. Statt, wie vorgesehen, den Sitz und die

Jahresversammlungen des Verbandes zwischen verschiedenen Orten wandern

zu lassen, setzte er sich daf�ur ein, den Vorort in M�unchen fest einzurichten.

Seiner Meinung nach sollten au�erdem alle angeschlossenen Vereine das Recht

erhalten, Delegierte in die Verbandskommission zu entsenden. Au�erdem sollte

der Mitgliedsbeitrag nicht mehr als 100 Mark betragen.

Hinter den Forderungen der w�urttembergischen K�unstlerinnen stand die

Bef�urchtung, der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin

w�urde den K�unstlerinnenverein M�unchen dominieren und damit die Interessen

der s�uddeutschen und �osterreichischen Anschlu�vereine zur�uckdr�angen wollen.

Die Ziele des Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine in-

dessen unterst�utzten die w�urttembergischen K�unstlerinnen sehr wohl. Ange-

sto�en durch die Diskussionen um die Verbandsbildung beschlossen sie, sich

k�unftig st�arker daf�ur einzusetzen, da� ihre Vereinsmitglieder in die K�unstler-

vereine vor Ort aufgenommen werden.245

\Zur Wahrung ihrer Berufsinteressen".

Die konstituierende Versammlung im Mai 1908

Auf der Maiversammlung im Heim des Vereins der K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen zu Berlin fand dann die Gr�undung der \erste[n] allgemeine[n] Or-

ganisation der deutschen K�unstlerinnen"246, des Bundes deutscher und �oster-

reichischer K�unstlerinnenvereine, statt. Er bezwecke \die Organisation der

aus�ubenden K�unstlerinnen zur Wahrnehmung ihrer Berufsinteressen"247, so die

oÆzielle Verlautbarung in der K�unstlerzeitschriftDie Werkstatt der Kunst. Lei-

244Privatarchiv Adelhard Zippelius, Bericht des Malerinnenvereins Karlsruhe �uber das 15.

Vereinsjahr 1907{1908.
245Vgl. Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 86 und S. 130.
246Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 6, 3.11.1913.
247Ebd., 8. Jg., Heft 11, S. 143.
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der ist der Wortlaut der Gr�undungsstatuten nicht bekannt, eine erste ver�ander-

te Fassung der Verbandssatzung liegt erst f�ur das Jahr 1920 vor.248

Mit dem Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine war

in Deutschland die erste �uberregionale Interessengemeinschaft f�ur kunst-

und kunstgewerbetreibende K�unstlerinnen ins Leben gerufen worden. Die

Organisation f�ugte sich in die Reihe der deutschen K�unstlerverb�ande: die

Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft, der Deutsche K�unstlerbund, der

K�unstlerverband deutscher Bildhauer, der Verband deutscher Illustratoren und

die Renten- und Pensionsanstalt f�ur deutsche bildende K�unstler.

Die Verbandst�atigkeiten entwickelten sich im wesentlichen von M�unchen und

Berlin aus, wo die beiden �altesten und gr�o�ten K�unstlerinnenkorporationen

ihren Sitz249 hatten und welche f�ur die Gr�undungsinitiative verantwortlich wa-

ren. Die beiden Vereine stellten auch die erste Vorsitzende und ihre Stellver-

treterin. Mit der Gr�undung wurde die Malerin Martha Giese, die Leiterin des

K�unstlerinnenvereins M�unchen, zur Verbandsvorsitzenden gew�ahlt. Die Berli-

nerin Hildegard Lehnert250 (*1857) hatte das Amt der zweiten Vorsitzenden

bis in die 1920er Jahre inne. Die Landschafts- und Blumenmalerin (siehe Ab-

bildung 7), die sich auch als Gra�kerin, Keramikerin und Fotogra�n bet�atigte,

�ubernahm nach dem Tod von Martha Giese die Leitung, welche sie bis zur

Verbandsau�osung 1935 aus�ubte.

Die �Amter der ersten und zweiten Schriftf�uhrerin wurden bei der Gr�undung

mit den M�unchnerinnen Emma Meyn und Lilly Freund besetzt. Anna

Gumlich{Kempf (1860{1940) aus Berlin wurde Schatzmeisterin, als ihre Stell-

vertreterin stellte sich Clara Reinken aus Bremen zur Verf�ugung. Frida Koeppel

(*1876), die langj�ahrige Vorsitzende in Kassel, �ubernahm die Gesch�aftsf�uhrung

des Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine.251

248Entsprechende Erl�auterungen zur Satzung des Jahres 1920 sind dem nachfolgenden Ka-

pitel zu entnehmen.
249Als Vorort f�ur die Jahre 1908 bis 1911 wurde Berlin bestimmt. Die Gesch�aftsstelle befand

sich im Vereinshaus der M�unchnerinnen in der Barerstr. 21. | Die Werkstatt der Kunst, 7.

Jg., Heft 36, 8.6.1908.
250Sie stammte aus einer k�unstlerisch begabten Familie. In den Jahren 1909 bis 1921 leitete

sie die Zeichen- und Malschule in Berlin. Au�erdem war sie Mitglied im Hauptausschu� der

Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft und im Vorstand des Deutschen Kunstvereins.

Sie wurde mit dem Frauenverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie starb nach 1947. | BArch, RKK

2402, Box 0037, File 27; vgl. Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Das Handbuch

der Pers�onlichkeiten in Wort und Bild, 2. Bd., Berlin 1931.
251Im erweiterten Vorstand sa�en: Frau K�onig{Winternitz aus M�unchen, Elise Nees von

Esenbeck (Vorsitzende in Breslau), Frau Melville{Diekmann aus Kassel, Margarethe Raabe

(Vorsitzende in Braunschweig), Anna Runge aus Bremen und Emmi Rose aus Berlin. | Die
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Damit befand sich der oÆzielle Sitz des Verbandes in Berlin, die Gesch�afts-

stelle hingegen in der bayerischen Hauptstadt. Die erste Vorsitzende wohnte

in Neu{Pasing und die Schriftf�uhrerinnen in M�unchen. Die Gesch�aftsf�uhrerin

hingegen arbeitete in Kassel. Die �ortliche Distanz zwischen den Funktions-

tr�agerinnen und Verantwortlichen macht deutlich, da� sich die F�uhrung der

Amtsgesch�afte nicht immer leicht gestaltete. Vermutlich war diese komplizierte

Konstruktion gescha�en worden, um die Machtanspr�uche der verschiedenen

Mitgliedsvereine auszubalancieren.

Die Kleinen im Netz der Gro�en. Die ersten Mitgliedsvereine

Neun lokale K�unstlerinnenkorporationen vereinigten sich 1908 zu dem jungen

Bundesverband: Neben den beiden Initiatoren, dem Verein der K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen zu Berlin und dem K�unstlerinnenverein M�unchen, wa-

ren dies der K�unstlerinnenverein Braunschweig, der Bremer Malerinnenverein,

die Vereinigung schlesischer K�unstlerinnen aus Breslau, die Vereinigung der

K�unstlerinnen Hessen{Nassaus aus Kassel, die Malerinnen-Sektion des deut-

schen Vereins Frauenfortschritt aus Prag, der Ortsverband Dresdner K�unstle-

rinnen sowie die Neue Vereinigung von K�unstlerinnen in Berlin-Halensee.252

Es ist au��allig, da� es sich bei etwa der H�alfte der Anschlu�vereine um

Neugr�undungen handelte. Die alten Berliner und M�unchner Organisationen

ausgenommen, konnten nur der Bremer Malerinnenverein von 1899 und die

schlesische Gruppe von 1902 zum Zeitpunkt der Verbandsentstehung auf eine

wenn auch bescheidene Vereinsgeschichte blicken.

Die Vereinigung Schlesischer K�unstlerinnen war am 26. Januar 1902 in

Breslau gegr�undet worden. Sie trat f�ur die \Wahrung und F�orderung ge-

meinsamer Standesinteressen [ein], was insbesondere durch Veranstaltung von

Kollektiv-Ausstellungen"253 verwirklicht wurde. Die Verbindung zum Bundes-

verband d�urfte �uber Martha Giese zustande gekommen sein, welche als geb�urti-

ge Breslauerin Mitglied im schlesischen K�unstlerinnenverein war.254

Werkstatt der Kunst, 8. Jg., Heft 11, S. 143.
252Ebd.
253Dresslers Kunstjahrbuch 1907. Ein Nachschlagebuch f�ur deutsche bildende und ange-

wandte Kunst. Hg. v. Willy Oskar Dressler, Leipzig 1907, S. 243.
254Die schlesische Vereinigung verzeichnete im Laufe ihrer Geschichte eine zunehmende

Zahl von Mitgliedern. 1912: 13 Mitglieder; 1915: 14 Mitglieder; 1920: 31 Mitglieder; 1927: 33

Mitglieder; 1930: 35 Mitglieder | Archiv des BBKW, Bund deutscher K�unstlerinnen-Vereine

e.V., Bericht �uber die Mitgliederversammlung am 22. September 1920 in Kassel; Archiv des

VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1264-1, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des

Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1930; Mitteilungsblatt des Bundes deutscher K�unst-

lerinnenvereine 1927 (Fragment); Eugenie Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In:

82



F�ur die Prager Gruppe l�a�t sich leider kein Gr�undungsdatum nennen.255

Zun�achst war die K�unstlerinnengemeinschaft dem D�urerbund angeschlossen.

M�oglicherweise k�undigten die Sektionsmitglieder diese Verbindung zum Jah-

resende 1907 in der Absicht, dem deutschen K�unstlerinnenverband beizutreten.

Im Fr�uhjahr fand sich die Gemeinschaft als Malerinnensektion des deutschen

Vereins Frauenfortschritt in Prag wieder.256 Ab 1921 �rmierten die Prager

K�unstlerinnen unter der Bezeichnung Verein deutscher Malerinnen.257

Die anderen vier K�unstlerinnenvereinigungen aus Berlin{Halensee, Kassel,

Braunschweig und Dresden waren entweder kurz vorher oder kurz nach der

Entstehung des Bundesverbandes aus der Taufe gehoben worden.

Die Neue Vereinigung von K�unstlerinnenmit Sitz in Berlin{Halensee schlo�

sich im Oktober 1907 zur Veranstaltung von gemeinsamen Ausstellungen zu-

sammen. In dieser Organisation konnte nur Mitglied werden, wer pers�onlich

von der Vereinigung dazu aufgefordert wurde. Mit elf Mitgliedern im Jahre

1909, welche sich in der Leitung der Gesch�afte abwechselten, war die Gemein-

schaft sehr klein.258

Ebenfalls im Herbst 1907 trat die Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen{

Nassaus an die �O�entlichkeit. Sie beabsichtigte die \Wahrung der Interessen

der selbst�andigen K�unstlerinnen . . . , die sich der Malerei, Bildhauerei oder dem

Kunstgewerbe widme[te]n"259. Das Vereinsprogramm sah bei der Gr�undung

zwei Ausstellungen pro Jahr vor. Gleich mit der Konstituierung des K�unst-

lerinnenvereins organisierten die Kasseler Frauen eine eigene Ausstellung, die

dem Anspruch nur \wirklich K�unstlerisches, Vollwertiges zu bieten"260 gerecht

werden sollte. Das Vereinsleben war in typischer Weise von Ausstellungst�atig-

keiten, von Weihnachtsmessen261, von j�ahrlichen Preisausschreiben sowie von

Das Frauenbuch. Eine allgemeinverst�andliche Einf�uhrung in alle Gebiete des Frauenlebens

der Gegenwart. Bd. 1: Frauenberufe und Ausbildungsst�atten. Hg. v. Eugenie von Soden.

Stuttgart 1913, S. 222.
255Gegr�undet von der Malerin Hermine Laukota.
256Die Werkstatt der Kunst, 8. Jg., Heft 2, 12.10.1908. | In Prag existierte noch eine

zweite K�unstlerinnenorganisation, derKlub deutscher K�unstlerinnen, welcher 1905 ins Leben

gerufen worden war.
257Dresslers Kunstjahrbuch 1923, Bd. 1, S. 646; Dresslers Kunsthandbuch 1934, S. 730.
258Dresslers Kunstjahrbuch 1909. Ein Nachschlagebuch f�ur deutsche bildende und ange-

wandte Kunst. Hg. v. Willy Oskar Dressler, 4. Jg., Rostock 1909, S. 584. | Die Ansprech-

partnerin der Organisation war in den ersten Jahren Franziska von Klocke. Nach 1913 ist

die Gruppe nicht mehr nachzuweisen.
259Die Werkstatt der Kunst, 7. Jg., Heft 3, 21.10.1907.
260Ebd., 7. Jg., Heft 22, 2.3.1908.
261Zum Beispiel die Weihnachtsausstellung des Jahres 1913 im Frauenklub Kassel. | Neue

Deutsche Frauenzeitung. OÆzielle Klub-Zeitung der deutschen Frauenklubs. Organ f�ur die
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Akt- und Skizzierkursen gepr�agt. Letztere wurden in R�aumen abgehalten, die

die Vereinigung eigens daf�ur anmietete. Die hessischen K�unstlerinnen scha�ten

es, die ersten Vereinsausstellungen ganz im Sinne der Bundesorganisation in

Kooperation mit dem Kunstverein in Kassel262 zu veranstalten.263 Der jun-

ge Kasseler Verein nahm neben Kunst- und Kunstgewerbetreibenden auch

f�ordernde Mitglieder auf, denn er wollte auf die �nanzielle und ideelle Un-

terst�utzung von Kunstfreundinnen nicht verzichten.264 Die Vereinigung der

K�unstlerinnen Hessen{Nassauswuchs im Laufe der Jahre zu einer mittelgro�en

Organisation heran, im Vereinsjahr 1912/13 geh�orten ihr 145 Kunstscha�ende

und 48 kunstf�ordernde Mitglieder an.265 Im Gr�undungsjahr freilich d�urften es

weitaus weniger Mitglieder gewesen sein.

In Braunschweig tat sich im Jahre 1908 eine kleine Gruppe Malerinnen zu-

sammen, um sich \F�uhlung untereinander, [und] dadurch Anregung und die

Gelegenheit zu gemeinsamer F�orderung ihrer Interessen zu geben"266. �Uber

viele Jahre hinweg leitete Margarethe Raabe267 (1863{1947) den K�unstlerin-

nenverein, welcher sich ausschlie�lich aus kunstscha�enden Mitgliedern zu-

sammensetzte. Die Braunschweiger Gemeinschaft z�ahlte 1912/13 zw�olf Mit-

glieder.268

Interessen der Frauenbewegung, 8. Jg. Nr. 46, 1913.
262Siehe die Vereinsausstellungen 1909 und 1911 im Kunstverein Kassel: StadtA Ks, I S4,

N/8, Ausstellung der Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen-Nassaus vom 18.11.{20.12.1909,

Ausstellungskatalog, Kassel 1909; Ausstellung von Werken der Vereinigung der K�unstlerin-

nen Hessen-Nassaus, 7.4.{3.5.1911, Kassel 1911.
263Vgl. Frauenvereine in Kassel. Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen{Nassaus. In: Ariad-

ne. Almanach des Archivs der deutschen Frauenbewegung. Heft 8: K�unstlerinnen im Kampf

um Selbstbehauptung, Kassel 1987, S. 13; Jutta Harbusch, `Und es gab sie doch'. Spurensu-

che nach Kasseler K�unstlerinnen. In: Ebd., S. 11f. | Daneben arbeitete die Vereinigung mit

dem Verband Deutsche Frauenkultur und dem Frauenklub in Kassel zusammen. Au�erdem

war sie dem Frauenverband Hessen{Nassau angeschlossen.
2641930 bestand die Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen{Nassaus aus 39 ordentlichen

und 50 f�ordernden Mitgliedern. | Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1264-1,

Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1930.
265Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222.
266Dresslers Kunstjahrbuch. Handbuch der Deutschen Kunstpege (einschlie�lich Deutsch-

�Osterreichs und der deutschen Schweiz) und Rangliste deutscher bildender K�unstler, Kunst-

gelehrter und Kunstschriftsteller. Hg. v. Willy Oskar Dressler, 7. Jg., Rostock 1913, S. 155.
267Margarethe Karoline Auguste Edmunde Raabe wurde in Stuttgart als Tochter des Li-

teraten Wilhelm Karl Raabe geboren. Sie zog 1904 nach Braunschweig und war ebenfalls

schriftstellerisch t�atig. | Braunschweigisches Biographisches Lexikon. 19. und 20. Jahrhun-

dert. Hg. v. Horst{R�udiger Jarck und G�unter Scheel im Auftrag der Braunschweigischen

Landschaft e.V., Hannover 1996, S. 473.
268Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222. | Die Anzahl

der Mitglieder des K�unstlerinnenvereins Braunschweig stieg von 24 Mitgliedern im Jahr 1927
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Die K�unstlerinnengemeinschaft in Dresden gr�undete sich im Laufe des

Jahres 1908 gleich als Ortsgruppe des Bundes deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine. Zum Zweck der \Wahrung und F�orderung der idealen

und materiellen Interessen"269 riefen 42 Frauen den Ortsverband Dresdner

K�unstlerinnen ins Leben. Mit der Konstituierung des s�achsischen Vereins

beschlossen seine Mitglieder den Beitritt zum Dachverband. In der Satzung

aus dem Jahre 1912 (siehe Abbildung 8) wurde deshalb auch festgesetzt, wie

die Abgabe von Mitgliederlisten und von Beitr�agen an den Bund zu regeln

sei. Das Mitgliederverzeichnis (vermutlich Stand 1912) f�uhrte 57 ordentliche

Mitglieder270 auf, die Herzogin von Sachsen, Prinzessin Mathilde (1863{1933)

wurde als Ehrenmitglied genannt.271 Dresden blieb der einzige Verein, der als

eine Art Ableger des Bundesverbandes auf lokaler Ebene entstand und den

Namen \Ortsverband" trug.

Die j�ungsten Gemeinschaften konnten auf keine Vereinsgeschichte und auf kei-

ne Traditionen zur�uckblicken. Ihr Vorteil war, da� sie keine R�ucksicht auf Bin-

dungen nehmen mu�ten bei ihrem Entschlu�, dem Dachverband beizutreten.

Die meisten der neugebildeten K�unstlerinnenvereinigungen verzichteten auch

auf entsprechende landesf�urstliche Protektorate und Ehrenmitgliedschaften.

Damit waren zun�achst nur die unerfahrenen, jungen Zusammenschl�usse von

professionellen K�unstlerinnen, die von privaten und staatlichen F�ordert�opfen

unabh�angig waren, der Einladung zur Verbandsgr�undung gefolgt. Au�erdem

wiesen diese Vereine | bei denen es sich zum gr�o�ten Teil um reine K�unst-

lerinnengemeinschaften handelte | kurz nach ihrer Gr�undung geringe Mit-

gliederzahlen auf, so da� auch in dieser Hinsicht keine gro�en Hindernisse zu

�uberwinden waren. Die jungen Vereinigungen konnten durch den Beitritt zu

einem Verband nur gewinnen, denn die �uberregionale Vernetzung erlaubte auf

institutionalisiertem Wege einen einfachen Zugang zu Informationen und Er-

fahrungsaustausch.

auf 33 Mitglieder im Jahr 1930. | Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1264-1,

Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1930.
269Die Werkstatt der Kunst, 8. Jg., Heft 11, S. 143.
270Unter den ordentlichen Mitgliedern sind u. a. aufgef�uhrt: Doris am Ende, Tilla J�ahrig{

L�ohr (zun�achst Schatzmeisterin, sp�ater erste Vorsitzende), Adelheid Kohlsch�utter, Gertrud

Sch�afer, Helene Schurig und Flora Zenker. | Kaufmann nannte f�ur das Jahr 1913 48 aktive

Mitglieder. | Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222.
271StadtA Dd, Bestand 13.28, Stadtbund Dresdner Frauenvereine Akte Nr. 2, Ortsverband

Dresdner K�unstlerinnen des Bundes Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen-Vereine.

Mitglieder-Verzeichnis, Satzung. November 1912. | Ab 1927 wurden auch f�ordernde Mit-

glieder aufgenommen.
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Die Zusammensetzung des ersten deutsch-�osterreichischen K�unstlerinnen-

verbandes ist damit in seinen Anf�angen als Netzwerk der ganz gro�en und

der kleinen und kleinsten Gemeinschaften zu charakterisieren. Es standen im

Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine die kleinen Verei-

nigungen, wie Bremen, Breslau, Berlin{Halensee, Braunschweig, Dresden und

vermutlich auch Prag272, den beiden gro�en Massenorganisationen aus Preu�en

und Bayern gegen�uber und lie�en sich von den beiden m�achtigen Korporatio-

nen anf�uhren. Die beiden traditionsreichen Institutionen wiesen das umfang-

reichste Potential an Mitgliedern und Geldmitteln auf, und sie verf�ugten �uber

eigene Ausbildungsst�atten und das gr�o�te \Know-how".

Au��allig ist weiterhin, da� sich in der neuen Dachorganisation

haupts�achlich Korporationen aus dem nord-, mittel- und ostdeutschen

Raum sammelten. Die s�uddeutschen K�unstlerinnenvereinigungen, welche

Mitgliederzahlen zwischen 150 und 300 Personen aufwiesen, h�atten eine

Br�ucke schlagen k�onnen zwischen den renommierten und den unbedeutenden

Bundesvereinen. Die Vereine im S�uden, also Stuttgart, Karlsruhe und Wien,

boykottierten jedoch die preu�ischen Hegemoniebestrebungen. Weitere Gr�unde

f�ur die zur�uckhaltende Haltung des W�urttembergischen Malerinnenvereins,

des Malerinnenvereins Karlsruhe und des Vereins der Schriftstellerinnen und

K�unstlerinnen in Wien d�urften aber auch in deren Abh�angigkeiten von un-

terst�utzenden Mitgliederkreisen zu suchen sein. R�ucksichten auf Protektorate

und andere Geldquellen zum Erhalt des erreichten Standards | sprich, die

Abh�angigkeit vom Staat und von der Stadt, von den Kunstfreundinnen und

den Ehrenmitgliedern | verboten unn�otige Experimente. Deshalb warteten

die Vereinigungen mittlerer Gr�o�e zun�achst die weitere Entwicklung des

Bundesverbandes ab.

So zeigte beispielsweise der K�unstlerinnenverein in Leipzig �uberhaupt kein er-

kennbares Interesse an dem neuen Netzwerk. Der Verein der K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen zu Leipzig (er wurde sp�ater in Verein der K�unstlerinnen um-

benannt) verdankte seine Gr�undung im Jahre 1897 Lotte Windscheid273 (1830{

1918). Er entfaltete in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg die meisten Akti-

272F�ur Prag sind leider keine Mitgliedszahlen bekannt, es ist jedoch davon auszugehen, da�

es sich um eine Gemeinschaft mit geringen Mitgliederzahlen handelte.
273Sie war mit dem Leipziger Rechtsprofessor Bernd Josef Hubert Windscheid verheiratet,

der 1892 starb. Von 1918 bis 1920 �ubernahm Philippine Wol�-Arndt den ersten Vorsitz.
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vit�aten.274 Bereits 1897/98 z�ahlte er 310 Mitglieder275; 1912/13 geh�orten 255

ordentliche und 100 au�erordentliche Mitglieder zur Leipziger Vereinigung.276

Die s�achsische Korporation veranstaltete kunstgewerbliche Kurse277 und un-

terhielt eigene Verkaufsr�aume. In den ersten Jahren wurden die Werke der

Kunstgewerbetreibenden in einer Nische eines Puppenladens278 dargeboten.

Um 1904 bezog der Verein eigene Gesch�aftsr�aume279, wo ein reiches Sorti-

ment von Gebrauchs- und Schmuckgegenst�anden verschiedenster Materialien

erfolgreich vertrieben wurde. Neben dieser permanenten Verkaufsausstellung

veranstalteten die Frauen j�ahrliche Weihnachtsmessen. Daneben bereicherten

Vortr�age und Feste das Vereinsleben.280 Die K�unstlerinnenvereinigung in der

Messestadt stellte eine ansehnliche Organisation dar. Warum sie dem Bund

deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine nicht beitrat, ist nicht

bekannt.

Die stillen Jahre des Netzwerkaufbaus 1908 bis 1912

Die erste Generalversammlung des Bundes deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine fand vom 27. bis 29. September 1911 in M�unchen statt.

Neben den Delegierten der Mitgliedsvereine reisten auch Vorstandsmitglieder

der K�unstlerinnenorganisationen aus Karlsruhe, Stuttgart und Wien an. Die

Wienerinnen geh�orten vermutlich nicht zum Verein der Schriftstellerinnen

und K�unstlerinnen in Wien281, sondern zur Vereinigung bildender K�unstle-

274Vgl. Philippine Wol�-Arndt, Wir Frauen von einst. Erinnerungen einer Malerin,

M�unchen 1929, S. 61.
275Illustriertes Konversations-Lexikon der Frau, Bd. 1, S. 829.
276Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222.
277Der Verein erteilte kunstgewerblichen Unterricht in der Els�asser Stra�e 1{3 in Leipzig.

Um die Jahrhundertwende wurde ausschlie�lich das Zeichnen von panzlichen Motiven und

Ornamenten gelehrt. | Handbuch der Frauenbewegung. Teil 4: Die deutsche Frau im Beruf.

Hg. v. Helene Lange und Gertrud B�aumer. Unter Mitarbeit von Robert Wilbrandt und

Lisbeth Wilbrandt, Berlin 1902, S. 369.
278Der Laden befand sich im Salzg�a�chen.
279Im Gewandg�a�chen 10.
280Verein der K�unstlerinnen zum 25j�ahrigen Jubil�aums-Fest am 21. Januar 1922. | Die

Schrift be�ndet sich in der Bibliothek des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. Dort sind

weitere Vereinsprogramme sowie Festeinladungen einsehbar.
281Der Verein der Schriftstellerinnen und K�unstlerinnen in Wien existierte seit 1885 und

\bezweckte in erster Reihe Kolleginnen im Ungl�uck helfend beizustehen und den Gemein-

sinn durch Zusammenk�unfte zu pegen". Der f�ursorgerische (eigener Pensionsfond) und

gesellschaftliche Aspekt machte den Kontakt zu kunstinteressierten sowie hilfs- und spen-

denwilligen Personen unabdingbar, weshalb sich in den Vorst�anden nicht selten Personen

mit adeligen und akademischen Titeln befanden. Die Organisation f�uhlte sich den bildenden
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rinnen �Osterreichs, welche nach ihrer Gr�undung im Fr�uhjahr 1910 in den

deutsch-�osterreichischen Bund eingetreten war.

Die Vereinigung bildender K�unstlerinnen �Osterreichs, die auf die Initiative

von Olga Brand{Krieghammer282 (*1871) entstanden war, wollte in erster

Linie in wirtschaftlicher Hinsicht f�ur die weiblichen Kunstscha�enden wirken

und k�ummerte sich deshalb um die Organisation von Frauenausstellun-

gen.283 Die junge Vereinigung machte im Herbst 1910 mit einer gro�en

internationalen Frauenausstellung in den R�aumen der Wiener Secession

auf sich aufmerksam. Die Absicht der Ausstellungsmacherinnen war, einen

umfassenden �Uberblick �uber die k�unstlerischen Leistungen von Frauen aller

Epochen | einschlie�lich der zeitgen�ossischen | zu geben. Der Wiener

K�unstlerinnenverein, welcher durchschnittlich 70 bis 120 Mitglieder z�ahlte284,

bot ein �ahnliches Programm wie die Schwesterorganisationen in Deutschland:

Er veranstaltete Ausstellungen, Vortr�age und gesellige Zusammenk�unfte, und

er richtete eigene Atelierr�aume285 und ein Erholungsheim ein. Au�erdem

bem�uhten sich die K�unstlerinnen um die Zulassung zum Studium an der

Akademie der bildenden K�unste in Wien.286 Der Gemeinschaft von Malerinnen

und Bildhauerinnen geh�orten einzelne unterst�utzende Mitglieder des Adels

und des Wiener B�urgertums an, in der Hauptsache bestimmten aber die

ordentlichen Mitglieder sowie deutsche und franz�osische K�unstlerinnen, die

als korrespondierende Mitglieder aufgenommen wurden, das Vereinsleben.

Im Jahre 1916 fanden erstmals Kunstgewerbetreibende ein Forum bei der

Vereinigung bildender K�unstlerinnen �Osterreichs.287

K�unsten und dem Schrifttum gleicherma�en verpichtet und veranstaltete deshalb neben

Ausstellungen auch Lesungen. | Die Frau, 1. Jg., Heft 5, Februar 1894; Handbuch des

Kunstmarktes 1926, S. 731; Dresslers Kunsthandbuch 1934, S. 868.
282Olga Brand-Krieghammer wurde als Tochter des �osterreichischen Kriegsministers Baron

Krieghammer in Wien geboren. Sie leitete bis 1915 als erste Vorsitzende die Vereinigung

bildender K�unstlerinnen �Osterreichs.
283Ausf�uhrliche Darstellungen zu den �osterreichischen K�unstlerinnenvereinen und ihren

Ausstellungen vgl. Sabine Plakolm{Forsthuber, K�unstlerinnen in �Osterreich 1897{1938: Ma-

lerei, Plastik, Architektur, Wien 1994, S. 64{86; Sabine Forsthuber, Zwischen Selbstverwal-

tung und Vermarktung. Die Kunst der Wiener Frauen im Ausstellungsbetrieb der 1. Repu-

blik. In: Blick-Wechsel. Konstruktionen von M�annlichkeit und Weiblichkeit in Kunst und

Kunstgeschichte. Hg. v. Ines Lindner u. a., Berlin 1989, S. 131{147.
284Vgl. Plakolm{Forsthuber, K�unstlerinnen in �Osterreich, S. 66 und S. 282.
285Die Vereinsr�aume befanden sich in der Maysedergasse 2 in Wien.
286Frau und Gegenwart. Zeitschrift f�ur die gesamten Fraueninteressen, 2. Jg., Nr. 43,

27.10.1925.
287Vgl. Plakolm{Forsthuber, K�unstlerinnen in �Osterreich, S. 65 und S. 68f.
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Erstmals waren auf einem Tre�en des Bundes deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine auch Vertreterinnen der Kunstvereinigung Schwerin an-

wesend. �Uber diese vornehmlich in kunstf�ordernder Hinsicht t�atige Vereini-

gung, die von Helene Schr�oder288 (y1928) ins Leben gerufen und lange Jahre

geleitet worden war, ist kaum etwas bekannt. Vor dem Ersten Weltkrieg be-

stand die weibliche Interessengruppe aus 41 aktiven und 140 passiven Mitglie-

dern.289 Die Vereinigung veranstaltete Zusammenk�unfte, Vortr�age und Kunst-

fahrten. Dar�uber hinaus abonnierte sie Kunstzeitschriften und unterst�utzte

K�unstlerinnen mit Hilfe ihres Stipendienfonds.290

\In vollst�andiger kollegialer Eintracht". Der Bericht

von der ersten Generalversammlung im Jahre 1911

Leider sind keine Protokolle von der Generalversammlung 1911 erhalten. Nur

eine kurze Mitteilung in der Zeitschrift Die Werkstatt der Kunst berichtete

von der Zusammenkunft. Die inhaltlichen Ergebnisse der Versammlung �n-

den sich dort knapp umrissen. Man hatte dar�uber verhandelt, das \materielle

Fundament zu festigen und die k�unstlerischen Scha�ensbedingungen zu he-

ben"291. Viel wichtiger schien den Berichterstattenden, da� diese Gespr�ache

\in vollst�andiger kollegialer Eintracht" erfolgt waren. In dieser Formulierung

wird die Absicht der Mitgliedsvereine deutlich, sich als einm�utig Handelnde

darzustellen. Der Leserschaft sollten weniger die Inhalte der Verbandsarbeit als

vielmehr die soziale Stellung der Mitglieder und deren Einstellung gegen�uber

weiblicher Kunstaus�ubung vermittelt werden. Der Bund deutscher und �oster-

288Ihr Ehegatte war Geheimrat. Das Gr�undungsdatum der Schweriner Kunstvereinigung

ist leider unbekannt.
289Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222. | Die Schwe-

riner Kunstvereinigung z�ahlte 1930 neben den zahlreichen au�erordentlichen Mitgliedern 24

aus�ubende K�unstlerinnen. | Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1264-1, Bericht

�uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1930.
290Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222; Handbuch

des Kunstmarktes 1926, S. 212. | Die verschiedentlich ge�au�erte Vermutung, es handle

sich bei der Schweriner Kunstvereinigung um den Verein der K�unstler und Kunstfreunde zu

Schwerin (gegr. 1840), halte ich f�ur unwahrscheinlich. Das Mitgliederverzeichnis des K�unst-

lervereins von 1910/12 wies nur einzelne Frauen auf. Der Vorstand der Kunstvereinigung

hingegen war 1926 ausschlie�lich mit Frauen besetzt. Au�erdem war die Kunstvereinigung

Mitglied im Verband Norddeutscher Frauenvereine. Am 14.1.1929 erfolgte ein Eintrag ins

Vereinsregister. | Ich danke Dr. Bernd Kasten vom Stadtarchiv Schwerin f�ur die Diskus-

sion und die Bereitstellung der Satzung samt Mitgliederverzeichnis des Vereins der K�unstler

und Kunstfreunde zu Schwerin.
291Die Werkstatt der Kunst, 11. Jg., Heft 4, 23.10.1911.
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reichischer K�unstlerinnenvereine beeilte sich, weitverbreiteten Vorurteilen zu

begegnen und distanzierte sich von den nicht professionell arbeitenden Frau-

en. In dem Zeitungsartikel hie� es deshalb: \Das dilettantische Element war

. . . ferngehalten. Auch das 'Malweib' in eleganter Fassung wie �a la Schwabing

hatte nichts zu suchen in den Reihen dieser ernst und t�uchtig sich der Kunst

beei�enden Frauen, deren viele �uber das Gediegene hinaus zu Hervorragen-

dem es gebracht hatten."292

Die vermeintlich ernsten und seri�osen Absichten fanden eine Best�atigung

in der Verbindung der K�unstlerinnen zu den h�ochsten gesellschaftlichen Krei-

sen. Bereits bei der Gr�undung des Verbandes 1908 wurde nicht vergessen zu

erw�ahnen, da� die Kaiserin \ihr lebhaftes Interesse an dem Unternehmen zum

Ausdruck"293 gebracht habe. Die M�unchner Versammlung schm�uckte sich mit

den sowohl gl�anzenden Namen als auch den k�unstlerischen Ambitionen von

F�urstin Gabriele Wrede (*1861), von Helene von Frauendorfer{M�uhlthaler294

(1853{1933) sowie von Prinzessin Maria de la Paz und deren Tochter Pilas.

Auf dem Programm des Tre�ens stand die Einladung der Prinzessin zu ei-

nem K�unstlerinnentee in der Amalienburg. \Ein Empfang bei Frau Minister

v[on] Frauendorfer{M�uhlthaler beschlo� herzlich gem�utlich die M�unchner Ta-

gung"295.

Um den \weitaus gr�o�ten Teil" der K�unstlerinnen miteinander in \F�uhlung"

zu bringen. Das Bem�uhen um \Gemeinsinn"

Zwischen 1911 und 1913 erhielt der Dachverband durch den Beitritt von zwei

K�unstlerinnenvereinen weitere Unterst�utzung: den Verein der K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen Magdeburg und die Kunstgruppe des Rostocker Frauen-

vereins.

Der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Magdeburg entstand

zwischen 1900 und 1902.296 Auch diese Vereinigung k�ummerte sich r�uhrig

um Ausstellungs- und Verkaufsm�oglichkeiten f�ur seine Mitglieder und koope-

rierte zu diesem Zwecke auch mit dem Kunstverein in Magdeburg.297 Eben-

so nutzten die K�unstlerinnen die St�adtische Kunsthalle f�ur die Pr�asentation

292Ebd.
293Ebd., 7. Jg., Heft 36, 8.6.1908.
294Tochter des Hofbaudirektors Carl M�uhlthaler und Ehefrau des bayerischen Verkehrsmi-

nisters Heinrich von Frauendorfer.
295Ebd., 11. Jg., Heft 4, 23.10.1911.
296Freundlicher Hinweis des Stadtarchivs Magdeburg. Nach Auskunft des Archivs �ndet

sich ein erster Eintrag im Adre�buch Magdeburg des Jahres 1903.
297Der Kunstverein stellte Versammlungs- und Ausstellungsr�aume zur Verf�ugung.
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von �Olgem�alden, Gra�ken, Aquarellen, Plastiken und kunstgewerblichen Ar-

beiten.298 Vermutlich unterhielt die Vereinigung ein eigenes Studienheim. Im

Jahre 1912/13 z�ahlte die Magdeburger Gemeinschaft 20 K�unstlerinnen und

100 au�erordentliche Mitglieder299, die Zahl nahm im Verlauf der Kriegsjahre

ab und lag 1919 bei 94 Personen300. Um 1915/16 �anderte die Organisation

ihren Namen in K�unstlerinnenbund Magdeburg.

Die Rostocker K�unstlerinnenvereinigung geh�orte als eine von mehreren

Untergruppen zum Rostocker Frauenverein. Der im Jahre 1905 gegr�undete

Frauenverein engagierte sich im Bereich F�ursorge, Frauenbildung und -kultur

und war in der Rechts- und Berufsberatung sowie in der Stellenvermittlung

t�atig. Neben der sozialen Hilfsgruppe, der Lehrerinnen- und der Sportgruppe

widmeten sich die Rostocker Frauen der F�orderung der bildenden K�unste,

der Musik und der Literatur. Die Kunstgruppe des Rostocker Frauenvereins

mit circa 60 kunstt�atigen Mitgliedern (Stand 1912/13)301 unterst�utzte die

bildungspolitische Zielrichtung des Frauenvereins und des Vereins Freun-

dinnen junger M�adchen, indem er im Oktober 1909 das Kunstgewerbliche

Lehrinstitut | die erste kunstgewerbliche Ausbildungsst�atte f�ur Frauen

in Mecklenburg | einrichtete. Die Schule vermittelte eine Grundbildung

und war als Vorstufe f�ur den Besuch der h�oheren Kunstgewerbeschulen

und der Zeichenlehrerinnenseminare anerkannt.302 Im Jahre 1920 wurde die

Unterrichtsanstalt geschlossen.

Nach dem Beitritt von Magdeburg und Rostock z�ahlte der Verband zu Be-

ginn des Jahres 1913 13 Mitgliedsvereine.303 Der Bund r�uhmte sich nun, den

298Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft 16, 17.1.1916.
299Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222. | Die Mit-

gliederzahl war bis 1914 auf 136 Mitglieder gestiegen; 1922 z�ahlte er unter dem Vorsitz von

Marianne Rusche 95 Mitglieder. Der Verein war dem Frauenverband der Provinz Sachsen an-

geschlossen. | Jahrbuch der Frauenbewegung 1914. Hg. v. Elisabeth Altmann-Gottheiner,

Leipzig/Berlin 1914; HLA, T/J 1217, Bund Deutscher Frauenvereine, Zusammenstellung der

angeschlossenen Verb�ande und ihrer Mitgliedsvereine, der Mitglieder des engeren und des

Gesamtvorstandes . . . , September 1922.
300Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine. Handbuch der kommunal-sozialen Frau-

enarbeit 1919. Hg. v. Elisabeth Altmann-Gottheiner, Leipzig/Berlin 1919.
301Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 222.
302Vgl. Marianne Beese, Familie, Frauenbewegung und Gesellschaft in Mecklenburg, 1870{

1920: Situation der Frauen und weibliche Lebensl�aufe: Laura Witte (1869{1939), Anna von

Maltzahn (1856{1895), Rostock 1999, S. 230{233; Marianne Beese, Frauen in der Geschichte

Rostocks, Rostock 1993, S. 91f. | Ich danke Dr. Marianne Beese, da� sie mir in das noch

unver�o�entlichte Manuskript Einsicht gew�ahrte.
303Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 21, 17.2.1913.

91



\weitaus gr�o�te[n] Teil" der organisierten \deutschen und deutsch-�osterreichi-

schen K�unstlerinnen"304 zu vereinen. Die unterschiedlichen K�unstlerinnenver-

einigungen, welche bis dahin \nahezu ohne jede F�uhlung" gewesen waren, erst

einmal miteinander in Kontakt zu bringen, betrachtete er auch nach f�unfj�ahri-

gem Bestehen als seine \allererste Aufgabe", damit \vor allem ein[en] �Uber-

blick �uber die Verh�altnisse in der weiblichen K�unstlerschaft" erm�oglicht werde

und um \auf dieser Basis f�ur ihre Interessen gemeinsam wirken zu k�onnen". So

stand die Mobilisierung und vielleicht auch die kunstpolitische Sensibilisierung

der eigenen Reihen in den ersten Verbandsjahren im Vordergrund. Der Bund

verhehlte nicht, da� \lange Bem�uhungen . . . notwendig [waren], [um] Gemein-

sinn und Standesbewu�tsein zu wecken"305.

Trotz der anwachsenden Schar von Mitgliedsvereinen und der zunehmen-

den Kooperationsbereitschaft der K�unstlerinnen arbeitete der Bund deutscher

und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine bis zum Jahresbeginn 1913 eher im

Verborgenen und war wahrscheinlich nur in einschl�agigen Kreisen bekannt. Der

K�unstlerinnenverband rechtfertigte sein \stilles Vorarbeiten" | die Verbands-

arbeit au�erhalb �o�entlicher Selbstdarstellung | damit, da� diese Vorgehens-

weise \in der Natur der Verh�altnisse"306 liegen w�urde. Die Interessenvertretung

sollte durch �o�entliche Auftritte nicht gest�ort und die Gemeinschaft vor allem

nicht mit fortschrittlichen Zielen der Frauenbewegung in Verbindung gebracht

werden. Dies mag aus R�ucksicht auf die zahlreichen Verbindungen zum ge-

hobenen B�urgertum, zum Adel und zu den Herrscherh�ausern geschehen sein.

Au�erdem befand sich beinahe die H�alfte der Anschlu�vereine noch in einer

Konsolidierungsphase, nachdem diese erst in den Jahren 1907 bis 1910 ent-

standen waren.

Der Bundesverband im Zusammenwirken mit der Kunstszene

Als der Bund im Februar 1913 mit der Gr�undung eines zweiten Dachverban-

des f�ur K�unstlerinnen, dem Frauenkunstverband, konfrontiert wurde, wandte

er sich mit einer ausf�uhrlichen Erl�auterung seiner Verbandsziele und seines

Arbeitsprogrammes erstmals an eine breite �O�entlichkeit.

304Ebd., 12. Jg., Heft 23, 3.3.1913.
305Ebd.
306Ebd.
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Das Coming-out im Jahre 1913 und die Erl�auterungen zum Thema

Frauenkunst und Frauenausstellungen

Als Verbandszweck formulierte die Dachorganisation die \beruiche F�orde-

rung der K�unstlerinnen und die Vertretung ihrer ideellen und materiellen In-

teressen"307. Gemeint waren damit die Bem�uhungen um die Verbesserung der

Ausbildungs-, Arbeits- und Verkaufsbedingungen sowie der sozialen Stellung

von Malerinnen, Bildhauerinnen, Gra�kerinnen und Kunstgewerblerinnen.

Das Res�umee der bisherigen Vereinsarbeit �el positiv aus: Die K�unstle-

rinnen waren in Vorst�anden, Jurien sowie k�unstlerischen und wirtschaftlichen

Kommissionen t�atig geworden. Die Bundesvereine hatten ihre Aufgabe darin

gesehen, sich gegenseitig gastlich aufzunehmen, beruiche Ausk�unfte zu ertei-

len und mit Rat und Hilfe einander beizustehen.308 Sie unterhielten Kunst-

fachschulen und boten Kurse an, organisierten Wettbewerbe und lokale Aus-

stellungen, beteiligten sich an Kollektivausstellungen und waren ein Forum

f�ur Fachvortr�age. Teilweise war es den Anschlu�vereinen m�oglich, F�ursorge in

Form von Stipendien-, Unterst�utzungs- und Darlehensfonds zu leisten.309

Bei seiner �o�entlichen Vorstellung in der Zeitschrift Die Werkstatt der

Kunst im M�arz 1913 �au�erte sich der Bund deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine zur Frage der Geschlechtertrennung im Kunstbetrieb:

\Es ist die Tendenz des Bundes, die K�unstlerinnen nicht vom allgemeinen

Wettbewerb abzudr�angen und sie nicht durch gro�e spezielle Frauenausstel-

lungen zu isolieren. Die K�unstlerinnen sollten am wenigsten versuchen, eine

Trennung der Geschlechter herbeizuf�uhren, denn im gemeinsamen Wettbewerb

entfalten sich die Kr�afte und die �O�entlichkeit wird gew�ohnt, beide gleichm�a�ig

zu bewerten."310 Der Verband war der Ansicht, da� die bisherige Ausstel-

lungspraxis bewiesen habe, da� bei vielen Pr�asentationen die K�unstlerinnen

ber�ucksichtigt werden, so da� \eine Propaganda durch Frauenausstellungen

gr�o�eren Stils in Deutschland nicht erforderlich" sei. Er forderte, die kunst-

und kunstgewerbetreibenden Frauen sollten auch an der L�osung der �okono-

mischen Probleme des Berufsstandes mitarbeiten. In dieser Frage duldete er

keine Absonderung.311

Und in einem Mitgliederbericht vom Mai 1914 wies der Verband nochmals

darauf hin, \da� der Bund eine Isolierung der K�unstlerinnen auf k�unstlerischem

307Ebd., 13. Jg., Heft 6, 3.11.1913.
308Ebd.
309Ebd., 15. Jg., Heft 21, 15.6.1914.
310Ebd., 12. Jg., Heft 23, 3.3.1913.
311Ebd.
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Gebiet, ein Pr�agen des Begri�s `Frauenkunst' nicht vertritt"312. Gleichwohl

zeigte er emanzipatorische Bestrebungen. Als \eine der wichtigsten"313 Inter-

essen bezeichnete die Organisation die \Erreichung der Gleichberechtigung"314

f�ur die K�unstlerin. Diese sei die \Grundbedingung f�ur allen weiteren Fort-

schritt"315. Darunter verstanden die Initiatorinnen die ordentliche Mitglied-

schaft in K�unstlerkorporationen und damit den \Einu� auf die Vorstands-

und Jurywahl"316.

In der Frage der weiblichen Professionalit�at vertrat der Bund die Au�as-

sung, da� \nur ernstes k�unstlerisches Arbeiten zu f�ordern" sei. \Wollen die im

Kunstberuf stehenden Frauen volle Anerkennung ihrer Arbeit in der �O�entlich-

keit, so m�ussen sie dem gef�ahrlich anschwellenden Dilettantismus in der Kunst

durch gemeinsames Bem�uhen �uberall energisch entgegenarbeiten."317 Der Ver-

band war der Ansicht, da� in \unerm�udlichem Streben nach Verdr�angung des

Minderwertigen . . . ein h�oherer Gesamtstand der Leistungen und damit auch

bessere Aussicht auf Erfolg gescha�en"318 werden k�onnte. Der Bund deutscher

und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine verstand sich am Vorabend des Er-

sten Weltkrieges als Organisation, die der einzelnen K�unstlerin \keine hand-

greiichen Vorteile und Tageserfolge" bieten konnte, wohl aber \dauernde Ver-

besserungen . . . die indirekt den Einzelnen zugute kommen."319

Der Bund diente zun�achst als Netzwerk zwischen den einzelnen Mitglieds-

vereinen, um deren Selbsthilfema�nahmen, d. h. die vereinseigenen Einrich-

tungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der F�ursorge oder der

Pr�asentations- und Verkaufsm�oglichkeiten zu koordinieren und e�ektiver zu

gestalten. Um dies zu erreichen, stellte die �ubergeordnete Einrichtung den

Kontakt zwischen den weitverstreuten Ortsvereinen her, so da� im Sinne

der Gr�undungsintention ein Austausch von Erfahrungen und Informationen

statt�nden konnte. Die lokalen Korporationen luden sich gegenseitig zu ihren

Vereinsausstellungen ein und gew�ahrten reisenden Mitgliedern Gastrechte. Ob-

wohl eigentlich alle angeschlossenen K�unstlerinnenorganisationen neben Ein-

zelausstellungen auch kollektive Kunstschauen veranstalteten, lehnte ihr Dach-

verband umfassende Frauenausstellungen ab. Geschlechtsspezi�sche Gro�ver-

anstaltungen gerieten in Mi�kredit, weil die Bundesmitglieder das Ziel hatten,

312Ebd., 15. Jg., Heft 21, 15.6.1914.
313Ebd., 13. Jg., Heft 6, 3.11.1913.
314Ebd.
315Ebd., 12. Jg., Heft 23, 3.3.1913.
316Ebd.
317Ebd., 13. Jg., Heft 6, 3.11.1913.
318Ebd., 15. Jg., Heft 21, 15.6.1914.
319Ebd.
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sich langfristig vollst�andig in den etablierten Kunstbetrieb zu integrieren und

in den Kunstgremien Sitz und Stimme zu erhalten. Deshalb wurden auch kei-

ne Verbandsveranstaltungen durch den Bund deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine arrangiert. Es galten die K�unstlerinnen, die in der All-

gemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, in den Sezessionen, im Deutschen

K�unstlerbund oder im Deutschen Werkbund als ordentliche Mitglieder aufge-

nommen worden waren, als Vork�ampferinnen und ho�nungsvolles Signal f�ur

die zuk�unftige Entwicklung.

Die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft und

der Deutsche K�unstlerbund

Die ausf�uhrliche Vorstellung und Berichterstattung des Verbandes in der

K�unstlerzeitschrift Die Werkstatt der Kunst diente dazu, sich gegen�uber dem

neugegr�undeten Frauenkunstverband abzugrenzen. Der Bund veranla�te im

Herbst 1913 beim Amtsgericht M�unchen eine Eintragung ins Vereinsregister

und �anderte damit auch seinen rechtlichen Status.320 Der Eintritt des Bun-

desverbandes der K�unstlerinnen in die Allgemeine Deutsche Kunstgenossen-

schaft, welcher wahrscheinlich im selben Jahr erfolgte321, st�arkte die Position

der weiblichen Dachorganisation und bekr�aftigte deren Willen, mit der m�ann-

lichen K�unstlerschaft zusammenzuarbeiten. Dieses Ziel r�uckte ab 1913 immer

st�arker in den Mittelpunkt der Vereinsinteressen.

Die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft, welche sich als \Einigung

aller deutscher K�unstler"322 aus der Freiheits- und Demokratiebewegung von

1848 heraus entwickelt hatte, konstituierte sich im Jahre 1856. Die Korpo-

ration war die erste �uberregionale Organisation und der erste Berufsverband

bildender K�unstler. Er verstand sich als Interessenvertretung der gesamten

K�unstlerschaft gegen�uber dem Staat, wenngleich zu diesem Zeitpunkt die weib-

lichen Kolleginnen nicht als Mitglieder aufgenommen wurden. Im Gegensatz

zu den Akademien strebte die Kunstgenossenschaft die Demokratisierung des

Ausstellungsbetriebes an und organisierte eigene Foren, zu denen alle Kunst-

scha�enden gleichberechtigten Zugang und damit Gelegenheit zu Pr�asentation

und Verkauf ihrer Werke erhielten. Die Genossenschaft veranstaltete die er-

320StA M, Pol.Dir. M�unchen 5651; Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 5, 27.10.1913.
321Der Bundesverband wurde im Februar 1914 in der Liste der Ortsvereine der Kunstge-

nossenschaft gef�uhrt. Auf der Mitgliederversammlung 1920 wurde der Antrag gestellt, sich

der Kunstgenossenschaft als Kartellverein anzuschlie�en. Der Verein der K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen zu Berlin geh�orte 1914 ebenfalls der Kunstgenossenschaft als Ortsgruppe

an. | Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 20, 9.2.1914.
322Ebd., 6. Jg., Heft 2, 8.10.1906.
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sten Ausstellungen, die nicht einzelne Schulen, sondern die gesamte deutsche

Kunst dokumentieren sollten. Man wollte nationale \deutsche" Kunst schaf-

fen und die ersehnte Einheit des Volkes, welche zum Zeitpunkt der Entstehung

der Kunstgenossenschaft in weite Ferne ger�uckt war, im k�unstlerischen Bereich

herstellen. Die Kunst diente dazu, ein deutsches Nationalbewu�tsein zu for-

men, das jedoch nicht im Sinne einer Staatsnation verstanden wurde, sondern

als Kultur- und Sprachnation.323 Vor diesem Hintergrund erkl�art sich die Ein-

beziehung der �osterreichischen Kunstscha�enden. Diese wurden nicht nur in

der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, sondern zum Beispiel auch

im Deutschen K�unstlerbund und in den Dachverb�anden der K�unstlerinnen als

Mitglieder begr�u�t.

Die o�ene Haltung der Kunstgenossenschaft hatte zur Folge, da� sie schnell

zu einer Massenorganisation heranwuchs. Die \Allgemeine Deutsche Kunstaus-

stellung", welche von der Genossenschaft ins Leben gerufen wurde, ver�anderte

sich mit den Jahren zu einer Gro�veranstaltung. Nivellierung und Beliebig-

keit drohten. Im Jahre 1876 �ubertrug die Regierung der Kunstgenossenschaft

die Aufgabe, die internationalen Veranstaltungen mit Werken der deutsch-

�osterreichischen K�unstlerschaft zu beschicken | die Weltausstellungen spiel-

ten eine wichtige Rolle in der Au�enpr�asentation der Nation und im �astheti-

schen und wirtschaftlichen Wettbewerb Deutschlands. Durch diese vom Staat

verordnete Aufgabe wuchs jedoch die Gefahr, da� sich die Dachorganisation

zum verl�angerten Arm der Politik entwickelte. Das Vorrecht der Kunstgenos-

senschaft, als Vertreterin deutscher Kunst zu gelten, st�arkte die Verbindung

zwischen Politik und K�unstlergemeinschaft. Diese Verkn�upfung engte dann

in den aufkommenden Richtungsstreitigkeiten am Ende des 19. Jahrhunderts

die Gestaltungsspielr�aume der Genossenschaft erheblich ein. Die Allgemeine

Deutsche Kunstgenossenschaft war zum \ausf�uhrenden Organ der Reichskul-

turpolitik"324 geworden.

Als Reaktion auf die Gleichmacherei des Kunstbetriebes und verbunden

mit dem Anspruch, moderne Stilrichtungen wie den Jugendstil und den Im-

pressionismus zu f�ordern, entstanden die Sezessionen, welche in den gro�en

Kunstzentren mit den Lokalvereinen der Kunstgenossenschaft konkurrierten.

Aus Protest gegen die kunstpolitischen Verh�altnisse bildete sich 1903 ein zwei-

ter gesamtdeutscher K�unstlerverband, der Deutsche K�unstlerbund. Er machte

323Die Satzung der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft formulierte den Vereins-

zweck: \Wahrung und F�orderung aller gemeinsamen Interessen der Deutschen Kunst und

der Deutschen K�unstler."
324Martina Wehlte{H�oschele, Der Deutsche K�unstlerbund im Spektrum von Kunst und

Kunstpolitik des Wilhelminischen Kaiserreichs. Dissertation, Heidelberg 1993, S. 98.
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der Kunstgenossenschaft das Alleinvertretungsrecht der deutschen K�unstler-

schaft gegen�uber dem Ausland und dessen Rolle als Ansprechpartner der Regie-

rung streitig.325 Entgegen den Prinzipien des �alteren Berufsverbandes vertrat

der Zusammenschlu� progressiver K�unstlergruppen einen elit�aren Anspruch.

Durch Aufnahmebedingungen und Ausstellungsbeschr�ankungen w�ahlte er sei-

ne Mitglieder und die in der �O�entlichkeit gezeigten Werke aus. Die Mitglied-

schaft im Deutschen K�unstlerbund wurde somit zu einem Qualit�atsnachweis

und brachte konkrete wirtschaftliche Vorteile.

Getragen wurde der K�unstlerbund von bereits etablierten Vertretern der

Moderne, wie zum Beispiel Leopold von Kalckreuth (1855{1928), Max Lieber-

mann (1847{1935), Fritz von Uhde (1848{1911), Henry van der Velde (1863{

1957), Alfred Lichtwark (1852{1914) und Harry Graf Kessler (1868{1937). Der

neue Verband organisierte ein gemeinsames Ausstellungsforum f�ur die Vertre-

ter der kulturellen Erneuerungsbewegung und richtete das Stipendiat an der

Villa Romana in Italien ein | unter anderem erhielten Dora Hitz326 (1856{

1924) (siehe Abbildung 9) und K�athe Kollwitz eine solche F�orderung.

In sozialer Hinsicht engagierte sich der Deutsche K�unstlerbund allerdings

nicht, diese Versorgungsaufgabe hatte l�angst die 1893 gegr�undete Renten- und

Pensionsanstalt f�ur deutsche bildende K�unstler �ubernommen, die von Anfang

an weiblichen und m�annlichen Kunstscha�enden gleicherma�en o�enstand.

Die Kunstgenossenschaft gew�ahrte Frauen erst ab 1890 die Mitgliedschaft.327

Im Jahre 1897 wurden die Statuten dahingehend ge�andert, da� die einzelnen

Lokalvereine dar�uber entscheiden konnten, ob sie K�unstlerinnen als vollbe-

rechtigte Mitglieder in ihre Reihen aufnehmen.328

325Vereinszweck des Deutschen K�unstlerbundes: \Ideale und wirtschaftliche F�orderung der

deutschen Kunst durch Mittel, die geeignet sind, die freie Entwicklung der deutschen Kunst

zu erm�oglichen." | Zitat aus: Wehlte{H�oschele, Der Deutsche K�unstlerbund, S. 100.
326Als Zweiundzwanzigj�ahrige wurde die in Altdorf bei N�urnberg geborene Dora Hitz an

den Hof des rum�anischen Thronfolgers gerufen, wo sie vier Jahre als Hofmalerin arbeitete.

Im Jahre 1880 zog es sie nach Paris, wo sie zehn Jahre lebte und als assoziiertes Mitglied

in die Soci�et�e Nationale des Beaux-Arts aufgenommen wurde. �Uber Dresden kam sie 1892

nach Berlin, wo sie eine Damenmalschule gr�undete. Als Mitglied des Berliner K�unstlerin-

nenvereins, des Deutschen K�unstlerbundes, der Novembergruppe und der Berliner Secession

(sp�ater auch der Freien Secession) sowie als Villa-Romana-Preistr�agerin z�ahlte die Impres-

sionistin zu den deutschen K�unstlern der ersten Reihe. Leider geriet sie im Ersten Weltkrieg

in starke materielle Bedr�angnis. | Vgl. Margrit Br�ohan, Dora Hitz (1856{1924), Malerin.

In: Profession ohne Tradition, S. 49{57.
327Vgl. Wehlte{H�oschele, Der Deutsche K�unstlerbund, S. 73{99.
328Das Atelier. Organ f�ur Kunst und Kunstgewerbe, 7. Jg., Heft 3, Februar 1897.
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Die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft w�ahlte als Vereinsorgan die

Zeitschrift Die Werkstatt der Kunst, in der auch der Bund deutscher und

�osterreichischer K�unstlerinnenvereine ab Oktober 1913 seine allgemeinen und

gesch�aftlichen Mitteilungen ver�o�entlichte.329

Indem sich die Bundesorganisation der K�unstlerinnenvereine entschied, der

Kunstgenossenschaft beizutreten, die Verbandsmitteilungen in einer weitver-

breiteten Zeitschrift abzudrucken und sich ins Vereinsregister einzutragen,

nahm er eine eindeutige Standortbestimmung vor: Der Dachverband stellte

sich ausdr�ucklich auf die Seite des \m�achtige[n] Repr�asentant[en] einer nor-

mierten Kunst"330, welcher sich des Segens der obersten Staatsmacht gewi�

sein konnte.

Infolge dieser Verortung, aber auch aus Gr�unden, welche weiter unten zu

erl�autern sind, trat am Ende des Jahres 1913 auch der W�urttembergische Ma-

lerinnenverein aus Stuttgart dem Bundesverband der K�unstlerinnen bei.331

Die \nationale" und kunstpolitische Verbandsarbeit

in den Jahren des Ersten Weltkrieges

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 rief der Verband

seine Mitgliedsvereine auf, \f�ur die gro�e nationale Sache"332 t�atig zu wer-

den: \F�ordern auch Sie in Ihrem Umkreis die Scha�ung von Hilfsaktionen,

�ubernehmen Sie nach dem Vorgange des K�unstlerinnen-Vereins M�unchen im

Zusammenschlu� mit den anderen K�unstlerkorporationen soweit es m�oglich

die F�ursorge f�ur die K�unstlerinnen"333. Die K�unstlerinnen wollten auf keinen

Fall in der Notsituation den Frauenvereinen und den anderen K�unstlerorgani-

sationen in ihrem Engagement f�ur die Nation und f�ur hilfsbed�urftige Menschen

nachstehen. Die angeschlossenen Vereine beteiligten sich bei den Hilfsma�nah-

329Die Zeitschrift war am 11.12.1905 von der Kunstgenossenschaft zum Vereinsorgan

gew�ahlt worden, der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin hatte im

Sommer 1906 die Zeitschrift als sein Vereinsorgan bestimmt. In der Folge abonnierten auch

die Anschlu�vereine des Bundes die Zeitschrift, wie zum Beispiel ab 1914 der Bremer Ma-

lerinnenverein. In M�unchen, Berlin und Karlsruhe geh�orten die K�unstlerinnenvereine schon

vor 1905 zu den Abonnenten. Ab 1917 �nden sich auch in den Kunstnachrichten. Amtsblatt

der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft Mitteilungen des K�unstlerinnenverbandes.

Deshalb bezogen ab 1917 die Bremerinnen statt der Zeitschrift Die Werkstatt der Kunst die

Zeitschrift Kunstnachrichten. | Die Werkstatt der Kunst, 5. Jg., Heft 36, 4.6.1906.
330Welthe{H�oschele, Der Deutsche K�unstlerbund, S. 98.
331Frauenberuf, 16. Jg., Nr. 46, 15.11.1913; Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 10,

1.12.1913.
332Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 46, 14.9.1914.
333Ebd. | In M�unchen fand eine Hilfsaktion der gesamten K�unstlerschaft statt.
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men der K�unstlerkorporationen, verkauften Postkarten und Gra�kbl�atter und

organisierten Ausstellungen und Verlosungen, um ihren Mitgliedern und an-

deren Hilfsfonds Geldmittel zukommen zu lassen.334 Die traditionellen Weih-

nachtsausstellungen der Berliner, Kasseler und M�unchner Korporationen fan-

den weiterhin statt und verzeichneten 1914 sogar zahlreichere Verk�aufe als in

den Vorjahren.335 Die Aktionen gingen meist von den lokalen K�unstlerinnen-

vereinen aus. Die Dachorganisation vermittelte f�ur die Mitgliedsvereine ledig-

lich eine Wanderausstellung in Ostpreu�en, welche den dortigen Wiederaufbau

unterst�utzen sollte.336

\Opferfreudig in vaterl�andischer Hilfsarbeit".

Die Zusammenkunft des Jahres 1915

Die turnusgem�a�e Generalversammlung des Bundesverbandes war f�ur Ende

September 1914 geplant. Nach Ausbruch des Krieges sagten die Verantwortli-

chen die Delegiertentre�en in Dresden ab und verschoben sie auf einen sp�ateren

Zeitpunkt.337 Erst ein Jahr sp�ater, am 24. September 1915, wurde die Tagung

des Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine nachgeholt.

In die s�achsische Metropole reisten die Vertreterinnen fast aller Anschlu�verei-

ne.338 Zum Zeitpunkt der Zusammenkunft z�ahlte der Verband elf K�unstlerin-

nenvereine, die Organisationen aus Magdeburg und aus Wien waren mittler-

weile ausgetreten, die Ausstellungsgemeinschaft in Berlin{Halensee hatte sich

wahrscheinlich aufgel�ost.

Die Vorsitzende Martha Giese bewertete die Leistungen der K�unstlerinnen

in der Kriegszeit positiv. Es sei gelungen, durch Hilfst�atigkeiten und wirt-

schaftliche Ma�nahmen die schweren Kriegszeiten zu bestehen. Es wurde fest-

gehalten, da� sich die bildenden K�unstlerinnen \opferfreudig in vaterl�andischer

Hilfsarbeit" �ubten.339 Dar�uber hinaus h�atten die Kriegsverh�altnisse, so urteil-

te der Bund in seinen Mitteilungen, \die Ziele des Bundes klarer hervortreten

lassen. Das Streben nach Erreichung t�uchtiger k�unstlerischer Leistungen und

t�atige Beteiligung der K�unstlerinnen am Kunstleben der Gegenwart im Sinne

334Die Prager Ortsgruppe �ubergab eine Summe an das Kriegsministerium.
335Die Werkstatt der Kunst, 14. Jg., Heft 23, 8.3.1915.
336Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1249-1, Jahresbericht des VdBK

1914/1915; Kunstnachrichten. Amtsblatt der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft,

2. Jg., Heft 5, 10.3.1917.
337Die Werkstatt der Kunst, 14. Jg. Heft 4, 26.10.1914.
338Anwesend waren die Delegierten aus Berlin, Breslau, Kassel, Dresden, M�unchen, Prag,

Rostock, Schwerin und Stuttgart.
339Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft 4, 25.10.1915.
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des Zusammenwirkens mit der m�annlichen K�unstlerschaft sind die Grundlagen

der Arbeit in den Bundes-Vereinen gewesen."340

Auf der Versammlung 1915 berieten die Bundesmitglieder die Fragen zeit-

gem�a�er Wettbewerbe und Ausstellungsgelegenheiten sowie der Besteuerung

der K�unstlerschaft. Bei den Vorstandswahlen wurden die erste Vorsitzende

Martha Giese und ihre Stellvertreterin Hildegard Lehnert in ihren �Amtern

best�atigt.341 Wie bereits bei den vorangegangenen Generalversammlungen

pegte die Vorstandschaft den Kontakt zu den landesf�urstlichen Familien.

Prinzessin Mathilde, Herzogin von Sachsen und Ehrenmitglied der Dresdener

Gruppe, lud die Frauen auf ihren Landsitz nach Hosterwitz zum Tee und zu

einer Besichtigung des Pillnitzer Schlosses ein. Auch beim Frauenklub Dresden

1910 waren die K�unstlerinnen zu Gast.342

Die Bitten \ohne Sturmlaufen". Die Luxussteuer und das Frauenstudium

In den folgenden Monaten gri� der Bund deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine erstmals in eine �ubergeordnete kunstpolitische Debatte

ein. Der Vorstand verfa�te 1916 zwei Petitionen343, die sich gegen die Absicht

wandten, Werke der bildenden Kunst zu versteuern, da die K�unstlerinnen

f�urchteten, aufgrund der h�oheren Preise K�aufer zu verlieren.344 Die Eingaben

an die Reichsorgane erfolgten im Einklang mit der Kunstgenossenschaft.

An der Seite des gro�en Verbandes der deutschen K�unstlerschaft zeigte

der allgemeine Protest Wirkung und das Kriegsgewinnsteuergesetz wurde

gemildert.345

340Ebd., 15. Jg., Heft 2, 11.10.1915.
341Das Amt der ersten Schriftf�uhrerin �ubernahm Lilly Freund aus M�unchen und das der

zweiten Schriftf�uhrerin Tilla J�ahrig{L�ohr aus Dresden. Anna Gumlich{Kempf aus Berlin

wurde zur Schatzmeisterin bestellt, ihre Stellvertreterin war Frau von Kestner aus Kassel.

Beisitzerin wurde die Dresdner Vorsitzende Berta Schrader.
342Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft 4, 25.10.1915.
343Kunstnachrichten, 2. Jg., Heft 5, 10.3.1917.
344Wortlaut der Petition vom 10.2.1916: \Der unterzeichnete Hauptvorstand des Bundes

deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnen-Vereine e.V. bittet, seinen ernsten Bef�urchtun-

gen ganz ergebenst Ausdruck geben zu d�urfen, da� durch jene Besteuerung einem wichtigen

kulturellen Faktor, wie dem der bildenden Kunst, unausbleiblicher, tiefeingreifender Scha-

den zugef�ugt werde. . . .Wenn aber der Druck einer emp�ndlichen Steuer den Erwerb von

Kunstwerken durch Private noch mehr erschwert oder ganz verhindert, so verliert die K�unst-

lerschaft die Grundlage f�ur ihre Lebensf�uhrung." Die Besteuerung von Kunstwerken sollte

in das Kriegsgewinnsteuergesetz aufgenommen werden. | Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg.,

Heft 21, 21.2.1916.
345Kunstnachrichten, 2. Jg., Heft 5, 10.3.1917.
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In der Frage des Akademiestudiums f�ur Frauen hielt sich der Bundesverband

bis Dezember 1918 mit �o�entlichen Aktionen zur�uck. Nachdem sich die poli-

tische Situation nach der Abdankung der Monarchie ver�andert hatte und das

Thema in den Fachzeitschriften und in der Tagespresse mehrfach diskutiert

worden war, wandte er sich 1919 an die Regierungen der L�ander346, welche

die Entscheidung um das staatliche Frauenkunststudium zu diesem Zeitpunkt

noch diskutierten. Die betre�enden Ministerien versicherten dem Bund am

Ende des Jahres 1919, da� nach der Akademie�o�nung in Berlin seit Ostern

1919 nun auch die Unterrichtsst�atten in Karlsruhe, Breslau und Dresden \die

weiblichen Kunststudierenden ohne weitere Einschr�ankungen aufnehmen"347

w�urden. In Dresden hatte sich der Ortsverband Dresdner K�unstlerinnen in die-

ser Frage sehr bem�uht. Nur in M�unchen stand 1919 noch eine Entscheidung

aus, die Vorlage wurde im Landtag und im Ministerium beraten.

Der Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine bef�urworte-

te durchaus eine uneingeschr�ankte �O�nung der Akademien f�ur Studentinnen,

dennoch hatte er sich bisher auf einfache Nachfragen beschr�ankt. Er verfolgte

in dieser Richtung eine wesentlich andere Taktik als diejenigen Gruppen und

K�unstlerinnenorganisationen, welche sich mit Petitionen an die L�anderregie-

rungen wandten.348 Die Frauen des Bundes betrachteten die Akademiezulas-

sung als \einfache logische Folgerung aus der bisherigen Entwicklung heraus,

welche die Bildungsm�oglichkeiten f�ur die Frauen genommen haben"349. Der

Verband setzte darauf, da� die Aufhebung der Beschr�ankungen eine nat�urliche

Konsequenz von Frauenleistungen sein werde und argumentierte damit �ahnlich

wie der gem�a�igte Fl�ugel der Frauenbewegung in der Frauenstimmrechtsfra-

ge. Die Einf�uhrung des Frauenkunststudiums sollte nach seiner Au�assung

\ohne Sturmlaufen"350 erfolgen. Das Frauenstudium sollte allerdings erst ein-

gef�uhrt werden, \wenn wieder ruhigere Zeiten in unser schwer gepr�uftes Va-

terland eingekehrt"351 seien. Ein weiterer Grund f�ur die Zur�uckhaltung d�urfte

auch darin liegen, da� solche Anschlu�vereine, welche eigene Aus- und Weiter-

bildungsst�atten unterhielten, nicht unbedingt daran interessiert waren, ihren

346Der Stellungsnahme ging eine vereinsinterne Resolution vom Oktober 1918 bez�uglich

der Zulassung weiblicher Studierender an den Kunsthochschulen voraus.
347Die Werkstatt der Kunst, 19. Jg., Heft 13, 29.12.1919; Kunstnachrichten, 5. Jg., Heft 1,

15.1.1920.
348Der Deutsche K�unstler. Organ der wirtschaftlichen Verb�ande bildender K�unstler

Deutschlands, des Verbandes Deutscher Illustratoren, des Frauenkunstverbandes und des

Vereins W�urttembergischer Kunstbildhauer, 5. Jg., Nr. 8, 15.11.1918.
349Die Werkstatt der Kunst, 18. Jg., Heft 10, 2.12.1918.
350Ebd., 5. Jg., Nr. 9, 15.12.1918.
351Ebd.
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k�unstlerischen Unterricht, der den Anspruch hatte, professionellen Anforderun-

gen gerecht zu werden, durch ein Studium an �o�entlichen Schulen zu ersetzen.

Dies bedeutete n�amlich den Entzug der f�ur das Schul- und Vereinsleben not-

wendigen staatlichen Subventionen. Den eigenen Lehrst�atten drohte mit dem

Verlust der Zusch�usse die Schlie�ung. Ohne die Bildungseinrichtungen waren

sie aber eine ihrer wichtigsten Vereinsaufgaben beraubt. Der Verein der K�unst-

lerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin ho�te gar auf eine Verstaatlichung

seiner Schule und behinderte damit die Debatte um die Akademiezulassung.

5.2 Der Bund deutscher K�unstlerinnenvereine

1920 bis 1933

Die dritte Generalversammlung des Bundes deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine, die regul�ar im Jahre 1917 in Kassel h�atte statt�nden

sollen352, wurde zun�achst um ein Jahr verschoben. Wie schon bei der Termin-

verlegung 1914 ho�ten die Verbandsfrauen auf ein schnelles Kriegsende. Letzt-

endlich fand die Mitgliederversammlung drei Jahre sp�ater als geplant statt.353

Die Abgesandten der angeschlossenen Vereinigungen trafen sich vom 21. bis

23. September 1920 in den R�aumen des Frauenklubs Kassel in kleiner Runde354

| es waren nur die Delegierten aus Berlin, Dresden, M�unchen und Stuttgart

anwesend. Die immer noch schwierigen Verh�altnisse hinderten die Verantwort-

lichen aus Braunschweig, Bremen, Breslau, Prag, Rostock und Schwerin an der

Reise ins Hessische.

Auch die Vertreterinnen des 1919 gegr�undeten Hiddensoer K�unstlerinnen-

bundes hatten sich entschuldigt. Die kleine Ausstellungsgemeinschaft war gleich

nach ihrer Entstehung dem Dachverband beigetreten. Die Gruppe bestand aus

ungef�ahr zehn K�unstlerinnen, welche aus ganz Deutschland kommend sich je-

des Jahr l�angere Zeit auf der Ostseeinsel f�ur Malstudien aufhielten.355 Die

352Kunstnachrichten, 2. Jg., Heft 16, 26.9.1917.
353Im Oktober 1918 waren zu der Versammlung des Bundesvorstandes in Berlin nur die

Delegierten der naheliegenden Vereine erschienen. | Archiv des BBKW, Bericht �uber die

Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1920; Die Werkstatt der

Kunst, 18. Jg., Heft 10, 2.12.1918.
354Die Werkstatt der Kunst, 19. Jg., Heft 45, 13.9.1920.
355Zu ihnen geh�orten u. a. Henni Lehmann aus G�ottingen/Weimar, Clara Arnheim aus Ber-

lin, Elisabeth B�uchsel aus Stralsund, Gertrud K�orner aus Brandenburg, Margarete Machholz

aus Dresden, Anna Meyer aus Rostock und Martha Mischel aus Mei�en. Im Jahr 1925 stell-

ten auch Katharina Bamberg aus Stralsund und Hildegard Tresselt aus Stettin aus. | Archiv
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Vereinigung ho�te, unter den erholungsuchenden K�aufer und K�auferinnen zu

�nden und veranstaltete j�ahrlich von Mitte Juni bis Mitte September Ausstel-

lungen in Vitte auf Hiddensee.356

Der R�uckblick auf die Verbandsarbeit vor der Inationskrise

Auf der Jahresversammlung 1920 berieten die Anwesenden Satzungs�anderun-

gen, w�ahlten den Vorstand und legten Rechenschaft �uber die vergangenen Ver-

einsjahre ab. Au�erdem wurden Antr�age zur Namens�anderung, zur Beitrags-

erh�ohung und zur Werbung j�ungerer Mitglieder behandelt.

Die wesentlichste Neuerung vollzogen die Bundesmitglieder mit der

Verk�urzung des bisherigen Verbandnamens: Ab September 1920 hie� die Or-

ganisation Bund deutscher K�unstlerinnenvereine. Damit wurde der Tatsache

Rechnung getragen, da� die Mitgliedsvereine allesamt aus dem Gebiet des

Deutschen Reiches stammten.

Der neue Satzungsentwurf von 1920357 beinhaltete \im wesentlichen keine

�Anderung, mehr Vereinfachung und praktische Handhabung"358. Die Neuerung

betraf u. a. die Erh�ohung bzw. Sta�elung der Mitgliedsbeitr�age, so da� die

Finanzlast der kleineren Vereine verringert werden konnte.359

des BBKW, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnen-

vereine 1920; Die Werkstatt der Kunst, 19. Jg., Heft 5, 3.11.1919; Frau und Gegenwart, 1.

Jg., Nr. 4, 13.10.1925.
356Handbuch des Kunstmarktes, 1926, S. 355.
357Die Statuten vom 22. September 1920 liegen leider nicht im Originaltext vor. Der ur-

spr�ungliche Wortlaut ist aber erhalten, da die handschriftlichen Eintragungen und �Uber-

schreibungen eines Entwurfs f�ur die Satzungs�anderung am 17. Oktober 1925 an einer Aus-

fertigung des Jahres 1920 vorgenommen worden waren. | StA M, Pol.Dir. M�unchen 5651,

Satzung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1920/25.
358Archiv des BBKW, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher

K�unstlerinnenvereine 1920.
359Der Antrag lautete zun�achst: Vereine mit bis zu 25 Mitgliedern sollten 15 Mark zah-

len, bis 50 Mitglieder 20 Mark, bis 100 Mitglieder 30 Mark. Je hundert Mitglieder erh�ohte

sich der Betrag um jeweils 10 Mark. In der Satzung von 1920 wurden dann folgende Bei-

tragss�atze festgeschrieben: Der Mindestbeitragssatz von 15 Mark galt bei bis zu f�unfzig

Vereinsmitgliedern. Dieser Betrag erh�ohte sich bei bis zu hundert Mitgliedern auf 25 Mark.

Der H�ochstbeitrag von 55 Mark war bei bis zu vierhundert Mitgliedern zu zahlen. Die Bei-

tragss�atze wurden 1925 aus der Satzung gestrichen. Um exibler auf die wirtschaftliche

Gesamtsituation reagieren zu k�onnen, sollten die Geldbetr�age in jeder Gesch�aftsperiode neu

festgesetzt werden. | Satzung 1920/25, Paragraph 4.
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\Mit ungeteilter Genugtuung". Die Satzungs�anderung im Jahre 1920

Mit der Satzung 1920/25 ist zum ersten Mal eine Textfassung der Verbands-

bestimmungen, welche �uber die Vereinsaufgaben und die Vereinsorgane Auf-

schlu� geben, greifbar. Wenngleich nicht von grundlegenden Ver�anderungen

gegen�uber den Gr�undungsstatuten auszugehen ist, so ist dennoch nicht auszu-

schlie�en, da� bei einer Satzungs�anderung, die vermutlich 1915 durchgef�uhrt

wurde, Formulierungen hinzugef�ugt worden waren. Deshalb werden erst an

dieser Stelle einige Erl�auterungen zum Verbandszweck, zu den Aufnahmebe-

stimmungen f�ur neue Mitglieder und zur Wahlordnung gegeben.

Der Bund deutscher K�unstlerinnenvereine formulierte in seiner Satzung

aus dem Jahre 1920: \Er [der Bund] bezweckt die Vereinigung aller deutschen

K�unstlerinnen-Organisationen, welche die F�orderung ihrer idealen und wirt-

schaftlichen Berufsinteressen anstreben, sowie die gemeinsame Verfolgung die-

ser Ziele; er will ferner f�ur eine geschlossene Interessenvertretung mit der Deut-

schen Gesamt-K�unstlerschaft wirken."360 Der Bund machte es sich zur Aufga-

be, f�ur die weiblichen Kunstscha�enden die \ordentliche Mitgliedschaft . . . bei

denjenigen K�unstlervereinen [ zu erreichen], die bisher diesen K�unstlerinnen

nur die au�erordentliche Mitgliedschaft gew�ahrten". Au�erdem bem�uhte er

sich um die \W�ahlbarkeit aus�ubender K�unstlerinnen zu allen k�unstlerischen

�Amtern"361. Wie wichtig dem Bund die Entsendung von Vertreterinnen in

die Vereinsorgane der �uberwiegend m�annlich gepr�agten Korporationen war, in

denen �uber die Pr�asentations- und Verkaufsm�oglichkeiten entscheiden wurde,

machte die Erfolgsbilanz dieser Bestrebungen bis 1920 deutlich. \Mit ungeteil-

ter Genugtuung" vermerkte der Bundesvorstand auf der Generalversammlung

in Kassel, da� \in weit �uber 50 F�allen seit dem nun bald 12j�ahrigen Beste-

hen des Bundes . . . K�unstlerinnen unter den Kollegen t�atig gewesen"362 seien.

Gemeint war damit die Aufnahme einzelner Kolleginnen in den Vorstand, in

die Jurien und H�angekommissionen der K�unstlerkorporationen oder in andere

�Amter. Wenn erst einmal eine Frau in ein Gremium gew�ahlt worden war, dann

f�uhrte dies fast immer zu einer Wiederwahl, wie auf der Bundesversammlung

zufrieden festgestellt werden konnte.

Die Frauen waren der Ansicht, da� sie von den Vereins�amtern aufgrund der

abwertenden Urteile gegen�uber weiblichem K�unstlertum ausgeschlossen wur-

360Ebd., Paragraph 1.
361Ebd.
362Archiv des BBKW, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher

K�unstlerinnenvereine 1920. | Erstmals war 1912 eine Frau in die Jury der gro�en Aus-

stellung der Kunstgenossenschaft in Hannover gew�ahlt worden. Es handelte sich um Hanna

Mehls. | Deutscher Lyceum-Club, 8. Jg., Nr. 1, 1.1.1912.
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den. Um die Vorbehalte zu �uberwinden, galt es f�ur die einzelne K�unstlerin

\pichtgetreu[e]"363 zu wirken, wenn sie in die Vereinsaussch�usse einmal auf-

genommen war. Darunter verstanden die Bundesmitglieder die unau��allige,

ei�ige Mitarbeit zum Wohle der Gesamtinteressen der Korporationen. Ein-

mal erreichte Vereinsposten wagten die K�unstlerinnen nicht durch spektakul�are

Frauenforderungen zu riskieren. Und wenn eine Genossin wiedergew�ahlt wur-

de, weil sie sich bew�ahrt hatte, so folgte daraus nicht, da� weitere Kolleginnen

die Chance erhielten, in dieselben Vereinsgremien vorzusto�en. Die Bundesmit-

glieder betrachteten es deshalb bereits als Erfolg, �uberhaupt eine Vertreterin in

den einschl�agigen Kunstorganisationen zu wissen. Sie versuchten, die errunge-

ne Position auszubauen, doch das Erreichte war ihnen beileibe nicht sicher. Am

Beginn des dritten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts vermerkte der Bundesvor-

stand ern�uchtert \Bestrebungen, die Frauen abermals wegzudr�angen"364. Der

Bund beeilte sich deshalb weiterhin, Wahlvorschl�age f�ur geeignete Frauen aus

seinen Reihen zu machen.

Auch in den Berichten der angeschlossenen K�unstlerinnenvereine wurde

deutlich, wie sehr das Gewicht der Aktivit�aten auf der Bestrebung lag,

einzelne Frauen in die Vorst�ande und Jurien der lokalen Kunstvereine,

wirtschaftlichen Vereinigungen oder Ortsgruppen der Kunstgenossenschaft

zu bringen. Die K�unstlerinnen de�nierten den Erfolg ihrer Vereinsaktivit�aten

weitgehend �uber das Gelingen dieser Bem�uhungen. Das Verbandsleben hatte

sich indessen so gefestigt, da� in der Weimarer Republik die Bildung und

die Pege des Netzwerkes durch die Dachorganisation an die letzte Stelle in

der Aufgabenliste gerutscht war: Die Integration von K�unstlerinnen in die

allgemeinen Organisationen wurde der Verantwortung des Bundes f�ur die

\wechselseitige[n] Beziehungen zwischen den angeschlossenen Vereinen"365

vorangestellt.

Zur Mitgliedschaft aufgerufen waren \alle deutschen K�unstlerinnen-Vereine,

die ernste, k�unstlerische Interessen verfolgten"366. �Uber die Aufnahme von

Mitgliedsvereinen entschied der Hauptvorstand. Dieser setzte sich aus der Vor-

sitzenden, der Schriftf�uhrerin, der Kassenf�uhrerin und den jeweiligen Stellver-

treterinnen sowie den Beisitzerinnen zusammen.367 Zum Hauptvorstand trat

363Archiv des BBKW, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher

K�unstlerinnenvereine 1920.
364Ebd.
365Ebd. | Hierbei wurde nicht vergessen zu betonen, da� sich der Verband nicht \in die

inneren Angelegenheiten der ihm angeschlossenen Organisationen" einzumischen hat.
366Satzung 1920/25, Paragraph 2.
367Der Hauptvorstand wurde von der Mitgliederversammlung gew�ahlt. Jedes zweite Jahr
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der erweiterte Vorstand, auch Ausschu� genannt. Er bestand aus je einer Ver-

treterin der angeschlossenen Vereine und sollte aus der Gruppe der kunst-

aus�ubenden Mitglieder bestimmt werden.368 W�ahrend dem Hauptvorstand die

Verwaltungsgesch�afte oblagen, hatte der Gesamtvorstand die Beschl�usse der

Mitgliederversammlung auszuf�uhren sowie alle \Ma�nahmen des Bundes"369

zu beraten und die Beschl�usse zu fassen. Alle zwei Jahre sollte eine ordentliche

Mitgliederversammlung abgehalten werden, der Gesamtvorstand traf sich nach

Bedarf.370

Die Stimmenzahl der Anschlu�organisationen in der Mitgliederver-

sammlung richtete sich nach der Vereinsgr�o�e: je 50 Mitglieder gab es eine

Stimme.371 Damit hatten die gro�en Vereine in Berlin und in M�unchen

den gr�o�ten Einu� auf die Entscheidungen in der Mitgliederversammlung.

Aufgrund ihrer Mitgliederzahl besa�en auch die Stuttgarterinnen ein gr�o�eres

Gewicht.

Die Bilanz der Vereinsaktivit�aten der Jahre 1915 bis 1920 �el nur bedingt

erfreulich aus: Geplante Projekte, wie die Durchf�uhrung einer Lotterie und

k�unstlerische Wettbewerbe, konnten aufgrund der ung�unstigen Verh�altnisse

nicht durchgef�uhrt werden. Auf der Erfolgsseite vermerkte der Bundesver-

band die Hochschulzulassung der Kunststudentinnen, wenngleich die Frauen

ern�uchtert feststellen mu�ten, da� nur die Begabtesten von den Akademien

aufgenommen wurden. Doch mit der Studienerlaubnis allein war es nicht ge-

schied ein Drittel der Vorstandsmitglieder aus und wurde durch Wahl erg�anzt, wobei Wie-

derwahl zul�assig war. 1920 geh�orten in den Hauptvorstand: Erste Vorsitzende Martha Giese,

stellvertretende Vorsitzende Hildegard Lehnert, Schriftf�uhrerin Lilly Freund, stellvertreten-

de Schriftf�uhrerin Marie Wiest, Kassenf�uhrerin Anna Gumlich-Kempf, stellvertretende Kas-

senf�uhrerin Tilla J�ahrig-L�ohr, Beisitzerin Ida Str�over.
368Die Vertreterin mu�te nicht der Vorstandschaft des Anschlu�vereins angeh�oren, sondern

konnte auch von ihrem Verein ernannt werden. 1920 bestand der Ausschu� aus: Luise Ax-

ter aus Berlin, Margarete Raabe aus Braunschweig, Berta Plump aus Bremen, Elise Nees

von Esenbeck aus Breslau, Frida Koeppel aus Kassel, Paula Kohlsch�utter aus Dresden, An-

na Margarete Hurt aus M�unchen, Marie Nestler-Laux aus Prag, Anna Meyer aus Rostock,

Helene Schr�oder aus Schwerin, Anna Peters aus Stuttgart und Henni Lehmann aus Hidden-

see/G�ottingen.
369Satzung 1920/25, Paragraph 5.
370Wahrscheinlich legte die Gr�undungssatzung den Abstand der Generalversammlungen

auf drei Jahre fest, denn die ersten Delegiertentagungen folgten bzw. waren in diesem Ab-

stand geplant: 1908, 1911 und 1914. Nach dem Tre�en im Jahre 1915 war zum ersten Mal die

n�achste Zusammenkunft nach zwei Jahren, n�amlich 1917 festgesetzt. Diese Tatsache deutet

auf eine Satzungs�anderung im Jahre 1915 hin.
371Satzung 1920/25, Paragraph 6.
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tan. Der Bund war der Ansicht, da� er auch Einu� auf die �Anderungen der

Lehrpl�ane nehmen sollte. Au�erdem mu�te der Verband erkennen, da� die

staatlichen F�ordergelder an die m�annliche K�unstlerschaft vergeben wurden.

Diesem Problem begegnete der Bund mit einer Selbsthilfema�nahme: Er rief

seine Mitglieder auf, den Studentinnen Stipendien zur Verf�ugung zu stellen.

Die Reorganisation der Verbandsarbeit nach 1925

Auf der Kasseler Generalversammlung im Jahre 1920 vereinbarten die Frauen

ein Wiedersehen auf dem n�achsten Delegiertentre�en 1922 in Stuttgart. Doch

auch dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Schuld an der Verschiebung

waren die erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen, die die k�unstlerische Exi-

stenz vieler Mitglieder in Frage stellten und das Leben des Verbandes und sei-

ner Mitgliedsvereine l�ahmten. Aus den Anfangsjahren der Weimarer Republik

und den harten Zeiten der Ination sind deshalb kaum Nachrichten �uber den

Bund deutscher K�unstlerinnenvereine �uberliefert.

In diese Zeit �el auch der Tod der ersten Vorsitzenden Martha Giese. Sie

starb vermutlich im November 1923. Die stellvertretende Vorsitzende Hilde-

gard Lehnert �ubernahm bis zur endg�ultigen Amtsbest�atigung durch Neuwahl

vertretungsweise den Verbandsvorsitz.372

Nach langen Jahren die Generalversammlung 1925 in Stuttgart

Das Verbandsleben kam nach der langen und schweren Inationskrise erst im

Jahre 1925 wieder in Gang. Zu diesem Zeitpunkt vertrat die Bundesorganisa-

tion 970 bis 980 Personen.373 Mit der Generalversammlung in Stuttgart konnte

wieder ein Austausch zwischen den K�unstlerinnenvereinen statt�nden. Die Ver-

treterinnen der K�unstlerinnenkorporationen trafen sich vom 15. bis 17. Okto-

ber 1925 im Vereinshaus der w�urttembergischen Malerinnen in Stuttgart. Zur

Tagung konnten alle zw�olf Mitgliedsvereinigungen des Verbandes Delegierte

senden.374

Dem Bundesverband neu beigetreten war der Verband ost- und westpreu�i-

scher K�unstlerinnen, der seinen Sitz in K�onigsberg hatte.375 Die kleine Gruppe

372Kunsthalle Bremen, Plump, Bericht �uber die T�atigkeit des BMV.
373StA M, Pol.Dir. M�unchen 5651.| Unklar bleibt, ob diese Angabe nur die kunstaus�uben-

den Frauen oder die Gesamtmitgliederzahlen der Anschlu�vereine betre�en. Das Handbuch

des Kunstmarktes von 1926 z�ahlte 926 ordentliche Mitglieder.
374Vgl. Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 128f.
375Vgl. Ein Haus blieb 100 Jahre lebendig, o. S.
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von Kunstfreundinnen und K�unstlerinnen wurde vor 1913 gegr�undet376 und

hatte sich zun�achst dem Frauenkunstverband angeschlossen.

Die Beratungen des Jahres 1925 drehten sich um die Einrichtung von

K�unstlerkammern, um die Versicherungspicht f�ur freie Berufe und um die

Scha�ung von Arbeitsvermittlungsstellen. Auf der Delegiertenversammlung in

Stuttgart wurde auch die Mitbegr�underin des W�urttembergischen Malerinnen-

vereins und langj�ahrige Vorsitzende Anna Peters (1843{1926) als \Meisterin

der deutschen Malerinnen" geehrt und zur Ehrenpr�asidentin des Bundes deut-

scher K�unstlerinnenvereine ernannt.

Die wenigen Satzungs�anderungen, die im Jahre 1925 vorgenommen wur-

den, betrafen neben exibleren Beitragss�atzen und der Erh�ohung der Zahl der

Beisitzerinnen im Hauptvorstand die Aufnahme von f�ordernden Mitgliedern.

Der Verband brauchte o�enbar dringend die Unterst�utzung eines einu�rei-

chen und kaufkr�aftigen Personenkreises. Deshalb waren nun \Einzelpersonen"

zugelassen, \welche den Bundesbestrebungen wohlwollendes Interesse"377 ent-

gegenbrachten. Allerdings wurde den Kunstfreunden und Kunstfreundinnen

kein Stimmrecht zugebilligt.

Die neue Kollegialit�at. Der Frauenkunstverband als Mitglied

Im Jahre 1927 trafen sich die Mitglieder zur planm�a�igen Generalversamm-

lung vom 3. bis 6. Oktober im K�unstlerheim in Weimar. Zur Bundestagung

erschienen zum ersten Mal auch Vertreterinnen des Frauenkunstverbandes aus

Berlin.378 Der ehemalige Konkurrenzverband entwickelte sich in den Inations-

jahren zu einem einfachen K�unstlerinnenverein und schlo� sich 1927 dem �alte-

ren Bundesverband an.

Die K�unstlerinnen stellten auf der Versammlung fest, da� die \Zeit . . . in

erh�ohtem Ma�e [fordere], gegenseitig Erfahrungen auszutauschen, Standes-

376Der K�onigsberger K�unstlerinnenverein war dem Verband ostpreu�ischer Frauenvereine

angeschlossen und wurde in den ersten Jahren von der Vorsitzenden Anna Michelau, sp�ater

von Olga Windelband und Anfang der 1930er Jahre von Elisabeth Wol�{Zimmermann ge-

leitet. Die Zahl der kunstaus�ubenden Mitglieder lag bei etwa 25 Personen. | Frauenbe-

rufsfrage und Bev�olkerungspolitik. Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine f�ur 1917.

Hg. v. Elisabeth Altmann-Gottheiner, Leipzig/Berlin 1917; Jahrbuch des Bundes Deutscher

Frauenvereine 1919; Die Frau im neuen Deutschland. Jahrbuch des Bundes Deutscher Frau-

envereine 1920. Hg. v. Elisabeth Altmann-Gottheiner, Leipzig/Berlin 1920; Handbuch des

Kunstmarktes 1926; Dresslers Kunsthandbuch 1934, S. 556.
377Satzung 1920/25, Paragraph 2.
378Zu Gast waren die Vorsitzende Eva Stort und Katharina Heise. | Deutscher Lyceum-

Club, 22. Jg., Nr. 11, November 1927. | Aus Bremen war 1927 niemand erschienen, denn

der Bremer Malerinnenverein hatte sich im Januar desselben Jahres aufgel�ost.
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interessen wahrzunehmen und Mittel und Wege zu suchen, den K�unstlerinnen

das Ansehen und die Gleichberechtigung unter den K�unstlern zu verschaf-

fen"379. Zu diesem Zweck riet der Bund, Kollegen | gemeint waren wohl auch

die m�annlichen | zu den Vereinsausstellungen als G�aste einzuladen: \. . . das

ist ein gesunder und anzustrebender Wettbewerb, der f�ur beide Teile in bezug

auf Kollegialit�at beste Erfolge zeitigen d�urfte."380 Sorgen machte man sich um

die Qualit�at der k�unstlerischen Leistungen, welche die Frauen durch Kitsch

und Massenware gef�ahrdet sahen. Diese Arbeiten br�achten zwar �nanziellen

Gewinn, w�urden aber einen sch�adigenden Einu� auf die Kunst aus�uben. Des-

halb formulierte der Verband die Aufgabe der K�unstlerinnenvereine, \dahin zu

streben, nur einwandfreie, wirklich gute Kunst zu zeigen und zu f�ordern"381.

\. . .meist, wir k�onnen es getrost sagen, ist keine Frau in der Jury".

�Uber die Situation von Jurymitgliedern

In Weimar referierte die Berliner Bildhauerin Katharina Heise382 (y1964), eine

Vertreterin des Frauenkunstverbandes, �uber die Situation der K�unstlerinnen in

den Ausstellungsjurien. Ihr Eindruck von den herrschenden Verh�altnissen fa�-

te sie mit den Worten zusammen: \. . .meist, wir k�onnen es getrost sagen, ist

keine Frau in der Jury"383. Heise hatte die Erfahrung gemacht, da� die Arbeit

der m�annlichen Kollegen immer Vorrang geno�. Dennoch wollte sie die Forde-

rung nach gleichwertiger und gleichberechtigter Stellung nicht aufgeben und

scheute deshalb keineswegs den Konkurrenzkampf. Vielmehr schlug sie den

anwesenden K�unstlerinnen vor, in organisatorischer Hinsicht �Anderungen vor-

zunehmen. Sie empfahl den Zusammenschlu� aller in einer Stadt existierenden

K�unstlervereine und Ausstellungsgemeinschaften zu einem Kartell. Nur mit

Hilfe dieser �ubergeordneten Organisationsform h�atten die Frauenverb�ande ei-

ne Chance, in der Jury der kollektiven Kartellausstellungen gleichberechtigt

mitwirken zu k�onnen. Au�erdem trat Heise f�ur eine alphabetische Jurierung

unter Weglassung der Vornamen ein.

379Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK, Auszugsweise Abschrift des Berichtes

�uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1927.
380Ebd.
381Ebd.
382Auch unter dem Pseudonym Karl Luis Heinrich{Salze bekannt. Sie arbeitete f�ur die

sozialistische Wochenschrift Die Aktion. Ihre Motive stammten aus der Welt der einfachen

Menschen und der Arbeiterbewegung. Im Dritten Reich galten ihre Werke als entartet. Nach

1945 lebte sie in Sch�onebeck in der DDR. | ZASMPK, ZA Katharina Heise.
383Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK, Auszugsweise Abschrift des Berichtes

�uber die Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1927.
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Heise sprach in ihrem Referat einen weiteren schwierigen Punkt an. Vie-

le Frauen, die als einzige weibliche Person in den Ausstellungsjurien �uber die

Aufnahme oder Ablehnung von Kunstwerken ihrer Geschlechtsgenossinnen zu

urteilen hatten, machten diese Erfahrung: Es wurde von ihnen erwartet, da�

ihre Entscheidungen auf k�unstlerischer Autorit�at beruhen und sie gleichzeitig

die Interessen ihrer Vereinskolleginnen vertreten. Schwierig wurde diese Posi-

tion, wenn deren Werke nicht ihren Qualit�atsanforderungen entsprachen. Heise

erteilte den jurierenden Frauenvertreterinnen in solchen F�allen den Rat, Wer-

ke von Frauen, die sie vom k�unstlerischen Standpunkt ablehnen m�u�ten, nicht

zuzulassen, auch wenn die menschliche Anteilnahme dies verbiete. Statt des-

sen schlug sie vor, auf privatem Wege eine entsprechende Schadensminderung

vorzunehmen. Einerseits gegen schlechte Frauenkunst nicht die Stimme zu er-

heben und andererseits \gegen ihre Geschlechtsgenossinnen [nicht] besonders

scharf"384 zu sein, schien ein schmaler Grat zu sein und stellte f�ur jurierende

K�unstlerinnen eine hohe Belastung und Verantwortung dar.

Die Interessenwahrung zu Beginn der 1930er Jahre

Zur sechsten Mitgliederversammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenver-

eine luden die Braunschweiger K�unstlerinnen vom 18. bis 20. Oktober in ih-

re Stadt385, wohin Delegierte aus Berlin, Dresden, Kassel, M�unchen, Stutt-

gart und von Hiddensee kamen.386 Die Vertreterinnen aus Breslau, Schwerin,

K�onigsberg und Prag konnten nicht zur Tagung reisen; die kleine Rostocker

Kunstgruppe hatte sich 1929 aufgel�ost.387

384Ebd.
385Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes

deutscher K�unstlerinnenvereine 1930.
386Auf dem Gesellschaftsabend sprach Elisabeth Wol�{Zimmermann aus K�onigsberg �uber

das Thema \Kunst und Kultur der Gegenwart".
387Bei den Vorstandswahlen ergaben sich im Hauptvorstand folgende Ver�anderungen: Hil-

degard Lehnert wurde als erste Vorsitzende wiedergew�ahlt, ebenso die Schriftf�uhrerin Lilly

Freund. Die zweite Vorsitzende war Wilhelmine Melzer aus Breslau (sie wurde vermutlich

1925 oder 1927 in dieses Amt gew�ahlt), die zweite Schriftf�uhrerin Anna Margarete Hurt aus

M�unchen. Anna Gumlich{Kempf �ubernahm die Kassenf�uhrung, sie wurde unterst�utzt von

der stellvertretenden Kassenf�uhrerin Tilla J�ahrig{L�ohr. Henni Lehmann schied als Beisit-

zerin aus, an ihre Stelle trat Grete Maierh�user aus Kassel. Als Beisitzerinnen stellten sich

Sophie Doerr aus Kassel, Johanna Hoke aus M�unchen, Lydia Jost{Sch�afer aus Dresden und

Margarete Raabe aus Braunschweig zur Verf�ugung.
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Mit \unnachsichtlicher Strenge".

Die Mitgliederversammlung 1930 in Braunschweig

Auf der Tagung 1930 klagten die K�unstlerinnen �uber die �au�erst schwierigen

wirtschaftlichen Verh�altnisse. Die Vorsitzende Hildegard Lehnert stellte fest,

da� \der Wettbewerb bez�uglich Verdienstm�oglichkeiten innerhalb der weibli-

chen und m�annlichen Scha�enden au�erordentlich gestiegen"388 sei. Es gelte

nun in den \K�unstlerinnenkreisen den Anspruch auf vollwertige, echte Kunst-

leistungen, n�amlich solche, die von innen heraus entstehen, so hoch wie irgend

m�oglich zu erheben". Daher sei \strengste Selbstkritik" zu �uben und bei der

Aufnahme neuer Mitglieder mit \unnachsichtlicher Strenge" zu verfahren. \Ge-

schieht es nicht, schneiden wir uns in unser eigen Fleisch und geben au�erdem

den Kollegen auf der ganzen Linie Gelegenheit, ihre oft an den Tag gelegte Ge-

ringsch�atzung von Werken weiblicher Hand hervortreten, ja sogar bekr�aftigen

zu lassen"389, mahnte die Vorsitzende.

Die Arbeit in den Anschlu�vereinen erstreckte sich auf die Teilnahme und

die Organisation von Ausstellungen, die Durchf�uhrung von Wettbewerben so-

wie auf die Veranstaltung von Aktzeichenabenden und von Vortr�agen. Zwi-

schen den Vereinen war der Austausch von Werken zur \Anregung und der

gegenseitigen F�orderung"390 in Gang gekommen.

Der Bund deutscher K�unstlerinnenvereine forderte 1930 die K�unstlerinnen

abermals auf, in den Kunst- und K�unstlervereinen und im Reichsverband bil-

dender K�unstler391 mitzuarbeiten, obwohl der Bund \namhafte Erfolge" im

\Wirken f�ur Gleichstellung und Wertung der Frau in der bildenden Kunst"392

verk�undete und vor allem die Beteiligung von Frauen bei den Kunstausstellun-

gen wesentlich gestiegen sei. Den Bundesmitgliedern, insbesondere den jungen

Frauen, empfahl der Verband in die Renten- und Pensionsanstalt f�ur deutsche

bildende K�unstler in Weimar einzutreten.393

388Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1264-1, Bericht �uber die Mitgliederver-

sammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1930.
389Ebd.
390Ebd.
391Viele K�unstlerinnen waren bereits dem Reichsverband bildender K�unstler beigetreten.

Eine Eingabe des Bundes bei der Generalverwaltung der staatlichen Museen des deutschen

Reiches mit der Bitte um freien Eintritt in alle deutschen staatlichen Sammlungen wurde

negativ beschieden, mit dem Hinweis, da� ein gro�er Teil seiner Mitglieder dieses Privileg

�uber den Reichsverband genie�e.
392Die Frau, 38. Jg., Heft 4, Januar 1931.
393Des weiteren wurde der Einsatz von Sophie Doerr aus Kassel und Wilhelmine Melzer

aus Breslau bzw. Tilla J�ahrig{L�ohr aus Dresden in der Staatlichen Kommission zur Bek�amp-

fung von Schund und Schmutz in Wort und Bild positiv bemerkt. Freudig verk�undete die
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In Zeiten zunehmender Konkurrenz zwischen den Kunstscha�enden, von

Massenarbeitslosigkeit und von schwindender Kaufkraft der Bev�olkerung als

Folge der Weltwirtschaftskrise wurde der Ruf nach f�ordernden Mitgliedern

immer lauter. Bereits im Jahre 1925 hatte der Dachverband die Aufnahme

von unterst�utzenden Einzelmitgliedern in seinen Statuten festgeschrieben. Am

Ende der zwanziger Jahre ermahnte er seine Mitgliedsvereine, verst�arkt auf

die Gewinnung von unterst�utzenden Mitgliedern zu achten. Viele K�unstlerin-

nenvereinigungen versuchten durch die Kooperation mit den Verb�anden der

Frauenbewegung ein kunstliebendes und kaufwilliges Publikum f�ur ihre Arbeit

zu interessieren. Sie nutzten deshalb die M�oglichkeit, sich Stadt- und Landes-

verb�anden der Frauenvereine anzuschlie�en oder mit kulturellen Einrichtungen

und Frauenorganisationen, wie dem Verband f�ur das Vortragswesen Nieder-

sachsens394, oder mit Frauenklubs zusammenzuarbeiten.395

So war zum Beispiel der Verein der K�unstlerinnen zu Berlin Mitglied im

Deutschen Staatsb�urgerinnen-Verband und im Stadtverband Berliner Frauen-

vereine. Die Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen{Nassaus geh�orte dem Pro-

vinzialfrauenverband an, dar�uber hinaus bestanden bei den Kasselerinnen Ver-

bindungen zum Verband f�ur Frauenkultur. Der K�unstlerinnenverein M�unchen

war im Verein f�ur Frauen-Interessen vertreten.396 Der W�urttembergische Ma-

lerinnenverein hatte sich dem Stuttgarter Stadtverband angeschlossen. Die

zunehmende Vernetzung mit Institutionen der Gesamtk�unstlerschaft und der

Frauenbewegung zeugt von einem hohen Organisationsgrad des K�unstlerinnen-

verbandes und der Gesellschaft am Ende der Weimarer Republik.

F�ur das Jahr 1930 ist zum ersten Mal eine �nanzielle Unterst�utzung des

K�unstlerinnenverbandes durch den Staat nachweisbar. Nach einer Eingabe

der Bundesvorsitzenden erhielt der Verband vom Preu�ischen Ministerium f�ur

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung eine Beihilfe von 400 Mark \in An-

erkennung seiner Bestrebungen und zufolge der jetzigen mi�lichen Lage"397.

Bundesvorsitzende Hildegard Lehnert, da� ein Mitglied des Vereins der K�unstlerinnen zu

Berlin in die st�adtische Kunstdeputation aufgenommen worden war.
394Die Schweriner Kunstvereinigung schlo� sich diesem Verband an.
395Ein Vorteil dieser Zusammenarbeit war die M�oglichkeit, die Versammlungsr�aume und

die Publikationsorgane der Frauen- und Kulturorganisationen zu nutzen.
396Daneben war er auch Mitglied beim Verein f�ur christliche Kunst, dem K�unstlerhaus-

Verein und dem Bayerischen Volkshochschulverband.
397Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, Bericht �uber die Mitgliederversammlung des Bundes

deutscher K�unstlerinnenvereine 1930.
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\Die bindende Kraft des Bundesgedanken". Das 25j�ahrige Jubil�aum

Im Jahre 1932 feierte der Bund deutscher K�unstlerinnenvereine sein 25j�ahriges

Bestehen. Parallel dazu gedachten die M�unchner K�unstlerinnen des 50j�ahrigen

Bestehens ihrer Korporation. Aus diesem Anla� wurde die siebte Mitglieder-

versammlung des Verbandes vom 8. bis 10. Oktober in M�unchen abgehalten.398

Angereist waren die Vertreterinnen aus Berlin, Braunschweig, Breslau, Dres-

den, Kassel, K�onigsberg, M�unchen, Stuttgart und von Hiddensee. \Prag mu�te

umst�andehalber leider verzichten"399, hie� es im Versammlungsprotokoll. Der

Grund f�ur die Abwesenheit k�onnte darin liegen, da� sich die Pege von deut-

scher Kunst im Ausland im Laufe der 1920er Jahre immer schwieriger gestalte-

te. Die Schweriner Kunstvereinigung war unter den elf Mitgliedsvereinen nicht

mehr aufgef�uhrt, m�oglicherweise war sie aus dem Bundesverband ausgetreten.

Die Vorsitzende Hildegard Lehnert schilderte auf dem Delegiertentre�en

den Werdegang des Bundes, der \trotz mancher K�ampfe und Schwierigkeiten

. . . unentwegt zugunsten seiner Vereine gewirkt"400 habe. Sein \Durchhalten

�uber die Kriegs- und Nachkriegszeiten beweis[e] die bindende Kraft des

Bundesgedanken"401. Mit Nachdruck wies Lehnert darauf hin, da� \der

Zusammenschlu� von ausschlie�lich bildenden K�unstlerinnen, im Gegensatz

von Vereinen mit gemischten Berufen, das Ansehen derselben wesentlich"402

gef�ordert habe. Mit dieser �Au�erung distanzierte sich der K�unstlerinnen-

verband von einer neuen Bewegung, die 1927 von Hamburg ausgehend in

zahlreichen deutschen St�adten K�unstlerinnengemeinschaften mit Mitgliedern

aus unterschiedlichen Kunstgattungen hatte entstehen lassen. Es waren dies

die Ortsgruppen des Verbandes der Gemeinschaften deutscher und �osterreichi-

scher K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, kurz Reichs-Gedok. O�ensichtlich

hatten sich Rivalit�aten entwickelt. Die von einigen Gedok-Ortsgruppen

eingerichteten st�andigen Verkaufsausstellungen f�ur kunstgewerbliche Ar-

beiten stellten eine Konkurrenz f�ur die Traditionsvereine dar. Als einzige

Mitgliedsvereine des Bundesverbandes hatte sich der W�urttembergische

Malerinnenverein und der Verband ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen

f�ur einen Anschlu� an die junge Gedok-Dachorganisation entschieden.

398Die Vorstandswahlen erbrachten nur bei den Beisitzerinnen Ver�anderung: Margarethe

Raabe stellte ihr Amt zur Verf�ugung, an ihre Stelle wurde Fanny Remak aus Berlin gew�ahlt.
399Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1266-13, Bericht �uber die 7. Mitglieder-

versammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1932 in M�unchen.
400Ebd.
401Ebd. | Der Bund deutscher K�unstlerinnenvereine trat 1932 dem Bund f�ur Kunsterzie-

hung bei.
402Ebd.
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Im Jahre 1932 erstellte der Bundesverband eine Statistik, die Aufschlu� �uber

die Beteiligung der K�unstlerinnen in den Vorst�anden, Jurien, H�angekom-

missionen und anderen Gremien der K�unstlerkorporationen geben sollte.403

Der Verband beurteilte das Ergebnis positiv, die \K�unstlerinnenschaft

[bef�ande sich] bei Wahrung ihrer Belange, �o�entlichen Vertretungen und

Ber�ucksichtigung in aufsteigender Linie"404. Die Arbeit f�ur die Gleichstellung

der Frauen in der Kunstszene war dem Bund bis zum Beginn der 1930er

Jahre das wichtigste Anliegen geworden. Deshalb legten die Delegierten

aus den einzelnen St�adten bei ihrer Berichterstattung auf der Tagung 1932

neben der Erw�ahnung von Ausstellungsaktivit�aten405 Wert auf Nennung von

Mitgliedsfrauen in den wirtschaftlichen Organisationen, in den Jurien der

relevanten Ausstellungen sowie in den K�unstlervereinen.406

Zur n�achsten Tagung im Jahre 1934 lud die Stadt K�onigsberg die K�unst-

lerinnen des Bundesverbandes ein.407 Ob es zu diesem Tre�en kam, ist nicht

bekannt, denn f�ur das Jahr 1933 und insbesondere in der Frage der Gleichschal-

tung liegen f�ur den Bund deutscher K�unstlerinnenvereine keinerlei Erkenntnis-

se vor.408 Der Verband l�oste sich am 1. November 1935409 durch Mitgliederbe-

schlu� selbst auf.

403Die Statistik liegt leider nicht vor.
404Ebd.
405Der Bundesverband vermittelte am Ende der 1920er Jahre Austauschkunstausstellungen

zwischen den Mitgliedsvereinen. Au�erdem organisierte er f�ur seine Gruppen die Teilnahme

an der Ausstellungsabteilung \Mutter und Kind in der Kunst" auf der Ausstellung \Die

Frau", welche vom Berliner Messeamt im Fr�uhjahr 1933 veranstaltet wurde.
406Es wurde eigens darauf hingewiesen, da� die Bildhauerin Milly Steger in den Vorstand

der Berliner Secession gew�ahlt worden war. Der Verein der K�unstlerinnen zu Berlin erreichte

erstmals die geschlossene Beteiligung unter einer eigenen Jury bei der \Gro�en Berliner

Ausstellung", welche das Berliner Kartell der K�unstlervereine j�ahrlich veranstaltete.
407Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG-VdBK 1266-13, Bericht �uber die 7. Mitglieder-

versammlung des Bundes deutscher K�unstlerinnenvereine 1932.
408Lediglich der R�ucktritt der J�udin Fanny Remak aus ihrem Amt als Beisitzerin im Bun-

desverband ist bekannt. | Cierpialkowski und Keil, Der Verein Berliner K�unstlerinnen in

der Zeit zwischen 1933 und 1945. In: Profession ohne Tradition, S. 384.
409Bis zu diesem Zeitpunkt konnten die Vorstandsmitglieder Hildegard Lehnert und Anna

Gumlich{Kempf f�ur den Verband wirken. | StA M, Pol.Dir. M�unchen 5651.
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Das erste �uberregionale Netzwerk von K�unstlerinnenorganisationen im Deut-

schen Reich �rmierte unter der Bezeichnung Bund deutscher und �osterreichi-

scher K�unstlerinnenvereine. Nachdem sich bereits seit 1915 keine Korporation

aus �Osterreich unter den Mitgliedsvereinen befand, wurde der Name 1920 auf

Bund deutscher K�unstlerinnenvereine verk�urzt.

Die Geschichte des Bundesverbandes l�a�t sich bis 1933 in drei Phasen ein-

teilen: In einem ersten Schritt erfolgte in den ersten f�unf Jahren nach der

Gr�undung 1908 das Kennenlernen und der Aufbau einer Verbindung unter

den verschiedenen lokalen K�unstlerinnenvereinigungen. Im Vordergrund stan-

den der kollegiale Austausch und die gegenseitige Hilfeleistung. Bis 1913 |

dem Jahr mit der h�ochsten Zahl von Mitgliedsvereinen | konnte die Dachor-

ganisation ein stetiges Wachstum verzeichnen. Sogar Lokalkorporationen von

mittlerer Gr�o�e wie Stuttgart und Magdeburg stiegen nach einigen Jahren

in die Verbandsarbeit ein, nachdem sie sich am Anfang abwartend verhalten

hatten. Deshalb stellte der Bund zun�achst nur eine Verbindung zwischen den

beiden gro�en Traditionsvereinigungen in Berlin und in M�unchen dar, denen

sich einige kleine, meist sehr junge K�unstlerinnengemeinschaften angeschlossen

hatten.

In einer zweiten Phase r�uckte das Verbandsziel, mehr K�unstlerinnen in

K�unstlerkorporationen, in Vorstandsgremien und in Jurien zu bringen, in den

Vordergrund. Diese Aufgabe wurde m�oglicherweise in einer Satzungs�anderung

1915, sp�atenstens aber 1920 verankert. Sich in dieser Angelegenheit zu en-

gagieren, wurden die Mitgliedsvereine ermuntert. Au�erdem stellte der Bund

klar, da� er gesonderte Gro�veranstaltungen, bei denen ausschlie�lich Kunst-

werke von Frauenhand pr�asentiert werden, ablehne. Er wollte vielmehr die

Anzahl der ausgestellten Frauenarbeiten auf den allgemeinen Kunstaussstel-

lungen erh�ohen.

Diese Bem�uhungen begleiteten die Verbandsarbeit bis in die 1930er Jahre.

In einer dritten Phase ab 1920 konnte auch ein gewisser Erfolg bei der Ber�uck-

sichtigung von Frauen in Ausstellungen, wirtschaftlichen Korporationen und

K�unstlergremien verzeichnet werden. Damit erarbeiteten sich die K�unstlerin-

nen das gleiche Beteiligungs- und Vertretungsrecht wie die m�annlichen Kol-

legen. Sie blieben jedoch in der Kunstszene weiter unterrepr�asentiert, und in

den Gremien konnten sie aufgrund der geringen Anzahl von Delegierten leicht

�uberstimmt werden.

In den ersten Jahren der Weimarer Republik ruhte die T�atigkeit der Dach-

organisation weitgehend. Nachdem bereits der Erste Weltkrieg und die Revo-

lutionswirren die Veranstaltung einer Generalversammlung um drei Jahre hin-
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ausgez�ogert hatten, sorgte die Inationskrise f�ur eine weitere Unterbrechung

gemeinsamer Aktionen. Die lokalen Organisationen litten in der ersten H�alfte

der 1920er Jahre unter den �nanziellen N�oten ihrer Mitglieder und dem Be-

deutungsverlust bzw. Schlie�ung der vereinseigenen Kunstschulen und Unter-

richtskurse. Sie verloren damit nicht nur einen wichtigen Orientierungspunkt

f�ur ihre Vereinsarbeit, sondern �o�entliche Zusch�usse und Mitglieder.

In den �okonomisch schwierigen Jahren vor der Machtergreifung der Na-

tionalsozialisten bem�uhte sich der Bundesverband verst�arkt um unterst�utzend

wirkende Personenkreise. Die M�oglichkeit einer Mitgliedschaft f�ordernder Frau-

en und M�anner war bereits 1925 eingef�uhrt worden. Au�erdem betrieb der

Verband und seine Anschlu�vereine zur Verwirklichung der Organisationsziele

eine intensivere organisatorische Vernetzung mit der Frauenbewegung und den

lokalen Kunstkreisen.
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Kapitel II

Chancengleichheit und Dissens.

Die Berufsvertretung zur Wahrung frauen-

und kunstpolitischer sowie wirtschaftlicher

Interessen in der zweiten Generation der

K�unstlerinnenvereinigungen

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts ver�anderten sich das m�azenatische Umfeld

und das kunstpolitische Gesamtklima. Im Ringen um neue Formen und Ziele

einer weiblichen berufsst�andischen Interessenvertretung bildete sich eine zweite

Generation von K�unstlerinnenorganisationen heraus.

Mit den Frauenklubs, die sich nach dem Jahrhundertwechsel in fast jeder

gr�o�eren deutschen Stadt etablierten, tat sich f�ur die kunst- und kunstgewer-

betreibende Frau mit Bildung, Verm�ogen oder Talent ein neuer Wirkungs-

kreis auf. Geistig und k�unstlerisch Interessierte fanden in den gesellschaftlich

hochstehenden Klubs ein Pr�asentationsforum. Hier konnten sie Verbindungen

zu Frauen mit gehobenem Bildungsniveau aufbauen. �Uber Ausstellungs- und

Verkaufsveranstaltungen stellten die Frauenklubs die Kontakte zwischen den

Kunstscha�enden und einem kunstverst�andigen weiblichen Publikum her. Als

Beispiel f�ur eine K�unstlerinnengemeinschaft, die aus der Klubbewegung her-

vorging, ist die Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

zu nennen.

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts kamen Ausstellungsgemein-

schaften der zeitgen�ossischen K�unstlerinnenelite in Mode, wie zum Beispiel

die Ende 1905 ins Leben gerufene Verbindung bildender K�unstlerinnen

Berlin{M�unchen. Auch der 1912 gegr�undete Bund badischer K�unstlerinnen in

Mannheim bet�atigte sich vornehmlich auf dem Ausstellungssektor und schuf

vielf�altige Pr�asentations- und Verkaufsm�oglichkeiten in Galerien, Kunstverei-

nen, Frauenklubs und Warenh�ausern. Um sich die Mitarbeit von f�ordernden

117



Mitgliedern zu sichern, billigten die Mannheimerinnen ihren Kunstfreundinnen

das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zu. Gleichzeitig war der Bund

badischer K�unstlerinnen bem�uht, m�oglichst quali�zierte und erfolgreiche

Kunstscha�ende als Mitglieder zu gewinnen, um sich in der �O�entlichkeit mit

guten Kunstwerken darzustellen.

Die Entwicklung der K�unstlerinnenvereine in der zweiten Phase war von der

zunehmenden wirtschaftlichen Not gekennzeichnet, von der die gesamte K�unst-

lerschaft seit dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts betro�en war. Vor

diesem Hintergrund ist die Gr�undung der wirtschaftlichen K�unstlerverb�ande

in den Jahren 1912 bis 1914 zu sehen, welche es sich zur Aufgabe machten,

die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Interessen der K�unstlerschaft

gegen�uber Politik und Kunsthandel zu vertreten. Die weibliche Minderheit

der Kunstscha�enden sah ihre speziellen Interessen in diesen Verb�anden

jedoch nicht angemessen vertreten. Zudem wollten die Frauen zuk�unftig nicht

mehr von wichtigen Entscheidungsprozessen in den K�unstlerkorporationen

ausgeschlossen werden. Zur Vertretung ihrer \Sonderinteressen" | Forderun-

gen nach Mitbestimmung in den Kunstgremien und nach gleichberechtigten

Zugangsbedingungen zu den staatlichen Ausbildungsst�atten | entschieden sie

sich, eine eigene Organisation zu gr�unden. Die Mitarbeit in den allgemeinen

Berufskorporationen k�undigten sie jedoch nicht auf, sondern versuchten

verst�arkt, Frauen in der Vorstandsebene zu plazieren. Die Bem�uhungen um

Sitz und Stimme in Gremien und Aussch�ussen gingen sowohl vom Bund

deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine als auch vom Frauen-

kunstverband aus. Die Forderung nach Mitwirkung war durchaus erfolgreich:

In dem die kunstaus�ubenden Frauen Delegierte ihrer Institutionen in die

ma�gebenden Kunstgremien entsandten, erhielten sie mehr Mitspracherechte

als wenn sie sich als Einzelpersonen in den K�unstlervereinen engagiert h�atten.

Allerdings gelang es den Frauen nicht, mehr als eine oder zwei K�unstlerinnen

in den Gremien zu etablieren. Aufgrund ihres Minderheitenstatus konnten

sie keine gr�o�ere Anzahl von Sitzen verlangen. Diejenigen Frauen jedoch, die

in den m�annerbesetzten Aussch�ussen sa�en, �ubernahmen den schwierigen

Auftrag, alle Geschlechtsgenossinnen ungeachtet des jeweiligen k�unstlerischen

Leistungsniveaus zu vertreten. Bei Juryentscheidungen konnten diese Frauen

in Gewissenskonikte geraten.

Der Frauenkunstverband, welcher als zweiter K�unstlerinnenverband Deutsch-

lands im Jahre 1913 aus der Taufe gehoben wurde, formulierte den Anspruch,
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die frauen- und kunstpolitischen sowie die �okonomischen Belange aller

K�unstlerinnen zu vertreten. Der Impuls, eine gro�e Organisation zu gr�unden,

der sich sowohl einzelne K�unstlerinnen als auch Korporationen anschlie�en

konnten, ging aus einer Aufbruchstimmung hervor, welche in den Jahren

1912/13 ihren H�ohepunkt erreichte. Nicht nur die �okonomische Unzufrie-

denheit unter den K�unstlern insgesamt und der Ruf nach �ubergreifenden

K�unstlerkorporationen, sondern auch die Entwicklungen innerhalb der Frau-

enbewegung hatten das Klima erzeugt, welches die erfolgreiche Gr�undung des

Frauenkunstverbandes erm�oglichte: Auf das Selbstbewu�tsein und auf die Ver-

netzung der Berufsk�unstlerinnen hatten sich die gro�en Frauenausstellungen

positiv ausgewirkt, welche eine �Ubersicht �uber vergangene und aktuelle k�unst-

lerische Leistungen boten. Die elit�aren K�unstlerinnengruppen, welche sich

�uberregional zu Aussstellungszwecken zusammengeschlossen hatten, besa�en

Modellcharakter. Mit Unterst�utzung aus der Frauenbewegung formulierten

einzelne engagierte und mutige K�unstlerinnen Eingaben, die die Zulassung

zum Studium an den angesehenen, traditionsreichen Kunsthochschulen

verlangten. Diese Forderung gri� der Frauenkunstverband auf und setzte sich

als Dachorganisation an die Spitze der Gleichberechtigungsbewegung.

Die Einheit der K�unstlerinnenschaft zerbrach mit dem Auftreten des Frauen-

kunstverbandes. Sein emanzipatorisches Selbstbewu�tsein und seine Tatkraft,

mit der er den Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine

als die Organisation aller deutschen K�unstlerinnen in Frage stellte, erstickte

jede zuk�unftige Kooperationsbereitschaft im Keim. Eine zweite Bruchstelle

verlief innerhalb des Frauenkunstverbandes. Seine Mitgliedsvereine entzweiten

sich �uber der Frage, ob Kunstgewerblerinnen als Mitglieder in den Frau-

enkunstverband aufgenommen werden sollten oder nicht. Die Mannheimer

Gesch�aftsf�uhrung unter Eugenie Kaufmann warb mit Unterst�utzung der Ham-

burgerin Ida Dehmel auch unter den kunstgewerblich arbeitenden Frauen f�ur

einen Beitritt und sorgte f�ur entsprechende Absatzm�oglichkeiten. Die Berliner

Gesch�aftsstelle und die Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs legten

dagegen einen strengeren Ma�stab an die Auswahl der Mitglieder und lie�en

keine Kunstgewerblerinnen zu. Die unterschiedliche Vorgehensweise polari-

sierte den Frauenkunstverband in der Weise, da� ab 1916 aus dem ehemaligen

Mitgliedsverein, dem Bund niederdeutscher K�unstlerinnen, ein weiterer K�unst-

lerinnenverband entstand, dem sich schlie�lich alle Schwestervereinigungen

au�er der Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs in Berlin anschlossen.
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1 Der Bund badischer K�unstlerinnen

Die Initiativen der Vorsitzenden Eugenie Kaufmann

Die Gr�undung des Bundes badischer K�unstlerinnen ging auf die Initiative von

Eugenie Kaufmann (1867{1924) zur�uck. Die in Mannheim und in Weimar

wirkende Bildhauerin warb auf einer Vorstandssitzung des Malerinnenvereins

Karlsruhe im Mai 1912 f�ur ihre Idee, eine K�unstlerinnenvereinigung f�ur das

Gro�herzogtum Baden entstehen zu lassen. Die Kunstscha�enden sollten sich

\zu gemeinsamer Arbeit, zu eigenen Kunstausstellungen und zur Teilhabe am

Kunstscha�en der Zeit"1 zusammenschlie�en. Au�er der Karlsruher Malerin

Dora Horn{Zippelius (1876{1967), die erst kurz zuvor in den Beirat gew�ahlt

worden war, empfanden alle Vorstandsdamen des Malerinnenvereins den Vor-

schlag als \zu weitgehend"2.

Die Mannheimerin lie� sich von der ablehnenden Haltung ihrer Berufskolle-

ginnen nicht entmutigen. Sie fand in Dora Horn{Zippelius, Erna von Parseval3

(1864{1946) sowie Alice Proumen4 (1882{1954) engagierte Mitstreiterinnen,

so da� es Eugenie Kaufmann im November 1912 gelang, unter ihrem Vorsitz

den Bund badischer K�unstlerinnen zu konstituieren (siehe Abbildung 10).5

Der junge badische K�unstlerinnenverein bezweckte die \Gesamtinteressen

der Frauen in der bildenden Kunst zu f�ordern"6, so die Formulierung in der

Gr�undungssatzung. Dieses Ziel wollten die Vereinsgr�underinnen durch die Ver-

1Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
2Ebd.
3Die in Augsburg geborene Kunstmalerin lebte seit 1886 in Baden-Baden.
4Die Malerin leitete ein Sch�ulerinnenatelier in Karlsruhe.
5Im Vorstand sa�en als stellvertretende Vorsitzende Dora Horn{Zippelius (f�ur Karlsru-

he) und Erna von Parseval (f�ur Baden{Baden). Die Schriftf�uhrerin Edith Weck kam aus

Mannheim, ihre Stellvertreterin Lily Du�ner aus Heidelberg. Als Schatzmeisterin wirkte

Erna Boegel aus Mannheim. Im Vorstand waren au�erdem Gretel Dehn{Schenkel und Ali-

ce Tr�ubner vertreten, dazu geh�orte wahrscheinlich auch Hanna Peter. Der Sitz und die

Gesch�aftsf�uhrung des Bundes war am Wohnort der ersten Vorsitzenden in Mannheim. |

GLA 235/5914; Mannheimer Adressbuch 1913; Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG{

VdBK 170,3. K�unstlerinnendossiers: Eugenie Kaufmann; Privatarchiv Adelhard Zippelius,

Horn{Zippelius, Erinnerungen; vgl. auch Gerlinde Brandenburger, Feste und Vereine. K�unst-

ler in der Residenz zur Zeit des Gro�herzogs Friedrich I. In: Kunst in der Residenz. Karlsruhe

zwischen Rokoko und Moderne. Hg. v. der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruhe 1990,

S. 68.
6GLA 235/5914, Satzung 1913, Paragraph 3. | Das Generallandesarchiv in Karlsruhe

besitzt einen sehr schmalen Aktenbestand zum Bund badischer K�unstlerinnen, welcher neben

einigen Briefen des Ministeriums des Kultus und Unterrichts die Satzung von 1913 und die

Mitgliederliste von 1913 enth�alt.
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anstaltung von jurierten und juryfreien Ausstellungen sowie von Verkaufsmes-

sen erreichen. Dar�uber hinaus beabsichtigten sie die Aufnahme einer \Propa-

gandat�atigkeit f�ur a) Lehr- und Lernberechtigung der Frauen an allen �o�entli-

chen Kunstschulen, b) Aufbesserung der Lage der Zeichenlehrerinnen, c) Zuzie-

hung bef�ahigter Frauen zum Kunstpreisrichteramt und zur Organisation von

gro�en Ausstellungen, sowie zur �o�entlichen Kunstpege u. a.m. "7. Au�erdem

sahen die Statuten vor, Urlaubs-, Kranken- und Darlehenskassen einzurichten.

Das Regelwerk verzichtete auf die Aufnahme oder Pege von gesellschaftlichen

Kontakten. Der Sitz des Vereins sollte am Wohnort der ersten Vorsitzenden

sein.

Die gescheiterte Kooperation mit dem Malerinnenverein Karlsruhe

Die Intention des neuen badischen K�unstlerinnenbundes, nicht nur die wirt-

schaftliche Situation von K�unstlerinnen durch entsprechende Ausstellungsakti-

vit�aten zu verbessern, sondern auch verst�arkt kunstpolitisch t�atig zu werden,

lie� die Verantwortlichen des Malerinnenvereins Karlsruhe zun�achst vor ei-

ner Kooperation zur�uckschrecken. Nachdem die Malerinnenvereinigung jahre-

lang m�uhsam um gesellschaftliche Anerkennung ihrer k�unstlerischen Leistun-

gen gerungen hatte und sich gl�ucklich sch�atzte, seit drei Jahren unter dem

Protektorat des badischen Herrscherhauses zu stehen, schien es unschicklich,

f�ur Mitbestimmungsrechte in den Preisrichter�amtern, in den Ausstellungs- und

H�angejurien und in der �o�entlichen Kunstpege einzutreten. Ebenso hielten

es die Karlsruherinnen wahrscheinlich f�ur unklug, das Studium und die Lehr-

erlaubnis von Frauen an der �ortlichen Kunstakademie einzufordern. Dies h�atte

in ihren Augen als Opposition gegen�uber der Gro�herzogin aufgefa�t werden

k�onnen. Denn die Landesf�urstin hatte gerade mit der Absicht, die weibli-

chen Ausbildungsm�oglichkeiten zu verbessern, die erfolgreiche private Male-

rinnenschule gegr�undet. Die R�ucksicht auf die gro�herzogliche Verbundenheit

mit den kunstgewerblichen Werkst�atten des Badischen Frauenvereins, auf die

f�ordernden Mitglieder und auf die Kunststudentinnen lie� den Malerinnen-

verein Karlsruhe auf Distanz gehen zu den Absichten des Bundes badischer

K�unstlerinnen.

Einzelne begabte kunstt�atige Frauen unter den Mitgliedern des Karlsru-

her Malerinnenvereins unterst�utzten jedoch den neuen Bund8: Neben Dora

7Ebd.
8Ergebnis eines Vergleichs zwischen dem Mitgliederverzeichnis des Malerinnenvereins

Karlsruhe aus dem Jahre 1909/10 und einer Mitgliederliste des Bundes badischer K�unst-

lerinnen aus dem Jahre 1913. Auch Bertha Speer und Gertrud R�omhild entschlossen sich
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Horn{Zippelius und Alice Tr�ubner9 (1875{1916) entschieden sich Marie Ort-

lieb (1867{1938) und Anna Moll10 (1850{1917) f�ur einen Beitritt.

Ob der Malerinnenverein Karlsruhe sich als Korporation dem jungen

K�unstlerinnenbund angeschlossen hat, ist nicht zu kl�aren. Obwohl sehr vie-

les daf�ur spricht, da� die beiden badischen Organisationen nicht zusammen-

gingen, ist der Malerinnenverein in einer Liste von Interessenverb�anden, die

Eugenie Kaufmann 1912/13 zusammenstellte, als Ortsgruppe des Bundes ba-

discher K�unstlerinnen aufgef�uhrt.11 M�oglicherweise befand sich die badische

K�unstlerinnenszene nach der Gr�undung des badischen Bundes in einer Phase

der Umstrukturierung, und es gab zum Zeitpunkt, an dem die Liste ver�o�ent-

licht wurde, entsprechende Verhandlungen zum Anschlu� des Malerinnenver-

eins.

Die Kritik der badischen K�unstlerinnen an den K�unstlervereinen

Die badischen K�unstlerinnen schufen sich eine eigene Korporation zur Wah-

rung ihrer Interessen gegen�uber der �o�entlichen Hand und der Kunstszene,

weil es bisher nur wenigen Frauen gelungen war, eine Mitgliedschaft bei den

f�uhrenden K�unstlerorganisationen zu erlangen. Diejenigen aber, die als Mit-

glieder toleriert wurden, besa�en unzureichende Mitspracherechte.

Als der Bund badischer K�unstlerinnen ins Leben gerufen wurde, war es

ein kleiner Kreis von Frauen, die gleichzeitig auch Mitglied bei den f�uhren-

den K�unstlervereinigungen in Karlsruhe, Mannheim und Baden{Baden waren,

denn vor dem Ersten Weltkrieg akzeptierten nur wenige badische Korpora-

tionen K�unstlerinnen als Mitglieder. Zu ihnen z�ahlte zum Beispiel die Karls-

ruher Ortsgruppe der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft, die seit

1893 Frauen zulie�12 und der 1896 gegr�undete K�unstlerbund Karlsruhe, der als

ordentliche Mitglieder \K�unstler und K�unstlerinnen"13 aufnahm. Diese mu�-

ten \innerhalb der letzten drei Jahre auf einer der ma�gebenden Ausstellungen

(zur Zeit in Deutschland: M�unchen, Berlin, Dresden) vertreten"14 gewesen sein.

Wer diese Bedingungen nicht erf�ullte, erhielt den Status des au�erordentlichen

Mitglieds und war somit nicht stimmberechtigt.

f�ur den Beitritt. Des weiteren unterhielten vermutlich Bertha Baer, Anna Schneider und

Gretel Dehn{Schenkel Doppelmitgliedschaften.
9Ehefrau des Kunstakademieprofessors Wilhelm Tr�ubner.

10Vorstandsmitglied im Verein bildender K�unstler und Kunstfreunde Mannheim und �alte-

ste Tochter des Mannheimer Oberb�urgermeisters Moll.
11Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 222.
12GLA 235/5953, Satzungen der Kunstgenossenschaft Karlsruhe, 1893.
13GLA 69, Nr. 9, Satzung des K�unstlerbundes Karlsruhe, 1911.
14Ebd.

122



Erfolgreiche K�unstlerinnen konnten also in Karlsruhe Zutritt zu bestimm-

ten K�unstlerkorporationen erhalten. Doch die Frauen mi�billigten, da� die

\Fachvereine bildender K�unstler . . . ausschlie�lich von M�annern geleitet" wur-

den. Dora Horn-Zippelius erl�auterte in ihren Erinnerungen folgendes Beispiel:

\Der Karlsruher K�unstlerbund zeigte zwar recht besonders gute Bilder be-

kannter Malerinnen wie Berta Welte, Emilie Stephan, Maria Waag in seinen

Ausstellungen, in den Mitgliederversammlungen aber sa�en wir an Katzen-

tischchen, durften zuh�oren und nicht Piep dazu sagen. Und so �uberall." Diese

als diskriminierend empfundenen Verh�altnisse zu kritisieren, betrachtete die

Karlsruherin als den \Anteil"15 der K�unstlerinnenschaft an der Frauenbewe-

gung.

Die Mitglieder des Bundes badischer K�unstlerinnen

Der Bund badischer K�unstlerinnen war eine Korporation, die sich �uber den lo-

kalen Standort hinaus als landesweite Organisation begri�. Er verstand sich als

Institution zur Wahrung von Berufsinteressen gegen�uber der Landesregierung,

aber auch gegen�uber den st�adtischen Kunstgremien und den K�unstlerkorpo-

rationen in Baden.16

Die Mitglieder des K�unstlerinnenbundes stammten aus den gr�o�eren

St�adten des Oberrheingebietes: Karlsruhe, Freiburg, Mannheim, Baden{

Baden, Heidelberg, Ludwigshafen und Worms. Weitere Mitglieder wohnten

in Z�urich, Stuttgart, Hamburg, Weimar, Gotha, M�unchen und Haarlem.17

Die Satzung des Bundes badischer K�unstlerinnen legte fest, da� in jeder

Stadt, in der zehn ordentliche Mitglieder wohnten, ein Kunstausschu� einzu-

richten sei.18 Der Kunstausschu�, der die Aufnahme von neuen Kolleginnen

pr�ufte, bestand aus drei ordentlichen Mitgliedern. Das Fachgremium bildete

gleichzeitig die Jury und die H�angekommission f�ur lokale Veranstaltungen und

15Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
16Deshalb machte es auch wenig Sinn, eigene Vereinsr�aume anzumieten oder unterhaltende

und fortbildende Veranstaltungen anzubieten.
17Die Verbindung zu der in Hamburg lebenden Ida Dehmel war wahrscheinlich �uber deren

einu�reiche und in Mannheim gesellschaftlich engagierte Schwester Alice Bensheimer ge-

kn�upft worden. Die Mitgliedschaft der th�uringischen K�unstlerinnen ist wohl auf die pers�onli-

che Bekanntschaft mit Eugenie Kaufmann zur�uckzuf�uhren, die bis zum Beginn des Ersten

Weltkrieges in Weimar ein bildhauerisches Atelier unterhielt. Es ist anzunehmen, da� die

Kontakte nach M�unchen �uber den K�unstlerinnenverein M�unchen zustande gekommen sind,

wo die Mannheimerin Mitglied war. Diejenigen K�unstlerinnen mit der gr�o�ten Ausstellungs-

erfahrung kamen �uberwiegend aus den Kunstst�adten Karlsruhe, Weimar und M�unchen. |

GLA, Verlassenschaftsakte Eugenie Kaufmann, Aktenverzeichnis Nr. 37532.
18Satzung 1913, Paragraph 11.
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ernannte die Preisrichterinnen f�ur die Wettbewerbe. Da im ersten Vereins-

jahr in Karlsruhe, Freiburg und Mannheim jeweils 14 Mitglieder gemeldet wa-

ren, ist anzunehmen, da� an diesen Orten ein solcher Kunstausschu� etabliert

war. Tats�achlich erw�ahnte Eugenie Kaufmann 1912/13 Gruppen des badischen

K�unstlerinnenbundes in den St�adten Baden{Baden, Freiburg, Karlsruhe, Hei-

delberg und Mannheim.19

Die lokalen Mitgliedsgruppen sollten in der Vorstandschaft entsprechend

ihrer Gr�o�e vertreten sein. Deshalb bestimmte die Satzung aus dem Jahre

1913, da� der mindestens f�unf Mitglieder umfassende Vorstand so zusammen-

gesetzt sein sollte, da� \jede badische Stadt, in welcher zehn Mitglieder dem

Bunde angeh�oren, . . . im Vorstand vertreten"20 sei.

Der Bund badischer K�unstlerinnen erfreute sich in den ersten Jahren seines

Bestehens eines regen Zulaufes. Bereits im Sommer 1913 z�ahlte die Vereinigung

83 Mitglieder.21

Die Erhebung von Eugenie Kaufmann aus dem Jahr 1912/13 wies eine

weit h�ohere Mitgliederzahl aus: Die Gemeinschaften in Baden{Baden und in

Freiburg z�ahlten nach ihrer Angabe jeweils 50 Mitglieder. F�ur Heidelberg und

Mannheim nannte sie keine Zahlen, weshalb davon auszugehen ist, da� die-

se Gruppen sich gerade erst zusammenfanden.22 Fragw�urdig ist die Statistik

von Eugenie Kaufmann jedoch, weil sie den Malerinnenverein Karlsruhe mit

seinen 56 ordentlichen Mitgliedern und 85 au�erordentlichen Mitgliedern als

Ortsgruppe Karlsruhe bezeichnete.23

Um als ordentliches Mitglied beim Bund badischer K�unstlerinnen aufge-

nommen zu werden, verlangte die K�unstlerinnenvereinigung den \Nachweis

19Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 222.
20Satzung 1913, Paragraph 7.
21Neben den Vorstandsmitgliedern schlossen sich bei der Gr�undung weitere bekannte

K�unstlerinnen dem Bund an: Lily Hildebrandt, C�acilie Imgraben, Luise Kornsand, Sophie

Ley, Helene Strohmeyer und Uta von Weech. Insgesamt f�uhrte die Mitgliederliste 48 Ma-

lerinnen auf, davon waren 24 auf den sogenannten gro�en Ausstellungen der Berliner und

M�unchner Sezessionen sowie in den St�adten D�usseldorf, Dresden, Mannheim, Baden{Baden

und Paris vertreten gewesen. Neun ordentliche Mitglieder z�ahlten zu den Plastikerinnen,

sechzehn zu den Kunstgewerblerinnen (darunter Ida Dehmel, Hedwig P�tzenmeyer und Ger-

trud R�omhild) und vier zu den Zeichenlehrerinnen und Gra�kerinnen. Insgesamt konnten

von den 77 ordentlichen Mitgliedsfrauen knapp 42 Prozent eine Teilnahme bei den wich-

tigen Kunstausstellung vorweisen, 35 Prozent der Kunstscha�enden wirkten im Rahmen

ihrer Mitgliedschaft in einer K�unstlerkorporation an diesen Pr�asentationen mit. | GLA

235/5914, Mitgliederliste 1913.
22Der Frauenkunstverband Mannheim z�ahlte hingegen 70 Mitglieder.
23Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 222.
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einer k�unstlerischen Leistung"24. Der Aufnahmeantrag wurde | wie bereits

erw�ahnt | von einem eigenen Kunstausschu� gepr�uft. Da die Mitgliedschaft

k�unstlerische Erfolge voraussetzte, ist davon auszugehen, da� sich keine Stu-

dentinnen unter den Bundesmitgliedern befanden. F�ordernde Mitglieder wur-

den als sogenannte Kunstfreunde aufgenommen. Die Wortwahl l�a�t die Ver-

mutung zu, da� nicht nur Kunstfreundinnen, sondern auch m�annliche Kunst-

liebhaber willkommen waren.25 Die Gr�undungssatzung r�aumte jedem Mitglied,

d.h. auch den Kunstf�ordernden das gleiche Mitbestimmungsrecht in der Mit-

gliederversammlung ein. Eine au�erordentliche Mitgliedschaft, wie sie beim

M�unchner K�unstlerinnenverein oder bei anderen Organisationen �ublich war,

sah die badische Neugr�undung nicht vor.

Im ersten Vereinsjahr z�ahlte die Mitgliederliste gerade einmal sechs Kunst-

freunde und Kunstfreundinnen.26 Und dies obwohl die Satzung des Bundes ba-

discher K�unstlerinnen festlegte, da� die Kunstfreunde j�ahrlich als Weihnachts-

gabe einen Kunstgegenstand erhalten sollten, weshalb sich die ordentlichen

Mitglieder verpichteten, jedes Jahr bis zum 15. Dezember eine Arbeit zu stif-

ten.27 Aus dem Kreis der Kunstfreundinnen des Malerinnenvereins Karlsruhe

schlo� sich | soweit ein Vergleich der Mitgliederlisten des Karlsruher Male-

rinnenvereins aus dem Jahr 1909/10 und des badischen Bundes aus dem Jahr

1913 aussagekr�aftig sein kann | niemand dem Bund badischer K�unstlerinnen

an. Der Grund f�ur diese Zur�uckhaltung ist wahrscheinlich nicht allein in der

berufspolitischen Ausrichtung des Vereins und in der fehlenden Geselligkeit der

jungen K�unstlerinnenvereinigung zu suchen. Auch die wesentlich h�oheren Mit-

gliedsbeitr�age von 12 Mark f�ur die Kunstfreunde m�ogen abschreckend gewirkt

haben. Der Malerinnenverein Karlsruhe berechnete seinen Kunstfreundinnen

dagegen nur einen Jahresbeitrag von 5 Mark.

Auch f�ur die ordentlichen Mitglieder lag der Beitragssatz des badischen

K�unstlerinnenbundes mit 6 Mark zun�achst doppelt so hoch wie beim alten

Malerinnenverein. Letzterer sah sich allerdings kurz nach der Konstituierung

des Bundes badischer K�unstlerinnen veranla�t, seinen Jahresbeitrag f�ur die

aktiven Mitglieder um eine Mark auf 4 Mark zu erh�ohen, angeblich \um dem

Verein mehr Spielraum f�ur seine Unternehmungen zu geben . . . , zumal fast

alle �ahnlichen Vereine viel mehr verlangen."28

24Satzung 1913, Paragraph 4.
25 �Uber die Aufnahme der Kunstfreunde entschied der Vorstand.
26GLA 235/5914, Mitgliederliste 1913. | Diese Personen sind ohne Angaben zum k�unstle-

rischen Fach im Mitgliederverzeichnis aufgef�uhrt, weshalb anzunehmen ist, da� es sich dabei

um kunstf�ordernde Mitglieder handelte.
27Satzung 1913, Paragraph 5.
28Privatarchiv Adelhard Zippelius, Hauptergebnisse der Generalversammlung des Male-
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Mit der Entscheidung, die Vereinsbeitr�age relativ hoch anzusetzen, den

kunstliebenden Mitgliedern ein Stimmrecht zu erteilen, emanzipatorische For-

derungen festzuschreiben und sich vornehmlich f�ur eine beruiche Interessen-

vertretung zu engagieren, ho�ten die Gr�undungsmitglieder auf den Beitritt

von sowohl verm�ogenden Personen als auch von bereits etablierten kunst- und

kunstgewerbetreibenden Frauen. In der Absicht, hochquali�zierte K�unstlerin-

nen f�ur den Verein zu gewinnen, wurde eine Regelung in die Gr�undungssatzung

aufgenommen, die es erlaubte, Personen, \die sich hervorragende k�unstlerische

Verdienste erworben haben"29, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen.

Die fr�uhen Ausstellungsaktivit�aten des Bundes badischer K�unstlerinnen

Tats�achlich entfaltete der Bund badischer K�unstlerinnen in den ersten Jah-

ren nach seiner Gr�undung eine rege und anspruchsvolle Ausstellungst�atig-

keit. Seine Mitglieder \durch qualitativ hochwertige Ausstellungen von Malerei

und Plastik und Verkaufsmessen f�ur Kunsthandwerkerinnen"30 herauszustel-

len, hatte er sich vorgenommen. Dabei war es den Frauen wichtig, bei der

Aufnahme von Mitgliedern und bei der Jurierung von Ausstellungen31 jegli-

che Kunstrichtung zuzulassen. Die stilistischen Richtungsk�ampfe, welche sich

die Karlsruher Kollegen in sehr heftiger Weise lieferten, wollten die badischen

K�unstlerinnen innerhalb der eigenen Reihen nicht fortsetzen.

Eine erste Aktion startete der Bund im November 1912 \mit einer Kollek-

tion kunstgewerblicher Sch�opfungen"32, welche auf der Herbstausstellung des

Malerinnenvereins Karlsruhe gezeigt wurde. Diese gemeinsame Veranstaltung

der beiden K�unstlerinnenorganisationen war die erste und zugleich die letzte

Kooperation dieser Art. Das Gastrechtsverh�altnis erwies sich in den Augen des

Malerinnenvereins \als nicht praktisch"33 und wurde deshalb von Seiten der

einladenden Kolleginnen aufgek�undigt.

Im darau�olgenden Jahr hatten die badischen K�unstlerinnen Gelegenheit,

an der gro�en internationalen Frauenkunstausstellung teilzunehmen, die vom

20.Mai bis 30. Juni 1913 in Turin stattfand. F�ur die Auswahl der 154 Werke

rinnenvereins Karlsruhe vom 3.12.1912.
29Satzung 1913, Paragraph 4.
30Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur. Zeitschrift

f�ur die gesamten Fraueninteressen, 26. Jg., 8. Heft, 15.1.1930.
31Im Jahre 1913 sa�en in der Jury Dora Horn{Zippelius, Eugenie Kaufmann, Marianne

Lesser{Knapp, Alice Proumen und Alice Tr�ubner.
32Kunstchronik. Wochenschrift f�ur Kunst und Kunstgewerbe, N. F. 24. Jg., Nr. 15,

10.1.1913.
33Privatarchiv Adelhard Zippelius, Malerinnenverein Karlsruhe e. V., Ergebnisse der or-

dentlichen Generalversammlung am 9. Dezember 1913.
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aus Deutschland waren zwei Kommissionen verantwortlich, die in Berlin und in

M�unchen t�atig wurden.34 Die Mitglieder des Bundes badischer K�unstlerinnen

geh�orten zur M�unchner Sektion. \F�ur ganz Baden waren nur 3 Quadratmeter

Wand, ausreichend f�ur 4 oder 5 Bilder, zur Verf�ugung gestellt worden. Es

mu�ten sich Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg und Konstanz darin

teilen", erinnerte sich die Malerin Luise Kornsand (1875{1972), von der gleich

zwei Werke in Italien zu sehen waren.35 Auf der II. Espositione Internazionale

Femminile di Belle Arti waren schlie�lich sechs badische K�unstlerinnen36 mit

insgesamt acht Werken vertreten.

Zu Beginn des Jahres 1914 organisierte der Bund badischer K�unstlerinnen

eine gro�e Kollektivausstellung, mit der sich der neugegr�undete Verein in die

regionale Kunstszene einf�uhrte.37 Zun�achst pr�asentierten sich die Mitglieder

der jungen Vereinigung im Badischen Kunstverein in Karlsruhe.38 Die Zei-

tungsbesprechungen �elen �uberwiegend positiv aus, wenngleich ein Kritiker

die kollektive Ausstellungsform von Frauenkunst in Frage stellte: \Ich wei�

nicht, ob die Malerinnen nicht besser t�aten, einzeln, anstatt in gro�en Kol-

lektionen auszustellen. Manche unter ihnen leisten ja recht T�uchtiges, fraglos,

und diese k�onnten im andern Falle sich mindestens besser behaupten als hier,

wo sie durch die oÆzielle Kolleginnennachbarschaft leiden m�ussen; denn viele

Beschauer werfen leicht alle in einen Topf, und wird schon vielen m�annlichen

Kollegen Mi�trauen entgegengebracht, um wieviel mehr malenden Frauen, die

heute fast in Unzahl auftauchen."39

34Die Berliner Kommission w�ahlte 49 Werke von 32 K�unstlerinnen aus, die M�unchner 105

Werke von 76 K�unstlerinnen.
35Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Akten zur badischen Malerei, Luise Kornsand und ihr

Lebenswerk. Kurze Biogra�e geschrieben von ihrem Sohn Emil Kornsand, September 1970.

| Wie Kornsand schrieb, sa� in der Jury neben der Vorsitzenden des Bundes (vermutlich

Eugenie Kaufmann) Alice Tr�ubner. Letztere war von den Werken Kornsands so begeistert,

da� sie alle drei der eingereichten Gem�alde f�ur die Turiner Ausstellung ausw�ahlte. Nach dem

Protest der Vorsitzenden mu�te die K�unstlerin eine Arbeit zur�uckstellen. | Luise Kornsand

wurde in Wilferdingen in Baden geboren und starb in South Dennis (USA).
36Es stellten Alice Tr�ubner, Alice Proumen, Luise Kornsand, Dora Horn{Zippelius, Maria

Ortlieb und Helene Albiker aus. Werke von Uta von Weech waren ebenfalls in Turin zu

sehen, die K�unstlerin wurde allerdings nicht den badischen Vertreterinnen zugerechnet. |

II. Esposizione Internazionale Femminile di Belle Arti Torino. Catalogo uÆciale, Torino

1913.
37Kunstchronik, N. F. 25. Jg., Nr. 23, 27.2.1914. | Dora Horn{Zippelius datierte irrt�umli-

cherweise die erste gro�e Ausstellung des Bundes auf das Jahr 1915.
38Ausstellungskritiken siehe: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Akten zur badischen Ma-

lerei, Karlsruher Tagblatt, 7.1.1914; ohne Angabe der Zeitung, 23.1.1914; ohne Angabe der

Zeitung, Januar 1914.
39Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Akten zur badischen Malerei, ohne Angabe der Zei-
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Im Anschlu� an die Karlsruher Schau ging die Kollektion von Gem�alden

und Plastiken auf Wanderschaft und wurde in den Kunstvereinen der St�adte

Pforzheim, Heidelberg, Speyer und Mannheim gezeigt.40 Die K�unstlerinnen

achteten darauf, da� die Werke von ihrer eigenen Jury \sehr streng u[nd]

sorgsam ausgew�ahlt" wurden und nur \die besten Arbeiten der badischen

K�unstlerinnen"41 in der �O�entlichkeit unter dem Etikett des Bundes badischer

K�unstlerinnen pr�asentiert wurden. Tats�achlich fanden sich unter den 24

Ausstellenden erfolgreiche zeitgen�ossische K�unstlerinnen der Region.42

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges investierten die Frauen ihre Ar-

beitskraft vornehmlich in soziale Hilfst�atigkeiten. Die Chancen in dieser Not-

zeit Kunstwerke zu verkaufen waren gering, da Luxuswaren keinen Absatz

mehr fanden. Immerhin er�o�neten sich in den ersten beiden Kriegsjahren Aus-

stellungsgelegenheiten. Von den Ausstellungsprojekten des Bundes badischer

K�unstlerinnen in den Jahren 191443 und 1915 ist besonders die gra�sche Aus-

stellung im Badischen Kunstverein in Karlsruhe hervorzuheben, zu der die Mit-

glieder des Frauenkunstverbandes eingeladen wurden.44 Die Ausstellung wan-

derte im Mai 1915 zum Frankfurter Kunstverein, anschlie�end nach D�usseldorf

und Stuttgart45.

tung, 23.1.1914.
40Die Stationen: M�arz 1914 Heidelberger Kunstverein, April 1914 Kunstverein Speyer,

Juni 1914 Kunstverein Mannheim. | Heidelberger Zeitung 14.3.1914; StadtA Ma, Kunst-

verein 12/1981, 561; vgl. Christmut Pr�ager, 125 Jahre Heidelberger Kunstverein. Chronik

und Materialien. Hg. v. Hans Gercke, Heidelberg 1994, S. 128; Clemens J�ockle, \K�unstler

. . . aufzumuntern und zu unterst�utzen". Die Geschichte des Pf�alzischen Kunstvereins 1867{

1920. Sonderdruck aus den Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz e. V., Bd. 95, o.

O. 1997, S. 367.
41StadtA Ma, Kunstverein 12/1981, 561, Schreiben von Dora Zippelius an den Kunstverein

Mannheim, 24.2.1914.
42Es stellten Helene Albiker, Eugenie Bandell, Cl�are Buchholz, Cora Eggers, Aurelie

H�ochstetter, Dora Horn{Zippelius, Frieda von Joeden, Eugenie Kaufmann, Luise Kornsand,

Luise Kurtz, Marianne Lesser{Knapp, Elise Mahler, E. v. Marschall, Ulla Marx, Anna von

Mertens, Alice Proumen, Erna von Parseval, Marianne Spuler, Emilie Stephan, Maria Waag,

Uta von Weech, Edith Weck, Berta Welte und Emma von Zwiedeneck aus. | StadtA Ma,

Kunstverein 12/1981, 561, Liste der ausstellenden K�unstlerinnen, beiliegend dem Schreiben

von Dora Horn{Zippelius an den Kunstverein Mannheim, 24.2.1914.
43Ausstellung in der Galerie Banger in Wiesbaden. |Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,

Akten zur badischen Malerei, Wiesbadener Bade-Blatt, 48. Jg., Nr. 291, 18.10.1914 und Nr.

292, 19.10.1914.
44Die Werkstatt der Kunst, 14. Jg., Heft 21, 22.2.1915; Privatarchiv Adelhard Zippelius,

Karlsruher Tagblatt, Nr. 120, 1.5.1915.
45Der Deutscher K�unstler, 2. Jg., Nr. 4, 15.7.1915; ebd., 3. Jg., Nr. 12, 15.3.1917.
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Diese Pr�asentation von Werken �uberregionaler Herkunft z�ahlte zweifelsohne

zu den H�ohepunkten der Vereinsgeschichte. Nachdem Dora Horn{Zippelius den

Museumsdirektor und Akademieprofessor Hans Thoma (1839{1924) auf die

gro�e gra�sche Pr�asentation aus weiblicher Hand aufmerksam gemacht hatte,

bekundete er in einem Brief an die K�unstlerin seinen \�au�erst"46 guten Ge-

samteindruck und sprach der Korporation seine \volle Sympathie" aus. Hans

Thoma: \. . . es zeigt sich so viel bedeutendes Talent und K�onnen, da� meine

Ho�nung da� die Frauen in der Zukunftsentwicklung der deutschen Kunst ei-

ne nat�urlich nothwendige Rolle auf sich nehmen werden, sehr gest�arkt wurde."

Er vers�aumte jedoch nicht, seinen Standpunkt gegen�uber weiblicher Kunst-

produktion Ausdruck zu geben: Er schrieb, da� er bei seinem Ausstellungs-

besuch \eine alte Meinung und Ho�nung" best�atigt �nde, Frauenkunst k�onne

den \feinern Sinn" f�ordern und \Kraftmeierthum" auf ein akzeptables Ma�

zur�uckschrauben. Diese Worte deuten darauf hin, da� Hans Thoma vermutlich

zu den Zeitgenossen geh�orte, die der Kunst von Frauen eine eigene, spezi�sch

weibliche Note zuma�en.

Mit dem Fortschreiten des Krieges engte sich der Handlungsspielraum f�ur

die Pr�asentation und f�ur den Absatz von Kunstwerken deutlich ein.47 Die Aus-

stellungst�atigkeit beschr�ankte sich nunmehr auf wenige kollektive Schauen in

den umliegenden Kunstvereinen.48 Wie Dora Horn{Zippelius in ihren Erinne-

rungen berichtete, legten die \. . . beiden letzten Kriegsjahre und der Ausgang

des Krieges . . . jede k�unstlerische Bet�atigung lahm."49

46Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Hans Thoma an Dora Horn{Zippelius,

8.5.1915.
471914 konnte der Bund badischer K�unstlerinnen einen Teil der Erl�ose aus der weihnacht-

lichen Verkaufsmesse f�ur die Kriegshilfe spenden. Die eher kunstgewerblich orientierten Ver-

kaufsstellen entwickelten sich unter der Leitung von Rose Lebach erfolgreich: es gelang 1916

ein Weihnachtsverkauf von Kunstwerken im Wert von 7000 Mark. | Der Deutsche K�unstler,

3. Jg., Nr. 12, 15.3.1917.
48Die Ausstellung 1915 fand im Kunstverein Speyer und im Kunstverein Heidelberg statt,

die Sammelausstellung im Juni 1916 in Frankfurt. | Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft

29, 17.4.1916; Heidelberger Zeitung, 11.9.1915; Vgl. J�ockle, Die Geschichte des Pf�alzischen

Kunstvereins, S. 367; Pr�ager, 125 Jahre Heidelberger Kunstverein, S. 129.
49Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen. | In der Vorstand-

schaft des Bundes ergaben sich in den Kriegsjahren keine wesentlichen personellen Ver�ande-

rungen: Josy Rigauer aus Ludwigshafen kam 1915 f�ur Gretel Dehn in den Vorstand. Zwei

Jahre sp�ater schieden Hanna Peter und Edith Weck aus dem Vorstand aus, Rosy Lebach

aus Mannheim r�uckte nach. | Mannheimer Adre�buch, 1915.

129



Die Inationsjahre50 beschnitten die Ausstellungsinitiativen der Kor-

poration erneut, es fanden nur einzelne Ausstellungsbeteiligungen bei

Schwestervereinigungen statt51, oder die einzelnen K�unstlerinnen versuchten,

ihre Werke bei anderen K�unstlerkorporationen unterzubringen, nachdem diese

ihre Mitgliedschaftsbeschr�ankungen f�ur Frauen aufgegeben hatten.

In dem der Bund badischer K�unstlerinnen in den R�aumen der m�annlich ge-

pr�agten Kunstvereine erfolgreiche Ausstellungen veranstaltete, unterschied er

sich deutlich von den traditionsreichen K�unstlerinnenorganisationen in Berlin

oder in M�unchen. Denn viele Frauenkorporationen nutzten R�aumlichkeiten im

eigenen Vereinsgeb�aude oder in den H�ausern der Frauenklubs bzw. der Frauen-

vereine oder auch angemietete Lokale als Forum f�ur ihre Pr�asentationen. Jene

Vereine, die eigene H�auser unterhielten, hatten sich zwar weibliche Freir�aume

gescha�en, liefen aber gleichzeitig Gefahr, sich in eine Nische zur�uckzuziehen.

Dem Bund badischer K�unstlerinnen gelang es ebenso wie dem Bremer Male-

rinnenverein, dem W�urttembergischen Malerinnenverein oder der Vereinigung

der K�unstlerinnen Hessen{Nassaus die Kunstvereine f�ur sich zu gewinnen und

zeigten damit Pr�asenz in den von M�annern bestimmten Kunstforen.

Dies war sicherlich nur m�oglich, weil �uberwiegend anerkannte Malerinnen

und Bildhauerinnen ausstellten, die meist auch Mitglieder in anderen loka-

len K�unstlerorganisationen waren. Dar�uber hinaus d�urften aber auch hervor-

ragende gesellschaftliche Kontakte ausschlaggebend gewesen sein. �Uber diese

verf�ugte in Baden zweifelsohne die erste Vorsitzende Eugenie Kaufmann.

Exkurs: Eugenie Kaufmann

Eugenie Kaufmann, die Ehefrau von Jonathan Kaufmann aus Ludwigshafen,

dem Mitinhaber des Getreidehauses Weingart & Kaufmann, kam durch ihre

Heirat 1885 nach Mannheim. Im Mai 186752 als Tochter einer gro�b�urgerli-

50Aufgrund der Geldentwertung wurde der Jahresbeitrag der ordentlichen Mitglieder auf

40 Mark angehoben. Die Kunstfreundinnen zahlten 100 Mark. | Dresslers Kunsthandbuch

1923, Bd. 1, S. 565.
511922 Einladung der badischen Ortsgruppe des Frauenkunstverbandes nach Breslau. |

Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen. | Beteiligung des K�unst-

lerinnenbundes an der gra�schen Ausstellung des Dreist�adtebundes in Mainz. Ausstellend:

Elly Berner{Studer, Dora Horn{Zippelius, Doris Kraemer, Marianne Lesser{Knapp, Euge-

nie Schied, Berta Welte. | Privatarchiv Adelhard Zippelius, Anmeldung zur graphischen

Ausstellung des Dreist�adtebundes in Mainz, 1917.
52Der Geburtsort ist Osijek (dt. Esseg). Thieme/Becker datiert die Geburt auf den

15.5.1867; in der Verlassenschaftsakte wird der 10.5.1867 genannt. | GLA, Verlassenschafts-
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chen Familie geboren, wuchs sie in Wien auf. Als sie heiratete, war sie 17

Jahre alt. Die Verm�ahlung mit dem j�udischen Gesch�aftsmann aus Ludwigsha-

fen erm�oglichte es ihr, sich in Mannheim in gehobenen Gesellschaftskreisen zu

bewegen. Sie engagierte sich in vielen Vereinen, besonders aber in kulturellen

Organisationen (siehe Abbildung 11)53.

Nach einer l�angeren Krankheit fa�te die ungef�ahr Drei�igj�ahrige den Ent-

schlu�, eine k�unstlerische Ausbildung zu beginnen. Sie studierte unter ande-

rem an der Malerinnenschule in Karlsruhe und am St�adelschen Kunstinstitut

in Frankfurt am Main.54 Aufgrund einer Augenerkrankung wechselte sie im

Jahre 1900 vom Zeichenstudium zur Bildhauerei. Im Jahre 1905 beendete sie

ihr Studium und unterhielt von 1910 bis 1914 ein eigenes Bildhaueratelier in

Weimar55, weshalb sie sich abwechselnd in der th�uringischen Goethestadt und

in Mannheim aufhielt.

Eugenie Kaufmann schuf �uberwiegend Portr�atb�usten, aber auch Ge-

brauchsgra�ken.56 Daneben bet�atigte sie sich auf literarischem Gebiet und

engagierte sich im Mannheimer Schriftstellerverein. Beliebt waren ihre kunst-

historischen Vortr�age. Seit 1908 war sie Mitglied des Vereins der K�unstler und

Kunstfreunde in Mannheim, in dessen Vorstand sie gew�ahlt wurde und des-

sen Bibliothek sie betreute. Kurz bevor die Mannheimerin die Initiative zur

Gr�undung des Bundes badischer K�unstlerinnen ergri�, hatte sie von der gro�-

herzoglichen Familie Friedrich und Luise von Baden den Auftrag erhalten, ein

Reliefbildnis des Herrscherpaares f�ur den Feldbergturm im Schwarzwald zu

modellieren.57

Im Jahre 1913 versah das Mitglied des Deutschen Werkbundes Eugenie

Kaufmann gleichzeitig mehrere Vereins�amter: Vorsitz des Bundes badischer

K�unstlerinnen, Vorsitz der Gesch�aftsstelle Mannheim des Frauenkunstverban-

akte Eugenie Kaufmann; vgl. Allgemeines Lexikon der bildenden K�unstler von der Antike bis

zur Gegenwart. Hg. v. Ulrich Thieme und Felix Becker, Bd. 20, Leipzig 1927, S. 6. | Siehe

auch die unver�o�entlichte Inhaltsangabe der Material-Sammlung zu Eugenie Kaufmann von

Gunther Zehl, die der Historiker mir freundlicherweise zur Verf�ugung gestellt hat.
53Ein Portr�at aus den ersten Jahren in Mannheim zeigt eine aufgeschlossene, attraktive

Frau. Pastellzeichnung von Michel Koch, 1890 ausgestellt im M�unchner Glaspalast, abge-

druckt in: Max Oeser, Michel Koch. Ein deutscher Maler, Mannheim 1913. S. 16f. | Den

Hinweis auf das einzige ver�o�entlichte Portr�at von Eugenie Kaufmann verdanke ich Gunter

Zehl.
54Sie studierte bei Ernst Rittweger in Frankfurt, bei Ludwig Habich in Darmstadt und

bei Cipri Adolf Bermann in M�unchen.
55Seit dem Ersten Weltkrieg arbeitete sie nicht mehr an begonnenen Gro�plastiken, die

in Weimar lagerten.
56Zum Beispiel Exlibris sowie ein Ehrenb�urgerbrief der Stadt Mannheim.
57Deutscher Lyceum-Club, 8. Jg., Nr. 6, 1.6.1912.
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des, Gesch�aftsf�uhrung des Vereins der K�unstler und Kunstfreunde in Mann-

heim, stellvertretender Vorsitz des Richard-Wagner-Verbandes deutscher Frau-

en58 und Kassenf�uhrung des Wirtschaftlichen Verbandes bildender K�unstler

Westdeutschlands59. Au�erdem unterhielt sie in Mannheim eine Berufsbera-

tungsstelle.60

Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges setzte sich Eugenie Kaufmann

f�ur das Tragen von Bekleidungstextilien ein, die ausschlie�lich im Deutschen

Reich hergestellt wurden. Gleichzeitig engagierte sie sich in der Freien Verei-

nigung f�ur Mode-Industrie in Mannheim, der sie ebenso wie dem Mannheimer

Modebund vorstand. Die Bestrebungen des Handels und der Industrie, aber

auch einzelner K�unstler und Gesellschaftskreise ging dahin, die Modeindustrie

Deutschlands vom Ausland unabh�angig zu machen.61

In diesen Kontext geh�ort die \Ausstellung f�ur k�unstlerische Modeentw�urfe

und Modearbeiten Mannheim", die vom 10. September bis 10. Oktober 1915

im Hohenzollernhaus in Mannheim stattfand. Die Veranstaltung wurde unter

Mitarbeit des Bundes Badischer K�unstlerinnen62 vom Verein der K�unstler und

Kunstfreunde in Mannheim und dem Mannheimer Mode-Bund getragen.63

Im Jahre 1914 war Eugenie Kaufmann organisatorisch mitverantwortlich

f�ur die Frauenabteilungen der beiden bedeutenden Ausstellungen dieses Jah-

res: die Weltausstellung f�ur Buchgewerbe und Gra�k (Bugra) in Leipzig und

die Werkbund-Ausstellung in K�oln64. Sie geh�orte au�erdem | als einzige Frau

58Mannheimer Adressbuch 1913; Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, BG{VdBK 170,3.

K�unstlerinnendossiers: Eugenie Kaufmann.
59GLA 235/5839, Reichsverband bildender K�unstler, Gau S�udwestdeutschland.
60Beratung �uber Ausbildungs- und Erwerbsm�oglichkeiten, Ausstellungswesen, Bezugsquel-

len f�ur K�unstlerbedarf, aber auch Vermittlungsstelle zwischen Auftraggeber und K�unstler.

| Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 24, 10.3.1913.
61Der Deutsche Werkbund gr�undete bereits Ende August 1914 einen Ausschu� f�ur deut-

sche Form, der sp�ater in einen Ausschu� f�ur deutsche Modeindustrie umgewandelt wurde. Im

Einvernehmen mit den Handelskammern wurden in allen St�adten entsprechende Aussch�usse

gebildet. In Karlsruhe konstituierte sich ein solches Gremium im Juni 1915. Es wurde ge-

fordert, da� alle Bestandteile der Kleidung deutschen Ursprungs sein und fremdl�andische

Bezeichnungen wegfallen sollten. Dabei war nicht an die Entwicklung einer deutscher Tracht

oder an eigenwillige K�unstlerkleider gedacht. Die Bem�uhung richtete sich vornehmlich gegen

das franz�osische Modediktat.
62Vom Bund badischer K�unstlerinnen wirkten mit: Eugenie Kaufmann, Dora Horn{

Zippelius, Rosy Lebach, Ilse Sievert{Han, Herta Koch und Josy Rigauer. | Privatarchiv

Adelhard Zippelius, Ausstellungsprospekt.
63Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Eugenie Kaufmann an Dora Horn{

Zippelius, 3.5.1915 und 15.7.1915. Siehe auch Programmund Ausschreibung der Ausstellung.
64Siehe dazu die Wettbewerbsausschreibung f�ur k�unstlerische Plakate und Reklame-

marken, abgedruckt in: Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 20, 9.2.1914.
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| dem Ausschu� der M�unchner Gewerbeschau an.65 W�ahrend des Ersten

Weltkrieges wandte sich die Mannheimerin verst�arkt der kunstgewerblichen

Produktion zu, da sie in dieser Sparte die meisten Absatzchancen f�ur K�unstle-

rinnen sah. Aus dieser Erkenntnis entsprang ihr Engagement bei den Leipziger

Kunstgewerbemessen. Sie hatte \. . . als erste die K�unstlerarbeit auf die Messe

gebracht und hier als mutige Pionierin den in- und ausl�andischen Markt f�ur

das Kunstgewerbe erschlossen"66, so die Formulierung in ihrer Kurzbiogra�e,

die sich im Testamentnachla� be�ndet.

Eugenie Kaufmann gr�undete in Mannheim ein eigenes Kunstgewerbehaus,

welches nicht zuletzt im Zusammenhang mit ihrem Eintreten f�ur die wirt-

schaftlichen Belange der K�unstlerschaft zu sehen ist. Das B�uro \MUREK,

Mode- und Reklamekunst in der Prinz Wilhelm-Strasse 12, Atelier P6.20"67

fungierte als Verkaufsorganisation des Bundes badischer K�unstlerinnen und

der M�unchner Ortsgruppe des Frauenkunstverbandes. Die Firma pr�asentier-

te bereits w�ahrend des Ersten Weltkrieges badisches Kunstgewerbe auf den

Leipziger Fr�uhjahrs- und Herbstmessen.68 Kaufmanns Kunstgewerbehaus war

ein wichtiges Instrument, um den Mitgliedern der Vereine, in denen sie en-

gagiert war, den Weg zu einem kaufwilligen Publikum zu �o�nen. Die Firma

MUREK stellte die Verbindung zwischen dem Kaufhaus Wertheim und den

K�unstlerinnenorganisationen in Baden, D�usseldorf, Mainz und Hamburg her:

Die Korporationen wurden zum Beispiel im Oktober 1917 vom Mannheimer

B�uro eingeladen, eine mehrere Monate dauernde Verkaufsausstellung im Berli-

ner Warenhaus zu best�ucken. Es ist zu vermuten, da� Eugenie Kaufmann auch

an der Einrichtung von Verkaufsstellen des Bundes badischer K�unstlerinnen in

den St�adten Mannheim, Pforzheim, Heidelberg, Baden{Baden und Frankfurt

entscheidend beteiligt war.69

65GLA, Verlassenschaftsakte Eugenie Kaufmann.
66Ebd.
67Briefkopf aus den 1920er Jahren. | Ebd.
68Die Firma vertrat auf der Leipziger Messe 1917 den Verein der K�unstler und Kunst-

freunde in Mannheim und den Bund badischer K�unstlerinnen. | Der Deutsche K�unstler, 3.

Jg., Nr. 12, 15.3.1917. | 1919 zeigte MUREK auf der Fr�uhjahrsmesse Stickereien, die von

Frauen aus verschiedenen deutschen St�adten gefertigt worden waren. Unter anderem stellte

der Bund badischer K�unstlerinnen neben Textilien Schmuckersatz, Keramik und gra�sche

Arbeiten aus. | Textile Kunst und Industrie. Illustrierte Monatshefte f�ur die k�unstlerischen

Interessen der gesamten Textilindustrie, 3. Jg., Bd. 10, 1918/19, S. 50; StadtA Ma, S 2/811-6,

1913{1920, Mannheimer General-Anzeiger, Nr. 122, 13.3.1918. | Nach dem Ersten Welt-

krieg engagierte sich Eugenie Kaufmann im wirtschaftlichen Zentralverband des deutschen

Kunstgewerbes in Frankfurt. | Kunstchronik und Kunstmarkt. Wochenschrift f�ur Kenner

und Sammler, N. F. 56. Jg., Nr. 4/5, 22./29.10.1920.
69Der Deutsche K�unstler, 4. Jg., Nr. 7, 14.10.1917.
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Das Engagement von Eugenie Kaufmann beschr�ankte sich aber nicht nur

auf k�unstlerische Angelegenheiten, sondern umfa�te durchaus auch gesell-

schaftspolitische Belange: Nach dem Krieg �ubernahm sie den Vorsitz des Natio-

nalen Frauenausschusses f�ur den Dauernden Frieden, im Jahre 1922 fungierte

ihre Privatadresse als Gesch�aftsstelle der Internationalen Frauenliga f�ur Frie-

den und Freiheit.70 Au�erdem trat sie daf�ur ein, da� Jungen und M�adchen

an den humanistischen Schulen gemeinsam unterrichtet wurden. Diese Forde-

rung entsprang ihrer Anstrengung, Frauen ein breites Bildungsspektrum zu

erschlie�en.71

Das Leben von Eugenie Kaufmann fand am 1. Juni 1924 ein fr�uhes Ende,

als sie einem Schlaganfall erlag, w�ahrend sie sich gerade in Berlin aufhielt.72

Die 57j�ahrige hinterlie� bei den Organisationen, f�ur die sie t�atig war, eine gro�e

L�ucke. Ihr Tod bedeutete f�ur den Bund badischer K�unstlerinnen einen wesent-

lichen Einschnitt in das Vereinsleben. Die Verantwortung f�ur die Leitung ging

auf die bisherigen Stellvertreterinnen �uber. Die Malerin Dora Horn{Zippelius

stellte sich f�ur das Amt der ersten Vorsitzenden zur Verf�ugung.73

Dem vielseitigen Engagement von Eugenie Kaufmann lag das Bem�uhen

um die beruiche Frauenf�orderung zur �nanziellen Absicherung zugrunde. Die

gewaltige Summe ihrer Aktivit�aten f�ur die bildende und angewandte Kunst,

die Literatur, die Mode und die Frauenbewegung l�a�t erahnen, da� Eugenie

Kaufmann unentwegt t�atig war und �uber vielerlei Kontakte und Beziehun-

gen verf�ugte. Aufgeschlossen gegen�uber neuen Entwicklungen und Str�omun-

gen erkl�arte sie sich vielfach bereit, verantwortungsvolle Vorstands�amter und

Gremienarbeiten zu �ubernehmen. Sie hielt viele F�aden zur Organisation des

gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Mannheim und in der Region in

ihrer Hand. F�ur den Bund badischer K�unstlerinnen bedeutete die Vernetzung

seiner Gr�underin und Vorsitzenden die Integration in eine lebendige badische

Kulturszene. Es ist davon auszugehen, da� es dem Engagement von Eugenie

Kaufmann zu verdanken ist, da� in den ersten Vereinsjahren bedeutende Aus-

stellungen und Kooperationen mit anderen Organisationen statt�nden konn-

ten.

70Mannheimer Adre�buch, 1922.
71GLA, Verlassenschaftsakte Eugenie Kaufmann.
72Ebd. | Nachruf in: StadtA Ma, Mannheimer Generalanzeiger, Nr. 256, 3.6.1924.
73Neue Vorsitzende: Dora Horn{Zippelius und Erna von Parseval. | Mannheimer Adre�-

buch 1924. | Bis 1930/31 keine �Anderung im Eintrag. Ab 1932 fehlt die Vereinsanzeige.
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Die Interessenwahrung gegen�uber den Berufskollegen, der Politik

und dem Kunsthandel

Ein wichtiger Aspekt der kunstpolitischen Aktivit�aten der badischen K�unstle-

rinnen bezog sich auf die Vertretung der Frauen in den �ubergeordneten Gremi-

en der Karlsruher Gesamtk�unstlerschaft. Die Abgesandten der verschiedenen

k�unstlerischen Fachvereine berieten in diesem Kreis ihre �okonomischen und

sozialen Interessen.

Der Ausschu� Karlsruher K�unstlervereine

Der Impuls zu einem Zusammenschlu� der lokalen Korporationen war die

zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit und Konkurrenzsituation unter der

stark anwachsenden Schar von freischa�enden K�unstlern und K�unstlerinnen

in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts, besonders aber in den Jahren

um 1910. Es bestand in weiten Teilen der K�unstlerschaft das Bed�urfnis, sich

�uber die tiefen Gr�aben der teils vehement und erbittert gef�uhrten Debatten

in Stil- und Geschmacksfragen hinweg zu vereinen, um die Lebens- und Ar-

beitsbedingungen zu verbessern. Die Klage �uber die allgemeine Notlage der

K�unstlerschaft und �uber den geringen Absatz von Kunstwerken sowie der Ruf

nach einer wirtschaftlichen Organisation aller bildenden K�unstler74 geisterte

seit einigen Jahren durch die Presse.75 Als Vorbild f�ur die Kunstscha�enden

dienten die Berufsorganisationen anderer freier Berufe, wie zum Beispiel die

der Schriftsteller.

Einen ersten Versuch, sich zum Zwecke der Ausstellungsorganisation und

zur Vertretung der gesamten Berufsinteressen zusammenzuschlie�en, hatte es

in Karlsruhe bereits im Jahre 1909 gegeben. Weil aber unterschiedliche Ansich-

ten dar�uber bestanden, welche Aufgabe eine solche Vereinigung �ubernehmen

sollte, scheiterte das Vorhaben zun�achst. Der Professor an der Kunstgewer-

beschule Karlsruhe Carl Ule (1858{1935) wandte sich entschieden gegen einen

Zusammenschlu� der K�unstlerschaft lediglich zur Organisation von Ausstellun-

gen. Er setzte sich daf�ur ein, da� die gew�unschte Vereinigung nicht als Neu-

74Vgl. Artikel: Zur Organisation aller bildenden K�unstler. In: Die Werkstatt der Kunst,

4. Jg., Heft 37, 12.6.1905.
75Als wichtige Diskussionsgrundlage diente u.a. die Untersuchung von Paul Drey zu den

wirtschaftlichen Verh�altnissen der K�unstlerschaft im M�unchner Raum. | Paul Drey, Die

wirtschaftlichen Grundlagen der Malkunst. Versuch einer Kunst�okonomie, Stuttgart/Berlin

1901. Siehe auch: Konrad Lange, Die Notlage unserer Maler. In: Die Kunst f�ur Alle, 27. Jg.,

Bd. 25, 1912, S. 278{286 und Bd. 27, S. 324{330 und Ruppert, Der moderne K�unstler, S.

61{65.
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gr�undung erfolgte, sondern als Zusammengehen der bestehenden K�unstlerver-

eine, um \gegen�uber der �O�entlichkeit wie den staatlichen und gemeindlichen

Beh�orden"76 die Interessen geltend zu machen. Am 15. Dezember 1910 kon-

stitutierte sich der Ausschu� Karlsruher K�unstlervereine \zur Wahrung der

gemeinschaftlichen, insbesondere der wirtschaftlichen Interessen der K�unst-

lerschaft". Ihm schlossen sich zu Beginn des Jahres 1911 \alle in Betracht

kommenden Vereine"77 an. Es waren dies: der Verein f�ur Originalradierung,

die Ortsgruppe Karlsruhe des Bundes deutscher Architekten, der K�unstler-

bund Karlsruhe, die Vereinigung f�ur angewandte Kunst, der Verein f�ur K�unst-

ler Majolika, der K�unstlerverband badischer Bildhauer und die Ortsgruppen

Karlsruhe I und II sowie der Ortsverein Baden der Allgemeinen Deutschen

Kunstgenossenschaft.78

Die allgemeinen Bestrebungen der badischen K�unstlerschaft gingen dahin,

\gr�o�ere Bewegungsfreiheit, . . . Selbst�andigkeit von der Bevormundung von

Beh�orden, . . . selbstgew�ahlte Jury und Mitsprache in eigenen Angelegenhei-

ten"79 zu gewinnen. Nach Angaben von Willy Oskar Dressler im Kunstjahr-

buch 1913 nahmen der Malerinnenverein Karlsruhe und der Bund badischer

K�unstlerinnen zun�achst nicht an den Sitzungen des Ausschusses Karlsruher

K�unstlervereine teil. Dora Horn{Zippelius hingegen berichtete, da� die bei-

den badischen K�unstlerinnenvereine zur \Spitzenorganisation"80 der Karlsru-

her Fachvereine geh�orten. Es handelte sich bei diesem von der Karlsruher Ma-

lerin als Spitzenorganisation bezeichneten Gremium sehr wahrscheinlich um

den Ausschu� Karlsruher K�unstlervereine.

Der Zusammenschlu� lokaler Gruppen zur Beratung �okonomischer und

rechtlicher Angelegenheiten jenseits von Ausstellungs- und Juryfragen hatte

Vorbildfunktion f�ur die wirtschaftlichen Verb�ande in den gro�en Kunstzentren.

Nachdem zun�achst die Kunstscha�enden in M�unchen, Berlin und Dresden in

der ersten Jahresh�alfte 1913 entsprechende Korporationen gebildet hatten, tra-

fen sich am 31. Mai 1913 Delegierte aus dem Rheinland, Hessen{Nassau, Hes-

sen, Baden und Elsa�{Lothringen, um �uber einen Wirtschaftlichen Verband

bildender K�unstler Westdeutschlands zu beraten. Die Gr�undung erfolgte am

3. Dezember 1913 in Mannheim. Bereits bei der ersten Vorstandswahl am 7.

Juni 1913 wurde Eugenie Kaufmann zur Schatzmeisterin gew�ahlt.81 Auch in

76Kunst und Wirtschaft. OÆzielles Organ der wirtschaftlichen Verb�ande bildender K�unst-

ler Deutschlands, 9. Jg., Heft 2, 15.1.1928.
77Ebd.
78Dresslers Kunstjahrbuch 1913.
79Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
80Ebd.
81GLA 235/5839, Reichsverband der bildenden K�unstler, Gau S�udwestdeutschland.
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den Kommissionen beteiligten sich Delegierte des Bundes badischer K�unstle-

rinnen an den Fachdebatten.82 Im Arbeitsausschu�83 sa� je eine Vertreterin

des Bundes badischer K�unstlerinnen, des Frauenkunstverbandes und des Ma-

lerinnenvereins Karlsruhe.

Die Mitarbeit des Bundes badischer K�unstlerinnen in den Kunstgremien

Der Bund badischer K�unstlerinnen war 1912 unter anderem angetreten, um

mehr Einu� auf die Entscheidungen in den Ausstellungsjurien zu erhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, wandte er sich als badische Abteilung des �uberre-

gionalen Frauenkunstverbandes zun�achst an das Ministerium des Kultus und

Unterrichts in Baden mit der Bitte, da� der Verein von Seiten der Beh�orde \als

gleichberechtigt mit den bestehenden K�unstlervereinigungen (Kunstgenossen-

schaft, K�unstlerbund) behandelt werde und da� ein von ihrem Vereine gew�ahl-

tes Mitglied der Jury f�ur die Kunstausstellungen Baden 1914 und Karlsruhe

1915 beitreten d�urfe."84 Das Ministerium zeigte sich wohlwollend und vermit-

telnd, �uberlie� es jedoch den verantwortlichen K�unstlerorganisationen, dar�uber

zu be�nden, ob sie die Frauen in die entscheidenden Jurien aufnehmen. Das

Ministerium seinerseits versicherte, es werde den Bund badischer K�unstlerin-

nen in gleicher Weise wie die �ubrigen K�unstlervereinigungen behandeln und

k�unftig alle amtlichen Mitteilungen \�uber allgemeine Wettbewerbe und �ahnli-

che die K�unstlerschaft interessierende Angelegenheiten"85 an ihn weiterleiten.

Wie Dora Horn{Zippelius berichtete, erlangten die Frauen erstmals Mit-

spracherechte, indem sie sich in die Diskussionen der Freien K�unstler-

82Maria Waag sa� in der Verlags-Kommission, Dora Horn{Zippelius in der Presse-

Kommission, Agnes Langenbeck{Zachariae und Erna von Parseval in der Wohlfahrts-

Kommission, Frieda von Joeden und Edith Weck in der Kommission f�ur Statistik, Eugenie

Kaufmann in der Material- und Speditions-Kommission. | Ebd.
83Der Arbeitsausschu� bestand aus Abgeordneten von insgesamt 27 K�unstlervereinigungen

aus den St�adten Frankfurt, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Darmstadt, Baden{Baden und

Stra�burg.
84GLA 235/5872, Schreiben des Bundes badischer K�unstlerinnen an das badische Kul-

tusministerium, 30.5.1913. (Vgl. auch das Schreiben der badischen K�unstlerinnen an Re-

gierungsrat Bartning vom 16.6.1913 mit der Bitte, den Bund in die Liste der anerkannten

badischen K�unstlervereine aufzunehmen (siehe Abbildung 10).) | Das Ministerium wand-

te sich daraufhin im August 1913 an die Leitung der Jubil�aumskunstausstellung Karlsru-

he 1915, um diese aufzufordern, \in einer der n�achsten Sitzungen der Ausstellungen" das

Anliegen der K�unstlerinnen zu beraten. An den Beratungen werde auch ein Vertreter des

Ministeriums teilnehmen. Ein �ahnliches Schreiben versandte das Ministerium an die Ausstel-

lungsleitung der st�andigen Kunstausstellung in Baden{Baden. | GLA 235/5872, Schreiben

des badischen Kulturministeriums an die Ausstellungsleitung, 7.8.1913.
85Ebd.
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vereinigung Baden{Baden einschalteten, in deren H�ande die Leitung der gro�en

Ausstellung in der Kunsthalle Baden{Baden lag. Zun�achst waren die verant-

wortlichen Herren \ziemlich erstaunt, oft auch ablehnend"86, berichtete die

stellvertretende Vorsitzende. Sie \. . . gew�ohnten sich aber allm�ahlich an unse-

ren Anblick, und zuletzt sahen sie in uns unentbehrliche Mitarbeiterinnen in

ihren eigenen Angelegenheiten. Aus der urspr�unglichen Gegnerschaft war eine

kollegiale Arbeitsgemeinschaft geworden."

Mit der Einmischung in Juryangelegenheiten drohten die K�unstlerinnen in

die Kontroversen der verschiedenen Kunstrichtungen hineingezogen zu wer-

den. Dora Horn{Zippelius versuchte den \Streit der sich dauernd befehden-

den Kunstrichtungen und die damit verbundenen Unzul�anglichkeiten zu be-

enden" und machte den Kollegen den Vorschlag einer \geteilten Jury" und

einer \gemeinsamen H�angekommission"87. So wurden bei der \Gro�en Deut-

schen Kunstausstellung f�ur freie und angewandte Kunst" 1923 in Karlsruhe,

an der auch der K�unstlerinnenbund teilnahm, erstmals f�ur jede Stilrichtung

eine eigene Jury eingesetzt.88

Die ver�anderten Vorzeichen unter dem Vorsitz

von Dora Horn-Zippelius

Die Geschichte des Bundes badischer K�unstlerinnen nahm nach den Krisen-

jahren, die jede k�unstlerische Aktivit�at vernichtet hatten, und nach dem Tod

der Gr�underin Eugenie Kaufmann eine v�ollig neue Wende. Die Vereinigung

z�ahlte am Ende des Ersten Weltkrieges 120 Mitglieder.89 Im Jahre 1922 stieg

die Mitgliederzahl auf 130 Mitglieder an.90 Bereits zwei Jahre sp�ater erfuhr die

K�unstlerinnenorganisation einen drastischen Mitgliederverlust | es waren nur

86Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
87Ebd.
88Alice Proumen war in der Jury und in der H�angekommission vertreten, Dora Horn{

Zippelius richtete f�ur die beiden K�unstlerinnenvereine ein Kinderschlaf- und ein Kinder-

wohnzimmer ein. | Ebd.
89Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1919 und 1920.
90HLA, T/J 1217, Bund Deutscher Frauenvereine. Zusammenstellung der angeschlossenen

Verb�ande und ihrer Mitgliedsvereine, der Mitglieder des engeren und des Gesamtvorstandes,

September 1922. | Dressler nannte 1923 160 Mitglieder. Dieser Zahlenangabe ist jedoch

zu mi�trauen, denn die hohe Mitgliederzahl widerspricht der Erfahrung, da� diese in den

Kriegs- und Inationsjahren zur�uckging. Die statistischen Werte bei Dressler sind generell

vorsichtig zu bewerten. F�ur einige Vereine ist nachzuweisen, da� Dressler seine Daten nicht

immer aktualisierte, und es deshalb auch vorkam, da� �uber mehrere Jahre hinweg die gleichen

Mitgliederzahlen abgedruckt wurden. | Dresslers Kunsthandbuch 1923, Bd. 1, S. 565.
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noch 50 Mitglieder zu verzeichnen.91 Es ist zu vermuten, da� dieser R�uckgang

zwar mit dem Tod von Eugenie Kaufmann zu tun hat, mehr aber noch mit

der bedrohlichen Geldentwertung der Anfangsjahre der Weimarer Republik.

Die r�uckl�au�ge Entwicklung hielt unter der Vorstandschaft von Dora Horn{

Zippelius an. Im Jahre 1928 z�ahlte der Bund gerade noch 21 Mitglieder.92 Die

neue Vorsitzende bemerkte �uber diese Krisenjahre, da� der Verein \unter den

denkbar schwierigsten Verh�altnissen durch die Malerinnen Horn{Zippelius, von

Parseval und Proumen zusammengehalten"93 worden sei.

Neue Ho�nungen nach dem Anschlu� an die Gedok

Neue Initiativen entwickelte der Karlsruher Verein (dorthin war der Vereins-

sitz nach dem Vorstandswechsel verlegt worden) erst nach dem Anschlu� an

den Bund Deutscher K�unstlerinnen, aus dem sich die Dachorganisation Ge-

dok entwickelte. Mit der Kooperation verband sich wohl die Ho�nung, da�

sich �uber die Verbindung neue Anregungen und Austauschm�oglichkeiten er-

geben. Dies war zweifelsohne der Fall, doch die Einbindung in ein Netzwerk

hatte unvorhergesehene Folgen. Der Verband bedr�angte ab 1929 den badi-

schen K�unstlerinnenverein zunehmend, die Organisations-, Aktivit�ats- und

Mitgliederstrukturen der Gedok anzunehmen.94 Die Ausrichtung des K�unst-

lerinnenbundes und seine Vereinsveranstaltungen hatten nun eine deutlich an-

dere Gestalt als in den Anfangsjahren. Beispielsweise nahm jetzt die gesellige

Komponente durch Vereinsabende mit Vortr�agen von Dichterinnen, musikali-

schen Darbietungen und Tanztheaterau��uhrungen einen breiten Raum ein.95

91HLA, Karton 11, Abt. 3, 11-36,3: 2194, Zusammenstellung der angeschlossenen Verb�ande

und ihrer Mitgliedsvereine, sowie der Mitglieder des engeren und des erweiterten Gesamt-

vorstandes, November 1924.
92Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1927{1928. Hg. v. Emmy Wol�, Mann-

heim/Berlin/Leipzig 1928. | Im Jahr zuvor konnten noch 31 Mitgliedsfrauen gez�ahlt wer-

den. | Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1921-1927, S. 5.
93Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8.

Heft, 15.1.1930.
94Den Vereinheitlichungstendenzen aus Hamburg versuchten die Karlsruherinnen entspre-

chend ihrer M�oglichkeiten nachzukommen. Um von den m�annlichen Kollegen jedoch weiter-

hin als Fachverein der bildenden K�unste anerkannt zu werden und die Zulassung zur �uberge-

ordneten wirtschaftlichen Organisation zu behalten, nahm der Bund badischer K�unstlerinnen

kunstt�atige Frauen anderer Kunstsparten als au�erordentliche Mitglieder auf. Dieser Status

erlaubte keine Mitsprache- und Wahlrechte in der Mitgliederversammlung; die Musikerinnen,

Schriftstellerinnen oder auch Kunsthistorikerinnen \konnten aber ihre eigenen Angelegenhei-

ten unter sich besprechen und ihre Interessen wahren." | Privatarchiv Adelhard Zippelius,

Horn{Zippelius, Erinnerungen.
95Ebd.
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Das kunstgewerblich und spezi�sch weiblich gepr�agte Engagement der \mit

Gl�ucksg�utern nicht gesegneten K�unstlerinnen"

Der Bund badischer K�unstlerinnen beteiligte sich ab der zweiten H�alfte

der 1920er Jahre an Ausstellungen, die Bezug auf spezi�sch weibliche The-

men96 nahmen. Au�erdem zeigten sie vorwiegend Kunstgewerbliches: Puppen,

Schmuck, Kissen, Lampen, Modeartikel, Stickereien. Es waren aber auch Zeich-

nungen, Radierungen, Aquarelle und Gem�alde zu sehen. Diese verschiedenarti-

gen Werkst�ucke f�ullten zum Beispiel das Ladenlokal der Gesellschaft Eintracht

im November 1928.97 Nur drei Tage war die Verkaufsausstellung ge�o�net, denn

die \mit Gl�ucksg�utern nicht gesegneten K�unstlerinnen"98 konnten die Lokal-

miete nicht f�ur einen l�angeren Zeitraum bezahlen.

Die Verantwortlichen des Bundes badischer K�unstlerinnen verfolgten im

wesentlichen zwei gro�e Anliegen: Einerseits versuchten sie, den Kolleginnen

Einnahmen zu verscha�en und Berufsanf�angerinnen einem Publikum bekannt

zu machen. Andererseits waren sie aber sehr darauf bedacht, sich in der

�O�entlichkeit als K�unstlerinnen mit einem hohen k�unstlerischen Niveau

darzustellen. Das Bestreben, beide Aspekte gleicherma�en zu verwirklichen,

mu�te jedoch scheitern. Da Verkaufseinnahmen fast nur f�ur kunstgewerbliche

Arbeiten zu erzielen waren, wurden die Frauen bei den h�oher bewerteten

Kunstgattungen der �Olmalerei und der Bildhauerei und damit in der allgemei-

nen �O�entlichkeit sehr schnell als weniger ernstzunehmende Kunstscha�ende

wahrgenommen. Doch den kunstaus�ubenden Frauen blieb keine andere Wahl,

sie waren dringend auf Eink�unfte angewiesen. Gro�formatige Arbeiten,

insbesondere Malereien, lie�en sich sehr schlecht verkaufen. Anstrengun-

gen des Bundes, wie der Versuch, auf einer Pr�asentation des Jahres 1928

96Der Titel einer Pr�asentation im Jahre 1926 im Badischen Kunstverein lautete zum

Beispiel \Die Blume". | Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen;

Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8. Heft,

15.1.1930. | Eine weitere Ausstellung fand im Heidelberger Kunstverein statt. | Vgl.

Pr�ager, 125 Jahre Heidelberger Kunstverein, S. 130. | Die Orientierung an Frauenthemen

und an den zeitgen�ossischen Vorstellungen von der Kulturaufgabe der Frau fand auch in dem

Beitritt der K�unstlerinnen zum Badischen Verband f�ur Frauenbestrebungen ihren Ausdruck.

Der Beitritt erfolgte vor 1927.
97Ausstellende: Martha Kropp, Klara Vogel{Gutmann, Alice Proumen, Elisabeth Senfter,

Cora Eggers, Berta Welte, Dora Horn-Zippelius, Elise Meyer{Kau�mann, Johanna Dill{

Malburg, Vera Johos, Fridel Dethle�s{Edelmann, Margarethe Schellenberg, Anna und Gretl

Eichrodt. | GLA 235/5914, Karlsruher Tagblatt, Nr. 324, 22. November 1928.
98Ebd. | Weitere Ausstellungen mit deutlich kunstgewerblicher Tendenz folgten, zum

Beispiel die kunstgewerbliche Ausstellung 1929. | Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8. Heft, 15.1.1930.
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in Baden{Baden �Olgem�alde abzusetzen, blieben g�anzlich ohne Erfolg.99

Den K�unstlerinnen blieb deshalb nur der Ausweg, sich parallel zu ernsten

Kunststudien mit k�unstlerisch gearbeiteten Gebrauchsartikeln zu besch�aftigen.

Um den Verkauf zu steigern, arbeiteten die K�unstlerinnen mit dem Frauenklub

in Karlsruhe zusammen. Diese Kooperation l�oste auch das Problem, erschwing-

liche Ausstellungslokalit�aten zu �nden. Der erste Kontakt zum Klub wurde im

Jahre 1928 anl�a�lich einer Weihnachtsmesse aufgenommen.100 Die Ho�nung,

da� sich Damen aus den Reihen des Frauenklubs, allesamt \Mitglieder aus der

besten Karlsruher Gesellschaft"101, dem Bund anschlie�en und sich dadurch die

�nanzielle Lage des Vereins bessern w�urde, ging allerdings nicht in Erf�ullung.

\Wir brauchten nicht zu bef�urchten, die einem Fachverein zugemessene Zahl

au�erordentlicher Mitglieder zu �uberschreiten, wir waren und blieben mit un-

seren halbhundert Mitgliedern und einem Jahresbeitrag ein armer Verein"102,

schreibt Dora Horn{Zippelius in ihren Erinnerungen. Die Bem�uhungen um die

unterst�utzende Hilfe kunstliebender Damen verdeutlichen, da� der Bund ba-

discher K�unstlerinnen ebenso wie andere K�unstlerinnenkorporationen in den

1920er Jahren kaum mehr aus eigener Kraft �uberleben konnte. Wie in Bremen

geschehen, wurden m�oglicherweise auch in Karlsruhe die Statuten ver�andert,

um Kunstfreundinnen als au�erordentliche Mitglieder einzugliedern.

Die �nanzielle Situation der Vereinigung war am Ende der zwanziger Jah-

re durch die erneute wirtschaftliche Krise so desolat, da� sich die badischen

K�unstlerinnen zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte an das zust�andige

Ministerium des Kultus und Unterrichts wandten und um Ank�aufe von Kunst-

werken aus ihrer Kollektivausstellung baten, welche vom 4. bis zum 24. Januar

1930 im Badischen Kunstverein in Karlsruhe zu sehen waren.103 Da der ent-

sprechende Etat des Ministeriums zu diesem Zeitpunkt bereits aufgebraucht

war, sah sich die Beh�orde jedoch au�erstande, etwas anzukaufen.104

99Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8.

Heft, 15.1.1930.
100Es wurden Webereien gezeigt; an der Ausstellung beteiligte sich die Gedok-Ortgruppe

Hamburg. | Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
101Ebd.
102Ebd.
103GLA 235/5914, Schreiben des Bundes badischer K�unstlerinnen an den Minister f�ur Kul-

tus und Unterricht, 12.1.1930. | siehe auch: Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frau-

enkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 10. Heft, 15.2.1930; vgl. Stilstreit und F�uhrerprinzip.

K�unstler und Werk in Baden 1930{1945. Ausstellungskatalog. Hg. v. Wilfried R�o�ling im

Auftrag des Badischen Kunstvereins Karlsruhe, Karlsruhe 1981, S. 215.
104GLA 235/5914, Schreiben vom Minister des Kultus und Unterrichts an Dora Horn{

Zippelius, 16.1.1930.
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Der Bund badischer K�unstlerinnen trat mit dieser Kollektivschau erstmals

nach 1926 als geschlossene Gruppe an die �O�entlichkeit und versuchte damit an

die Ausstellungserfolge der Anfangsjahre anzukn�upfen. Im Jahre 1930 konnte

sich die Vereinigung auch erstmals wieder \eines starken quantitativen und

qualitativen Wachstums" erfreuen. Gleichzeitig r�uhmte sie sich, \die besten

Kr�afte aller Richtungen"105 zu vereinen. Im Jahre 1931 z�ahlte sie insgesamt 52

Mitglieder.106

Exkurs: Dora Horn{Zippelius

Dora Horn{Zippelius107, am 28.8.1876 in Karlsruhe geboren, wuchs in einer

protestantischen Akademikerfamilie des gehobenen B�urgertums auf (siehe Ab-

bildung 12). Im Alter von vierzehn Jahren erhielt sie Zeichenunterricht von

der Malerin Maria Hesse{Koch (1844-1911). Nach dem Lehrerinnenexamen

besuchte sie ab 1897 die Malerinnenschule in Karlsruhe108 und im Jahre 1904

die Damenakademie in M�unchen109. Schon fr�uh engagierte sie sich im Verein

zur Verbesserung der Frauenkleidung, ab 1901 war sie im dortigen Vorstand

aktiv. Ein wichtiger Schritt bedeutete f�ur sie, im Jahre 1904 in den K�unstler-

105Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8.

Heft, 15.1.1930.
10638 Malerinnen, zwei Bildhauerinnen, drei Kunstgewerblerinnen, f�unf Schriftstellerinnen,

eine Klavierspielerin, eine S�angerin und zwei Kunstfreundinnen. | Amtsgericht Hamburg,

Gedok, Verband der Gemeinschaften der K�unstlerinnen und Kunstfreunde e.V. Abt. 69,

Registerakten Bd. 1 zum Vereinsregister Bd. 75, Nr. 4487, Protokoll der Jahresversammlung

1931.
107Privatarchiv Adelhard Zippelius, Dora Horn{Zippelius, Lebenslauf; Vgl. Josef August

Beringer, Badische Malerei: 1770{1920. Nachdruck der zweiten, im Text �uberarb. u. bedeut.

erw. Au. 1922, Karlsruhe 1979, S. 95 u. 253; Gerlinde Brandenburger, Dora Horn{Zippelius.

In: Badische Biographien. Hg. v. Bernd Ottnad, N. F. II, Stuttgart 1987, S. 144f.; Leo M�uhl-

farth, Kleines Lexikon Karlsruher Maler, zweite, erw. Auage, Karlsruhe 1987, S. 62; All-

gemeines K�unstler-Lexikon. Die bildenden K�unstler aller Zeiten und V�olker. Nachdruck der

Erstausgabe, Bd. 17, M�unchen/Leipzig 1992, S. 514f.; Dora Horn{Zippelius (1876{1967).

In: Blick in die Geschichte. Karlsruher stadthistorische Beitr�age 1988{1993, Karlsruhe 1994,

S. 243f.; Frauen im Aufbruch? S. 420; Anette Michel, \Alte K�ampferinnen". Dora Horn{

Zippelius und Gertrud Gilg, Propaganda- und Gauschulungsleiterinnen der NS-Frauenschaft

in Baden. In: Die F�uhrer der Provinz. NS-Biographien aus Baden und W�urttemberg. Hg. v.

Michael Ki�ener und Joachim Scholtyseck, Konstanz 1997, S. 225{265.
1081897 bis 1899 Unterricht bei Otto Kemmer, Caspar Ritter und Max Roman. Von 1898

bis 1903 geh�orte sie als Sch�ulerin von Franz Hein zur Gr�otzinger Malerkolonie und nahm

an dessen Studienaufenthalten in Obersteinbach (Wasgau/Vogesen) teil, die allj�ahrlich im

Herbst stattfanden.
109Unterricht bei Angelo Jank. Ihre Studien erg�anzte sie durch Unterricht bei Friedrich

Fehr, der an der Karlsruher Kunstakademie lehrte.
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bund Karlsruhe aufgenommen zu werden. In den Jahren 1904 und 1905 gelang

ihr die Teilnahme an den gro�en Kunstausstellungen in Dresden und in Berlin,

wo sie vor allem mit Gra�kbl�attern vertreten war.

Nachdem sie in M�unchen Schauspielunterricht genommen hatte, trat sie

in den Jahren 1906 bis 1908 auf verschiedenen B�uhnen auf, vornehmlich in

Hagen. Im Jahre 1909 heiratete sie den Architekten Hans Zippelius (1873{

1956). Nach dem Tod von Eugenie Kaufmann vertrat die vielseitig begabte

Karlsruherin an der Stelle der Gr�underin die K�unstlerinnen in den Gremien

der wirtschaftlichen Organisation.110

Dora Horn{Zippelius wuchs im Umfeld der sich um die Jahrhundertwende

entwickelnden Reformbewegung auf. Sie stand in den 1920er Jahren v�olki-

schem, rasse- und sozialhygienischem Gedankengut aufgeschlossen gegen�uber;

im Nationalsozialismus sah sie zun�achst positive Entwicklungsm�oglichkeiten.

Bereits in der zweiten Jahresh�alfte 1930 meldete sie sich als Mitglied beim

Kampfbund f�ur deutsche Kultur an.111 In Karlsruhe war erst kurz zuvor eine

Ortsgruppe der 1929 von Alfred Rosenberg gegr�undeten nationalsozialistischen

Kulturorganisation entstanden. Von der Karlsruher Gruppe gingen scharfe At-

tacken gegen den sogenannten Kulturbolschewismus aus.112

Die Malerin trat im Juni 1931 dem Deutschen Frauenorden bei, der im

Oktober 1931 in die NS-Frauenschaft eingegliedert wurde. In die Parteiorga-

nisation der Nationalsozialisten wurde sie am 1. Januar 1933 aufgenommen.

Seit Fr�uhjahr 1932 arbeitete sie als Parteirednerin und Kreispropagandaleite-

rin der NS-Frauenschaft und gr�undete in dieser Eigenschaft mehrere Frauen-

schaften im Kreis Karlsruhe und im Gau Baden.113 Am 9. September 1932

wurde sie zur Referentin f�ur Presse und Propaganda bei der Hauptabteilung

III der Gauleitung Baden, ab Dezember 1932 zur Gaupropagandaleiterin der

110Michel, \Alte K�ampferinnen", S. 225. | Horn{Zippelius sa� ab 1928 als Beisitzerin f�ur

die k�unstlerischen Angelegenheiten im Vorstand des Reichsverbands bildender K�unstler, Gau

S�udwestdeutschland, im Vereinsjahr 1929/30 wurde sie zur ersten Schriftf�uhrerin gew�ahlt. In

den Jahren 1930 bis 1933 �ubernahm sie wieder den Beisitz. Am 22.11.1933 wurde sie als eine

von insgesamt acht Beisitzenden in den Vorstand des Reichskartells der bildenden K�unste,

Gau S�udwest gew�ahlt. | Kunst und Wirtschaft, 10. Jg., Heft 6, 16.3.1929; 11. Jg., Heft 1,

16.3.1930; 11. Jg., Heft 21, 1930; 12. Jg., Heft 20, 20.12.1931; 13. Jg., Heft 12, 10.12.1932;

GLA 235/5839.
111Mitteilungen des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur, 2. Jg., Nr. 9{11, September bis

November 1930, S. 95.
112Vgl. Marlene Angermeyer-Deubner, Der institutionalisierte Kunstbetrieb. Kunstverein

und K�unstlervereinigung in Karlsruhe. In: Bilder im Zirkel: 175 Jahre Badischer Kunstverein

Karlsruhe. Hg. v. Jutta Dresch und Wilfried R�o�ling im Auftrag des Badischen Kunstvereins

Karlsruhe, Karlsruhe 1993, S. 153f.
113BArch, PK Dora Zippelius.
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NS-Frauenschaft Baden bestellt. Im Jahre 1934 f�uhrte sie kommissarisch das

Amt der Kreisfrauenschaftsleiterin in Ettlingen. Noch im selben Jahr setzte

man sie als Gauschulungsleiterin der NS-Frauenschaft Baden ein. Die Entlas-

sung aus diesem Posten erfolgte 1936. �Uber die Gr�unde f�ur den Ausschlu�

aus den verantwortungsvollen �Amtern l�a�t sich nur spekulieren. Es k�onnte ei-

nerseits ihr Alter als auch ihre oppositionelle Ansicht in familienpolitischen

Fragen eine Rolle gespielt haben.114 Den Ausschlag f�ur den Vertrauensent-

zug der Nationalsozialisten d�urfte aber vor allem ihre ablehnende Haltung ge-

gen�uber den Bestrebungen, die K�unstlerinnenorganisationen dem Deutschen

Frauenwerk zu unterstellen, gegeben haben. Nachdem sie sich im Sinne der

nationalsozialistischen Partei nicht als linientreu erweisen hatte und von ver-

antwortlichen Aufgaben entbunden wurde, zog sich die Karlsruherin entt�auscht

in das Privatleben zur�uck. Sie starb am 17. Februar 1967 hochbetagt in ihrer

Heimatstadt.

Wie Anette Michel feststellt, geh�orte Dora Horn{Zippelius zum \kleinen,

aber nicht unbedeutenden Kreis weiblicher NSDAP-Mitglieder, die sich bereits

in den letzten Jahren der Weimarer Republik aktiv der nationalsozialistischen

Bewegung angeschlossen hatten"115. Ihre parteipolitische Verankerung hatte

im Dritten Reich auch f�ur den Bund badischer K�unstlerinnen Konsequenzen.

So lange sie in der nationalsozialistischen Bewegung mitarbeiten konnte, war

auch der K�unstlerinnenbund vor der Au�osung gesch�utzt sowie vor der Gefahr,

vom Deutschen Frauenwerk vereinnahmt zu werden. Es ist au�erdem zu ver-

muten (auch wenn es hier�uber keinerlei Quellen gibt), da� Dora Horn-Zippelius

darauf achtete, da� sich die badische K�unstlerinnenvereinigung �o�entlich im

Sinne der nationalsozialistischen Kulturpolitik pr�asentierte.

Die badische K�unstlerinnenorganisation im Dritten Reich

Die Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 brachte nach Angaben von Do-

ra Horn{Zippelius f�ur den Bund badischer K�unstlerinnen keine Ver�anderun-

gen: \Die Umstellung des B.B.K. geschah reibungslos, von der Partei kaum

bemerkt"116. Nichtarchische Mitglieder konnten nach dem politischen Um-

schwung zun�achst weiterhin dem Verein angeh�oren, die Vereinsleitung sollte

114Vgl. Michel, \Alte K�ampferinnen", S. 246.
115Michel, \Alte K�ampferinnen", S. 227.
116Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen. | Die Vorsitzende der

Karlsruher Fachgruppe war von der Vorsitzenden der NS-Frauenschaft, Gau Baden in einem

Brief zur Gleichschaltung aufgefordert worden. | Archiv Gedok Karlsruhe, Gedok Heidel-

berg, Fotokopie des Protokollbuchs II.
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jedoch arisch sein.117 Es darf jedoch daran gezweifelt werden, da� j�udische

Mitgliedsfrauen unter der Leitung des nationalsozialistischen Parteimitglieds

und der Gaupropagandaleiterin der NS-Frauenschaft ihre Mitgliedschaft in

den folgenden Jahren aufrecht erhalten wollten und konnten. Der \Fachver-

ein der Gemeinschaft der Vereinigungen deutscher und �osterreichischer K�unst-

lerinnen und Kunstfreundinnen, Gedok, Karlsruhe"118 b�u�te mit dem politi-

schen Machtwechsel ein F�unftel seiner Mitglieder ein. Im Jahre 1934 z�ahlte der

K�unstlerinnenbund 40 Mitglieder.119

Die Vereinigung veranstaltete unter dem Dach der Gedok bis ins Jahr 1938

Ausstellungen120. Mitte der drei�iger Jahre intensivierten die Karlsruherinnen

die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen vom W�urttembergischen Malerin-

nenverein. In den Jahren 1935 und 1938 konnten mehrere Ausstellungen in

den Kunstvereinen der beiden Vereinsst�adte gemeinsam organisiert werden.121

Die Ausstellung mit den Stuttgarter K�unstlerinnen 1938, ein Jahr vor dem

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, stellte sowohl die letzte Kooperationsveran-

staltung als auch die letzte Schau des Bundes badischer K�unstlerinnen dar.122

Im Jahre 1935 verst�arkte sich der Druck der NS-Frauenschaft auf die

K�unstlerinnenvereinigung immer mehr. Mit der Gleichschaltung der badischen

117Den Vorstand bildeten nach Angaben von Dressler: stellvertretende Vorsitzende Erna

von Parseval, Schriftf�uhrerin Alice Proumen, stellvertretende Schriftf�uhrerin Rosy Lebach,

Beisitzerinnen Klara Vogel{Gutmann und Frau Klett{Glaser in Mannheim. Die Angaben

bei Dressler sind, wie bereits erw�ahnt, unter Vorbehalt zu verwenden. | Dresslers Kunst-

handbuch 1934, S. 538. | 1934 �ubernahm Fridel Dethle�s{Edelmann von Erna von Parseval

das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jah-

restagung der Reichs-Gedok 1934.
118Dresslers Kunsthandbuch 1934, S. 538.
119Ebd.
120Ausstellungen im Badischen Kunstverein in Karlsruhe im November 1933, Teilnahme an

den Braunen Messen der Jahre 1933 und 1934 in der Holzhalle Karlsruhe. | Vgl. Stilstreit

und F�uhrerprinzip, S. 218; Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
1211935 Kollektivausstellung schw�abischer und badischer Malerinnen im Badischen Kunst-

verein in Karlsruhe. Im Februar 1938 fand eine Ausstellung im Badischen Kunstverein und

im Kunstverein in Stuttgart statt. F�ur die badischen K�unstlerinnen stellten aus: Gertrud

Hagemann{Stamm, Fridel Dethle�s{Edelmann, Gertrud Leonhard{P�uttmann, Helga B�udin-

gen, Dora Horn{Zippelius, Dora Jutz{R�umelin, Martha Kropp, C�acilie Imgraben, Elisabeth

Senfter, Franziska H�ubsch, Elisabeth Maier{Kau�mann, Marie Ortlieb, Maria Waag, Ger-

trud Billmaier, Hanna Schleiermacher{B�uhler, Cora Eggers, Johanna Dill{Malburg, Lotte

Pankoke{Gebhard, Johanna Engler und Mechthild Weitbrecht. | Staatliche Kunsthalle

Karlsruhe, Akten zur badischen Malerei, Badische Presse, 54. Jg., Nr. 45, 15.2.1938; NS-

Kurier Stuttgart, M�arz 1938; W�urttembergische Zeitung, M�arz 1938; Vgl. Stilstreit und

F�uhrerprinzip, S. 226.
122Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Lebenslauf.
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Frauenverb�ande versuchte die Gaufrauenschaftsleiterin Gertrud Scholz{Klink

(*1902) \auch uns einzuverleiben"123, so Dora Horn{Zippelius. \In meinen Au-

gen war dies ein Mi�gri� . . . "124. Obwohl Dora Horn{Zippelius eine Eingliede-

rung ablehnte, konnte sie diese nicht verhindern. Dies war der Zeitpunkt, an

dem die Nationalsozialisten ihr Interesse an einer Mitarbeit der Karlsruherin

verloren und sie aus ihren Partei�amtern entlie�en. Der Konikt um den Ein-

u� von Gertrud Scholz{Klink auf die Frauen der bildenden und angewandten

Kunst mag dabei eine Rolle gespielt haben.

Nach negativen Erfahrungen, die das Verh�altnis zwischen den benach-

barten K�unstlerinnenorganisationen in Karlsruhe und Stuttgart abk�uhlen

lie�en, aber auch mit zunehmender staatlicher Einmischung und Restriktion

und letztlich infolge des Kriegsausbruches erlosch die weitere Vereinsarbeit.

Bereits seit 1935 lagen der Gedok von seiner Karlsruher Ortsgruppe keine

Mitgliederzahlen mehr vor, seit 1936 lie�en sich die Karlsruherinnen bei den

Jahresversammlungen der Gedok entschuldigen. Im Jahre 1938 geh�orte der

badische Fachverein nicht mehr zur Bundesvereinigung.125 Das Ende des

Bundes badischer K�unstlerinnen ist deshalb sp�atestens f�ur das Jahr 1938

anzunehmen. Nachdem Dora Horn{Zippelius zwei Jahre zuvor die Verant-

wortung im nationalsozialistischen Propagandasystem entzogen worden war,

fehlte der Vorsitzenden der n�otige R�uckhalt im politischen Machtapparat.

Im Dissens mit dem Deutschen Frauenwerk war dem K�unstlerinnenverein

jede Lebensf�ahigkeit genommen. Dora Horn{Zippelius selbst stellte allerdings

r�uckblickend das Vereinsende in den Zusammenhang mit der Au�osung

anderer Karlsruher K�unstlervereinigungen.126

Der Bund badischer K�unstlerinnen wurde von der vielseitig engagierten Bild-

hauerin und Gra�kerin Eugenie Kaufmann 1912 gegr�undet, obwohl in Baden

bereits eine Frauenkorporation existierte. Die Initiatorin wollte im Gegensatz

123Ebd.
124Ebd. | An dieser Stelle ist das Manuskript unvollst�andig.
125Amtsgericht Hamburg, Protokolle der Jahresversammlungen 1936{1938.
126Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Lebenslauf. | Das Ende der Vereins-

aktivit�at bedeutete jedoch f�ur die Karlsruher K�unstlerinnen nicht automatisch das Ende

gemeinsamer Ausstellungen. Im Februar 1939 stellten zum Beispiel badische K�unstlerinnen

im Kunstverein in Freiburg aus. Es handelte sich bei den Ausstellenden im wesentlichen um

die ehemaligen Mitglieder des Bundes badischer K�unstlerinnen. M�oglicherweise fand die-

se Pr�asentation statt, weil sie noch vor der Au�osung des Vereins vereinbart worden war.

| Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Akten zur badischen Malerei, Der Alemanne, 2.3.1939;

Freiburger Zeitung, 4./5.3.1939; Vgl. Stilstreit und F�uhrerprinzip, S. 227.
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zum Malerinnenverein beruiche Interessenpolitik gegen�uber der Landesregie-

rung und der Wirtschaft betreiben, so wie sich auch die Kollegen vor dem Er-

sten Weltkrieg aufmachten, zus�atzliche Organisationen zur Behandlung sozia-

ler und wirtschaftlicher Fragen zu bilden. Da jedoch weder die K�unstlervereine

noch die jungen wirtschaftlichen Vereinigungen bereit waren, f�ur frauenspezi-

�sche Belange wie die Forderung nach einem gleichberechtigten Zugang zu den

Kunstakademien sowie zu den Entscheidungsgremien des Ausstellungsbetrie-

bes einzutreten, riefen die K�unstlerinnen eine eigene Korporation ins Leben.

Die Vereinsarbeit des badischen K�unstlerinnenbundes war weitgehend von

seinen beiden Vorsitzenden Eugenie Kaufmann und Dora Horn{Zippelius ge-

pr�agt. Der Mannheimer Gr�underin gelang es mit Hilfe ihrer zahlreichen Ver-

bindungen, bedeutende Ausstellungen in Kunstvereinen, in Warenh�ausern und

bei Schwestervereinigungen zu arrangieren. 1915 sorgte sie sogar daf�ur, da� in

Karlsruhe erstmals Werke von ausw�artigen K�unstlerinnen gezeigt wurden.

Der Tod von Eugenie Kaufmann im Jahre 1924 �el mit den Krisenjah-

ren der Weimarer Republik zusammen und bedeutete f�ur den Bund badischer

K�unstlerinnen eine tiefe Z�asur. In der zweiten H�alfte der 1920er Jahre war es

f�ur Dora Horn{Zippelius nach den gro�en Mitgliederverlusten und den unter-

brochenen Kontakten zu den Schwestervereinen sehr schwer, das Vereinsleben

wieder in Gang zu bringen. Der enge �nanzielle Handlungsspielraum erlaubte

bis in die 1930er Jahre kaum gr�o�ere Aktivit�aten.

Die Verbindung zur Gemeinschaft deutscher und �osterreichischer K�unst-

lerinnen aller Kunstgattungen er�o�nete die M�oglichkeit zum Austausch von

Kunstwerken und einen weiteren Aktionsradius. Die Gedok regte auch seinen

badischen Fachverein dazu an, sich verst�arkt f�ur f�ordernde Mitglieder und f�ur

K�unstlerinnen anderer Sparten zu �o�nen. Mit zunehmender Professionalisie-

rung und Normierung der Gedok-Verbandsarbeit geriet der Bund badischer

K�unstlerinnen jedoch in die Gefahr, seinen urspr�unglichen Status als Berufs-

verein bildender und kunstgewerbetreibender K�unstlerinnen zu verlieren.

Als mit der Macht�ubernahme Hitlers die K�unstlerinnenvereinigungen ge-

zwungen wurden, sich den neuen Richtlinien der Nationalsozialisten zu un-

terwerfen, vollzog der Bund badischer K�unstlerinnen die Wende ohne Wi-

derst�ande. Da mit Dora Horn{Zippelius eine engagierte Parteig�angerin an der

Spitze des Vereins sa�, konnten die neu eingesetzten Kulturpolitiker direkten

Einu� auf die Korporation nehmen. Als aber die langj�ahrige Vorsitzende nicht

mehr als ausreichend linientreu galt und sich die Karlsruherin auch noch ge-

gen die Eingliederung der K�unstlerinnen in das Deutsche Frauenwerk zur Wehr

setzte, konnte der Bund sein Vereinsleben nur noch bis 1938 aufrecht erhalten.
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2 Der Frauenkunstverband

2.1 Auf dem Weg zum Frauenkunstverband

Schon wenige Monate nach der Konstituierung des Bundes badischer K�unstle-

rinnen trafen sich im Februar 1913 Eugenie Kaufmann und K�unstlerinnen der

Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs in Berlin in der preu�ischen Haupt-

stadt, um das zuk�unftige Arbeitsprogramm einer gro�en, frauenpolitisch akti-

ven K�unstlerinnenorganisation, dem Frauenkunstverband, zu formulieren. Die

Mannheimer Vorsitzende beabsichtigte, die Ziele des Bundes badischer K�unst-

lerinnen auch auf der Reichsebene zu etablieren. Auf dem ersten Tre�en in

Berlin wurde ein provisorischer Hauptvorstand bestimmt, dem die Initiatorin

Eugenie Kaufmann sowie die damals bekanntesten deutschen K�unstlerinnen,

K�athe Kollwitz und Dora Hitz angeh�orten.

Die eigentliche Gr�undung und erste Generalversammlung des Frauenkunst-

verbandes fand dann vom 3. bis 6. Mai 1913 in Frankfurt statt. Die Ta-

gung wurde in Kooperation mit dem 1888 gegr�undeten Verein Frauenbildung{

Frauenstudium durchgef�uhrt.127 Zu der \zahlreich besuchten ersten �o�entli-

chen"128 Veranstaltung des Frauenkunstverbandes waren viele kunstaus�uben-

de Frauen aus dem ganzen Reich | darunter auch Vertreterinnen von

K�unstlerinnenvereinigungen | erschienen. Als Delegierte nahmen teil: Frie-

da Menshausen{Labriola129 (1861{1939) und Martha Dehrmann130 (*1863)

von der Kunstkommission Deutscher Lyceum-Club, Erna von Parseval vom

127Die Frauenfrage. Zentralblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 15. Jg., Nr. 5,

1.6.1913; Die Frauenbewegung. Revue f�ur die Interessen der Frauen, 19. Jg., 1913, S. 95.

| Die Kontakte zum Frauenkunstverband kamen m�oglicherweise �uber die Lebenspartne-

rin der Frankfurter Malerin Ottilie Roederstein zustande. Sie hie� Elisabeth Winterhalter

und war �Arztin und Vorsitzende der Frankfurter Ortsgruppe des Vereins Frauenbildung{

Frauenstudium. Nachdem sich die deutsche Frauenbewegung zun�achst der Frage des all-

gemeinen Frauenstudiums gewidmet hatte, �el ihr Blick erst sp�at auf die beschr�ankten

Ausbildungsm�oglichkeiten der bildenden K�unstlerinnen, die im Widerspruch zu den Er-

rungenschaften der Frauenwelt in anderen Berufsfeldern standen. Der Berufsbildungsverein

beabsichtigte, eine Petition an die Regierung und an die Volksvertretungen zu richten. Der

Frauenkunstverband plante, sich dem Gesuch anzuschlie�en. | Deutscher Lyceum-Club, 9.

Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
128Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg, Heft 38, 16.6.1913.
129Nach dem Studium in Kassel (Meistersch�ulerin von Friedrich August von Kaulbach),

M�unchen, Weimar und Paris arbeitete sie als Malerin und Kunstgewerblerin in Kassel und

Berlin.
130Die geb�urtige Frankfurterin wurde an der K�oniglichen Kunstakademie in Kassel aus-

gebildet, danach arbeitete sie in Berlin und in Kassel. Seit 1894 lebte sie als Malerin und

Zeichenlehrerin in Berlin{Steglitz.
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Bund badischer K�unstlerinnen, Henni Kummerfeld (y1915) von der Verei-

nigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Ida Dehmel vom

Bund niederdeutscher K�unstlerinnen, Frieda Best vom Mainzer K�unstlerin-

nenverein und Anna Reinbach vom K�unstlerinnenverein Th�uringen.131 Unter

den Teilnehmerinnen weilten pro�lierte K�unstlerinnen wie Paula Monj�e aus

D�usseldorf (*1850) oder Ottilie R�oderstein (1859{1937) aus Frankfurt. Auch

junge Talente wie die Kunstgewerblerin Herta Koch aus Darmstadt waren in

die hessische Stadt gekommen.132

Die neue �uberregionale Berufsorganisation nahm sowohl einzelne K�unst-

lerinnen als auch K�unstlerinnenvereine aus Deutschland (und zeitweise

auch aus dem Ausland) als Mitglieder auf. Das Programm sah vor, f�ur die

�o�entliche Anerkennung k�unstlerischer Leistungen von Frauen einzutreten.

Die Frauen forderten, st�arker zur Mitarbeit in den Jurien, in den Ankaufs-

und H�angekommissionen sowie in den Wettbewerbsgremien herangezogen zu

werden. Sie kritisierten, da� ihnen das Vollstudium an den Kunstakademien

und die Lehrerlaubnis vorenthalten wurden. Der junge Verband beabsichtigte

ferner, Verkaufsvermittlungs- und Fachauskunftsstellen einzurichten, g�unstige

Ausstellungsgelegenheiten zu f�ordern und K�unstlerinnenvereinigungen bei der

Organisation von Ausstellungen zu helfen.133

Bevor die geschichtliche Entwicklung des Frauenkunstverbandes dargestellt

werden soll, ist es hilfreich, die Umst�ande, die zu dieser Verbandsgr�undung

f�uhrten, darzulegen. Von Bedeutung f�ur die Entstehung des Verbandes sind

die zeitgen�ossische Situation der Frauen im Kunstbetrieb, die bisherigen

Bem�uhungen um bessere und billigere Ausbildungsm�oglichkeiten sowie die neu-

en Organisationsformen der K�unstlerschaft.

Die Analyse des Kunstbetriebes vor dem Ersten Weltkrieg

Der Forderungskatalog des Frauenkunstverbandes wurde 1913 auf der Grund-

lage von zwei aktuellen Untersuchungen zur Ausbildungs- und Ausstellungs-

situation von K�unstlerinnen im Deutschen Reich erstellt134: Zum einen war

dies der Aufsatz \Die Malerin und die Bildhauerin" von Eugenie Kaufmann,

welcher im Jahre 1913 im ersten Band der Publikationsreihe \Das Frauenbuch"

131Neue Deutsche Frauenzeitung, 8. Jg., Nr. 23, 8.6.1913.
132Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 8, 16.7.1913.
133Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 23, 3.3.1913.
134Es ist davon auszugehen, da� sich auch die Vereinsziele des Bundes badischer K�unstle-

rinnen an den beiden Publikationen orientierten.
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ver�o�entlicht wurde.135 Die Abhandlung kommentierte eine 1912 erstellte Er-

hebung zu den gegenw�artigen Ausbildungs-, Ausstellungs-, Verkaufs- und Or-

ganisationsm�oglichkeiten f�ur Frauen. Die zugrundeliegende Statistik war auf

Betreiben der Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs erarbeitet worden.

Die andere Untersuchung �uber das Kunststudium der Frauen wurde von

Henni Lehmann136 (*1862) durchgef�uhrt. Die Ergebnisse trug die Blumen- und

Stillebenmalerin auf der Tagung des Vereins Frauenbildung{Frauenstudium im

Vorfeld der Gr�undung des Frauenkunstverbandes vor.137 Henni Lehmann, die

die sachliche Diskussion um die Zulassung von Studentinnen an den Kunst-

hochschulen anf�uhrte, verglich die verschiedenen privaten und �o�entlichen Aus-

bildungsst�atten f�ur K�unstlerinnen und arbeitete den Unterschied zwischen ei-

nem Studium an einer gro�en f�uhrenden Kunstakademie und den zahlreichen

anderen Unterrichtsgelegenheiten heraus.

Die statistische Erhebung belegte es: Die Lage der K�unstlerin

war \entt�auschend und unbefriedigend"

Die Mannheimerin Eugenie Kaufmann beschrieb die schwierige Position von

Frauen beim Bem�uhen, ihre Werke auf dem Kunstmarkt zu plazieren. F�ur die-

se Entwicklung machte sie unter anderem das st�andige Anwachsen der Berufs-

gruppe verantwortlich.138 Ein Vergleich der amtlichen Berufsstatistiken macht

den Zuwachs an k�unstlerisch t�atigen Frauen deutlich: W�ahrend 1902 im Be-

reich der bildenden K�unste 1000 Malerinnen und Bildhauerinnen, 300 Muster-

zeichnerinnen und Kalligraphinnen sowie 400 sonstige k�unstlerische Frauen-

berufe gez�ahlt wurden139, wies die Berufsz�ahlung f�unf Jahre sp�ater insgesamt

135Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Das Frauenbuch, S. 211{222.
136Die geb�urtige Berlinerin wirkte in G�ottingen, in Rostock (Vorsitzende des Frauenver-

eins 1913), in Weimar und auf Hiddensee. In den 1920er Jahren war sie Vorsitzende des

Hiddensoer K�unstlerinnenbundes.
137Die schriftliche Fassung des Vortrags wurde 1913 vom Verlag Alexander Koch in Darm-

stadt gedruckt: Lehmann, Henni, Das Kunst-Studium der Frauen. Ein Vortrag von Henni

Lehmann. Ver�o�entlichung des Vereins Frauenbildung{Frauenstudium, Darmstadt 1913. |

Inwieweit die Abhandlung von Lu M�arten zu den gesellschaftlichen Bedingungen weiblichen

K�unstlertums diskutiert wurde, ist nicht auszumachen. | Lu M�arten, Die K�unstlerin. Eine

Monographie, [Kleine Monographien zur Frauenfrage, 2. Bd.], M�unchen 1914 (1919).
138Die Recherchierenden unter der Leitung von Frieda Menshausen-Labriola hatten sich die

M�uhe gemacht, die Frauennamen in Dresslers Kunstjahrbuch der Jahre 1909 (325 Frauen-

namen) und 1911 (544 Frauennamen) zu z�ahlen. Sie machten eine Zunahme von 65 Prozent

aus. Die Steigerungsrate ist gleichzeitig ein Beleg daf�ur, da� sich die K�unstlerorganisatio-

nen st�arker den Berufskolleginnen ge�o�net hatten und deshalb die Frauennamen �uber die

Mitgliedslisten zur Ver�o�entlichung bei Dressler gelangen konnten.
139Handbuch der Frauenbewegung. Teil 4: Die deutsche Frau im Beruf, S. 357.
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2004 K�unstlerinnen aus. Davon gingen 1874 Frauen hauptberuich und 130

nebenberuich der Malerei und der Bildhauerei nach. Bei einer Gesamtzahl

von 14 610 Kunstscha�enden betrug der Frauenanteil 13,7 Prozent.140

Die �uberproportionale Zunahme von Berufst�atigen im Bereich der bilden-

den Kunst wurde am Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur unter den Frauen,

sondern allgemein beklagt. Der Konkurrenzdruck wurde f�ur die Notlage in den

Kunstberufen mitverantwortlich gemacht. Der Ansturm auf die k�unstlerischen

Berufe verband sich jedoch bei den Frauen mit der Kritik am \massenhaf-

ten Zustr�omen unbegabter Elemente"141. Aus Mangel an standesgem�a�en Er-

werbsalternativen w�ahlten viele gebildete T�ochter eine k�unstlerische Laufbahn

selbst dann, wenn eine au�erordentliche Begabung nicht vorhanden war. Hen-

ni Lehmann bezeichnete diese Art von Dilettantismus als \ein[en] schlimme[n]

Rest der �asthetisierenden Erziehung der h�oheren Tochter, f�ur die etwas Singen,

etwas Klavierspielen, etwas Zeichnen, etwas Malen zur erfreulichen Abrundung

der allgemeinen Bildung geh�orte"142.

Bereits Sabine Lepsius (1864{1942) hatte auf dem internationalen Frauen-

kongress des Jahres 1904 in Berlin vor der Gefahr des Dilettantismus eindring-

lich gewarnt: \Ein ganzes Heer von Dilettantinnen dr�angt sich gewaltsam in

die Reihe der K�unstler und K�unstlerinnen, treibt dort sein Wesen und sch�adigt

auf das Bedenklichste das Ansehen der K�unstlerinnen."143 Ihr Vorschlag laute-

te deshalb, sich von Frauenausstellungen und Frauenvereinigungen zur�uckzu-

ziehen und statt dessen um die Mitgliedschaft und Ausstellungsbeteiligung bei

denjenigen K�unstlervereinigungen zu bitten, die sich Frauen gegen�uber nicht

ablehnend verhielten. Dies war auch die Argumentationsbasis des Bundes deut-

scher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine und seiner Zweigvereine, wel-

che sich vehement daf�ur einsetzten, in den Kunstbetrieb der M�anner integriert

zu werden.

Die Lage auf dem Ausstellungssektor war keineswegs rosig. Eugenie Kauf-

mann beurteilte 1913 die Ausstellungserfolge der Frauen \entt�auschend und

unbefriedigend"144. Bei Ausstellungen w�urden nur drei bis zehn Prozent der

Kunstwerke aus Frauenhand stammen. Bei den Pr�asentationen der K�unstler-

140Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 212; vgl. auch Anna

Geyer, Die Frauenerwerbsarbeit in Deutschland, Jena 1924, S. 41.
141Illustriertes Konversationslexikon der Frau, Bd. 1, S. 828.
142Henni Lehmann, Aus dem Frauenberufsleben. Das Studium der bildenden Kunst. In:

Jahrbuch der Frauenbewegung 1914, S. 119.
143Der Internationale Frauen-Kongress in Berlin 1904. Bericht mit ausgew�ahlten Referaten.

Hg. im Auftrage des Vorstandes des Bundes Deutscher Frauenvereine von Marie Stritt, Berlin

1904, S. 264.
144Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 212.
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vereine seien nur zwei bis acht Prozent der malerischen Werke von K�unst-

lerinnen.145 Noch d�usterer beschrieb die Autorin die Verkaufsaussichten. Als

besonders schwierig bezeichnete sie die Absatzm�oglichkeiten f�ur monumentale

Studien und gro�e Plastiken. Eine �ahnlich schlechte Note wie der Ausstel-

lungsbetrieb und der Kunsthandel erhielten die Kunstzeitschriften, die kaum

Abbildungen und Besprechungen zeitgen�ossischer Frauenkunst ver�o�entlich-

ten.

Aufgrund der unsicheren �okonomischen Lage empfahl die Mannheimer Bild-

hauerin und Gra�kerin das k�unstlerische Studium zun�achst mit einer kunstge-

werblichen Schulung zu beginnen oder zus�atzlich das Examen zur Zeichenleh-

rerin abzulegen. Dadurch w�urden weitere Verdienstm�oglichkeiten o�enstehen,

wenn der Erfolg in der freien Kunst ausbliebe, so Kaufmann.146

Die Vorsitzende des Bundes badischer K�unstlerinnen verga� in ihrem Ar-

tikel nicht, auf die deutschen und europ�aischen �Uberblicksausstellungen von

Frauenkunst hinzuweisen. Sie erinnerte an die Veranstaltungen, die 1906 in

Paris147, 1911 in Wien148 und 1912 in Berlin149 und in Dresden gro�e Resonanz

gefunden hatten. Sie erw�ahnte au�erdem die verschiedenen K�unstlerinnenverei-

ne, die eigene Ausstellungsgelegenheiten oder Verkaufsstellen organisierten.150

Die Vereinsschauen brachte sie mit dem Begri� \Ausstellungsf�ursorge"151 in

Verbindung und deutete damit an, da� in diesem Organisationsrahmen die

Mildt�atigkeit eine gr�o�ere Rolle als der Qualit�atsgedanke spielte.

145Ebd., S. 212 und S. 216.
146Diese Empfehlung lehnte Henni Lehmann ab. Sie begri� das Kunstgewerbe als ein Ar-

beiten mit dem Material, die freie Kunst dagegen als eine Arbeit �uber das Material hinaus.

Deshalb konnte in ihren Augen die fachliche Ausbildung nicht die gleiche und deshalb auch

nicht austauschbar sein. | Lehmann, Das Studium der bildenden Kunst. In: Jahrbuch der

Frauenbewegung 1914, S. 117.
147Die franz�osische Zeitschrift Le Gaulois schrieb 1906 einen internationalen Wettbewerb

f�ur k�unstlerische Arbeiten aus. Die Ausstellung fand im Fr�uhjahr 1906 in Paris statt. | Die

Werkstatt der Kunst, 5. Jg., Heft 18, 29.1.1906.
148Ausstellung \Die Kunst der Frau" in der Wiener Secession, veranstaltet von der Verei-

nigung bildender K�unstlerinnen �Osterreichs.
149Die Ausstellung \Die Frau in Haus und Beruf", veranstaltet vom Deutschen Lyceum-

Club. Ein Teil der Schau wanderte weiter nach Dresden.
150Kaufmann erw�ahnte mit keinem Wort die Damenakademien der K�unstlerinnenvereine.

M�oglicherweise scheute sie davor zur�uck, sich zur Qualit�at dieser k�unstlerischen Ausbil-

dungsst�atten zu �au�ern.
151Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 216.
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Weitere \beste" Werke \werden noch kommen, wenn erst . . . den Frauen die

vollwertige Ausbildung wie dem Manne erschlossen wird."

Die Situation im Ausbildungsbereich war f�ur Frauen ebenso unbefriedigend wie

die Einkommensverh�altnisse und die Ausstellungspraxis. Erschwerend wirkte

sich auf die Berufsaus�ubung zus�atzlich die diskriminierend empfundene Be-

handlung von Frauenkunst aus. Denn obwohl zahlreiche K�unstlerinnenver-

einigungen ins Leben gerufen worden waren und die Damenakademien und

Aktkurse der Frauenkorporationen die Aus- und Fortbildungsm�oglichkeiten

von K�unstlerinnen sicherten, hielten sich Vorbehalte gegen�uber k�unstlerischer

Frauenarbeit. Tats�achlich war das allgemeine k�unstlerische Niveau durch die

Ausbildungsinitiativen der letzten Jahrzehnte gestiegen, aber es zeigte sich, da�

dieser Erfolg nicht ausreichte, um die Argumente der Skeptiker zu widerlegen.

Immer wieder von Neuem wurden selbst erfahrene und reife K�unstlerinnen mit

dilettantischer Frauenarbeit in Verbindung gebracht; die Abgrenzung zu min-

derwertigen Arbeiten von Geschlechtsgenossinnen gelang keineswegs. Henni

Lehmann �au�erte verbittert: \Dies �uberwuchernde modische Dilettantentum

h�angt ohnehin wie ein Bleigewicht an der guten ernsthaften Frauenkunst und

dr�uckt ihre Stellung im Kunstleben."152

Die Protagonistinnen des Frauenkunstverbandes machten f�ur diese

Zust�ande den von \Willk�ur und Zufall abh�angige[n]"153, ungesch�utzten Ausbil-

dungsweg von Frauen verantwortlich. \Und diese Unsicherheit in den Ausbil-

dungsverh�altnissen ergibt nicht selten eine gewisse Unsicherheit in der k�unst-

lerischen Produktion"154, folgerte Henni Lehmann. \Weil den Frauen in der

Mehrzahl die staatlichen Bildungswege verschlossen sind, darum leisten viele

wenig, darum bleiben viele auf einem niedrigen Niveau stehen, darum str�omen

�uberhaupt viele Minderbegabte dem Berufe zu."155 Auch Eugenie Kaufmann

hob in ihrem Aufsatz aus dem Jahre 1913 die ungeheure Bedeutung guter Un-

terrichtskurse hervor: \. . . wo solche fehlen, entsteht ein Tiefstand der Kunst".

Ungen�ugende Schulung f�ordere \bei den Frauen dilettantisches Spielen mit der

Kunst"156, urteilte sie.

Zahlreiche Beispiele gelungener Kunstwerke aus den vergangenen Epochen

dienten ihr als Beweis f�ur die hochstehenden Leistungen fr�uherer Frauengene-

152Lehmann, Das Studium der bildenden Kunst. In: Jahrbuch der Frauenbewegung 1914,

S. 119.
153Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
154Ebd.
155Lehmann, Das Studium der bildenden Kunst. In: Jahrbuch der Frauenbewegung 1914,

S. 120.
156Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 212f.
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rationen auf dem Gebiet der Kunst. Damals, bevor die Gr�undung der Aka-

demien und damit der Ausschlu� von Frauen erfolgt war, sei den angehenden

K�unstlerinnen eine qualitativ hochstehende Ausbildung in den Werkst�atten

ihrer Familien zuteil geworden.

Das Wissen um die historischen Leistungen von K�unstlerinnen spielte

eine wichtige Rolle bei der Gr�undung des Frauenkunstverbandes. Eugenie

Kaufmann und auch andere Frauen sorgten durch Lichtbildervortr�age daf�ur,

da� die Kenntnisse �uber �altere Frauenkunstwerke verbreitet wurden.157 Die

kunstgeschichtlichen Exkurse bewiesen, da� bei entsprechender guter Ausbil-

dungsf�orderung auch gute Kunst erzeugt werden k�onne. Eugenie Kaufmann

prophezeite: \Beste Werke sind so gescha�en, beste werden noch kommen,

wenn erst, wie zu erho�en, den Frauen die vollwertige und gleichberechtigte

k�unstlerische Ausbildung wie dem Manne erschlossen wird."158 Der Blick in die

Geschichte zeigte au�erdem, da� es sich bei den k�unstlerischen Frauenberufen

nicht um neue weibliche Berufsfelder handelte, sondern um Berufe mit Tra-

dition, die zu allen Zeiten und in allen L�andern von Frauen ausge�ubt worden

waren.

Aus dieser Einsicht speiste sich das Selbstbewu�tsein der Frauen, die um

1913 eine neue O�ensive gegen die m�annlichen Kunstbastionen starteten. Aus

den fr�uhen Ans�atzen einer von Frauen vorgenommenen Kunstgeschichtsschrei-

bung lie� sich deshalb nicht nur die Forderung nach frauenfreundlicheren Aus-

bildungsstrukturen ableiten, sondern auch das Bewu�tsein der Frauen daf�ur

sch�arfen, da� das bereits �uber Jahrhunderte existierende Berufsbild der K�unst-

lerin nicht neu gescha�en, sondern dieses Bet�atigungsfeld zur�uckerobert wer-

den m�usse.

Das akademische Kunststudium wurde f�ur viele Frauen zum Dreh- und An-

gelpunkt, um Vorbehalten und Einschr�ankungen k�unftig begegnen zu k�onnen.

Sie waren �uberzeugt, da� nur ein umfassender akademischer Unterricht den

157So hielt die Mannheimer Vorsitzende am 26. November 1912 bei der Kunstkommission

des Deutschen Lyceum-Clubs den Lichtbildervortrag \Die Frau in der bildenden Kunst" und

zeigte eine Ausstellung historischer und moderner Kunst. Es ist zu vermuten, da� Eugenie

Kaufmann bei diesem Zusammentre�en auch die Ziele des gerade gegr�undeten Bundes ba-

discher K�unstlerinnen vorstellte und f�ur ihre Idee eines �uberregionalen Zusammenschlusses

warb. Auch bei der Generalversammlung 1913 in Frankfurt zeigte Kaufmann Lichtbilder

von Werken bildender K�unstlerinnen. Am 28.5.1913 war Eugenie Kaufmann mit dem be-

reits bekannten Vortrag �uber die \Werke bildender K�unstlerinnen aller Zeiten" zu Gast bei

den D�usseldorfer K�unstlerinnen und erl�auterte ihnen die Ziele des Frauenkunstverbandes. |

Deutscher Lyceum-Club, 8. Jg., Nr. 11, 1.1.1912; Neue Deutsche Frauenzeitung, 8. Jg., Nr.

22, 1.6.1913.
158Neue Deutsche Frauenzeitung, 8. Jg., Nr. 22, 1.6.1913.
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Vorwurf der mangelhaften Ausbildung und des Dilettantismus beseitigen wer-

de: \Da es der Frauenkunstverband als seine gro�e ideale Aufgabe betrachtet,

f�ur die Hebung des Berufes und des Ansehens der K�unstlerin einzutreten und

zu diesem Zweck die K�unstlerinnen zu einer Organisation zusammenzufassen,

mu� er f�ur das der Ausbildung der K�unstler gleichwertige Studium eintre-

ten."159 Deshalb wurde mit ungeheurem Druck daran gearbeitet, die Ausbil-

dungssituation zu ver�andern. In diesem Sinne wirkte auch die 1913 ver�o�ent-

lichte Streitschrift von Henni Lehmann.

Die erfolglosen Bittschriften zur Erlangung des Kunsthochschulstudiums

in den Jahren 1904 bis 1908

Als kurz vor dem Ersten Weltkrieg durch die �o�entliche Propaganda der Druck

auf die Entscheidungstr�ager f�ur ein Frauenkunststudium erh�oht wurde, waren

bereits drei Petitionen gescheitert. In den Jahren 1904, 1905 und 1907/1908

waren entsprechende Bittschriften abgesandt worden.160 Das erste Gesuch im

Jahre 1904 unterzeichneten 92 K�unstlerinnen | darunter viele Mitglieder des

Berliner K�unstlerinnenvereins und der Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-

Clubs161. Anton von Werner (1843{1915), der Direktor der K�oniglichen Aka-

demie der K�unste in Berlin, schmetterte die Bitte mit einem knappen Hinweis

auf den betre�enden Paragraphen der Statuten, welcher Kunstsch�ulerinnen

den Zutritt verbot, auf recht unh�oiche Weise ab.

In einem zweiten Anlauf bauten die K�unstlerinnen ihre Argumente f�ur das

akademische Frauenstudium aus. Die n�achste Petition, die dem Preu�ischen

Kultusministerium im Februar 1905 �uberreicht wurde, unterst�utzten 204 Per-

sonen. Dieses Mal unterschrieben eine gro�e Anzahl von namhaften Vertrete-

159Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 4, 15.7.1914.
160Ausf�uhrliche Darstellung vgl. Ulrike Krenzlin, \Auf dem ernsten Gebiet der Kunst ernst

arbeiten". Zur Frauenausbildung im k�unstlerischen Beruf. In: Profession ohne Tradition, S.

73{87; vgl. auch Abschriften von Petitionen und Debatten in: Die bildende K�unstlerin, S.

321{329.
161Die Petition vom 21. Juni 1904 unterschrieben unter anderem Eva Stort, K�athe Koll-

witz, Dora Hitz, Julie Wolfthorn, Luise Begas{Parmentier, Sabine Lepsius. Das Gesuch um

Zulassung begr�undeten die Frauen mit dem Hinweis auf Gleichbehandlung mit den Studen-

tinnen, die an der K�oniglichen Akademischen Hochschule f�ur Musik aufgenommen wurden.

Vorausgegangen war ein Vortrag von Marie von Keudell, Gra�kerin und Mitglied im Berli-

ner K�unstlerinnenverein (Vorsitzende 1910 bis 1913) auf dem Internationalen Frauenkongre�

1904 in Berlin �uber die Ausbildungsm�oglichkeiten f�ur Malerinnen in Deutschland. Ver�o�ent-

licht in: Der Internationale Frauenkongress in Berlin 1904, S. 249{252. | Abdruck des Vor-

trages in: Die bildende K�unstlerin, S. 289{291; vgl. auch Krenzlin, Zur Frauenausbildung.

In: Profession ohne Tradition, S. 83.
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rinnen der Berliner Kunstszene162. In der Bittschrift machten die K�unstlerin-

nen darauf aufmerksam, da� ein Privatstudium einen deutlich h�oheren �nanzi-

ellen Aufwand f�ur Kunststudentinnen bedeute als der Besuch der Kunstakade-

mie. Au�erdem verwiesen sie auf den quali�zierteren Unterricht an den staat-

lichen Schulen. Den Beratungen im preu�ischen Abgeordnetenhaus, im Kul-

tusministerium und im Lehrerkollegium der Akademie folgte eine abschl�agige

Antwort: Man k�onne durch ein Akademiestudium den weiblichen Dilettantis-

mus in der Kunst nicht weiter f�ordern. Au�erdem sei eine durch den Zustrom

von Studentinnen notwendig werdende Erweiterung der Akademie nicht �nan-

zierbar, so die Begr�undung. Bei den Er�orterungen spielten auch die Fragen der

k�unstlerischen �Uberproduktion, der Sittlichkeit, der Koedukation und der an-

geblich mangelnden k�unstlerischen Begabung des weiblichen Geschlechts eine

Rolle.

Einen dritten Anlauf zur Aufhebung der Studienbeschr�ankungen in Dres-

den, Berlin und D�usseldorf startete der Verband Norddeutscher Frauenvereine

mit Eingaben 1907 an das K�oniglich S�achsische Ministerium des Innern163 so-

wie 1908 an das preu�ische Ministerium und Abgeordnetenhaus164. Die K�unst-

lerinnen mu�ten die Erfahrung machen, da� der zust�andige Minister die Bitte

mit der gleichen Begr�undung wie bereits drei Jahre zuvor ablehnte. Wieder

machte er Raumnot geltend und �au�erte die Bef�urchtung, der Dilettantismus

werde sich durch die �O�nung der betre�enden Ausbildungsst�atten ausbreiten.

162Eva Stort, Maria von Keudell, Clara Elisabeth Fischer, Sabine Reicke, Julie Wolfthorn,

Hedwig Weiss, Dora Hitz, Sabine Lepsius, Cornelia Paczka{Wagner, K�athe Kollwitz, Luise

Begas{Parmentier, Marie von Bunsen. Diese Namen sollten f�ur die Ernsthaftigkeit der Be-

strebungen b�urgen. | Abdruck in: Die bildende K�unstlerin, S. 321f. | Die Originalschrift

be�ndet sich im Archiv der Hochschule der K�unste Berlin.
163Vgl. Werner Reimann, �Uber den Kampf der Frauen in Deutschland um akademische

Ausbildung auf dem Gebiet der bildenden Kunst. Untersucht und dargestellt an der Ge-

schichte der Dresdner Kunstakademie nach 1900. [Studien zur Geschichte der Hochschule

f�ur Bildende K�unste, Dresden, Heft 1]. Maschinenschriftl. Manuskript, Dresden 1983, S. 2f.

| Die Originalschrift siehe Archiv-Akte der Hochschule f�ur Bildende K�unste Dresden Nr.

0301/1240.
164Abdruck der Petition in: Neue Bahnen. Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenver-

eins, 43. Jg., Nr. 12, 15.6.1908. | Die Petition wurde unterst�utzt vom Allgemeinen Deut-

schen Frauenverein, dem Rheinisch{Westf�alischen Frauenbund, dem Verein Frauenbildung{

Frauenstudium und dem Deutsch{Evangelischen Frauenbund. Der 1902 gegr�undete Verband

Norddeutscher Frauenvereine bildete das Forum von 43 norddeutschen Frauenvereinen, die

im Bund Deutscher Frauenvereine organisiert waren. | Abdruck der Abgeordnetendebatte

in Preu�en in: Die Werkstatt der Kunst, 7. Jg., Heft 30, 27.4.1908.
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Die akademische Ausbildung als \Schutz gegen dilettantische Arbeit".

Ein Vergleich zwischen dem privaten und �o�entlichen Kunstunterricht.

Die Wortf�uhrerin in der Frage der Zulassung zum Studium Henni Lehmann

machte sich 1913 die Begr�undung der verantwortlichen Politiker und Akade-

miedirektoren zu eigen, um das Ansinnen der K�unstlerinnen zu untermauern:

Sie argumentierte, \da� gerade die akademische Zucht und folgerichtige Aus-

bildung . . . noch am ersten einen Schutz gegen dilettantische Arbeit"165 bieten

w�urde.

Der Hinweis auf die Verweigerung der bestm�oglichen Ausbildung als

Ursache f�ur die mangelhafte Leistungsf�ahigkeit der bildenden K�unstlerinnen

erlaubte es, den Disput um generelle F�ahigkeiten des weiblichen Geschlechts

hochwertige Kunst zu scha�en auf den Zeitpunkt zu verschieben, an dem

die gleichberechtigte Behandlung von Mann und Frau in k�unstlerischen

Ausbildungsfragen erreicht war.166 Mit diesem Schachzug entzogen sich die

K�unstlerinnen zun�achst der Diskussion um die sch�opferischen F�ahigkeiten

von Frauen, wenngleich ihre Position in dieser Frage feststand: Sie widerspra-

chen der Au�assung, die k�unstlerische Begabung sei vom Geschlecht abh�angig.

Der Preis f�ur diese Taktik war die Entwertung der bereits bestehenden Aus-

bildungsm�oglichkeiten, darunter die Damenakademien, welche von den K�unst-

lerinnenvereinen in Berlin und in M�unchen mit Hilfe staatlicher Subventio-

nen unterhalten wurden. Henni Lehmann bezeichnete in ihrem Vortrag den

Unterricht an den �o�entlichen Hochschulen als den billigsten, systematisch-

sten und gr�undlichsten. Doch die Vorteile der staatlichen Ausbildungsst�atten

k�onnten die Studentinnen kaum nutzen, denn die gro�en Akademien in Ber-

lin, M�unchen, D�usseldorf, Dresden und Karlsruhe lie�en im Gegensatz zu den

Akademien in Stuttgart, Weimar, Kassel, Breslau und K�onigsberg keine Frau-

en zum Studium zu. Und die frauenfreundlicheren Kunsthochschulen mach-

ten unterschiedliche Einschr�ankungen hinsichtlich der Ausbildungsziele und

-l�ange, des Unterrichtsumfangs oder Anzahl der zugelassenen Studentinnen.167

Die zahlreichen Ateliers und -schulen dagegen, die von malenden oder bild-

hauerisch t�atigen Privatpersonen unterhalten wurden, w�urden h�ohere Studien-

165Henni Lehmann, Frauenstudium II. In: Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 19,

3.2.1913.
166\Wie weit Frauen in der Kunst originell sch�opferisch und zu H�ochstleistungen bef�ahigt

sind, ist nicht zu beurteilen, solange ihnen nicht volle Ausbildungsm�oglichkeiten o�en ste-

hen." | Lehmann, Das Kunst-Studium der Frauen, S. 27.
167Zu den Einschr�ankungen siehe: Lehmann, Das Kunst-Studium der Frauen, S. 3f.; vgl.

Wol�{Thomsen, Lexikon Schleswig{Holsteinischer K�unstlerinnen, S. 14{32.
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geb�uhren verlangen und eine \vielfach uneinheitlich[e] und nicht gen�ugend sy-

stematisch[e]"168 Ausbildung bieten sowie eine ungen�ugende Auslese bei der

Aufnahme von Studierwilligen tre�en. Auch die Damenakademien k�onnten

den Akademieunterricht nicht ersetzen, so die Ansicht von Henni Lehmann.

Zwar beeilte sie sich, den Vereinsschulen gr�o�te Anerkennung auszusprechen

und ihr m�ogliches Verschwinden zu bedauern, denn es konnte nicht das Ziel

der K�unstlerinnen sein, ihre eigenen Selbsthilfeeinrichtungen durch Kritik am

Ausbildungsniveau zu sch�adigen. Bem�angelt wurden aber trotzdem die h�oher-

en Kosten und die unvollkommenere k�unstlerische Ausbildung aufgrund einer

geringeren Anzahl von Unterrichtsstunden, von Lehrf�achern und von Lehr-

materialien. Weil bei der Argumentation f�ur die angestrebte Zulassung zum

Studium an einer staatlichen Anstalt unterschwellig immer auch Kritik an den

privaten Schulen mitschwang, hatten der Verein der K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen zu Berlin und der K�unstlerinnenverein M�unchen unter anderem

Hemmungen, sich in der �O�entlichkeit in der Akademiefrage zu �au�ern. Ihnen

mu�te daran gelegen sein, ihre Ausbildungsanstalten zu sch�utzen und fortzu-

entwickeln. Die Initiative ergri�en deshalb nur einzelne Mitgliedsfrauen dieser

K�unstlerinnenkorporationen, welche von der Frauenbewegung, vor allem aber

vom Verband norddeutscher Frauenvereine und vom Verein Frauenstudium{

Frauenbildung unterst�utzt wurden.

Von den \W�unsche[n] f�ur Verbesserungen" zum Forderungskatalog

des Frauenkunstverbandes

Eugenie Kaufmann beurteilte die Ausbildungssituation in Deutschland posti-

ver als Henni Lehmann: \Zur Zeit fehlt es den Frauen nicht an guten Kunst-

bildungsst�atten"169, war ihr Fazit. Dabei hatte sie die Vielzahl an privaten,

aber auch �o�entlichen k�unstlerischen Unterrichtsst�atten im Auge, wie zum

Beispiel die kunstgewerblichen Anstalten, die Zeichenlehrerinnenseminare, ja

auch einzelne Kunsthochschulen wie die K�onigliche Kunstschule in Berlin, das

St�adelsche Kunstinstitut in Frankfurt oder die K�onigliche Kunstakademie f�ur

graphische K�unste und Buchgewerbe in Leipzig. Dem Interessenkonikt der

168Lehmann, Das Kunst-Studium der Frauen, S. 26.
169Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 213. | Ein Nachweis

der \�o�entlichen Unterrichtsanstalten, an welchen Sch�ulerinnen zum Kunststudium oder zu

Kunstfachkursen" zugelassen wurden, war dem Aufsatz beigef�ugt. Die Liste f�uhrte knapp

70 Unterrichtsanstalten in 44 deutschen St�adten auf. Das Handbuch der Frauenbewegung

ver�o�entlichte bereits 1902 eine �uberaus detaillierte Ausf�uhrung �uber Ausbildungsgelegen-

heiten in k�unstlerischen F�achern. | Vgl. Handbuch der Frauenbewegung. 4. Teil: Die deut-

sche Frau im Beruf, S. 366{341.
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K�unstlerinnen, einerseits das Frauenkunststudium an staatlichen Einrichtun-

gen zu fordern und andererseits die privaten Vereinsanstalten zu erhalten, ging

Eugenie Kaufmann nicht weiter nach. Sie richtete ihr Augenmerk auf diejenigen

Gebiete des Kunstlebens, welche bisher kunstaus�ubenden Frauen verschlossen

geblieben waren. Sie z�ahlte die Bereiche n�uchtern und kurz auf: die \Orga-

nisation fast aller gro�en Ausstellungen", die \Jury aller gro�en �o�entlichen

Wettbewerbe", die \st�adtische Kunstverwaltung" sowie die Studienpl�atze und

die Lehrst�uhle \an vielen �o�entlichen Kunstschulen"170.

Aus der Zusammenschau der unbefriedigenden Zust�ande formulierte die

Mannheimerin \W�unsche f�ur Verbesserungen"171: Frauen sollten zuk�unftig bei

der Organisation gro�er Ausstellungen hinzugezogen werden. Sie empfahl den

K�unstlerinnen nur in solche K�unstlerorganisationen einzutreten, in denen ih-

nen eine gleichberechtigte Stellung zukomme. Des weiteren sprach sie sich f�ur

die Beteiligung von Frauen an den Beratungen der st�adtischen Kunstkommis-

sionen aus, die �uber k�unstlerische Fragen, Auftr�age und Ank�aufe entschieden.

Die Lehrbefugnis von Frauen an den h�oheren Kunstanstalten schien ihr ebenso

unverzichtbar wie der gleichberechtigte Zugang der Studentinnen zu den �o�ent-

lichen Kunstschulen, wo M�anner und Frauen gemeinsam unterrichtet werden

sollten. Weiterhin regte sie an, eine illustrierte Zeitschrift zu gr�unden, \die

regelm�a�ig einen Gesamt�uberblick �uber alle modernen Frauenk�unste, Musik,

Literatur, B�uhne, bildende Kunst und dergl."172 biete.

Diesen Impuls gri� �ubrigens Elfriede Lerche auf und brachte 1913 die Zeit-

schrift Die K�unstlerin heraus (siehe Abbildung 13). Leider hielt sich das Blatt

nicht lange am Markt, und sein Erscheinen wurde nach neun Heften noch im

gleichen Jahr wieder eingestellt.173

Die wirtschaftlichen Verb�ande und der Frauenkunstverband

Die Gr�undung eines �uberregionalen K�unstlerinnenverbandes in Deutschland ist

unmittelbar mit der Entstehung einer neuen Organisationsform von K�unstler-

korporationen, den sogenannten wirtschaftlichen Verb�anden, verbunden. Die

Bestrebungen der kurz vor dem Ersten Weltkrieg entstandenen �okonomisch

orientierten Verb�ande, welche sich in den gro�en Kunstst�adten M�unchen, Ber-

170Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 213.
171Ebd. S. 217.
172Ebd.
173Die K�unstlerin, 1. Jg., Nr. 1{9, 1913.| Trotz angestrengter Bem�uhungen konnte nur das

Heft Nr. 3 im Literaturarchiv Marbach aus�ndig gemacht werden. Die Zeitschrift erschien

im Berliner Verlag Beyer & Boehme.
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lin, Dresden, Frankfurt und Hamburg gebildet hatten, gingen dahin, die ganze

K�unstlerschaft in wirtschaftlichen, sozialen und gesetzgeberischen Angelegen-

heiten zu vereinen. Die Existenzprobleme einer notleidenden K�unstlerschaft,

die �uber keine ausreichende soziale Sicherung verf�ugte, verlangte nach neuen

Korporationsformen mit neuen Inhalten. Die Fragen des Ausstellungswesens

und der Jurierung ignorierend, sollten die neuen wirtschaftlichen Vereinigungen

unter anderem Sorge tragen f�ur Wohlfahrtseinrichtungen (z.B. Krankenkasse),

f�ur Rechtsschutz, f�ur die Vertretung der Rechte der K�unstlerschaft gegen�uber

dem Gesetzgeber, f�ur kosteng�unstigere Malutensilien und Speditionsbedingun-

gen sowie f�ur verbesserte Verlags- und Reproduktionsrechte.

Dem Bem�uhen um wirtschaftliche und soziale Interessenvertretung f�ur alle

K�unstler und K�unstlerinnen lag die allgemeine schlechte Verkaufssituation

zugrunde. Eine Untersuchung �uber die Einkommensverh�altnisse der Berliner

K�unstlerschaft legte erstmals o�en, wie viele Kunstscha�ende mit einem

Jahresverdienst von weniger als 1200 Mark ihren Lebensunterhalt bestreiten

mu�ten. Es waren dies bei 329 befragten Malern 20 Prozent. Gleichzeitig

o�enbarte die Statistik | allerdings ohne da� dieses Ph�anomen zum allgemei-

nen Diskussionssto� wurde | die deutlich schlechtere �okonomische Situation

der bildenden K�unstlerinnen. Von den 67 Malerinnen, die an der Umfrage

teilnahmen, geh�orten 33 Prozent zu dieser Gruppe der Geringverdienenden.174

Henni Lehmann stellte fest, da� \wenn aber schon f�ur den Mann die beruiche

Unsicherheit und Not eine schwere ist, so ist sie naturgem�a� noch gr�o�er f�ur

die Frau, der Kampf . . . der h�artere."175 Unter der zunehmenden materiellen

und ideellen Not litten die K�unstlerinnen am Beginn des 20. Jahrhunderts

st�arker als ihre m�annlichen Kollegen, so da� vor dem Ersten Weltkrieg die

Rede davon war, da� in ihren Kreisen eine \allgemeine Depression und

Resignation"176 zu beobachten sei.

Die neugegr�undeten Wirtschaftskorporationen waren allen K�unstlerinnen

zug�anglich, es gab keine Aufnahmebeschr�ankungen. Dennoch schlossen sich

die bildenden K�unstlerinnen zusammen, um eine gesonderte Organisation

174Der Anteil der K�unstlerinnen, die Jahreseinnahmen von 1200 Mark bis 2000 Mark ver-

zeichnen konnten, belief sich auf 17 Prozent. Die n�achste Stufe von einem Einkommen bis

4000 Mark erreichten nur noch 15 Prozent der K�unstlerinnen, w�ahrend 31 Prozent der m�ann-

lichen Kollegen Verkaufserl�ose in dieser H�ohe verbuchen konnten. Immerhin noch 13 Prozent

der Maler verf�ugten �uber Jahreseinnahmen von bis zu 7000 Mark, bei den Malerinnen waren

dies nur 5 Prozent. | Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 29, 14.4.1913.
175Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
176Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
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zur \Besserung der wirtschaftlichen Lage und . . . Hebung des beruichen

Ansehens"177 zu scha�en. Sie betonten aber gleichzeitig, da� ihr Frauenver-

band keine \dauernde Absonderung anstrebe, sondern stets bereit sei, Hand

in Hand mit den bestehenden K�unstlervereinigungen zu arbeiten."178 Der

Aufbau einer weiblichen Interessengemeinschaft war also nicht als Verweige-

rung bzw. Beendigung gemeinsamer Gremienarbeit in den wirtschaftlichen

Interessenvertretungen zu verstehen. Die angestrebte \Verst�andigung und

Zusammenarbeit"179 mit den wirtschaftlichen Korporationen sah so aus, da�

einzelne Mitglieder des Frauenkunstverbandes in den Vorst�anden der 1913

neugebildeten Wirtschaftlichen Verb�ande der bildenden K�unstler in Berlin

und in Karlsruhe sa�en.180

Den Frauen war ihre Sonderstellung im Kunstbetrieb, die sie innerhalb der

K�unstlerschaft aufgrund ihrer eingeschr�ankten Ausbildungs- und Ausstellungs-

m�oglichkeiten und ihres Minderheitenstatus einnahmen, sehr wohl bewu�t.

Sie unterschieden genauso wie ihre m�annlichen Kollegen zwischen allgemeinen

und spezi�sch weiblichen Belangen. Deshalb verfolgten sie eine Doppelstra-

tegie: Einerseits die Zusammenarbeit mit den wirtschaftlichen Vereinigungen

in Angelegenheiten, die alle Kunstscha�enden betrafen, und andererseits eine

eigene Organisation f�ur die ausschlie�lich Frauen betre�enden Berufsfragen.

\Die Sonderinteressen der bildenden K�unstlerinnen innerhalb des allgemeinen

Kunstlebens"181 bezogen sich vor allem auf den Hochschulzugang und auf die

Mitbestimmung im Kunstbetrieb.

Martha Dehrmann begr�undete die Initiative auf der ersten Generalver-

sammlung des Frauenkunstverbandes damit, da� die K�unstlerinnen nicht

erwarten w�urden, \da� die K�unstler auch f�ur alle unsere W�unsche in

st�arkstem Ma�e miteintreten"182. Die K�unstlerinnen hatten die Erfahrung

177Ebd.
178StA H, 331-3 Politische Polizei, SA 2012.
179GLA 235/5914, Flugblatt 1913.
180Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 2, 1.2.1914. | K�athe Kollwitz und Frie-

da Menshausen{Labriola geh�orten sogar zum Berliner Gr�undungskomitee. Menshausen{

Labriola wurde zur Schriftf�uhrerin gew�ahlt. Es sa�en in der badischen Gr�undungskom-

mission: Dora Horn{Zippelius f�ur den Bund badischer K�unstlerinnen, Eugenie Kaufmann

f�ur den Frauenkunstverband und Maria Waag f�ur den Malerinnenverein Karlsruhe. Eugenie

Kaufmann wurde im Juni 1913 zur Schatzmeisterin des Wirtschaftlichen Verbandes West-

deutschlands gew�ahlt. In M�unchen gab es zun�achst keine Beteiligung der K�unstlerinnen in

der Vorstandschaft. | Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 38, 16.6.1913; ebd., 12. Jg.,

Heft 10, S. 136; GLA 235/5839.
181Jahrbuch der Frauenbewegung 1914, S. 105.
182Ebd.
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gemacht, da� es | selbst wenn sie in die von M�annern gescha�enden

Organisationen aufgenommen wurden | nur einzelnen Frauen gelang, auch

in die Vereinsgremien gew�ahlt zu werden. Statt dessen zogen die Berufs-

genossinnen bei Entscheidungen, die f�ur die Pr�asentation ihrer Arbeit und

f�ur ihre Anerkennung in der �O�entlichkeit ausschlaggebend waren, meistens

den K�urzeren; ihre Interessen hatten gegen�uber denen ihrer Kollegen in

den Hintergrund zu treten. Die Initiatorinnen des jungen Frauenverbandes

forderten daher ihre Geschlechtsgenossinnen zum energischen Kampf f�ur die

Gleichberechtigung im Bereich der bildenden K�unste auf: \Es gilt aber doch

auch immer noch, der Frau die Gleichberechtigung neben den K�unstlern

erst zu erk�ampfen, und wir d�urfen �uberzeugt sein, da� wir sie nur durch

die �au�erste Anstrengung und fortgesetzte Forderung erringen werden. Wir

wollen daf�ur k�ampfen und uns daf�ur einsetzen, uns diesen Platz zu erobern."183

In den Wirtschaftskorporationen konnten ausschlie�lich kunstt�atige Frauen

mitwirken, Kunstfreundinnen waren ausgeschlossen. Jene K�unstlerinnen, die

in den Vorst�anden der wirtschaftlichen Vereinigungen sa�en, �ubernahmen die

Vertretung der Frauenorganisationen. Dahinter stand folgende �Uberlegung der

Frauen: \Selbst wenn wir . . . �uberall zur Mitarbeit mit den M�annern herange-

zogen werden, haben diejenigen von uns, welche hierzu berufen werden, eine

leichtere Stellung, und ihre Stimme hat ein gr�o�eres Gewicht, wenn sie sagen

k�onnen, hinter uns stehen soundsoviel organisierte Frauen."184 Dieses Kalk�ul

ist mitverantwortlich f�ur das gleichzeitige Entstehung der Wirtschaftsorgani-

sationen und des Frauenkunstverbandes.

Die Verbindung bildender K�unstlerinnen Berlin{M�unchen

als Modell

Die ersten weiblichen Ausstellungsgruppen mit zeitgen�ossischer moderner

Kunst kamen kurz nach der Jahrhundertwende auf.185 In der Ho�nung, sich

einerseits der Aura dilettierender Frauenarbeit zu entziehen und andererseits

mehr Beachtung als bei den allgemeinen Vereinspr�asentationen zu erhalten,

unternahmen im Jahre 1906 einige renommierte K�unstlerinnen den Versuch,

gesonderte Frauenausstellungen mit moderner Malerei und Gra�k zu veranstal-

183Ebd.
184Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 41, 14.7.1913.
185Die ersten Einzelausstellungen von K�unstlerinnen wurden bereits am Ende des 19. Jahr-

hunderts veranstaltet. In Berlin fanden zum Beispiel seit 1891 reine K�unstlerinnenausstel-

lungen im Kunstsalon Gurlitt statt.
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ten.186 Zu diesem Zweck gr�undeten sie die Ausstellungsgemeinschaft Verbin-

dung bildender K�unstlerinnen Berlin{M�unchen187, der zun�achst jeweils sechs

K�unstlerinnen aus Berlin und aus M�unchen angeh�orten. Die K�unstlerinnen

beabsichtigten, nur \die T�uchtigsten" unter den Kolleginnen zu ihren Ausstel-

lungen einzuladen. Mit Hilfe einer Auswahl ho�ten sie, \der Kunst der Frau

gewisserma�en durch Eliteausstellungen Geltung und Nachdruck im Kunstle-

ben"188 zu verscha�en. Nachdem die exklusive Gruppe, die als eine Art weibli-

che Sezession zu bezeichnen ist, bei ihrem ersten �o�entlichen Auftritt im Salon

von Fritz Gurlitt eine vernichtende Kritik geerntet hatte189, �elen die Urteile

�uber die Pr�asentationen in den beiden folgenden Jahren190 positiver aus.

Das Konzept, qualitativ hochstehende Frauenarbeiten zu isolieren, war

nach Anfangsschwierigkeiten aufgegangen. Der Vorwurf der \Damenmalerei"

gri� nun nicht mehr, statt dessen war von \ernste[r], ehrliche[r] Arbeit"191 die

Rede. Freilich wurden weiterhin Kunstwerke von Frauen unter dem Blickwinkel

spezi�scher Kunst betrachtet. Die Ausstellungsgruppe l�oste sich nach wenigen

Jahren auf192; unter welchen Umst�anden dies geschah, ist nicht bekannt.

186Vgl. Carola Hartlieb, Bildende K�unstlerinnen zu Beginn der Moderne | die K�unstle-

rinnen der \Berliner Secession". In: Profession ohne Tradition, S. 62 u. 67f.
187Die Gr�undung erfolgte vermutlich Ende des Jahres 1905. Die Gemeinschaft bezeichnete

sich auch als Verbindung bildender K�unstlerinnen Deutschlands. Zu den Berliner Mitglie-

dern geh�orten Dora Hitz, K�athe Kollwitz, Sabine Lepsius, Hedwig Wei�, Julie Wolfthorn

(Schriftf�uhrerin) und Eva Stort. Aus M�unchen kamen Linda K�ogel, Sophie von Scheve,

Margarethe von Kurowski, Viktoria Zimmermann, Ida Stroever (Schriftf�uhrerin) und Anna

von Amira. | Die Werkstatt der Kunst, 5. Jg., Heft 16, 15.1.1906; Kunstchronik, N. F. 17.

Jg., Nr. 13, 26.1.1906; Dresslers Kunstjahrbuch 1907, S. 233; Dresslers Kunstjahrbuch 1908,

S. 539.
188Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 8, 16.7.1913.
189Hans Rosenhagen stellte nur \mittelm�a�ige Leistungen" fest und bem�angelte, da� die

K�unstlerinnen Anschauungen und Malweisen ihrer Lehrer �ubernehmen w�urden. | Die

Kunst f�ur Alle, 21. Jg., 1905/06, S. 282, S. 284 und S. 286. | Siehe auch die Ausstel-

lungsbesprechung von Anna L. Plehn und andere ausgew�ahlte Kritiken in: Die Frau, 14. Jg.,

M�arz 1906, S. 361{364; Die bildende K�unstlerin, S. 111{118.
190Ausstellungen im Kunstsalon Brakl in M�unchen und im Kunstsalon Fritz Gurlitt in Ber-

lin. In der Zwischenzeit waren sechs Berliner und sieben M�unchner K�unstlerinnen Mitglied

der Verbindung. Nach 1908 k�onnen keine weiteren Veranstaltungen der modernen Ausstel-

lungsgemeinschaft nachgewiesen werden. | Die Kunst f�ur Alle, 24. Jg., 19. Bd., 1908/09,

S. 124 und S. 388.
191Kunstchronik, N. F. 18. Jg., Nr. 25, 10.5.1907.
192M�oglicherweise entstanden mit den Ausstellungsgemeinschaften Neue Vereinigung von

K�unstlerinnen in Berlin (1907) und Neue Vereinigung M�unchner K�unstlerinnen (1911) ent-

sprechende Nachfolgeorganisationen. Die M�unchner Gesch�aftsleitung lag in den H�anden von

Clara{Lotte von Marcard{Cucuel und Margarethe Stall. | Die Werkstatt der Kunst, 10.

Jg., Heft 38, 19.6.1911.
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Obwohl die elit�are Gemeinschaft nur kurze Zeit bestand, bedeuteten die er-

sten Gehversuche in dieser Richtung ein wichtiges Experiment auf dem Feld der

�o�entlichen Agitation von kunstt�atigen Frauen. Erstmals hatten sich einzelne

K�unstlerinnen aus unterschiedlichen St�adten vereint. Au�erdem geh�orten alle

Mitglieder der modernen Kunstrichtung an, und die Gruppe wies nach au�en

ein einheitlicheres Erscheinungsbild auf als die �alteren Malerinnenvereine. Die

K�unstlerinnen hatten die Erfahrung gemacht, da� sich mit diesem Konzept

durchaus Aufmerksamkeit erzielen lie�.

Die Verbindung bildender K�unstlerinnen Berlin{M�unchen war nicht nur

eine Art Vorl�aufer f�ur die �uberregionale Kooperation im Bund deutscher

und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine, sondern stand im Jahre 1913

auch f�ur den neuzubildenden Frauenkunstverband Modell. Der Verband

nahm n�amlich auch Einzelpersonen als Mitglieder auf. So kombinierte er das

Prinzip, verschiedene lokale K�unstlerinnenkorporationen in einem Verband zu

vereinen (wie bei der �alteren Spitzenorganisation geschehen) mit der Praxis

der Ausstellungsgruppe, einzelne herausragende K�unstlerinnen zu vertreten.

Drei Entwicklungslinien f�uhrten zur Gr�undung des Frauenkunstverbandes, bzw.

gestalteten die Verbandsform und -ziele. Eine Argumentationsgrundlage bot

die statistisch untermauerte Analyse, die nicht nur die Berufsbedingungen, son-

dern auch die Voraussetzungen untersuchte, unter denen Frauen k�unstlerische

Berufe erlernen konnten. Daneben entstanden zeitgleich die Organisationen,

welche es sich zur Aufgabe machten, die wirtschafts- und sozialpolitischen Be-

rufsinteressen der Kunstscha�enden zu vertreten. G�unstig wirkten sich nicht

zuletzt auch die positiven Erfahrungen bei der Ausstellung etablierter Frauen-

kunst aus.

Weitere Einsichten und Erfahrungen f�orderten dabei die Konstituierung

des neuen Interessenverbandes: Zum einen bereits drei gescheiterte Versuche,

das akademische Vollstudium an allen deutschen Kunsthochschulen mit Hilfe

von Petitionen einzufordern. Zum anderen belehrte die kunstt�atigen Frauen ein

Blick in die Geschichte ihres Berufsbildes, da� es nicht darum ging, f�ur die Frau

ein neues Bet�atigungsfeld zu scha�en, sondern eine weibliche Tradition erfolg-

reicher k�unstlerischer Produktion wieder aufzugreifen. Dar�uber hinaus nahmen

die K�unstlerinnen eine genaue Beschreibung und Erhebung der Situation im

Ausbildungs- und Ausstellungsbereich sowie in Bezug auf das Einkommen und

auf die Organisationsm�oglichkeit vor. Auf dieser Basis entwickelten sie den

Forderungskatalog des Frauenkunstverbandes. Zu den untersuchten Inhalten
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geh�orte auch ein Vergleich der verschiedenen Ausbildungsm�oglichkeiten, die

vom Staat, von den K�unstlerinnenvereinen und von Privatpersonen angeboten

wurden.

Schlie�lich gelangten die Frauen zu der �Uberzeugung, da� die ungeregelte

und unzureichende Schulung f�ur die weitgehend unbefriedigenden k�unstleri-

schen Leistungen verantwortlich war. Sie folgerten daher, da� nur ein um-

fassendes Akademiestudium den allseits beklagten weiblichen Dilettantismus

zur�uckdr�angen k�onne. Um den unbeschr�ankten Zugang zu den staatlichen

Kunsthochschulen zu erlangen, galt es aber, sich mit ver�anderten Strategien

neu zu organisieren.

2.2 Die Etablierung des Frauenkunstverbandes

im Jahre 1913

Der Konikt mit dem Bund deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine

Mit dem Ziel, alle deutschen K�unstlerinnen unter einem Dach zu vereinen,

schrieb der Frauenkunstverband in den ersten Monaten des Jahres 1913 die

angeschlossenen Vereine des Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstle-

rinnenvereine an. Der 1908 gegr�undete Verband verurteilte emp�ort diese Wer-

beaktion f�ur die \�uberraschenderweise unter seinen eigenen Mitgliedern . . . in

Aussicht gestellte, �ahnliche Ziele verfolgende Gr�undung"193. Er k�undigte in ei-

ner �o�entlichen Mitteilung (abgedruckt in der Zeitschrift Die Werkstatt der

Kunst) an, da� er auf der Grundlage \ergiebigen Materials" seine eigenen Mit-

gliedsvereine demn�achst durch ein \Rundschreiben �uber jene Gr�undung"194

aufkl�aren werde.

Nach der Ver�o�entlichung dieser Pressemitteilung f�uhlten sich beide K�unst-

lerinnenverb�ande gen�otigt, mit Berichten an die �O�entlichkeit zu treten. Durch

die vorzeitige Bekanntgabe einer bevorstehenden Verbandsgr�undung gerieten

beide Parteien | jedoch aus unterschiedlichen Gr�unden | in Zugzwang: Die

�altere Bundesvereinigung, die bis dahin im Stillen gearbeitet hatte, erl�auter-

te erstmals ausf�uhrlich ihre Bestrebungen, und der junge Frauenkunstverband

stellte, fr�uher als beabsichtigt, sein geplantes Arbeitsprogramm vor.195

193Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 23, 3.3.1913.
194Ebd., 12. Jg., Heft 21, 17.2.1913.
195Die jeweiligen Artikel wurden in der �ubern�achsten Ausgabe der Zeitschrift Die Werkstatt
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Die aus der Sicht des Frauenkunstverbandes \Ansehen sch�adigende Mit-

teilung"196 des Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine

verleitete den jungen Verband dazu, die �altere Schwesterorganisation blo�zu-

stellen. Der Frauenkunstverbandmeldete, da� sein Vorstand dem Bund brieich

mitgeteilt habe, \da� er die Form dieser Ank�undigung als Beleidigung emp�n-

de, und ihn aufgefordert [habe], entweder diese Ank�undigung zur�uckzuziehen

oder mit seinem Material an die �O�entlichkeit zu treten"197.

Diese �o�entliche Auseinandersetzung o�enbarte versteckte Rivalit�aten und

gegenseitiges Mi�trauen. Jeder Verband f�urchtete um sein Image und um den

Verlust des m�uhsam aufgebauten Ansehens weiblicher Kunstscha�ender. Die

Di�erenzen wurden trotzdem nach au�en getragen. Die Frauenorganisationen

traten als Gegnerinnen auf.

Der f�unf Jahre �altere Bund pr�asentierte sich als Verbindung zwischen dem

\weitaus gr�o�ten Teil der organisierten deutschen und deutsch{�osterreichischen

K�unstlerinnen"198 und als F�orderer in k�unstlerischer und sozialer Hinsicht. In

der �O�entlichkeit forderte er nicht die Aufhebung der Studiumsbeschr�ankun-

gen f�ur Kunststudentinnen. Die Unterrichtsst�atten seiner Mitgliedsvereine soll-

ten bei der Diskussion um das Akademiestudium nicht in die Schu�linie ge-

raten. Spezielle Kunstausstellungen und Wirtschaftsorganisationen f�ur Frauen

lehnte der Bundesverband ab. Er vertrat die Au�assung, da� sich die K�unstle-

rinnen nicht in die Isolation begeben sollten. Vielmehr ermunterte er die K�unst-

lerinnen, bei den bestehenden K�unstlerkorporationen mitzuarbeiten und sich

bei den allgemeinen Ausstellungsveranstaltungen zu beteiligen. Er favorisierte

den Wettbewerb mit den Berufskollegen, um klar zu machen, da� es sich bei

den Frauenarbeiten um gleichwertige Kunstwerke handelte.

Der Frauenkunstverband stellte sich in Anlehnung an die Ziele der im Ent-

stehen begri�enen wirtschaftlichen Verb�ande als neuer Zusammenschlu� zur

\gegenseitigen F�orderung in beruichen und wirtschaftlichen Fragen"199 dar.

Die Berufsvertretung wollte sich f�ur spezi�sche Belange von K�unstlerinnen

stark machen, von denen sie glaubte, da� sie bei allgemeinen K�unstlerkor-

porationen keine Chance hatten, durchgesetzt werden zu k�onnen. Bei diesen

Sonderinteressen handelte es sich vor allem um die Studienerlaubnis an den

Kunstakademien und um die gleichberechtigte Teilhabe am Kunstbetrieb. Der

Frauenkunstverband war au�erdem �uberzeugt von der positiven Wirkung ge-

der Kunst in Heft 23 hintereinander abgedruckt. | Ebd., 12. Jg., Heft 23, 3.3.1913.
196Ebd.
197Ebd.
198Ebd.
199Ebd.
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sonderter, gro�er Frauenausstellungen. Sie sollten die �O�entlichkeit von der

Leistungsf�ahigkeit und der sch�opferischen Kraft von Frauen �uberzeugen.

Der Frauenkunstverband wollte ebenfalls ein Zusammenschlu� aller \in der

bildenden Kunst berufsm�a�ig arbeitenden Frauen"200 sein. Der Appell, sich

der Organisation anzuschlie�en, erging im Mai 1913 deshalb an die \gro�e

weibliche K�unstlerschaft": \Kommt alle zu gemeinsamer wirtschaftlicher und

zu gemeinsamer k�unstlerischer Arbeit! Jede Richtung, jede Art Kunst soll

vereint sein unter einem gro�en sozialen Gedanken. Gleiches Recht f�ur alle

Frauen, f�ur alle Frauenarbeit, die wirkliche Kunst ist."201 Das Flugblatt

(siehe Abbildung 14) mit dem Aufruf, den 28 namhafte K�unstlerinnen und

Kunstf�orderinnen aus ganz Deutschland unterschrieben hatten202, war auf der

Frankfurter Generalversammlung verfa�t worden.

Die verungl�ucklichte �o�entliche Vorstellung des Frauenkunstverbandes

schw�achte die junge Emanzipationsbewegung. Wegen der unterschiedlichen

Au�assung in der Frage des akademischen Kunststudiums der Frauen und

der gro�en Frauenausstellungen trennten sich die Wege der deutschen K�unst-

lerinnenvereinigungen.

Nach diesem ersten Schlagabtausch war an den Beitritt von K�unstlerinnen-

organisationen, die als Mitglieder zum Bund deutscher und �osterreichischer

K�unstlerinnenvereine geh�orten, nicht mehr zu denken. In der Folge bildeten

sich in Deutschland zwei Lager unter den lokalen Vereinigungen. Als Mit-

gliedsvereine kamen nur noch ausl�andische oder die wenigen K�unstlerinnen-

korporationen in Frage, die bisher keiner Dachorganisation angeh�orten bzw.

die Mitarbeit beim Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine

k�undigten.
200Ebd., 12. Jg., Heft 38, 16.6.1913.
201GLA 235/5914, Bund badischer K�unstlerinnen, Flugblatt \An die bildenden K�unstle-

rinnen Deutschlands!".
202Martha Bauer, Martha Dehrmann, Maria von Eickho�{Reitzenstein, Clara Elisabeth

Fischer, Dora Hitz, K�athe Kollwitz, Aenny L�owenstein, Frieda Menshausen{Labriola, Sabi-

ne Reike, Eva Stort und Julie Wolfthorn aus Berlin; Eugenie Bandell, Frieda B. von Joe-

den und Ottilie Roederstein aus Frankfurt am Main; Frida Best aus Mainz; Ida Clauss aus

M�unchen; Ida Dehmel aus Hamburg; Dora Horn{Zippelius und Alice Tr�ubner aus Karlsruhe;

Eugenie Kaufmann aus Mannheim; Henny Kummerfeld und Paula Monj�e aus D�usseldorf;

Henni Lehmann aus G�ottingen; Anna von Mertens aus Weimar; Elisabeth Nachtigal aus

Stuttgart; Erna von Parseval aus Baden{Baden; Anna Reinbach aus Kassel; Mathilde Steg-

mayer aus Darmstadt. | Ebd. | Auf der ersten Generalversammlung in Frankfurt wurden

die Statuten beraten. Leider ist der Verlauf des Tre�ens nur anhand von Zeitungsberich-

ten nachzuvollziehen. Die Protokolle und vor allem die Gr�undungssatzung gelten bisher als

verschollen. | Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
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Die ersten Mitgliedsvereine 1913/14

Dem Frauenkunstverband schlossen sich bei seiner Gr�undung im Mai 1913 des-

halb zun�achst nur eine kleine Anzahl von K�unstlerinnengemeinschaften an.

Selbstverst�andlich geh�orte der Bund badischer K�unstlerinnen von Anfang an

zu der �uberregionalen Spitzenorganisation, war doch seine Initiatorin und Vor-

sitzende Eugenie Kaufmann als treibende Kraft f�ur die Verbandsbildung ver-

antwortlich. Auch die Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs in Berlin,

die ebenfalls bei der Gr�undung des Frauenverbandes beteiligt war, wurde Mit-

glied.203 Des weiteren entschieden sich f�ur einen korporativen Anschlu�: die

Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, der Bund nie-

derdeutscher K�unstlerinnen aus Hamburg, der K�unstlerinnenverein Th�uringen

und der Mainzer Malerinnenverein.204

Jeweils eine Vertreterin der angeschlossenen Vereinigungen sa� im Haupt-

vorstand.205 Die Korporationen in Berlin206, Mannheim und D�usseldorf be-

sa�en sehr wahrscheinlich die meisten Mitglieder. Die Dominanz der beiden

Gr�undungsvereine fand darin ihren Ausdruck, da� sowohl in Berlin als auch in

Mannheim eine Gesch�aftsstelle eingerichtet wurde.

203Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 7, 1.7.1913, S. 253 und S. 261.
204Neue Deutsche Frauenzeitung, 8. Jg., Nr. 23, 8.6.1913. | Es ist zu vermuten, da�

der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen aus dem kulturellen Engagement des Frauenklubs

Hamburg hervorgegangen ist. Das Gr�undungsdatum der Ausstellungsgemeinschaft ist zwi-

schen 1910 und 1913 anzusetzen. Siehe auch Kapitel III.1. �Uber den K�unstlerinnenverein

Th�uringen und den Mainzer Malerinnenverein ist leider kaum etwas bekannt. Es handelt

sich wahrscheinlich um sehr kleine K�unstlerinnengemeinschaften, die sich in erster Linie zu

Ausstellungszwecken fanden.
205Auf der Frankfurter Generalversammlung wurden als Delegierte bestimmt: Frida Best

f�ur den Mainzer K�unstlerinnenverein, Ida Dehmel f�ur den Bund niederdeutscher K�unstle-

rinnen, Erna von Parseval f�ur den Bund badischer K�unstlerinnen, Henny Kummerfeld f�ur

die Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Anna Reinbach f�ur den

K�unstlerinnenverein Th�uringen. Mathilde Stegmayer aus Darmstadt �ubernahm die Vertre-

tung der Einzelmitglieder. Die Mitglieder des Hauptvorstandes waren Eugenie Bandell, Ida

Dehmel, Marie von Eickho�{Reitzenstein, Dora Hitz, Dora Horn{Zippelius, Frieda B. von

Joeden, Aenny L�owenstein, Frieda Menshausen{Labriola, Anna von Mertens, Ottilie R�oder-

stein, Sabine Reicke, Frau Stadecker, Eva Stort und Julie Wolfthorn. | Neue Deutsche

Frauenzeitung, 8. Jg., Nr. 23, 8.6.1913.
206Die Lyceumsgruppe z�ahlte 140 kunstt�atige Frauen.
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Die Ortsgruppen des Frauenkunstverbandes in M�unchen und Stuttgart

Im Winterhalbjahr 1913/14 baten zwei kleine Ausstellungsgruppen um Auf-

nahme im Frauenkunstverband. Es handelte sich um Abspaltungen vom K�unst-

lerinnenverein M�unchen und vom W�urttembergischen Malerinnenverein.

In der bayerischen Hauptstadt hatten sich am 17. November 1913 f�unf-

zig K�unstlerinnen207 unter dem Vorsitz von Ida Clauss, Margarethe Stall208

(*1871), Marie von Brockhusen (*1868) und anderen zu einem Verein zusam-

mengeschlossen. Der Vorstand des Frauenkunstverbandes freute sich �uber die-

sen Zuwachs aus M�unchen und verk�undete stolz: \Damit z�ahlen wir die besten

K�unstlerinnen M�unchens zu den Unseren".209

In Stuttgart bildete sich im Fr�uhjahr 1914210 eine Ortsgruppe des Frauen-

kunstverbandes mit 24 Mitgliedern.211 Im Jahre 1915 veranstaltete diese ihre

erste Ausstellung imW�urttembergischen Kunstverein.212 Ihr folgten bis 1927213

regelm�a�ig weitere Pr�asentationen. Die Entstehung einer Stuttgarter Orts-

gruppe des Frauenkunstverbandes ist im Zusammenhang mit dem Entschlu�

des w�urttembergischen Muttervereins zu sehen, im November 1913 oÆziell

dem Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine beizutreten.

Die Entscheidung, mit unterschiedlichen Dachorganisationen zusammenzuar-

beiten, teilte die Gemeinschaft der schw�abischen K�unstlerinnen in zwei Fl�ugel.

Die Existenz von zwei Korporationen hatte aber den Vorteil, da� jede Organi-

sation ihre Vertreterinnen in Ausstellungsjurien entsenden konnte und dadurch

die doppelte Anzahl von Frauen in den Gremien sa�en.

207Im Februar 1915 war die Mitgliederzahl auf 90 Personen angewachsen. | Der Deutsche

K�unstler, 1. Jg., Nr. 11, 15.2.1915.
208Siehe auch ihren Lebenslauf in: BArch, RKK 2100, Box 0438, File 09.
209Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 12, 1.12.1913.
210Im Juli 1913 schlug der Frauenkunstverband dem W�urttembergischen Malerinnenverein

vor, einen Vortrag zur Mitgliederwerbung zu veranstalten. Die Stuttgarter K�unstlerinnen-

vereinigung wollte dieser Veranstaltung nur zustimmen, wenn auch der Bund deutscher und

�osterreichischer K�unstlerinnenvereine in Stuttgart einen Werbevortrag halten w�urde. | Vgl.

Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 119{121 und S. 312, Fu�note 18.
211Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 4, 1.4.1914.
212Unter den Ausstellenden waren die bekannten schw�abischen K�unstlerinnen Luise Dei-

cher, Ida Kerkovius, Marie Lautenschlager, K�athe Loewenthal, Hedwig P�zenmayer, Alice

Haarburger, Clara R�uhle und K�ate Schaller{H�arlin. | Vgl. Neumann, K�unstlerinnen in

W�urttemberg, S. 312, Fu�note 19 und 24.
213Erst 1927 ging die Ortsgruppe im W�urttembergischen Malerinnenverein auf. Bereits

1920 hatte der Verein der Ausstellungsgemeinschaft angeboten, ihn in seinen Reihen wie-

deraufzunehmen. Dieses Angebot lehnte die Gruppe ebenso ab wie den Vorschlag im Jahre

1921, innerhalb des K�unstlerinnenvereins eine Ausstellungsgruppe zu bilden.
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Die K�unstlerinnen und die Klubbewegung

Der Deutsche Lyceum-Club und seine Kunstkommission

Unter der Mitwirkung der Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs hatten

sowohl die Konstituierung des Frauenkunstverbandes im Februar 1913 in Ber-

lin als auch die Vorarbeiten f�ur die erste Generalversammlung in Frankfurt

stattgefunden.214

Der Deutsche Lyceum-Club in Berlin entstand im Jahre 1905 nach engli-

schem Vorbild215 und pr�asentierte sich als �uberparteiliche und interkonfessio-

nelle \Vereinigung von k�unstlerisch, wissenschaftlich, journalistisch, literarisch

oder auf sozialem Gebiet t�atigen Frauen"216. Als ordentliche Mitglieder wurden

sowohl k�unstlerisch arbeitende oder forschende Frauen (Literatinnen, Malerin-

nen, Bildhauerinnen, Kunstgewerblerinnen, Journalistinnen, Wissenschaftle-

rinnen) als auch Akademikerinnen und Hochschullehrerinnen begr�u�t.217 Als

au�erordentliche Mitglieder hie� man interessierte und engagierte Frauen will-

214Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 41, 14.7.1914. | Eva Stort, Martha Dehrmann

und Martha Bauer setzten sich f�ur die Neugr�undung ein; Cornelia Paczka{Wagner und Sa-

bine Reicke waren an den Vorarbeiten nicht beteiligt. Der Vorstand der Kunstgruppe des

Lyceumklubs setzte sich vor den Neuwahlen am 27. April 1913 aus der ersten Vorsitzenden

Frieda Menshausen-Labriola und ihrer Stellvertreterin Sabine Reicke, der Schriftf�uhrerin

Clara Arnheim sowie den Damen Marie von Eickho�{Reitzenstein, Julie Wolfthorn, Cor-

nelia Paczka{Wagner und Clara Elisabeth Fischer zusammen. Nach Neuwahlen wurde Eva

Stort erste Vorsitzende, Frieda Menshausen{Labriola �ubernahm den zweiten Vorsitz. Clara

Arnheim blieb Schriftf�uhrerin. M�oglicherweise stand der Vorstandswechsel im Zusammen-

hang mit der Bildung des Frauenkunstverbandes. | Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 6,

1.6.1913 und Nr. 7, 1.7.1913.
215Er wurde zun�achst als Zweigverein der International Association of Lyceum Clubs von

einem englischen Unternehmen gegr�undet und 1906, nachdem er sich von der internationalen

Dachorganisation losgel�ost hatte, zum deutschen Lyceumklub umgeformt. Die Anregung zur

Klubgr�undung ging von Hedwig Heyl und Marie von Bunsen aus. Als Vorsitzende wirkten

viele Jahre erfolgreich Hedwig Heyl und Gr�a�n Helene Harrach. Zahlreiche Mitgliedsfrauen

des Vereins der K�unstlerinnen zu Berlin waren auch Mitglieder im Deutschen Lyceum-Club.

| Die Frau, 12. Jg., Heft 12, September 1905, S. 752{755; vgl. Hedwig Heyl, Aus meinem

Leben. Weibliches Scha�en und Wirken, Bd. 2, Berlin 1925; Luise Marelle und Hedwig Heyl,

Die Geschichte des Deutschen Lyceum-Clubs und seine Aufgaben in Gegenwart und Zukunft.

Hg. v. Verlag der Monatsschrift \Deutscher Lyceum-Club", Berlin 1933; Ilse Molzahn, Aus

der Geschichte des Deutschen Lyceum-Clubs in Berlin, Berlin o. J.; Schr�oder, Der \Verein

der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin" und die Frauenbewegung. In: Profession

ohne Tradition, S. 378.
216Satzung o.J., Paragraph 1. Zitat aus: Schr�oder, Der \Verein der K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen zu Berlin" und die Frauenbewegung. In: Profession ohne Tradition, S.

378.
217Die Frau, 12. Jg., Heft 12, September 1905, S. 755.
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kommen, welche sich in Berlin haupts�achlich aus Salonkreisen rekrutierten.

Der Klub zeichnete sich durch ausgesprochene Exklusivit�at und durch ein ho-

hes Bildungsniveau aus. Es bedeutete eine Ehre, Mitglied zu sein (siehe Ab-

bildung 15).

Die Organisation unterhielt ein eigenes Haus mit Veranstaltungs- und Ge-

sellschaftsr�aumen sowie Speise- und Lesezimmer. Es bestand die M�oglichkeit,

dort Mahlzeiten einzunehmen oder auch zu �ubernachten. In einem kleinen

Laden wurden kunstgewerbliche Objekte der Mitgliedsfrauen zum Verkauf an-

geboten, die Werke der bildenden K�unstlerinnen wurden in eigenen Ausstel-

lungen pr�asentiert.218 Wohlhabende Frauen wurden an die \Ehrenpicht"219

erinnert, sich als Kunstm�azeninnen zu bet�atigen. Sie hatten Gelegenheit, die

K�unstlerinnen durch Ank�aufe, Auftr�age oder auch Besuche der regelm�a�i-

gen Ausstellungen und der j�ahrlichen kunstgewerblichen Weihnachtsmessen zu

f�ordern. Wie beim Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin

hatte die weibliche Kunstprotektion eine institutionalisierte Form angenom-

men. Praktische Hilfestellungen leistete ein B�uro, das durch Beratung und

Auskunft die in der Wissenschaft und in der Kunst t�atigen Frauen unterst�utzte.

Bildende K�unstlerinnen konnten sich zum Beispiel �uber internationale Ausstel-

lungsveranstaltungen und deren Einsendebedingungen, �uber das Unterrichts-

wesen oder auch �uber urheberrechtliche Fragen informieren.

Das Klubleben bestimmten zahlreiche informative und gesellige Veranstal-

tungen: Vortr�age, Diskussionen, literarische und musikalische Darbietungen

und Feste. Die inhaltliche Arbeit der einzelnen Wissens- und Kunstgebiete

wurde in den Sach- und Arbeitskommissionen geleistet. Neben der Sozialen

Kommission, der Gesellschaftlichen Kommission und der Internationalen Kom-

mission wurden unter anderem eine Presse-, eine Musik-, eine Literatur-, eine

Kunstgewerbe- und eine Kunstkommission mit jeweils eigenen Vorst�anden und

Jurien gebildet.

Der Deutsche Lyceum-Club tat sich mit mehreren Kunst- und Frauenaus-

stellungen hervor. Ein H�ohepunkt in seiner Geschichte bildete zweifelsohne

die im Jahre 1912 durchgef�uhrte, �uberaus erfolgreiche Ausstellung \Die Frau

in Haus und Beruf"220 und der damit im Zusammenhang stehende Frauen-

218Es fanden auch Kooperationen mit K�unstlerinnenvereinen statt. Im Herbst 1908 wurde

zum Beispiel der Malerinnenverein Karlsruhe vom Klub zu einer Frauenkunstausstellung

eingeladen.
219Die Frau, 14. Jg., Heft 6, M�arz 1907.
220Die Frau in Haus und Beruf. Unter dem allerh�ochsten Protektorat Ihrer Majest�at der

Kaiserin und der K�onigin. Ausstellungshallen Zoologischer Garten, Berlin 1912. | Die Schau

fand vom 24.2.{24.3.1912 in den Ausstellungshallen des Zoologischen Gartens in Berlin statt.
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kongre�. Die Veranstaltung sollte einen �Uberblick �uber den gegenw�artigen

Stand der Frauenarbeit und der Frauenbewegung geben. Die umfassende Schau

bem�uhte sich, die erweiterten Berufsm�oglichkeiten von Frauen und deren be-

achtlichen und keineswegs dilettantischen Leistungen darzustellen. Die Aus-

stellungsmacherinnen thematisierten unterschiedlichste Scha�ensbereiche: so

zum Beispiel die Frau im Erziehungswesen, in der Landwirtschaft, in der so-

zialen Arbeit, im Handel und Verkehr, in der Krankenpege, im Journalismus

oder auch in den einzelnen Kunstsparten. In der Abteilung f�ur bildende Kunst

fanden sich 250 ausgew�ahlte Werke von K�unstlerinnen aus ganz Deutschland,

aber auch aus Paris, London, Florenz und Rom. Die Ausstellungsleitung unter

dem Vorsitz von Dora Hitz und Frieda Menshausen{Labriola bem�uhte sich,

\�uberall das Beste zu suchen, jeder Richtung gerecht zu werden und somit

einen m�oglichst vielseitigen Einblick in das Scha�en der deutschen K�unstlerin-

nen zu gew�ahren"221. Wieder sammelten sich vorwiegend diejenigen deutschen

K�unstlerinnen, deren Namen bereits bei den Pr�asentationen der Verbindung

bildender K�unstlerinnen Berlin{M�unchen genannt wurden, aber auch die Frau-

en, die zur Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs geh�orten.

Die Zusammenschau der verschiedenen Frauengruppen und -interessen,

aber auch die Darstellung des enormen Wandels, welchen die Welt der Frau-

en durch die Ausdi�erenzierung und Quali�zierung ihrer Berufsm�oglichkei-

ten erfahren hatte, hinterlie� nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den

beteiligten Frauen einen bleibenden Eindruck. Der gemeinsame Auftritt der

deutschen K�unstlerinnen f�orderte die gegenseitigen Kontakte und st�arkte das

Selbstbewu�tsein und das Gemeinschaftsgef�uhl. Die Ho�nung von Ida Stroe-

ver, \da� mit dieser Bilderschau der Anfang zu einem einm�utigen Zusam-

mengehen der deutschen K�unstlerinnen in Ausstellungssachen gemacht"222 sei,

erf�ullte sich in gewisser Weise schon bald mit der Gr�undung des Frauenkunst-

verbandes. Die Frauenausstellung des Deutschen Lyceum-Clubs stellte jeden-

falls eine wichtige Etappe auf diesem Weg dar.

Die Frauenklubs und die Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen

Neben dem Deutschen Lyceum-Club gab es in vielen deutschen St�adten so-

genannte Frauenklubs, die nicht im Kontext eines internationalen Netzwerkes

entstanden und auch weniger exklusiv waren. Deshalb mu� zwischen diesen

Frauenklubs und dem Berliner Lyceumklub unterschieden werden.

221Ebd., S. 150.
222Deutscher Lyceum-Club, 8. Jg., Nr. 3c, 22.3.1912.
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Die Bewegung, aus der die Frauenklubs hervorgingen, kam aus den

Vereinigten Staaten und aus Gro�britannien. Die neue Organisationsform

von gesellschaftlich angesehenen und gebildeten Frauen fa�te Ende des 19.

Jahrhunderts in Deutschland Fu�.223 In fast allen gr�o�eren St�adten Deutsch-

lands wurden Frauenklubs gegr�undet, die ersten Korporationen entstanden in

Berlin224. Hier trafen sich Frauen aus einer homogenen sozialen Schicht vorwie-

gend zur Unterhaltung und zur Freizeitgestaltung. F�ur die alleinstehende und

berufst�atige Frau ersetzten die Kontakte, die Vortrags- und die Leseangebote

und die Restaurationsbetriebe das Familienleben. Der verheirateten Frau

sollte Gemeinschaft, Austausch und Information jenseits der H�auslichkeit

geboten werden. Die einzelnen Frauenklubs gewichteten | entsprechend

der gesellschaftlichen Herkunft und den T�atigkeitsfeldern der Mitglieder

| soziale, kulturelle und wissenschaftliche Interessen unterschiedlich. Neue

Mitglieder wurden nur aufgenommen, wenn sie entsprechende Empfehlungen

und B�urgschaften vorweisen konnten. Dadurch blieb das gesellschaftliche

und geistige Niveau der ausgew�ahlten Frauengemeinschaft gew�ahrleistet. Die

Beitragsh�ohe und die Anforderungen an die neuen Mitglieder hatten Einu�

auf deren Bildungsstand sowie auf die Eleganz und die Vornehmheit der Klubs.

Die Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen entstand

aus einem Kreis von K�unstlerinnen, die unter dem Dach des Rheinischen

Frauenklubs225 zusammenfanden. Der Rheinische Frauenklub verk�orperte den

223Vgl. Illustriertes Konversations-Lexikon der Frau, Bd. 1, S. 375f.; Ilse Reicke, Deutsche

Frauenklubs. In: Neue Deutsche Frauenzeitschrift. Die deutsche Frau in Haus, Beruf und

Staat. OÆzielles Organ des Kartells des Deutschen Frauen-Klubs, 2. Jg., Nr. 1, 5.1.1927;

vgl. Ursula Bender und Ellen G�ors, Organisierter Weiberkram. Die organisierte Frauenbe-

wegung in D�usseldorf 1900 bis 1933, D�usseldorf 1992, S. 38f.; Kirsten Heinsohn, Politik und

Geschlecht. Zur politischen Kultur b�urgerlicher Frauenvereine in Hamburg, Hamburg 1997,

S. 148f.
224Die erste und �alteste Organisation ist der Deutsche Frauenklub, der in Berlin im Jahre

1888 auf Anregung von Marie von Leyden gegr�undet wurde. (Im Illustrierten Konversati-

onslexikon ist nachzulesen, da� im Jahre 1894 der erste Berliner Klub entstanden sei; den

Deutschen Frauenklub datiert das Nachschlagewerk auf 1898.) Im Jahre 1900 formierte sich

der Berliner Frauenklub von 1900. Er mu�te durch die Gr�undung des Deutschen Lyceum-

Clubs im Jahre 1905 starke Mitgliedereinbu�en hinnehmen. Weitere Frauenklubs gr�undeten

sich im Jahre 1900 in Hannover und 1905 in D�usseldorf. Bis 1908 fanden sich rund 15 Klubs,

von denen sich 1910 die meisten zum Kartell deutscher Frauenklubs zusammenschlossen. Bis

1914 waren insgesamt 22 Frauenklubs in Deutschland entstanden.
225Der Klub entwickelte sich 1905 als Unterabteilung aus dem D�usseldorfer Frauenver-

ein Frauen-F�ursorge. | Vgl. Bender und G�ors, Organisierter Weiberkram, S. 40; Aria-

ne Neuhaus{Koch, Die fr�uhen Jahre. In: Verein D�usseldorfer K�unstlerinnen e.V. 1911{
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zentralen Ort der organisierten Frauenbewegung in D�usseldorf. Hier sammel-

ten sich vorwiegend alleinstehende Berufst�atige oder sozial engagierte Frau-

en der b�urgerlichen Mittelschicht zu vielf�altigen Veranstaltungen, zu gesel-

ligem Zusammensein und zu gegenseitiger Kontaktaufnahme. Die Klubfrau-

en arrangierten bereits 1908 eine Verkaufsausstellung, auf der k�unstlerische

und kunstgewerbliche Erzeugnisse der Mitglieder gezeigt wurden. Die erfolg-

reiche Veranstaltung wurde j�ahrlich wiederholt. Seit Mai 1909 trafen sich die

bildenden K�unstlerinnen in den R�aumen des Frauenklubs, im Sommer 1910

kamen auch Kunstgewerblerinnen hinzu. Als der D�usseldorfer Klub im Ok-

tober 1911 ein eigenes Haus in der Rosenstra�e 20 beziehen konnte, konsti-

tuierten die kunstaus�ubenden Frauen einen eigenen Verein, die Vereinigung

D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen. Im Frauenklub wurde im

Fr�uhjahr 1912 die erste Vereinsausstellung mit Malerei, Plastik und kunstge-

werblichen Arbeiten gezeigt.226 W�ahrend die K�unstlerinnen bestrebt waren,

bei den st�adtischen Pr�asentationen und den gro�en Kunstausstellungen im

Kunstpalast st�arker ber�ucksichtigt zu werden und auf Mitbestimmungsrech-

te im Kunstbetrieb drangen, waren sie eng mit der Frauenbewegung in der

rheinischen Stadt verbunden. Hier fanden sie �nanzielle Unterst�utzung und

infrastrukturelle Hilfen. Der Rheinische Frauenklub stellte der Gemeinschaft

R�aume f�ur die Vereinsabende und f�ur Ausstellungen zur Verf�ugung. Sein gro�er

Mitgliederkreis sorgte f�ur die entsprechende Resonanz.227 So betrug 1912/13

der Anteil der Kunstfreundinnen knapp ein Drittel von insgesamt 91 Mitglie-

dern.228

1991. Dokumentation zum 80j�ahrigen Jubil�aum des Vereins D�usseldorfer K�unstlerinnen

e.V., D�usseldorf 1991; Rheinische Expressionistinnen, Hg. v. Margarethe Jochimsen, Tru-

de Brueck und Anke M�unster, Ausstellung 5.12.1993{21.2.1994, Verein August-Macke{Haus

e.V., Bonn 1993, S. 37; Die Fliege auf der W�ascheleine. 90 Jahre D�usseldorfer K�unstlerinnen.

Hg. v. Verein D�usseldorfer K�unstlerinnen, D�usseldorf 2001.
226Einen H�ohepunkt der Ausstellungst�atigkeit bildete 1917 die Frauenausstellung, zu der

auch K�unstlerinnen aus anderen deutschen St�adten eingeladen wurden. | Vgl. Neuhaus{

Koch, Die fr�uhen Jahre. In: D�usseldorfer K�unstlerinnen; siehe auch: Vereinigung D�ussel-

dorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen. Katalog zur Ausstellung in der St�adtischen

Kunsthalle D�usseldorf, D�usseldorf 1917.
227Der K�unstlerinnenverein trat auch dem D�usseldorfer Stadtverband f�ur Frauenbestrebun-

gen bei und konnte dessen Mitteilungsblatt f�ur Vereinsnachrichten nutzen. Ab Ende Mai

1913 wurde die K�unstlerinnenvereinigung in den oÆziellen Mitteilungen der Vereine des

Stadtverbandes f�ur Frauenbestrebungen D�usseldorf aufgef�uhrt. | Neue Deutsche Frauenzei-

tung, 8. Jg., Nr. 22, 1.6.1913.
228Kaufmann, Die Malerin und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 222.
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Die Einzelmitglieder des Frauenkunstverbandes

Der Frauenkunstverband konnte im ersten Jahr seines Bestehens trotz der Kon-

frontation mit dem Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine

viele Mitglieder gewinnen. Am Beginn des Jahres 1914 wurden 558 Mitglieds-

frauen gez�ahlt.229 Dies war ungef�ahr die H�alfte der Mitglieder, die der �altere

Bundesverband besa�. Viel wichtiger als die Mitgliederzahl war den Initiato-

rinnen des Frauenkunstverbandes die Tatsache, da� sich unter den Einzelmit-

gliedern \fast alle hervorragenden K�unstlerinnen der gr�o�eren St�adte Deutsch-

lands"230 befanden. Es war auch eine ansehnliche Anzahl von f�ordernden Mit-

gliedern beigetreten. Aufgrund der geringen Beitragss�atze f�ur die Berufst�atigen

konnte der Verband nicht auf f�ordernde Mitglieder verzichten.231

Die Mitglieder des Frauenkunstverbandes verstanden sich in gewisser Hin-

sicht als ausgewiesener Kreis, denn die besten und erfolgreichsten K�unstle-

rinnen sollten die Berufsgruppe anf�uhren. So wurde denn auch die Gra�kerin

und Bildhauerin K�athe Kollwitz aus Berlin bewu�t zur ersten Vorsitzenden

gew�ahlt. Sie war in der Kunstszene die Nummer eins unter den K�unstlerinnen.

An die Wahl von angesehenen K�unstlerinnen, zu denen zum Beispiel auch Dora

Hitz geh�orte, kn�upfte man die Ho�nung, die klangvollen Namen w�urden Zeug-

nis ablegen davon, \da� der Frauenkunstverband stets nur die Qualit�atsarbeit

f�ordern und zur �o�entlichen Geltung bringen werde"232. Aus diesem Grund

verk�undete die junge Organisation im Sommer 1913 triumphierend, dem Ver-

band seien die \bekanntesten Namen" und \gesch�atztesten K�unstlerinnen"233

beigetreten.

229Im Jahre 1914 wurde ein Mitgliederverzeichnis gedruckt und versandt. Leider gilt die

Quelle als vermi�t. | Neue Bahnen, 49. Jg., Nr. 5, 1.3.1914; Deutscher Lyceum-Club, 10.

Jg., Nr. 2, 1.2.1914.
230Neue Bahnen, 49. Jg., Nr. 5, 1.3.1914.
231Deutsche Kunst und Dekoration. Illustrierte Monatshefte f�ur moderne Malerei, Plastik,

Architektur, Wohnungskunst und k�unstlerisches Frauenscha�en, Bd. 33, 1913/14, S. 140.
232Die Werkstatt der Kunst, 12. Jg., Heft 38, 16.6.1913.
233Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
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Exkurs: K�athe Kollwitz

Mit K�athe Kollwitz234 stand eine �uberaus pro�lierte, international bekannte

K�unstlerin an der Spitze der jungen Berufsorganisation bildender K�unstle-

rinnen. Doch von ihrer T�atigkeit als Vorsitzende ist kaum etwas �uberliefert.

M�oglicherweise erkl�arte sich K�athe Kollwitz f�ur die Kandidatur zur Vorsitzen-

den nur unter der Voraussetzung bereit, da� eine Arbeitsteilung vorgenommen

und die eigentliche Verbandsarbeit von den beiden Gesch�aftsf�uhrerinnen Euge-

nie Kaufmann in Mannheim und Martha Dehrmann in Berlin erledigt werden

w�urde. Der gesch�aftsf�uhrende Vorstand war f�ur die allt�agliche Organisations-

arbeit zust�andig, sorgte f�ur die n�otigen gesellschaftlichen Verbindungen und

garantierte das �nanzielle �Uberleben des Verbandes. K�athe Kollwitz schien zu

tolerieren, da� sie mit ihrem unangefochtenen Ruf als hochbegabte K�unstle-

rin der Frauenorganisation Anerkennung und Beachtung verscha�te.235 K�athe

Kollwitz warb aber nicht nur mit ihrem Namen f�ur die Ziele des Frauenkunst-

verbandes und war der Beweis f�ur die Bef�ahigung von Frauen zu au�erordent-

lichen k�unstlerischen Leistungen, sondern zeigte tatkr�aftiges Engagement in

Petitions- und Juryangelegenheiten. Sie eignete sich als Protagonistin in der

Frage des Akademiestudiums, weil sie sich deutlich zur Berufsausbildung und

-aus�ubung von Frauen �au�erte. Sie pl�adierte f�ur die Zulassung der Studentin-

nen zu den Kunsthochschulen und verlangte den gemeinsamen Unterricht von

M�annern und Frauen, auch in den Aktklassen.

234Mit 17 Jahren kam K�athe Kollwitz von K�onigsberg nach Berlin und studierte an der

Zeichen- und Malschule des Berliner K�unstlerinnenvereins bei Karl Stau�er-Bern. Nach Stu-

dien an der M�unchner Damenakademie kehrte sie nach Berlin zur�uck und heiratete den Arzt

Hans Kollwitz. 1901 wurde sie aufgefordert, der Berliner Secession beizutreten, 1912 wurde

sie zur stellvertretenden Schriftf�uhrerin erstmals in den Vorstand gew�ahlt. Nach der Spal-

tung geh�orte sie von 1913 bis 1916 dem Vorstand der Freien Secession an. Im Jahre 1919

wurde sie Mitglied der Preu�ischen Akademie der K�unste und mit Wirkung vom 31.7.1919

als Leiterin der Gra�kklasse zur Professorin ernannt. 1928 wurde sie Vorsteherin eines Mei-

sterateliers f�ur Gra�k. Ihre Dienstzeit endete zum 65. Geburtstag am 8.7.1932. Die Stellung

sollte ihr jedoch erhalten werden, weshalb ihr ein einj�ahrig befristeter Dienstvertrag gew�ahrt

wurde. Im Februar 1933 wurde sie aus der Akademie ausgeschlossen, nachdem sie einen an-

tifaschistischen Aufruf unterzeichnet hatte. | Vgl. Kollwitz, Tageb�ucher.
235K�athe Kollwitz brauchte nicht durch gesellschaftliche Kontakte, durch besondere kom-

munikative oder durch organisatorische F�ahigkeiten f�ur den Verband zu wirken. In dieser

Richtung hatte sie auch gar keine Ambitionen. Ihr Engagement f�ur den Frauenkunstverband

�el entsprechend einseitig aus. Daf�ur spricht auch die geringe Anzahl von Tagebucheintra-

gungen in Sachen Frauenkunstverband. | Hinweise auf Vorstandssitzungen und Geburts-

tagsgl�uckw�unsche vom Frauenkunstverband siehe: Kollwitz, Tageb�ucher: 10. April 1916 und

dazugeh�orige Anmerkung; 1. Februar 1917; [10.] Juli 1917; Anmerkung zum 27. August 1927;

5. November 1936 und dazugeh�orige Anmerkung.
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Gleichwohl hatte sie ein gespaltenes Verh�altnis zu den Arbeitsergebnissen

weiblicher Kunstproduktion. Sie legte einen hohen Qualit�atsma�stab an die

Kunstwerke von Frauen an. Die \breite unterdurchschnittliche Frauenkunst"236

ablehnend, forderte sie in der Debatte um das Frauenkunststudium im Jahre

1918 eine \scharfe Auslese"237. Sie akzeptierte nur talentierte Berufsk�unstle-

rinnen, forderte aber f�ur diese eine umfassende und gute Ausbildung, Meister-

ateliers, Stipendien und andere F�orderma�nahmen.

Obwohl sie f�ur den gleichberechtigten Zugang zu den Kunsthochschulen

und zu den m�achtigen Kunstgremien k�ampfte und einer Spitzenorganisation

von K�unstlerinnen vorstand, wollte sie \ungern Anwalt der Frauen in Kunst-

sachen sein"238. Doch gerade diese Anwaltsrolle wurde immer wieder von der

Vorstandsvorsitzenden des Frauenkunstverbandes erwartet. Sie lebte deshalb

in einem Zweispalt: Einerseits wollte sie die weiblichen Arbeitsbedingungen

verbessern. Andererseits tat sie gut daran (und dies entsprach auch ihrem

k�unstlerischen Qualit�atsverst�andnis), sich vom negativen Image von Frauen-

kunst und weniger gelungenen Kunstwerken zu distanzieren, um den eigenen

Ruf nicht zu sch�adigen.

Das Kunstgewerbe als Koniktpotential

Obwohl der Frauenkunstverband gro�en Wert auf das Ansehen und das k�unst-

lerische Niveau der Einzelmitglieder und der Vorstandsdamen legte, verzichtete

236Die Werkstatt der Kunst, 17. Jg., Heft 34, 20.5.1918.
237Ebd.
238Die Aussage ist dem Tagebucheintrag vom 1. Februar 1917 entnommen: \Marta Dehr-

mann schreibt, da� der Frauenkunstverband mich vorschlagen will f�ur die St�adtische Kunst-

deputation. Vorausgesetzt, da� sie eine Frau zulassen. Ich schreibe ihr ab, weil ich �nde

ich eigne mich nicht dazu. M�ochte so ungern Anwalt der Frauen in Kunstsachen sein, was

mit so einer Stellung wohl verbunden ist." | Kollwitz, Tageb�ucher, S. 299. | Weitere

Tagebuchnotizen belegen, da� die K�unstlerin sich in Sachen weiblicher Kunstproduktion

schwer tat. Besonders unangenehm war ihr zum Beispiel, sich im Rahmen ihrer Juryt�atig-

keit in der Berliner Secession und in der Freien Secession f�ur Frauen einzusetzen, von deren

k�unstlerischen Qualit�at sie nicht �uberzeugt war. Eintrag 6. Januar 1916: \Vormittags Jury

f�ur die Freie Sezession [sic!]. Ich bin zaghaft, Sachen von Bekannten, z.B. Aenny L�owen-

steins Portr�at, durchzudr�ucken. W�aren die Sachen sehr gut, da� ich davon �uberzeugt w�are,

w�urde ich . . .mit mehr Eifer dabei sein. So aber sind die Sachen, f�ur die einzustehen mir

nahegelegt wird, fast alle mittelgut ja h�ochstens mittelgut." Eintrag Tagebuch 28.{30. Ja-

nuar 1916: \Meine unangenehme Stellung in der Jury. Immer habe ich die Sache einer Frau

zu vertreten. Weil ich das aber eigentlich nie mit �Uberzeugung tun kann, da es sich stets

um mittelm�a�ige Leistungen handelt . . . , kommt etwas Doppelz�ungiges heraus". Vgl. auch

\Und ich sehe nichts, nichts als die Malerei". Autobiographische Texte von K�unstlerinnen

des 18. {20. Jahrhunderts. Hg. v. Renate Berger, Frankfurt am Main 1987, S. 213{224.
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er bei der Aufnahme von Einzelmitgliedern auf eine entsprechende Leistungs-

kontrolle.239 Die Gr�undungsm�utter �uberlie�en es jedem Mitglied selbst, ob sich

jemand \als zugeh�orig betrachten"240 wollte. Der Nachweis von wichtigen Aus-

stellungsbeteiligungen und die Vorlage von eigenen Werken wurde nicht vorge-

schrieben, weil sich die Verbandsmitglieder scheuten, \bei den verschiedenen

�asthetischen Grunds�atzen eine Norm f�ur die Aufnahmebedingung zu �nden".

Man ho�te jedoch, mit der Zeit einen Ma�stab und eine M�oglichkeit zu �n-

den, \den Wert der Arbeit der Einzelnen richtig einzusch�atzen und den Kampf

gegen minderwertige Leistungen aufzunehmen"241. Mit der �O�nung der Dach-

organisation f�ur eine breite Masse von Einzelmitgliedern beraubten sich die

Verantwortlichen eines wichtigen Instrumentes, um sich vor Mitgliedern zu

sch�utzen, die nicht ihrem Elitebewu�tsein entsprachen.

Warum es der Spitzenorganisation nicht wie den anderen K�unstlerinnenver-

einen gelang, Qualit�atsma�st�abe au�erhalb von Stilkriterien zu �nden, bleibt

unklar. Da� der Frauenkunstverband die Aufnahme von Einzelmitgliedern in

gleicher Weise wie die wirtschaftlichen Verb�ande regelte, die die �Okonomie von

der �Asthetik getrennt wissen und f�ur jeden Kunstscha�enden zug�anglich sein

wollten, bewies allerdings sein Selbstverst�andnis als beruiche Interessenver-

tretung.

Die liberale Handhabung brachte eine weiteres Problem mit sich, denn

w�ahrend die �uberregionale Korporation von Aufnahmebedingungen Abstand

nahm, stellten die angeschlossenen Vereinigungen Leistungskriterien f�ur ih-

re ordentlichen Mitglieder auf.242 Dar�uber hinaus forderten die Lokalvereine

jeweils unterschiedliche Nachweise. Als Folge davon di�erierte die Zusammen-

setzung der Mitglieder in den Anschlu�korporationen. Das uneinheitliche Vor-

gehen verdeutlicht eine gewisse Beliebigkeit k�unstlerischer Kriterien und Qua-

lit�atsma�st�abe. Aus diesem Grund war es abzusehen, da� Niveauunterschiede

zwischen den Ortsgruppenmitgliedern und den Einzelmitgliedern zu Spannun-

239Gleichzeitig erhob der Frauenkunstverband einen gem�a�igten Mitgliedsbeitrag: f�ur Be-

rufst�atige 5 Mark Aufnahmegeb�uhr und 5 Mark Jahresbeitrag; f�ordernde Mitglieder 10 Mark

als j�ahrlichen Mindestbeitrag. K�unstlerinnenvereine (ab 20 Mitglieder) zahlten pro Mitglied

1 Mark Jahresbeitrag. | GLA 235/5914.
240Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
241Ebd.
242Teilweise forderten sie auch h�ohere Mitgliedsbetr�age. Die ordentlichen Mitglieder des

Deutschen Lyceum-Clubs hatten zum Beispiel den Nachweis zu erbringen, Werke der bilden-

den Kunst oder des Kunstgewerbes �o�entlich und zwar in den sogenannten gro�en Ausstel-

lungen vorgestellt zu haben. Der Jahresbeitrag stand im Ermessen der Einzelnen, jedoch f�ur

Personen aus Berlin und seinen Vororten mindestens 30 Mark und 10 Mark Eintrittsgeld, f�ur

Ausw�artige 20 Mark bzw. 10 Mark. | Deutscher Lyceum-Club, 11. Jg., Nr. 10, 1.10.1915.
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gen im Verbandsgef�uge f�uhren w�urden. Schon bald nach der Gr�undung zer-

stritten sich die Protagonistinnen des jungen Verbandes �uber der Frage, welche

Quali�kationen neue Mitglieder mitbringen sollten.

Der Konikt entz�undete sich zwischen den beiden �ortlich getrennten

Gesch�aftsstellen, die die Zulassung von Mitgliedern unterschiedlich praktizier-

ten. W�ahrend die Berlinerinnen strengere Bedingungen an eine Mitgliedschaft

kn�upften und nur Malerinnen, Bildhauerinnen oder Gra�kerinnen akzeptier-

ten243, handhabte die Gesch�aftsstelle in Mannheim die Aufnahme von Mit-

gliedern toleranter und �o�nete sich vor allen Dingen Kunstgewerblerinnen.

Eugenie Kaufmann, selbst im Bereich der Gebrauchsgra�k t�atig, stand den

kunstgewerblich Arbeitenden o�ener gegen�uber, denn sie sch�atzte die h�oheren

Absatzchancen f�ur k�unstlerisch gestaltete Gegenst�ande. Mit gro�formatigen

�Olgem�alden und Plastiken sowie mit Motiven, die nicht dekorativen oder do-

kumentarischen Zwecken dienten, lie� sich, wie bereits erw�ahnt, sehr schwer

Geld verdienen. Der Mannheimer Gesch�aftsf�uhrerin kam es aber in erster Li-

nie darauf an, die wirtschaftlichen Arbeitsbedingungen f�ur die Mitglieder zu

ver�andern und die Ausstellungssituation zu verbessern.244 Ihre Berliner Kol-

leginnen stellten hingegen den Gleichberechtigungskampf in den Vordergrund.

Und dieser hatte nur Aussicht auf Erfolg, wenn sich die Schar der weiblichen

K�unstlerschaft mit besten Leistungen und mit \hoher" Kunst in der �O�ent-

lichkeit pr�asentierte. Um dies zu gew�ahrleisten, mu�te der Kreis um K�athe

Kollwitz und Dora Hitz diejenigen Vertreterinnen ausgrenzen, deren Kunst

mit Dilettantismus und kunstfertigem Gewerbe in Verbindung gebracht wer-

den konnte.

Der Konikt um die Rolle der Kunstgewerblerinnen o�enbarte einen Wi-

derspruch in der Programmatik des Frauenkunstverbands bzw. die Unm�oglich-

keit, die verschiedenen Verbandsziele gleichzeitig zu erreichen. Wirtschaftli-

cher Erfolg f�ur einen breiteren K�unstlerinnenkreis lie� sich bei der damaligen

wirtschaftlichen Lage und bei den herrschenden Denkmustern nicht mit der

gleichen Strategie erreichen wie die Anerkennung k�unstlerischer Arbeit von

Frauen und das staatlich �nanzierte Frauenstudium. Die Anstrengungen der

Verbandsmitglieder liefen deshalb in zwei entgegengesetzte Richtungen. Die

Spaltung der Korporation im weiteren Verlauf der Verbandsgeschichte war so-

mit vorprogrammiert.

243Die Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs unterschied zwischen den bildenden

K�unstlerinnen und den kunstgewerblich Arbeitenden, denn die Kunstgewerblerinnen wa-

ren in einer eigenen Kommission zusammengefa�t. Die Kunstgewerbekommission war nicht

Mitglied im Frauenkunstverband.
244Vgl. Kollwitz, Tageb�ucher, S. 805.
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2.3 Der Frauenkunstverband in den

Jahren 1914 bis 1933

Die Etablierung der jungen Dachorganisation

Der Frauenkunstverband wurde in der Kunstszene schnell akzeptiert. Ein Indiz

daf�ur ist die Geschwindigkeit, mit der nach der ersten Zusammenkunft 1913

einzelne Initiativen, die die Delegierten auf der Frankfurter Generalversamm-

lung beschlossen hatten, verwirklicht werden konnten: In den St�adten Berlin,

M�unchen und Mannheim richtete der junge Verband Fachauskunftsstellen

ein.245 Diese Einrichtungen sollten auf der Grundlage von statistischen

Materialien die Studierwilligen �uber die Ausbildungswege und �uber die

Situation der K�unstlerinnen auf dem Kunstmarkt informieren. Hintergedanke

war, in solchen Gespr�achsangeboten weniger begabten Frauen von der Wahl

eines k�unstlerischen Berufes abzuraten.246 Des weiteren erreichte der Verband

f�ur seine berufst�atigen Mitglieder Verg�unstigungen bzw. freien Eintritt bei

bedeutenden Museen und Galerien sowie bei Pensionen in den St�adten

Berlin247, M�unchen248 und D�usseldorf249. Es war �ublich, da� Mitgliedern von

K�unstlerorganisationen solche Erleichterungen gew�ahrt wurden. Auf der ersten

Verbandsversammlung im Mai hatten die Frauen au�erdem vereinbart, den

Deutschen K�unstlerbund und die Allgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft zu

bitten, zwei Frauen in die H�angekommission f�ur freie Gra�k aufzunehmen.250

Ob dieser Antrag bewilligt wurde, ist leider nicht bekannt.

245In Berlin war Clara Elisabeth Fischer die Ansprechpartnerin. Die Sprechstunde fand je-

de Woche f�ur eine Stunde in ihrer Wohnung in der Potsdamerstra�e 121 statt. In M�unchen

�ubernahm Ida Clauss die Aufgabe: Auftragsvermittlungs- und Fachauskunftsstelle Aum�uller-

stra�e 6. Die Gr�undung des Mannheimer B�uros erfolgte erst einige Monate sp�ater. Die

Beratungs- und Auskunftsstelle in Mannheim war eine Einrichtung des Bundes badischer

K�unstlerinnen in Verbindung mit dem Wirtschaftlichen Verband der bildenden K�unstler

Westdeutschlands und dem Verein der K�unstler und Kunstfreunde in Mannheim. | Deut-

scher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 12, 1.12.1913; Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 11,

15.2.1915; ebd., 1. Jg., Nr. 9, 15.12.1914.
246Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 7, 1.7.1913.
247Nationalgalerie, Kaiser-Friedrich{Museum, Paul Cassierer, Fritz Gurlitt und Keller &

Reiner.
248Sezession, Kunsthaus Brakl, Galerie Caspari, Galerie Heinemann, Moderne Galerie

Thannhauser, Glaspalast, National-Museum und Pinakothek. Ab Mai 1914 auch freier Ein-

tritt in die Freie Secession. | Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 5, 1.5.1914.
249Ab April gab es freien Eintritt bei der Galerie Flechtheim. | Ebd., Nr. 4, 1.4.1914;

ebd., Nr. 2, 1.2.1914.
250Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 8, 16.7.1913.
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Eine Mitgliedschaft im Frauenkunstverband schien vielen K�unstlerinnen zu-

nehmend attraktiv, denn die Zahl der Mitglieder stieg weiter an. Im Jahre

1914 traten insgesamt sechs K�unstlerinnengemeinschaften in den Verband ein.

Neben den Ortsgruppen aus M�unchen und Stuttgart entschied sich um die

Jahreswende 1913/14 der Verband ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen in

K�onigsberg251 f�ur eine Mitgliedschaft. In den ersten Monaten des Jahres 1914

konnte auch der Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Magdeburg

hinzugewonnen werden.252 Ebenso kam der Verein Ungarischer K�unstlerinnen

hinzu. Der Verband ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen war ebenso wie die

Vereinigung bildender K�unstlerinnen �Osterreichs urspr�unglich Mitglied beim

Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine, wobei der Wiener

K�unstlerinnenverein erst zum Jahresende 1914 zum Frauenkunstverband wech-

selte.

Nach einj�ahrigem Bestehen z�ahlte der Frauenkunstverband im Mai 1914 elf

korporativ angeschlossene K�unstlerinnenorganisationen253 mit insgesamt 760

Mitgliedern.254

Die Jahrestagung 1914 und die Ausstellungst�atigkeit

Vom 27. bis 29. Mai 1914 fand in den R�aumen des Deutschen Lyceum-Clubs in

Berlin die zweite Generalversammlung des Frauenkunstverbandes statt.255 Auf

der Tagung thematisierten die K�unstlerinnen zum wiederholten Male die un-

251Es handelt sich um eine kleine Gruppe von circa 25 Mitgliedern unter der Leitung von

Anna Michelau; das Gr�undungsdatum ist unbekannt.
252Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 3, 1.3.1914. | Die Vereinigung z�ahlte 1912/13

zwanzig K�unstlerinnen und hundert kunstf�ordernde Mitglieder. | Kaufmann, Die Malerin

und die Bildhauerin. In: Frauenbuch, S. 222.
253Bund badischer K�unstlerinnen, Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs, Vereinigung

D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Bund niederdeutscher K�unstlerinnen,

Th�uringer K�unstlerinnenbund,Mainzer Malerinnenverein, Verband ost- und westpreu�ischer

K�unstlerinnen, Ortsgruppe M�unchen, Ortsgruppe Stuttgart, Verein der K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen Magdeburg, Verein Ungarischer K�unstlerinnen.
254Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 7, 1.7.1914.
255Die Mitgliederversammlungen wurden im Unterschied zum �alteren Bundesverband j�ahr-

lich einberufen. Bericht �uber die Versammlung 1914 siehe: Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg.,

Nr. 7, 1.7.1914; Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 4, 15.7.1914. | In der Zeitschrift Der

Deutsche K�unstler wurden im Heft Nr. 4 des Jahres 1914 erstmals Mitteilungen des Frau-

enkunstverbandes abgedruckt. Eine ausf�uhrliche Berichterstattung hatte zun�achst die Zeit-

schrift des Lyceumklubs �ubernommen.

Die Verbandswahlen brachten keine Ver�anderungen: Der Vorstand des Frauenkunstver-

bandes wurde nach der satzungsgem�a�en Auslosung eines Drittels der Vorstandsmitglieder

einstimmig wiedergew�ahlt.
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gen�ugende Vertretung ihrer Kunst in der �O�entlichkeit. Die Berliner Gra�kerin

Aenny L�owenstein (1871{1925) legte eine Statistik �uber die Beteiligung von

K�unstlerinnen an den gro�en �o�entlichen Ausstellungen vor. Da� der Grund

f�ur die niedrige Quote der ausgestellten Werke nicht in mangelhaften Leistun-

gen zu suchen sei, machte die Gra�kerin anhand von Lichtbildern deutlich.256

Ein wichtiges Thema der Versammlung betraf das Mitteilungsorgan.

Nachdem sich die Frauen bei der Vorjahrestagung nicht hatten einigen

k�onnen, ob eine allgemeine Frauenzeitung oder ein spezielles K�unstlerblatt

f�ur die Vereinsver�o�entlichungen gew�ahlt werden sollte, wurde diese Frage

einer Kommission �ubertragen.257 Die Skepsis gegen�uber den Publikationen

der Frauenbewegung r�uhrte daher, da� die K�unstlerinnen die Vertretung ihrer

Interessen durch deren Vereinsorgane als ungen�ugend empfanden.258 Auf der

zweiten Jahresversammlung wurde dann die Entscheidung zugunsten der

Zeitschrift Der Deutsche K�unstler, das Mitteilungsblatt der wirtschaftlichen

Organisationen der K�unstlerschaft, getro�en.259

Die Arbeit des Frauenkunstverbandes organisierte sich in der Weise, da� die

Initiativen f�ur Ausstellungen, Petitionen oder andere Aktionen von den ange-

schlossenen Vereinen ausgingen. \Man besprach in den Delegiertenversamm-

lungen die gemeinsamen Ziele, die Ausf�uhrung und Art der Arbeit �uberlie�

man den Ortsgruppen in voller Selbst�andigkeit."260

Die Vernetzung lokaler Frauenorganisationen bewirkte weiterhin,

da� Vereinbarungen �uber den Austausch von Kunstwerken oder �uber

Ausstellungsbeteiligungen getro�en werden konnten. Die Mitgliedsvereine des

Frauenkunstverbandes luden sich ebenso wie die Kolleginnen des Bundes deut-

scher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine gegenseitig zu Pr�asentationen

ein, so da� sich die M�oglichkeit er�o�nete, Werke einer breiteren �O�entlichkeit

vorzustellen. Auf diesem Wege konnten sie ihren Bekanntheitsgrad �uber

die eigene Stadtgrenze hinaus ausdehnen und �uberregionale Pressestimmen

sammeln. Au�erdem erh�ohte sich dadurch die Chance, Bilder zu verkaufen.

256Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 4, 15.7.1914.
257Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 8, 16.7.1913.
258Obwohl gerade im Sommer 1913 ausf�uhrliche Beitr�age in unterschiedlichen Organen der

Frauenbewegung �uber die Gr�undung des Frauenkunstverbandes erschienen waren.
259Am 15. November 1914 trat die Zeitschrift erstmals als oÆzielles Organ des Frauenkunst-

verbandes auf. Bis Februar 1915 stand im Untertitel der Haupt�uberschrift (siehe Deckblatt)

die Bezeichnung Deutscher Frauenkunstverband. Ab 15.3.1915 wurde nur noch die Bezeich-

nung Frauenkunstverband verwandt.| Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 8, 15.11.1914;

ebd., 1. Jg., Nr. 12, 15.3.1915.
260Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
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Die erste Au�orderung, sich an Veranstaltungen einer lokalen K�unstlerin-

nenorganisation zu beteiligen, sprach der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen

aus. Es war der hanseatischen Gruppe gelungen, im Hamburger Warenhaus

Tietz eine st�andige Verkaufsausstellung mit eigener Jury einzurichten. Sie

forderten die K�unstlerinnen des Frauenkunstverbandes auf, diesen Stand

zu beschicken.261 Vom 15. November bis Ende Dezember 1913 luden die

Hamburger K�unstlerinnen ihre Kolleginnen der Berliner Ortsgruppe zu einer

gra�schen Ausstellung im Kunstsalon Kunde in die Hansestadt ein.262 Der

Bund badischer K�unstlerinnen organisierte f�ur die Mitglieder des Frauenver-

bandes 1915 eine vielbeachtete gra�sche Wanderausstellung.263

In den Jahren 1911 bis 1914 fanden mehrere gro�e nationale und internatio-

nale Frauenausstellungen statt, die die Aufgabe hatten, einen �Uberblick �uber

die besten Arbeiten der K�unstlerinnen zu geben. Wie im Zusammenhang mit

der Klubausstellung Die Frau in Haus und Beruf erl�autert, leisteten die Gro�-

veranstaltungen ihren Beitrag, die Frauen miteinander in Kontakt zu bringen

und ihre �o�entliche Wahrnehmung zu verbessern. Der Frauenkunstverband trat

zwar bei den Pr�asentationen in den Jahren 1913 und 1914 nicht als Veranstal-

ter auf, doch die Mitgliedsvereine und deren ma�gebende Akteurinnen waren

als Organisatorinnen oder Jurymitglieder an diesen Aktionen beteiligt. Eine

gro�e Anzahl von Einzelmitgliedern des Frauenkunstverbandes stellte auf die-

sen vielbeachteten Schauen aus.264 Als Beispiel ist die zweite internationale

Frauenkunstausstellung zu nennen, die im Jahre 1913 in Turin stattfand.265

Die Weltausstellung f�ur Buchgewerbe und Graphik in Leipzig 1914

Auch die Internationale Ausstellung f�ur Buchgewerbe und Graphik, die von

Mai bis Oktober 1914 in der s�achsischen Buchstadt anl�a�lich des 150j�ahrigen

Bestehens der K�oniglichen Kunstakademie f�ur graphische K�unste und Buchge-

werbe vom Deutschen Buchgewerbeverein durchgef�uhrt wurde, spielte f�ur die

261Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 8, 16.7.1913.
262Deutscher Lyceum-Club, 9. Jg., Nr. 11, 1.11.1913.
263Die gra�sche Ausstellung des Jahres 1915 war im Kunstverein Karlsruhe, im Kunstverein

Frankfurt sowie in D�usseldorf und in Stuttgart zu sehen.
264Im Gegensatz zum Frauenkunstverband war es nicht zu erkennen, welche K�unstlerinnen

zum Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine geh�orten. Da der �altere Ver-

band keine Einzelmitglieder aufnahm, erschienen die Vereinsfrauen als Mitglieder der lokalen

K�unstlerinnenorganisationen.
265II. Esposizione Internazionale Femminile di Belle Arti Torino. Ausstellungskatalog.
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Mitglieder des Frauenkunstverbandes266 eine wichtige Rolle. Sie hatten Gele-

genheit, ihre Werke in einer extra eingerichteten \Frauensondergruppe"267 zu

pr�asentieren. Sechzehn verschiedene Ausstellungsgebiete, die von den freien

und angewandten gra�schen K�unsten bis zur Papierverarbeitung reichten, gab

es in einem eigenen Geb�aude zu sehen (siehe Abbildung 16). Mit dem \Haus der

Frau" war erstmals auf einer Weltausstellung k�unstlerisch arbeitenden Frauen

eine gesonderte Pr�asentationsb�uhne gescha�en worden.268

Die Frauenausstellung sollte einen umfassenden �Uberblick �uber \ernste

und t�uchtige Frauenarbeit"269 geben, damit diese mehr Anerkennung erhal-

te und neue Berufsbilder gef�ordert werden. Die Organisation der \Frauen{

Fach{Weltausstellung"270 �ubernahm das Kartell der deutschen Frauenklubs.

Sechs Gebietskommissionen hatten die Aufgabe, Ausstellungsmaterial aus den

europ�aischen L�andern zu sammeln.271 Den Vorsitz �uber einzelne Ausstel-

lungsr�aume f�uhrten angesehene Fachfrauen, darunter allein drei Vertreterinnen

aus dem Hauptvorstand des Frauenkunstverbandes.272

266Als Mitglieder wurden in der Adressenliste des Ausstellungskatalogs aufgef�uhrt: Cla-

ra Arnheim (Berlin), Johanna Baldeweg (Leipzig), Martha Bergemann-K�onitzer (Jena),

Martha Dehrmann (Berlin), Martha Ebeling (D�usseldorf), Elsa Gallwitz (Leipzig), Me-

ta Gerlo� (Magdeburg), Helene Hagen (Waldenburg i. W�urttemberg), Eugenie Kaufmann

(Mannheim), Herta Koch (Darmstadt), Hedwig Lindemann (M�unchen), Aenny L�owenstein

(Berlin), Else Mehrle (M�unchen), Johanna Metzner (Berlin), K�athe M�unzer-Neumann (St.

Petersburg), Erna von Parseval (Baden-Baden), Irma Prescher (Breslau), Alice Proumen

(Karlsuhe), Lili von Ramberg (Berlin), Maria Ressel (M�unchen), Elisabeth Schellbach (Es-

sen), Lina von Schauroth (Frankfurt), Hanna E. Stern (Frankfurt), Julie Wolfthorn (Berlin).

| Die Frau im Buchgewerbe und in der Graphik. Sondergruppe der Weltausstellung f�ur

Buchgewerbe und Graphik. Aufsstellungskatalog, Leipzig 1914.
267Ebd., S. 4.
268Den Entwurf des Hauses und die Bauleitung �ubernahm die Architektin Emilie Winkel-

mann, Vorstandsmitglied der Berliner Ortsgruppe des Frauenkunstverbandes. | Deutscher

Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 2, 1.2.1914.
269Das Haus der Frau, Ausstellungskatalog, S. 10.
270Ebd.| Der Abteilung standen Marie von Leyden aus Berlin und Dr. K�athe Windscheid

aus Leipzig vor. Zur Durchf�uhrung des Projektes wurde eine eigene Organisation, der Ver-

ein Die Frau im Buchgewerbe und in der Graphik e. V., gegr�undet. | Die Frauenwacht.

Zeitschrift zur F�orderung der Frauenbestrebungen in W�urttemberg. Organ des W�urttem-

bergischen Lehrerinnenvereins und des Stuttgarter Frauenklubs, 1. Jg., Nr. 15, 19.4.1913;

Die Frauenfrage, 15. Jg., Nr. 11, 1.9.1913.
271Eugenie Kaufmann war zusammen mit Margarete Wagenmann und Lily Dufner f�ur die

Gebietskommission Baden verantwortlich. Die Kommission der Stadt M�unchen �ubernahm

Margarethe Stall, die Kommission der Stadt Dresden lag in der Hand der Vorsitzenden der

Ortsgruppe Dresden des Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine Berta

Schrader. | Das Haus der Frau, Ausstellungskatalog, S. 5.
272Eugenie Kaufmann stand der Abteilung \Geschichtlicher R�uckblick auf die Bet�atigung
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Die Deutsche Werkbund-Ausstellung in K�oln 1914

Parallel zu der Gro�veranstaltung in Leipzig fand von Mai bis Oktober 1914

in K�oln die Deutsche Werkbund-Ausstellung statt.273 Auch hier wurde ein ei-

genes Haus der Frau errichtet (siehe Abbildung 17), in welchem innerhalb der

\Abteilung IV: Einzelne Gebiete der Werkkunst" Objekte kunstgewerblich ar-

beitender Frauen pr�asentiert wurden.274 Die Ausstellungsleitung beschrieb die

Aufgabe des Frauenhauses im Katalog mit folgenden Worten: \Es soll zum er-

sten Mal in geschlossener Form gezeigt werden, wie weit sich die heutige Kunst-

gewerblerin das weite Gebiet der Techniken zu eigen gemacht hat und wie weit

sie bef�ahigt ist, ihre Phantasie und ihren k�unstlerischen Ideen Ausdruck zu ge-

ben. Strenge Sachlichkeit, exakte Behandlung des Materials und Sch�onheit in

den Ausdrucksformen sind auch hier, entsprechend dem Programm dieser Aus-

stellung des Deutschen Werkbundes, die leitenden Grunds�atze."275 Neben Un-

terabteilungen zur Keramik- und Goldschmiedekunst, Schnitzerei, Fotogra�e,

freien Kunst und deutschen Mode gab es einen Themenbereich Plakatwesen,

Buchgewerbe und angewandte Gra�k, welcher von Eugenie Kaufmann betreut

wurde. F�ur die Herstellung von Werbeplakaten schrieben sieben renommierte

Firmen gemeinsam einen Wettbewerb aus (siehe Abbildung 18).276 Begleitend

zur Ausstellung organisierte der Stadtverband K�olner Frauenvereine einen Vor-

tragszyklus, die sogenannte Frauenwoche.277

Die Hilfsdienste und die Berufsperspektiven von K�unstlerinnen

im Ersten Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg ver�anderte den Charakter der Vereinsarbeit schlagartig

und grundlegend. Noch Ende Juli 1914 war auf einem Vorstandstre�en in

Darmstadt ein Arbeitsprogramm f�ur die n�achsten Monate erstellt worden. Mit

der Frau im Buchgewerbe und in der Graphik" vor und arbeitete als zweite Vorsitzende in der

Abteilung \Entw�urfe f�ur Kunstgewerbe und angewandte Graphik" mit. Martha Dehrmann

leitete die Abteilung \Graphischer und buchgewerblicher Unterricht". Ida Dehmel �ubernahm

die Abteilung \B�uchereien und Sammelwesen".
273Vgl. Carl{Wolfgang Sch�umann, Das Haus der Frau. In: Der westdeutsche Impuls 1900{

1914. Kunst und Umweltgestaltung im Industriegebiet. Die Deutsche Werkbund Ausstellung

C�oln 1914. Ausstellungskatalog. Hg. v. K�olner Kunstverein, K�oln 1984, S. 233{241. | Das

Geb�aude wurde von der Architektin Margarethe Kn�uppelholz{Rose aus Berlin{Friedenau

geplant.
274Anna Muthesius leitete als erste Vorsitzende den betre�enden Ausschu�.
275OÆzieller Katalog der Deutschen Werkbund-Ausstellung C�oln 1914, Mai bis Oktober,

Reprint 1981; siehe auch Kunstgewerbeblatt, N. F. 24. Jg., Heft 5, 1912/13.
276Die Werkstatt der Kunst, 13. Jg., Heft 20, 9.2.1914.
277Die Frauenfrage, 16. Jg., Nr. 9/10, 16.8.1914.
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Kriegsbeginn mu�ten alle Vorhaben zur�uckgestellt werden. So wurden bei den

K�unstlerinnen durch die kriegerischen Auseinandersetzungen \Pl�ane gest�ort

und Ho�nungen vernichtet"278. Die Vereinsmitglieder des Frauenkunstverban-

des waren gr�o�tenteils in der Wohlfahrtspege t�atig. Statt in den Ateliers zu ar-

beiten, stellten viele Frauen ihre Zeit und ihre Arbeitskraft dem Roten Kreuz,

der St�adtischen Kriegsf�ursorge, der Akademischen Kriegshilfe oder dem Na-

tionalen Frauendienst zur Verf�ugung. Die Zusammenk�unfte der K�unstlerinnen

waren weniger der eigentlichen Vereinsarbeit gewidmet, sondern der Kriegs-

unterst�utzung. Die D�usseldorferinnen berichteten zum Beispiel, da� bei den

w�ochentlichen Tre�en \f�ur die Krieger gearbeitet" werde.279 Andere Vereine

engagierten sich in der Krankenpege, in Kriegsk�uchen280, in der Kinderpege,

in der N�ahschule und im Bahnhofsdienst.281 In Mannheim wurden Mitglieder

als Kriegskorrespondentinnen eingesetzt.282 Die gesch�aftsf�uhrende Vorsitzende

Eugenie Kaufmann richtete in Mannheim eine Kriegspatenschaft ein und leite-

te im Kriegstagheim den Handfertigkeitsunterricht und in der Lazarettschule

den Modellunterricht. Die Mitglieder der Vereinigung bildender K�unstlerin-

nen �Osterreichs richteten in ihren Ausstellungsr�aumen einen Kinderhort sowie

N�ah- und Strickkurse ein. Die Wiener K�unstlerinnen arbeiteten als R�ontgen-

schwestern und erstellten mikroskopische Zeichnungen.283

Obwohl viele Kr�afte durch die Dienste an der Heimatfront gebunden

waren, versuchten die Korporationen ihren eigenen Mitgliedern zu helfen,

indem sie Verkaufsgelegenheiten schufen. Trotz der kriegsbedingten Ein-

schr�ankungen fanden die traditionellen weihnachtlichen Verkaufsausstellungen

im Winter 1914 fast an allen Orten statt und brachten \�uberraschend gute

Erfolge"284. Generell verschlechterte der Krieg die Absatzm�oglichkeiten, so

da� nach neuen Einnahmequellen und nach Kontaktm�oglichkeiten zwischen

den Kunstscha�enden und den potentiellen K�auferschichten gesucht werden

mu�te. Die M�unchner Ortsgruppe versandte zu diesem Zweck bereits im

278Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 9, 15.12.1914.
279Ebd., Nr. 10, 15.1.1915. | Der Verein D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundin-

nen richtete mit Hilfe einiger Nichtmitglieder ein Tagesheim f�ur Soldatenkinder ein, deren

M�utter durch Erwerbst�atigkeit oder Krankheit verhindert waren. Der Heimst�atte wurden

zwei N�ahstuben angegliedert. Ein schwerer Verlust stellte f�ur die Vereinsfrauen der Tod ihrer

zweiten Vorsitzenden Henny Kummerfeld im Jahre 1915 dar.
280Kriegsk�uchen wurden in Berlin und in Stuttgart unterhalten.
281Neue Deutsche Frauenzeitung, 11. Jg., Nr. 25/26, 1.7.1916.
282Vera von Bartels erhielt die Erlaubnis, Bildstudien am Kriegsschauplatz zu machen. |

Der Deutsche K�unstler, 3. Jg., Nr. 11, 15.2.1917.
283Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 11, 15.2.1915.
284Ebd. | Die Mannheimer Ortsgruppe spendete ein Teil der weihnachtlichen Erl�ose der

Kriegshilfe.
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Januar 1914 Besuchslisten f�ur Ateliers, um das Publikum besser mit den

K�unstlerinnen bekannt zu machen. Au�erdem richtete die Gemeinschaft

Verkaufsstellen ein, um notleidenden Berufskolleginnen zu helfen.285 Auch die

Karlsruherinnen organisierten \mit unerm�udlichem Flei� Verkaufsstellen und

Ausstellungen f�ur K�unstlerinnen"286.

Der V�olkerkonikt bestimmte auch die Themenstellung der Wettbewerbe. Die

Ortsgruppe Berlin schrieb gleich zu Beginn der bewa�neten Auseinanderset-

zung einen Preis von 100 Mark f�ur die Gestaltung einer Kriegspostkarte aus.287

Im darau�olgenden Jahr folgte ein weiteres Preisausschreiben der Berlinerin-

nen f�ur den Entwurf einer Werbepostkarte zugunsten der Sammlung des Bun-

des Deutscher Frauenvereine \Kriegsspende Deutscher Frauendank".288

In weiten Teilen der Frauenbewegung herrschte ebenso wie in vielen

k�unstlerischen Kreisen eine nationale Gesinnung vor. Die �au�ere Bedrohung

beg�unstigte diejenige Vereinsarbeit, die politische Ziele verfolgte. So gelang

es zum Beispiel problemlos, das nationale Bewu�tsein insbesondere in der

Bekleidungsbranche durch eine Propaganda f�ur deutsche Modeartikel zum

Ausdruck zu bringen und auf diesem Wege deutsche Wirtschaftsinteressen zu

sch�utzen. Eine Protagonistin f�ur nationale Mode war unbestritten Eugenie

Kaufmann. Sie organisierte im Herbst 1915 die \Ausstellung f�ur k�unstlerische

Modeentw�urfe und Modearbeiten Mannheim"289, wozu auch die Mitglieder

des Frauenkunstverbandes eingeladen wurden.290 Aber auch in Hamburg

warben die Vereine f�ur Bekleidungstextilien aus dem eigenen Land. Mit

einer Kleider- und Accessoireausstellung im Hamburger Modehaus Robinsohn

285Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 11, 15.2.1915. | Die Hilfsaktion erfolgte in Zusam-

menarbeit mit dem Bayerischen Verein f�ur Frauenstimmrecht.
286Neue Deutsche Frauenzeitung, 11. Jg., Nr. 25/26, 1.7.1916.
287Deutscher Lyceum-Club, 10. Jg., Nr. 9, 1.9.1914. | Die Jury �ubernahmen K�athe Koll-

witz, Frieda Menshausen{Labriola und Maria Slavona. Ein Zusammenhang zwischen dem

Preisausschreiben und der Funktion der Vorsitzenden der Mannheimer Gesch�aftsstelle Eu-

genie Kaufmann als Leiterin der Abteilung f�ur Postkarten und k�unstlerische Drucksachen

bei der Zentrale f�ur Kriegsf�ursorge ist nicht auszuschlie�en. | Der Deutsche K�unstler, 1.

Jg., Nr. 9, 15.12.1914.
288Deutscher Lyceum-Club, 11. Jg., Nr. 10, 1.10.1915. | Das Preisgeld betrug 300 Mark;

Jury: K�athe Kollwitz, Aenny L�owenstein, Sabine Reicke, Marie von Eickho�{Reitzenstein

und Maria Slawona.
289Es handelte sich um eine Zusammenarbeit des Vereins der K�unstler und Kunstfreunde

Mannheim, dem Bund badischer K�unstlerinnen und dem Mannheimer Modebund. Die Schau

fand vom 10. September bis 10. Oktober 1915 im Hohenzollernhaus in Mannheim statt.
290Zugelassen waren Entwurfszeichnungen und -skizzen sowie Originalarbeiten und Mode-

puppen. | Der Deutsche K�unstler, 2. Jg., Nr. 5, 15.8.1915.
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wollten die Mitglieder des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen \den Beweis

. . . liefern, da� Deutschland auch in Modesch�opfungen sich von franz�osischem

[sic!] Einu� frei machen k�onne."291

W�ahrend der Kriegszeit wurde die Ausstellungst�atigkeit nicht eingestellt. So

lud der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen die Mitglieder des Frauenkunst-

verbandes zu einer Ausstellung von Malerei, Plastik, Gra�k und Kunstgewerbe

ein, die vom 1. Dezember 1916 bis 1. Januar 1917 in der Galerie Commeter

in Hamburg stattfand.292 Die Stuttgarter Ortsgruppe des Frauenkunstverban-

des best�uckte 1916/17 eine Wanderausstellung, welche in Karlruhe, Mannheim

und Stuttgart gezeigt wurde.293

Eugenie Kaufmann, die Vorsitzende der Mannheimer Gesch�aftsstelle, nutz-

te ihre vielf�altigen Kontakte und ihr eigenes Kunstgewerbehaus MUREK

(Mode- und Reklamekunst) nicht nur, um die K�unstlerinnen des badischen

K�unstlerinnenvereins, sondern auch die Mitglieder des Frauenkunstverbandes

in Kontakt mit interessierter Kundschaft zu bringen. So konnten zum Bei-

spiel 1917 auf der Herbstmesse in Leipzig, wo der Verein der K�unstler und

Kunstfreunde Mannheim, der Bund badischer K�unstlerinnen und die Firma

MUREK im Dresdner Hof ausstellten, \tausende Verk�aufe und Bestellungen

von Kunstwerken abgeschlossen [werden], wodurch etwa 100 K�unstler lohnen-

de Auftr�age erhielten"294. Der Erfolg ermunterte andere K�unstlerkorporatio-

nen an den Leipziger Fr�uhjahrs- und Herbstmessen teilzunehmen.295 Eugenie

Kaufmann organisierte im gleichen Jahr auch eine mehrmonatige Verkaufs-

ausstellung bei der Wertheim GmbH in Berlin, wozu sie den Bund badischer

K�unstlerinnen, die Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen, den Bund niederdeutscher K�unstlerinnen, den Dreist�adtebund sowie

die Berliner und M�unchner K�unstlerinnen einlud.296

291Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 10, 15.1.1915.
292Deutscher Lyceum-Club, 12. Jg., Nr. 10, 1.10.1916. | Die Ortsgruppe Berlin nahm mit

25 K�unstlerinnen an der Hamburger Ausstellung teil. | Deutscher Lyceum-Club, 13. Jg.,

Nr. 1, 1.1.1917.
293Der Deutsche K�unstler, 3. Jg., Nr. 11, 15.2.1917; vgl. Neumann, K�unstlerinnen in W�urt-

temberg, S. 119, Fu�note 22. | Zur Ausstellung im Mannheimer Kunstverein siehe: Die

Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft 32, 8.5.1916. | Zum Kunstverein Stuttgart siehe: ebd.,

17. Jg., Heft 2, 8.10.1917.
294Der Deutsche K�unstler, 4. Jg., Nr. 7, 14.10.1917.
295Ebd., 4. Jg., Nr. 5, 15.8.1917.
296Ebd., 4. Jg., Nr. 7, 14.10.1917.
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Der Zusammenschlu� von Mainz, Darmstadt, Frankfurt und Umgebung

zum Dreist�adtebund

Im Jahre 1916 wurde der Mainzer Malerinnenverein297 durch den Beitritt von

Einzelmitgliedern des Frauenkunstverbandes aus Darmstadt, Frankfurt und

Umgebung zum Dreist�adtebund erweitert.298 Sein Deb�ut feierte der Dreist�adte-

bund, der als Ortsgruppe des Frauenkunstverbandes entstanden war, mit einer

gro�en Gra�kausstellung im Mainzer Gutenbergmuseum299, zu der alle Mit-

glieder des K�unstlerinnenverbandes zur Teilnahme aufgefordert wurden.300 Sie

wurden gebeten, \nur beste reife Arbeiten zu senden"301, um zu zeigen, \wie

hoch die Leistungen der Frau gerade auf dem Gebiete der Graphik stehen"302.

Die Frauen des Rhein{Main{Gebietes schlossen sich aber nicht nur zu Aus-

stellungszwecken zusammen, sondern sie bedienten sich einer eigenen Korpo-

ration, um Delegierte in �ubergeordnete Arbeitsgemeinschaften und Verb�ande

entsenden zu k�onnen.303 Wie der Dachverband nahm auch die lokale Gemein-

schaft f�ordernde Mitglieder auf.304

Der Dreist�adtebund lehnte seine Gr�undungssatzung sehr stark an die Auf-

gabenstellung des Frauenkunstverbandes an: \Die F�orderung der Interessen

der in der bildenden Kunst beruich t�atigen Frauen, insbesondere Anbahnung

einer Verst�andigung und Zusammenarbeit mit K�unstlervereinigungen, welche

�ahnliche Interessen haben, die F�orderung g�unstiger Ausstellungsbedingungen

und die Propaganda f�ur die Mitarbeit der Frau im �o�entlichen Kunstleben. Es

297Der K�unstlerinnenverein in Mainz wurde von Frida Best geleitet.
298Der Deutsche K�unstler, 3. Jg., Nr. 11, 15.2.1917; Kunstnachrichten, 2. Jg., Heft 5,

10.3.1917.
299StadtB Mainz, Mog m/1242: Graphische Ausstellung des Dreist�adtebundes, Mainz Gu-

tenbergmuseum. Katalog der Ausstellung, 29.4.{30.5.1917.
300StadtB Mainz Mog m/1242: Bedingungen der Graphischen Ausstellung in Mainz, 1917.
301Der Deutsche K�unstler, 3. Jg., Nr. 11, 15.2.1917; siehe auch: Der Cicerone. Halbmonats-

schrift f�ur die Interessen des Kunstforschers und Sammlers, 9. Jg., Heft 11/12, 1917; Die

Werkstatt der Kunst, 17. Jg., Heft 6, 5.1.1917; Ebd., 17. Jg., Heft 27, 1.4.1918.
302Der Deutsche K�unstler, 3. Jg., Nr. 11, 15.2.1917. | Die Ausstellung wurde am 29.

April in Mainz er�o�net und wanderte danach zum Kunstverein Mannheim. | StadtA Ma,

Kunstverein Mannheim 12/1981, Nr. 805, Schreiben von Frida Best an die Gesch�aftsstelle

des Mannheimer Kunstvereins, 26.8.1917.
303Sp�atestens in den 1920er Jahren sa� der Dreist�adtebund in den kunstpolitischen Gre-

mien, welche von den Delegierten der hessischen K�unstlergruppen beschickt wurden. |

Vgl. Friedrich Wilhelm Knie�, Kommunale Kunstpolitik in Deutschland von 1918{1933.

Darmstadt als Beispiel. Dissertation, Marburg 1984.
304Satzung 1916, Paragraph 3. | Die unterst�utzenden Personen besa�en ein Stimmrecht

in der Mitgliederversammlung. Von den kunstt�atigen Mitgliedern wurde bei der Aufnahme

ein Leistungsnachweis oder eine Empfehlung verlangt.
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sollen tunlichst regelm�a�ige Ausstellungen in den drei St�adten gemacht wer-

den, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Scha�en der heimischen

K�unstlerinnen zu lenken."305

Die K�unstlerinnen versuchten mit niedergelegten Pinseln \verkl�arende Glanz-

lichter auf den Jammer des Alltags zu streuen". Die Generalversammlung im

Jahre 1916

Aufgrund des Krieges fand im Jahre 1915 keine Jahrestagung statt; sie wur-

de zun�achst verschoben.306 Vom 23. bis 25. Juni 1916 wurde schlie�lich die

dritte Generalversammlung unter dem Dach des Rheinischen Frauenklubs ab-

gehalten.307 Nach D�usseldorf reisten die Delegierten von sechs der inzwischen

auf neun geschrumpften Anschlu�vereine. Da die Ortsgruppen aus Ungarn,

Magdeburg und Th�uringen im Tagungsbericht nicht mehr erw�ahnt wurden,

ist anzunehmen, da� sie sich vor 1916 vom Verband gel�ost hatten. Das Jahr-

buch des Bundes Deutscher Frauenvereine, dem sich der Frauenkunstverband

als Mitglied direkt angeschlossen hatte, nannte f�ur das Jahr 1916 eine Gesamt-

zahl von 860 Mitgliedern.308

Wie in den beiden vorangegangenen Jahren stellte Aenny L�owenstein eine

aktuelle Statistik �uber die Beteiligung von Frauen an den gro�en Ausstel-

lungen vor. Das Ergebnis war abermals ern�uchternd: In den Jahren 1914 bis

1916 betrug der Anteil der K�unstlerinnen durchschnittlich sechs Prozent. Die

h�ochste Frauenquote errechnete sie f�ur die Weltausstellung des Buch- und Gra-

�kgewerbes in Leipzig 1914, wo eine eigene Sonderabteilung f�ur Frauen ein-

gerichtet worden war; die niedrigste Beteiligungsrate wies die \Gro�e Berliner

Kunstausstellung" des Jahres 1916 auf. Um eine st�arkere Ber�ucksichtigung von

Kunstwerken zu erreichen, pl�adierte die Stuttgarter Vertreterin Emma Nachti-

gal (1875{1969) daf�ur, da� zwei K�unstlerinnen in die Jurien der Kunstvereine

gew�ahlt werden sollten. Diesem Antrag stimmten die Delegierten zwar prinzi-

piell zu, doch die praktische Durchf�uhrung stellte man der Zukunft anheim.309

Die Bem�uhungen um Mitspracherechte �elen dagegen etwas positiver aus:

Es gelang den K�unstlerinnen, einzelne Frauen in die Wirtschaftsverb�ande

zu entsenden und sich auf diesem Weg f�ur die Belange der Kolleginnen

305StadtB Mainz, Mog m/1242: Satzungen des Dreist�adtebundes, Ortsgruppe des Frauen-

kunstverbandes, 19.11.1916, Paragraph 2.
306Der Deutsche K�unstler, 2. Jg., Nr. 3, 15.6.1915.
307Neue Deutsche Frauenzeitung, 11. Jg., Nr. 25/26, 1.7.1916.
308Heimatdienst im ersten Kriegsjahr. Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1916.

Hg. und bearb. von Elisabeth Altmann{Gottheiner, Leipzig/Berlin 1916, S. 83.
309Neue Deutsche Frauenzeitung, 11. Jg., Nr. 25/26, 1.7.1916.
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einzusetzen. So war es zum Beispiel m�oglich, hilfsbed�urftigen K�unstlerin-

nen mit Mitteln aus der Kriegskasse zu helfen: Das Geld zahlte Frieda

Menshausen{Labriola aus. Sie war Vorstandsfrau der Kunstgruppe des Ber-

liner Lyceumklubs und Frauenvertreterin in der Unterst�utzungskommission,

welche f�ur die soziale T�atigkeit des Kartells der Wirtschaftlichen Verb�ande

bildender K�unstler verantwortlich war.310 Frieda Menshausen{Labriola sa� au-

�erdem als zweite Schriftf�uhrerin im Vorstand des Absatz- und Bezugsvereins,

einer 1914 gegr�undeten selbst�andigen Genossenschaft, die sich f�ur den Schutz

vor �Uberteuerung von Gebrauchsartikeln und f�ur die Qualit�atssicherung von

Malmaterialien einsetzte.311

Auf der D�usseldorfer Jahresversammlung hielt die Vorsitzende der Mannhei-

mer Gesch�aftsstelle Eugenie Kaufmann die Er�o�nungsrede. Sie beschrieb die

schwierige Situation in den vergangenen Kriegsjahren und mu�te feststellen,

da� sich die Bedingungen k�unstlerischer Produktion ver�andert hatten: \. . . die

Kunst mit ihrer fr�uher berauschenden, qu�alenden, despotischen Gewalt schien

ein gest�urzter G�otze; Farbenwerte, Licht und Luftprobleme, Raumgestaltung

{ wer konnte in diesen Tagen der nationalen Hingabe an solche �Au�erlichkei-

ten denken?"312 Der Krieg habe \die K�unstlerinnen die Pinsel niederlegen"

lassen; die Verbandsarbeit sei nur eingeschr�ankt m�oglich. Zweifelsohne trat

in der Kriegsgesellschaft der k�unstlerische Beruf gegen�uber der geschlechts-

spezi�schen Frauenrolle in den Hintergrund. Die Frauen w�urden \voll und ganz

aufgehend auf den Gebieten echter Weiblichkeit, den Kranken und Schwachen

helfend" leben, so ihre Worte. Die K�unstlerinnen bezeichnete sie als \t�uchtige

Kriegshelferinnen".

Eugenie Kaufmann setzte sich auf der Versammlung intensiv mit der ak-

tuellen Situation auseinander, in der pl�otzlich nicht mehr Bildmotive von duf-

tenden Blumen gefragt waren, sondern eher Soldatenszenen in Gefangenenla-

gern. Trotz der schlechten Arbeitsbedingungen versuchte sie, den kunstt�ati-

gen Frauen eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen. W�ahrend die Mannheimer

Gesch�aftsf�uhrerin die zuk�unftigen Marktchancen in der Malerei und Bildhaue-

310Herr Brockm�uller war f�ur die Auszahlung an die m�annlichen Kollegen zust�andig. In der

Kommission sa�en neben vier weiteren M�annern auch Eva Stort. | Der Deutsche K�unstler,

2. Jg., Nr. 9, 1.9.1915.
311Erster Vorsitzender Otto Marcus, zweiter Vorsitzender Hans Baluschek, erster

Schriftf�uhrer Edmund May, Kassenwart Arthur Schlubeck. Als Beisitzerinnen im Gesamt-

vorstand stellten sich K�athe Kollwitz, Emmy Rose und Eva Stort (Unterst�utzungskommis-

sion) zur Verf�ugung. Der Absatz- und Bezugsverein besa� 878 Mitglieder. | Der Deutsche

K�unstler, 2. Jg., Nr. 11, 15.2.1916.
312Neue Deutsche Frauenzeitung, 11. Jg., Nr. 25/26, 1.7.1916.
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rei \sehr traurig und aussichtslos" beurteilte, sah sie im kunstgewerblichen

Bereich durchaus Besch�aftigungsm�oglichkeiten. Sie wies darauf hin, da� sich

in der angewandten Kunst vielf�altige Aufgabengebiete aufgetan h�atten: Im

gra�schen Bereich w�urden Werbekarten, Anzeigen f�ur die Kriegsf�ursorge und

f�ur die vielen neuen Lebens- und Gebrauchsmittel ben�otigt. Arbeitsm�oglichkei-

ten g�abe es auch bei der Herstellung von Kriegs- und Erinnerungsabzeichen.

Die Vorsitzende empfahl wegen der leichteren Verdienstm�oglichkeiten \allen

K�unstlerinnen dringend . . . neben der freien Kunst ein Gebiet der angewand-

ten Kunst zu pegen". Zwar seien von den st�adtischen Beh�orden und Ver-

waltungen Kunstwerke von Frauen erworben worden, um den K�unstlerinnen

\kleine Dienste zuzuweisen", doch k�unftig w�urden die �o�entlichen Einrichtun-

gen schwere �nanzielle Sorgen haben, betonte die badische Vorsitzende. Da

auch zu erwarten sei, da� nach Kriegsende die aus dem Feld zur�uckkehren-

den K�unstler bei �o�entlichen Ank�aufen vor den daheimgebliebenen Frauen

ber�ucksichtigt werden w�urden, machte sie den weiblichen Kunstt�atigen we-

nig Ho�nung auf g�unstige Absatzbedingungen. Allenfalls in der Werbung, im

Handel und in der Modebranche erwartete die Mannheimer Vorsitzende einen

st�arkeren Aufschwung. In Bezug auf die momentanen caritativen Hilfst�atigkei-

ten gab die badische Gesch�aftsf�uhrerin die Durchhalteparole aus: \Wir werden

mit zusammengebissenen Z�ahnen l�acheln und werden bestrebt sein, verkl�aren-

de Glanzlichter auf den Jammer des Alltags zu streuen. Wir wollen �uberall,

wo es uns m�oglich ist, das Sch�one, Gl�uckliche, Lachende f�ordern, wollen Glanz,

Sonne und Ho�nung verbreiten . . . ". Mit diesen Worten unterstrich Eugenie

Kaufmann den Willen der K�unstlerinnen, sich in den Jahren der nationalen

Bedrohung als helfende und treue Staatsb�urgerinnen zu bew�ahren.

Die letzten Etappen bis zur �O�nung der Kunsthochschulen

f�ur Frauen

W�ahrend der Frauenkunstverband zufrieden auf die kriegsbedingten Akti-

vit�aten seiner Mitglieder schaute, mu�te er einen herben R�uckschlag in der

Frage der Zulassung zum Akademiestudium einstecken. Die Berliner Ortsgrup-

pe hatte am 20. Februar 1916 eine entsprechende Petition an das preu�ische

Abgeordnetenhaus und an die K�oniglich Preu�ische Akademie der bildenden

K�unste in Berlin gerichtet.313 Nachdem die bisherigen Eingaben ohne Erfolg

geblieben waren und es sich abgezeichnet hatte, da� sich unter dem Berliner

313Vgl. Krenzlin, Zur Frauenausbildung. In: Profession ohne Tradition, S. 87; Abdruck der

Petition in: Die bildende K�unstlerin, S. 330.
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Akademiedirektor Anton von Werner in dieser Frage nichts bewegen w�urde,

richtete der Frauenkunstverband unter dem Vorsitz von K�athe Kollwitz ein

Jahr nach Werners Tod ein weiteres Gesuch an den Kultusminister August

von Trott zu Solz (*1855). Die Frauen ho�ten, da� sich ihre Rolle als staats-

st�utzende Kriegshelferinnen an der Heimatfront positiv auf die Studiumsfrage

auswirken w�urde.

Au�erdem hatte sie vermutlich der Erfolg einer Petition vom 26. September

1915 ermuntert, sich erneut an das staatliche Ministerium zu wenden. Hierbei

war es um die Zulassung von Kunststudierenden zum Handfertigkeitskurs beim

Pestalozzi-Fr�obelhaus I gegangen. \Der Beruf der Handfertigkeitslehrerin er-

schien dem Vorstand [des Frauenkunstverbandes] geeignet, ein Weg zu sein,

um zu materieller Sicherstellung zu gelangen, ohne die k�unstlerische Schaf-

fensfreudigkeit einzub�u�en und [die] bereits erlangte Ausbildung �uber Bord

werfen zu m�ussen"314, begr�undete der Kultusminister seine Einwilligung. Der

Besuch des einj�ahrigen Lehrkurses erm�oglichte ausgebildeten K�unstlerinnen,

als Handfertigkeitslehrerin zu arbeiten und somit ein zweites Standbein zur

Existenzsicherung aufzubauen.

Als die Frauen im Fr�uhjahr 1916 das Gesuch um die Zulassung zum Frau-

enstudium an der Akademie formulierten, bedienten sie sich �ahnlicher Argu-

mente, wie sie bereits in den vorangegangenen Petitionen aufgef�uhrt worden

waren. Sie baten um Chancengleichheit der Geschlechter, um zu den h�ochsten

k�unstlerischen Leistungen gelangen zu k�onnen. Deshalb forderten sie die be-

ste Ausbildung und lehnten ihre minderwertige Behandlung in der Frage des

Akademiezugangs ab. Die K�unstlerinnen betonten ihre Gleichwertigkeit, nah-

men aber das Wort Gleichberechtigung nicht in den Mund. Das Argument,

M�anner und Frauen seien gleich zu behandeln und den Studentinnen stehe

aus Gr�unden der \inneren Gerechtigkeit . . . de[r] volle[n] Anteil an dem gei-

stigen Besitz des Volkes"315 zu, war bereits 1913 in der Er�orterung von Leh-

mann erw�ahnt worden, wurde aber nicht in das Zentrum der Argumentation

ger�uckt. Ebenso verweigerten sich die K�unstlerinnen dem Genialit�atsdiskurs

und beantworteten die Frage nach der Sch�opferkraft der Frau nicht. \Da�

die Frauen sich bef�ahigt halten, die gr�o�ten sch�opferischen Leistungen in der

Kunst zu vollbringen, k�onnen und wollen sie heute nicht sagen," formulierten

die Mitgliedsfrauen um K�athe Kollwitz in der Petition. Denn bevor nicht die

gleichen Ausbildungsziele f�ur beide Geschlechter gelten w�urden, er�ubrige sich

314Der Deutsche K�unstler, 2. Jg., Nr. 10, 15.1.1916; Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft

14, 3.1.1916.
315Krenzlin, Zur Frauenausbildung. In: Profession ohne Tradition, S. 86.
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ein Vergleich, so ihre Gedankenf�uhrung. Au�erdem stellten die Antragstelle-

rinnen fest: \Die Frage, ob die Frau in der Kunst originell sch�opferisch und zu

H�ochstleistungen f�ahig sei, braucht nicht entschieden zu werden; auch nicht je-

der Akademiesch�uler ist zu H�ochstleistungen bef�ahigt."316 Alle Formulierungs-

und Argumentationsk�unste der K�unstlerinnen bewirkten auf der Gegenseite

nichts, denn die verantwortlichen Herren st�utzten sich weiterhin auf die \zu

Stereotypen erstarrten Argumente"317, welche bereits 1905 genannt worden

waren.

In den Kriegsjahren versuchten die K�unstlerinnen, auch nationale Gesichts-

punkte f�ur die �O�nung der staatlichen Unterrichtsanstalten geltend zu machen.

Sie wiesen verst�arkt darauf hin, welche Gefahr von fremdl�andischen Ein�ussen

ausgehe, denen die Frauen ausgesetzt seien, weil sie auf ein Studium im Aus-

land wegen der \unzul�anglichen Ausbildungsm�oglichkeiten im Vaterlande"318

angewiesen seien. Au�erdem emp�orten sie sich �uber den Widerspruch, da� die

Hochschulen zwar f�ur Ausl�ander ge�o�net, f�ur deutsche Staatsangeh�orige weib-

lichen Geschlechts hingegen verschlossen seien.

Trotz pers�onlicher R�ucksprache mit zwei Vertreterinnen des Frauenkunst-

verbandes r�uckten die Verantwortlichen von ihrer Haltung nicht ab. Sie stell-

ten jedoch die M�oglichkeit in Aussicht, falls ein Akademieneubau errichtet und

die n�otigen Mittel vorhanden seien, eine Hochschule f�ur Frauen anzugliedern.

Ablehnende Antworten mu�ten auch die D�usseldorfer319 und die Dresdner320

316Petition 1916. Abgedruckt in: Die bildende K�unstlerin, S. 330.
317Krenzlin, Zur Frauenausbildung. In: Profession ohne Tradition, S. 86.
318Die Frauenfrage, 17. Jg., Nr. 3, 1.5.1915.
319Bereits 1913 hatte die Berliner Gesch�aftsstelle des Frauenkunstverbandes zusammen mit

dem D�usseldorfer K�unstlerinnenverein ein Gesuch eingereicht. Sie erhielten die prinzipiel-

le Zusage, da� eine Frauenabteilung an einer D�usseldorfer Akademie bewilligt werde. Zu

diesem Zweck war von der D�usseldorfer Stadtverordnetenversammlung im Januar 1914 der

Bau eines eigenen Geb�audes f�ur eine Frauenkunstschule genehmigt worden. Der Baubeginn

verz�ogerte sich jedoch aufgrund des Krieges und der folgenden wirtschaftlich angespannten

Verh�altnisse. Der Stadtverband f�ur Frauenbestrebungen in D�usseldorf reichte deshalb 1917

erneut ein Gesuch zur Errichtung einer Kunstakademie f�ur Frauen an das preu�ische Ab-

geordnetenhaus ein. | Neue Bahnen, 49. Jg., Nr. 5, 1.3.1914; Deutscher Lyceum-Club, 10.

Jg., Nr. 7, 1.7.1914; Der Deutsche K�unstler, 1. Jg., Nr. 4, 15.7.1914; vgl. Anke M�unster,

K�unstlerinnen im Rheinland. Das Frauenstudium an der D�usseldorfer Kunstakademie und

den rheinischen Kunstgewerbeschulen. In: Rheinische Expressionistinnen, S. 24 und Fu�-

note 13. | �Uber die Einrichtung der Frauenkunstschule geben die Akten Nr. III, 912 im

D�usseldorfer Stadtarchiv Auskunft.
320Eingabe von 43 Dresdner K�unstlerinnen im Jahre 1916 an den S�achsischen Staatsmini-

ster. Die Originalschrift siehe Archiv-Akte der Hochschule f�ur Bildende K�unste Dresden Nr.

0301/1240. | Vgl. Reimann, �Uber den Kampf der Frauen um akademische Ausbildung, S.

7{9.
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K�unstlerinnen hinnehmen, welche ebenfalls Bittschriften an die entsprechen-

den Gremien gesandt hatten.

Die Hinweise der K�unstlerinnen auf die staatliche Verpichtung, weibliche

Talente ebenso wie m�annliche zu f�ordern, veranla�ten Arthur Kampf (1864{

1950), den Nachfolger von Werner und neuen Akademieleiter, die Empfehlung

auszusprechen, die Kunstschule des Vereins der K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen zu Berlin aus �o�entlichen Mitteln st�arker zu unterst�utzen sowie

unter staatliche Aufsicht und m�annliche Leitung zu stellen.321

Mit der Forderung nach der \Gleichstellung der weiblichen und

der m�annlichen Jugend" kam der lang ersehnte Durchbruch

Am Ende des Ersten Weltkrieges unternahmen die Frauen einen weite-

ren Anlauf, um eine Zulassung an der Kunsthochschule zu erreichen. Die

gesch�aftsf�uhrende Vorsitzende des Deutschen Lyceum-Clubs Hedwig Heyl setz-

te sich auf Antrag von Ida Stroever mit den Senatoren der Akademie der

K�unste in Berlin in Verbindung, \um die Beseitigung des Paragraphen zu er-

reichen, der die Zulassung der Frauen zu den Kunstakademien und die Erlan-

gung eines Meisterateliers verhindert"322. Auch der Preu�ische Landesverein

f�ur Frauenstimmrecht wandte sich in der Frage des Kunststudiums an das

preu�ische Kultusministerium und forderte die \Gleichstellung der weiblichen

und der m�annlichen Jugend"323, wie dies schon beim allgemeinen Universit�ats-

studium geschehen sei. Vorangegangen war eine breite �o�entliche Diskussion

um das Thema \Die Kunstakademien und die Frauen". Der Schriftleiter der

Zeitschrift Die Werkstatt der Kunst, Victor Ottmann, startete eine gleichnami-

ge Umfrage unter Kunstt�atigen, Akademiedirektoren, Kunstkritikern und an-

deren Pers�onlichkeiten, welche im Sommer 1918 ver�o�entlicht wurde.324 Zum

Kreis der Befragten geh�orten K�athe Kollwitz und Dora Hitz als einzige Ver-

treterinnen der Frauen.

Trotz der vielen Eingaben, mit denen sich die K�unstlerinnenorganisatio-

nen gegen die Zur�ucksetzung wehrten, stellte sich der Erfolg in der Zulas-

sungsfrage erst mit den politischen Umw�alzungen in den Jahren 1919 bis

1921 ein. Der Durchbruch in der Akademiefrage war schlie�lich eine Folge

321Schreiben von Arthur Kampf an den Minister der Geistigen und Unterrichts-

Angelegenheiten, 14.4.1916, Abdruck in: Die bildende K�unstlerin, S. 330.
322Deutscher Lyceum-Club, 14. Jg., Nr. 11, 1.11.1918.
323Im ganzen Wortlaut abgedruckt in: Die Werkstatt der Kunst, 18. Jg., Heft 4, 21.10.1918.
324Die Werkstatt der Kunst, 17. Jg., Heft 34-37 und 40, 20.5.1918, 27.5.1918, 3.6.1918,

10.6.1918 und 1.7.1918.
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des Gleichberechtigungsgrundsatzes325, welcher in der Weimarer Verfassung

verankert worden war. Die Studentinnen wurden nach und nach zum Kunst-

studium an den Hochschulen in Berlin, D�usseldorf326, Dresden, Karlsruhe und

M�unchen zugelassen. Freilich achteten die Akademiedirektoren darauf, die Zahl

der Studentinnen klein zu halten, so da� ihr Anteil unter den Kunststudieren-

den w�ahrend den 1920er Jahren kaum 17 Prozent �uberstieg.327

Es wurden aber nicht nur die Studienbeschr�ankungen beseitigt, Frauen er-

hielten nun auch die Lehrberechtigung an den Kunsthochschulen. An der Berli-

ner Akademie wurde K�athe Kollwitz zur Professorin ernannt. Mit dem Einzug

der Studentinnen in die traditionsreichen Studienanstalten und der Etablie-

rung einer anerkannten K�unstlerin an einer Schaltstelle der Nachwuchsf�orde-

rung und der preu�ischen Kulturpolitik hatte der Frauenkunstverband wichtige

Ziele erreicht. Die Symbol�gur der K�unstlerinnen nahm nun eine bedeutende

Position innerhalb des etablierten Lehrbetriebes ein. K�athe Kollwitz mu�te da-

mit ihr gesellschafts- und kunstpolitisches Engagement von der Vereinsebene

auf die institutionelle Ebene verlagern.

Die Au�osung der Ortsgruppenstruktur und der Vorstandswechsel

in den Inationsjahren

Nachdem die wesentlichen Ziele des Frauenkunstverbandes erf�ullt worden wa-

ren, blieb K�athe Kollwitz noch einige Zeit Vorsitzende der Organisation, dessen

Mitgliederzahl im Jahre 1919 auf 682 Personen zur�uckgegangen war.328 Es ist

zu vermuten, da� die Gra�kerin und Bildhauerin sich in den Jahren 1921329

325Weimarer Verfassung, Art. 119, Abs. 2.
326In D�usseldorf wurde am 16.5.1919 eine Kunsthochschule f�ur Frauen in einem Geb�aude-

�ugel des Kunstpalastes er�o�net. Erst 1921 wurde die Angliederung der Frauenkunstschule

an die Akademie beschlossen, 1922 erfolgte die Umsetzung des Beschlusses. | Die Werk-

statt der Kunst, 18. Jg., Heft 38, 30.6.1919; vgl. M�unster, K�unstlerinnen im Rheinland. In:

Rheinische Expressionistinnen, S. 25.
327Vgl. Birgit Gatermann, \Malweiber". Bildende K�unstlerinnen in den zwanziger Jahren.

In: Neue Frauen. Die zwanziger Jahre. BilderLeseBuch. Hg. v. Kristine von Soden und

Maruta Schmidt, Berlin 1988, S. 132. | Insgesamt wurden 1921 748 Studentinnen an den

Kunsthochschulen gez�ahlt. | Vgl. Geyer, Frauenerwerbsarbeit in Deutschland, S. 42.
328Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1919.
329Am 20. Juni 1921 unterschrieb K�athe Kollwitz in ihrer Funktion als Vorsitzende des

Frauenkunstverbandes noch ein Gesuch der Berliner K�unstlerinnengruppen an den Berli-

ner Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung. Die Unterzeichnenden (darunter Do-

ra Hitz, Minna Cauer, Frieda Winkelmann (Vorsitzende der Kunstgruppe des Deutschen

Lyceum-Clubs) und Hedwig Behrendt (Vorsitzende des Vereins der K�unstlerinnen zu Ber-

lin) baten um die �Uberlassung des Hauses \Buch" als Erholungsst�atte f�ur die K�unstlerinnen

Berlins. | Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, Schriftwechsel Kollwitz/Cauer{Magistrat
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bis 1923 von der Verbandsarbeit zur�uckzog. Die neue Vorsitzende Eva Stort330

wurde nach ihren eigenen Angaben auf der Generalversammlung des Jahres

1923 gew�ahlt.331 Die Malerin, Gra�kerin und Zeichenlehrerin sa� im Vorstand

der Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs. Die Berlinerin geh�orte vor dem

Ersten Weltkrieg zu den angesehensten K�unstlerinnen: Sie war Mitglied in der

Berliner Secession, der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft und des

Deutschen K�unstlerbundes. Sie engagierte sich in besonderem Ma�e f�ur die

k�unstlerische Berufsarbeit der Frau.

Die Jahre des politischen Umbruchs und der Geldentwertung brachten aber

nicht nur einen Wechsel an der Verbandsspitze, sondern auch den Verlust der

tatkr�aftigen Mannheimer Gesch�aftsf�uhrerin Eugenie Kaufmann. Die Vermu-

tung liegt nahe, da� Martha Dehrmann in Berlin ihre gesch�aftsf�uhrende Stel-

lung aufgab, nachdem K�athe Kollwitz nicht mehr den Vorsitz inne hatte.332

Als Folge dieser Ereignisse kam die Verbandsarbeit ins Stocken. Au�erdem

ging durch die Ination das Geldverm�ogen des Frauenkunstverbandes verlo-

ren. Damit stand die weitere Existenz des �uberregionalen Frauennetzwerkes in

Frage.333

Die Degeneration zur lokalen Ausstellungsgemeinschaft

Nachdem die T�atigkeit des Frauenkunstverbandes mehrere Jahre geruht hatte,

versuchte Eva Stort, die Verbindung zu den Anschlu�vereinen wieder aufzu-

nehmen. Sie nahm im Fr�uhjahr 1925 den Kontakt zu den Schwestervereinen

auf und bat um erneute Mitarbeit. Vom Bund badischer K�unstlerinnen lag

bereits eine Zusage vor, als Eva Stort an die Vorsitzenden des Bundes nieder-

deutscher K�unstlerinnen herantrat: \Ich komme nun zu Ihnen mit der Bitte

mir zu sagen in wie weit Sie geneigt sind, den Zusammenhang wieder herzu-

stellen"334, schrieb sie Ida Dehmel (siehe Abbildung 19). Die Vorsitzende des

Frauenkunstverbandes wu�te zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, ob die Ham-

burger K�unstlerinnengemeinschaft �uberhaupt noch existierte. Wie Ida Dehmel

(Abschrift), 20.6.1921.
330Eva Stort wurde am 1.2.1855 in Berlin geboren. Sie legte eine akademische Pr�ufung

als Zeichenlehrerin ab und unterrichtete lange Jahre am Sophien- und Charlottenlyzeum

der Reichshauptstadt. | ZASMPK, ZA Eva Stort: Deutsche Allgemeine Zeitung Berlin,

4.2.1936.
331SUB H, DA:Br.: S 3081, Eva Stort an Ida Dehmel, 15.3.1925.
332Martha Dehrmann wird in den 1920er Jahren in keinem Zusammenhang mehr genannt,

weshalb zu vermuten ist, da� sie keine Vereins�amter mehr inne hatte.
333Es wundert deshalb kaum, wenn aus den Jahren 1918 bis 1925 nur sp�arliche Nachrichten

�uberliefert sind.
334SUB H, DA:Br.: S 3081, Eva Stort an Ida Dehmel, 15.3.1925.
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auf die Einladung reagierte, ist leider nicht bekannt. Es ist jedoch zu vermuten,

da� Eva Stort sowohl aus Hamburg als auch aus weiteren St�adten eine Absage

erhielt, denn die alte Ortsgruppenstruktur lie� sich nicht wiederherstellen.

Und so meldete der Deutsche Lyceum-Club im Jahre 1926, da� sich \in

und nach den Inationsjahren . . . f�urs erste die Verbindung mit den ausw�arti-

gen K�unstlerinnenvereine" gel�ost habe und sich \der Verband auf Berlin be-

schr�anken"335 m�usse. Damit war die ehemalige Dachorganisation zu einem lo-

kalen K�unstlerinnenverein geschrumpft und agierte nur noch als Ausstellungs-

gemeinschaft innerhalb der Stadt Berlin.

Nachdem die alten Verbandsstrukturen endg�ultig aufgegeben waren, wirk-

te der Frauenkunstverband als Parallelorganisation zur Kunstgruppe des Deut-

schen Lyceum-Clubs336, welcher nicht nur dem Frauenverband, sondern auch

dem Verein der K�unstlerinnen zu Berlin sein Mitteilungsblatt Deutscher

Lyceum-Club zur Ver�o�entlichung der Vereinsnachrichten zur Verf�ugung stell-

te. Der Frauenkunstverband hielt sogar seine Fachabende in den R�aumen des

Klubs ab337 und organisierte gemeinsam mit der Kunstgruppe Weihnachtsaus-

stellungen338.

Die Korporation unter Eva Stort in den 1920er Jahren

Den Ver�anderungen entsprechend mu�ten 1926 die Statuten der neuen Kor-

porationsform angepa�t werden. Die Neufassung wurde am 8. Februar 1926

vorgenommen. Der Frauenkunstverband beschrieb seine Aufgabe mit folgen-

den Worten: \die F�orderung der Interessen der in der bildenden Kunst be-

ruich t�atigen Frauen, insbesondere die Anbahnung einer Verst�andigung und

Zusammenarbeit mit K�unstlervereinigungen welche �ahnliche Interessen ver-

folgen, die F�orderung g�unstiger Ausstellungsgelegenheiten und die Propagan-

335Deutscher Lyceum-Club, 21. Jg., Nr. 3, M�arz 1926.
336Von der Berliner Ortsgruppe sind die meisten Informationen �uberliefert, da ihre Mittei-

lungen zusammen mit denen der Kunstgruppe des Lyceumklubs in der Zeitschrift Deutscher

Lyceum-Club ver�o�entlicht wurden. Aus unbekannten Gr�unden fand wahrscheinlich bereits

1914/15 eine organisatorisch bedingte Trennung zwischen der Kunstgruppe und der Berliner

Ortsgruppe des Frauenkunstverbandes statt. In der Praxis wurden aber die meisten Akti-

vit�aten, ja sogar die Vereinsabende, gemeinsam gestaltet. Die Landschaftsmalerin Eva Stort

f�uhrte in den Jahren 1925 bis 1927 sowohl die Kunstgruppe als auch die Ortsgruppe des

Frauenkunstverbandes an.
337Die Fachabende fanden jeden zweiten Montag im Monat im Lyceumklub am L�utzowplatz

8 statt. | Deutscher Lyceum-Club, 21. Jg., Nr. 1, Januar 1926.
338Weihnachtsausstellung 1926 siehe: Ebd., 21. Jg., Nr. 12, Dezember 1926.
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da f�ur die Frau im �o�entlichen Kunstleben"339. Als Mitglieder waren \t�atige,

d.h. berufsm�a�ig arbeitende K�unstlerinnen und f�ordernde d.h. G�onner und

G�onnerinnen"340 willkommen, die kunstf�ordernden Mitglieder waren jedoch

nicht stimmberechtigt.341 Die Mitgliedschaft von Korporationen war in der

ge�anderten Satzung nicht mehr vorgesehen. Es wurde ferner bestimmt, da�

\Mitglieder von Berliner K�unstlerinnen-Vereinen . . . nur noch in besonderen

Ausnahmef�allen aufgenommen werden"342. Dieser Passus verwundert, denn

von den insgesamt 44 Personen waren zu diesem Zeitpunkt allein 20 Frauen

als Mitglieder beim Verein der Berliner K�unstlerinnen gemeldet.343 Vermut-

lich sollte verhindert werden, da� der Frauenkunstverband durch zu viele Dop-

pelmitgliedschaften seine Eigenst�andigkeit einb�u�t. Der Vorstand setzte sich

aus einem sechsk�op�gen gesch�aftsf�uhrenden und einem erweiterten Vorstand

zusammen.344 Der Mitgliedsbeitrag wurde mit 3 Mark zun�achst eher gering

bemessen, 1928 wurde er auf 10 Mark erh�oht345.

339Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, Abschrift der Satzungen des Frauenkunstverbandes

1926, Paragraph 2. | Gl�ucklicherweise ist eine Abschrift der ge�anderten Statuten erhalten

geblieben. Es ist aber leider nicht durchg�angig nachzuvollziehen, welche �Anderungen vorge-

nommen wurden. Da es sich bei dieser Textpassage um den gleichen Wortlaut wie bei der

Satzung des Dreist�adtebundes aus dem Jahre 1916 handelt, ist davon auszugehen, da� die

Formulierungen, die den Vereinszweck betre�en, bei der Neufassung nicht ge�andert wurden.

M�oglicherweise �ndet sich deshalb dieser Wortlaut bereits in der Gr�undungssatzung des

Frauenkunstverbandes. Der Verband mit Sitz in Berlin war im Vereinsregister Berlin-Mitte,

Nr. 1767 eingetragen. Eine Anfrage beim zust�andigen Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

blieb jedoch ergebnislos.
340Satzung 1926, Paragraph 3.
341Neben den Kunstfreundinnen wurden auch die Kunststudentinnen als au�erordentliche

Mitglieder gef�uhrt. | Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
342Satzung 1926, Paragraph 3.
343Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, Mitgliederverzeichnis des Frauenkunstverbandes,

Berlin 1926.
344Satzung 1926, Paragraph 3. | Der gesch�aftsf�uhrende Vorstand wurde von der General-

versammlung auf drei Jahre gew�ahlt. 1926 standen der Vereinigung vor: Eva Stort als erste

Vorsitzende, Julie Wolfthorn als zweite Vorsitzende, Clara Arnheim als erste Schriftf�uhrerin,

Katharina Heise (gen. Heinrich Salze) als zweite Schriftf�uhrerin, Johanna von der Schulen-

burg als erste Kassenf�uhrerin und Betty Wol� als zweite Kassenf�uhrerin. Den Ehrenvor-

sitz f�uhrte K�athe Kollwitz. Die Jurywahl wurde vor jeder Ausstellung eigens vorgenom-

men. Die Zusammensetzung des Vorstandes �anderte sich 1929 nicht, 1932 �ubernahm Else

Lippman{Wul� das Amt der zweiten Vorsitzenden, Rosa Rothacker unterst�utzte Clara Arn-

heim als zweite Schriftf�uhrerin, Betty Wol� r�uckte zur ersten Kassenf�uhrerin auf, Gertrud

Landsberger{Sachs wurde zur zweiten Kassenf�uhrerin gew�ahlt. | Deutscher Lyceum-Club,

27. Jg., Nr. 4, April 1932.
345Dabei ging ein F�unftel des Beitragsatzes an die Unterst�utzungskasse. Die Mitglieder des

Deutschen Lyceum-Clubs bezahlten nur die H�alfte des Beitrags. | Deutscher Lyceum-Club,

21. Jg., Nr. 4, April 1926 und Nr. 5, Mai 1926; ebd., 23. Jg., Nr. 4, 1.4.1928; ebd., 24. Jg.,
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Auf kleiner Flamme, aber weiter unentbehrlich:

Die Wahrung beruicher Interessen

Die kleine Gemeinschaft von K�unstlerinnen und unterst�utzenden Mitgliedern,

welche dem Frauenkunstverband erhalten geblieben waren, verstand sich als

eine Berufsorganisation, welche es sich zur Aufgabe machte, die errungenen

Positionen innerhalb des Kunstbetriebes zu bewahren. Die Frauen versuch-

ten sich in den etablierten Kunstbetrieb einzubringen und achteten darauf,

da� K�unstlerinnen bei den bedeutenden Ausstellungen vertreten waren oder

bei �o�entlichen Erwerbungen ber�ucksichtigt wurden. In den Vereinsmitteilun-

gen des Frauenkunstverbandes �nden sich deshalb in der Mehrzahl Meldungen

�uber aktuelle Pr�asentationen und Ausstellungsbeteiligungen oder �uber st�adti-

sche Ank�aufe von Kunstwerken der Mitglieder. Ein wichtiges Anliegen war

es den Frauen, sich als K�unstlerinnengruppe zu pr�asentieren.346 Des weiteren

nahm die Gruppe an den Frauenausstellungen teil, die Ende der 1920er Jahre

in Mode kamen. Dazu geh�orte unter anderem die Ausstellung \Frauenscha�en

des 20. Jahrhunderts", welche vom 6. bis 27. Oktober 1927 in der Staatli-

chen Kunstgewerbeschule Hamburg stattfand und von der Schule der Frau im

Nordischen Rundfunk organisiert wurde.347

Eine der wichtigsten Veranstaltungen stellte die j�ahrliche \Gro�e Berliner

Kunstausstellung" dar, an der sich die K�unstler- und K�unstlerinnenvereine der

Stadt Berlin beteiligten. F�ur ihre Durchf�uhrung war das Kartell der vereinig-

ten Verb�ande bildender K�unstler zust�andig, welches 1927 gegr�undet worden

war. Um in der Jury mitbestimmen zu k�onnen, mu�te der Frauenkunstverband

Mitglied im lokalen Ausstellungsverband werden. Mit seiner Aufnahme am 22.

Februar 1927 gelang die gleichberechtigte Teilhabe am Ausstellungsgeschehen

und ein weiteres St�uck Integration in die Berliner K�unstlerschaft. Der Anteil

der K�unstlerinnen bei der \Gro�en Berliner Kunstausstellung" stieg daraufhin

bis 1929348 auf ann�ahernd 30 Prozent, nachdem er 1921 noch etwa 10 Prozent

betragen hatte.349 Im Jahre 1931 wurde erstmals eine Frau in den Vorstand

Nr. 2, Februar 1929.
346Siehe die Kollektivausstellung des Frauenkunstverbandes in Bautzen im Herbst 1927.
347Geschlossene Teilnahme aller Frauenkunstverbandsmitglieder unter eigener Jury. |

Deutscher Lyceum-Club, 22. Jg., Nr. 9, 1.9.1927; Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 40,

4.10.1927; ebd. 4. Jg., Nr. 42, 18.10.1927. | siehe auch Ausstellungskritiken abgedruckt

in: Die bildende K�unstlerin, S. 203{213.
34843 K�unstlerinnen nahmen an der \Gro�en Berliner Ausstellung" 1928 teil. | Deutscher

Lyceum-Club, 23. Jg., Nr. 6, 1.6.1928.
349Vgl. Ulrike Stelzl, \Die zweite Stimme im Orchester". Aspekte zum Bild der K�unstlerin

in der Kunstgeschichtsschreibung. In: Frauen in Forschung und Lehre. [Studien zu Bildung

und Wissenschaft 12]. Hg. v. Bundesminister f�ur Bildung und Wissenschaft, Bonn 1985,
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des Kartells gew�ahlt. Die Delegierte Eva Stort erhielt somit gr�o�eren Einu�

auf den Berliner Ausstellungsbetrieb.350

Diese Entwicklung rechtfertigte die Existenz des Frauenkunstverbandes,

nachdem er die Rolle als Spitzenorganisation eingeb�u�t hatte. Seine kunstpoli-

tische Aufgabe blieb ihm im reduzierten Ma�e erhalten351, denn nur organisiert

konnten die K�unstlerinnen Mitbestimmungsforderungen gegen�uber Kartellen

und Verb�anden geltend machen. Deshalb war es auch wichtig, viele Ausstel-

lungsgruppen zusammenzustellen, um m�oglichst viele Frauen in die Gremien

zu bringen.

Nachdem der Frauenkunstverband sich mehr oder weniger nur noch um die

Wahrung der Mitspracherechte und um Ausstellungsgelegenheiten k�ummerte,

bestand keine Notwendigkeit mehr, sich vom Bund deutscher K�unstlerin-

nenvereine abzugrenzen. \Zweck und Ziele"352 der beiden Organisationen

hatten sich so angeglichen, da� der Frauenkunstverband im Jahre 1927 seinen

Beitritt zum ehemaligen Konkurrenzverband erkl�arte. Mittlerweile z�ahlte der

Frauenkunstverband 170 Mitglieder, w�ahrend der Bund Deutscher K�unstle-

rinnenvereine ungef�ahr 1000 Personen vertrat.353 Die neue Verbindung hatte

zur Folge, da� sich die 1913 abgespaltete Stuttgarter Ortsgruppe des Frauen-

kunstverbandes wieder mit demW�urttembergischen Malerinnenverein vereinte.

�Uber das Schicksal des Frauenkunstverbandes im Dritten Reich k�onnen nur

Vermutungen angestellt werden. Zun�achst hatte der Regierungswechsel im Ja-

nuar 1933 keinen Einu� auf die Vorstandschaft von Eva Stort. Es ist jedoch

anzunehmen, da� die Satzung den ver�anderten kunstpolitischen Vorgaben der

nationalsozialistischen Machthaber angepa�t wurde und aus diesem Grunde

f�ur den November 1933 eine au�erordentliche Hauptversammlung einberufen

S. 50. | Im Jahre 1919 sa� erstmals eine Frau (n�amlich K�athe Kollwitz als Mitglied der

Freien Secession) in der Jury der \Gro�en Berliner Ausstellung", 1921 �ubernahm Milly

Steger diese Aufgabe, 1923 und 1925 gab es keine Vertreterin in der Kommission. 1927

vertrat Fanny Remak den Verein der K�unstlerinnen zu Berlin und Katharina Heise den

Frauenkunstverband. | Gro�e Berliner Kunstausstellung, Ausstellungskataloge, Berlin 1921,

1923 und 1925.
350Deutscher Lyceum-Club, 26. Jg., Nr. 1, Januar 1931.
351So vertrat der Frauenkunstverband seine Mitglieder bei den Beratungen zur Frage

der K�unstlerkammern, in den Vorstandssitzungen des Wirtschaftlichen Verbandes bildender

K�unstler Berlin und bei den Vorberatungen zur Gr�undung eines Kunstverleihs. | Deutscher

Lyceum-Club, 21. Jg., Nr. 3, M�arz 1926.
352Archiv des VdBK 1867 e.V., Berlin, Mitteilungsblatt des Bundes deutscher K�unstlerin-

nenvereine 1927 (Fragment).
353Frauengenerationen in Bildern. Hg. v. Emmy Wol�, Berlin 1928, S. 137.
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wurde.354 Die Mitgliederzahl sank auf 59 Personen, wof�ur nicht nur die schwe-

re Weltwirtschaftskrise verantwortlich gemacht werden darf, sondern auch die

staatlichen Zwangsma�nahmen gegen�uber j�udischen Mitgliedern.355 Wie lan-

ge der Frauenkunstverband unter der nationalsozialistischen Herrschaft als ei-

genst�andige Korporation �uberleben konnte, ist leider nicht bekannt. Als jedoch

mit der Errichtung der Reichskulturkammer die Einu�nahme auf den Kul-

turbetrieb beschnitten wurde, verlor auch die Wahrung von Mitbestimmungs-

rechten | die letzte Aufgabe, die dem Frauenkunstverband als Vereinszweck

geblieben war | ihren Sinn. Deshalb ist davon auszugehen, da� die ehemalige

Spitzenorganisation der K�unstlerinnen sp�atestens mit dem Tod von Eva Stort

im Februar 1936 aufh�orte zu existieren.

Der Wandel vom Berufsverband zur Ausstellungsgemeinschaft

Nach einer mi�lungenen Werbeaktion verweigerten die im Deutschen Reich

ma�gebenden K�unstlerinnenvereinigungen in Berlin, M�unchen und Stuttgart

die Kooperation mit den Initiatorinnen des Frauenkunstverbandes. Die Ver-

wirklichung der Idee von einem frauenspezi�schen Berufsverband, der soziale,

wirtschaftliche und bildungspolitische Interessen gegen�uber den L�anderregie-

rungen und dem Kunstbetrieb vertrat, war damit gef�ahrdet.

Doch der Wunsch nach gleichen Ausbildungsbedingungen und das Bed�urf-

nis von professionell arbeitenden und angesehenen K�unstlerinnen sich zu pro-

�lieren war so stark, da� nach intensiver �O�entlichkeitsarbeit sich innerhalb

von eineinhalb Jahren viele bekannte Einzelmitglieder sowie zw�olf ambitionier-

te Vereinigungen dem Frauenkunstverband anschlossen.

So wie der Name K�athe Kollwitz f�ur hochrangige Kunst stand, so entwickel-

te die neue �uberregional wirkende Organisation den Ehrgeiz, beste Werke zu

repr�asentieren und die k�unstlerischen Qualit�aten und Leistungen von Frauen

auf gesonderten Frauenausstellungen unter Beweis zu stellen.

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges lenkte die Aufmerksamkeit der

K�unstlerinnen auf den nationalen Dienst an der Heimatfront, so da� die kunst-

politische Verbandsarbeit in den Hintergrund r�uckte. Nach einer abgelehnten

Petition zur Erlangung des uneingeschr�ankten Hochschulzugangs �o�neten sich

die Akademien erst, als mit der Entstehung der Weimarer Republik die Anwen-

354Deutscher Lyceum-Club, 28. Jg., Nr. 11, 1.11.1933. | Wegen der Erkrankung von Eva

Stort wurde der Termin auf unbestimmte Zeit verlegt. | Ebd., 28. Jg., Nr. 12, 1.12.1933.
355Im Vorstand ergaben sich folgende �Anderungen: stellvertretende Vorsitzende Clara

Siewert, Schriftf�uhrerin Ulli Wolters, stellvertretende Schriftf�uhrerin Frau Mallwitz, Kas-

senf�uhrerin Frau von Amburger. | Dresslers Kunsthandbuch 1934, S. 212.
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dung unterschiedlichen Rechts f�ur die Geschlechter nicht mehr zul�assig war.

Mit diesem Schritt hatte sich eine wichtige Forderung des Frauenkunstverban-

des erf�ullt.

Die Kooperationsform wurde nach diesem Erfolg weiter aufrecht erhalten.

Doch in Folge der ruhenden Verbandst�atigkeit w�ahrend der Krisenjahre Anfang

der 1920er Jahre lockerte sich die Verbindung zwischen den angeschlossenen

Vereinen. Im Jahre 1925 wagte der Frauenkunstverband|mittlerweile zu einer

kleinen Korporation mit lokaler Bedeutung verkleinert | unter Eva Stort einen

Neuanfang. Seine Aufgabe beschr�ankte sich jedoch darauf, die bisher errunge-

nen Mitsprache - und Beteiligungsrechte bei Ausstellungen und bei Entschei-

dungen in Kunstaussch�ussen und in den wirtschaftlichen Berufsorganisationen

zu wahren. Der Frauenkunstverband stellte deshalb ab der zweiten H�alfte der

1920er Jahre eine Ausstellungsgemeinschaft dar.
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Kapitel III

Gemeinschaft und Kultur.

Die Entwicklung zu einer sparten-

�ubergreifenden, strukturell und inhaltlich

normierten Verbandsorganisation

in den 1920er und fr�uhen 1930er Jahren

Nach den �okonomisch �au�erst schwierigen Inationsjahren erholte sich das

Vereins- und Verbandsleben nur langsam. Nach 1925 sammelte sich eine dritte

Generation von K�unstlerinnenvereinigungen. Der erneute Anlauf, eine schlag-

kr�aftige Organisation zu bilden, vollzog sich dieses Mal im Verbund mit K�unst-

lerinnen anderer Kunstsparten. Das Ziel war eine Vereinigung aller k�unstle-

risch aktiven Frauen, also auch solcher aus den Bereichen Musik, Literatur,

Schauspielkunst und Tanz. Die Kunstfreundinnen wurden wiederum bei den

K�unstlerinnengemeinschaften willkommen gehei�en. Die Vereinsarbeit stellte

die Pege weiblicher Kultur in den Mittelpunkt. Die Begegnung von Frau-

en aus unterschiedlichen Kunstgattungen mit einem kunstinteressierten und

kunstf�ordernden Publikum hatte ihr Vorbild in der Frauenklubbewegung.

Das Vereinsleben des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen wurde im De-

zember 1926 unter dem Dach des Frauenklubs des Stadtbundes Hamburgischer

Frauenvereine wieder aufgenommen. Ida Dehmel wurde zur ersten Vorsitzen-

den der Vereinigung bestimmt, welche sich in Bund Hamburgischer K�unstle-

rinnen und Kunstfreundinnen umbenannte. Die ehemaligen Verbandsaufgaben

�ubertrug der Hamburger Lokalverein dem Bund Deutscher K�unstlerinnen, der

sich im Laufe des Jahres 1927 aus dem Zusammenschlu� ehemaliger Anschlu�-

vereine des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen herausbildete. Die Vorsit-

zende Ida Dehmel �ubernahm auch die Leitung der Dachorganisation. Au�er-

dem wurden nach dem Vorbild des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen viele neue Ortsgruppen gegr�undet, welche im Gegensatz zu
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den alten Malerinnenvereinen K�unstlerinnen aus allen Sparten miteinander in

Kontakt brachten. Bis 1933 bildeten sich erfolgreiche und rasch anwachsende

Gemeinschaften in Mannheim, Frankfurt, Hannover, Bremen, K�oln, Wupper-

tal, Mainz, Berlin, Leipzig und M�unchen, die in personeller Verbindung mit

�ortlichen Frauenklubs oder mit ehemaligen Zweigvereinen des Frauenbundes

zur F�orderung deutscher bildenden Kunst standen.

Die Gr�undungswelle wurde von neuen Vorstellungen �uber die Aufgaben

k�unstlerisch aktiver Frauenvereine angesto�en. Ida Dehmel, die als Initiatorin

der Bewegung zu bezeichnen ist, sah in dem Verein ein Forum gelebter Mit-

menschlichkeit: Die neue Art von Gemeinschaft sollte W�arme inmitten sozialer

K�alte ausstrahlen. Um die Begegnung und F�ursorge der Vereinsmitglieder un-

tereinander zu st�arken, wurde den kunstaus�ubenden und den kunstf�ordernden

Mitgliedern das gleiche Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zugespro-

chen. Als sinnf�alliger Ausdruck der Gemeinschaftsparole ist die Namensge-

bung, unter welcher der Verband nach der ersten Vorstandssitzung im Herbst

1927 �rmierte, zu betrachten: Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen, kurz Gedok.

Der ideelle Impuls, weibliche Kulturgemeinschaft zu praktizieren, sowie die

st�andige, aufreibende Suche nach Auftritts- und Ausstellungsm�oglichkeiten lie-

�en die Verantwortlichen in der Anfangsphase der Gedok �uber strukturelle

Verbandsfragen hinwegschauen. Wie bereits beim Frauenkunstverband f�uhrte

die Zusammensetzung der ganz unterschiedlich gearteten Anschlu�vereine zu

Spannungen im Verbandsgef�uge. Konikte entz�undeten sich an der Hetero-

genit�at der Mitgliedsvereine: W�ahrend die traditionellen Berufsvereinigungen

den Kunstfreundinnen eine untergeordnete Rolle zuwiesen und sich der be-

ruichen Interessenvertretung ihrer kunstaus�ubenden Mitglieder, welche nur

einer einzigen Kunstgattung angeh�orten, verpichtet f�uhlten, wandten sich die

Gedok-Neugr�undungen verst�arkt an Kunstfreundinnen, sorgten sich um junge

und unbekannte K�unstlerinnen und vertraten ein breites k�unstlerisches Spek-

trum.

Am Ende der 1920er Jahre setzte die Diskussion um die Vereinheitlichung

der Ortsgruppen ein. Die Absicht war, ein homogenes �o�entliches Erschei-

nungsbild der Gedok bez�uglich der inhaltlichen Ausrichtung und des struk-

turellen Vereinsaufbaus zu scha�en. Infolge der neuen Zielrichtung verloren

die Korporationen der vorangegangenen Generationen immer mehr an Ein-

u�. Nachdem es diesen nicht gelungen war, eine Vertreterin der kunstt�atigen

Frauen im Hauptvorstand zu etablieren und das gleichberechtigte Stimmrecht

in der Versammlung der Mitgliedsvereine zu behaupten, nahm die Margina-
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lisierung der Traditionsvereine ihren Lauf. Der Druck auf diese sogenannten

Fachvereine verst�arkte sich au�erdem durch die Vorgabe, sich nach dem Gedok-

Muster umzubilden und die Mitgliederstruktur zu ver�andern. Die Vereinheitli-

chung fand 1932 ihren �au�eren Ausdruck in der abermaligen Namens�anderung

in Verband der Gemeinschaften Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen, kurz Reichs-Gedok.

Mit Beginn der 1930er Jahre traten die mitgliederstarken Gedok-Gruppen

aus Hamburg, Hannover, Leipzig, Bremen, K�oln und Frankfurt st�arker hervor.

Die gro�en Gemeinschaften beanspruchten ab 1931 mehr Mitspracherechte und

stellvertretende �Amter im Verbandsvorstand. Diese Forderung sollte die Domi-

nanz der Hamburgerinnen in der h�ochsten Entscheidungsebene einschr�anken.

Au�erdem erhoben die Gedok-Frauen die \F�orderung von Qualit�at in der

k�unstlerischen Frauenarbeit"1 zum obersten Ziel der Gemeinschaft. Ida Deh-

mels Gemeinschaftsmaxime r�uckte damit aus dem Mittelpunkt des Interesses.

Die Verbandsvorsitzende Ida Dehmel konnte die Traditionsvereinigun-

gen vor den Bestrebungen der Neugr�undungen nach Vereinheitlichung nicht

sch�utzen. Sie b�u�te ihre Richtlinienkompetenz in wichtigen Fragen der Ver-

bandsarbeit ein, so da� sie 1929 erstmals mit dem Gedanken eines Amtsr�uck-

tritts spielte. Die Gr�unde f�ur ihren mangelnden R�uckhalt in der Mitglieder-

versammlung lagen vermutlich nicht in ihrer j�udischen Herkunft | daf�ur

gibt es bislang zu wenig Anhaltspunkte |, als vielmehr in den K�ampfen der

Ortsgruppen-Vorsitzenden um Macht und Einu� im Verbandsvorstand.

Die Amtsenthebung von Ida Dehmel im April 1933 wurde dann aber von

den Nationalsozialisten aus antisemitischen und machtpolitischen Gr�unden

betrieben. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten �ubernahm der

Kampfbund f�ur deutsche Kultur und sp�ater die Reichskulturkammer die Um-

gestaltung der Gedok. Ziel des neuen Regimes war jedoch nicht die Au�osung

des Verbandes, sondern die Einbindung in das staatliche System. Die K�unst-

lerinnen und Kunstfreundinnen der Gedok verpichteten sich unter der neuen

Leitung von Elsa Bruckmann zur \Pege wurzelechter Deutscher Kunst"2.

1Amtsgericht Hamburg, Satzung 1932.
2Amtsgericht Hamburg, Satzung 1934.
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1 Der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen

Der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen schlo� sich dem im Mai 1913 ge-

gr�undeten Frauenkunstverband als eine der ersten Ortsgruppen an. Seine eigene

Geschichte indessen liegt im Dunkeln, nicht einmal das Gr�undungsdatum des

Hamburger K�unstlerinnenvereins ist gesichert.3 Vermutlich hat sich die Korpo-

ration zwischen 19104 und 1913 aus dem Kreis kunstaus�ubender und kunstlie-

bender Personen des Frauenklubs Hamburg gebildet. Der Bund niederdeutscher

K�unstlerinnen organisierte lokale Frauenausstellungen und Verkaufsst�ande. Er

bezeichnete in einer Anzeige des Hamburger Adre�buches die ,,k�unstlerische

und wirtschaftliche F�orderung bildender K�unstlerinnen\5 als seine Aufgabe.

Die Hamburger K�unstlerinnen und der Frauenklub von 1906

Im Jahre 1906 startete die Kunsthandlung Commeter den Versuch, hochran-

gige lokale K�unstlerinnen zu pr�asentieren.6 Auch Maria Kunde (*1876) setzte

sich mit ihrem Kunstsalon f�ur die Verbreitung von Bildern Hamburger K�unst-

lerinnen ein.7 Im selben Jahr er�o�nete sich kunst- und kunstgewerbetreibenden

Frauen in Hamburg eine weitere Gelegenheit, sich kennenzulernen und Arbei-

ten auszustellen: Nachdem sich bereits in Wiesbaden, Leipzig, K�oln, D�ussel-

dorf und Berlin Frauenklubs etabliert hatten, wurde in der Hansestadt am 17.

November 1906 der Frauenklub Hamburg gegr�undet.8

3Satzungen und Jahresprotokolle der Hamburger K�unstlerinnengruppe sind ebenso wie

polizeiliche �Uberwachungsakten oder Korrespondenzen mit st�adtischen Beh�orden nicht zu

ermitteln.
4Dressler nennt zwar das Jahr 1910, doch es ist eher zu vermuten, da� die Organisation

in den Jahren 1912/13 entstand. | Dresslers Kunstjahrbuch, Bd. 1, 1923, S. 420.
5Hamburger Adre�buch, Hamburg 1918.
6Bereits 1905 pr�asentierte der Kunstverein K�unstlerinnen aus Hamburg. Im Jahre 1906

waren bei Commeter u. a. Anna Bornemann, Clara Telge, Susi von Zimmermann, Emma

Meyn vertreten. Die Ausstellenden traten unter dem Titel \Hamburgische K�unstlerinnen"

auf. Monika Schar� stellt fest, da� es sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht um eine institutio-

nalisierte K�unstlerinnengemeinschaft handelte, sondern da� eine gemeinsame Ausbildungs-

zeit und Freundschaft die Ausstellenden verband. | Monika Schar�, Ausbildungsm�oglich-

keiten f�ur K�unstlerinnen im Deutschen Kaiserreich: Beispiel Hamburg. Unver�o�entlichte

Magisterarbeit, Hamburg 1989, S. 69; Hamburger Correspondent, 6.3.1906.
7Vgl. Frauen ohne Geschichte | Geschichte ohne Frauen? Auf der Suche nach den Frauen

in Hamburgs Geschichte. Hg. v. d. Landeszentrale f�ur politische Bildung Hamburg, Hamburg

1995, S. 43. | Maria Kunde, die Ehefrau des Malers Karl Prahl, unterhielt einen Kunstsalon

im Biberhaus, Ernst-Merck{Stra�e Nr. 9.
8Vgl. Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 149�. | Der Frauenklub ging aus der Orts-

gruppe Hamburg des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins hervor. Die Ortsgruppe hatte
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Am 3. Dezember 1906 fand die Er�o�nung der repr�asentativen R�aumlichkei-

ten am Neuen Jungfernstieg 10 statt. Zum Einweihungsfest waren die \Damen

der ersten Gesellschaftskreise, der Finanzwelt"9, aber auch K�unstlerinnen und

Schriftstellerinnen10 erschienen. Unter den G�asten weilten der Dichter Richard

Dehmel (1863{1920) und seine Ehefrau Ida. Die Gr�underin und erste Vor-

sitzende Bertha Rohlsen (1852{1928) brachte zum Ausdruck, \da� der Klub

bestimmt ist einen g�unstigen Mittelpunkt f�ur die Frauen Hamburgs zu bil-

den"11. Hier sollten die Frauen Anregung �nden und Kontakte kn�upfen. Die

Satzung formulierte das Ziel, die geistigen, sozialen und materiellen Interes-

sen zu f�ordern durch die Einrichtung von R�aumlichkeiten zum Lesen und

Schreiben, durch den Unterhalt von Gesellschafts- und Erfrischungsr�aumen

und durch die Bereitstellung von �Ubernachtungsgelegenheiten. Die Mitglie-

der sollten die M�oglichkeit haben, eigene schriftstellerische, k�unstlerische oder

kunstgewerbliche Produktionen im Frauenklub zu pr�asentieren bzw. auszu-

stellen.12 Das Veranstaltungsprogramm gestaltete sich vielseitig und deckte

ein weites Feld von kulturellen Aktivit�aten sowie von Bildungs- und Freizeit-

angeboten ab. Mehrmals in der Woche fanden entweder am Nachmittag oder

am Abend entsprechende Veranstaltungen statt.

Die Er�o�nung der Vereinsr�aume wurde mit einer Weihnachtsmesse ver-

bunden, auf der Gem�alde, Zeichnungen und Handarbeiten verkauft wurden

(siehe Abbildung 20 und 21). Die Motivation, k�unstlerische Fertigkeiten durch

Ausstellungs- und Verkaufsaktionen zu f�ordern, entsprang nicht zuletzt der

mangelnden Pr�asenz von kunstaus�ubenden Frauen im hanseatischen Kunstbe-

trieb. Die Hamburger Woche stellte bei der Er�o�nung des Frauenklubs fest:

\Unsere Hamburger K�unstlerinnen haben es bei den ung�unstigen k�unstle-

rischen Verh�altnissen unserer Handelsstadt nicht leicht, sich durchzusetzen.

Die verschiedenen K�unstlerklubs nehmen keine weiblichen Mitglieder auf, und

wenn auch die Kunstsalons ihnen o�en stehen, so fehlte ihnen doch bisher der

feste Zusammenschlu�. F�ur sie kann der Frauenklub also zu einem wichtigen

Faktor werden, vorausgesetzt, da� das Publikum diese Ausstellungen durch

Besuch und Kauf unterst�utzt."13

Rosa Schapire bereits 1905 eingeladen, um �uber das Thema \Die Frau und die bildende

Kunst" zu referieren. | StA H, PPS, 5932 Rosa Schapire.
9StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Woche, Nr. 32, 1906.
10StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Correspondent, Nr. 615, 4.12.1906.
11StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Generalanzeiger, Nr. 285, 6.12.1906.
12Vgl. Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 150.
13StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Woche Nr. 32, 1906. | Ausstellende der

ersten Weihnachtsmesse des Frauenklubs 1906: Wilhelmine Niels, Gertrud Wurmb, Ellen

Tornquist, Marie L�udders, Gretchen Wohlwill, Lila G�ade, Helene Alberts, Martha Biol, E.
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Die Mitglieder des Frauenklubs rekrutierten sich aus dem Kreis f�uhrender

und angesehener Familien sowie aus den Vertreterinnen freier und k�unstle-

rischer Berufe, sofern es sich um \gebildete, geistig strebende sowie in ihrem

ganzen Wesen und Benehmen verfeinerte Frau[en]"14 handelte. Um in den Klub

einzutreten, war die schriftliche Empfehlung von zwei Mitgliedern vorzulegen

und ein Mehrheitsentscheid des Aufnahmeausschusses erforderlich. Dadurch

blieb gew�ahrleistet, da� nur ausgew�ahlte Personen Zutritt zum Frauenklub

Hamburg erhielten. Konnten neue Mitglieder keine entsprechende Herkunft

vorweisen, so wurden auch eine ausgezeichnete Bildung oder ein k�unstlerisches

Talent als Referenzen anerkannt.

Mit der Aufnahme von Personen unterschiedlicher sozialer Zugeh�origkei-

ten durchbrachen die Klubfrauen herrschende gesellschaftliche Barrieren. Der

Klub sah es gerade \als seine Mission [an] . . . , engherzigen gesellschaftlichen

Kastengeist und konventionelle Schranken beseitigen zu helfen"15. Doch nicht

immer gelang die Begegnung von Frauen unterschiedlicher Schichten. Ida Deh-

mel berichtete zum Beispiel ihrer Nichte im Jahre 1907, da� eine Senatorenfrau

ausgetreten sei, weil sie nicht mit einer einfachen Lehrerin zusammentre�en

wollte.16

Ida Dehmel engagierte sich bis ins Jahr 1909 im Vorstand des Frauenklubs

(siehe Abbildung 22)17 und �ubernahm zum Beispiel die Redaktion der Mo-

natsberichte, welche vom Klub ab 1907 herausgegeben wurden. Die Ehefrau

des damals hochgesch�atzten Dichters Richard Dehmel nutzte ihre weitl�au�gen

K�unstlerkontakte und organisierte ab 1909 literarische Abende im Lesezimmer

des Frauenklubs, welche im Gegensatz zu allen anderen Veranstaltungen den

Mitgliedern unentgeltlich zug�anglich und au�erordentlich gut besucht waren.18

Aus dem Klubleben ausgeschlossen f�uhlten sich jedoch diejenigen gebilde-

ten Frauen, die gewerbliche, soziale oder p�adagogische Berufe aus�ubten. Ihnen

war der Frauenklub Hamburg zu elegant und zu exklusiv. Aus diesem Grund

wurden in Hamburg in der Folgezeit zwei weitere Frauenklubs eingerichtet,

Wellig, Cl. Michahelles, Elisabeth Hardor� und L. Diesselmann.
14Zitat aus: Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 151, Fu�note 119: StA H, Politische

Polizei SA 1209, Neue Hamburgische Zeitung, 1.12.1906.
15Ebd.
16Ida Dehmel an Emmi Marianne Neumeier (sp�atere G�artner), 15.3.1907. Auszugsweise

abgedruckt in: Elisabeth H�opker{Herberg, Frau Isi. Materialien zur Biographie Ida Dehmels,

beschrieben anhand einer Lebensskizze. In: Year Book of the Leo Baeck Institute XII, 1967,

S. 125.
17Die Fotogra�e zeigt Ida Dehmel in einer geselligen Runde im Frauenklub: StA H, Poli-

tische Polizei SA 1209, Hamburger Frauen{Zeitung, Nr. 9, 24.3.1909.
18Deutscher Lyceum-Club, 4. Jg., Nr. 8, 1.4.1909.
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welche vom \gro�en" Klub zu unterscheiden sind: Der Frauenklub Hamburg

190919 und der 1910 gegr�undete Neue Frauenklub Hamburg20. Der 1906 ge-

gr�undete Frauenklub verlangte zum Beispiel wesentlich h�ohere Mitgliedsbei-

tr�age als die Konkurrenzklubs. Seine Mitglieder entrichteten j�ahrlich ein Bei-

trag von 20 Mark bwz. ab dem Vereinsjahr 1908 30 Mark. Diejenigen Frauen,

die auf geistigem und k�unstlerischem Gebiet berufst�atig waren, bezahlten nur

10 Mark.

Der Frauenklub Hamburg konnte ein rasches Wachstum seiner Mitglieder-

zahlen verzeichnen. Bereits im zweiten Klubjahr umfa�te er 500 Personen, im

Jahre 1911 stieg die Zahl auf 765 Frauen. Die geselligen und k�unstlerischen Ver-

anstaltungen waren in den ersten Jahren so gut besucht, da� er im Fr�uhjahr

1910 beschlo�, in gr�o�ere R�aume am Neuen Jungfernstieg 19 umzuziehen.21

Eine der \vornehmsten Aufgaben des Frauenklubs". Die Hamburger

K�unstlerinnen und Kunstgewerblerinnen und ihr Publikum

Die wachsende Mitgliederzahl und die unterschiedlichen Interessen einzelner

Gruppen bewirkten, da� bereits im ersten Klubjahr verschiedene Berufsab-

teilungen gebildet wurden.22 Die bildenden K�unstlerinnen und Kunstgewerb-

lerinnen formierten sich zum Kunstausschu�23. Dieser entfaltete eine so rege

Ausstellungs- und Verkaufst�atigkeit, da� sich der Frauenklub zu einem er-

19Am 2. November 1909 erfolgte die Gr�undung des sozial engagierten Frauenklubs Ham-

burg 1909, der im Jahre 1911 in Vereinigung gebildeter erwerbender Frauen umbenannt wur-

de. Er wandte sich an alleinstehende, erwerbst�atige Frauen und bezog R�aume in der Gro�en

Theaterstra�e 10, sp�ater in der Langereihe 47/49. Auch Malerinnen und S�angerinnen hie�

die Gr�underin, die Zahn�arztin Dr. Thea Sutoris, willkommen.
20Der Neue Frauenklub Hamburg, gegr�undet am 15. Dezember 1910, zog in die Gro�e

Theaterstra�e 23. Haupts�achlich kaufm�annische Angestellte, aber auch Lehrerinnen, Telefon-

und Telegrafenbeamtinnen, Hausdamen und Kinderg�artnerinnen schlossen sich dieser kleinen

Klubgemeinde an. Es wird vermutet, da� sich dieser Klub bereits 1918 aus �nanziellen

Gr�unden au�oste. | Vgl. Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 153{155.
21Deutscher Lyceum-Club, 4. Jg., Nr. 8, 1.4.1909. | In den Kriegsjahren gingen die Mit-

gliederzahlen wieder zur�uck, so da� im Jahre 1917 noch 620 Personen dem Frauenklub Ham-

burg angeh�orten.
22Vgl. Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 152.
23Als Vorsitzende des Kunstausschusses stellte sich bis 1911 Anna R�opke{Claviez zur

Verf�ugung. Die Jurierung �ubernahm die Kunstgewerblerin Maria Brinckmann, die Tochter

von Justus Brinckmann. Die Nachfolgerin im Vorsitz des Kunstausschusses wurde Martha

Hasse, die Jury leitete die Kunsthistorikerin Rosa Schapire. Ab dem Jahre 1916 f�uhrte Mar-

garethe O'Swald den Kunstausschuss. | StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger

Nachrichten, Nr. 552, 24.11.1911; Politische Polizei SA 1209, Frauenklub Hamburg, Monats-

berichte, 10. Jg., Nr. 10, Oktober 1916.
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folgreichen \Forum f�ur K�unstlerinnen"24 in Hamburg entwickelte. Tats�achlich

waren unter den 659 Mitgliedern, die der Frauenklub im Jahre 1909 z�ahlte, 60

K�unstlerinnen.25

Der Frauenklub Hamburg bediente mit seiner Ausstellungs- und Verkaufs-

politik von Frauen f�ur Frauen eine Nische, die der regul�are Kunstbetrieb ver-

nachl�assigte. Die Kunsthistorikerin Dr. Rosa Schapire (1874-1954) bezeichnete

es in ihrer Rede zur Er�o�nung der Weihnachtsmesse 1908 als eine der \vor-

nehmsten Aufgaben des Frauenklubs . . . , eine Br�ucke, ein Bindeglied zu sein

zwischen den K�unstlerinnen und Kunstgewerblerinnen und dem Publikum"26.

Die k�unstlerisch, kunstgewerblich und literarisch arbeitenden Mitglieder stell-

ten auf dieser weihnachtlichen Veranstaltung Kleideraccessiores, Heimtextilien,

Schmuck, Gra�ken und B�ucher aus.27 Auf der Messe des Jahres 1909 wur-

den Gem�alde sowie kunstgewerbliche und gra�sche Arbeiten angeboten, aber

auch B�ucher, Kon�t�uren und Schokolade.28 F�ur die Er�o�nung der weihnachtli-

chen Verkaufsausstellung des Jahres 1910 konnte der Klub Justus Brinckmann

(1843-1915), Direktor des Museums f�ur Kunst und Gewerbe in Hamburg, ge-

winnen.29

Erg�anzend zu den Verkaufsveranstaltungen organisierte der Kunstaus-

schu� Bilderschauen einzelner K�unstlerinnen in den Erfrischungsr�aumen des

Frauenklubs. Im Herbst 1910 wurde eine juryfreie Ausstellung, im Fr�uhjahr

1911 eine Gra�kpr�asentation und im Herbst desselben Jahres eine Exlibris{

Ausstellung gezeigt.30

24Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 151.
25StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Nachrichten, Nr. 556, 25.11.1909.
26StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Correspondenz, Nr. 624, 8.12.1908. |

Der Begri� \Br�ucke" tauchte sp�ater auch beim Frauenbund zur F�orderung deutscher bilden-

den Kunst auf und war den Statuten der K�unstlergruppe Br�ucke entlehnt, dessen passive

Mitgliedschaft Schapire besa�.
27Ebd.
28Deutscher Lyceum-Club, 5. Jg., Nr. 5, 1.2.1910.
29StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Fremdenblatt, Nr. 285, 6.12.1910. |

Gra�ken und Gem�alde von Alma del Banco, Margarete Havemann, Clara Telge, Gretchen

Wohlwill, E. Ladendorf, Bertha D�orein, Anni Dittmer, Else Zinkeisen, Gerda Koppel und

Marie Eichwede. Kunstgewerbe von Elisabeth Hardor�, E. Ladendorf, Eleonore Reissen Dei-

ters, Meta Schoepp, Ida Marie Kling, Anna Prohme, Frau Martiensen, E. Schreiber, Helene

K�orner, Frau Bertheau, Emma Gottschau. Literatur von Helene Bonfort, Elise Averdieck,

Adelbert Meinhardt, Rosa Schapire, Hans Berthal, Julia Koppel, Selma Lagerl�of, Clara Vie-

big, Ellen Key, Eleonore Reissen Deiters und Meta Schoepp.
30StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Nachrichten, Nr. 552, 24.11.1911.
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Von den Verkaufserfolgen der vergangenen Jahre ermutigt und die Orga-

nisationserfahrungen nutzend, wagten sich die Mitglieder des hanseatischen

Frauenklubs an den Aufbau einer st�andigen Verkaufseinrichtung nach dem Vor-

bild der \Women's Exchange" in den USA, England, Italien und Frankreich.

Zur Beratung und Vorbereitung bildete sich ein Ausschu� f�ur Heimarbeiten

gebildeter Frauen. Unklar bleibt, ob die Verkaufsstelle f�ur Frauenarbeiten, die

Anfang Oktober 1913 er�o�net wurde, mit der \st�andig[en] monatlich wechseln-

de[n] Ausstellung der K�unstlerinnen des Frauenklub Hamburg bei Hermann

Tietz"31 (siehe Abbildung 23) in Verbindung stand.32

Kunst und Kunstgewerbe, aber auch \selbstgen�ahte W�asche, Puppen,

selbstgefertigtes Spielzeug, selbsteingekochte Fr�uchte und Gem�use, kurz alles

was Frauenei� und Geschick hervorzubringen vermag"33 bot die Verkaufsstel-

le an. Sie stand unter dem Protektorat des Frauenklubs Hamburg und wurde

durch das Klubverm�ogen und durch Schenkungen �nanziert. Um Verkaufsarti-

kel zu pr�asentieren, mu�te man kein Mitglied des Klubs sein, sondern lediglich

ein Standgeld bezahlen und zehn Prozent der Verkaufseinnahmen abgeben. Ein

Beirat f�uhrte die st�andige Aufsicht und �ubernahm die fortlaufenden Arbeiten.

Neben den Verkaufserl�osen stand f�ur die Organisatorinnen die Anregung

und Vermittlung zwischen Auftraggeberinnen und den vornehmlich kunstge-

werblich arbeitenden Frauen im Vordergrund. Die Unterst�utzung der k�unst-

lerisch t�atigen Frauen war nicht als soziale Wohlt�atigkeit im herk�ommlichen

Sinne gedacht, obgleich klar war, da� f�ur den Erfolg des Projektes die Hilfe

kaufkr�aftiger Personen notwendig war.34

Mit den gesellschaftlichen Ver�anderungen des Ersten Weltkrieges kam auch

das j�ahe Ende der Verkaufsstelle Frauenarbeit. Sie mu�te am 1. April 1915

aufgegeben werden, da f�ur Luxuswaren in Zeiten der Not kein Bedarf mehr

war. Die Einrichtung wurde in ein Vermittlungsb�uro f�ur arbeitsuchende Frauen

umgewandelt.35

31StA H, Politische Polizei SA 1209, Deutsch Israelitisches Familienblatt, Nr. 20, 19.5.1913.
32Zu dieser Verkaufsschau im Warenhaus Tietz lud der Bund niederdeutscher K�unstle-

rinnen die Mitglieder des Frauenkunstverbandes auf der ersten Generalversammlung des

Verbandes im Mai 1913 ein.
33StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburger Nachrichten, Nr. 101, 1.3.1913.
34StA H, Politische Polizei SA 1209, Hamburgischer Correspondent, Nr. 163, 10.3.1915.
35Ebd.
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Die Entwicklung des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen

zu einer Verbandsorganisation

Was das Gr�undungsdatum des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen betri�t,

so ist davon auszugehen, da� er sp�atestens mit der Konstituierung des Frauen-

kunstverbandes und der wirtschaftlichen Verb�ande die Form einer eigenst�andi-

gen Korporation annahm. Da der Hamburger K�unstlerinnenbund weniger Mit-

glieder als der Kunstausschu� des Frauenklubs Hamburg z�ahlte, liegt die Ver-

mutung nahe, da� sich die Vereinigung aus dem Klub herausl�oste, um eine

spezi�sche Gruppe von Kunstt�atigen in einer eigenen Berufsorganisation zu-

sammenzufassen. Im Jahre 1914 z�ahlte der Bund niederdeutscher K�unstlerin-

nen 35 Mitglieder36, im ersten Kriegsjahr erh�ohte sich die Zahl auf 68.37

Die Hamburger K�unstlerinnen traten als Ortsgruppe Hamburg des Frau-

enkunstverbandes auf. Gleichzeitig war ihre Korporation dem Bund Deutscher

Frauenvereine direkt angeschlossen.38 Ebenso geh�orten sie zum Verband Nord-

deutscher Frauenvereine und zum Vortragskartell Hamburgischer Frauenverei-

ne39, in dessen Mitteilungsblatt, dem Vortragsanzeiger, die Korporation erst-

mals zu Beginn des Jahres 1915 erw�ahnt wurde.40 Als sich das Vortragskartell

im November 1915 mit dem Frauenausschu� der Hamburgischen Kriegshilfe

zum Stadtbund Hamburgischer Frauenvereine vereinte, geh�orte die K�unstlerin-

nenvereinigung zu den 44 Frauenvereinen, die den Stadtbund als Forum einer

gemeinsamen Interessenvertretung aus der Taufe hoben.41 Ida Dehmel sa� als

Beisitzerin im Vorstand der lokalen Dachorganisation.42

36Jahrbuch der Frauenbewegung 1914.
37Kriegsjahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1915. Hg. v. Elisabeth Altmann{

Gottheiner, Leipzig 1915.
38Der Zeitpunkt des Eintritts ist nicht zu kl�aren: Obwohl der Hamburger K�unstlerinnen-

verein seit 1914 in den Jahrb�uchern als eine dem Bund direkt angeschlossene Organisation

aufgelistet wurde, erfolgte 1920 eine Anmeldung zur Mitgliedschaft beim Bund Deutscher

Frauenvereine. | HLA, Karton 11, Abt. 3, 11{37,9: 2205, Der Bund und die ihm ange-

schlossenen Organisationen, An- und Abmeldungen.
39Das Vortragskartell Hamburgischer Frauenvereine bildete ein lockerer Zusammenschlu�

von Frauenorganisationen zum gegenseitigen Informationsaustausch und zur Beteiligung bei

�o�entlichen Veranstaltungen. Emma Ender war 1912 zur Vorsitzenden bestimmt worden.
40StA H, Politische Polizei SA 868, Vortrags-Anzeiger f�ur Frauenvereine von Hamburg

und Umgebung, 3. Jg., Nr. 4, Februar 1915. | Die erste bekannte Vereinsmitteilung wurde

im Vortrags-Anzeiger im Februar 1915 abgedruckt. Im M�arz 1914 war der Bund noch nicht

als Mitglied angezeigt.
41Der Stadtbund unter dem Vorsitz von Emma Ender vereinte rund 15 000 Einzelmit-

glieder und sah seine Aufgabe in der geistigen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und

politischen Frauenf�orderung.
42Der Stadtbund-Anzeiger l�oste im M�arz 1916 den Vortrags-Anzeiger ab. Der Bund nieder-
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W�ahrend Ida Dehmel den Bund niederdeutscher K�unstlerinnen in den Netz-

werken der Frauenbewegung vertrat (und deshalb h�au�g irrt�umlicherweise als

Vorsitzende bezeichnet wurde), �ubte Margarethe (Braum�uller{) Havemann43

(*1877) das Amt der ersten Vorsitzenden aus. Sie arbeitete als Holzschnei-

derin und unterrichtete an der Gewerbeschule f�ur M�adchen in Hamburg.44

Margarethe Havemann stellte die Verbindung zur Hamburger Kunstszene her

und vertrat die K�unstlerinnen imWirtschaftlichen Verband bildender K�unstler

Nordwestdeutschlands. Sie geh�orte sogar zu den Gr�undungsmitgliedern der so-

zialen und wirtschaftlichen Interessenvertretung und sicherte den Frauen eine

Stimme im Vorstand.45 Die Leitung des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen

ging erst 1919 oder 192046 an Ida Dehmel. Sehr wahrscheinlich erfolgte ihre

Wahl zur ersten Vorsitzenden nach dem Tod ihres Ehemannes am 8. Februar

1920. Sp�atestens im September 1920 stand sie als erste Vorsitzende den 106

Mitgliedern des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen vor.47

deutscher K�unstlerinnen wurde im November 1917 erstmals unter den 51 Mitgliedsvereinen

aufgef�uhrt. | StA H, Politische Polizei SA 2476, Stadtbund-Anzeiger, 2. Jg., Nr. 15, No-

vember 1917.
43Geboren am 3.3.1877 in Grabow (Mecklenburg). Ausbildung bei Ernst Neumann in

M�unchen, Umzug nach Berlin und anschlie�end nach Hamburg.
44Die Gewerbeschule f�ur M�adchen stellte die �alteste Einrichtung zur k�unstlerischen Aus-

bildung von Frauen in der Elbestadt dar. Die Schule war 1867 vom Verein zur F�orderung

weiblicher Erwerbst�atigkeit gegr�undet worden. An dieser Anstalt wurden staatlich gepr�ufte

Zeichen- und Handarbeitslehrerinnnen, Lehrerinnen in der Kunststickerei und Zeichnerin-

nen ausgebildet. | Dresslers Kunstjahrbuch 1911/12. Handbuch der deutschen Kunstpege

einschl. Deutsch- �Osterreichs und der Deutschen Schweiz, Hg. von Willy Oskar Dressler, 6.

Jg., Rostock 1911/12, S. 226.
45SUB H, DA:Br.: H 990, Margarete Havemann an Ida Dehmel, 12.5.1914. | Havemann

schrieb Dehmel von der Gr�undungsversammlung der wirtschaftlichen Vereinigung. Sie be-

richtete, da� sie sich auf der Zusammenkunft versichert habe, \ob auch Kunstgewerbler

aufgenommen werden". Sie wurde mit der dritth�ochsten Stimmenzahl von den Anwesenden

in den vorbereitenden Ausschu� gew�ahlt, was Havemann als gro�en Erfolg verbuchte: \Ich

h�atte dies gern von meiner Person abgewandt, aber meine Versuche deswegen waren nicht

sehr gl�ucklich, u[nd] das Resultat als solches zu erfreulich f�ur unsere Bestrebungen, als da�

ich diese Wahl h�atte ablehnen d�urfen. Ich wei� wohl, wie sehr mich dies ganze verpichtet

u[nd] werde mein m�oglichstes thun. . . . Sie werden sich sicher sehr freuen, da� die Sache so

gut f�ur uns begonnen hat." Unter den Gr�undungsmitgliedern waren ferner Else Zinkeisen

und Martha Gripp. | Siehe auch StA H, Politische Polizei SA 2236, Satzung vom 22.8.1914.
46Hamburger Adre�buch, Hamburg 1919 und 1920; Jahrbuch des Bundes Deutscher Frau-

envereine 1920.
47Schatzmeisterin war Thekla Wallenstein. | HLA, Karton 11, Abt. 3, 11{37,9: 2205,

Der Bund und die ihm angeschlossenen Organisationen, An- und Abmeldungen. | Es ist

kaum anzunehmen, da� Ida Dehmel vor dem 8.2.1920 neue �Amter annahm, da sie bereits

1918 �uber die Reduzierung ihrer Vereinsaktivit�aten nachdachte und ab 1. M�arz 1919 ihre
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Bis 1919 schlossen sich neun Vereine als korporative Mitglieder an

Im Jahr 1916 verzeichnete der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen neben 100

Einzelmitgliedern erstmals ein \korporatives"48 Mitglied. Mit dem Anschlu�

eines K�unstlerinnenvereins begann die Entwicklung zu einem Verband. Es ist

leider nicht �uberliefert, welche K�unstlerinnenorganisation die erste Ortsgruppe

des Hamburger Bundes wurde. Es ist anzunehmen, da� es sich um den Verein

der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Magdeburg handelte, denn er trat um

1915/16 aus dem Frauenkunstverband aus und �anderte seinen Vereinsnamen in

K�unstlerinnenbund Magdeburg.

Im Jahre 1917 erh�ohte sich die Zahl der Ortsgruppen auf zwei.49 Auch

hier kann nur spekuliert werden, da� es sich um den Bund badischer K�unst-

lerinnen handelte. Bis 1919 stieg die Zahl der angeschlossenen Vereine auf

neun Ortsgruppen mit insgesamt knapp 600 Mitgliedern: Ortsgruppe Hamburg

(120 Mitglieder), Bund badischer K�unstlerinnen (120), Vereinigung D�ussel-

dorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen (87), Verband ost- und westpreu-

�ischer K�unstlerinnen, Kunstgewerbliche Gruppe Weimar-Bund, K�unstlerin-

nenbund Magdeburg (27), Dreist�adtebund (71), Ortsgruppe Stuttgart (31) und

Ortsgruppe M�unchen (100) des Frauenkunstverbandes.50

Zwischen 1920 und 1922 trat jedoch die mitgliederstarke Ortsgruppe aus

M�unchen wieder aus dem Bund niederdeutscher K�unstlerinnen aus.51 Die

�o�entlichen Aufgaben niederlegte, um dem Wunsch ihres Mannes nachzukommen, sich mehr

seinem Werk und dem Haushalt zu widmen. Siehe dazu: SUB H, DA:Br.: Korrespondenz

Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.7.1918.
48Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1916.
49Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1917.
50Bei den Vereinen in K�onigsberg und in Weimar fehlen die Angaben zu den Mitglieder-

zahlen. Die Addition der vorliegenden Zahlen ergibt zusammen 556 Mitglieder. | Frau-

enaufgaben im k�unftigen Deutschland. Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine f�ur

1918. Hg. v. Elisabeth Altmann{Gottheiner, Berlin 1918; Jahrbuch des Bundes Deutscher

Frauenvereine 1919 und 1920.
51Ida Dehmel bef�urchtete um 1920 den Austritt des Bundes badischer K�unstlerinnen. Ida

Dehmel berichtete ihrer Schwester in einem Brief, sie habe mit Eugenie Kaufmann \die

�ubelsten Erfahrungen gemacht". Sie warf der badischen Vorsitzenden \Schlamperei" vor,

weil sie Werkst�ucke \so skandal�os verpackt zur�uckgeschickt [habe], da� der ganze Kram

zum wegschmei�en" gewesen sei. Ida Dehmel schrieb weiter: \Auf meinen energischen Brief

hat sie so frech geantwortet, da� wir vom Bund aus ihren Einladungen nicht mehr folgen.

Ich schrieb ihr z. B. von meinen Sachen seien 3 kaputt angekommen. Sie antwortete: Es

ist uns bekannt, da� eine ihrer Arbeiten ruiniert war. Das ist doch unversch�amt. Ich ver-

mute, da� sie den Bund bad[ischer] K[�unstlerinnen] bei uns abmeldet, aber dann sind wir

immer noch 9 Gruppen." | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Benshei-

mer, undatiertes Brie�ragment. | Das Schreiben ist vor dem Austritt der M�unchnerinnen

zu datieren. Kurzfristig geh�orte m�oglicherweise auch eine weitere K�unstlerinnenvereinigung
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verbleibenden acht Ortsgruppen des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen

z�ahlten 1922 noch insgesamt 518 Mitglieder.52 Zwei Jahre sp�ater geh�orten

zum Hamburger Verband nur noch f�unf Anschlu�vereine53; es waren die

Organisationen der St�adte Magdeburg, Weimar und D�usseldorf ausgestiegen.

Nachdem der niederrheinische K�unstlerinnenverein nicht mehr zum Bund

niederdeutscher K�unstlerinnen geh�orte und die Korporationen in Karlsruhe

und im Rhein-Main{Gebiet einen deutlichen Mitgliederschwund hinnehmen

mu�ten, sank die Mitgliederzahl 1924 auf 178 Personen.54

Im Bund niederdeutscher K�unstlerinnen fanden sich zun�achst alle Anschlu�ver-

eine des Frauenkunstverbandes au�er der Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-

Clubs in Berlin als Ortgruppe wieder. Damit unterhielten die meisten lokalen

Gruppen Doppelmitgliedschaften. Es war o�ensichtlich kein Problem, zwei ver-

schiedenen �uberregionalen Spitzenverb�anden angeschlossen zu sein; der Bund

niederdeutscher K�unstlerinnen �rmierte sogar weiterhin als Ortsgruppe des

Frauenkunstverbandes. Dies war m�oglich, weil sich beide Spitzenverb�ande die

gro�en Ziele, die sich der Frauenkunstverband bei seiner Gr�undung 1913 ge-

steckt hatte, geteilt hatten: Der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen bezweck-

te den \Zusammenschlu� aller k�unstlerisch t�atigen Frauen zu gegenseitiger

F�orderung in beruichen und wirtschaftlichen Fragen". Er sah seine Haupt-

aufgabe darin, \den Mitgliedern Gelegenheit zum Ausstellen ihrer Arbeiten

zu verscha�en"55. W�ahrend sich das Programm der norddeutschen K�unstle-

rinnen auf die Ausstellungs- und Verkaufsorganisation konzentrierte, trat der

zum Bund niederdeutscher K�unstlerinnen, da Dressler 1923 zehn Ortsgruppen angab. |

Dresslers Kunstjahrbuch, Bd. 1, 1923, S. 420.
52Ortsgruppe Hamburg (36), Bund badischer K�unstlerinnen (130), Vereinigung D�usseldor-

fer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen (150), Verband ost- und westpreu�ischer K�unst-

lerinnen (24), Kunstgewerbliche Gruppe Weimar-Bund (10), K�unstlerinnenbund Magde-

burg (95), Ortsgruppe Stuttgart des Frauenkunstverbandes (28) und Dreist�adtebund (45).

W�ahrend die Mitgliederzahl beim Dreist�adtebund gegen�uber 1920 abgenommen hatte, ver-

zeichneten die K�unstlerinnen in D�usseldorf und in Magdeburg deutliche Zuw�achse. | HLA,

T/J 1217, Bund Deutscher Frauenvereine. Zusammenstellung der angeschlossenen Verb�ande

und ihrer Mitgliedsvereine, der Mitglieder des engeren und des Gesamtvorstandes . . . , Sep-

tember 1922.
53Ortsgruppe Hamburg (26), Bund badischer K�unstlerinnen (50), Verband ost- und west-

preu�ischer K�unstlerinnen (24), Ortsgruppe Stuttgart des Frauenkunstverbandes (28) und

Dreist�adtebund (50).
54HLA, Karton 11, Abt. 3, 11{36,3: 2194, Zusammenstellung der angeschlossenen

Verb�ande und ihrer Mitgliedsvereine, sowie der Mitglieder des engeren und des erweiter-

ten Gesamtvorstandes, November 1924.
55Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1919.
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Frauenkunstverband unter dem Vorsitz von K�athe Kollwitz in erster Linie f�ur

Chancengleichheit in der Ausbildung und im Berufsalltag ein. Bildungspoli-

tische Initiativen sind f�ur den Bund niederdeutscher K�unstlerinnen hingegen

nicht bekannt, obwohl die k�unstlerischen Ausbildungsgelegenheiten f�ur Frau-

en in der Hansestadt am Beginn des 20. Jahrhunderts beschr�ankt waren.56

Neben den kunstgewerblichen Ausbildungsst�atten57 gab es die M�oglichkeit,

Privatunterricht bei einzelnen Malern zu nehmen oder das Schulatelier und

die Fortbildungskurse bei dem Bildnis- und Landschaftsmaler Arthur Siebelist

(1870{1945) zu besuchen. Viele Sch�ulerinnen studierten auch an der Privatmal-

schule f�ur Damen, die Valesca R�over (*1849) kurz vor der Jahrhundertwende

gegr�undet hatte.58

Die Kunstf�orderung der Hamburger Korporation bezog die Schwesterverei-

nigungen des Frauenkunstverbandes mit ein. So veranstaltete der Bund nieder-

deutscher K�unstlerinnen eine umfangreiche Ausstellung von Gem�alden, Plasti-

ken, Gra�ken und kunstgewerblichen Arbeiten, die vom 1. Dezember 1916 bis

1. Januar 1917 in der Galerie Commeter in der Hansestadt zu sehen war und

�uberregionale Beachtung fand. Die Hamburger K�unstlerinnen luden s�amtliche

Mitglieder des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen | \auch diejenigen, die

durch Gruppen dem Bund angeschlossen" waren | sowie in den \festgesetz-

ten Grenzen die Gruppen des Frauenkunstverbandes und zwar nach der Zahl

ihrer Mitglieder: die gro�en Gruppen mit je zw�olf Kunstwerken, die mittleren

mit sieben, die kleinen mit drei"59 zur Schau in die hanseatische Kunsthand-

lung ein. Ziel dieser ersten gro�en Aktion des Bundesverbandes mit Sitz in

Hamburg war es wohl, m�oglichst vielen K�unstlerinnen �O�entlichkeit und Ge-

legenheit zum Verkauf zu bieten.60

56Zu den Ausbildungsm�oglichkeiten in Hamburg siehe: Schar�, Ausbildungsm�oglichkeiten

f�ur K�unstlerinnen, S. 77�.
57Die Kunstgewerbeschule war ab 1907 f�ur Studentinnen zug�anglich.
58Im Jahre 1895 stellte sie die fortschrittlichen und umstrittenen Lehrer Ernst Eitner und

Arthur Illies an. Die Schule wurde 1904 von Gerda Koppel �ubernommen. Weitere Lehrer

ab 1904: Hermann Bruck, Friedrich Ahlers{Hestermann, Franz N�olken und Fritz Friedrichs.

Ab dem Jahre 1921 erhielt die Schule die staatliche Anerkennung als \Ersatz- und Fortbil-

dungsschule". | Vgl. Frauen ohne Geschichte | Geschichte ohne Frauen? S. 39f.
59Deutscher Lyceum-Club, 12. Jg., Nr. 10, 1.10.1916.
60Diese Vermutung dr�angt sich bei der Ausstellungskritik von Carl Rotte im Hamburger

Correspondent auf: \. . . Talente verb�unden sich gern aus dem Gef�uhl heraus, da� Einig-

keit stark macht, da� viele Wenig ein Viel machen. . . . Ein anderes der zur gegenseitigen

wirtschaftlichen F�orderung geschlossene Bund. Der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen ist

von der letzeren Art. Vertreterinnen der verschiedensten Richtungen sind in ihm vereint

und neben einigen gro�en Lichtern stehen viele kleinere und kleinste." | Hamburgischer

Correspondent, Nr. 648, 20.12.1916.
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\Geleistet hat der Frauenkunstverband tats�achlich nichts".

Dehmel gegen Kollwitz

Die Motive, die den Bund niederdeutscher K�unstlerinnen dazu veranla�te, die

Ortsgruppen des Frauenkunstverbandes als Mitglieder aufzunehmen und zur

Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs auf Distanz zu gehen, sind nur aus

der Sicht von Ida Dehmel �uberliefert. In ihrer vielfach zitierten \Mannheimer

Rede" aus dem Jahre 1927 wird deutlich, da� die Verantwortlichen des Frau-

enkunstverbandes schon bald nach der 1913 erfolgten Gr�undung der Spitzen-

korporationen erkennen mu�ten, da� sich die unterschiedlichen Verbandsziele

nicht mit ein- und derselben Organisation erreichen lie�en. Die verschiede-

nen Vereinsstrukturen und -ziele der lokalen Mitgliedsvereinigungen bereite-

ten Probleme. Der Versuch, zwei Gesch�aftsstellen zu unterhalten, funktionier-

te nicht. Ida Dehmel urteilte daher r�uckblickend �uber den Frauenkunstver-

band: \Das ganze Gebilde war von vornherein zur Unfruchtbarkeit verurteilt

und zur Uneinigkeit dazu."61 Ihre Erinnerungen geben einen Eindruck von den

Spannungen, die es innerhalb des Frauenkunstverbandes gab. Die Berliner Mit-

glieder lehnten alle Aktivit�aten ab, die nicht den Gleichberechtigungskampf

im Kunstbetrieb betrafen. Trotz dieses Widerstandes62 organisierte Eugenie

Kaufmann in Mannheim viele Ausstellungen und leistete dadurch �okonomi-

sche Hilfe. Ida Dehmel f�uhrte weiter aus: \Ein weiterer Streitpunkt zwischen

Mannheim und Berlin war der, da� Frau Kaufmann von vornherein auch die

Kunstgewerblerinnen aufgefordert hatte, w�ahrend Berlin nur Malerinnen und

Bildhauerinnen aufnahm." Die Berlinerinnen forderten einen Leistungsnach-

weis und f�uhrten deshalb \ein peinlich genaues Verh�or �uber die Vorbildung"

der neueintretenden Mitglieder. Sie verlangten von den anderen Ortsgruppen

des Frauenkunstverbandes, die gleichen Aufnahmekriterien anzuwenden. Die

Perlweberin Ida Dehmel, die keine entsprechende kunstgewerbliche Ausbildung

nachweisen konnte, klagte deshalb: Ein \armes Huhn wie ich, Autodidaktin

. . . [konnte] der Aufnahme nicht teilhaftig werden"63. \In Opposition zu dieser

Engherzigkeit und Torheit" gr�undeten daraufhin die Frauen in Hamburg den

Bund niederdeutscher K�unstlerinnen und erm�oglichten auch Kunstgewerblerin-

nen die Mitgliedschaft. Auch Eugenie Kaufmann emp�orte sich gegen die von

Ida Dehmel so bezeichnete \Berliner Diktatur", jedoch ohne Erfolg. Die Gattin

61Auszug aus: Ida Dehmel, Mannheimer Rede, 1927. Abgedruckt in: Gegenlicht, S. 12f.;

sowie in: Ariadne, Heft 8, Juli 1987, S. 4f.
62Ida Dehmel gebrauchte die Formulierung \im st�andigen Kampf mit der Berliner

Gesch�aftsstelle" ohne jedoch konkret die unterschiedlichen Standpunkte zu bezeichnen. |

Ebd.
63Dagegen wurde Ida Dehmel im Deutschen Werkbund als Mitglied aufgenommen.
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von Richard Dehmel vermutete, da� K�athe Kollwitz, die Vorsitzende des Frau-

enkunstverbandes, von den Berlinerinnen \gegen die Mannheimer Gesch�afts-

stelle instruiert" wurde: \. . . in entscheidenden Momenten traf dann bei Frau

Kaufmann ein fulminanter Brief von K�athe Kollwitz ein, der selbstverst�and-

lich so einsch�uchternd wirkte, da� Rebellion unterblieb." Die Vorsitzende des

Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen stellte fest: \Geleistet hat der Frauen-

kunstverband tats�achlich nichts; ich wei� nicht, ob er noch existiert, aber er

steht h�ochstens noch auf dem Papier. Unser Bund Niederdeutscher K�unstle-

rinnen dagegen, dem sich auch Frau Kaufmann mit dem Verband Badischer

K�unstlerinnen angeschlossen hatte, erfreute sich eines starken Lebens."64 Mit

dieser historischen Darstellung �uber die Entstehung des Bundes niederdeut-

scher K�unstlerinnen versuchte Ida Dehmel 1927 die Absonderung vom Frau-

enkunstverband und die neue Initiative zur Gr�undung des Bundes Deutscher

K�unstlerinnen zu rechtfertigen. Dabei verzichtete sie nicht auf eine entspre-

chende Polemik.

Mit der Aufnahme von kunstgewerblich arbeitenden Frauen stellte sich Ida

Dehmel auf die Seite der Mannheimer Gesch�aftsf�uhrerin und gegen den Berli-

ner Vorstand und K�athe Kollwitz. Die Kontroverse zwischen den beiden Frauen

wurde verst�arkt, als sich ein �o�entlicher Disput zwischen Richard Dehmel und

K�athe Kollwitz in der Zeitschrift Vorw�arts entfachte. Der Dichter rief in einem

Aufsatz vom 22. Oktober 1918 zum tapferen Kampfeinsatz derjenigen auf,

die mutig und willens seien, freiwillig Deutschland vor einem schmachvollen

Frieden zu bewahren. Emp�ort entgegnete die Gra�kerin am 30. Oktober dem

Dehmelschen Aufruf: \Es ist genug gestorben! Keiner darf mehr fallen! Ich

berufe mich gegen Richard Dehmel auf einen Gr�o�eren welcher sagte: `Saat-

fr�uchte sollen nicht vermahlen werden' "65. K�athe Kollwitz wollte mit ihrem

ersten �o�entlichen Bekenntnis gegen die Fortsetzung des Krieges verhindern,

da� die opferbereite Jugend Deutschlands nach dem Herbst 1914, in dem ihr

j�ungster Sohn Peter (1896{1914) als Kriegsfreiwilliger auf dem Schlachtfeld

gestorben war, ein zweites Mal ihr Leben lassen w�urde.

64Dehmel, Mannheimer Rede. In: Gegenlicht, S. 12.
65Zitat entnommen aus: Kollwitz, Tageb�ucher, S. 839�.; Vgl. auch Annegret J�urgens-

Kirchho�, Schreckensbilder: Krieg und Kunst im 20. Jahrhundert, Berlin 1993, S. 282.
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Exkurs: Ida Dehmel

Ida Dehmel66 ist am meisten bekannt durch ihre Ehe mit dem Dichter Richard

Dehmel (siehe Abbildung 25). Mit ihm war die am 14. Januar 1870 gebore-

ne Tochter aus der gro�b�urgerlichen j�udischen Familie Coblenz aus Bingen

am Rhein seit 1901 verheiratet. Als seine ideale Gef�ahrtin und Muse war sie

eng mit dem Werk Richard Dehmels verbunden.67 Nach seinem Tod im Jahre

1920 begr�undete sie zur Pege seines literarischen Nachlasses die Dehmelstif-

tung und die Dehmelgesellschaft. Das Dehmelhaus in Blankenese konnte somit

weiterhin als Tre�punkt f�ur Intellektuelle, Schriftsteller und K�unstler genutzt

werden.68

Ida Dehmel nutzte ihre Begabung, Menschen zusammenzuf�uhren sowie Ta-

lente zu entdecken und zu f�ordern. In ihrer Jugend stand sie in Kontakt zu

Stefan George (1868{1933). In der ersten Ehe mit dem Konsul Leopold Auer-

bach gelang es ihr, einen Salon im Berliner Tiergarten zu etablieren, der sich

zu einem Tre�punkt f�ur Intellektuelle, bildende K�unstler, Musiker und Dichter

entwickelte. Ihr erstes �o�entliches Wirken begann im Frauenklub Hamburg, f�ur

den sie ihre weitl�au�gen Kontakte zur K�unstlerszene einsetzte. Sie vermittel-

te sowohl ber�uhmte wie auch junge unentdeckte Kunstscha�ende. Aus dieser

Organisationst�atigkeit entwickelte sich die F�orderung der bildenden und ange-

wandten K�unste. Im Mai 1913 geh�orte sie zu dem Personenkreis, welcher alle

kunstt�atigen Frauen Deutschlands dazu aufrief, dem Frauenkunstverband bei-

zutreten (siehe Abbildung 24). Sie unterschrieb das Flugblatt als Vertreterin

der Hamburger K�unstlerinnen.

66Vgl. H�opker{Herberg, Frau Isi. In: Year Book of the Leo Baeck Institute XII, 1967, S.

103{134; Ida Dehmel, 1870{1942. Katalog der Ausstellung vom 14. Januar bis 27. Februar

1970. Staats- und Universit�atsbibliothek Hamburg, Hamburg 1970; Elsbeth Wol�heim, Auf-

bruch und Bescheidung. Ein Frauenschicksal zwischen \Destination"und Selbstbestimmung.

In: Gegenlicht, S. 32{43; Elisabeth H�opker{Herberg, Ida Dehmel. Maklerin in rebus littera-

rum. In: Liebe, die im Abgrund Anker wirft: Autoren und literarisches Feld im Hamburg

des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Inge Stephan und Hans{Gerd Winter, Berlin/Hamburg 1990,

S. 13{39; Maria Fris�e, Alle leben von geborgtem Licht. Ida Dehmel | ein Lebensbild. In:

Kontrapunkt. GEDOK gestern{heute, S. 15{27; Helmut Stubbe{da Luz, Die Stadtm�utter.

Ida Dehmel, Emma Ender, Margarete Treuge, Hamburg 1994, S. 14{36; Sabine Henning,

Ida Dehmel: \treusorgende Mutti" und \unverfrorene" Strategin. In: 70 Jahre GEDOK, S.

17{19; Matthias Wegner, Aber die Liebe. Der Lebenstraum der Ida Dehmel, M�unchen 2000.
67Zu Richard Dehmel vgl. auch: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Spra-

che. Hg. v. Walther Killy, Bd. 3, G�utersloh/M�unchen 1989, S. 16�.; Sabine Henning u. a.,

WRWlt | o Urakkord. Die Welten des Richard Dehmel, Ausstellung in der Staats- und

Universit�atsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky 3.8.{30.9.1995. [Bibliothemata, Bd. 14],

Bautz 1995.
68Ida Dehmel w�ahlte am 29. September 1942 den Freitod.
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Neben dem kulturellen Engagement war Ida Dehmel in der gem�a�ig-

ten Stimmrechtsbewegung als Vorstandsmitglied69 sowie als Redakteurin des

Vereinsorgans Frau und Staat70 aktiv. Sie setzte sich f�ur den gleichberechtigten

Zugang von Frauen zu den bestehenden Wahlrechtssystemen in den einzelnen

deutschen L�andern ein.71

In der Zeit des Ersten Weltkrieges arbeitete Ida Dehmel in der Kriegsf�ursor-

ge und bet�atigte sich im Vorstand des Stadtbundes Hamburgischer Frauenver-

eine.72 Sie geh�orte auch zum erweiterten Vorstand des Bundes Deutscher Frau-

envereine73, bei dem ihre Schwester Alice Bensheimer74 (1864{1935) von 1905

bis 1931 die Schriftleitung inne hatte (siehe Abbildung 26). Julius Bensheimer,

der Ehemann der Schwester, verlegte �ubrigens die Neue Badische Landeszei-

tung, in der Ida Dehmel zahlreiche Artikel und Rezensionen ver�o�entlichte.

69Mitbegr�underin und Schriftf�uhrerin der 1912 gegr�undeten Deutschen Vereinigung f�ur

Frauenstimmrecht und zeitweise Vorsitzende des 1910 gegr�undeten Norddeutschen Verban-

des f�ur Frauenstimmrecht, des Bezirksvereins Hamburg{Altona des Norddeutschen Verban-

des f�ur Frauenstimmrecht und des 1916 gegr�undeten Hamburger Landesvereins f�ur Frau-

enstimmrecht. | Vgl. ausf�uhrliche Darstellung der Hamburger Stimmrechtskorporationen:

Heinsohn, Politik und Geschlecht, S. 289{315.
70Als Beilage des Centralblattes des Bundes Deutscher Frauenvereine von 1912 bis 1916

erschienen.
71Der konservative Fl�ugel der Stimmrechtsbewegung wollte die Wahlrechtssysteme der

einzelnen L�ander in Deutschland beibehalten, um die politischen Verh�altnisse nicht zu

ver�andern. Die eher konservative Haltung Ida Dehmels kam auch durch ihre Mitgliedschaft

bei der Nationalliberalen Partei bzw. der Deutschen Volkspartei zum Ausdruck.
72Ihre Vorstandst�atigkeit endete nach einem Zerw�urfnis in den Jahren 1921/22; sie wurde

nicht mehr f�ur ein Vorstandsamt im Stadtbund nominiert.
73Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1916.
74Die 1864 in Bingen am Rhein geborene Schwester entfaltete in Mannheim, wo sie den

Verleger Julius Bensheimer geheiratet hatte, ein breites sozialf�ursorgerisches und frauen-

politisches Engagement: seit 1899 Schriftf�uhrerin und seit 1911 auch stellvertretende Vor-

sitzende der Mannheimer Ortsgruppe des Vereins Frauenbildung{Frauenstudium; seit 1904

Vorstandsmitglied des Mannheimer [Frauen-]Vereinsverbandes; seit 1906 Mitglied der st�adti-

schen Armenkommission (im selben Jahr erhielt sie die Friedrich-Luisen{Medaille). Auf ihre

Initiative ging die Einrichtung einer ersten badischen Jugendgerichtshilfe im Jahre 1909

zur�uck. Sie war au�erdem in der Tuberkulosef�ursorge t�atig. Im Ersten Weltkrieg arbeitete

sie in der Zentrale f�ur Kriegsf�ursorge und leitete die Mannheimer Notgemeinschaft. Sie or-

ganisierte eine Rechtsschutzstelle f�ur Frauen und M�adchen und baute den Stadtverband der

Mannheimer Frauenvereine auf. Als Schriftf�uhrerin des Bundes Deutscher Frauenvereine gab

sie in den Jahren 1921 bis 1931 das Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine

heraus, arbeitete bei der Ver�o�entlichung der Jahrb�ucher mit und richtete das Archiv des

Bundes Deutscher Frauenvereine ein. | StadtA Ma, S1/Personen 2484, Alice Bensheimer;

Nachruf in: Die Frau, 42. Jg., Heft 7, April 1935.
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Das Verdienst der h�ochst aktiven und regen Kunstkritikerin, Kunstken-

nerin und M�azenin ist es, sowohl musikalisch und schriftstellerisch t�atige als

auch malende und zeichnende Frauen und M�anner mit einem wohlwollenden

und interessierten Publikum zusammengebracht zu haben.75 Auf dem Gebiet

der Kunstf�orderung schuf sie mehrere Organisationen, welche die K�unstlerpro-

tektion vom privaten Salonkreis in eine institutionalisierte, �o�entliche Form

�uberf�uhrten. Tats�achlich betrachtete die Ehefrau von Richard Dehmel die

K�unstlerhilfe und den K�unstlerinnenbund als ihre \Spezialgebiete"76, welche

sie nicht ohne weiteres aufzugeben bereit war. Die Abh�angigkeit ging so weit,

da� Ida Dehmel bef�urchtete, da� der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen

\sich an dem Tag, an dem . . . [sie den Vorsitz] niederlege, au�osen"77 werde.

Ohne den Schutz und das Engagement von Ida Dehmel war das Vereinsleben

der K�unstlerinnen in der Hansestadt nicht aufrecht zu erhalten.

Die Hamburger Vereinigung bleib unter ihrem Vorsitz �uber die Inationskri-

se hinweg bestehen, auch wenn die Ausstellungs- und Verkaufst�atigkeiten f�ur

mehrere Jahre ruhten. In der zweiten H�alfte der 1920er Jahre sammelten sich

die hanseatischen K�unstlerinnen wieder unter der �Agide ihrer ehemaligen Vor-

sitzenden. Dieses Mal jedoch erhielt die gesellige Komponente ein st�arkeres

Gewicht und die Mitgliedschaft wurde auf Frauen erweitert, die auf ande-

ren k�unstlerischen Gebieten wie der Musik oder der Literatur t�atig waren

oder sich der Kunstf�orderung verschrieben. Der Umbau des alten niederdeut-

schen K�unstlerinnenbundes erfolgte unter der Bezeichnung Bund Hamburgi-

scher K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen. Heute �rmiert die Vereinigung

unter dem Namen GEDOK Hamburg.

Weibliche Kunstf�orderung in der Frauenk�unstlerhilfe und

im Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst

Im November 1914 bildete sich aus den Kreisen des Hamburger Frauenklubs

als Teil der Kriegsf�ursorge die Frauenk�unstlerhilfe, welche bildende K�unstler

und K�unstlerinnen der Stadt durch den Erwerb von Kunstwerken unterst�utz-

te. Die Mittel f�ur die Ank�aufe stammten aus Erl�osen von Verkaufsausstellun-

gen und aus Eintrittsgeldern, die die Damen bei sogenannten Nachmittagtees

75Dabei galt sie weniger als integrierende Pers�onlichkeit. Zeitgen�ossische Stimmen, wie

zum Beispiel Gustav Schieer, warfen ihr vor, geltungss�uchtig, ehrgeizig und unkollegial zu

sein.
76SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.7.1918.
77Ebd.
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mit musikalischen, literarischen und k�unstlerischen Darbietungen in ihren Pri-

vath�ausern einnahmen.78 Besonders hervorzuheben ist eine Verkaufsschau samt

Verlosung in der Galerie Commeter im Herbst 1915, die die Frauenk�unstlerhil-

fe organisiert hatte und zu der alle Hamburger Kunstscha�enden ihre Werke

einsenden sollten.79 Die Ausstellung zeitgen�ossischer Kunst kam auf Initiative

der Kunsthistorikerin Dr. Rosa Schapire80 zustande. Gemeinsam mit Marga-

rethe Havemann, der Vorsitzenden des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen,

78Vgl. Gustav Schieer, Eine Hamburgische Kulturgeschichte 1890{1920. Beobachtun-

gen eines Zeitgenossen. Bearb. v. Gerhard Ahrens, Hans Wilhelm Eckhardt und Renate

Hauschild{Thiessen, Hamburg 1985, S. 526f.
79Der Deutsche K�unstler, 2. Jg., Nr. 5, 15.8.1915; Die Werkstatt der Kunst, 14. Jg., Heft

42, 2.8.1915; D�orte Zbikowski, Die Sammlung Rauert in ihrer Zeit. In: Nolde, Schmidt{

Rottlu� und ihre Freunde. Die Sammlung Martha und Paul Rauert. Hamburg 1905{1958.

Hg. v. Eva Caspers, Wolfgang Henze, Hans{J�urgen Lwowski, Hamburg 1999, S. 56. |

Die Verkaufsausstellung sollte zun�achst im September statt�nden, wurde dann aber aus

\Zweckm�a�igkeitsgr�unden" auf den Oktober 1915 verschoben. | Der Deutsche K�unstler, 2.

Jg., Nr. 6, 15.9.1915; vgl. Maike Bruhns, Rosa Schapire und der Frauenbund zur F�orderung

deutscher bildenden Kunst. In: Avantgarde und Publikum. Zur Rezeption avantgardistischer

Kunst in Deutschland 1905{1933. Hg. v. Henrike Junge, K�oln/Weimar/Wien 1992, S. 279,

Fu�note 25.
80Rosa Schapire wurde 1874 als Tochter einer angesehenen j�udischen Familie in Brody

(Ostgalizien) geboren und wuchs im �osterreich-polnischen Grenzgebiet auf. Als eine der er-

sten Frauen studierte sie Kunstgeschichte in Z�urich, Leipzig, Berlin und Heidelberg und pro-

movierte �uber den Frankfurter Maler Johann Ludwig Ernst Morgenstern. Im Jahre 1908 lie�

sie sich in Hamburg nieder, wo sie ihren Lebensunterhalt durch Vortr�age, Museumsf�uhrungen

sowie Kunst- und Sprachkurse an der Volkshochschule verdiente. Im Jahre 1939 emigrierte

die Kunsthistorikerin nach London, wo sie 1954 starb. Die Forschungen zu Rosa Schapire

konzentrierten sich bisher vornehmlich auf biogra�sche Aspekte und auf ihre Bedeutung bei

der Etablierung des Expressionismus. | Vgl. Gerhard Wietek, Dr. phil. Rosa Schapire. In:

Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, Bd. 9, 1964, S. 115{160; Gerd Presler, Sch�one

Gr�u�e an die liebe Ro. In: Art | Das Kunstmagazin, Heft 8, 1989; Ders., \Br�ucke" an Dr.

Rosa Schapire. Hg. v. der Kunsthalle Mannheim, Mannheim 1990; Bruhns, Rosa Schapire

und der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst. In: Avantgarde und Publi-

kum, S. 269{282; Shulamith Behr, Anatomy of the woman as collector and dealer in the

Weimar period: Rosa Schapire and Johanna Ey. In: Visions of the 'Neue Frau': Women and

the Visual Arts in Weimar Germany. Hg. v. Marsha Meskimmon and Shearer West, Alders-

hot 1995, S. 96{107; Rita Bake, Wer steckt dahinter? Hamburgs Stra�ennamen, die nach

Frauen benannt sind. Unter Mitarbeit von Wilfried Rottmann. Hg. v. d. Landeszentrale f�ur

politische Bildung, Hamburg 1996; Shulamith Behr, Dr. Rosa Schapire | Art Historian und

critic in Exile. In: Keine Klage �uber England? Deutsche und �osterreichische Exilerfahrungen

in Gro�britannien 1933{1945. Hg. v. Charmian Brinson u. a., M�unchen 1998, S. 215{223; Ul-

rike Wendland, Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben

und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler,

2 Teile, M�unchen 1999, S. 594{598.
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sa� sie in der siebenk�op�gen Jury. Das Unternehmen fand im April 1916 seine

Fortsetzung in der Ostermesse der Frauenk�unstlerhilfe.81

\Br�ucken zwischen Scha�enden, Genie�enden und Museen".

Der Bund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst

Die Frauenk�unstlerhilfe erhielt unter der �Agide von Rosa Schapire und Ida

Dehmel eine feste organisatorische Form.82 Mit der Gr�undung des Bundes zur

F�orderung deutscher bildenden Kunst wurde das Projekt der K�unstlerf�orde-

rung auf das ganze Deutsche Reich �ubertragen und auf eine ausgew�ahlte k�unst-

lerische Stilrichtung spezialisiert. Der Frauenbund machte es sich zur Aufgabe,

Kunstwerke junger Expressionisten zu erwerben, um diese den Museen, die

modernde Kunst sammelten, als Geschenk zu �uberlassen. Der Impuls, sich f�ur

den Expressionismus zu engagieren, kam von Rosa Schapire, die Emil Nolde83

(1867{1956) pers�onlich kannte und die sp�ater auch in Kontakt mit anderen

Malern der K�unstlergruppe Br�ucke und des Expressionismus, vor allem ab

1909 mit Karl Schmidt{Rottlu� (1884{1976), stand.

Die Kunsthistorikerin und Sammlerin setzte sich seit 1908 daf�ur ein, die ex-

pressionistischen K�unstler sowohl �nanziell und als auch ideell zu unterst�utzen.

So warb sie als passives Mitglied der K�unstlergemeinschaft Br�ucke f�ur weitere

f�ordernde Mitglieder.84 Um diese moderne Stilrichtung einem breiteren Publi-

kum nahe zu bringen, hielt sie zahllose Vortr�age, beteiligte sich an Diskussionen

und publizierte Aufs�atze. Im Jahre 1923 ver�o�entlichte sie ein Werkverzeichnis

der Gra�k von Karl Schmidt{Rottlu�.85

81Deutscher Lyceum-Club, 12. Jg., Nr. 3, 1.3.1916.
82Wietek bezeichnet die Frauenk�unstlerhilfe als Vorg�angerin des Frauenbundes. | Wie-

tek, Rosa Schapire. In: Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, S. 120, Fu�note 28;

vgl. Zbikowski, Die Sammlung Rauert in ihrer Zeit. In: Nolde, Schmidt{Rottlu� und Ihre

Freunde, S. 56{58.
83Nach Dissonanzen zwischen ihr und Nolde wandte sie sich Schmidt{Rottlu� zu. | Vgl.

Schieer, Eine Hamburgische Kulturgeschichte, S. 302.
84Zu den passiven Br�uckemitgliedern siehe: Behr, Anatomy of the woman as collector and

dealer. In: Visions of the 'Neue Frau', Fu�note 2, S. 104; Henrike Junge, Wohlfeile Kunst. Die

Verbreitung von K�unstlergraphik seit 1870 und die Gri�elkunst-Vereinigung, Mainz 1989,

S. 167; Zbikowski, Die Sammlung Rauert in ihrer Zeit. In: Nolde, Schmidt{Rottlu� und ihre

Freunde, S. 34.
85Rosa Schapire, Karl Schmidt{Rottlu�s graphisches Werk bis 1923, Berlin 1924. | Scha-

pires wichtigstes kunstgeschichtliches Werk ist die Herausgabe dieses Werkverzeichnisses.

Im Jahre 1911 erreichte sie f�ur Schmidt{Rottlu� eine Einzelausstellung in der Hamburger

Kunsthandlung Commeter.
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Mitten im Ersten Weltkrieg, im Juni 1916, initiierte Rosa Schapire den

Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst.86 In einschl�agigen

Kunstzeitschriften87 warb sie f�ur ihre Idee: \Die Ziele des Frauenbundes sind

weiter gefa�t als jene, die sich Kunst- oder Museumsvereine zu stellen pe-

gen. Der Frauenbund beabsichtigt Br�ucken zwischen Scha�enden, Genie�enden

und Museen zu schlagen. Er will der oÆziell noch nicht anerkannten, ringenden

Kunst der Gegenwart Heimst�atten in Museen scha�en und sich ohne jede lokale

Begrenzung �uber ganz Deutschland erstrecken."88 Vorgesehen waren Vortr�age

und Ausstellungen, um das \Verst�andnis und Interesse f�ur die Kunst der Ge-

genwart zu erh�ohen"89. Es war geplant, in allen gr�o�eren St�adten Deutschlands

Ortsgruppen zu bilden. Die Mitglieder sollten jedes Jahr ein gra�sches Blatt

erhalten, \das nur f�ur sie gescha�en wird und nicht in den Handel kommt"90.

Die Vereinigung erhob einen Mindestjahresbeitrag von 20 Mark oder einen

einmaligen Beitrag von mindestens 300 Mark. Die �nanziellen Mittel nutzte der

Frauenbund, um Gra�ken und Gem�alde f�ur Museen zu erwerben. Die Ank�aufe

und die Mitgliederbeitr�age belebten den einschl�agigen Kunstmarkt. Um aber

dem Mi�verst�andnis vorzubeugen, es handle sich hierbei um eine unterst�utzen-

de Ma�nahme f�ur die K�unstler, bei der die k�unstlerische Qualit�at keine Rolle

spiele, beteuerte Rosa Schapire: \Die Absicht, die Kunstwerke einem Muse-

um als Geschenk anzubieten, schlie�t von vornherein alle au�erk�unstlerischen

Nebenzwecke, wie Wohlfahrtsbestrebungen . . . aus."91 Vielmehr ging es dem

Frauenbund darum, die �o�entlichen Galerien, deren Ankaufsbudgets gek�urzt

wurden, zu f�ordern. Die Initiatorin f�urchtete gar, da� bei l�angerer Kriegsdau-

er diese Etats noch weiter beschnitten werden. Die private Unterst�utzung der

�o�entlichen Museumsaufgaben betrachtete die Expressionismusexpertin auch

unter einem ideologischen Aspekt. Der F�orderkreis sorgte daf�ur, \da� den

Kunstwerken der Gegenwart rechtzeitig ihr Platz in jenen St�atten angewie-

sen werde, die der Aufbewahrung der edelsten Werke der Vergangenheit die-

86Als Gesch�aftsstelle diente ihre Privatadresse in der Osterbekstra�e 43. Die Wohnung

und Einrichtung von Rosa Schapire gestaltete Schmidt{Rottlu� 1921 als eine Art Gesamt-

kunstwerk des Expressionismus.
87Der Cicerone, 8. Jg., Heft 13/14, 1916, S. 289f.; Die Werkstatt der Kunst, 15. Jg., Heft 42,

17.7.1916; Die Literarische Gesellschaft, Hg. v. der Literarischen Gesellschaft, 4. Jg., Heft 6,

1918; Beiblatt der Zeitschrift f�ur B�ucherfreunde, Monatshefte f�ur Bibliophilie und verwandte

Interessen. Organ der Gesellschaft der Bibliophilen, der Deutschen Buchgewerbek�unstler und

der Wiener Bibliophilen-Gesellschaft, N. F. 8. Jg., 1916, S. 315f.
88Der Cicerone, 8. Jg., Heft 13/14, 1916, S. 289.
89Katalog der ersten graphischen Ausstellung des Frauenbundes zur F�orderung deutscher

bildenden Kunst 1918, Hamburg 1918.
90Der Cicerone, 8. Jg., Heft 13/14, 1916, S. 289.
91Ebd.
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nen"92. Ganz bewu�t stellte die Organisation die expressionistische Kunst in

den Vordergrund. Sie sorgte daf�ur, da� das Verst�andnis f�ur diese Stilrichtung

in wohlhabende Bev�olkerungsteile getragen wurde und zwang gleichzeitig die

Museumsdirektoren, sich mit dem Expressionismus auseinanderzusetzen. Der

missionarisch wirkende Bund wollte die modernen Kunstwerke rechtzeitig in

die Museen bringen, bevor sie in Vergessenheit geraten. Denn die Kunsthi-

storikerin wollte Kr�aften entgegenwirken, welche ausl�andische, insbesondere

franz�osische Ein�usse in der Kunst zugunsten einer rein deutschen Kunst ab-

lehnten. Schapire erwartete sogar, da� sich diese Tendenzen nach dem Kriege

noch verst�arken w�urden.

\Wir haben die Ehre, Sie aufzufordern". Der F�orderbund und seine Mitglieder

Das F�orderprojekt verstand sich als eine Fraueninitiative. Dies sollte mit der

Namensgebung der Vereinigung verdeutlicht werden, welche nicht im Sin-

ne eines Ausschlusses von M�annern, sondern als Ausdruck eines weiblichen

Selbstbewu�tseins zu verstehen war. Dazu Rosa Schapire: \Frauenrechtleri-

sche Tendenzen liegen dem Frauenbund ganz fern. Er wird dies auch durch

seine Ank�aufe beweisen. M�anner und K�orperschaften, die unseren Zielen na-

hestehen, sind als Mitglieder sehr willkommen. Durch den Namen wird nur

zum Ausdruck gebracht, da� eine Frau die intellektuelle Urheberin der Orga-

nisation ist und da� die geistige und k�unstlerische Leitung in Frauenh�anden

liegt."93

F�ur den Vorstand des F�ordervereins gewann Schapire Frauen, \die durch

ihre beruiche oder ihre Sammel-T�atigkeit den Beweis erbracht ha[tt]en, da�

sie ein Verh�altnis zur Kunst ihrer Zeit haben"94. Das Amt der ersten Vorsit-

zenden bekleidete Ida Dehmel95, Rosa Schapire �ubernahm die Schriftf�uhrung

und die �O�entlichkeitsarbeit.96 Au�erdem sa�en als erste Schatzmeisterin

92Ebd., S. 290.
93Ebd.
94Ebd.
95Richard Dehmel wurde nach 1910 passives Mitglied der Br�ucke.
96Die Gr�unde f�ur den Verzicht von Rosa Schapire auf den ersten Vorsitz h�angen m�oglicher-

weise mit deren Unerfahrenheit in Vereinsangelegenheiten und mit den besseren Kontakten

Ida Dehmels zu kunstf�ordernden Kreisen zusammen. So bat Rosa Schapire Ida Dehmel zum

Beispiel 1917 um Hilfe: \Nun bin ich in vereinstechnischen Dingen ganz unerfahren und

bitte um Ihre Direktion: muss ich den Damen des Hauptvorstandes vor der Tagung d.h.

jetzt mitteilen 1) dass die Absicht besteht eine Lithographie von M�uller als Mitgliedsblatt

zu erwerben. 2) 1 Bild von Schmidt{Rottlu� f�ur die Kunsthalle, zu dessen Annahme sich

Pauli bereit erkl�art habe oder gen�ugt es, wenn ihnen diese Abmachungen erst in Hamburg

mitgeteilt werden? Diese Punkte stehen wie alle Damen wissen auf der Tagesordnung. Ich
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Ida Marie Kling, als zweite Schatzmeisterin Martha Rauert97 (1869{1958)

sowie Magdalena Pauli98 und Selma Freifrau von der Heydt99 (1862{1944) aus

Elberfeld im Vorstand. Damit kamen die Mehrzahl der Frauen des engeren

Vorstandes aus Hamburg.

Der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst organisierte sich

als Dachverband mit Ortsgruppen; es waren aber auch Einzelmitglieder zuge-

lassen.100 Ziel war es, m�oglichst viele Mitglieder zu gewinnen, um die Mittel

f�ur die Schenkungen zusammen zu bekommen. Die Konstituierung der ersten

Ortsgruppe erfolgte in Hamburg am 6.6.1916 \mit einer stattlichen Anzahl von

Mitgliedern"101. Zur Werbung neuer Mitglieder versandte der Vorstand eine

pers�onliche Beitrittsau�orderung (siehe Abbildung 27 und 28) mit folgendem

Wortlaut: \Sehr geehrte gn�adige Frau, wir haben die Ehre, Sie aufzufordern,

unserer Organisation als Mitglied beizutreten."102 Bereits einen Monat sp�ater

meldete Rosa Schapire der Vorsitzenden Dehmel: \Wir wachsen langsam aber

stetig und haben es von 29 doch schon auf 53 Mitglieder gebracht. Aber kein

St�uck mit ausw�artigen Vorsitzenden!"103 Wie aus der Klage der Kunsthistori-

kerin zu entnehmen ist, gestaltete sich die Suche nach verl�a�lichen Personen,

die die Idee des Frauenbundes in anderen St�adten verwirklichen sollten, nicht

einfach. Nach Hamburg konnten weitere Ortsgruppen in Elberfeld, K�oln und

Berlin gebildet werden104; die Gr�undungen in den St�adten Bremen, Dresden,

k�onnte . . . ja schreiben, wir h�atten vorbereitender Weise diese Beschl�usse geplant und ho�-

ten auf ihre Zustimmung. Ich m�ochte aber nicht inkorrekt vorgehen." | SUB H, DA:Br.:

1917:288, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 11.7.1917.
97Ehefrau des Sammlers und Rechtsanwalts Paul Rauert, der Bruder der Frauenklub-

Vorsitzenden Bertha Rohlsen. Martha Rauert war seit 1908 passives Mitglied der Br�ucke.
98Ehefrau des Hamburger Kunsthallendirektors Gustav Pauli.
99Ihrem Ehemann August Freiherr von der Heydt und ihrem Sohn Dr. Eduard Freiherr

von der Heydt verdankt das Von der Heydt-Museum in Wuppertal wesentliche Best�ande

seiner Kunstsammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts.
100\Der Bund will an gro�en Pl�atzen Ortsgruppen gr�unden, an kleinen Einzelmitglieder

werben." | Die Werkstatt der Kunst, 16. Jg., Heft 12, 18.12.1916.
101Der Cicerone, 8. Jg., Heft 13/14, 1916, S. 290; Kunstchronik, N. F. 17. Jg., 1915/16, Nr.

38, 16.6.1916.
102Die Textfassung legte Rosa Schapire Ida Dehmel zur Genehmigung vor. | SUB H,

DA:Br.: 1916:219, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 12.7.1916.
103SUB H, DA:Br.: 1916:218, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 9.7.1916.
104Delegierte aus K�oln war Frau Le�mann, die Vorsitzende in Berlin Lotte von Mendelssohn

Bartholdy; in Elberfeld wirkte Selma Freifrau von der Heydt. Alle drei Damen nahmen an der

ersten Vorstandssitzung im August 1917 in Hamburg teil. F�ur den November 1917 planten

die K�olnerinnen eine gra�sche Ausstellung, auf der Ida Dehmel die Er�o�nungsrede halten

sollte. | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 8.8.1917.
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Essen105, Hagen, Heidelberg, L�ubeck und Mannheim folgten.106 Bis 1918 ent-

standen Ortsgruppen in zehn verschiedenen deutschen St�adten mit �uber 600

Gesamtmitgliedern107, ein Jahr sp�ater erh�ohte sich die Zahl der Anschlu�-

vereine auf zw�olf, die der Mitglieder auf �uber 700.108 Die Vorsitzenden der

Ortsgruppen bildeten zusammen mit dem Hauptvorstand den Ausschu�.109

Obwohl es urspr�unglich die Absicht war, in ganz Deutschland Vertretungen

aufzubauen, konstituierten sich fast ausschlie�lich in Nord- und Mitteldeutsch-

land Lokalvereine des F�orderbundes. Es gelang nicht, in Hessen, Bayern und

W�urttemberg entsprechende Ortsgruppen zu gr�unden, obwohl Ida Dehmel im

Sommer 1917 eine Gr�undung in M�unchen in Aussicht stellte.110

Die expressionistischen Geschenke an die Mitglieder und die Museen

Im ersten Vereinsjahr versandte der Frauenbund als Jahresgabe die Radierung

von Erich Heckel (1883{1970) \Hafeneinfahrt in Ostende"111. Im Jahre 1917

entschied sich der Vorstand aus einer Vorauswahl, die Rosa Schapire getrof-

fen hatte112, f�ur die Lithogra�e von Otto M�uller (1874{1930). Im darau�ol-

105Vorsitzende Emma Goldschmidt.
106Die Gr�undungsdaten der Ortsgruppen sind nicht bekannt. Geplant war auch eine Korpo-

ration in Oldenburg, welche jedoch aus ungekl�arten Gr�unden nicht zustande kam. Ank�undi-

gung von Schapire im Juli 1916, da� sie am kommenden Freitag nach Oldenburg f�ahrt \um

dort zu `gr�unden' ". | SUB H, DA:Br.: 1916:219, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 12.7.16; S

2658, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 11.10.1921. Siehe auch Abbildung 28.
107Die Werkstatt der Kunst, 17. Jg., Heft 46, 2.9.1918; Kunstchronik, N. F. 29. Jg., Nr. 40,

30.8.1918.
108Die Werkstatt der Kunst, 19. Jg., Heft 8, 24.11.1919.
109Daneben sah die Satzung als Vereinsorgane eine Ankaufskommission und die Mitglieder-

versammlung vor. Im Jahre 1918 z�ahlten zum Ausschu� die Vertreterinnen der Ortsgruppen:

Selma Freifrau von der Heydt aus Elberfeld, Helene Buschmann aus Hagen in Westfalen,

Ada Deichmann aus K�oln, Lotte von Mendelssohn Bartholdy aus Berlin, Elisabeth Marcus{

Sendler aus Berlin, Margarethe Stegmann aus Dresden, Toni Sch�utte aus Bremen und Felicie

Hartlaub (Ehefrau von Gustav Hartlaub, der zun�achst als Assistent und sp�ater als Leiter

an der Kunsthalle Mannheim t�atig war) aus Mannheim. | Katalog der ersten graphischen

Ausstellung des Frauenbundes zur F�orderung deutscher bildenden Kunst 1918; StadtA Ma,

Nachla� Fritz Wichert, 91, Schreiben von Gustav Hartlaub an Fritz Wichert, 17.8.1918.
110SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 8.8.1917. | Dies veran-

la�te Rosa Schapire, gegen�uber Ida Dehmel zu bemerken: . . . in S�uddeutschland kommen wir

ja gar nicht voran!" | SUB H, DA:Br.: 1917:288, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 11.7.1917.
111Kunstchronik, N. F. 29. Jg., Nr. 40, 30.8.1918. | Entstehungsjahr 1916, Ma�e

14,5x19,4cm.
112Rosa Schapire schrieb an Ida Dehmel, da� sie in Berlin gewesen sei und dort das Atelier

von Otto M�uller besucht habe. \Er will unser Mitgliedsblatt gern machen. Bedingungen wie

bei Heckel. Ich habe wundersch�one Sachen gew�ahlt, sie kommen in den n�achsten Tagen. Wir

werden die Wahl zwischen 7{8 Bl�attern haben. Sind aber sehr viel g�unstiger daran als das
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genden Vereinsjahr erforderte die wachsende Mitgliederzahl zwei Geschenk-

bl�atter. �Uber die getro�ene Wahl existieren verschiedene Angaben: W�ahrend

die Kunstchronik von einer Radierung von Wilhelm Lehmbruck (1881{1919)

spricht113, erw�ahnen die Neuen Bl�atter f�ur Kunst und Dichtung ein m�annliches

Bildnis (Holzschnitt) von Werner Gothein (*1890) und eine Lithogra�e von

Bruno (?) Krauskopf (1892{1960). Im Jahre 1919 wurde der Farbholzschnitt

\Menschen im Walde"114 von Conrad Felixm�uller (1897{1977) und eine Gra�k

von Max Unold (1885{1964) ausgegeben.115

Folgende Museen erhielten Geschenke: Im Jahre 1917 �uberwies der Frau-

enbund das Blumenstilleben \Georginen in Vase" (1912) von Karl Schmidt{

Rottlu� an die Kunsthalle Hamburg.116 Ein Werk mit dem Motiv einer Segelre-

gatta von Ernst Ludwig Kirchner (1880{1938) ging 1918 an die Bremer Kunst-

halle und eine Stadtansicht von Soest von Christian Rohlfs (1849{1938) nahm

die Mannheimer Kunsthalle entgegen117. Im gleichen Jahr stiftete der Frau-

enbund der Kunsthalle Hamburg das �Olgem�alde \Bildnis Bertie Rosenberg",

das Karl Schmidt{Rottlu� 1915 gemalt hatte.118 Ein Museum in Elberfeld

bedachte der F�orderverein 1919 mit einem Frauenbildnis von Fritz Friedrichs

(*1882).119

Neben den Jahresbl�attern und den Kunststiftungen organisierte der Frau-

enbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst regelm�a�ig Ausstellungen

vorige mal. Es wird eine Lithographie werden | nach unserer Wahl sogar farbig." | SUB

H, DA:Br.: 1917:288, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 11.7.1917. | Der Titel \Figuren im

Freien" ist nicht gesichert.
113Kunstchronik, N. F. 29. Jg., Nr. 40, 30.8.1918.
114Entstehungsjahr 1919, Ma�e 25x30cm.
115Neue Bl�atter f�ur Kunst und Dichtung, 2. Jg., 8. Heft, November 1919.
116Kunstchronik, N. F. 29. Jg., Nr. 40, 30.8.1918; Bruhns, Rosa Schapire und der Frauen-

bund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst. In: Avantgarde und Publikum, S. 274. |

DasWerk ( �Ol auf Leinwand, 84,5x76,5cm) wurde 1962 f�ur die Kunsthalle Bielefeld erworben.
117Bei beiden Werken ist unklar, um welche genauen Bildtitel es sich handelt. | Kunst-

chronik, N. F. 29. Jg., Nr. 40, 30.8.1918. | An anderer Stelle wird von einer Landschaft auf

Fehmarn von Ernst Ludwig Kirchner gesprochen; auch hier �ndet sich kein Bildtitel, der

mit Bezeichungen im Werkverzeichnis Kirchners �ubereinstimmt. | Neue Bl�atter f�ur Kunst

und Dichtung, 2. Jg., 8. Heft, November 1919.
118Bruhns, Rosa Schapire und der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst.

In: Avantgarde und Publikum, S. 274. | Das Werk wurde ebenso wie die \Georginen in

Vase" 1937 als \entartete Kunst" beschlagnahmt. Sein Verbleib ist unbekannt.
119Behr, Anatomy of the woman as collector and dealer. In: Visions of the 'Neue Frau',

Fu�note 2, S. 99; Neue Bl�atter f�ur Kunst und Dichtung, 2. Jg., 8. Heft, November 1919. |

Vermutlich handelte es sich bei dem Geschenk von Friedrichs um eine Gabe an das heutige

Von der Heydt-Museum in Wuppertal. F�ur die neue Galerie in Berlin war eine religi�ose

Komposition von Hettner (Vornamen unbekannt) vorgesehen.
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zeitgen�ossischer Kunst. In einer ersten Aktion wollte der Bund Gra�ken pr�asen-

tieren, doch die Organisation der Veranstaltung verz�ogerte sich. Rosa Schapire

kam deshalb die Idee, anstelle der Gra�kschau moderne Kunstwerke aus dem

Besitz von B�urgern der Hansestadt zu zeigen. Sie versprach sich von der Schau

eine vorz�ugliche \erzieherische Wirkung auf das Publikum" und war sich si-

cher, da� diese \. . . allein aus Neugier gl�anzend besucht" und \das Ereignis

der `Saison' "120 werden w�urde. Tats�achlich gelang es der Kunsthistorikerin die

Kunsthalle Hamburg f�ur ihren Plan zu gewinnen: Unter dem Titel \Von Wer-

ken neuerer deutscher Kunst aus Hamburger Privatbesitz" fand dort die erste

Ausstellung des Frauenbundes mit 164 Exponaten aus privaten Sammlungen

vom 11. November bis 2. Dezember 1917 statt.121 Eine weitere Ausstellung mit

Bildern aus den privaten Sammlungen Hamburger Familien veranstaltete die

Vereinigung in der Galerie Commeter im November 1917.122 Im darau�olgen-

den Jahr konnte dann die \Erste Graphische Ausstellung des Frauenbunds"

aus Hamburger Privatbesitz in der Kunsthalle gezeigt werden.123 Im Herbst

1918 wanderte eine Verkaufsschau nachimpressionistischer Kunst von Ham-

burg nach Elberfeld, Hagen, K�oln, Heidelberg, Wiesbaden, Bremen, Dresden,

L�ubeck, Breslau und Stuttgart.124

Der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst existierte nur we-

nige Jahre, seine Spur verliert sich nach der ersten H�alfte des Jahres 1919.

Die Kunsthistorikerin Maike Bruhns vermutet, da� sich die Vereinigung 1921

au�oste.125 Das Ende des F�ordervereins hing | so ist zu vermuten | mit den

ver�anderten politischen und �okonomischen Bedingungen der neugegr�undeten

Weimarer Republik zusammen. Doch auch Spannungen innerhalb der Vor-

standschaft k�onnten die Frauen veranla�t haben, die Organisation aufzuge-

ben. Nach Aussage der ersten Vorsitzenden Ida Dehmel im Sommer 1919 war

120SUB H, DA:Br.: 1917:289, Rosa Schapire an Ida Dehmel, 18.6.1917.
121Vgl. Bruhns, Rosa Schapire und der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden

Kunst. In: Avantgarde und Publikum, S. 274; Zbikowski, Die Sammlung Rauert in ihrer

Zeit. In: Nolde, Schmidt{Rottlu� und ihre Freunde, S. 57.
122Kunstchronik, N. F. 29. Jg., Nr. 16, 25.1.1918.
123Vgl. Bruhns, Rosa Schapire und der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden

Kunst. In: Avantgarde und Publikum, S. 274.
124Die Ausstellung verzeichnete gute Verkaufsergebnisse. | Kunstchronik, N. F. 29. Jg.,

Nr. 40, 30.8.1918; Neue Bl�atter f�ur Kunst und Dichtung, 2. Jg., 8. Heft, November 1919;

vgl. Schieer, Eine Hamburgische Kulturgeschichte, S. 528.
125Maike Bruhns erw�ahnt in der Fu�note 33 einen Brief Schapires an Ida Dehmel vom

11.10.1921 (siehe SUB H, DA:Br.: S 2658), in dem es u. a. um die Verteilung des Rest-

verm�ogens und einer abschlie�enden Vereinssitzung geht: Bruhns, Rosa Schapire und der

Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst. In: Avantgarde und Publikum, S.

275.
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der Umgang mit den Ortsgruppenvorsitzenden nicht immer einfach: \Die Da-

men sind furchtbar kritisch und schwer zu befriedigen. Ich genie�e allgemeines

Vertrauen, bin aber �au�erst belastet durch die Schapire, gegen die alle was

haben, ohne die aber der Bund keinen Monat l�anger existiert."126 Aus welchen

Gr�unden die F�ordermitglieder die Kunsthistorikerin ablehnten, ist leider nicht

bekannt.

Die Existenz und der Erfolg des F�orderbundes war eng mit der Person Ro-

sa Schapire verkn�upft. Es war ihr Verdienst, der expressionistischen Kunst zu

einem fr�uhen Zeitpunkt Aufmerksamkeit sowie Sammler und Sammlerinnen

verscha�t zu haben.127 Es gelang Rosa Schapire und Ida Dehmel, in kurz-

er Zeit eine stattliche Anzahl von Ortsgruppen und Mitgliedern aufzubauen.

Wenngleich Maike Bruhns in ihrer Untersuchung zu dem Schlu� kommt, da�

die \Resonanz [des F�ordervereins] im Publikum gering . . . und die Rezeption

auf bestimmte Sammler- und kunstinteressierte Kreise, darunter viele j�udi-

sche Hamburger, beschr�ankt"128 blieb, so darf nicht vergessen werden, da� die

Erschlie�ung eines kunstunterst�utzenden Frauenkreises die Basis f�ur die nach-

folgenden Ortsgruppen-Gr�undungen der Gedok bildete.129 Im F�orderkreis des

Expressionismus wuchs Ida Dehmel in die Rolle der M�azenin und Organisa-

torin hinein. Ohne ihre Hilfe, ihre Beziehungen und ihre Tatkraft w�are der

Frauenbund nicht lebensf�ahig gewesen.

126SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 21.5.1919. | Ida Deh-

mel berichtete Alice Bensheimer von der Vorstandssitzung des F�orderbundes im Mai 1919 in

Berlin. Obwohl sich Ida Dehmel entschlossen hatte, ab 1. M�arz 1919 alle �o�entlichen T�atig-

keiten abzugeben, schien sie die Vorstandst�atigkeit beim Frauenbund weiterhin wahrzuneh-

men. | Vgl. Henning, Ida Dehmel: \treusorgende Mutti" und \unverfrorene" Strategin. In:

70 Jahre GEDOK, S. 18.
127Maike Bruhns zitiert Rosa Schapire, die eine positive Bilanz ihrer Bem�uhungen zog: \In

keiner anderen Stadt Deutschlands [gemeint ist Hamburg] wurden Munch, Nolde, Kirchner

und Schmidt{Rottlu� so fr�uh und mit solcher Hingabe gesammelt. Unsere �o�entlichen In-

stitute sind verst�andnisvollen Privatsammlungen in einem sehr betr�achtlichen Zeitabschnitt

nachgehinkt und k�onnen sich mit dem, was in Privatbesitz vorhanden, keineswegs messen."

| Zitat eines Zeitungsausschnittes (o. Titelangabe) vom 6.6.1931: Bruhns, Rosa Schapire

und der Frauenbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst. In: Avantgarde und Publi-

kum, S. 277.
128Ebd., S. 275.
129Der Zusammenhang zwischen dem Bund niederdeutscher K�unstlerinnen und dem Frau-

enbund zur F�orderung deutscher bildenden Kunst sowie der sp�ater entstandenen Gedok f�uhrt

dazu, da� die Vereine in der Sekund�arliteratur oft verwechselt oder falsche Bez�uge herge-

stellt werden. So ist bei Helmut Stubbe{da Luz zu lesen, der Frauenbund habe 1925 neun

Mitgliedergruppen umfa�t. Au�erdem vermutet er den Frauenbund zur F�orderung deutscher

bildenden Kunst als eine Untergliederung des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen. | Hel-

mut Stubbe{da Luz, Die Stadtm�utter, S. 32.
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2 Der Bund Hamburgischer K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen

Nach dem Ersten Weltkrieg schr�ankten sich die Vereinsaktivit�aten des Bun-

des niederdeutscher K�unstlerinnen stark ein. W�ahrend der Ination mu�te so-

gar darauf verzichtet werden, Mitgliedsbeitr�age einzuziehen, da \die Mehrzahl

seiner Mitglieder in schwere wirtschaftliche Not geraten war. . . . Nur durch

die Opferbereitschaft Einzelner konnte der Verband aufrecht erhalten werden

und die ihm zugewiesenen Aufgaben erf�ullen, indem er bei allen wesentlichen

K�unstlerzusammenschl�ussen die auf bildendem Gebiet scha�enden Frauen ver-

trat."130 Ida Dehmel erf�ullte in Hamburg weiterhin die Funktion einer An-

sprechpartnerin. Insbesondere vertrat sie die Interessen der K�unstlerinnen in

der Kunstszene und in der Frauenbewegung. Auf Ausstellungen und Verkaufs-

schauen mu�te die norddeutsche K�unstlerinnenorganisation allerdings verzich-

ten. Die \Einzelarbeit" war, wie Ida Dehmel berichtete, \durch die Ungunsten

der Zeiten lahmgelegt"131.

Nach eigenen Aussagen hat die Vorsitzende der hanseatischen K�unstlerin-

nenvereinigung \mit nicht geringen, pers�onlichen Opfern . . . eigentlich ganz

allein, als standhafter Zinnsoldat"132 die Organisation aufrechterhalten. Nach-

dem sich die wirtschaftliche Situation Mitte der 1920er Jahre entspannt hatte,

fragten 1926 die Mitglieder des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen bei Ida

Dehmel an, \ob es m�oglich sei, wenigstens . . . [die] Hamburger Ortsgruppe wie-

der aueben zu lassen"133. Dieser Impuls f�uhrte dann zur Wiederbelebung der

Vereinsarbeit.

Der Frauenklub des Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine

Die Wiederaufnahme der Vereinst�atigkeit stand unmittelbar im Zusammen-

hang mit der Einrichtung eines Frauenklubs durch den Stadtbund Hamburgi-

scher Frauenvereine. Nachdem der 1906 gegr�undete Frauenklub Hamburg \der

130Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 7. Jg., Nr. 4, 1927, S. 31.
131Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926. | Trotz des eingeschr�ankten Vereins-

lebens ist der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen im Hamburger Adre�buch des Jahres 1926

aufgef�uhrt. Es ist davon auszugehen, da� sich der K�unstlerinnenverein infolge der Ination

nicht aufgel�ost hat, obwohl es entsprechende Darstellungen gibt, die von der Au�osung spre-

chen. | Siehe: Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur,

8. Heft, 26. Jg., 15.1.1930.
132Ida Dehmel, Mannheimer Rede, 1927. In: Gegenlicht, 12f.
133Ebd., S. 13.
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Ination zum Opfer gefallen"134 war und sein altes Domizil verloren hatte,

gr�undete der Stadtbund einen eigenen Klub, der im November 1926 R�aum-

lichkeiten im \Hamburger Hof" am Jungfernstieg 30 bezog.135

Vorbereitet wurde die Gr�undung eines Stadtbundklubs durch einen Artikel,

welcher im Sommer 1926 unter dem Titel \Sind Frauenklubs notwendig?" in

der Zeitschrift Frau und Gegenwart erschien.136 Seine Autorin Martha Kl�ock-

ner vertrat die Ansicht, da� sich sowohl die rein gesellschaftlich orientierten,

in der Aristokratie verwurzelten Frauenklubs als auch die rein fachlichen Zu-

sammenschl�usse �uberlebt h�atten. Sie setzte sich deshalb f�ur einen �uberkon-

fessionellen, unpolitischen Mittelstands-Frauenklub mit sozialer und kulturel-

ler Ausrichtung ein. Ein solcher Frauenklub schien ihr besser den aktuellen

Verh�altnissen zu entsprechen. Seine Funktion de�nierte sie als \zentrale Stel-

le f�ur die gesamten Fraueninteressen". Er sollte in erster Linie erwerbst�atigen

Frauen dienen. Dabei dachte Martha Kl�ockner unter anderem an eine ganz spe-

zielle weibliche Berufsgruppe: \Da sind die K�unstlerinnen, die geistig scha�en-

den Frauen, denen die Resonanz fehlt, weil sie sich keinen Konzertsaal, keinen

Vortragsraum, keine Ausstellungshalle mieten k�onnen. F�ur sie m�u�te der Klub

R�aume und Publikum (das durchaus nicht kritiklos zu sein braucht) haben."137

Die Frauenklubeinrichtungen sollten also nicht nur den eher beg�uterten

Kreisen, sondern besonders auch den Frauen mit entsprechender Bildung und

geistigen Interessen o�en stehen. Die Hamburger Frauen wollten ein \Klub

aller gebildeten Frauen"138 sein, da | so die Begr�undung | seit dem Ersten

Weltkrieg und durch die massive Geldentwertung viele gebildete Frauen kaum

die Verm�ogensverh�altnisse einer Mittelklasse erreichten.

Eine \neue Art von Geselligkeit" f�ur die geistige Elite der Hamburger

Frauenwelt

Innerhalb kurzer Zeit realisierte der Stadtbund die Idee eines neuen Frau-

enklubs und installierte einen \Mittelpunkt f�ur das Scha�en und Wirken"139

erwerbst�atiger Frauen mittlerer und h�oherer Gesellschaftsschichten.

Die neubezogenen R�aumlichkeiten sollten von der geistig, k�unstlerisch, sozi-

al und politisch engagierten Frau und ihren Vereinen als Versammlungsort, als

134Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 26, 29.6.1926.
135Vgl. Stubbe{da Luz, Stadtm�utter, S. 44{58.
136Martha Kl�ockner, Sind Frauenklubs notwendig? In: Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 22,

erstes Juniheft 1926.
137Ebd.
138Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 24, 15.6.1926.
139Ebd., 3. Jg., Nr. 45, 9.11.1926.
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Restaurant und als Freizeit- und Fortbildungsst�atte genutzt werden. Hierf�ur

richtete der Frauenklub des Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine ein Le-

sezimmer, einen Versammlungs- und Veranstaltungsraum, ein Teezimmer und

einen Speisesaal ein (siehe Abbildung 29). Gleichzeitig ho�ten die Initiatorin-

nen, da� das Haus auch von anderen Frauenvereinigungen besucht und somit

Kontakte gepegt und pers�onliche Bindungen verst�arkt werden k�onnten.

Das Konzept des jungen Klubs verband sich mit der Forderung nach einer

\neue[n] Art der Geselligkeit"140 au�erhalb gro�b�urgerlicher Konventionen. Die

Hamburgerinnen betrachteten es als Vorteil, wenn Teeabende, gesellige Zusam-

menk�unfte, Feste und Vereinsversammlungen nun nicht mehr in herrschaftli-

chen H�ausern oder in Konditoreien und Restaurants statt�nden mu�ten. Ihre

Begeisterung �uber den neuen Tre�punkt brachten sie mit folgenden Worten

zum Ausdruck: \Die Frauen Hamburgs wissen fortan, da� ein Haus da ist, das

ausschlie�lich den geistigen, k�unstlerischen, sozialen, beruichen und hauswirt-

schaftlichen Interessen des Frauenlebens dient."141

Die Einrichtung er�o�nete dar�uber hinaus die Chance, die �alteren und die

j�ungeren Frauen einander n�aher zu bringen.142 Zwischen den beiden Gene-

rationen hatte sich in den zwanziger Jahren eine Kluft gebildet, die vielfach

beklagt und diskutiert wurde. W�ahrend sich die Repr�asentantinnen der al-

ten Frauenbewegung mehr Anerkennung f�ur ihre Errungenschaften w�unschten

und sich daf�ur engagierten, nach der politischen Gleichberechtigung auch die

wirtschaftliche Emanzipation zu erringen, sah die junge Generation die zahlrei-

chen Bildungs- und Berufsm�oglichkeiten und das Frauenwahlrecht als selbst-

verst�andliche Frauenrechte an. Fast alle jungen Frauen waren in der Weimarer

Republik erwerbst�atig. Die M�utter jedoch mu�ten feststellen, da� neue Fragen

ihre T�ochter qu�alten. \Sie suchen nicht mehr nach Freiheit, sondern die Bin-

dung. Der Weg in die Welt ist ihnen o�en, aber wo ist der Pfad, der zur�uckf�uhrt

in das Heim und die Gemeinschaft"143, fragte Dr. Julie Meyer in ihrem Arti-

kel \Die junge und alte Generation in der deutschen Frauenbewegung". Die

Autorin verwies darauf, da� die Jungen die alten Vereinigungen, die f�ur die

Frauenrechte gek�ampft hatten, ablehnten. Die j�ungeren Frauen w�urden heute

nicht mehr diese Art von Vereinen suchen, die von einem engen Zirkel aktiver

Vorstandsdamen gelenkt werden, die unabh�angig von den �ubrigen Mitgliedern

Entscheidungen tre�en. Sie w�urden sich viel eher eine Gemeinschaft w�unschen.

Sie ho�ten, dort die Bindung zu erfahren, die sie als berufst�atige Frauen ver-

140Ebd.
141Ebd.
142Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 24, 15.6.1926.
143Ebd., 3. Jg. Nr. 10, zweites M�arzheft 1926.
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missen w�urden, erl�auterte Julie Meyer. Die freie und wirtschaftlich selbst�andige

Lebensf�uhrung habe eben ihre Schattenseiten: \Wohnungsnot . . . und ein Frau-

enleben, das verrinnt zwischen Bureauarbeit und unfreundlichem Mietszimmer

in fremder Familie, ohne ausreichende Ern�ahrung, ohne geistige Anregung, oh-

ne Existenzsicherheit, aufgew�uhlt von jeder Wirtschaftskrisis"144.

Tats�achlich waren die Vereine der Frauenbewegung nach der politischen

Wende 1919 nicht mehr in der Lage, die junge Frauengeneration zu binden. Sie

mu�ten sich mit best�andig abnehmenden Mitgliederzahlen ab�nden, nachdem

die Forderungen nach politischer Gleichberechtigung erf�ullt worden waren. In

der Realit�at seien viele Ziele der Frauenbewegung erst in Ans�atzen verwirklicht,

doch da der Handlungsraum abgesteckt sei, �ube der \Auf- und Ausbau der

erreichten Positionen"145 keine Faszination mehr aus, so die Ansicht von Ida

Dehmel.

Der Hamburger Stadtbund gri� mit der Neude�nition von Klubaufgaben

das Bed�urfnis der unverheirateten und berufst�atigen Frauen nach menschlicher

Begegnung und Geborgenheit auf. Gleichzeitig wurde f�ur diejenigen Frauen,

die den sogenannten freien Berufen angeh�orten, ein Forum gescha�en.

Die k�unstlerischen Fraueninteressen unter dem Dach des Hamburger Frau-

enklubs zusammenzufassen, bot sich durchaus an: W�ahrend die politischen

oder sozial engagierten Frauen ihre eigenen Interessengruppen bildeten, be-

sa�en in Hamburg die auf dem k�unstlerischen Sektor T�atigen keinen eigenen

Frauenverein. Au�erdem war es sinnvoll, die k�unstlerischen Kr�afte zu b�undeln

und zu koordinieren, weil dadurch kulturelle Veranstaltungen im Frauenklub

e�ektiver organisiert und gestaltet werden konnten.

Die Wiederbelebung der Hamburger K�unstlerinnenorganisation

Als der Frauenklub des Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine im Novem-

ber 1926 gegr�undet wurde, \tauchte der neue, noch nirgends verwirklichte Ge-

danke auf, K�unstlerinnen aller Kunstgattungen zusammenzufassen"146. Dieser

Gedanke korrespondierte mit den Vorstellungen des Frauenklubs, \den k�unst-

lerisch scha�enden Frauen Ausstellungsm�oglichkeiten" und den \Musikerinnen

die Gelegenheit f�ur Konzerte im kleinen Kreis", \den Dichterinnen die Vorle-

sung ihrer neuen Sch�opfungen vor verstehenden H�orerinnen"147 zu bieten. Der

Ansto� zur �O�nung des hanseatischen Bundes f�ur die musischen, darstellenden

144Ebd.
145Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926.
146Ebd.
147Ebd., 3. Jg., Nr. 45, 9.11.1926.
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und schreibenden Berufe, kam von K�unstlerinnengruppen, die an den Vorstand

des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnenmit dem Wunsch herangetreten wa-

ren, sich ihm anschlie�en zu k�onnen.148

Die Verwirklichung dieser Idee wurde mit der Wiederaufnahme des Vereins-

lebens des ehemaligen Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen verkn�upft. Die

erneuerte hanseatische K�unstlerinnenorganisation entstand somit unter einem

anderen Vorzeichen: Nun wurden nicht nur Malerinnen, Bildhauerinnen und

Kunsthandwerkerinnen als Mitglieder aufgenommen, sondern auch K�unstlerin-

nen anderer Kunstgattungen, wie der Schauspielkunst, des Tanzes, der Musik

oder der Literatur. In diesem Punkt unterschied sich der Zusammenschlu� am

st�arksten von den bestehenden K�unstlerinnenvereinigungen. Daneben wurden

auch die Frauen zur Mitgliedschaft aufgerufen, die sich der F�orderung der

K�unste verpichtet f�uhlten. Die Mitgliedschaft wurde auf Kunstfreundinnen

ausgedehnt, damit \durch die Gemeinschaft eine gegenseitige notwendige Re-

sonanz gescha�en"149 werde. Der Name der Gemeinschaft lautete Bund Ham-

burgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen.150 Mit der Namens�anderung

wurde der lokalen Beschr�ankung auf die Stadt Hamburg und der Aufnahme

von kunstf�ordernden Frauen Rechnung getragen.

\Herzlich einende Geselligkeit" f�ur die einsame K�unstlerin

Als sich der Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen kon-

stituierte, gri� Ida Dehmel einen Impuls auf, den Emma Ender (1875{1954),

die Vorsitzende des Stadtbundklubs, mit der Vision von ehrlicher und herzli-

cher Kameradschaft unter Frauen entwickelt hatte. Es sollte eine menschliche

Gemeinschaft als M�oglichkeit zur pers�onlichen Begegnung gescha�en werden.

Der neue Bund, so Ida Dehmel, sollte nicht wie bei den meisten anderen Verei-

nigungen der Interessenwahrung dienen: \W�ahrend dort der Zusammenschlu�

um einer Sache oder einer Idee willen geschieht, steht bei uns der Mensch,

die Pers�onlichkeit im Mittelpunkte unseres Interesses. . . .Wir wollen den Sam-

148Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 7. Jg., 4. Heft, S. 31.
149Undatiertes Rundschreiben, das vermutlich 1926 an interessierte Frauen versandt wurde.

Zitiert in: Ida Dehmel, Ausstellungskatalog, S. 66.
150 �Uber den Vorg�angerverein des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen existieren verschiedene Thesen: W�ahrend Elsbeth Wol�heim und Helmut Stubbe{da

Luz ihn richtigerweise dem Bund niederdeutscher K�unstlerinnen zuordnen, vertreten Sabine

Henning und Maike Bruhns die nur teilweise zutre�ende These, er sei aus dem Frauenbund

zur F�orderung deutscher bildenden Kunst hervorgegangen. Dora Horn{Zippelius hingegen

bezeichnet die neue Vereinigung in ihren Lebenserinnerungen als ehemalige Ortsgruppe des

Frauenkunstverbandes, was nur insofern richtig ist, als der Bund niederdeutscher K�unstle-

rinnen Mitglied dieses Verbandes war.
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melpunkt bilden f�ur alle die K�unstlerinnen, die sich aus der Einsamkeit ihres

Lebens nach Gemeinschaft sehnen."151

Hinter dieser Aussage verbarg sich das Verst�andnis Ida Dehmels, die K�unst-

lerin sei eine spezi�sch veranlagte und f�uhlende Pers�onlichkeit, die von der

Gesellschaft nicht verstanden werde und deshalb einsam bleibe. Sie interpre-

tierte die k�unstlerisch T�atige als ernsthaft Ringende, die versucht, mit ihrer

Kunst die eigene innere Welt auszudr�ucken. Begegne ihr aber Unverst�andnis

und Mi�erfolg, so ziehe sie sich in sich selbst zur�uck, sei \ratlos" und \verbit-

tert"152. Und doch brauche niemand so notwendig wie gerade die K�unstlerin

Anregung, Wechselwirkung, Ber�uhrung mit anderen Kunstgattungen, so ihre

�Uberzeugung.

Durch den Kontakt und den Austausch von K�unstlerinnen verschiedener

Sparten versprach sie sich eine �uberaus fruchtbare gegenseitige Anregungen:

\Was alles kann die T�anzerin der Malerin, die Musikerin der Dichterin

an k�unstlerischen Impulsen schenken!"153 Die Witwe des Dichters Richard

Dehmel ho�te darauf, da� die unverstandene leidende K�unstlerin in der neuen

Gemeinschaft nicht nur \Schicksalsgef�ahrtinnen", sondern auch Kunstfreun-

dinnen �nden w�urde, \die f�ahig und bereit sind, die Welt der Fantasie [sic!]

mitzuerleben"154 und die als Auftraggeberinnen den Kunstscha�enden zur

Seite stehen. Sie pr�agte deshalb das Bild von einer gesellschaftlichen W�arme,

die gescha�en durch Menschlichkeit, Liebe und G�ute von der neuartigen

Organisation ausgehe und die herrschende soziale K�alte vertreiben w�urde.155

Um eine \herzlich einende[r] Geselligkeit"156 zu pegen, veranstalteten die

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen w�ochentliche Nachmittagtees in den

R�aumen des Hamburger Frauenklubs, wo die Gemeinschaft selbstverst�andlich

ihren Sitz nahm und die R�aumlichkeiten nutzen konnte. Das \zwanglose Zu-

151Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926.
152Ida Dehmel, Neue Wege zur Gemeinschaft. In: Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929.
153Ebd.
154Ebd.
155Es ist m�oglich, da� Ida Dehmel mit dem Bild der Einsamkeit des sch�opferischen Men-

schen auch ihre eigene Situation beschrieb. Nach dem Tod ihres Sohnes 1917 und ihres

Ehemannes 1920 und in den �nanziell schwierigen Jahren litt sie selbst unter Vereinsamung.

Am 24.5.1926 schrieb sie Alice Bensheimer: \Wenn ich k�unstliche Bewegung um mich mache,

kann ich mir nat�urlich irgendwelche Menschen angeln. Sobald ich mich aber still verhalte,

bin ich ganz allein." | Zitat abgedruckt in: H�opker{Herberg, Frau Isi. In: Year Book of the

Leo Baeck Institute XII, 1967, S. 130.
156Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926.
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sammentre�en der Mitglieder am Teetisch im Stadtbundklub"157 besa� einen

hohen Stellenwert im Vereinsalltag.

Die Frauenvereinigung war bewu�t als ausschlie�lich weiblicher Zirkel kon-

zipiert. Im Kreis von Gleichgeschlechtlichen sollten die Frauen aus dem Schat-

ten der M�annerwelt heraustreten und sich selbst darstellen. Nicht l�anger \sich

zu verstecken, herabzusetzen, zu schweigen"158, sondern aus sich herauszuge-

hen und auf eigener Meinung zu beharren, wurden die Mitglieder ermuntert.

Die Gemeinschaft wollte einen Rahmen bieten, \in nat�urlicher Weise, ohne Ver-

letzung schon fast angeborener Konventionen, im Verkehr ein 'Selbst' zu sein.

Daraus erw�achst Raum, Zuversicht, St�arkung, die heilsame Freude | Eigen-

schaften, die wir so n�otig haben"159, so die Au�assung der Malerin Alexandra

Pov�orina160 (1885{1963).

Die Hamburger K�unstlerinnengemeinschaft in den Jahren

1927 bis 1930

DieWiederaufnahme des Vereinslebens stie� bei den Hamburger K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen auf ein breites Echo, wie die hohe Mitgliederzahl von

75 Frauen bei der ersten Versammlung Mitte Dezember 1926 beweist.

Ida Dehmel vermittelte Alice Bensheimer brieich die aufgeregte Freude

�uber den Neuanfang (siehe Abbildung 30 und 31): \Mein Liebes, ich �nde alle

diese Frauen so begeistert, so dankbar, da� ich mir ja fast wegen der vers�aum-

ten Jahre die Haare raufen mu�te. Aber grade dieser Verein brauchte den Klub,

den sch�onen Raum, in dem wir uns h�au�g tre�en k�onnen. Ich frage mich, ob

wir alle so viel menschenfreudiger geworden sind: ich wurde best�andig gestrei-

chelt. Wortw�ortlich! Die unbestritten erste Malerin v[on] Hamburg, Alma del

Banco, sagte am 1. Abend in d[er] Sitzung: `Ich habe oft in Kolleginnenkreisen

gesagt: Es gibt nur eine Frau, die uns wiedersammeln kann! Frau D.' | Die al-

te gute Thekla Wallenstein . . . sagte: 'Ich habe geistig gehungert; Sie geben uns

wieder Nahrung.' " Auf das soziale Prestige der Mitgliedsfrauen hinweisend,

f�ugte sie hinzu: \Nicht ein Name dabei, der nicht angesehn ist."161

157Hamburgischer Vortragsanzeiger. Periodische Mitteilungen �uber wissenschaftliche und

k�unstlerische Veranstaltungen in Gro�{Hamburg, November 1928.
158Vortrag von Alexandra Pov�orina{Hestermann anl�a�lich der Gr�undung der Gedok K�oln.

| Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 6.

Heft, 15.12.1929.
159Ebd.
160Alexandra Andrejewna Pov�orina, verheiratet mit dem Maler Friedrich Ahlers{

Hestermann.
161SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 18.12.1926. | Ida Deh-
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Der Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen besa� eine

enorme Anziehungskraft, die sich im rapiden Anstieg der Mitgliederzahlen im

ersten Jahr nach seiner Gr�undung ausdr�uckte. Zum Jahreswechsel 1927/28

z�ahlte er bereits 477 Mitglieder.162 Die hohe Beitrittsquote verwundert

jedoch weniger, wenn man bedenkt, da� die Kunstgemeinschaft auf das gro�e

Mitgliederreservoir des Hamburger Stadtbundklubs zur�uckgreifen konnte.

Den Vorsitz des Vereins f�uhrte Ida Dehmel. Die Malerin Thekla Wallenstein

�ubernahm erneut das Amt der Kassenf�uhrerin, Ottilie Springer stellte sich

als ihre Stellvertreterin zur Verf�ugung. Ida Dehmel wurde ma�geblich von

der Schriftf�uhrerin Astrid Isey unterst�utzt.163 Marianne G�artner (1907{1969),

die stellvertretende Schriftf�uhrerin und Nichte Ida Dehmels, geno� durch ihre

enge verwandtschaftliche Beziehung und r�aumliche N�ahe das besondere Ver-

trauen der Initiatorin. Au�er der ersten Vorsitzenden und der Schatzmeisterin

geh�orten alle Vorstandsmitglieder zu der Gruppe der Kunstfreundinnen.

Zur Beratung k�unstlerischer Fragen wurde ein entsprechender Beirat ein-

gesetzt. Diesem Gremium geh�orten Alma del Banco (1863{1943) f�ur die Male-

rinnen, Erna Lautrup{Wittmaack f�ur die Bildhauerinnen, Marie Mittelstaedt

f�ur die Schriftstellerinnen und die Fotogra�n Minya Diez{D�uhrkoop164 (1873{

1929) f�ur die Kunsthandwerkerinnen an.165

\Die Arbeitslust . . . kennt keine Grenzen". Das Veranstaltungsprogramm

Die K�unstlerinnen sammelten sich unter dem Dach des Frauenklubs des

Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine, um moderne Frauenkultur zu

leben. Zu der reichen Palette von Aktivit�aten geh�orte nicht nur die Gem�alde-

mel erkl�arte ihrer Schwester in diesem Brief den Ablauf des ersten Vortragabends der Ham-

burger K�unstlerinnen am 7.1.1927 im Hamburger Stadtbundklub. Auf dieser Versammlung

sprach Alice Bensheimer in ihrer Funktion als Vorstandsmitglied des Bundes Deutscher Frau-

envereine die Begr�u�ung und referierte �uber das Thema \Der Bund Deutscher Frauenvereine

und die berufst�atige Frau". | Ida Dehmel, Ausstellungskatalog, S. 67.
162SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 27.1.1928. | Der Bund

Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen druckte 1928 ein Mitgliederverzeichnis.

| Ida Dehmel, Ausstellungskatalog, S. 67.
163Ida Dehmel sch�atzte die Unterst�utzung durch Astrid Isey (Lebensdaten unbekannt) sehr.

Als diese 1926 zur Schriftf�uhrerin gew�ahlt wurde, hatte sie bereits ein Jahr lang zweimal

in der Woche f�ur Ida Dehmel gearbeitet. Ida Dehmel bezeichnete sie als \der zuverl�assigste

Mensch auf Gottes Erdboden, . . . ist wirklich zu Allem zu gebrauchen." | SUB H, DA:Br.:

Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 7.12.1926.
164Tochter des Hamburger Fotografen Rudolf D�uhrkoop.
165Ida Dehmel, Ausstellungskatalog, S. 66.
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ausstellung166, der Gesangs- und Konzertabend167, die Theaterau��uhrung168

oder die Lesung, sondern auch die Vermittlung k�unstlerischer Frauenmode,

kunstgeschichtliche Reiseberichte169 oder die Vorstellung moderner Woh-

nungseinrichtung mit hochwertiger kunstgewerblicher Ausstattung. Das

abwechlungsreiche Monatsprogramm der Vereinigung wurde im Hamburgi-

schen Vortragsanzeiger. Periodische Mitteilungen �uber wissenschaftliche und

k�unstlerische Veranstaltungen in Gro�{Hamburg abgedruckt.170 Tats�achlich

organisierte der Vorstand eine Reihe beachtenswerter Veranstaltungen, die

in der Elbestadt dankbar aufgenommen wurden. Die regelm�a�igen Zusam-

menk�unfte der hanseatischen K�unstlerinnengemeinschaft waren gut besucht.

Es wunderte nicht, wenn die erste Vorsitzende im Januar 1928 die Aktivit�aten

des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen mit den

Worten zusammenfa�te: \Die Arbeitslust des Vorstands, aber auch der

Mitglieder kennt keine Grenzen!"171 Auch eine im Herbst 1927 er�o�nete

Verkaufsausstellung nach dem Vorbild der kunstgewerblichen Verkaufsstelle,

welche erstmals kurz vor dem Ersten Weltkrieg in Hamburg eingerichtet

worden war, erfreute sich eines regen Zuspruchs. Die st�andige Verkaufsschau

mit \Kunstgewerbe jeder Art"172 war im ersten Stockwerk des Hamburger

Hofs t�aglich von 11 bis 18 Uhr zug�anglich (siehe Abbildung 32).173 Dargeboten

166Im Speisesaal des Stadtbundklubs fanden monatlich wechselnde Ausstellungen von

Gem�alden der Mitglieder statt. Sonderausstellungen erhielten u. a. Alma del Banco, Gret-

chen Wohlwill, Elfriede Lohse{W�achter, Clara Telge und Clara Rilke{Westho�.
167Im Januar 1928 emp�ng der Bund bei einem Brahms-Abend ca. 600 G�aste. Ida Dehmel

vermerkte: \... ganz Hamburg anwesend, allerbeste Gesellschaft; ... k�unstlerischer und pe-

kuni�arer Erfolg gleich gro�: es blieben Mk: 500,- zur Verteilung an die K�unstler." | SUB

H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.1.1928.
168Im Jahre 1929 wagten sich die Frauen an die Au��uhrung eines chinesischen St�uckes,

wof�ur sie Theaterr�aume f�ur 250 Mark mieteten. Das �nanzielle Wagnis wurde belohnt, und

Ida Dehmel stellte zufrieden fest: \Der Theaterabend im Bund war ein gro�er Erfolg. K�unst-

lerisch sehr bedeutend, gesellschaftlich lief prima und volles Haus, so da� unsre Kosten ab-

solut gedeckt sind." | Die Au��uhrung fand am 27. Februar 1929 statt. | SUB H, DA:Br.:

Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 3.3.1929. | 1931 wagten sich die Frauen an

die Theaterau��uhrung \Die St�arkere" von August Strindberg.
169So referierte zum Beispiel am 8. M�arz 1929 Lissy Susemihl{Gildemeister aus Bremen

�uber das Thema \K�unstlerische Eindr�ucke eines Laien in Amerika". | Frau und Gegenwart

vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929.
170Hamburgischer Vortragsanzeiger, November 1928 bis April 1933.
171SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.1.1928.
172Hamburgischer Vortragsanzeiger, November 1928.
173SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Briefkopf des Bundes

Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen e.V., 28.11.1928. | Der Ausstellungs-

raum war zun�achst nur f�ur ein Jahr angemietet worden.
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wurde \erlesenes Kunstgewerbe, Graphik, K�unstlerische Frauenkleidung"174.

Einen ersten H�ohepunkt im Vereinsleben des Hamburger K�unstlerinnenbundes

bildete das Kost�umfest am 15. Februar 1927175 (siehe Abbildung 33 und 34).

Mit der Durchf�uhrung eines solchen Balls stellte sich die junge Gemeinschaft in

die lange Tradition der K�unstlerfeste zur Fastnachtszeit. Das \Bu-Ha-K�u und

Ku-Fest" wurde in den folgenden Jahren zu einer festen Einrichtung.176 Das

letzte Kost�umfest fand am 12. Februar 1931 statt.

Auf der Generalversammlung am 24. Januar 1929 stellte die Vereinigung zufrie-

den fest, da� sich \der Bund in jeder Beziehung . . . erfreulicher entwickelt"177

habe. Die Organisation z�ahlte Anfang 1929 insgesamt 560 Mitglieder. Diese

Zahl steigerte sich im Verlauf des Jahres auf fast 600, so da� der Verein �uber

Einnahmen in H�ohe von 3600 Mark verf�ugen konnte.178 Ab April 1929 rich-

tete Ida Dehmel eine w�ochentliche Sprechstunde ein, um \die mannigfachen

W�unsche der Mitglieder besser besprechen und erledigen zu k�onnen"179.

174Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 3.

Heft, November 1928.| Bei der ersten Ausstellung im Herbst 1927 warenMetallarbeiten von

Frau Hablik{Lindemann, Silberarbeiten von Lotte Pohl, Tischsilber von Emmy Roth und

Perlarbeiten von Ida Dehmel neben Keramik, Webereien, Bastarbeiten und Bucheinb�anden

zu sehen. | Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 40, 4.10.1927.
175Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 8, 22.2.1927.
176Zur Vorbereitung auf das Kost�umfest am 15.2.1928 wurde einen Monat zuvor sogar eine

Vorf�uhrung von Masken und Kost�umen veranstaltet. | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz:

Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.1.1928. | F�ur das dritte Kost�umfest, das am 15.2.1929

stattfand und das unter der Leitung von Maria Mittelstaedt stand, war eine schriftliche

Anmeldung bei der Vorsitzenden erforderlich. Die Mitglieder zahlten 1 Mark, die G�aste

5 Mark. Vermutlich waren Bitten eingegangen, M�anner bei der Veranstaltung zuzulassen.

Jedenfalls sah sich Ida Dehmel gezwungen, die Beschr�ankung auf Frauen zu begr�unden: \Mit

dem Ausschlu� aller `Herr'lichkeit" wolle man erreichen, da� sich die teilnehmenden Frauen,

ob jung oder alt, \gleichwertig" f�uhlen. Nicht nur die h�ubschen Frauen, die den M�annern

gefallen und zum Tanz geholt werden, sollten das Rampenlicht des Abends genie�en k�onnen.

Statt dessen sollten die originelle, lustige und charakteristische Verkleidung im Mittelpunkt

stehen. Dadurch k�onne eine \harmlose unbefangene und strahlende" Fr�ohlichkeit herrschen.

Nach der Veranstaltung beschrieb Ida Dehmel ihrer Schwester das Fest des Jahres 1929 als

\sehr gegl�uckt, nicht ann�ahernd so besucht wie in den vorigen Jahren, aber das kommt von

der Grippe und von fu�hohem Schnee; es tat der Stimmung keinen Abbruch, und auf unsere

materiellen Kosten sind wir doch gekommen."| Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929 und 10. Heft, 15.3.1929; SUB

H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 18.2.1929.
177Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 10.

Heft, 15.2.1929.
178SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 3.3.1929.
179Hamburgischer Vortragsanzeiger, April 1929.
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Einen Glanzpunkt im Vereinsleben und sicherlich auch im Leben von

Ida Dehmel bildete die Feier ihres 60. Geburtstages im Januar 1930, auf der

ihre Verdienste um die K�unstlerinnenorganisation gew�urdigt wurden.180 Das

Jubil�aum fand auch in der Tagespresse ein gro�es Echo.181

Von der Hamburger Gemeinschaft ging ein kr�aftiger Impuls aus, der im letz-

ten Drittel der 1920er Jahre f�ur eine Gr�undungswelle von K�unstlerinnenver-

einigungen sorgte. Die erfolgreiche Vereinsarbeit des Bundes Hamburgischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen wurde zum Vorbild f�ur Vereinsgr�undun-

gen, die �uber die Grenzen der Kunstgattungen hinweg, k�unstlerisch t�atige und

kunstliebende Frauen zusammenf�uhrten.

In Hamburg entwickelte sich gleichzeitig der Ehrgeiz, die �uberregionale Ko-

ordinationst�atigkeit unter den K�unstlerinnenvereinen wiederaufzunehmen. Da-

mit erwachte auch wieder die alte Verbandsarbeit des Bundes niederdeutscher

K�unstlerinnen. Der neue Verband gab sich zun�achst den Namen Bund Deut-

scher K�unstlerinnen.

180Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 10.

Heft, 15.2.1930. | Der Bund hatte zu diesem Zeitpunkt 600 Mitglieder.
181StA H, ZAS, Ida Dehmel, Hamburger Fremdenblatt, 12.1.1930 und 15.1.1930; Hambur-

ger Anzeiger, 13.1.1930; Hamburger Nachrichten, 14.1.1930.
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3 Die (Reichs-)Gedok

3.1 Der Bund Deutscher K�unstlerinnen 1926/27

Als die Hamburger K�unstlerinnen am Ende des Jahres 1926 die Vereinst�atigkeit

wiederaufnahmen, beabsichtigte die Vorsitzende Ida Dehmel, die Verbindungen

zu den ehemaligen Anschlu�vereinen des Bundes niederdeutscher K�unstlerin-

nen wieder zu aktivieren. Dieses Mal sollte aber eine eigenst�andige Dachorga-

nisation mit Ortsgruppen aufgebaut werden. Der neue Verband trug seit dem

Jahreswechsel 1926/27 den Namen Bund Deutscher K�unstlerinnen.182

Die neuen Verbandsziele und -ideale

Die junge Korporation mit Sitz in Hamburg w�ahlte einen �ahnlich klingenden

Namen wie der �altere Verband Bund deutscher K�unstlerinnenvereine. Doch

w�ahrend sich der Bund deutscher K�unstlerinnenvereine als K�unstlerinnenver-

band innerhalb der bildenden und angewandten K�unste verstand, rekrutier-

te der Bund Deutscher K�unstlerinnen seine Mitglieder aus allen Sparten der

Kunst. Dieser Unterschied manifestierte sich aber zun�achst nicht in der Ver-

bandsbezeichnung, so da� die beiden Zusammenschl�usse f�ur Au�enstehende

leicht zu verwechseln waren. Ob die verwirrende �Ahnlichkeit der Organisations-

namen bewu�t in Kauf genommen wurde oder gar als Provokation verstanden

werden sollte, ist nicht zu erkennen.

Die Bezeichnung Bund Deutscher K�unstlerinnen brachte den Anspruch zum

Ausdruck, k�unftig in einem gr�o�eren geogra�schen Rahmen zu wirken und

ein umfassendes Frauennetzwerk auf dem k�unstlerischen Sektor zu installie-

ren. Die Gemeinschaft sollte sich nach dem Wunsch Ida Dehmels \�uber ganz

Deutschland und sp�ater dar�uber hinaus verbreiten" und ein \gro�er Zusam-

menschlu� der k�unstlerisch scha�enden und verst�andnisvoll f�ordernden und

aufnehmenden Frauen"183 sein. Am Jahresende 1926 erkl�arte Ida Dehmel in

der Zeitschrift Frau und Gegenwart in einem kleinen Artikel unter der �Uber-

schrift \Bund Deutscher K�unstlerinnen": \Der hier k�uhn hingesetzte Titel ist

zun�achst nur die Verk�orperung eines Zukunftstraumes, aber ich bin der �Uber-

zeugung, da� seine Erf�ullung sehr nahe bevorsteht."184 Als das Vereinsleben in

182Vereinzelt wurde auch die Bezeichnung Bund Deutscher K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen verwendet.
183Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8.

Heft, 15.1.1930.
184Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926.

243



den ehemals angeschlossenen K�unstlerinnenkorporationen im Jahre 1926 \in

ganz �uberraschend lebhafter Weise"185 wieder erwachte, schien sich Ida Deh-

mel des Erfolgs einer gro�en K�unstlerinnenvereinigung sicher zu sein. Bereits

kurz nach der Konstituierung des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen prognostizierte sie ihrer Schwester Alice Bensheimer: \Pa�

mal auf wie viel Ortsgruppen wir am 1. Febr[uar] haben!"186

Die Korporationsform f�ur die \dritte Generation" der Frauenbewegung

Die Wiederbelebung der Vereinsarbeit erfolgte nicht nur unter einem neu-

en Namen, sondern auch auf \neuer Grundlage"187. Damit war der Ausbau

der ideellen Zielsetzung und die Erweiterung der Mitgliederklientel auf Per-

sonen gemeint, die bisher den Frauenvereinen fernstanden. In den ersten Mo-

naten nach der Wiederaufnahme der Organisationst�atigkeit pr�asentierte sich

der Bund Deutscher K�unstlerinnen in der �O�entlichkeit als Einrichtung, die

der drohenden Isolierung wie der gegenseitigen Konkurrenz von kunstaus�uben-

den Frauen entgegenwirkt, die Leistungen von Frauen auf allen k�unstlerischen

Gebieten �o�entlich macht und die berufsm�a�ige Vertretung der K�unstlerinnen

�ubernimmt. Der Aufbau eines Netzwerkes sollte zun�achst aber auch ganz prak-

tische Vorteile f�ur die K�unstlerinnen bringen, wie zum Beispiel das Kn�upfen

von Kontakten oder auch die M�oglichkeit f�ur reisende Frauen (es wurde dabei

insbesondere an Schauspielerinnen und an Musikerinnen gedacht), g�unstig zu

�ubernachten.188

Was die neue Zielsetzung betraf, war es dem Bundesverband das wichtig-

ste Anliegen | und dies beschwor Ida Dehmel (siehe Abbildung 35) immer

wieder | , da� eine Begegnung von Mensch zu Mensch innerhalb der Orga-

nisationsform eines Vereins statt�ndet. Die Verpichtung zur Mitmenschlich-

keit verk�orperte gleicherma�en einen hohen moralischen Anspruch wie auch

einen immer wieder von Neuem zu erringenden Wert.189 Tugenden wie Mit-

185Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 7. Jg., 4. Heft, 1927, S. 31.
186SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 18.12.1926.
187Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 7. Jg., 4. Heft, 1927, S. 31.
188Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926.
189Ida Dehmel gebrauchte wie Rosa Schapire beim Frauenbund zur F�orderung deutscher

bildenden Kunst das Bild der \Br�ucke", welches der Satzung der K�unstlergruppe Br�ucke

entlehnt ist: \. . . unser Bund will die Br�ucke sein, die sie [K�unstlerinnen und Kunstfreundin-

nen] zusammenf�uhrt. Will kein Verein im alten Sinn sein, sondern ein wirkliches vereint-sein

[sic!]; ich wage zu sagen: eine Gemeinde, verbunden im Ziel gegenseitiger Bereicherung." |

Ida Dehmel, Mannheimer Rede, 1927. In: Gegenlicht, S. 16. | Es w�are auch zu fragen, ob

die Weltanschauung und Forderungen Richard Dehmels nach Mitmenschentum und Befrie-

dung bei der Formulierung der Verbandsziele der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen eine
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gef�uhl und Schwesterlichkeit lie�en bildungs- und kunstpolitische Forderungen

in den Hintergrund treten. Programmatische Zielvorgaben f�ur die Verbands-

arbeit, wie zum Beispiel der Kampf gegen die Diskriminierung von Frauen im

Berufsalltag, wurden nicht laut formuliert. Die Bundesorganisation versuchte

vielmehr einem anderen, dr�angenden sozialen Problem mit den Mitteln eines

Selbsthilfeprojektes entgegenzuwirken: die mangelhafte Einbindung der einzel-

nen K�unstlerin und der berufst�atigen Frau in die Gesellschaft der Weimarer

Republik.

Zu diesem Zweck war es notwenig, neue Korporationsformen zu �nden.

Dies war um so notwendiger als die Frauenvereine alten Stils auf die junge

Frauengeneration keine Anziehungskraft mehr aus�ubten. Ida Dehmel bezeich-

nete diese weibliche Jugend der zwanziger Jahre, die eine ad�aquate schulische

Bildung geno�en hatte und der die Berufswelt o�enstand, als die \dritte Ge-

neration"190 der Frauenbewegung. Von dieser Analyse war es nicht weit zu der

Einsicht Dehmels, da� diese jungen Frauen auch nach einer dritten Genera-

tion von Frauenvereinen verlangten. Durch neue Vereinsinhalte und -formen

ho�te sie, vor allem junge Frauen f�ur die spezi�schen Frauenkorporationen zu

gewinnen.

Da der Bund Deutscher K�unstlerinnen sich als Teil der Frauenbewegung

betrachtete, hielt er die Mitgliedschaft im Bund Deutscher Frauenvereine auf-

recht. Neben 20 weiteren Berufsverb�anden geh�orte er zur Arbeitsgemeinschaft

der Berufsorganisationen im BDF. Ida Dehmel vertrat die K�unstlerinnen als

Delegierte im Gesamtvorstand der Dachorganisation.191

Neben der nachlassenden Popularit�at der Frauenbewegung bei der j�ungeren

Generation beklagte Ida Dehmel deutliche menschliche De�zite bei der �alte-

ren Frauengeneration. Sie erkannte \nach der erzwungenen Einsamkeit und

Gef�uhlskargheit" und den materiellen und seelischen Entbehrungen durch den

Ersten Weltkrieg und durch die Ination \in unz�ahligen Frauen das fast nie

ausgesprochene Sehnen 'wohlzutun und mitzuteilen' . . . . Es gibt heute Frauen,

in denen dies Verlangen so stark geworden ist, da� sie magnetartig alle die an

Rolle spielten.
190Ida Dehmel, Neue Wege zur Gemeinschaft. In: Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929.
191Der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen wurde in den Jahren 1925 und 1926 durch die

Delegierte Dr. Erna Corte auf den Versammlungen der Berufssektionen des Bundes Deut-

scher Frauenvereine vertreten. In den folgenden Jahren besuchte sie als Vertreterin derGedok

die Sitzungen.| HLA, Karton 5, Abt. 2, Film 5{25,1: 2099 und 2: 2100, Tr�agerinnen der

Bundesarbeit. Protokolle der Sitzungen der Berufssektion des Bundes Deutscher Frauenver-

eine und der Arbeitsgemeinschaft, 1924{1932; Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine

1921{1927.
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sich ziehen, in denen der gleiche Geist sich auswirken will."192 Die Au�orde-

rung, der Vereinzelung und Vereinsamung entgegenzuwirken, erging deshalb

sowohl an die lokalen als auch an die �uberregionalen Korporationen. Die Lo-

sung, die f�ur den Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

ausgegeben worden war, wurde somit programmatisch f�ur den ganzen Verband.

Der Aufbruch in eine neue Phase der Vereinst�atigkeit erhielt im Jahre

1927 einen weiteren Impuls durch ein sich wandelndes Verst�andnis vom Be-

ruf der bildenden K�unstlerin. Auf der Suche nach einer De�nition weiblichen

K�unstlertums waren bereits zuvor die Begri�e M�utterlichkeit und Weiblich-

keit zur Charakterisierung von Kunstwerken von Frauen | allen voran den-

jenigen von Paula Modersohn{Becker und K�athe Kollwitz | positiv besetzt

worden. Im Entstehungsjahr des Bundes Deutscher K�unstlerinnen wurde das

Bild einer m�utterlichen Genialit�at gepr�agt, um die als erdverbunden, schwer

und ernsthaft empfundene Kunst zeitgen�ossischer K�unstlerinnen zu beschrei-

ben. Die Hamburger Kunsthistorikerin Rosa Schapire, die die beiden Begri�e

M�utterlichkeit und Genialit�at miteinander verkn�upft hatte, �o�nete den Weg,

das bisher vorherrschende Denkmodell vom sch�opferischen Monopol des Man-

nes aufzubrechen. Der Frau wurde eine eigene Scha�enskraft und Kreativit�at

zuerkannt, die neue Kulturwerte hervorbringe. Dies bedeutete die Trennung

weiblicher und m�annlicher Kunstaus�ubung und die Aufhebung gegenseitiger

Konkurrenz. Diese neue Entwicklung f�orderte den Erfolg spezi�scher Frauen-

ausstellungen und -korporationen in der zweiten H�alfte der Weimarer Repu-

blik.193

Die ersten Mitgliedsvereine und Ortsgruppen-Gr�undungen 1927

Ida Dehmel warb im Jahre 1927 intensiv f�ur ihre Idee, eine Gemeinschaft von

K�unstlerinnen verschiedener Kunstsparten und von Kunstfreundinnen zu bil-

den. In zahlreichen Vortr�agen und Ver�o�entlichungen erl�auterte sie die Prinzi-

pien einer modernen Vereinigung, welche den Bund Deutscher K�unstlerinnen

auch f�ur die junge K�unstlerinnengeneration attraktiv machen sollte.194

Um entsprechende Mitgliedsvereine zu gewinnen, verfolgte Ida Dehmel eine

zweigleisige Strategie. Zum einen bat sie die ehemaligen Ortsgruppen des Bun-

192Ida Dehmel, Neue Wege zur Gemeinschaft. In: Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929.
193Vgl. Die bildende K�unstlerin, S. 22{27 und S. 170{174.
194So zum Beispiel der Vortrag \Neue Wege zur Gemeinschaft" und die sogenannte \Mann-

heimer Rede" von 1927. | Ida Dehmel, Neue Wege zur Gemeinschaft. In: Frau und Gegen-

wart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929; Dies.,

Mannheimer Rede. In: Gegenlicht, S. 12{16.
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des niederdeutscher K�unstlerinnen, sich der Dachorganisation anzuschlie�en.

Zum anderen versuchte sie, in verschiedenen St�adten Deutschlands K�unstle-

rinnen und Kunstf�ordernde f�ur die Gr�undung eines K�unstlerinnenvereins nach

dem neuen Hamburger Vereinsmodell zu gewinnen. Aus der \Keimzelle"195

Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen sollten in weite-

ren Zentren Gemeinschaften f�ur alle k�unstlerisch t�atigen Frauen einer Region

entstehen. Bei der Konstituierung entsprechender Gruppen legte Ida Dehmel

gr�o�eren Wert auf das gesellschaftliche Ansehen der Mitglieder als auf die for-

male Struktur der Anschlu�vereine: \Die Formen, in denen dieses Ziel erreicht

wird, m�ogen in jeder Stadt andere sein; der ideale Zweck wird aber �uberall

derselbe bleiben."196

Als ehemalige Mitglieder des Bundes niederdeutscher K�unstlerinnen ent-

schieden sich im ersten Halbjahr 1927 vier lokale K�unstlerinnenvereinigungen,

dem neuen Verband beizutreten: der Bund badischer K�unstlerinnen, der Ver-

band ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen, der Dreist�adtebund und die Ver-

einigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen. Au�erdem mel-

dete sich der W�urttembergische Malerinnenvereine aus Stuttgart beim Bund

Deutscher K�unstlerinnenvereine an.197

\Maluhei! Damit mu� es gl�ucken". Der Bund k�unstlerisch und schriftstellerisch

t�atiger Frauen von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Umgebung

Um neue Ortsgruppen aufzubauen, nutzte Ida Dehmel zun�achst ihre Kontakte

in den St�adten Mannheim, Leipzig, Berlin, Wien, Hannover und Frankfurt. In

Mannheim begann man gleich nach der Gr�undungsversammlung des Bundes

Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Pl�ane f�ur eine K�unst-

lerinnenvereinigung der St�adteregion Mannheim, Ludwigshafen und Heidel-

berg zu schmieden. Die ehemalige Gr�underin und Vorsitzende der Mannheimer

Ortsgruppe des Frauenbundes zur F�orderung deutscher bildenden Kunst Feli-

cie Hartlaub (y1930) d�urfte bei dieser Neugr�undung eine ebenso wichtige Rolle

gespielt haben wie die Schwester und enge Vertraute von Ida Dehmel, Alice

Bensheimer (siehe Abbildung 36). Die Mannheimer Verlegersgattin hielt ihre

Schwester in Hamburg �uber den Fortgang der pf�alzischen Gr�undung auf dem

laufenden. Und Ida Dehmel kommentierte in einem Brief an sie: \Ihr scheint

195Frau und Gegenwart, 3. Jg., Nr. 52, 28.12.1926
196Ebd.
197HLA, Film 11-36,3: 2194, Der Bund und die ihm angeschlossenen Organisationen. Listen

der Bundesvereine und -verb�ande und Verzeichnisse der angeschlossenen Verb�ande (1899{

1927).
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Euch ja herrlich aufzutun! Aber gibt das nicht ein [sic!] Riesenvorstand? Ein

Vorstandsmitgl[ied] mu� dann doch in Ludwigshafen wohnen u[nd] eins in Hei-

delberg. Herrlich ist Eure Parole: Maluhei! Damit mu� es gl�ucken."198 Die Ver-

einigung, welche am 3. M�arz 1927 gegr�undet wurde, erhielt einen Phantasie-

namen, der sich aus den Anfangsbuchstaben der beteiligten St�adte Mannheim,

Ludwigshafen und Heidelberg zusammensetzte. Im Laufe des Jahres 1927 oder

1928 wurde der fast dadaistisch klingende Name auf Maluheidu erweitert.199

Die ausf�uhrliche Bezeichnung lautete: Bund k�unstlerisch und schriftstellerisch

t�atiger Frauen von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Umgebung (siehe

Abbildung 37 und 38).200 Der Verein konstituierte sich als Ortsgruppe des Bun-

des Deutscher K�unstlerinnen201, weshalb Ida Dehmel ihre Schwester anhielt,

die Ortsgruppenzugeh�origkeit in der Satzung zu verankern.202 Als Vorsitzen-

de des Maluheidu wurde Felicie Hartlaub, die Schriftstellerin und Ehefrau des

Direktors der Kunsthalle Mannheim, gew�ahlt.

Die Versuche, in Leipzig, Frankfurt, Berlin und Hannover Ortsgruppen

zu gr�unden

Eine weitere Gr�undung war 1927 in Leipzig vorgesehen. Ida Dehmel hatte

die Malerin und Kunstgewerblerin Paula Steiner{Prag (*1880), Gattin des

Pr�asidenten der Internationalen Buchausstellung in Leipzig, als Kontaktper-

son und zuk�unftige Vorsitzende ausersehen: \Sie ist selbst K�unstlerin und

gesellschaftlich kolossal angesehen"203, lautete die Begr�undung f�ur ihre Wahl.

Dieser erste Versuch, in der Messe- und Buchstadt einen Zweigverein zu

scha�en, scheiterte jedoch aus Gr�unden, die nicht bekannt sind.

198SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 29.1.1927.
199Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 3.

Heft, November 1928.
200Siehe Briefkopf und Stempel Maluheidu. | SUB H, DA:Br.: H 968, Felicie Hartlaub an

Ida Dehmel, 24.6.1929.
201Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 3, 29.3.1927. | Frau Dehmel hielt im April 1927 |

nachdem also die Gr�undung der neuen Ortsgruppe bereits erfolgt war | einen Vortrag vor

der pf�alzischen Ortsgruppe. In Mannheim verband sich die Gr�undung einer K�unstlerinnen-

gemeinschaft mit der Ho�nung, auch einen Frauenklub installieren zu k�onnen.
202 �Uber die Zahlungen an den �ubergeordneten Verband waren zu diesem Zeitpunkt noch

keine Vereinbarungen getro�en worden. Die Hamburger Vorsitzende hielt eine Kopfsteuer f�ur

\unpraktisch" und pl�adierte deshalb f�ur einen Beitrag von 10 Mark pro hundert Mitglieder.

| SUB H, DA:Br.: Korrespondenz, Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Fragment Februar 1927.
203Ebd.

248



Indessen gelang es, in Frankfurt am Main im ersten Halbjahr 1927 eine

Ortsgruppe unter dem Vorsitz von Maria von Trenkwaldt zu etablieren. Es

ist zu vermuten, da� die Gr�undung des Bundes Deutscher K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen, Ortsgruppe Frankfurt a.M. in Kooperation mit dem

Frauenklub Frankfurt erfolgte. Der Erfolg der Neugr�undung war �uberraschend:

Im Sommer 1927 z�ahlte die hessische K�unstlerinnengemeinschaft bereits 100

Mitglieder.204

Ebenfalls im ersten Halbjahr 1927 richtete der Bund Deutscher K�unstlerinnen

in Berlin eine Gesch�aftsstelle ein. Die Verhandlungen mit Berlin waren schon

zu Beginn des Jahres angelaufen. Ida Dehmel hatte den Rat erhalten, in

der Reichshauptstadt \gar kein Vereinsleben [zu] versuchen, sondern f�ur

eine 'Bleibe' [zu] sorgen, in der die Mitglieder aller Anschlu�vereine wohnen

k�onnen"205. Diese Empfehlung war sicher vern�unftig, wenn man bedenkt,

da� der Verein der K�unstlerinnen zu Berlin, der Deutsche Lyceum-Club, der

Frauenkunstverband, der Literarische Bund und der Bund Deutscher Schrift-

stellerinnen in Berlin ihren Sitz hatten. Als Ansprechpartnerinnen in der

Metropole stellten sich Franziska Mann (1859{1927) und Lucy Abels{Achellis

zur Verf�ugung. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, reisenden Mitgliedsfrauen

aus den Ortsgruppen eine entsprechende Wohngelegenheit in Berlin zu vermit-

teln.206 Nach dem Tod von Franziska Mann Ende 1927207 fand sich niemand

mehr, der in der Hauptstadt eine Gruppe h�atte aufbauen k�onnen, so da�

Ida Dehmel imM�arz 1928 resigniert notierte: \Berlin endg�ultig aufgegeben".208

Gegen Jahresende 1927 gelang es Ida Dehmel, eine weitere neue Gemeinschaft

zu bilden. Am 11. November 1927 hielt sie im Hotel Ernst{August in Hannover

die Rede mit dem Titel \Neue Wege zur Gemeinschaft". Im Anschlu� daran

trugen sich etwa 150 Frauen | je zur H�alfte K�unstlerinnen und Kunstfreun-

dinnen | in ausliegende Mitgliederlisten ein.209

204Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 28, 12.7.1927. | Die Satzung wurde am 20.8.1931

errichtet. | Amtsgericht Frankfurt, VR 4312.
205SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Fragment Februar 1927.

| Der Rat war von einer leider nicht n�aher bezeichneten Marta von Z. an Ida Dehmel

ergangen. Wahrscheinlich handelte es sich um Marta von Zobeltitz. Diesen Hinweis verdanke

ich Dr. Elisabeth H�opker-Herberg.
206Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 28, 12.7.1927.
207Die Schriftstellerin verstarb im Alter von 68 Jahren. | siehe: Frau und Gegenwart, 4.

Jg., Nr. 51, 20.12.1927.
208SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 28.3.1928.
20970 Jahre GEDOK, S. 90; Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Einladung zur
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Der Zusammenschlu� mit �osterreichischen K�unstlerinnenvereinigungen

Im Sommer 1927 schlo� sich der �osterreichische K�unstlerinnenverband Pan-

thea210 mit vier bzw. f�unf Zweigvereinen | dem Verein der Schriftstel-

lerinnen und K�unstlerinnen211, der Vereinigung bildender K�unstlerinnen

�Osterreichs212, dem Verein der Musiklehrerinnen213, dem Wiener Frauen{

Symphonie-Orchester214 und der Wiener Frauenkunst.215 | dem Bund Deut-

scher K�unstlerinnen an.

Da nun ein Drittel der Mitgliedsvereine des Dachverbandes aus �Oster-

reich kamen, wollte die Spitzenorganisation dieser Tatsache auch in der

Vereinsbezeichnung Rechnung tragen. Die Entscheidung �uber die zuk�unftige

Namensgebung sollte | so Ida Dehmel in Frau und Gegenwart | auf der Vor-

standssitzung am 21. September 1927 gef�allt werden. Zur Diskussion stand die

Bezeichnung Gemeinschaft Deutsch- �Osterreichischer K�unstlerinnen-Vereine

aller Kunstgattungen.216

Wie die drei neuen Gemeinschaftsgr�undungen in der Rhein{Neckarregion, in

Frankfurt und in Hannover belegen, strahlte die Aufbruchstimmung, die von

Hamburg ausging, in andere St�adte aus. Entsprechende Bem�uhungen in Ber-

lin und in Leipzig waren zwar gescheitert, doch daf�ur hatten sich die Wiener

K�unstlerinnen f�ur eine Verbindung mit ihren deutschen Kolleginnen ausge-

sprochen. Ebenso hatten sich die traditionellen Malerinnenvereine aus Darm-

Gr�undung der Ortsgruppe Hannover, 20.10.1927. | Ende 1927 existierten auch Pl�ane f�ur

Gr�undungen in Erfurt und in Essen.
210Die �Osterreicherinnen hatten sich auf ihrer Generalversammlung am 18.6.1927 einstim-

mig f�ur eine Mitgliedschaft entschieden.
211170 Mitglieder, Vorsitzende Dora von Stockert{Meynert.
21270 Mitglieder, Vorsitzende Luise Fr�ankel{Hahn.
213300 Mitglieder, Vorsitzende Marie Schneider{Gr�unzweig.
21450 Mitglieder, Vorsitzende Gr�a�n Caboga.
215Frau und Gegenwart, 4. Jg., Nr. 28, 12.7.1927 und Nr. 30, 26.7.1927. | Die Wiener

Frauenkunst, ein Zusammenschlu� von jungen Malerinnen moderner Richtung, wurde erst

einige Wochen sp�ater aufgenommen.
216Ebd. | Zu dieser Vorstandssitzung fand eine erste gemeinsame Ausstellung von Werken

deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnen in den R�aumen des Hamburger Stadtbund-

klubs statt. Der neue Name gri� zum erstenmal die Formulierung \K�unstlerinnen-Vereine

aller Kunstgattungen" auf, was als Indiz daf�ur gewertet werden kann, da� die bisherige Kenn-

zeichnung des Verbandes als zu unspezi�sch kritisiert worden war. Denn der Verbandsname

Bund Deutscher K�unstlerinnen lie� nicht erkennen, da� nicht nur bildende K�unstlerinnen

und Kunstgewerblerinnen, sondern auch S�angerinnen, Instrumentalistinnen, Schauspielerin-

nen oder T�anzerinnen als Mitglieder aufgenommen wurden.
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stadt, D�usseldorf, Karlsruhe, K�onigsberg und Stuttgart f�ur eine Mitgliedschaft

beim Bund Deutscher K�unstlerinnen entschieden. Und so wurden f�ur die er-

ste gemeinsame Vorstandssitzung in Hamburg Frauen aus 14 verschiedenen

Vereinen217 eingeladen.

3.2 Gedok: Die Gemeinschaft Deutscher und

�Osterreichischer K�unstlerinnenvereine

aller Kunstgattungen 1927 bis 1931

Auf der Tagung des Bundes Deutscher K�unstlerinnen, die im Herbst 1927 in

Hamburg stattfand, traten die Mitgliedsvereine zum ersten Mal als Bundes-

versammlung auf. Die teilnehmenden K�unstlerinnenvereine einigten sich bei

dieser Zusammenkunft auf den Verbandsnamen Gemeinschaft Deutscher und

�Osterreichischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen, abgek�urzt Gedok.

Am 15. November 1927 wurde die erste Satzung der Gedok verabschie-

det.218 Neben dem gro�en ideellen Ziel, f�ur die k�unstlerische und berufst�atige

Frau eine Gemeinschaft zu scha�en, machte es sich der Verband zur Aufgabe,

217Dreist�adtebund (Darmstadt), Bund Deutscher K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

Ortsgruppe Frankfurt a. M., Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen,

Bund badischer K�unstlerinnen (Karlsruhe), Verband ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen

(K�onigsberg),Maluhei (Mannheim{Heidelberg{Ludwigshafen),W�urttembergischer Malerin-

nenverein (Stuttgart), Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Ortsgrup-

pe Hannover sowie die �osterreichischen Organisationen Verein der Schriftstellerinnen und

K�unstlerinnen, Wiener Frauen-Symphonie{Orchester, Vereinigung bildender K�unstlerinnen

�Osterreichs, Wiener Frauenkunst und Verein der Musiklehrerinnen. Nur die Vertreterin der

Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen fehlte auf der ersten Vor-

standssitzung 1927. | Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 149.
218Amtsgericht Hamburg, Eintrag vom 2.6.1933. | Im Besitz der Gedok be�ndet sich nach

Angaben von Hilde Barella das Protokoll der ersten Vorstandssitzung. Hilde Barella erstellte

f�ur Gisela Gr�a�n von Waldersee am 20.2.1980 eine umfangreiche Liste, die den Inhalt eines

Postpakets auistet. In einer ersten Sendung wollte sie der damaligen Gedok-Pr�asidentin

die wichtigsten historischen Unterlagen zukommen lassen, darunter ein Leitz-Ordner mit

Schriftst�ucken aus den Jahren 1927 bis 1933. In einer zweiten Sendung beabsichtigte sie

weitere Ordner an die Vorsitzende abzugeben. Insgesamt sollen die Akten 30 bis 35 Ordner

umfassen. Nachdem Gisela Gr�a�n von Waldersee 1988 aus dem Amt der Pr�asidentin aus-

schied, �ubergab sie alle Unterlagen der Gedok an ihre Nachfolgerin Dr. Renate Massmann.

Diese Auskunft erteilte mir dankenswerterweise Dr. J�urgen Graf von Waldersee. Eine Kopie

der Bestandsliste der ersten Postsendung von Hilde Barella stellte mir Dr. Elisabeth H�opker-

Herberg zur Verf�ugung. | In den ersten Verbandsjahren bezogen sich die Gedok-Mitglieder

auf das Gr�undungsdatum 1927. Das zehnj�ahrige Jubil�aum wurde 1937 gefeiert.
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\K�unstlerinnen in allen Fragen des �o�entlichen Kunstlebens"219 zu f�ordern und

zu vertreten. Darunter verstanden die Frauen Ausstellungs- und Verkaufst�atig-

keiten, die Entsendung einer Vertreterin ins Reichswirtschaftsamt, die Betei-

ligung des Verbandes bei der Besetzung von Jurien und bei der Vergabe von

kommunalen Auftr�agen. Der Verband verpichtete sich damit weitgehend auf

die wirtschaftlichen Interessen, die der Bund niederdeutscher K�unstlerinnen

verfolgt hatte. Auf der Versammlung verst�andigten sich die angeschlossenen

Vereine, k�unstlerische Beir�ate zur Beurteilung von Qualit�atsfragen einzuset-

zen. Als spezielle Aufgabe nahmen sich die Frauen f�ur die kommenden Monate

vor, Erholungsaufenthalte f�ur K�unstlerinnen zu organisieren. Au�erdem wurde

geplant, in weiteren St�adten Gedok-Gruppen zu bilden.220

Die Expansion im ersten Verbandsjahr 1927/28

Mit der Konstituierung der Gedok war unter der �Agide von Ida Dehmel eine

v�ollig neuartige weibliche Kunstorganisation entstanden. Die Geschwindigkeit,

mit der es zur Bildung des Verbandes gekommen war, schien selbst Ida Dehmel

zu �uberraschen. Sie schrieb am 27. Januar 1928 an Alice Bensheimer: \Zu son-

derbar, da� ich sozusagen �uber Nacht eine so tadellos aufgezogene Organisation

habe, kein faules Ei dazwischen."221

Der Bund Bremischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

Nachdem in den St�adten Mannheim, Frankfurt und Hannover Gedok-

Gemeinschaften entstanden waren, wurde im Winter 1927/1928 in Bremen

die Bildung einer Ortsgruppe vorbereitet. An der Gr�undungsversammlung des

Bundes Bremischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen am 11. Januar 1928

nahm Ida Dehmel teil.222 Zu der Veranstaltung im Januar 1928 waren 81 Bre-

mer B�urgerinnen erschienen, 76 Frauen traten dem Zweigverein bei.223 Der

Bund Bremischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen entwickelte sich rasch

219Von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 149.
220Vgl. ebd.
221SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 27.1.1928.
222Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Einladung zur Gr�undung der Ortsgruppe Bre-

men, Januar 1928. | Es unterzeichneten die Einladung: Lissy Susemihl{Gildemeister, Toni

Sch�utte, Alice Biermann, Lisa Baron, Anna Goetze, Elisabeth von Baczko und Henny Brom-

berger.
223SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.1.1927. | Den Kon-

takt zu der Bremer B�urgerschaft hatte Alice Biermann hergestellt.
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und entfaltete rege Aktivit�aten.224 Die Vorsitzende Toni Sch�utte225 (*1874)

engagierte sich sehr f�ur die Sache der Gemeinschaft Deutscher und �Osterrei-

chischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen und plante sogar, bei einer

Reise durch Deutschland die jeweiligen Ortsgruppenvorsitzenden zu besuchen.

Diesen Einsatz best�arkte Ida Dehmel in ihrer �Uberzeugung, da� Ziel und Form

der Gemeinschaft richtig gew�ahlt waren. \Wie stark mu� der Gedanke unseres

Bundes sein, wenn [eine] solche Frau sich so schnell darauf einstellt"226, freute

sich die Verbandsvorsitzende.

Die 14 Mitgliedersvereine der Gedok im Jahre 1928

Zur zweiten Jahresversammlung der deutsch{�osterreichischen Gemeinschaft,

die vom 4. bis 5. Oktober 1928 in Mannheim abgehalten wurde, erging an 14

verschiedene Organisationen Einladung.227 Zur Gemeinschaft Deutscher und

�Osterreichischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen geh�orten zu die-

sem Zeitpunkt neben dem Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen der Bund badischer K�unstlerinnen, der Verband ost- und west-

preu�ischer K�unstlerinnen, die Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen228, der Dreist�adtebund, der W�urttembergische Malerinnen-

verein sowie die vier Neugr�undungen in Mannheim229, Frankfurt230, Hanno-

ver231 und Bremen232 und die vier �osterreichischen Vereine. Die Wiener Frau-

enkunst hatte sich 1927/1928 wieder von der Gemeinschaft getrennt.

224Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 8.

Heft, 15.1.1929. | Toni Sch�utte berichtete Ida Dehmel, da� sie t�aglich Bitten um Aufnahme

erreichen. | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 27.1.1928. |

Hilde Barella f�uhrte auf ihrer Archivliste vom 20.2.1980 ein Mitgliederverzeichnis und eine

Satzung aus dem Jahre 1928 auf.
225Toni Sch�utte, geb. Weyhausen. Sie war mit Georg Julius Sch�utte verheiratet.
226SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 27.1.1928.
227Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 3.

Heft, November 1928; Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 8. Jg., Nr. 11,

November 1928. | In den Verbandsmitteilungen ist die Rede von 18 Ortsgruppen. Diese

Angabe scheint zu hoch gegri�en. Das Protokoll der Tagung verzeichnete Hilde Barella auf

ihrer Archivliste vom 20.2.1980.
228Im Oktober 1929 wurde erstmals ein Jahresbericht des D�usseldorfer K�unstlerinnenver-

eins in Frau und Gegenwart abgedruckt. Die Architektin Therese Mogger l�oste am 3. Oktober

1929 die bisherige Vorsitzende Helene Gericke ab. | Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 1. Heft, 1.10.1929.
229Bund k�unstlerisch und schriftstellerisch t�atiger Frauen von Mannheim, Ludwigshafen

und Heidelberg.
230Bund Deutscher K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Ortsgruppe Frankfurt a.M.
231Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Ortsgruppe Hannover.
232Bund Bremischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen.
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Mit zehn deutschen und vier �osterreichischen K�unstlerinnenvereinigungen

vereinte die Gedok sch�atzungsweise �uber 2000 kunstt�atige und kunstf�ordernde

Mitglieder233, wobei die Hamburger Ortsgruppe allein ein Viertel der Ge-

samtmitglieder z�ahlte. Der zweitgr�o�te Anschlu�verein war der �osterreichische

Verein der Musiklehrerinnen, gefolgt von den neuen Gemeinschaften mit

jeweils circa 200 Mitgliedern in Hannover, Frankfurt und Bremen. Die

wenigsten Mitglieder z�ahlten der Dreist�adtebund234, der Bund badischer

K�unstlerinnen und der Verband ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen mit

jeweils 20 Mitgliedsfrauen.235 F�ur diejenigen K�unstlerinnen, an deren Wohnort

sich kein Mitgliedsverein der Gedok befand, wurde die M�oglichkeit gescha�en,

die au�erordentliche Mitgliedschaft zu erwerben.

Der junge Verband hatte 1927 in Hamburg beschlossen, ein Bundessignet zu

scha�en, f�ur das unter den Mitgliedern ein Preisausschreiben veranstaltet wur-

de. Auf der Tagung in Mannheim w�ahlten die Delegierten der angeschlossenen

Vereine die Hamburgerin Helga Bagge mit ihrem Gedok-Signet (siehe Abbil-

dung 39) zur Preistr�agerin.

Das Vereinsorgan Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung

und Frauenkultur

Eine weitere wichtige Entscheidung betraf die Wahl eines publizistischen Or-

gans f�ur die Mitteilungen der Gemeinschaft. Die Versammlung entschied sich

f�ur das Angebot des Verlags Georg Braun in Karlsruhe, Nachrichten des

Gedok-Verbandes und der Anschlu�vereine in der vierzehnt�aglich erscheinen-

den Zeitschrift Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und

Frauenkultur zu ver�o�entlichen.236

Die Zeitschriften Frau und Gegenwart und Neue Frauenkleidung und Frau-

enkultur schlossen sich im Oktober 1928 zusammen, nachdem sie sich inhaltlich

stark angeglichen hatten. Urspr�unglich verstand sich Frau und Gegenwart |

233Ohne die �osterreichischen Gruppen, die nicht Mitglied im Bund Deutscher Frauenver-

eine waren, z�ahlte die Gedok �uber 1500 Mitglieder. | Jahrbuch des Bundes Deutscher

Frauenvereine 1927{1928, S. 21f.
234Vorsitzende Mathilde Stegmayer. Sie war zun�achst kunstgewerblich t�atig, sp�ater Ma-

lerin von Landschaften, Blumen und Stilleben. Sie unterhielt eine gro�e Malschule. |

Darmst�adter Gedok{Almanach. Hg. v. Tilly Moog{Buss, Darmstadt 1940, S. 43{45.
235Jahrbuch des Bundes Deutscher Frauenvereine 1927{1928, S. 21f.
236Else Froelich nannte im ersten Jahresbericht der Ortsgruppe Hannover die Zeitschrift

Neue Frauenkleidung und Frauenkultur. | Jahrbuch des 1. Gemeinschaftsjahres 1928/1929.

Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Ortsgruppe Hannover, Hannover

1929, S. 2.
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vom Verband Norddeutscher Frauenvereine, dem Bund Hamburger Hausfrauen

und dem Stadtbund Hamburgischer Frauenvereine zwischen 1924 und 1929 un-

ter der Schriftleitung der Journalistin Frieda Radel (*1869) herausgegeben237

| als ein Organ, das \Frauen mit allen Problemen, Fragen, Aufgaben, Be-

strebungen der Gegenwart"238 bekannt machen wollte. Die Zeitschrift Neue

Frauenkleidung und Frauenkultur, das Organ des Verbandes Deutsche Frau-

enkleidung und Frauenkultur, legte ihren thematischen Schwerpunkt zun�achst

auf Reformkleidung, Inneneinrichtung, Kunstgewerbe und kulturelle Lebens-

gestaltung. Ende der zwanziger Jahre wandte sie sich der \deutsche[n] Frau

als H�uterin und F�orderin ... [der] deutschen Kultur"239 zu.

Mit dem Verlag Braun wurde ausgehandelt, da� dem Verband und seinen

Zweigvereinen in jeder Zeitschriftenausgabe eine Seite zur Verf�ugung stehe.

In jeder zweiten Nummer sollte ein Bericht mit Abbildungen �uber die Werk-

statt eines Gedok-Mitgliedes publiziert und Schriftstellerinnen mit Berichten

ber�ucksichtigt werden.240

Wie es zu der Entscheidung f�ur das Frauenblatt in der Gedok-

Mitgliederversammlung gekommen war, ist nicht genau nachzuvollziehen, da

Ida Dehmel dem Verband Deutsche Frauenkleidung und Frauenkultur ge-

gen�uber eher mi�trauisch eingestellt war. Neben den Gesch�aftspraktiken der

Hamburger Ortsgruppe kritisierte sie auch dessen antisemitische Haltung. Die

Ehefrau ihres Stiefsohnes hatte ihr n�amlich berichtet, die Kulturorganisation

w�urde ausschlie�lich Modelle mit rein arischen Z�ugen in ihrer Zeitschrift ab-

bilden. Und ihre Schwester hatte sie auf die v�olkisch bzw. deutsch-nationale

Haltung des Verbandes hingewiesen. Die Gedok-Vorsitzende lehnte deshalb

\jede Art der Zusammenarbeit mit dem Verband Frauenkleidung und Frauen-

kultur ab". Gegen�uber der Vorsitzenden des Hamburger Stadtbundes Emma

Ender �au�erte sie im Februar 1927: \Eine schnurrige Sorte 'Kultur' �ubrigens!

Es k�onnte mir ja sonst passieren, da� unsere j�udischen Mitglieder als Ausstel-

lerinnen abgelehnt werden."241

237Vgl. Stubbe{da Luz, Die Stadtm�utter, S. 58.
238Frau und Gegenwart, 5. Jg., Nr. 39, 25.9.1928.
239Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 1.

Heft, Oktober 1928.
240Die Wahl von Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkul-

tur als Mitteilungsblatt setzte voraus, da� die Mitglieder die Zeitschrift abonnierten. Dies

sollte dadurch erleichtert werden, da� jede K�unstlerin Rabatt auf ein Abonnement und auf

Annoncen erhielt. | Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150.
241SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Ida Dehmel an Emma

Ender, 2.2.1927.
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Bereits auf der nachfolgenden Tagung im Jahre 1929 kritisierten Mitglie-

der das neue Bundesorgan: Bem�angelt wurde ein zu niedriges Niveau, eine

mi�gl�uckte Verbindung von Mode und Kunst und zu wenig Artikel �uber die

Mitglieder der Gedok.242 Die Gemeinschaft k�undigte schlie�lich 1930 die Zu-

sammenarbeit mit der Frauenzeitschrift. Die Ortsgruppen sandten sich von

nun an ihre Berichte gegenseitig zu.

\Lebhafte" Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Verkaufsaktivit�aten

Auf der Jahresversammlung 1928 wurde weiterhin beschlossen, sich um

Ausstellungsgelegenheiten, Auftr�age und Unterricht f�ur K�unstlerinnen zu

bem�uhen. Konkret erging an Malerinnen das Angebot, im Speisesaal des Ham-

burger Stadtbundklubs �Olgem�alde auszustellen. Den K�unstlerinnen wurde we-

nig Ho�nung gemacht, Werke zu verkaufen. Doch man tr�ostete sie damit, da�

sie mit einer Besprechung in der Presse rechnen k�onnten. Der W�urttembergi-

sche Malerinnenverein in Stuttgart nahm als erste Ortsgruppe dieses Angebot

wahr und sandte im Januar 1929 f�unfzehn Gem�alde nach Hamburg.243

Der Verband verzeichnete im Jahre 1928 eine st�andige Zunahme von Mit-

gliedern. In den angeschlossenen Gemeinschaften herrschte ein reges Vereins-

leben. Nach dem Vorbild des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen fanden in den kommunalen Zweigvereinen regelm�a�ig k�unstle-

rische Veranstaltungen und gesellige Mitgliedertre�en statt. Gew�ohnlich traf

man sich | meist bei Teenachmittagen oder -abenden | zum gegenseitigen

Kennenlernen und \lebhafte[n] Gedankenaustausch"244. Daneben wurden die

Ortsgruppen aufgefordert, einmal im Monat eine gr�o�ere Veranstaltung anzu-

bieten.245 Die Vereinsprogramme umfa�ten neben Ausstellungen, Rezitations-,

Musik- und Tanzabenden auch Vortr�age oder jahreszeitlich gepr�agte, ausge-

lassene Feste in der Weihnachts- und Karnevalszeit sowie im Fr�uhling. In den

Veranstaltungskalendern der Ortsgruppen �nden sich auch kunst- und frauen-

242Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK, In: Gegenlicht, S. 150. | Zuvor hatte man

bereits eine Resolution mit den W�unschen der Abonnentinnen an den Verlag Georg Braun

gesandt.
243Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 8.

Heft, 15.1.1929 und 11. Heft, 1.3.1929. | Des weiteren vermittelte die Gedok ihren Mitglie-

dern die Teilnahme an einem Preisausschreiben des Reichsverbandes Deutscher Hausfrauen-

vereine. Es sollte ein einfaches, aber sinnf�alliges Emblem entworfen werden, das als \allgemei-

nes Sinnbild f�ur die Hauswirtschaft, . . . die wirtschaftliche Bedeutung und den geistigen und

ethischen Gehalt des Amtes der Hausfrau kennzeichnet". Die ersten drei Preistr�agerinnen

erhielten bis zu 400 Mark.
244Ebd., 25. Jg., 19. Heft, 1.7.1929.
245Ebd.
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politische Vortrags- und Diskussionsrunden. So referierte die Karlsruher Vor-

sitzende Dora Horn{Zippelius �uber das Thema \Studium und Beruf der Frau

in der bildenden Kunst"246; die Gruppe in Hannover lud Hans Hildebrandt

(* 1878) aus Stuttgart ein, um den Lichtbildervortrag \Die Frau in der bil-

denden Kunst"247 zu halten; in Mannheim und in Hamburg diskutierten die

Gedok-Mitglieder und ihre G�aste �uber das Thema \Das junge M�adchen unserer

Zeit"248.

Um ein gr�o�eres Publikum zu erreichen und ein breites Spektrum an Presse-

besprechungen zu sammeln, versuchten die Anschlu�vereine, sich gegenseitig

als Partnerinnen f�ur Ausstellungen zu gewinnen und Exponate auszutauschen.

Der Bund badischer K�unstlerinnen lud zum Beispiel den Bund Hamburgischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zur Teilnahme an seiner Ausstellung im

Winter 1928 ein; im Gegenzug konnten die Karlsruherinnen ihre Kunstwerke zu

einer Ausstellung nach Hamburg senden. Den gelungenen Austausch werteten

die Frauen als positives Zeichen einer \immer weitergreifende[n] Zusammenar-

beit zwischen den einzelnen Ortsgruppen"249.

Die Verkaufsausstellung der Gedok-Gemeinschaften in den Frauenklubs der

St�adte Hamburg, Hannover und Karlsruhe fanden zun�achst regen Anklang. Der

Erfolg best�atigte den Vereinsfrauen am Beginn des Jahres 1928, da� diese Art

von Pr�asentation, \die Verkaufsm�oglichkeiten f�ur die Mitglieder"250 erheblich

verbessert. Allerdings liefen die Gesch�afte nicht immer gut. Schon Ende M�arz

1928 trug sich Ida Dehmel mit dem Gedanken, den Hamburger Verkaufsladen

bis zum 1. Juli zu schlie�en. Durch einen Diebstahl hatte sich ein Fehlbetrag

ergeben, der nur durch eine gro�z�ugige Spende und eine umfangreiche Werbe-

aktion wieder ausgeglichen werden konnte.251

Die Unterscheidung von Fachvereinen und Gedok-Gemeinschaften

1928/29

Die Gedok war auch im zweiten Jahr ihres Bestehens bem�uht, neue K�unstle-

rinnengruppen f�ur ihre Verbandsarbeit zu gewinnen. Zu diesem Zweck wurde

die Werbung f�ur die Gemeinschaft fortgesetzt.

246Karlsruhe am 20.11.1928. | Ebd., 25. Jg., 4. Heft, November 1928.
247Hannover am 5.1.1929. | Ebd., 25. Jg., 7. Heft, Januar 1929.
248Mannheim am 3.12.1928. | ebd. und ebd., 10. Heft, 15.2.1929.
249Ebd., 25. Jg., 8. Heft, 15.1.1929.
250Ebd., 25. Jg., 10. Heft, 1.2.1929.
251SUB H, DA:Br.: Korrespondenz Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 28.3.1928.
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Die Kooperation mit dem Literarischen Bund in Berlin

Im Laufe des Jahres 1928 sprach sich der in Berlin ans�assige Literarische Bund

f�ur eine Kooperation mit der Gedok aus.252 Die endg�ultige Entscheidung f�ur

den Beitritt �el auf der Bundestagung der um 1900 gegr�undeten Organisation

schriftstellerisch arbeitender Frauen am 30. M�arz 1929.253

Der Literarische Bund mit Sitz in Berlin gliederte sich in lokale Arbeits-

zirkel. Er unterhielt eine eigene Zeitschrift, die Mitteilungen des Literarischen

Bundes. Hierin wurden ausgew�ahlte Werke der Mitglieder abgedruckt. Es ging

dieser Gruppe nicht nur um die Diskussion von Literatur aller Art, sondern

auch um den Austausch in allen sozialen und weltanschaulichen Fragen der Ge-

genwart.254 Der Literarische Bund schlo� sich der K�unstlerinnengemeinschaft

zu einem Zeitpunkt an, als er bereits zwei Jahre lang stagnierende Mitglieder-

zahlen verzeichnete und deshalb auch in �okonomischer Hinsicht wenig Spiel-

raum hatte.

Die K�unstlerinnengemeinschaft gewann durch diesen Anschlu� ein Stand-

bein in der Hauptstadt, wie sie es sich seit ihrer Gr�undung angestrebt hatte.

Sie versicherte den Mitgliedern des Literarischen Bundes, da� ihre Vereinigung

auch als Ortsgruppe der Gedok weiterhin \vollkommene Selbst�andigkeit"255

besitzen werde. Alice T�urk, die Vorsitzende des Literarischen Bundes, ho�te

indes auf eine \F�orderung gemeinschaftlicher Aufgaben und einen wachsenden

Zusammenschlu� f�ur die Zukunft"256.

252Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 9. Jg., Nr. 11, November 1929.
253Ida Dehmel plante, zur Generalversammlung des Literarischen Bundes nach Berlin zu

reisen. Sie beabsichtigte, diese Fahrt mit weiteren Terminen zu verbinden. Vermutlich kamen

diese nicht zustande, so da� sie sich kurz vor der Abreise entschied, nicht nach Berlin zu

fahren. Ida Dehmel argumentierte: \ . . . nur f�ur den Literarischen Bund lohnt es mir nicht."

| SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 16.3.1929 und 19.3.1929.
254Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 19.

Heft, 1.7.1929; Die scha�ende Frau. Zeitschrift f�ur modernes Frauentum, 1. Jg., Heft 5,

Februar 1930.
255Ebd. | Die Gedok bot den Einzelmitgliedern des Literarischen Bundes auch die Mit-

gliedschaft in ihren lokalen Gemeinschaften an.
256Mitteilungen des Literarischen Bundes, 30. Jg., Nr. 12, Dezember 1929. | Das Verh�alt-

nis des Literarischen Bundes zur Gedok beschr�ankte sich im folgenden nur auf einzelne

pers�onliche Beziehungen. Mehrmals waren Mitglieder des Literarischen Bundes zu Darbie-

tungen der Ortsgruppen gebeten worden. Der Literarische Bund bot ein Programm, dessen

Schwerpunkte eher im politisch linken Spektrum anzusiedeln waren: Zum Beispiel Ausspra-

chen �uber die Gegenwartsfragen \Nie wieder Krieg" oder \Die Emanzipation der Frau". Der

Literarische Bund bereitete 1932 die Festausgabe \Das Frauenschicksal der Gegenwart" vor.
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Mitarbeit oder Opposition? Die Ortsgruppe Hannover \in den Kinderschuhen"

Bereits bei der Verbandsgr�undung 1927 hatten sich die Gedok-Mitglieder vor-

genommen, Ferienaufenthalte f�ur K�unstlerinnen zu organisieren. Nachdem ent-

sprechende Appelle an Gastfamilien ergangen waren, konnten im darau�olgen-

den Sommer bereits 15 Malerinnen Urlaubstage auf dem Land verbringen. F�ur

die kostenlose Unterbringung erhielten die Gastgeber als Gegenleistung ein

Kunstwerk. Nach dieser positiven Bilanz ver�o�entlichte Ida Dehmel im Mai

1929 erneut einen Aufruf in mehreren Frauenzeitschriften.257

Die Ortsgruppe Hannover beteiligte sich nicht an dieser Aktion. Die Verei-

nigung, die im Herbst/Winter 1929 189 K�unstlerinnen und 143 Kunstfreundin-

nen z�ahlte258, entschuldigte sich damit, da� sie ihre Mitglieder noch zu wenig

kenne, um beurteilen zu k�onnen, ob sie in ihrem Sinne handeln w�urde, \zumal

die Einstellung zu Wohlt�atigkeitsaktionen dieser Art in der [Hannoverschen]

Gruppe zu vorsichtiger Handhabung"259 mahne. Mit dieser Feststellung mach-

te die junge nieders�achsische Kunstgemeinschaft gegen�uber der Dachkorpora-

tion deutlich, da� sie es vorzog, sich nach ihren lokalen Voraussetzungen und

W�unschen zu richten statt nach den Vorgaben der Hamburger Vorstandschaft.

Diese pr�ufende Haltung der Hannoveranerinnen ist auch in anderen Sachfra-

gen festzustellen, wie zu zeigen sein wird. In der Hansestadt freilich wurde die

eigenst�andige Umsetzung von Verbandsbeschl�ussen nicht immer als kritische

und eigenverantwortliche Mitarbeit, sondern oftmals als Opposition aufgefa�t.

Else Froelich, die erste Vorsitzende der nieders�achsischen Ortsgruppe, such-

te jedenfalls nach einem Pro�l, das den gesellschaftlichen Bedingungen vor Ort

entsprach. Ein Jahr nach der Gr�undung sah sich die Ortsgruppe Hannover in

dieser Hinsicht \noch zu sehr in den Kinderschuhen"260. Die Vorsitzende be-

kannte ein halbes Jahr sp�ater: \Die feststehende Form der Gedok, Ortsgruppe

257Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 16.

Heft, 15.5.1929; Die Frau, 36. Jg., Heft 8, Mai 1929; Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher

Frauenvereine, 9. Jg., Nr. 5/6, Mai/Juni 1929.
258Jahrbuch des 2. Gemeinschaftsjahres 1929, Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichi-

scher K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen (Gedok) Ortsgruppe Hannover, Hannover

1929, S. 2. | Im gesch�aftsf�uhrenden Vorstand traten gegen�uber 1928 folgende Ver�ande-

rungen ein: zweite Vorsitzende Adele Brauns an Stelle von Marie Eichwede und erste

Schriftf�uhrerin Christine Peters{Schr�oteler statt Adelheid Schmelzer. Daneben wurden f�ur

die Bereiche bildende Kunst, Musik, Schrifttum und f�ur die Kunstfreundinnen eine Bei-

sitzende in den Vorstand gew�ahlt. Die k�unstlerischen Beir�ate f�ur das Kunstgewerbe, die

Bildhauerei und die Malerei wurden in der Gruppe f�ur bildende Kunst zusammengefa�t,

daf�ur erhielten die Kunstfreundinnen einen eigenen Beirat.
259SUB H, DA:Br.: F 1285, Gedok Hannover an Ida Dehmel, 27.5.1929.
260Ebd.
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Hannover | wir haben sie noch nicht."261 Die Ausschau \nach einer rechten

Form f�ur einen rechten Inhalt" dauerte auch im zweiten Vereinsjahr an: \Wir

sind auf der Suche, auf Entdeckungsfahrt, wir arbeiten und wollen vorw�arts

. . . "262. Viele kulturelle Gedok-Veranstaltungen betrachtete der K�unstlerin-

nenverein deshalb als Versuch. Gleichwohl bot die Gemeinschaft in Hannover

ein umfangreiches Jahresprogramm. Der Kabarettabend \Der wei�e A�e" war

dabei sicherlich ein H�ohepunkt. Au�erdem hatte sich die Gemeinschaft vorge-

nommen, 1929 ein zweites f�unfundsechzigseitiges Jahrbuch herauszubringen.

Gegen�uber dem Bundesverband jedoch lehnte die Gruppe weitere Aktivit�aten

wegen �Uberlastung ab.263

Der \Wunsch" als \Versucher" alles niederzulegen.

Ida Dehmels Vorstandst�atigkeit

Ida Dehmel investierte sehr viel Zeit und Kraft in ihre Vorstandst�atigkeiten.

Das gro�e Engagement f�ur den Hamburger Lokalverein und f�ur den Gedok-

Verband lie� sich nicht mehr mit dem Aufwand bei fr�uheren Vorstands�amtern

vergleichen. Oftmals klagte sie �uber die viele Arbeit. So zum Beispiel in einem

Brief an ihre Schwester, in dem sie den Tagesverlauf des 29. November 1929

schilderte: \Jetzt ist es 1/2 12, und ich habe eben das zw�olfte Telefongespr�ach

gehabt. So geht es jeden Tag, wir haben es nur heute einmal gez�ahlt."264 Nicht

zuletzt deshalb wollte Ida Dehmel sp�atestens seit Dezember 1929 ihr Enga-

gement reduzieren: \Ich habe lange Stunden, in denen wirklich wie der Ver-

sucher der Wunsch vor mir steht: Leg alles nieder, Bund u[nd] Gedok u[nd]

Stadtbund."265

Auch die Fragen der �nanziellen Belastung und des richtigen Umgangs mit

den Auslagen im Zusammenhang mit der Vorstandst�atigkeit besch�aftigten sie.

Sie holte Rat bei ihrer Schwester: Konnte sie sich die Kosten erstatten las-

261Jahrbuch des 2. Gemeinschaftsjahres 1929, Gedok Hannover, S. 1
262Ebd.
263SUB H, DA:Br.: F 1285, Gedok Hannover an Ida Dehmel, 27.5.1929.
264SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 27.11.1929.
265SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 12.12.1929. | Gemeint

waren die Vorstands�amter des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen,

der Gedok und des Stadtbundes Hamburgischer Frauenvereine. In einem Brief an die Malerin

Julie Wolfthorn klagte Ida Dehmel im Sommer 1930 ebenfalls �uber die anwachsende Or-

ganisationsarbeit: \Mit dem Umfang meiner Gedok, die immer neue Ortsgruppen ansetzt,

w�achst meine Schreibarbeit immer h�oher. Auch die literarische Korrespondenz hat nicht

nachgelassen . . . . Ich diktiere fast t�aglich von 10 bis 1 Uhr, im Winter durchaus t�aglich, und

doch sch�opfe ich nie die unerledigte Mappe aus. Ich zerbreche mir den Kopf, wie ich mich

entlasten kann . . . ". | SUB H, DA:Nachtr�age: Ida Dehmel an Julie Wolfthorn, 15.8.1930.
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sen, die ihr durch den Fr�uhst�ucksbesuch des Bremer Vorstandsmitglieds Lissy

Susemihl{Gildemeister266 (1862{1945) am 8. M�arz 1929 entstanden waren? Da

sie �uber kein gro�es Verm�ogen verf�ugte, bef�urwortete die Hamburger Vorsit-

zende die Erstattung ihrer Unkosten. Sie rechtfertigte sich damit, da� der Bund

Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen 3600 Mark eingenommen

habe.267

Die \Zwei-Gliederung": Fachvereine versus Gedok-Gr�undungen

Die dritte Jahresversammlung der Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichi-

scher K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen fand vom 2. bis 3. Oktober

1929 in Hannover statt.268 Wie Ida Dehmel feststellte, war die Organisation

im dritten Jahr \aus den Kinderschuhen herausgewachsen"269, wenngleich Else

Froelich dies f�ur die gastgebende nieders�achsische Ortsgruppe in Abrede stell-

te. Weiter notierte Ida Dehmel, da� \s�amtliche Ortsgruppen sowohl an der

Zahl ihrer Mitglieder wie in der Qualit�at der Leistungen im Wachsen begrif-

fen"270 seien. Zur Generalversammlung waren jedoch nur Vertreterinnen von

sieben Lokalvereinen271 an die Leine gekommen. Die Ortsgruppen aus Stutt-

gart, D�usseldorf, K�onigsberg und Wien fehlten.

In Hannover wurden haupts�achlich Fragen des inneren Aufbaus diskutiert.

Diese betrafen einerseits die Satzungen der Ortsgruppen, die erweitert wer-

den mu�ten, nachdem sich die Anzahl der Anschlu�vereine erh�oht hatte. An-

dererseits war es notwendig geworden, die Struktur der Verbandsorgane auf

Reichsebene zu ver�andern. Die Delegierten verst�andigten sich deshalb auf die

Bildung einer Satzungskommission, die eine neue Bundessatzung herausgeben

sollte.272

266Lissy (F�elicie) Susemihl{Gildemeister hielt am selben Tag einen Vortrag beim Bund

Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen.
267SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 3.3.1929. |

Ein anderes Mal �uberlegte Ida Dehmel, ob sie sich die Fahrtkosten zur Jahresversammlung

1929 nach Hannover ersetzen lassen k�onne. Obwohl sie vom nahegelegenen Bad Eilsen, wo sie

sich zur Erholung aufgehalten hatte, anreiste, wollte sie sich | mit Wissen von Else Froelich

| eine Fahrkarte Hamburg{Hannover erstatten lassen. | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz:

Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.9.1929.
268Das Tagungsprotokoll vermerkte Hilde Barella auf ihrer Archivliste vom 20.2.1980.
269Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 4.

Heft, 15.11.1929.
270Ebd.
271Bremen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Mannheim und Berlin.
272Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150; Jahrbuch des 2.

Gemeinschaftsjahres 1929, Gedok Hannover, S. 4.
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Auf der Versammlung vereinbarten die Delegierten, erfolgreiche Veran-

staltungen, aber auch Ausstellungen zwischen den einzelnen Lokalvereinen

auszutauschen, nachdem der Bund k�unstlerisch und schriftstellerisch t�atiger

Frauen von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und Umgebung (Maluheidu)

die Kontakte der angeschlossenen Vereine als ungen�ugend bezeichnet hatte.

Deshalb hatte er im Vorfeld der Jahresversammlung gefordert, den \Austausch

von Vortragenden von einer Ortsgruppe zur anderen lebhafter zu f�ordern"273.

Bereits vor der Generalversammlung hatte die Vorsitzende der kurpf�alzischen

Ortsgruppe, Felicie Hartlaub, Ida Dehmel davon zu �uberzeugen versucht, einen

Antrag zur Namens�anderung der Hannoverschen Ortsgruppe, der Gemein-

schaft der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, einzubringen. Denn ihrer Mei-

nung nach f�uhrte die gleichzeitige Verwendung der Bezeichnung Gedok sowohl

f�ur den Dachverband als auch f�ur einen Zweigverein zu Mi�verst�andnissen.274

Die Mannheimer Vorsitzende ber�uhrte mit dieser Bitte einen heiklen Punkt:

Die Bezeichnungen der angeschlossenen Vereine lie�en keinen R�uckschlu� auf

die Zugeh�origkeit zur Spitzenkorporation Gemeinschaft Deutscher und �Oster-

reichischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen zu.

Statt dessen herrschte eine bunte Namensvielfalt: Jeder angeschlossene Ver-

ein nannte sich anders. Selbst die nach dem Vorbild des Bundes Hamburgischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen erfolgten Neugr�undungen w�ahlten un-

terschiedliche Namen: Frankfurt bezog sich auf den Bund Deutscher K�unstle-

rinnen, eine Verbandsbezeichnung aus dem Jahr 1927; die Ortsgruppen Mann-

heim und Bremen entschieden sich f�ur eine v�ollig eigenst�andige Namensgebung

ohne Bezug auf den Gedok-Verband; die alten K�unstlerinnenvereine, wie zum

Beispiel der W�urttembergische Malerinnenverein, trugen weiterhin ihre histo-

rischen Namen. Das eigentliche Problem jedoch lag tiefer und war wahrschein-

lich durch die Diskussion um den Namenswirrwarr aufgebrochen: Wie waren

die zusammengew�urfelten Anschlu�vereine mit ihren unterschiedlichen Mitglie-

derstrukturen und -zahlen, inhaltlichen Schwerpunkten, Kapitalverm�ogen und

k�unstlerischen Qualit�atsanforderungen unter einen Hut zu bringen? Wie lie-

�en sich die einzelnen Charaktere der heterogenen lokalen Vereinigungen unter

dem Dach der Gedok vereinen? Die Diskrepanz zwischen den jungen Gedok-

Gruppen auf der einen und den althergebrachten, reinen Berufskorporationen

auf der anderen Seite trat zwei Jahre nach der Gr�undung deutlich hervor und

verlangte nach einer L�osung.

273SUB H, DA:Br.: H 968, Felicie Hartlaub an Ida Dehmel, 24.6.1929.
274Ebd.
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Auf der Tagung in Hannover verst�andigten sich die Ortsgruppen schlie�-

lich auf eine \Zwei-Gliederung"275 der Gedok. Nachdem die verschieden ge-

wachsenen Mitgliedsvereine zun�achst gleichberechtigt nebeneinander existiert

hatten276, sollten k�unftig die vom Dachverband gegr�undeten Ortsgruppen von

den Traditionsvereinen unterschieden werden. Damit wurde eine deutlichere

Trennungslinie gezogen zwischen den Gemeinschaften mit K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen verschiedener Kunstsparten und den sogenannten \Fachver-

einen" der Malerinnen, der Schriftstellerinnen und der Musikerinnen, die sich

in erster Linie als beruiche Interessenvertretung verstanden.

Um gleichzeitig die Verbandszugeh�origkeit kenntlich zu machen, legten die

Delegierten 1929 fest, da� alle �ortlichen Gemeinschaften von nun an die Be-

zeichnung Gedok zu tragen haben. Hinzugef�ugt werden konnte die Formulie-

rung \fr�uher ... ". Die urspr�ungliche Namensgebung tauchte damit nur in die-

sem Zusatz auf.277 Vermutlich wurde diese Namensregelung nur f�ur die Gedok-

Gr�undungen vorgeschrieben, nicht f�ur die Fachvereine.

Die neue Sprachregelung zwang nun aber nicht die Ortsgruppe Hannover,

ihren Namen zu �andern, wie dies Felicie Hartlaub gefordert hatte, sondern es

erging an die Gemeinschaften in Mannheim, Hamburg, Frankfurt und auch

in Bremen die Au�orderung, den Begri� Gedok aufzunehmen und ihre Verei-

ne nach dem Vorbild von Hannover umzubenennen. So nannte sich zum Bei-

spiel der Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen ab dem

Februar 1930 Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Orts-

gruppe Hamburg.

Mit der Kennzeichnung der beiden Ortsgruppentypen im Jahre 1929 wur-

de ein Proze� eingeleitet, der die Normierung und Zentralisierung der An-

schlu�vereine zum Ziel hatte, und in dessen Folge die alten K�unstlerinnenver-

einigungen Mitsprache- und Selbstbestimmungsrechte einb�u�ten. Zun�achst je-

doch wurden Vorschl�age zur Vereinheitlichung der Zweigvereine nur diskutiert,

aber nicht diktiert. Ida Dehmel hatte sich daf�ur eingesetzt, den K�unstlerinnen-

organisationen, die bereits vor ihrem Anschlu� an die Gedok bestanden hatten,

ihre Eigenart und Struktur zu belassen, frei nach dem Motto: \Alle f�ur einen,

einer f�ur alle, jedoch auch: Eines schickt sich nicht f�ur alle."278 Mit dieser For-

derung konnte sie sich aber langfristig nicht durchsetzen. Dies d�urfte neben der

Klage der ersten Vorsitzenden �uber die zunehmende Arbeitsbelastung mit ein

275Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 4.

Heft, 15.11.1929.
276Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
277Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150.
278Ebd.
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Grund daf�ur gewesen sein, warum auf der Mitgliederversammlung 1929 �uber

die Fortf�uhrung ihrer Vorstandst�atigkeit gesprochen wurde.

\Die Vorsitzende einer Dachorganisation hat weder Polizei zu spielen noch

den Bakel zu schwingen". Die Eskalation des Dauerkonikts Ida Dehmel

und Else Froelich

Auf der Jahrestagung 1929 formulierte neben Mannheim auch Hannover ver-

schiedene Antr�age. Einer davon behandelte die Frage der Kassenpr�ufung. Die

nieders�achsische Vorsitzende Else Froelich verlangte, da� die Kasse vor der

Generalversammlung von zwei Schatzmeisterinnen aus verschiedenen Orts-

gruppen gepr�uft werden m�usse. Ida Dehmel war durch diese Forderung der

Reichsbankangestellten verunsichert, und sie holte sich deshalb Rat bei ihrer

Schwester, der Schriftf�uhrerin des Bundes Deutscher Frauenvereine: \Da wohl

kaum h�au�ger zwei Schatzmeisterinnen anwesend sein werden, so w�urde das

bedeuten, da� die Kasse mit Belegen vorher in der Welt herumgeschickt werden

muss. Das ist doch vollkommen un�ublich? Bei uns handelt es sich ja um mini-

male Betr�age, weil unser Einkommen . . . ein paar Hundert Mark sind. . . . Ich

bitte um recht genaue Auskunft."279 In dieser Notiz zeigt sich ebenso wie in

den Fragen der Unkostenerstattung, da� Ida Dehmel in formalen und vereins-

rechtlichen Angelegenheiten pragmatisch vorging. Entsprechende Anfragen {

wie zum Beispiel die oben erw�ahnte aus Hannover | konnte sie au�erdem

leicht als Angri� auf ihre Pers�onlichkeit au�assen.

Else Froelich, die in einem Interview 1992 von einem fr�uhen Mitglied der

Ortsgruppe Hannover als \hart anpackend, resolut und kritisch"280 charakte-

risiert wurde, und Ida Dehmel wurden immer mehr zu Gegnerinnen. Dies l�a�t

sich unter anderem an einem Schreiben festmachen, welches die Verbandsvor-

sitzende am 7. Februar 1930 an diejenigen Ortsgruppen richtete, welche auf der

Jahrestagung in Hannover vertreten waren. In diesem Brief wandte sich Ida

Dehmel gegen den \Ton"281, den die Vorsitzende von Hannover sowohl auf der

dortigen Generalversammlung als auch in einem an sie gerichteten Schreiben

vom 5. Februar 1930 angeschlagen habe. Sie unterrichtete die Zweigvereine

dar�uber, da� Else Froelich ihr bereits vor einigen Wochen versichert habe,

279SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.9.1929.
280 �Au�erung von Kl�are Spengemann{Norf im Gespr�ach mit Dr. Ines Katenhusen am

27.8.1992. Zitiert in: Katenhusen, Gedok-K�unstlerinnen und -Kunstfreundinnen Hannover.

In: Adelige, Arbeiterinnen . . . , S. 224.
281ArchivGedok Hannover, Schreiben von Ida Dehmel an die Vorsitzenden der Ortsgruppen

Bremen, Frankfurt, Hannover, Karlsruhe, Mannheim und die Vertreterin des Literarischen

Bundes, 7.2.1930.
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\sie werde niemals mit ihrer Opposition aufh�oren, da sie das als fruchtbarstes

Element der Zusammenarbeit ansehe."

Konkret ging es in dem Schreiben um die Zusammensetzung der Satzungs-

kommission, die auf der Jahrestagung 1929 den Auftrag erhalten hatte, neue

Verbandsstatuten auszuarbeiten. Diese Aufgabe sollten die Vertrauensperso-

nen der Ortsgruppen wahrnehmen, welche Ida Dehmel vorschlagen wollte. Die

Hamburger Vorsitzende hatte au�erdem Elisabeth Altmann{Gottheiner (1874{

1930) gebeten, den Vorsitz der Kommission zu �ubernehmen. Soweit sich die

Kontroverse nach der d�unnen Quellenlage rekonstruieren l�a�t, nahm Else Fro-

elich an, da� die Ortsgruppen dieses Gremium bilden w�urden.

Ein weiterer Streitpunkt waren die Satzungsentw�urfe, um welche die Mit-

gliedsvereine gebeten worden waren. Ohne die Anklagepunkte detailliert aus-

zubreiten, ging es letztlich darum, da� sich Ida Dehmel zu Unrecht kritisiert

f�uhlte. Es kr�ankte sie, da� ihre Amtsf�uhrung von einer Ortsgruppenvorsitzen-

den, der es nach ihrer Ansicht an Erfahrung in Vereinsangelegenheiten man-

gelte, in Frage gestellt wurde. Deshalb verwahrte sie sich gegen die Einw�ande

von Else Froelich und stellte klar: \Die Vorsitzende einer Dachorganisation hat

weder Polizei zu spielen noch den Bakel zu schwingen: sie braucht auch kei-

ne Nebenregierung. . . . ich lehne es entschieden ab, wenn eine Ortsgruppe aus

eingestandenerma�en prinzipieller Opposition sich zum Richter �uber die inner-

halb der Organisation geleistete Arbeit und gar �uber die Vorg�ange innerhalb

der einzelnen Ortsgruppen aufwirft."282

Die Vereins- und Gr�undungsaktivit�aten 1929/30

Am Beginn des Vereinsjahres 1929/1930 stellte der Gedok-Vorstand Gr�undun-

gen in den St�adten K�oln, Berlin, Kiel und Halle in Aussicht. Tats�achlich bil-

deten sich in K�oln, Heidelberg283 und Leipzig neue Gruppen.

\Die ganze crême von K�oln". Die Gr�undung der Ortsgruppe K�oln

In K�oln ging die Initiative zur Gedok-Gr�undung | �ahnlich wie in Hamburg

| auf den Stadtverband K�olner Frauenvereine zur�uck. Die Stadtverbandsfrau-

en hatten bei \gelegentlichem Zusammensein mit K�unstlerinnen festgestellt,

da� diese ein starkes Bed�urfnis nach Zusammenschlu� untereinander und mit

282Ebd.
283Gr�undung im M�arz 1930 mit 90 Mitgliedern. | Vgl. von Waldersee, Geschichte der

GEDOK. In: Gegenlicht, S. 151.
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k�unstlerisch interessierten Frauen haben."284 Nach mehreren Kontaktaufnah-

men285 mit der ersten Vorsitzenden des Stadtverbandes K�olner Frauenvereine,

Else Falk286 (1872{1956), erfolgte am 2. November 1929 die Gr�undung einer

Ortsgruppe der Gedok in K�oln.287 Die K�unstlerinnengruppe schlo� sich dem

Stadtverband K�olner Frauenvereine an.

Ida Dehmel berichtete Alice Bensheimer ausf�uhrlich �uber ihre Erlebnisse in

K�oln: Bereits am Tag vor der Konstituierung war es zu einem Tre�en mit be-

kannten Stadtb�urgerinnen gekommen, auf dem die Gedok-Vorsitzende f�ur ihre

Idee geworben hatte.288 Zur �o�entlichen Gr�undungsversammlung, f�ur die die

K�olner Frauen 350 Einladungen versandt hatten, erschien dann auch nur \be-

284HistA K, Bestand 1138, Nr. 5, Gesch�aftsbericht des Stadtverbandes K�olner Frauenverei-

ne 1929/30, S. 5. | Die Anregung zur Gr�undung einer K�olner Gemeinschaft ging bereits 1927

von Elisabeth von Mumm aus. | Vgl. Katharina Regenbrecht, Alexe Altenkirch 1871{1943.

In: \10 Uhr p�unktlich G�urzenich". Hundert Jahre bewegte Frauen in K�oln | zur Geschich-

te der Organisationen und Vereine. Hg. v. K�olner Frauengeschichtsverein, M�unster 1995, S.

108.
285Bericht von einer Vorbesprechung am 8.5.1929 im K�olner Frauenklub. | Frau und

Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 25. Jg., 19. Heft, 1.7.1929.

| M�oglicherweise wurde der Zeitpunkt der Gr�undungsversammlung hinausgez�ogert: Ida

Dehmel berichtete n�amlich Alice Bensheimer am 8.9.1929, da� Frau Falk bei ihr wegen eines

Termins f�ur die Ortsgruppengr�undung in K�oln nachgefragt habe. Ida Dehmels Antwort

an Alice Bensheimer: \Ich kann und brauche ja auch nicht, mich mit gar nichts vorl�au�g

binden." | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 8.9.1929.
286Die Ehefrau des preu�ischen Landtagsabgeordneten und Justizrates Bernhard Falk galt

als \die herausragende Pers�onlichkeit der K�olner Frauenbewegung w�ahrend der Weimarer

Republik". Sie bekleidete von 1919 bis zu ihrer Amtsenthebung aufgrund ihrer j�udischen

Abstammung 1933 das Amt der ersten Vorsitzenden des Stadtverbandes K�olner Frauenver-

eine. Daneben war sie in der Vorstandschaft weiterer K�olner Frauenvereine vertreten. Von

1934 bis 1939 f�uhrte sie die J�udische Kulturgemeinschaft, danach emigrierte sie nach Belgien,

ein Jahr sp�ater nach Brasilien, wo sie in Sao Paolo starb. | Vgl. Sully Roecken, Else Falk

1872{1956. In: \10 Uhr p�unktlich G�urzenich", S. 220{222.
287Dresslers Kunsthandbuch 1934, S. 567. | Siehe auch den Bericht von der Ansprache der

Malerin Alexandra Pov�orina bei der K�olner Gr�undungsversammlung in: Frau und Gegenwart

vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 6. Heft, 15.12.1929.
288Bei Familie Abendroth (Hermann Abendroth leitete die Rheinische Musikhochschule)

wurde Ida Dehmel mit Ottilie von Schnitzler (Ehefrau des Kommerzienrates und Kunst-

sammlers Richard von Schnitzler), Ludovia von Schnitzler (Ehefrau des Justizrates Victor

von Schnitzler), Edith von Schr�oder (Ehefrau des Bankiers Kurt von Schr�oder), Baronin

Flossy von Oppenheim, Gussi Adenauer (Ehefrau des K�olner Oberb�urgermeisters Konrad

Adenauer) und Margarete Tietz (Ehefrau des Warenhausbesitzers Leonhard Tietz) bekannt

gemacht. Ida Dehmel kommentierte: \Bei Abendroth war h�ochste Eleganz". Sie verhielt sich

gegen�uber diesen Frauen nach eigener Aussage so, \als seinen alle schon gewonnen". | SUB

H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.11.1929; HistA K, Personen-

kartei Bayer.
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stes Publikum"289. Ida Dehmel notierte: \S�amtliche Perlketten in d[er] ersten

Reihe."290 Diese Beobachtung unterstreicht, wie wichtig es der Verbandsvor-

sitzenden war, die einu�reichsten und angesehensten Frauen f�ur die Gedok zu

gewinnen, um den Erfolg der Vereinsarbeit und die Akzeptanz der Gemein-

schaft vor Ort zu sichern. Am Ende der Zusammenkunft291 hatten sich 133

Personen (ohne Vorstand und Beirat) in die Mitgliederliste eingetragen. Die

K�olner Neugr�undung entwickelte sich im ersten Halbjahr sehr erfreulich, so

da� Ida Dehmel Alice Bensheimer berichten konnte: \Die K�olner schreiben

begeistert von ihrer Ortsgruppe, fabelhaftes Leben u[nd] t�aglich neue Anmel-

dungen."292

Als Kassenf�uhrerin wurde Margarete Tietz293 gewonnen. Im Beirat der

Kunstfreundinnen war \die ganze crême von K�oln" vertreten, so da� Ida

Dehmel beim Verlesen der betre�enden Namensliste \einen Stein in den Ma-

gen"294 bekam. Als Vorsitzende wurde Ida Riemerschmid bestimmt, die Ehe-

frau von Richard Riemerschmid (1868{1957), dem Leiter der Kunstgewerbe-

schule K�oln.295

Die K�olner Frauen �uberzeugten ihre Vorsitzende davon, bei der Zusammen-

stellung des Vorstandes darauf achten zu wollen, da� im erweiterten Vorstand

Delegierte des Stadtverbandes, des Staatsb�urgerinnenverbandes und des Frau-

enklubs vertreten seien. Die Verbindung zum Deutschen Staatsb�urgerinnen-

Verbandwurde angestrebt, weil dieser eine Kleiderbescha�ungsstelle f�ur K�unst-

lerinnen unterhielt.

Wegen der Wahl der Vorsitzenden dieses Verbandes, Rosa Bodenheimer

(1876{1938), kam es bei der Gr�undung zu Meinungsverschiedenheiten.296

289SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.11.1929.
290Ebd.
291Gegen�uber Alice Bensheimer bewertete Ida Dehmel ihre Rede vor der Versammlung

schlechter als die vor der weiblichen Stadtelite am Vortag. Doch \in der Diskussion war ich

sehr gut, da hatte ich alle f�ur mich", so ihr Urteil �uber den Verlauf der Zusammenkunft. |

Ebd.
292SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 30.6.1930.
293\Frau Tietz, um die sich die K�olner Vereine rei�en, charaktervolle H�a�lichkeit, raÆnier-

teste Einfachheit; unter m�archenhaften Perlketten v�ollig schmucklos". | SUB H, DA:Br.:

Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.11.1929. | Tats�achlich war Margarete

Tietz in vielen allgemeinen, aber auch j�udischen Frauenvereinen aktiv. 1931 �ubte sie das

Amt der ersten Schriftf�uhrerin aus.
294Ebd.
295Sie gab dieses Amt im Fr�uhjahr 1931 ab, als ihr Ehemann aus dem Amt des Schulleiters

ausschied. | HistA K, Bestand 1138, Nr. 5 und Nr. 6, Gesch�aftsberichte des Stadtverbandes

K�olner Frauenvereine 1929/30, S. 24 und 1930/31, S. 10.
296Die Ehefrau des Rechtsanwalts Max Isidor Bodenheimer war seit 1911 im Vorstand

des Deutschen Staatsb�urgerinnen-Verbandes (ehemals Allgemeiner Deutscher Frauenverein),
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Die Stadtverbandsvorsitzende Else Falk �au�erte die Ansicht, da� eine J�udin

nicht zwei gleichbedeutende Vorstandsposten einnehmen solle. Sie forderte

deshalb die Zionistin Rosa Bodenheimer auf, ihren Vorsitz im Stadtverband

niederzulegen.297

Der K�olner Reisebericht erlaubt Einblicke in die Begegnung zwischen Ida Deh-

mel und den ersten Gesellschaftsdamen der rheinischen Stadt. Dabei hatte die

Hamburger Vorsitzende eine weitere kritische Situation zu meistern, die sie

verunsicherte: Auf der konstituierenden Sitzung tauchte unerwartet Else Froe-

lich, die Vorsitzende der Ortsgruppe Hannover auf. \Als ich die Ortsgruppe

K�oln gegr�undet hatte, erschien pl�otzlich aus dem Hintergrund des Saales Frau

Froelich. Ich war sehr rechtzeitig da, sie h�atte mir also selbstverst�andlich, ehe

ich die Sitzung er�o�nete, aus kollegialen Gr�unden ihre Anwesenheit melden

m�ussen. Es ist eine der wirksamsten Momente, wenn bei solchen Gr�undun-

gen Vorsitzende anderer Ortsgruppen da sein k�onnen, um in der Diskussion

durch einen Bericht �uber die praktische Arbeit der neu zu gr�undenden Gruppe

Mut zu machen."298 W�ahrend ihr bei den Gr�undungen in Frankfurt und Ber-

lin andere Verbandsmitglieder zur Seite gestanden h�atten, sei \Frau Froelich

dagegen . . . in K�oln anwesend" gewesen, habe es aber \nicht f�ur n�otig befun-

den, f�ur unsere gute Sache zu zeugen"299. Da das Verh�altnis der beiden Frauen

zueinander bereits gespannt war | die Jahresversammlung in Hannover lag

erst wenige Wochen zur�uck |, argw�ohnte Ida Dehmel: \Wenn sie wohlwol-

lend w�are, h�atte sie sich doch vorher bei mir gemeldet."300 Gegen�uber Alice

Bensheimer bekannte Ida Dehmel, da� sie das unverho�te Auftauchen und die

unterlassene Unterst�utzung von Else Froelich als \heimt�uckisch"301 empfand.

Dieser Vorfall verst�arkte die Animosit�aten und das Mi�trauen der Verbands-

vorsitzenden gegen�uber der Vorstandsfrau aus Hannover.

Ortsgruppe K�oln aktiv. Ihr frauenpolitisches Engagement versuchte sie mit der zionistischen

Bewegung zu verbinden. Sie beteiligte sich bei der Gr�undung des Verbandes j�udischer Frauen

f�ur Kulturarbeit in Pal�astina. Im Fr�uhjahr 1933 oh sie zun�achst nach den Niederlanden,

sp�ater lebte sie in Jerusalem. | Vgl. Yvonne K�usters, Rosa Bodenheimer 1876{1938. In:

\10 Uhr p�unktlich G�urzenich", S. 73{75.
297SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.11.1929.
298ArchivGedok Hannover, Schreiben von Ida Dehmel an die Vorsitzenden der Ortsgruppen

Bremen, Frankfurt, Hannover, Karlsruhe, Mannheim und die Vertreterin des Literarischen

Bundes, 7.2.1930.
299Ebd.
300SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 6.11.1929.
301Ebd.
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\Gegenseitige Bereicherung" sowie \Verst�andnis und Beachtung".

Die Gr�undung der Ortsgruppe Leipzig

Die s�achsische Gemeinschaft konstituierte sich unter dem Vorsitz von Edith

Mendelssohn Bartholdy302 (1882{1969) am 4. April 1930. Die Leipziger Frau-

en beabsichtigten, sich in den Privath�ausern der Kunstfreundinnen oder in

den Werkst�atten und Ateliers der K�unstlerinnen zu tre�en. Ihr Ziel war es,

sowohl junge Talente zu f�ordern als auch hochwertige Kunsterzeugnisse in der

�O�entlichkeit zu pr�asentieren.303

Im ersten Jahr wurde die Vereinsarbeit als Versuch betrachtet. Zum ge-

genseitigen Kennenlernen trafen sich Interessierte im Caf�e Hannes an jedem

ersten und dritten Mittwoch des Monats sowie zu Teenachmittagen in den

302Bis zu ihrer Verheiratung mit Ludwig Mendelssohn Bartholdy (einem Enkel des Kompo-

nisten Felix Mendelssohn Bartholdy) im Jahre 1905 war die geb�urtige Berlinerin als Lehre-

rin in der Reichshauptstadt t�atig. Ihr Ehemann arbeitete zun�achst als Bankdirektor, sp�ater

wechselte er in die Industrie. Edith Mendelssohn Bartholdy kam 1910 nach einer ausge-

dehnten Weltreise nach Leipzig und engagierte sich dort vor allem in der Mutter- und S�aug-

lingsf�ursorge und im kulturellen Bereich. Als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei

sa� sie als Stadtverordnete im Leipziger Gemeinderat. Ab 1919 war sie Mitglied im Verwal-

tungsausschu� des Leipziger Kunstgewerbemuseums. In den 1920er Jahren er�o�nete sie eine

eigene Firma, die kunstgewerbliche Objekte herstellte bzw. mit diesen handelte. Bereits

ein Jahr nach der �Ubersiedlung nach Berlin, emigrierte sie 1933 nach London. Nach dem

Zweiten Weltkrieg kehrte sie nach Deutschland zur�uck und lie� sich in K�oln nieder. In der

Nachkriegszeit wurde sie vom Westdeutschen Rundfunk engagiert. Au�erdem bet�atigte sie

sich als Fachbeir�atin f�ur angewandte Kunst bei der Gedok K�oln. Das Todesdatum ist der

9.7.1969. | Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, I 0676, Neue Leipziger Zeitung, 17.1.1932

und 1.2.1932; Museum f�ur Kunsthandwerk, Grassi Museum Leipzig, Edith Mendelssohn

Bartholdy, Personendokumentation; Mitteilungen des st�adtischen Museums des Kunsthand-

werks zu Leipzig/Grassimuseum und seines Freundes- und F�orderkreises e. V., Heft 2, 1993,

S. 170f. | Ich danke den freundlichen Hinweisen von Rita Jorek.
303Siehe auch: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Bl. Kasten F, Frauengewerbeverein,

Werbeblatt April 1930. | Stellvertretende Vorsitzende Hilde Sierck{Jary und Susanne Tie-

mann, Schriftf�uhrerin Annie Pevsner, stellvertretende Schriftf�uhrerin Marieva von Mandels-

loh, Schatzmeisterin Hetty Krehl, stellvertretende Schatzmeisterin Johanna Treusch; Beisit-

zerinnen: Elise Steindor�, Grete Tschaplowitz{Seifert, Alice Weickert. Im Beirat sa�en f�ur

die bildenden K�unste Alice Greinwald{Clarus und Trude Masslo�{Zierfu�, f�ur die Musik

Sophie Bernsdor� und Elena Gerhardt, f�ur das Schauspiel und den Vortrag Lina Carstens

und Margarete Doerpelkus{Li�mann, f�ur das Kunsthandwerk K�ate Louise Rosenstock und

Anneliese Stock, f�ur Tanz und Gymnastik Alice Schnorr und Lotte Wolf{Bolling, f�ur die

Kunstfreundinnen K�athe Engl�ander und Marga Wichmann. Mendelsohn Bartholdy legte

am 31.12.1931 ihren Vorsitz nieder, weil sie nach Berlin umzog. Ihre Nachfolgerin wurde die

ehemalige Reichtagsabgeordnete Dr. Doris Hertwig{B�unger. Die Gemeinschaft wurde am

30.1.1931 ins Vereinsregister eingetragen. | StA L, Polizeipr�asidium Leipzig 1826, Regi-

sterakten, Gedok Leipzig, Satzung vom 3.12.1930.

269



H�ausern der Kunstfreundinnen. Vom 24. bis 29. November 1930 veranstalte-

ten die Kunstgewerblerinnen, die die st�arkste und aktivste Fachgruppe bil-

deten, eine Weihnachtsmesse. Nach dem Versuchsjahr formulierte die Orts-

gruppe eine neue Satzung und Gesch�aftsordnung. Zum Jahreswechsel 1930/31

geh�orten 79 K�unstlerinnen und 124 Kunstfreundinnen zur Leipziger Gemein-

schaft. Ein Jahr sp�ater z�ahlte der Verein 383 Mitglieder (165 K�unstlerinnen

und 218 Kunstfreundinnen).304

Unerm�udliche Gr�undungsvorbereitungen in Berlin, Breslau, Wuppertal

und Wien

Nachdem 1927 alle Bem�uhungen gescheitert waren, in Berlin eine Gedok-

Gemeinschaft zu gr�unden, unternahm Ida Dehmel Ende 1929 nochmals einen

Versuch. Als Vorsitzende einer zuk�unftigen Berliner Gedok-Korporation war

Charlotte Redslob vorgesehen.305 Die Ehefrau von Gustav Edwin Redslob

(*1884), dem Reichskunstwart im Reichsinnenministerium, hatte einen

Gr�undungsausschu� eingeladen, der am 2. Dezember 1929 mit der Hamburger

Verbandsvorsitzenden zusammentre�en sollte.306 Trotz Vorbesprechungen

mit Ida Dehmel und dem Interesse von 70 Frauen scheiterte der erneute

Anlauf.307 \Frau Redslob, so charmant sie ist, war nicht die Richtige"308,

schrieb Ida Dehmel der Malerin Julie Wolfthorn. Charlotte Redslob hatte

sich zwar zun�achst f�ur die Idee einer Gedok-Gr�undung in Berlin begeistern

lassen, meldete jedoch kurz darauf Bedenken an. Konkrete Gr�unde sind

nicht bekannt. Es d�urften hierbei aber die Organisationsdichte in Berlin

und die Konkurrenz des Deutschen Staatsb�urgerinnen-Verbandes eine Rolle

gespielt haben. Dies l�a�t zumindest folgende �Au�erung Ida Dehmels ver-

muten: \Der Staatsb�urgerinnenverband, der pl�otzlich sein k�unstlerisches

Herz entdeckt hat, sucht uns . . . das Wasser abzugraben."309 Tats�achlich

304Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen,

Ortsgruppe Leipzig e. V., Jahresberichte 1930 und 1931. | Im ersten Vereinsjahr kam keine

Fachgruppe f�ur Literatur zustande. Siehe auch: Mitgliederliste. Gemeinschaft Deutscher und

�Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Ortsgruppe Leipzig, 1.1.1931.
305Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150.
306Es ist anzunehmen, da� Ida Dehmel aus diesem Grund ihrer Schwester am 29.11.1929

ank�undigte, sie w�urde am n�achsten Tag nach Berlin fahren. | SUB H, DA:Br.: Korrespon-

denz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 29.11.1929.
307Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150.
308SUB H, DA:Nachtr�age: Ida Dehmel an Julie Wolfthorn, 15.8.1930.
309SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Ida Dehmel an Juli[e]

[Wolfthorn], 26.11.1930. | Die Adressatin des Briefes nannte Ida Dehmel \Julia" (ohne den

Nachnamen zu erg�anzen). Ich danke Dr. Elisabeth H�opker-Herberg, da� Sie mich darauf
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zeigte der Deutsche Staatsb�urgerinnen-Verband Ambitionen, sich f�ur weibliche

Kunst und Kultur einzusetzen. Er organisierte im Herbst 1930 unter der

Beteiligung von sieben Frauenvereinen (darunter der Frauenkunstverband und

der Verein der K�unstlerinnen zu Berlin) eine Ausstellung mit dem Titel \Die

gestaltende Frau".310 Doch der Wille, auch in der Hauptstadt der Republik

die Gedok zu etablieren, war ungebrochen. Nach dem mi�gl�uckten Versuch

erhielt schlie�lich Edith Mendelssohn Bartholdy, die 1932 ihren Wohnort von

Leipzig nach Berlin verlegte, den Auftrag, eine Ortsgruppe zu bilden. Sie

entsprach den Vorstellungen, die Ida Dehmel von einer Gedok-Vorsitzenden

in der Reichshauptstadt hatte. In Berlin sollte nach ihrer Au�assung eine

\repr�asentative"311 Pers�onlichkeit die Leitung �ubernehmen; die konkrete

Organisationsarbeit k�onnten dann auch andere Vereinsmitglieder erledigen.

Im Jahre 1930 begannen die Vorbereitungen f�ur die Gr�undung von Gemein-

schaften in Breslau und in Wuppertal. Ida Dehmel sah auch f�ur Wien eine

Gedok-Ortsgruppe vor, obwohl sich dort bereits vier angeschlossene Vereine

befanden. Deren Mitgliedschaft bestand jedoch nur auf dem Papier, seit 1929

nahmen sie nicht mehr an den j�ahrlichen Versammlungen teil und sp�atestens

1931 geh�orten die Wiener Korporationen au�er dem Verein der Schriftstellerin-

nen und K�unstlerinnen nicht mehr zur Gedok. In der �osterreichischen Haupt-

stadt wurde die Verbandsvorsitzende von den Ehefrauen von Gerhard Haupt-

mann und Gustav Mahler unterst�utzt.312 Alma Maria Mahler-Werfel (1879{

1964) war der Ansicht, da� die zuk�unftige Vorsitzende \entweder einen gro�en

gesellschaftlichen (aristokratischen Namen | die ja noch immer die gr�o�te

Werbekraft haben) oder einen gro�en Kunstnamen"313 haben sollte. Sie selbst

lehnte die Bitte Dehmels, den Vorsitz in Wien zu f�uhren, im Sommer 1931

ab.314

aufmerksam gemacht hat, da� es sich um die Malerin Julie Wolfthorn handelt.
310Erste Ausstellung des Deutschen Staatsb�urgerinnen-Verbandes. Die gestaltende Frau

im Haus Wertheim, Katalog der Ausstellung vom 18.10.{5.11.1930, Berlin 1930; Frau und

Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 27. Jg., 8. Heft, 15.1.1931.

| Die Ausstellung, die auch kunstgewerbliche Objekte und Fotogra�en umfa�te, wurde

als Pr�asentation verstanden, die zwar das gleichberechtigte Wirken von Frauen propagierte,

jedoch unter der Pr�amisse, da� es eine weibliche \Geschlechtsbetontheit" gebe und Frauen

eine besondereWesensart bes�a�en. | Vgl. Abdruck der Ausstellungskritiken in: Die bildende

K�unstlerin, S. 203{213.
311SUB H, DA:Nachtr�age: Ida Dehmel an Julie Wolfthorn, 15.8.1930.
312Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150.
313SUB H, DA:Br.: M 850, Alma Maria Mahler an Ida Dehmel, 10.12.1930. | Ida Dehmel

favorisierte Frau Zscholnay als Vorsitzende.
314\Was ihre Bitte betri�t | so kann ich die leider nicht erf�ullen! | Vielleicht damals |
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Im Jahre 1930 bem�uhte sich die Gedok um Kontakte zu internationalen Or-

ganisationen. Zun�achst wurden Verbindungen zum Ausschu� f�ur die sch�onen

K�unste im International Council of Women (ICW) aufgenommen315, welche

sich jedoch im folgenden Jahr316 nicht intensivieren lie�en. Auch die Vorhaben,

die K�unstlerinnenorganisationen F�oreningen Svenska Konstn�arinner in Stock-

holm und Women's Art Association in Toronto als Mitglieder zu gewinnen,

f�uhrten nicht weiter.317

\Triumpf" und \gl�anzende Stimmung". Die Jahresversammlung 1930

in Frankfurt

Die Jahresversammlung der Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen des Jahres 1930 fand in Frankfurt

statt.318 Ida Dehmel wertete diese Tage als vollen Erfolg: Es waren \zum er-

sten Mal s�amtliche deutschen Ortsgruppen und Fachvereine vertreten; es war

ein richtiger Triumpf f�ur mich; eine ganz gl�anzende Stimmung, hervorgerufen

dadurch, da� s�amtliche Organisationen in ihren Jahresberichten nicht nur �uber

ein st�andiges Zunehmen ihrer Mitgliederzahl, sondern auch �uber Fortschreiten

und der Qualit�at ihrer Leistungen [sic!] berichten konnten."319

Tats�achlich ergibt sich in der Zusammenschau der Aktivit�aten der ein-

zelnen Zweigvereine im Gesch�aftsjahr 1929/30 ein beeindruckendes Bild: Die

Ortsgruppe Bremen installierte f�ur drei Monate einen Verkaufsladen im Hotel

Hillmann, besa� ein eigenes Kammerorchester und organisierte verschiedene

Konzerte und Ausstellungen. In Frankfurt fand die Ausstellung \Frauen von

als die Idee das erste Mal von Ihnen in Wien propagiert wurde! Vielleicht w�are es damals

m�oglich gewesen, da� ich aus Liebe und Verehrung f�ur Sie aus meiner gewohnten Reserve

herausgegangen w�are!" | SUB H, DA:Br.: M 852, Anna Maria Mahler an Ida Dehmel,

23.7.1931. | Im Jahre 1932 �ubernahm Toni Sch�utte die Aufgabe, die Wiener \Verh�altnisse"

zu pr�ufen. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
315Emmy Wol� informierte Ida Dehmel, da� sich der Kunstausschu� nur um Volkskunst

k�ummere. In den verschiedenen Aussch�ussen des ICW seien nur Mitglieder der Natio-

nalb�unde, nicht aber Fachorganisationen vertreten. In Deutschland solle eine Kunstorga-

nisation der Nationalb�unde gegr�undet werden. Dies lehne jedoch das Deutsche Reich mit

Berufung auf die Gedok ab, allerdings ohne die Gemeinschaft �uber diesen Beschlu� zu infor-

mieren. | SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 4.7.1930.
316Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
317SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 13.12.1930. | Entspre-

chende Anschreiben waren bis Oktober 1931 nicht beantwortet worden.
318Hilde Barelle verzeichnete das Protokoll der Tagung aus dem Jahre 1930 auf ihrer Ar-

chivliste vom 20.2.1980.
319SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Ida Dehmel an Juli[e]

[Wolfthorn], 26.11.1930.
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Frauen dargestellt"320 im Kunstverein statt. Hannover meldete die Einrich-

tung einer Gesch�aftsstelle im Hause der Kestnergesellschaft. Au�erdem konnte

Clara Rilke{Westho� (1878{1954) gewonnen werden, sich an einer Ausstellung

der bildenden K�unstlerinnen zu beteiligen. Dar�uber hinaus versprach die Bild-

hauerin, von ihren Erinnerungen an Paula Modersohn{Becker zu erz�ahlen. Die

Hannoveranerinnen installierten einen K�unstlerinnenfonds und �nanzierten ihn

aus den Erl�osen eines gro�en Festes mit k�unstlerischen Darbietungen, das mit

750 Personen bestens besucht gewesen war.321 Die Hamburgerinnen | sie bil-

deten weiterhin mit 600 Mitgliedern die gr�o�te Ortsgruppe | betrieben die

st�andige Verkaufsausstellung bereits im dritten Jahr; trotz Weltwirtschaftskri-

se und Massenarbeitslosigkeit sanken die monatlichen Einnahmen nicht unter

den Betrag von 1000 Mark. Au�erdem planten sie, eine Ausstellung nach dem

Motto \Frauen von Frauen gemalt" zusammenzustellen.322

Die Gedok-Arbeit in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit 1930/31

Die Aufbruchstimmung der Anfangsjahre drohte nach dem Zusammenbruch

der Weltwirtschaft von l�ahmendem Pessimismus verdr�angt zu werden. Nach

der Entfaltung reger Aktivit�aten engte sich im Gesch�aftsjahr 1930/1931 der

Handlungsspielraum deutlich ein.

Die wirtschaftlich schwierigen Verh�altnisse am Beginn der drei�iger Jahre

und ihre einschneidenden Folgen f�ur eine k�unstlerisch aktive Gemeinschaft

spiegeln sich im Protokoll der Jahresversammlung 1931 wider, die vom 12. bis

14. Oktober in Bremen abgehalten wurde. Die �okonomische Situation hatte

sich so zugespitzt, da� die Gedok-Gruppe in der Weserstadt lange z�ogerte, die

Versammlung �uberhaupt durchzuf�uhren. Die erschwerten Bedingungen f�ur eine

sinnvolle Vereinsarbeit auf dem H�ohepunkt der Massenarbeitslosigkeit brachte

die Verbandsvorsitzende Ida Dehmel in ihrem Appell zum Ausdruck, den sie

zum Auftakt der Tagung an die Delegierten richtete: \Gerade jetzt mu� die Tat

in Erscheinung treten; wenn heute aus Verzweiung die Arbeit eingestellt wird

und der Gedanke, da� die Kunst keinen Platz mehr auf der Welt hat, in der

Gedok Platz greift, ist die Arbeit von Jahren nutzlos gewesen. Mehr als je muss

die Gedok heute den K�unstlerinnen Halt und Aufrichtung geben. . . . Bisher

wurde in der Gedok nicht von Wohlt�atigkeit oder Wohlfahrt gesprochen: wenn

320Ausstellungsbesprechung von L. H. Cornill{Dechent in: Frau und Gegenwart vereinigt

mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 27. Jg., 7. Heft, 1.1.1931.
321Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150f.
322Die Idee f�ur dieses Thema �ubernahmen sie von Berlin. | SUB H, DA:Br.: Korrespon-

denz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, Ida Dehmel an Juli[e] [Wolfthorn], 26.11.1930.
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das in diesem Jahr doch geschieht, so bedeutet das nur Gehorsam gegen das

Gebot der Zeit."323

Die Wohlfahrtsaktionen und die Opfer der \Zeitkrisis"

Im Protokoll des Delegiertentre�ens sind die konkreten Hilfeleistungen der Ver-

eine beschrieben, die in Form von Geld- und Sachmitteln oder von Speisungen

den K�unstlerinnen zugute kamen. In Frankfurt war zum Beispiel geplant, zwei-

mal pro Woche einen Mittagstisch f�ur K�unstlerinnen einzurichten. Die K�olne-

rinnen kauften bei der Gastst�atte ohne Alkohol (GOA) Gutscheine, so da�

sich Kunstscha�ende dort tre�en und f�ur 50 Pfennig eine Mahlzeit einnehmen

konnten. Auch in K�olner Privath�ausern wurden freie Mittagstische angeboten,

und es bestand die M�oglichkeit, Patenschaften f�ur bed�urftige K�unstlerinnen zu

�ubernehmen. Au�erdem existierte eine vereinsinterne winterliche Hilfsma�nah-

me, bei der Kleider an Mittellose abgegeben wurden. Die K�unstlerinnen in K�oln

beteiligten sich auch an der Betreuung von Arbeitslosen. Dar�uber hinaus ge-

no� die rheinische Ortsgruppe das Privileg, kostenfrei eine Gesch�aftsstelle mit

Telefon und Heizung n�utzen zu k�onnen.324 Auch in Leipzig ergri�en Kunst-

freundinnen die Initiative.325 Sie bildeten mit �uber 200 Personen eine gro�e

Gruppe innerhalb des Vereins und pegten deshalb eigene Zusammenk�unf-

te. Diese Struktur erlaubte es, \im geheimen und ganz diskret vorgehend",

Lebensmittelpakete an besonders bed�urftige K�unstlerinnen auszugeben und

\Mittags- und Abendfreitische"326 einzurichten. Au�erdem wurde einer K�unst-

lerin eine Wohnung f�ur ein halbes Jahr kostenlos zur Verf�ugung gestellt. Eine

K�unstlerstube befand sich in Planung. Die Leipzigerinnen bezahlten Malutensi-

lien, vermittelten Arbeitsauftr�age und veranstalteten Sondersammlungen, um

Losaktionen �nanzieren zu k�onnen. Ihre Idee war es auch, ein Bridgeturnier

durchzuf�uhren, bei dem gra�sche Bl�atter sowie kunsthandwerkliche Arbeiten

323Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
324Zusammensetzung des Vorstandes Gedok K�oln 1931: erste Vorsitzende Nina Andreae,

zweite Vorsitzende Alexe Altenkirch, erste Schatzmeisterin M. S. Moritz, zweite Schatzmei-

sterin Elisabeth Abendroth, erste Schriftf�uhrerin Margarethe Tietz, zweite Schriftf�uhrerin

Lotte Scheibler. Beisitzende: Else Falk, Else Kessel, Alice Neven Du Mont, Tilla von Schnitz-

ler. | Amtsgericht K�oln, Protokoll der Generalversammlung 2.2.1931.
325In Leipzig fanden am 12.1.1931 Vorstandswahlen statt. Edith Mendelssohn Bartholdy

wurde als erste Vorsitzende best�atigt. Zur zweiten Vorsitzenden wurde Elena Gerhardt, zur

dritten Vorsitzenden Susanne Tiemann gew�ahlt. Die anderen �Amter gingen an: Schriftf�uhre-

rin Annie Pevsner, stellvertretende Schriftf�uhrerin K�athe Gruner, Schatzmeisterin Alice

Weickert, stellvertretende Schatzmeisterin Johanna Ho�mann. | Stadtgeschichtliches Mu-

seum Leipzig, Bl. Kasten F, Frauengewerbeverein.
326Ebd.

274



als Preise ausgesetzt waren. Die Mannheimerinnen versuchten mit einer Hilfs-

kasse zu helfen, doch ihre Unterst�utzung konnte nur minimal ausfallen, da es

sich um einen sehr kleinen Fond handelte.327 In Hannover beabsichtigte die

Vorsitzende Else Froelich ebenfalls, einen besonderen Sozialfond einzurichten.

Sie konnte sich die unmittelbare Art, wie andere Ortsgruppen die notleiden-

den K�unstlerinnen unterst�utzten, f�ur ihre eigene Gemeinschaft nicht vorstellen.

Gegen�uber den nieders�achsischen Kunstfreundinnen �au�erte sie im Dezember

1931, da� sie \pers�onlich glaube, da� die direkte materielle Unterst�utzung f�ur

unsere K�unstlerinnen peinlich, und zum Teil schwierig durchf�uhrbar ist"328. Sie

setzte vielmehr auf die indirekte F�orderung, indem sie die kunstliebenden Mit-

glieder au�orderte, die Gedok-Veranstaltungen rege zu besuchen. Au�erdem

appellierte sie an befreundete Frauenvereine, Auftragsarbeiten und Auftritte

an Gedok-K�unstlerinnen zu vergeben.329

Die allgemeine Notlage war den Berichten der Zweigvereine deutlich zu

entnehmen. Viele Veranstaltungen, die f�ur das kommende Vereinsjahr vorge-

sehen waren, wurden im kleineren Rahmen geplant oder auf das n�achste Jahr

verschoben oder ganz abgesagt. So wurde die Idee des Verbandes, prominen-

te K�unstlerinnen auf eine Tournee durch Deutschland zu schicken und in den

Ortsgruppen auftreten zu lassen, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen

Verh�altnisse fallen gelassen.330

In den Ortsgruppen waren nicht alle Aktivit�aten der laufenden Programme

�nanziell erfolgreich. Der Bund badischer K�unstlerinnen hatte zum Beispiel das

Pech, da� sein Tanzabend \Struwwelpeter" | f�ur die Veranstaltung war sogar

eine Solot�anzerin des Badischen Landestheaters engagiert worden | auf den

Tag �el, an dem die Beamtennotverordnung ver�o�entlicht wurde und deshalb

zahlungskr�aftiges Publikum ausblieb.331 Die Ausstellung \Die Deutsche K�unst-

lerin", f�ur die der Karlsruher Stadtrat einen Zuschu� von 3000 Mark bewilligt

hatte, \�el der Zeitkrisis zum Opfer"332. In Bremen hatte man beschlossen,

327Ebd. | In Mannheim fanden im Winter 1929 in jeder Woche Veranstaltungen statt:

So zum Beispiel eine Weihnachtsfeier, eine Gedenkfeier anl�a�lich des 70. Geburtstages der

Schritstellerin Selma Lagerl�of, Ausstellungsf�uhrungen, musikalische und bunte Abende oder

auch nur einfaches Beisammensein. | Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenklei-

dung und Frauenkultur, 25. Jg., 9. Heft, 1.2.1929.
328Archiv Gedok Hannover, Kunstfreundinnen-Versammlung, 3.12.1931. Redetyposkript

von Else Froelich. | Vgl. Katenhusen, Gedok-K�unstlerinnen und -Kunstfreundinnen Han-

nover. In: Adelige, Arbeiterinnen . . . , S. 227.
329Vgl. Ebd.
330Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
331Die badischen K�unstlerinnen verzeichneten einen Unkostenbetrag von 40 Mark.
332Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
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alle Programme nur noch vor kleinem Publikum im eigenen Veranstaltungs-

raum statt�nden zu lassen, um kein Riskio einzugehen. Die Gruppe verfolgte

die Strategie, ihren K�unstlerinnen wenigstens \eine kleine, aber sichere Sum-

me"333 zuzuf�uhren. Kunstscha�ende aus anderen Lokalvereinen wurden von

den Bremerinnen nicht mehr eingeladen. So kam der angestrebte Austausch

von Kunstt�atigen und Kunstwerken nicht zustande.

Die Mannheimerinnen waren gezwungen, die Au��uhrung \Dr. Dolittels

Abenteuer" zu verschieben. Bei dieser Veranstaltung handelte es sich um ein

Projekt, an dem alle K�unstlerinnen des Vereins beteiligt werden sollten. Die

Mannheimer Vorsitzende stellte auf der Herbsttagung resigniert fest: \Die trau-

rige Ver�anderung aller Zust�ande hat uns nun . . . den Mut genommen . . . "334.

Die Ortsgruppe war in den Jahren 1930/31 nicht mehr in der Lage, Honorare

an ihre K�unstlerinnen zu zahlen. Die Krise traf besonders die jungen Verei-

nigungen hart, weil sie auf keinen Kapitalstock zur�uckgreifen konnten; ihnen

blieb nur, ihre Aktivit�aten zu reduzieren oder auszusetzen.

Die Fachvereine versuchten weiterhin, ihre Ausstellungst�atigkeit fortzu-

setzen. Die Malerinnenvereine in Darmstadt335, D�usseldorf336, Karlsruhe und

Stuttgart337 meldeten verschiedene Pr�asentationen, wenngleich mancherorts

der Verkaufserfolg ausblieb. Die obligatorischen Weihnachtsausstellungen wur-

den aber in fast allen Zweigvereinen veranstaltet.

Trotz \Notarbeiten" neue Vereinsr�aume und Ortsgruppen

Im Jahre 1931 gab es aber auch Erfolge: Die Gedok Frankfurt bezog im M�arz

1931 eigene R�aume. Der Erl�os eines gro�en Hauskonzertes machte dies m�oglich.

Damit hatten die Frankfurterinnen ein wichtiges Ziel der Gedok erreicht: eige-

ne R�aumlichkeiten \zur F�orderung des Gemeinschaftssinns und des pers�onli-

chen Zusammenschlusses"338. In Leipzig hatten die Frauen zwar 1000 Mark f�ur

ein Gedok-Heim gesammelt, aber der f�ur den Herbst 1931 vorgesehene Einzug

wurde wegen der \Ungunst der Zeiten" nochmals zur�uckgestellt. Die Ortsgrup-

333Ebd.
334Ebd.
335Ausstellung f�ur Prof. Mendelssohn sowie im Hessischen Kunstverein mit 25 K�unstlerin-

nen und 173 Werken.
336Verkaufsgelegenheit f�ur Kunstgewerblerinnen im Verkaufslokal des Vaterl�andischen

Frauenvereins; Ausstellung im Neuen Museum in Swinem�unde; Ausstellung \Die Deutsche

K�unstlerin" in Planung.
337Ausstellung im Kunstverein \mit einer sehr strengen Jury", ebenso Ausstellungen in

Berlin und in M�unchen. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
338Ebd.
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pen in den St�adten Hamburg, Hannover, Bremen339 und Mannheim besa�en

bereits die M�oglichkeit, sich in eigenen Vereinsr�aumen zu tre�en. Die Mann-

heimer Ortsgruppe hatte erst 1930 ihre Heimst�atte er�o�net, wo den K�unstle-

rinnen und Kunstfreundinnen ein Veranstaltungsraum, \ein behagliches Lese-

und Konversationszimmer, M�oglichkeit zu st�andiger Aufh�angung von Bildern

und kleinen Ausstellungen, bescheidene Bewirtung, Licht und W�arme"340 zur

Verf�ugung standen. Die Mitglieder waren eingeladen, die R�aume auch au�er-

halb von Programmabenden \zwanglos"341 zu nutzen. Dieses Angebot wurde

am Anfang jedoch kaum wahrgenommen. Zur �nanziellen Entlastung vermie-

tete die Mannheimer Gemeinschaft den Versammlungsraum zu Unterrichts-

zwecken, f�ur Vortr�age und Versammlungen kleinerer Vereine. Im M�arz 1932

zog die Gedok Mannheim in R�aumlichkeiten des Palasthotels ein. Die loka-

le Presse berichtete von der neuen Adresse und w�unschte, da� diese R�aume

\der Amazonengemeinschaft gewi� ein behagliches und brauchbares Domizil

werden"342.

Der W�urttembergische Malerinnenverein besa� als einziger der ange-

schlossenen Fachvereine nicht nur ein eigenes Vereinshaus, sondern auch ein

Sommerhaus. Die Ferienunterkunft in Anhausen auf der Schw�abischen Alb

konnte 1931 fertig eingerichtet werden und stand auch den Gedok-Kolleginnen

zur Verf�ugung.343

Auf der Jahrestagung 1931 debattierten die Gedok-Mitglieder erneut �uber

die M�oglichkeit, ihre Vereinsnachrichten in einer Zeitschrift zu ver�o�entlichen.

Erica Dieckerho�, die Berliner Delegierte des Literarischen Bundes und

Mitglied der Zeitschriftenkommission, referierte �uber ein g�unstiges Angebot

des Verlages, der die Zeitschrift Neue Deutsche Frauenzeitschrift (oÆzielles

Organ des Kartells der Deutschen Frauenklubs) herausgab. Die Versammlung

lehnte jedoch den Abdruck ihrer Mitteilungen in dieser Zeitschrift mit der

Begr�undung ab, es \sei richtiger f�ur die Gedok . . . , wenn sie sich nicht

in das Niveau der Frauenklubs"344 einf�uge. Die Herausgabe eines eigenen

Nachrichtenblattes kam f�ur die Versammlung wahrscheinlich aus �nanziellen

Gr�unden nicht in Frage.

339Bremen besa� einen Raum, der als Gesch�aftsstelle, Versammlungs- und Ausstellungs-

raum genutzt wurde.
340Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
341Ebd.
342StadtA Ma, S 2/600-1, Neue Mannheimer Zeitung, Nr. 136, 21.3.1932.
343Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
344Ebd.
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Trotz \Notarbeiten"345 in den Ortsgruppen erh�ohte sich die Zahl der ange-

schlossenen Organisationen: Als Fachverein schlo� sich die Gruppe Weimarer

Malerinnen346 an, eine kleine K�unstlerinnenvereinigung, die auch Kunstge-

werblerinnen aufnahm. In Wuppertal gr�undete Ida Dehmel am 24. Septem-

ber 1931 eine Gedok-Gemeinschaft mit 100 Mitgliedern. Da sich der Fachver-

ein in K�onigsberg nicht so \entwickelte, da� eine Verbindung w�unschenswert

blieb"347, bereitete man auch dort einen Zweigverein vor. Die Bildung einer

Gemeinschaft in Breslau, die im Jahr zuvor angek�undigt worden war, gelang je-

doch aus unbekannten Gr�unden nicht.348 Ilse von H�ulsen349 (*1893) erhielt 1931

den Auftrag, bei Ihrer �Ubersiedlung nach Schreiberhau eine Gruppe in Schle-

sien zu gr�unden. Auf der Jahrestagung bat der Vorstand die Delegierten des-

halb um entsprechende Adressen. Doch auch dieser Versuch scheiterte, wie die

Bem�uhungen von Elisabeth Roediger (1880{1965) aus Bremen im Jahre 1932,

als die Breslauerinnen eine Gr�undung \wegen der ung�unstigen Zeitumst�ande"

ablehnten.350 O�ensichtlich sprach die Gedok ganz gezielt K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen in bestimmten St�adten an, um diese f�ur ihre Idee zu gewin-

nen und um interessierte Frauen zu Werbe- bzw. Gr�undungsveranstaltungen

einzuladen. Ida Dehmel stellte f�ur Ende Oktober/Anfang November 1931 eine

neue Ortsgruppe in Mainz in Aussicht; auch hier wurde um die Weitergabe von

Adressen gebeten.351 Die Mainzer Gr�undungsversammlung, auf der Ida Deh-

mel einen Vortrag hielt, konnte am 17. November 1931 statt�nden.352 Auch in

M�unchen hatte Toni Sch�utte bereits Adressen f�ur eine Gr�undung gesammelt.

Jedoch hatte Ida Dehmel, die nach einer geeigneten Vorsitzenden f�ur eine baye-

rische Gruppe suchte, \noch nicht die Frau gefunden", die sich ihrer Meinung

nach \ganz f�ur die Sache"353 einsetzen w�urde.

345Ebd.
346Die genaue Vereinsbezeichnung konnte nicht gekl�art werden. M�oglicherweise handelte es

sich bei diesem Kreis um eine Gruppe, die zum Weimar-Bund deutscher M�adchen und Frau-

en geh�orte. Diese Vereinigung setzte sich f�ur die Erhaltung und F�orderung der Kulturst�atten

in Weimar ein.
347Ebd.
348Frau Hamburger{Seelhorst hatte sich zun�achst darum bem�uht.
349Pseudonym Ilse Reicke.
350Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
351Die Verbindungen zu Mainz liefen �uber Martha Levy aus Frankfurt. Man dachte auch

daran, Wiesbaden und die Umgebung in eine Mainzer Ortsgruppe einzubeziehen.
352StadtB Mainz, Mog2/66, Nr. 3979, Veranstaltungsprogramm der Ortsgruppe Mainz

1931. Erste Vorsitzende Anna Bamberger, zweite Vorsitzende Marie Therese Hiemenz, er-

ste Schriftf�uhrerin Marie Rosenhaupt, zweite Schriftf�uhrerin Anna Goldschmidt, erste Kas-

senf�uhrerin Marie Sichel, zweite Kassenf�uhrerin Thekla Vogt. Die Ortsgruppe z�ahlte im

Vereinsjahr 1932/33 208 Mitglieder.
353Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
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Die Mitgliederstatistik des Jahres 1931

Die Gemeinschaft vergr�o�erte sich in einer Zeit, in der einerseits verst�arkt

�uber das Sch�opfertum von Frauen diskutiert wurde und in der sich anderer-

seits breite Bev�olkerungsschichten, vor allem aber die k�unstlerischen Berufe

in einer wirtschaftlich schwierigen Lage befanden. Beide Ph�anomene d�urften

die Attraktivit�at von K�unstlerinnenorganisationen erh�oht haben. Die Statistik

der Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnenvereine aller

Kunstgattungen z�ahlte im Oktober 1931 in 17 Ortsgruppen insgesamt 3046

Mitglieder, davon 1785 K�unstlerinnen (58,6 Prozent) und 1261 Kunstfreun-

dinnen (41,4 Prozent). Die gr�o�te Ortsgruppe mit 599 Mitgliedern war mit

Abstand Hamburg, gefolgt von Hannover und Leipzig mit 379 bzw. 362 Mit-

gliedern. Es folgten Bremen mit 315, Frankfurt mit 305 und K�oln mit 268

Kunstt�atigen und Kunstf�ordernden sowie die deutlich kleineren Gruppen in

Mannheim (214), Berlin ( 180)354, D�usseldorf (136), Heidelberg (111) und in

Stuttgart (95)355. Die Schlu�lichter bildeten die Fachvereine in Karlsruhe (52),

Darmstadt (20) und in Weimar (10). Damit besa� Hamburg sechzig Mal mehr

Mitglieder als die kleinste Vereinigung in Weimar | ein enormer Unterschied!

Die st�arkste Berufsgruppe stellten die 755 K�unstlerinnen der bildenden

Kunst (Malerei, Bildhauerei, Kunstgewerbe und Fotogra�e) dar, dabei mach-

ten die Malerinnen 52,8 Prozent aus.356 Die Musikerinnen bildeten die zweit-

gr�o�te Fraktion mit 497 S�angerinnen und Instrumentalistinnen.357 Daneben

geh�orten insgesamt 311 Schriftstellerinnen sowie 112 Frauen zur Gedok, die im

Bereich der Gymnastik und der B�uhne wirkten.358

Die Ver�anderung des Machtgef�uges und der Verbandsziele 1931

Verschiedene Diskussionen, wie zum Beispiel die Frage nach der Rolle der Fach-

vereine im Verbandsgef�uge, hatten gezeigt, da� der Einu� von Ida Dehmel auf

Entscheidungen in der Mitgliederversammlung schwand. Im Kreis der Orts-

gruppenvorsitzenden konnte sie sich ab 1929 nicht immer durchsetzen.

354Die Mitgliederzahl bezieht sich auf den Literarischen Bund.
355Diese Angabe bezieht sich nur auf die ordentlichen Mitglieder des W�urttembergischen

Malerinnenvereins. Die Gesamtzahl der Stuttgarter Mitglieder betrug 202 Personen.
356Bei 39,2 Prozent Kunsthandwerkerinnen und 2,5 Prozent Fotogra�nnen.
357Innerhalb der Musikgruppe dominierten die S�angerinnen mit 61,8 Prozent, die Piani-

stinnen machten 23,1 Prozent aus.
358Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931. | Die Zweigvereine

zahlten f�ur jedes ihrer Mitglieder eine \Kopfsteuer" in der H�ohe von 50 Pfennig (Betrag

der Jahre 1930 und 1931), so da� der Gedok Einnahmen von 1216,10 Mark zukamen.
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\Die Leute wollen gern ein paar Vorstands�amter mit ausw�artigen

Vorsitzenden besetzen". Das Ende des Hamburger Diktats und

die Marginalisierung der \Grundfesten der Gedok"

Im Fr�uhsommer 1931 trug sich Ida Dehmel erneut mit dem Gedanken, ihr

Amt als Vorsitzende der Gedok aufzugeben. Auf der bevorstehenden Herbst-

versammlung wollte sie nicht mehr kandidieren. Der Anla� f�ur ihren R�ucktritt

war die Forderung der gr�o�eren Zweigvereine, bei den anstehenden Vorstands-

wahlen einenWahlausschu� einzusetzen und in das Vorstandsgremium \neue[n]

Arbeitskr�afte[n] mit neuen Ideen"359 aufzunehmen. Der gesch�aftsf�uhrende Vor-

stand bestand bis dahin ausschlie�lich aus Mitgliedern der Hamburger Orts-

gruppe, nachdem 1928 beschlossen worden war, da� Schriftf�uhrerin und Kas-

senf�uhrerin der Dachorganisation in der Stadt der ersten Vorsitzenden wohnen

mu�ten. Die Bestrebungen, die Vorstands�amter mit Frauen aus Gemeinschaf-

ten anderer St�adte zu besetzen, lie�en Ida Dehmel an der Loyalit�at der Orts-

gruppenvorst�ande zweifeln und um ihren Vorstandsposten f�urchten. Der Karls-

ruher Vorsitzenden Dora Horn{Zippelius schrieb sie am 6. Juli 1931: \. . . die

Leute wollen gern ein paar Vorstands�amter mit ausw�artigen Vorsitzenden be-

setzen. . . . Frau Mendelssohn eignet sich wegen ihrer Klugheit sicher zur stell-

vertretenden Vorsitzenden, ebenso Frau Sch�utte. Man wird versuchen, mir das

Leben noch ein bischen [sic!] schwerer zu machen, auch das soll mir egal sein.

Es wird ja niemand so taktlos sein, mir die einzige Freundin, die ich in der

Organisation habe, in den Vorstand zu setzen."360 Mit der ironischerweise als

\Freundin" bezeichneten Person meinte Ida Dehmel wohl die Hannoveranerin

Else Froelich361, die bereits in den Jahren zuvor mit �Uberlegungen zur Profes-

sionalisierung der Verbandsarbeit von sich reden gemacht hatte und die mit

ihren Vorstellungen einer zeitgem�a�en Kunst- und K�unstlerinnenkorporation

in Konkurrenz zu Ida Dehmel stand. Die Versuche, die Verbandsf�uhrung, die

sich sowohl auf Hamburg wie auf das direkte Umfeld von Ida Dehmel konzen-

trierte, aufzubrechen, wurden von den mitgliederstarken Gedok-Gr�undungen

in Frankfurt, Hannover, Bremen, Leipzig und K�oln getragen.

Wohl aus Furcht vor einem Imageverlust, entschlo� sich Ida Dehmel 1931,

ihren R�ucktritt anzuk�undigen. Die erho�ten entsetzten Reaktionen auf diese

359Archiv Gedok Hannover, Kunstfreundinnen-Versammlung, 3.12.1931. Redetyposkript

von Else Froelich. | Vgl. Katenhusen, Gedok-K�unstlerinnen und -Kunstfreundinnen Han-

nover. In: Adelige, Arbeiterinnen . . . , S. 223.
360Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Ida Dehmel an Dora Horn{Zippelius,

6.7.1931.
361Dora Horn{Zippelius bezeichnete in ihren Erinnerungen Edith Mendelssohn Bartholdy

als Dehmels Gegnerin und Rivalin. | Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
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Drohgeb�arde blieben weitgehend aus. Nur die Ortsgruppe Heidelberg | unter

Stefanie Pellissier (y1982), einer gl�uhenden Verehrerin Ida Dehmels | bekun-

dete gleich nach dem Bekanntwerden der R�ucktrittsabsichten in schriftlicher

Form seine Treue zu Ida Dehmel. Astrid Jsey, die Schriftf�uhrerin der Gedok,

�au�erte die Ansicht, \da� so alle Ortsgruppen h�atten schreiben m�ussen"362. Sie

riet deshalb Ida Dehmel, den Gedok-Vorsitz niederzulegen. Sie wollte ihr nicht

zumuten, die Dem�utigung einer Abwahl erleben zu m�ussen. Auf der anderen

Seite war sich Jsey nicht sicher, ob sich die Ortsgruppen absprachen: \Da� die

Hauptgruppen den Wahlausschu� w�unschen, sagt ja noch nicht, da� Sie nicht

doch wiedergew�ahlt worden w�aren. Ich glaube sogar sicher, da� die Bremer

Tagung wie die andern mit Verschw�orung angefangen und mit Verbr�uderung

aufgeh�ort h�atte. Zu der Macht Ihrer Pers�onlichkeit h�atte sich doch alles wie-

der bekannt | das glaube ich!"363 Diese Zeilen schrieb die Schriftf�uhrerin ein

halbes Jahr vor der Vorstandswahl im Oktober 1931, als sie noch davon aus-

ging, da� Ida Dehmel nicht mehr f�ur den Vorsitz zur Verf�ugung stehen w�urde.

Im Juni 1931 ermahnte sie schlie�lich die Gedok-Vorsitzende, sich auf einen

\gl�anzenden Abgang"364 vorzubereiten.

Auf der Jahresversammlung im Oktober 1931 fanden die Vorstandswahlen

dann tats�achlich unter Aufsicht eines Wahlausschusses statt, dessen Leitung

die Bremerin Lissy Susemihl{Gildemeister �ubernahm. Entgegen ihrer fr�uheren

Absicht, trat Ida Dehmel zur Wiederwahl an. Die Sorge, die Schmach einer

Abwahl hinnehmen zu m�ussen, erwies sich als unbegr�undet. Sie wurde per

Zettelwahl mit elf Stimmen einstimmig zur ersten Vorsitzenden des Gedok-

Verbandes wiedergew�ahlt.

Dem Wunsch nach ausw�artigen Vorstandsmitgliedern wurden die Frau-

en dadurch gerecht, da� Personen aus den gr�o�eren Anschlu�vereinen als

stellvertretende Mitglieder in den gesch�aftsf�uhrenden Verbandsvorstand auf-

genommen wurden. Statt der bisherigen zweiten Vorsitzenden, der Hamburger

Schriftstellerin Anna Maria Darboven365 (1882{1959), wurden zwei Stellver-

treterinnen bestellt: Edith Mendelssohn Bartholdy, die Vorsitzende des dritt-

gr�o�ten Zweigvereins in Leipzig und Toni Sch�utte, die Vorsitzende des viert-

gr�o�ten Zweigvereins in Bremen. Was die Schrift- und Kassenf�uhrung be-

362SUB H, DA:Br.: J 204, Astrid Isey an Ida Dehmel, 8.5.1931. | Lissy Susemihl{

Gildemeister aus Bremen reagierte ebenfalls auf die R�ucktrittsank�undigung, doch nach An-

sicht von Astrid Isey zu sp�at. | SUB H, DA:Br.: J 205, Astrid Isey an Ida Dehmel, 5.6.1931.
363SUB H, DA:Br.: J 204, Astrid Isey an Ida Dehmel, 8.5.1931.
364SUB H, DA:Br.: J 205, Astrid Isey an Ida Dehmel, 5.6.1931.
365Ehefrau von Arthur Darboven. Ihr Gro�vater war der Begr�under der Ka�ee�rma J. J.

Darboven.
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traf, konnte Ida Dehmel die wahlberechtigten Delegierten davon �uberzeugen,

da� diese Personen weiterhin in ihrer N�ahe wohnen sollten. Astrid Isey blieb

im Amt der ersten Schriftf�uhrerin, Thekla Wallenstein �ubernahm erneut das

Amt der ersten Kassenf�uhrerin. Ihnen beigestellt wurden als stellvertretende

Schriftf�uhrerin die K�olner Vorsitzende Nina Andreae und als stellvertretende

Kassenf�uhrerin die Vorsitzende aus Hannover Else Froelich.366 Mit der Neuwahl

sa�en nunmehr neben den drei Vertreterinnen der Hamburger Gemeinschaft,

die unumstritten die mitgliederst�arkste Ortsgruppe darstellte, Delegierte der

gro�en Zweigvereine. Nur die Frankfurter Gemeinschaft geh�orte trotz der ho-

hen Mitgliederzahl nicht zum Hauptvorstand.

Bei der Wahl der beiden stellvertretenden Vorsitzenden pl�adierte Ida Deh-

mel f�ur eine Person aus den fachspezi�schen Berufsorganisationen, so da� eine

K�unstlerin die Vertretung der ersten Verbandsvorsitzenden h�atte �ubernehmen

k�onnen. Ihre Gr�unde f�ur diese Pr�aferenz: Die Fachvereine seien \die �alteren

Organisationen, die Grundfesten der Gedok"367. Au�erdem vertrat sie die An-

sicht: \F�ur die Gesamtheit der Gedok wirkt es besser, wenn eine der Vorsit-

zenden aus den Reihen der K�unstlerinnen gew�ahlt wird."368 Tats�achlich h�atte

die Wahl eines Mitglieds aus den wesentlich kleineren und im Verband eher

bedeutungslosen Fachvereinen zur Folge gehabt, da� Ida Dehmel eine Person

zur Seite gestanden h�atte, die �uber einen geringen Einu� im Gesamtverband

verf�ugte. Anstelle einer Person aus den starken Gedok-Gruppen schlug Ida

Dehmel die Malerin Dora Horn{Zippelius als ihre Stellvertreterin vor. Dabei

scheint sie billigend in Kauf genommen zu haben, da� diese Vorsitzende des

Bundes badischer K�unstlerinnen Mitglied im Kampfbund f�ur deutsche Kultur

war.

Die Delegierten folgten jedoch nicht den W�unschen Ida Dehmels, sondern

entschieden sich f�ur Edith Mendelssohn Bartholdy und Toni Sch�utte. Die von

ihr vorgeschlagene Gegenkandidatin konnte sich weder bei der Wahl zur zwei-

ten noch zur dritten Vorsitzenden durchsetzen.369 Dora Horn{Zippelius war

| als ob sie diese Niederlage vorausgeahnt h�atte | gar nicht erst zur Jah-

resversammlung nach Bremen gekommen370, obwohl sie in den Monaten davor

zweimal von Ida Dehmel dazu aufgefordert worden war.371

366Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
367Ebd.
368Ebd.
369Mendelssohn Bartholdy und Sch�utte wurden beide mit 9 Stimmen gew�ahlt. Horn{

Zippelius erhielt dagegen nur 4 Stimmen. | Ebd.
370Ihr Name wurde auf der Teilnehmerliste nicht vermerkt.
371Ida Dehmel hatte Dora Horn{Zippelius vor dem Bremer Tre�en schriftlich um die Teil-

nahme an der Jahresversammlung gebeten, besonders aufgrund des \Antrages II aus Leip-
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Der Wahlausgang ist als Kompromi� zu werten: Unter Beibehaltung der

bisherigen Regelung wurden gleichzeitig die W�unsche der Ortsgruppenvor-

sitzenden wie die von Ida Dehmel ber�ucksichtigt. Dar�uber hinaus wurde ein

o�ener Konikt vermieden. Die neue Zusammensetzung schr�ankte aber die

Macht der Gedok-Initiatorin ein. Ida Dehmel konnte nicht mehr mit der

Ergebenheit aller Vorstandsmitglieder rechnen und mu�te sich �uber gr�o�ere

�ortliche Distanzen mit einu�reichen Frauen absprechen. Edith Mendelssohn

Bartholdy, Toni Sch�utte, Nina Andreae und Else Froelich wollten ihre eigenen

Lokalvereine im Vorstand der Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen vor allem deswegen besser ver-

treten sehen, um Vorstandsbeschl�usse aus Hamburg, die oftmals als Diktat

empfunden wurden, zu beeinussen. Die stellvertretenden Vorstandsdamen

beanspruchten mehr Mitspracherechte und verlangten nach einer st�arkeren

Kontrolle. Die F�uhrungsrolle der Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen Ortgruppe Hamburg war damit gebrochen, obwohl weiterhin vier

Hamburgerinnen ein Amt im gesch�aftsf�uhrenden Verbandsvorstand aus�ubten.

Nachdem die Malerin Dora Horn{Zippelius als Vertreterin der Fachvereine im

Verbandsvorstand nicht akzeptiert worden war, hatten die alten Berufsvereine

weniger Stimmenanteile im Spitzengremium der Dachorganisation. Die Be-

vormundung und die Verdr�angung der kleinen Traditionsvereine nahm damit

seinen weiteren Lauf. Das Verh�altnis der Gedok-Gr�undungen zu den Fachver-

einen gestaltete sich seit l�angerer Zeit schwierig. Edith Mendelssohn Bartholdy

beklagte, da� \keine enge Verbindung mit den Fachvereinen"372 bestehe und

die Leipziger Ortsgruppe auch keine Mitteilungen von den alten Zweigvereinen

erhielte. Sie beschwerte sich au�erdem �uber das Ungleichgewicht in der Mit-

gliederversammlung. Ihr ge�el es nicht, da� den gr�o�eren Vereinen genauso wie

den kleinen Malerinnengruppen nur eine Stimme zustand.

zig". Ida Dehmel: \Ich wei� noch nicht, wer sonst von den Fachvereinen kommt. Jedenfalls

wirkt Ihre ruhige und dabei sehr bestimmte Art immer stark auf die Teilnehmerinnen und

daher sind Sie bei diesem Punkt der Tagesordnung geradezu un[en]tbehrlich". | Privat-

archiv Adelhard Zippelius, Postkarte, ohne Datum (wahrscheinlich 1931). | Eine weitere

Au�orderung erging im Juli 1931 an die Karlsruher Vorsitzende, nachdem diese Dehmel nicht

geantwortet hatte: \Liebe Frau Horn{Zippelius, wenn ich nur w�u�te, warum Sie sich voll-

kommen ausschweigen! . . . Aber dieses ganze Jahr, seit Frankfurt, haben Sie mir . . . keinen

Buchstaben zu lesen gegeben. . . . Jetzt m�ussen Sie mir aber schreiben, ob Sie bereit sind,

das Amt im Wahlausschuss anzunehmen. Sagen Sie um Gottes Willen Ja. Es handelt sich

ja um eine Nichtigkeit . . . ." | Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Ida Dehmel

an Dora Horn{Zippelius, 6.7.1931.
372Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
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Aufgrund dieser Debatte wurde auf der Jahresversammlung 1931 beschlos-

sen: \In Zukunft sollen keine Fachverb�ande mehr geschlossen aufgenommen

werden, es sei denn, da� sie sich verpichten, sich auf das Gedokprinzip umzu-

stellen. Es d�urfen keine Gruppen aufgenommen werden, die sich erst zusam-

mengeschlossen haben, um sich der Gedok anzuschlie�en."373 Diese Regelung

bedeutete, da� Vereinigungen, die nicht vom Gedok-Verband gegr�undet worden

waren, nicht mehr aufgenommen wurden. F�ur die Zukunft war damit Zuwachs

aus den Reihen der Malerinnen- oder Schriftstellerinnenvereine ausgeschlossen.

Der Beschlu� konnte durchaus als Signal aufgefa�t werden: Die herk�ommlichen

Berufsvereinigungen wurden beim Aufbau des Gedok-Verbandes als st�orend

empfunden.

\Von allen Verhandlungen, die k�unstlerische Fragen betre�en,

laufend zu unterrichten". Die k�unstlerischen Beir�ate

Anstelle von Vertreterinnen aus den Fachvereinen installierte die Mitglieder-

versammlung 1931 k�unstlerische Beir�ate. Der Vorstand des Verbandes sollte

zuk�unftig unterst�utzt werden von den Fachbeir�aten Elena Gerhardt (y1931

oder 1932) f�ur den Bereich Musik, Ina Seidel (1885{1974) f�ur Literatur, Lui-

se Dumont (* 1864) f�ur die darstellende Kunst, Emmy Roth (*1885) f�ur das

Kunstgewerbe und Charlotte Berend{Corinth (1880{1967) f�ur die bildende

Kunst. Mit der Berufung dieser Beir�ate wurden die K�unstlerinnen von den

gesch�aftsf�uhrenden Vorstandsaufgaben entlastet; Kunstfreundinnen �ubernah-

men diese Arbeit.374 Diese Art von Arbeitsteilung entsprach der Au�assung

Ida Dehmels, da� sich wahres K�unstlertum und organisatorische Begabung

gegenseitig ausschlie�en w�urden. Allenfalls k�onnten K�unstlerinnen das Opfer

bringen, beratend mitzuwirken.375

Der Beirat wurde als zus�atzliches Vorstandsorgan f�ur spezielle Aufgaben

bestellt. Es war vorgesehen, ihn \. . . von allen Verhandlungen, die k�unstle-

373Ebd.
374Leider mu�ten einige Ortsgruppen die Erfahrung machen, da� sich ihre kunstlieben-

den Mitglieder nicht in dem erho�ten Umfang f�ur die Gemeinschaft engagierten. So klagte

zum Beispiel die Ortsgruppe in Mannheim im Jahre 1931: \Im �ubrigen ist bedauerlicherwei-

se festzustellen, da� unsere Kunstfreundinnen so ziemlich versagen, wenn Erwartungen auf

ihre ideelle Wirksamkeit gestellt werden." | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahres-

versammlung 1931. | Im Jahre 1932 wurde sogar dar�uber diskutiert, ob die Aufgaben der

Kunstfreundinnen nicht allgemein festgelegt werden sollten. Der Antrag fand keine Mehr-

heit. Statt dessen erging der Rat an die lokalen Gruppen, \ihr Bestes [zu] tun, um sie [die

Kunstfreundinnen] zur festen Mitarbeit zu erziehen." | Amtsgericht Hamburg, Protokoll

der Jahresversammlung 1932.
375Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 150.
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rische Fragen betre�en, laufend zu unterrichten und sein[en] Rat zu h�oren.

Die Mitglieder des Beirates sind zu den Jahresversammlungen einzuladen. Auf

Wunsch und nach M�oglichkeit ist ihnen freie Hin- und R�uckreise aus der Kasse

der Dachorganisation zu gew�ahren."376

Die berufsspezi�schen Fachgruppen

Die k�unstlerischen Beir�ate des Dachverbandes hingen eng mit den sogenann-

ten Fachgruppen zusammen, welche als Arbeitskreise zu begreifen sind. In

den lokalen Gedok-Vereinigungen bildeten einzelne Berufsgruppen Unterabtei-

lungen, die Fachgruppen genannt wurden. Die Trennung nach Berufssparten

setzte bereits 1928 ein. In Hamburg organisierten sich zum Beispiel als erstes

die Musikerinnen und die Schriftstellerinnen in jeweils eigenen Fachkreisen.

Margarethe Cordes (1898{1996) notierte, wie sich die Hamburger Schrift-

stellerinnen zu einer \Arbeitsgemeinschaft" fanden. \Es war im Saal ein ziem-

liches Durcheinander mit den verschiedenen Kunstsparten", erinnerte sich die

Autorin von Laienspielen, die im Sommer 1928 einer �o�entlich ausgeschriebe-

nen Einladung des Bundes Hamburgischer K�unstlerinnen und Kunstfreundin-

nen in den Hamburger Hof gefolgt war.377 \Ich erfuhr . . . im Gespr�ach, da� die

Musikerinnen sich bereits zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen hat-

ten. `Und die Schriftstellerinnen?', fragte ich Frau Darboven, `haben die sich

auch zusammengeschlossen?' `Bislang noch nicht', sagte sie, aber das ist wirk-

lich ein guter Gedanke, den ich gleich verwirklichen werde."378 So kam es, da�

auf dieser Zusammenkunft eine eigene Arbeitsgruppe f�ur die literarisch t�atigen

Frauen eingerichtet wurde.379

376Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931. | Wahrscheinlich

besa�en die k�unstlerischen Beir�ate kein Wahlrecht. W�ahrend sich der siebenk�op�ge

gesch�aftsf�uhrende Vorstand im Fr�uhjahr und im Herbst traf, nahmen die Beir�ate nur im

zweiten Halbjahr an der Versammlung teil.
377Margarethe Cordes schrieb: \. . . ich . . . landete in einem gro�en Raum, wo viele elegante

Damen Ka�eetrinkend und eifrig plaudernd an kleinen Tischen sa�en. Eine elegante Dame

rauschte auf mich zu, als ich zagend in der Menge stand. . . .Meine Nachbarin, auch eine sehr

elegante Dame, stellte sich mir als Frau Darboven vor, ich erfuhr, da� sie zu den Schriftstelle-

rinnen geh�ore und philosophische Schriften ver�o�entlichte." | SUB H, NL Hertha Borchert,

Bba 80, Gr�undung der Arbeitsgemeinschaft der Schriftstellerinnen.
378Ebd. | Vgl. Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur,

25. Jg., 10. Heft, 1.2.1929.
379Nachdem Anna Maria Darboven die Anregung, auch f�ur die Schriftstellerinnen einen

Arbeitskreis einzurichten, aufgenommen hatte, klingelte Ida Dehmel \mit einer Glocke und

verk�undete, die Schriftstellerinnen m�ochten sich in einem Nebenraum zusammen�nden. Und

da waren sie nun, so etwa 16 schriftstellernde Damen . . . . Frau Darboven ergri� nun das Wort

und schlug die Gr�undung einer Arbeitsgemeinschaft vor." | SUB H, NL Hertha Borchert,
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Die Hamburger Schriftstellerinnengruppe gab sich eigene Statuten, in

denen sie die inhaltliche Arbeit wie den Wahlmodus f�ur die Leitung

und die Schriftf�uhrung festlegte.380 Im Paragraph 1 der \Statuten der

Schriftstellerinnengruppe des Bu Ha K�u Ku" wurden die Aufgaben einer Fach-

gruppenleiterin beschrieben: \Die Gruppe erh�alt eine Leiterin, die in der Lage

ist eigene Vorschl�age zur Ausgestaltung der Arbeitsgemeinschaft der Schrift-

stellerinnen zu machen und die Mitglieder bei Schwierigkeiten zu beraten. Sie

mu� Mitglied der Gruppe sein, m�oglichst eine anerkannte Schriftstellerin, die

Verbindung zu Verlagen hat und Organisationstalent besitzt. Aktiv mu� sie

sich f�ur die Gruppe einsetzen und kann sich, falls notwendig, freiwillige Hel-

ferinnen aus der Gruppe erw�ahlen. G�unstig w�are es, wenn Sie die Gruppe

in Notf�allen mit Geldmitteln unterst�utzen k�onnte, doch ist dies keine Be-

dingung."381 Die literarische Arbeitsgemeinschaft traf sich unter der Leitung

von Anna Maria Darboven jede Woche. Die Schriftstellerinnen lasen sich ge-

genseitig aus ihren Werken vor. Oder es wurden Vortr�age mit anschlie�ender

Diskussion veranstaltet. Man traf sich entweder in den R�aumen der K�unstle-

rinnengemeinschaft oder privat. Besonders beliebt waren Zusammenk�unfte in

den herrschaftlichen H�ausern von Anna Maria Darboven oder Maria Pieper.

Die Gruppe erarbeitete jedes Jahr ein Programm f�ur einen �o�entlichen Nach-

mittag und leistete so einen Beitrag zu den Veranstaltungen der Hamburger

Ortsgruppe.

Margarethe Cordes geno� es sehr, in der Arbeitsgemeinschaft andere

Schriftstellerinnen und deren Arbeit kennenzulernen.382 Die pers�onlichen Bin-

dungen �uberdauerten die Au�osung der Gedok-Gemeinschaft Hamburg und

den Zweiten Weltkrieg.383 Im Jahre 1931 existierten in Hamburg neben den

Bba 80, Gr�undung der Arbeitsgemeinschaft der Schriftstellerinnen.
380SUB H, NL Hertha Borchert, Bba 80, Die Statuten der Schriftstellerinnengruppe des

Bu Ha K�u Ku.
381Ebd.
382Es waren au�er Margarethe Cordes u. a. folgende Schriftstellerinnen in der Fachgruppe

vertreten: Maria Zenner, Anna von Zeromsky, Erna Seegert, Gretchen Sierk, Maria Mittel-

staedt, Anna Maria Darboven, K�athe Golde, Hertha Borchert und Maria Pieper.
383Nach den Berichten vonMargarethe Cordes traf sich die Arbeitsgemeinschaft der Schrift-

stellerinnen auch w�ahrend des Dritten Reiches. \Die ganzen Kriegsjahre hindurch hat Frau

Darboven die Arbeitsgruppe zusammengehalten als die gesamte Gedok im Krieg durch eine

kommissarisch eingesetzte Leiterin gesprengt wurde, die sich nationalsozialistische Mithel-

ferinnen erw�ahlte. Wir blieben zusammen bei Luftangri�en und Fliegeralarm, und gingen

Heim von Hof Bockhorst, die Seele erf�ullt mit dichterischen Gedanken, den Korb mit Eiern

und K�ucken und die Hand mit einem bunten Blumenstrau�." | SUB H, NL Hertha Bor-

chert, Bba 80, Gr�undung der Arbeitsgemeinschaft der Schriftstellerinnen. | Anna Maria

Darboven wohnte auf dem Hof Bockhorst.
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Fachgruppen der Schriftstellerinnen und der Musikerinnen384, eine Fachgrup-

pe f�ur Rezitatorinnen und eine \soziale Arbeitsgemeinschaft"385, die die Auf-

gabe �ubernahm, zwischen den K�unstlerinnen und den Kunstfreundinnen zu

vermitteln.

Nachdem auch die anderen Ortsgruppen dazu ermuntert worden waren,

Fachgruppen einzurichten (wenn sie nicht schon seit ihrer Gr�undung Arbeits-

gemeinschaften unterhielten), berichteten die Verantwortlichen auf dem Tre�en

1931 von ihren Bem�uhungen: Toni Sch�utte best�atigte f�ur Bremen die Bildung

von Fachgruppen mit \eigene[r] k�unstlerische[r] und wirtschaftliche[r] Verwal-

tung" im vergangenen Jahr. An den Fachgruppenabenden ginge es darum, die

\besonderen Interessen" der Bremer K�unstlerinnen zu besprechen, w�ahrend

auf den Gesamtsitzungen \Vorschl�age, Programme und W�unsche dem Haupt-

vorstand unterbreitet" w�urden. Die Bremer Ortsgruppenvorsitzende begr�u�te

den engeren Zusammenschlu� der einzelnen Mitglieder, da nun jede K�unstle-

rin zu Geh�or komme. Sie wies aber auch auf die Gefahren der Gruppenbildung

hin: Es k�onnten sich einzelne Interessen \zu stark" zusammenschlie�en, was

einem \ungezwungenen gesellschaftlichen Austausch Aller schade"386. Um dies

zu vermeiden, wurde in Bremen eine f�ur alle Mitglieder o�ene monatliche Tee-

veranstaltung eingef�uhrt.

Entsprechende Facheinheiten formierten sich auch in Frankfurt, Leipzig,

K�oln und Mannheim.387 Die Vereinsstrukturen der kleineren Korporationen

384Diese unterhielten seit 1931 ein eigenes Orchester und ein Vokal-Doppelquartett.
385Seit September 1930. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
386Ebd.
387Die Frankfurter Gemeinschaft lie� sich nach Aussagen von Martha Levy im November

1930 zur Fachgruppenbildung anregen. Hier entstand eine stra�e Organisation von sechs

Fachgruppen: Musik, bildende Kunst, Kunsthandwerk, Literatur, Theater und Tanz. Die

Fachgruppen f�ur Tanz und f�ur Literatur kamen erst 1931 zustande. In den fachspezi�schen

Kreisen �elen nun die Entscheidungen in k�unstlerischen Angelegenheiten unter Beteiligung

der ersten und zweiten Vorsitzenden der Frankfurter Ortsgruppe. Die Fachgruppenleiterin-

nen trafen sich monatlich in der Vorstandssitzung.

Die Leipziger Gedok-Gemeinschaft entfaltete ebenfalls ein reiches Gruppenleben. Ein-

einhalb Jahre nach ihrer Gr�undung hatten sich folgende Berufssparten herausgebildet: die

Fachgruppe bildende Kunst mit 16 K�unstlerinnen, die Fachgruppe Kunsthandwerk mit 46

K�unstlerinnen (darunter 7 Gebrauchsgra�kerinnen und 3 Fotogra�nnen), die Fachgruppe

Literatur mit 4 K�unstlerinnen, die Fachgruppe Musik mit 49 K�unstlerinnen, die Fachgruppe

Schauspiel und Vortrag mit 7 K�unstlerinnen, die Fachgruppe Tanz und Gymnastik mit 10

K�unstlerinnen, die Fachgruppe Wissenschaft und Unterricht mit 64 Mitgliedern (diese Fach-

gruppe setzte sich aus unterrichtenden K�unstlerinnen, Akademikerinnen, Bibliothekarinnen

und P�adagoginnen zusammen) und die Fachgruppe Kunstfreundinnen mit 216 Mitgliedern.

In K�oln gab es Fachgruppen f�ur bildende Kunst, B�uhne, Kunsthandwerk, Musik, Schrift-

tum sowie Tanz und Gymnastik. Diesen Fachgruppen standen jeweils eine Kunstfreundin
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lie�en keine Arbeitsgemeinschaften der Kunstgattungen zu. Die Gemeinschaft

in Heidelberg zum Beispiel organisierte deshalb ihre Tre�en so, da� sich einmal

im Monat ausschlie�lich die K�unstlerinnen trafen, bei der zweiten Zusammen-

kunft stie�en die Kunstfreundinnen hinzu.388

Die Einbindung der Fachvereine in das vorgegebene Fachgruppen-Schema

gestaltete sich noch schwieriger. Da die Mitglieder in der Regel alle der gleichen

Berufssparte angeh�orten, ent�elen Fachgruppen.

Die Strukturierung der lokalen Gemeinschaften durch die Bildung von

Fachgruppen f�uhrte einerseits zu einer Vereinheitlichung der lokalen Mit-

gliedsvereine, andererseits leistete sie einer Hierarchisierung der Vereinsarbeit

Vorschub. Mancherorts bildete sich eine Art \Verein im Verein" heraus, wie

zum Beispiel in Hannover, wo die Fachgruppen eigene Monats-, Jahres- und

Kassenberichte erstellten. Auf der anderen Seite versuchte man, gr�o�tm�ogliche

Transparenz in den Entscheidungsgremien zu erzeugen. Die nieders�achsische

Ortsgruppe organisierte sich beispielsweise so, da� neben den k�unstlerischen

Beir�aten auch drei bis f�unf K�unstlerinnen aus den Fachgruppen an den

monatlichen Vorstandssitzungen teilnahmen. So konnten in einer Runde

von 20 bis 25 Personen Entscheidungen auf einer breiten Basis getro�en

werden. Damit erhielt jedes Mitglied Gelegenheit, Informationen aus anderen

Entscheidungsebenen zu erhalten und das Vereinsgeschehen mitzugestalten.

Und vor allem die K�unstlerinnen erhielten die Gelegenheit, an den Beratungen

st�arker beteiligt zu werden. Dieses Modell empfahl Else Froelich auch den

anderen Zweigvereinen.

Die Stra�ung der Verbandsorganisation wird auch verdeutlicht durch das Vor-

haben des Jahres 1931, alle kunstt�atigen Mitglieder in einer Kartei, der so-

genannten Kartothek, zu erfassen. Diese sollte das k�unstlerische Potential der

Gedok verwalten, Informationen b�undeln und deren Bearbeitung zentralisieren.

Auf der Generalversammlung wurde beschlossen, da� jede Ortsvereinigung eine

f�ur alle Gedok-Gruppen einheitlich gestaltete Kartothek ihrer Mitglieder mit

Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer und Beruf anzulegen habe. Die

und ein bis drei K�unstlerinnen vor. Die Kunstfreundinnen unter der Leitung von Tilla von

Schnitzler, Dora Pferdmenges, Lina Gr�unbaum und Lotte Scheibler bildeten eine eigene

Gruppe.

In Mannheim trafen sich die Malerinnen zum Aktzeichnen, Musikerinnen veranstalteten

Musikabende. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931; Amtsge-

richt K�oln, Generalversammlung der Ortsgruppe K�oln, 2.2.1931.
388Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931. | Die Ortsgruppe Hei-

delberg z�ahlte im Jahre 1931 125 Mitglieder.
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Daten sollten ohne negative Vermerke versehen werden. Es blieb aber jeder

Ortsgruppen-Vorsitzenden �uberlassen, ein empfehlendes Wort hinzuzuf�ugen.

Als Betreuerin war Nina Andreae, die Vorsitzende in K�oln, vorgesehen. �Ande-

rungen bei den \Kartothek-Karten" sollten dem gesch�aftsf�uhrenden Vorstand

einmal monatlich mitgeteilt werden. Der Plan wurde jedoch gleich nach seiner

Verabschiedung zur�uckgestellt und erst 1932 in Angri� genommen.389

\Von Fall zu Fall". Der Platz der Einzelmitglieder

Besonders um anerkannten K�unstlerinnen den Beitritt in die Spitzenorganisa-

tion zu erleichtern, wurde 1931 die Frage der Einzelmitgliedschaft diskutiert.

Denn die Gedok ho�te, auch diejenigen kunstaus�ubenden Frauen gewinnen

zu k�onnen, die zwar aufgrund ihres Erfolgs nicht auf die weiblichen Kunst-

korporationen und die Resonanz von organisierten Kunstfreundinnen ange-

wiesen waren, sich aber bewu�t in die Tradition weiblichen Kunstscha�ens

stellen wollten.390 Au�erdem sollten Interessierte, die nicht in der N�ahe einer

Ortsgruppe wohnten, die Gelegenheit erhalten, Mitglied des Gedok-Verbandes

zu werden. Um potentielle Mitglieder direkt ansprechen zu k�onnen, bat der

gesch�aftsf�uhrende Vorstand abermals die Vorsitzenden der Ortsgruppen um

Adressen von K�unstlerinnen. Charlotte Berend{Corinth hatte bereits eine Li-

ste von Malerinnen aufgestellt, die zum Eintritt in die Gedok aufgefordert

werden sollten.

�Uber die Beitrittsm�oglichkeit einzelner Frauen gab es auf der Jahresta-

gung in Bremen eine rege Diskussion. Unterschiedliche Au�assungen herrsch-

ten insbesondere in der Frage, ob Einzelmitglieder der Dachorganisation oder

den Ortsgruppen beitreten sollten. Ida Dehmel favorisierte den Beitritt in den

�ubergeordneten Verband, da sie glaubte, da� viele K�unstlerinnen zwar zu den

Zielen der Gedok standen, doch keiner Ortsgruppe angeh�oren wollten. Die Mit-

gliedsversammlung entschied, die Werbeaktion fortzusetzen, jedoch mit der

Einschr�ankung, da� Einzelmitglieder \nach M�oglichkeit in die ihnen zun�achst

gelegene Ortgruppe eintreten"391 sollten. Diese Sprachregelung lie� einen ge-

389Amtsgericht Hamburg, Protokolle der Jahresversammlungen 1931 und 1932.
390So bem�angelte zum Beispiel Ida Dehmel, als eine geplante Wanderausstellung abge-

sagt werden mu�te, \da� einige der Ortsgruppen noch nicht alle Malerinnen von bester

Qualit�at zur Mitgliedschaft gewonnen" h�atten. Die Wanderausstellung war von Charlotte

Berend{Corinth zusammengestellt worden. Die Metallk�unstlerin Emmy Roth hatte eindring-

lich davon abgeraten, die Ausstellung weitergehen zu lassen, \da noch zu viel prominente

K�unstlerinnnen der Gedok bisher nicht angeh�oren." | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der

Jahresversammlung 1931.
391Ebd.
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wissen Entscheidungsspielraum. Der Kompromi� o�enbart aber, da� Ida Deh-

mels Vorschlag die Delegierten nicht �uberzeugt hatte.

Die Debatte ber�uhrte auch die Frage, wie bei einem Umzug mit der Orts-

gruppenzugeh�origkeit zu verfahren sei. Auch in diesem Punkt konnten sich

die Frauen nicht einigen und begn�ugten sich mit einem Gummiparagraphen:

Es sollte \von Fall zu Fall entschieden werden, ob ein �Ubertritt in die andere

Ortsgruppe w�unschenswert"392 sei.

\Von Apfelb�aumen sind keine Birnen zu erwarten". Der Diskurs

um das k�unstlerische Leistungsniveau

Nach den ersten erfolgreichen Jahren, in denen die jungen Gedok-

Gemeinschaften einen gro�en Mitgliederzuwachs verzeichnen konnten, achte-

ten die Korporationen verst�arkt auf einen gehobenen Qualit�atsstandard. Die

Vorsitzende aus Leipzig kritisierte auf der Generalversammlung 1931 die \ver-

schiedene Au�assung des Qualit�ats-Gedankens"393 in den einzelnen Zweig-

organisationen. Es wurde bem�angelt, da� die Fachvereine in Stuttgart und

D�usseldorf ein sehr strenges Aufnahmeverfahren anwenden, w�ahrend andere

Gemeinschaften weniger selektiv vorgehen und auch Berufsanf�angerinnen und

unbekannten K�unstlerinnen ein Forum bieten w�urden. Ida Dehmel lie� diese

Vorw�urfe nicht gelten. Sie nahm die unterschiedlichen Bewertungen in Kauf

und verwies darauf, \da� es keine `Qualit�atsnorm' "394 gebe. Sie berief sich auf

die Losung, \da� die Leistungen, mit denen die Gedok an die �O�entlichkeit

trete, das beste Niveau jeder Gruppe zeigen"395 sollten. Trotz unterschiedlicher

Ma�st�abe der Anschlu�vereine bei der Aufnahme kunstt�atiger Mitglieder sollte

das Prinzip gelten: \Alles, was von k�unstlerischen Leistungen der �O�entlichkeit

gezeigt wird, mu� weitgehensten Anspr�uchen gen�ugen."396

Die Frage nach dem k�unstlerischen Leistungsniveau schob sich zu Beginn

der 1930er Jahre verst�arkt in den Vordergrund. Zum Beispiel hatte die Ham-

burger Schriftstellerin Maria Mittelstaedt bereits Ende 1929 Ida Dehmel vor-

geworfen, \zu kritiklos gegen�uber den Au��uhrungen"397 des Bundes Hambur-

gischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu sein. Wie sie geantwortet hat,

392Ebd.
393Ebd.
394Ebd.
395Ebd.
396Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 11 Jg., Nr. 11, 1931. | Entgegen

ihrer bisherigen Gepogenheit unterschrieb Ida Dehmel diese Vereinsmitteilung mit ihrem

Pseudonym Coba Lenz.
397SUB H, DA:Br.: Korrespondenz: Ida Dehmel/Alice Bensheimer, 18.12.1929.
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schrieb Ida Dehmel ihrer Schwester in Mannheim: \Ich sage ihr immer wieder,

da� man von Apfelb�aumen keine Birnen erwarten darf. K�unstlerinnen zweiten

Ranges wollen auch einmal geh�ort werden; man mu� sich nur von vorneherein

anders einstellen."398

Nach negativen Erfahrungen mit Pressekritik auf die Veranstaltung \Frau-

en um Goethe" am 16. M�arz 1932 wurde Ida Dehmel vorsichtiger und lehnte

einen �o�entlichen Schriftstellerinnenabend in Hamburg, den Anna Maria Dar-

boven vorgeschlagen hatte, ab: \Wir haben nicht genug unbedingt Gutes . . . ,

und nur um unseren Mitgliedern zu schmeicheln d�urfen wir uns der Gefahr

einer strikten Ablehnung durch die Presse nicht aussetzen."399

Die Malerin Alexandra Pov�orina trat im November 1930 vor�ubergehend

aus der Gedok K�oln aus, weil sie das zu niedrige Niveau der Veranstaltungen

nicht akzeptieren wollte. Ihrer Meinung nach waren diese f�ur eine Mittelstands-

schicht gedacht und nur auf �nanziellen Erfolg ausgerichtet.400 Else Froelich

stellte auf dem Delegiertentre�en in Bremen fest, es sei gar nicht so einfach,

\die Verantwortung f�ur die einzelnen Gruppen zu tragen, weil der Fehler"

gemacht worden sei, K�unstlerinnen aufzunehmen, \die bei n�aherer Betrach-

tung auf diese Bezeichnung keinen Anspruch erheben" k�onnten. \Gerade diese

K�unstlerinnen haben sich von der Gedok gro�e Vorteile versprochen und sind

nun entt�auscht und machen uns das Leben schwer."401

Um weniger ge�ubten und unbekannten K�unstlerinnen ein Forum zu bie-

ten, traf man sich in vielen St�adten privat. Hier waren die Kunstfreundinnen

aufgerufen, ihre H�auser zu �o�nen. In diesem Rahmen sollte es nach Ansicht

von Edith Mendelssohn Bartholdy m�oglich sein, angemessen zu kritisieren. In

Leipzig fanden zum Beispiel viele kulturelle Darbietungen in einem kleinen

Kreis statt, zu dem nur ausgew�ahlte G�aste hinzugezogen wurden. Die Gedok

Leipzig trat aus diesem Grund kaum �o�entlich in Erscheinung und falls doch,

dann nur, wenn ein entsprechend hohes k�unstlerisches Niveau geboten werden

konnte.402 Einen wichtigen Schritt bedeutete daher die Ausstellung Leipziger

398Ebd. | Freilich existierten seit 1928 zum Beispiel Regelungen, da� \Musikerinnen, die

bei Veranstaltungen mitwirken woll[t]en, von einer Sachverst�andigenkommission nach Vor-

spiel zugelassen werden m�ussen". | Von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht,

S. 150.
399Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Schreiben von Ida Dehmel an Anna Maria Dar-

boven, 8.8.1932.
400Vgl. M�unster, Rheinische Expressionistinnen, S. 39f.
401Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
402Ebd.; Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundin-

nen, Ortsgruppe Leipzig e. V., Jahresbericht 1931. | Auch in K�oln gab es private Veran-

staltungen. Da es nicht m�oglich war, diese f�ur s�amtliche Ortsgruppenmitglieder zu �o�nen,
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Malerinnen, Bildhauerinnen und Gra�kerinnen im Mai 1931 im Kunstverein

Leipzig.403

Der Verband bem�uhte sich um das Image, \geistige und wirtschaftliche

F�orderung k�unstlerischer Frauenarbeit von Qualit�at"404 zu betreiben. Es war

das Ziel, den Namen Gedok mit hochrangiger Kunst zu verbinden. Deshalb

erging immer wieder von Neuem die Mahnung, nur beste Darbietungen und

Pr�asentationen zu f�ordern.405

Au�erdem sollte auch bei der Aufnahme von Mitgliedern darauf geachtet

werden, da� von den Ortsgruppen \nicht zu viele Mitl�aufer, die nur aus gesell-

schaftlichen Gr�unden"406 Mitglied werden wollten, aufgenommen wurden.

Um den k�unstlerischen Standard durch Konkurrenz zu heben und vor-

bildliche Leistungen auszuzeichnen, machte die Ortsgruppe Hannover auf der

Jahrestagung 1931 den Vorschlag, sogenannte Gedok-Preise f�ur Malerei, f�ur

Bildhauerei und f�ur kunstgewerbliche Erzeugnisse zu vergeben. Bereits im Vor-

jahr hatte die Vorsitzende Else Froelich aufgerufen, dem Dilettantismus ent-

gegenzutreten und die hochwertige Arbeit st�arker zu unterst�utzen. Die Kunst-

freundinnen in Hannover forderte sie auf, trotz der Weltwirtschaftskrise keine

minderwertigen und billigen Produkte, sondern die wertvolleren Artikel aus

den Werkst�atten der Mitglieder zu kaufen.407

Die Idee, gute Arbeiten auszuzeichnen, wurde in abgewandelter Form 1932

verwirklicht. Die Frauen beschlossen Qualit�atssiegel einzuf�uhren. Das Gedok-

Siegel sollte auf Kunstgewerbeausstellungen gelungene Werkst�ucke als Gedok-

Leistung sichtbar machen und weniger gegl�uckte Arbeiten aussondern. F�ur die-

wurde ab 1931 versucht, die Mitgliedsfrauen in alphabethischer Reihenfolge einzuladen. |

Amtsgericht K�oln, Protokoll der Generalversammlung der Ortsgruppe K�oln, 2.2.1931.
403Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen,

Ortsgruppe Leipzig e. V., Kunstausstellung 1931. Ausstellungskatalog, Leipzig 1931.
404Frau und Gegenwart vereinigt mit Neue Frauenkleidung und Frauenkultur, 26. Jg., 8.

Heft, 15.1.1930.
405So beeilte sich zum Beispiel die Frankfurter Gemeinschaft im Jahre 1931, der Meldung, es

sei die Gr�undung eines Frauenchores gegl�uckt, hinzuzuf�ugen: \Hohes k�unstlerisches Niveau

ist bei all diesen Veranstaltungen Selbstverst�andlichkeit. Die Ortsgruppe hat sich ihren Platz

bei der Presse vollkommen erobert und wird als Kulturtr�ager respektiert". | Amtsgericht

Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
406Amtsgericht K�oln, Protokoll der Generalversammlung der Ortsgruppe K�oln, 2.2.1931.

| Die Vereinigung in K�oln setzte deshalb in ihrer Satzung 1931 fest, da� der Antrag zur

Aufnahme von kunstt�atigen Frauen schriftlich unter Berufung auf zwei Mitglieder erfolgen

mu�te. Nur nach Anh�orung des Fachgruppen-Beirates und dem Nachweis k�unstlerischer

Leistungen wurden neue Mitglieder akzeptiert.
407Vgl. Katenhusen, Gedok-K�unstlerinnen und -Kunstfreundinnen Hannover. In: Adelige,

Arbeiterinnen . . . , S. 222.
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sen Zweck mu�ten 10000 Silberplaketten hergestellt werden. Die Ortsgruppen

wurden dazu verpichtet, \die Anbringung dieser Plakette nur K�unstlerinnen

zu gestatten, die Qualit�ats-Arbeiten scha�en." Bei \minderwertigen Leistun-

gen" drohte die \Entziehung der Plakette durch die Ortsgruppe"408.

Die Debatte um das k�unstlerische Niveau der angeschlossenen Vereine wur-

de ab 1931 verst�arkt unter dem Aspekt der verbandsinternen Normierung

gef�uhrt. Denn die Vereinheitlichung der Verbandsstrukturen wurde durch die

di�erierenden k�unstlerischen Standards, mit denen die lokalen Gemeinschaften

an die �O�entlichkeit gingen, erschwert. Der Konikt um die unterschiedlichen

Leistungsniveaus der Mitgliedsvereine und ihrer K�unstlerinnen konnte jedoch

nicht gel�ost werden. Es mu�te bei Appellen zur Qualit�atssteigerung bleiben.

Auf der Generalversammlung des Jahres 1932 wurde nochmals betont, da�

bei \allen an die �O�entlichkeit gelangenden Gedok-Leistungen . . . strengste

Jury erforderlich" sei. Die Ortsgruppen erhielten die Au�orderung, in ihren

Satzungen auf den Qualit�atsaspekt hinzuweisen.409 Au�erdem sollten die Orts-

gruppen in Zukunft in ihre Statuten aufnehmen, da� \die Qualit�atsarbeit auf

allen Gebieten der Kunst zu f�ordern eine der Aufgaben der Gedok"410 sei. Die-

ses Ziel nahm auch die Reichs-Gedok in ihre Satzung auf. Sie setzte nunmehr

\die F�orderung der Qualit�at in der k�unstlerischen Frauenarbeit" an die erste

Stelle. Daneben betrachtete sie die \Wahrung der wirtschaftlichen und ideellen

Interessen der K�unstlerinnen in der �O�entlichkeit und die Pege der Verbin-

dung zwischen K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen"411 als ihre Aufgabe.

Die Kontakt- und Gemeinschaftspege von kunstaus�ubenden und kunst-

f�ordernden Frauen, welche in den Anfangsjahren der Reichs-Gedok im Zentrum

der Organisationst�atigkeit von Ida Dehmel gestanden hatte, r�uckte durch die

neu bewertete Qualit�atsf�orderung in den Hintergrund. Der Verband begann,

die K�unstlerin und ihre Werkergebnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

408Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
409Die neue Regelung ging auf einen Antrag der Ortsgruppe K�oln zur�uck, der jedoch erst

nach wesentlichen �Anderungen angenommen wurde. Die Formulierung eines entsprechenden

Paragraphen wurde jeder Gruppe selbst �uberlassen. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der

Jahresversammlung 1932.
410Ebd.
411Amtsgericht Hamburg, Satzung der Reichs-Gedok 1932. | Die Ortsgruppe K�oln �uber-

nahm zum Beispiel den Wortlaut der Verbandssatzung. | Amtsgericht K�oln, Satzung der

Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen (Orts-

gruppe K�oln) 1931, Paragraph 3.
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In den Jahren 1927 bis 1931 entwickelte sich der Gedok-Verband zu ei-

nem gro�en Frauennetzwerk. Unter dem Namen Gemeinschaft Deutscher und

�Osterreichischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen sammelten sich

�uber 3000 kunstscha�ende und kunstf�ordernde Personen. In diesen fr�uhen

Verbandsjahren wird besonders das Ringen um die Gestalt der Organisation

sichtbar. Die Diskussionen entz�undeten sich an der Frage der k�unstlerischen

Leistungsf�ahigkeit und an der unterschiedlichen Struktur der angeschlossenen

Vereine. In diesem Ver�anderungsproze� gelang es Ida Dehmel nicht, die Mehr-

heit der Ortsgruppenvorsitzenden hinter sich zu sammeln. Die Leitungen der

mitgliederstarken Lokalvereine, die nach dem Gedok-Muster gegr�undet wur-

den, versuchten, mehr Einu� auf die Verbandsentscheidungen zu gewinnen.

Hinter diesem Streben stand gleichzeitig auch der Wille, die Arbeit der Ge-

dok zu professionalisieren412 und st�arker von der Verbandsspitze her zu or-

ganisieren. Dazu geh�orte auch die Vereinheitlichung und die Normierung der

angeschlossenen Mitgliedsvereine.

Die Gedok wandelte sich zunehmend von einer gemeinschaftsstiftenden Ver-

einigung zu einem Instrument, das es sich zum Ziel machte, weibliche Spit-

zenleistungen zu managen. Die Modernisierungsbestrebungen sorgten f�ur ei-

ne stra�ere Organisation des Verbandes. Diese Entwicklung erleichterte es im

Jahre 1933 den Nationalsozialisten, die Gemeinschaft der K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen als eine Verwaltungseinheit in ihren Kulturapparat einzu-

bauen.

3.3 Reichs-Gedok: Verband der Gemeinschaften

Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen 1931 bis 1932

Im Jahre 1932 sollte die j�ahrliche Generalversammlung vom Bund badischer

K�unstlerinnen organisiert werden. Ida Dehmel kamen bereits zu Beginn des

Jahres Zweifel, ob die bevorstehende Herbstversammlung in Karlsruhe w�urde

statt�nden k�onnen, denn es gab erste Anzeichen, da� es mit dem Tagungsort

Schwierigkeiten geben k�onnte. Sie schrieb deshalb im Januar 1932 der badi-

412So besuchten 1931 zum Beispiel 20 Vorstandsmitglieder der Leipziger Ortsgruppe einen

Kurs in Vereinsrecht, den die Vorsitzende Edith Mendelssohn Bartholdy leitete. | Gemein-

schaft Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen, Ortsgruppe

Leipzig e. V., Jahresbericht 1931.

294



schen Vorsitzenden Dora Horn{Zippelius: \Wie ist es eigentlich mit unserer

Generalversammlung? Mir ahnt, aus Ihrem langen Schweigen, da� Sie wenig

Lust dazu versp�uren. Ist es so, oder wollen Sie uns dort haben?"413 Horn{

Zippelius scheint diesen Vorwurf zur�uckgewiesen zu haben, denn im M�arz ver-

einbarten die beiden Frauen, den Termin der Karlsruher Tagung auf die zweite

Oktoberwoche zu legen.414 Dennoch zog der Bund badischer K�unstlerinnen im

Sommer sein Angebot zur�uck, die Jahresversammlung auszurichten. Angeblich

hatte sich die Stadt Karlsruhe geweigert, die Generalversammlung wegen des

hohen Anteils von j�udischen Mitgliedern aufzunehmen.415

Der Verbandsvorstand mu�te nun kurzfristig eine andere Ortsgruppe �n-

den, die bereit war, innerhalb k�urzester Zeit eine Jahresversammlung zu orga-

nisieren. Zun�achst war Hamburg als Austragungsort im Gespr�ach, doch dann

bot sich die junge Heidelberger Gruppe als Tagungsveranstalterin an.416 Am

10. September entschied der Heidelberger Vorstand, die Gedok-Tagung vom

15. bis 17. Oktober in die Universit�atsstadt am Neckar einzuladen. Sogleich

nahmen die Heidelberger Frauen die Planung des k�unstlerischen Begleitpro-

gramms in Angri�, mu�ten aber kurz darauf entt�auscht zur Kenntnis nehmen,

\da� alle musikalischen etc. Veranstaltungen abgelehnt sind von Frau Dehmel.

Aus Sparsamkeitsgr�unden soll alles in m�oglichst kurzer Zeit erledigt u[nd] nur

gearbeitet werden."417

Die \Abschiedsleitung". Die erneuten R�ucktrittsabsichten von Ida Dehmel

im Jahre 1932

Vor der Generalversammlung 1932 trug sich Ida Dehmel erneut mit dem Ge-

danken, ihr Amt als erste Vorsitzende der Gedok zur Verf�ugung zu stellen. Im

M�arz, als die Bundesvorsitzende noch davon ausging, da� das Tre�en in der

badischen Residenzstadt statt�nden w�urde, lie� sie Dora Horn{Zippelius wis-

sen: \Ich freue mich doppelt, da� wir dies Jahr unsere Tagung in Karlsruhe

haben, da es ja meine Abschiedsleitung ist; �uber die internen Gr�unde mei-

ner Amtsniederlegung brauche ich Ihnen wohl nichts zu sagen. Ich bin froh,

413Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Ida Dehmel an Dora Horn{Zippelius,

13.1.1932.
414Ida Dehmel: \. . . das genaue Datum brauchen wir wahrhaftig nicht heute festzulegen".

| Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Ida Dehmel an Dora Horn{Zippelius,

16.3.1932.
415StadtA Ka, 8/ StS 20, Nr. 665, Hanna Rebske, Kleine Chronik der GEDOK | Orts-

gruppe Karlsruhe, maschinenschriftl. Manuskript, 1995; Vgl. 70 Jahre GEDOK, S. 96.
416ArchivGedok Karlsruhe, Gedok Heidelberg, Fotokopie des Protokollbuchs II, 1930{1933,

Eintrag 6.7.1932.
417Ebd.
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da� ich mich so weit erzogen habe, da� ich dar�uber schweigen kann."418 Ein

konkreter Anla� f�ur die R�ucktrittsabsichten ist nicht bekannt | es d�urften je-

doch die st�andige Arbeits�uberlastung und die ver�anderten Machtverh�altnisse

im gesch�aftsf�uhrenden Vorstand eine Rolle gespielt haben.

Die Erfolgsbilanz des Vereinsjahres 1931/32

Entgegen ihrer Absicht lie� sich Ida Dehmel jedoch auf der Generalversamm-

lung 1932 erneut in die Picht nehmen. Die Protokollantin der Jahresversamm-

lung notierte: \. . . sie [Dehmel] kommt damit dem Wunsche der gro�en Mehr-

heit aller Gedokorganisationen nach. Frau Dehmel erkl�art, da� sie den Wunsch

hatte, zur�uckzutreten, um ihre eigenen literarischen Arbeiten fortzusetzen, de-

ren Fortf�uhrung ihr in den f�unf Jahren des Bestehens der Gedok nicht m�oglich

war. Sie f�ugt sich den Bitten der Mehrheit, indem sie ihr Amt beibeh�alt."419

Die wiederholte Zusage l�a�t an der Ernsthaftigkeit ihrer R�ucktrittsw�unsche

Zweifel aufkommen. Erfolgten diese Ank�undigungen aus taktischen Erw�agun-

gen? N�otigte sie die Delegierten damit zu einem expliziten Vertrauensbeweis?

Auf der Grundlage der vorhandenen Quellen k�onnen diese Fragen nicht

schl�ussig beantwortet werden.

Auf der Tagung des Jahres 1932 legte Thekla Wallenstein nach f�unfj�ahriger

T�atigkeit aus pers�onlichen Gr�unden das Amt der ersten Schatzmeisterin nie-

der.420 Die Verantwortung f�ur die Verbandskasse �ubernahm 1932 die Hambur-

gerin und ehemalige stellvertretende Verbandsvorsitzende Anna Maria Darbo-

ven.421

Neben der Neuwahl der Kassenf�uhrerin entschieden die Delegierten �uber

die k�unstlerischen Beir�ate. In diesem Jahr wurde der Beirat ausnahmsweise

nur f�ur die Dauer eines Jahres bestimmt, damit er im n�achsten Jahr zusammen

mit dem Vorstand gew�ahlt werden konnte. Aus diesem Grund wurden die

418Privatarchiv Adelhard Zippelius, Schreiben von Ida Dehmel an Dora Horn{Zippelius,

16.3.1932.
419Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | Bereits im Sommer

1930 �au�erte Ida Dehmel gegen�uber Julie Wolfthorn den Wunsch, an ihrem Schl�usselroman

\Daja" weiterarbeiten zu wollen: \Seit drei Jahren habe ich nicht weitergeschrieben, weil

Beides nicht zu vereinen ist: Organisationsleistung und v�ollige Versenkung in mein eigenes

Werk. Aber nun scheint mir das Werk so heftig nach dem Licht zu verlangen, da� ich eine

Vertreterin bei der Gedok �nden mu�." | SUB H, DA:Nachtr�age: Ida Dehmel an Julie

Wolfthorn, 15.8.1930.
420Sie wurde zum Ehrenmitglied der Ortsgruppe Hamburg ernannt.
421Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
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Beir�ate f�ur das Schrifttum und f�ur das Kunsthandwerk Ina Seidel und Emmy

Roth gebeten, ihr Amt f�ur ein weiteres Jahr auszu�uben. Elena Gerhardt, die

Beir�atin f�ur Musik, wurde von Maria Philippi (1875{1944) abgel�ost, Charlotte

Behrend{Corinth, die Beir�atin f�ur Malerei, von Augusta von Zitzewitz (1880{

1960).422 Gertrud Eysoldt (1870{1955) �ubernahm die Aufgabe der Beir�atin

f�ur Schauspielkunst an Stelle der verstorbenen Schauspieldirektorin Luise

Dumont.423 Damit setzte sich der k�unstlerische Beirat der Gedok weitgehend

aus Personen zusammen, die ihren Wohnsitz in Berlin hatten.

Else Froelich, die Vorsitzende aus Hannover, regte auf der Tagung eine Dis-

kussion �uber die Rolle der Beir�ate in den Leitungsgremien der Dachorganisa-

tion an. Sie bem�angelte, da� im gesch�aftsf�uhrenden Vorstand der Gedok keine

K�unstlerinnen vertreten seien: \Es ist unerkl�arlich, da� in einer Organisation,

die aus K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen besteht, nur Kunstfreundinnen

im Vorstand sitzen."424 Ida Dehmel konnte diese Feststellung nur unterstrei-

chen und auf ihre Bem�uhungen bei den Vorstandswahlen 1931 verweisen, eine

Vertreterin der Fachvereine | also eine K�unstlerin | f�ur den Vorstand zu

gewinnen. Damals hatte sie keine Unterst�utzung f�ur ihre Vorschl�age erhal-

ten, weil die Vorsitzenden der gro�en Gedok-Ortsgruppen die Vorstands�amter

selbst einnehmen wollten. W�ahrend Ida Dehmel den alten Malerinnenvereinen

mehr Mitspracherechte hatte erteilen wollen, ging es Else Froelich nun aber

darum, erfolgreiche und bekannte K�unstlerinnen im Vorstand zu plazieren. Sie

sollten die Au�enpr�asentation der Gedok verbessern.

\Auf einem schwierigen Boden in einer schlechten Zeit". Die Gr�undung

in Berlin und anderweitige Planungen

In der Regel nutzte der gesch�aftsf�uhrende Vorstand die j�ahrlichen Tre�en, um

die Delegierten der Ortsgruppen �uber die Neugr�undungen der Gedok zu infor-

mieren. 1932 konnte endlich eine eigene Gedok-Gruppe in der Reichshauptstadt

Berlin gegr�undet werden. Die junge Gemeinschaft lie� sich jedoch nach Aus-

sagen der ersten Ortsgruppen-Vorsitzenden Edith Mendelssohn Bartholdy nur

m�uhsam am Leben erhalten: Die Gr�undung \�el auf einen schwierigen Boden

in einer schlechten Zeit; nach zehnmonatiger Arbeit mu� die Gruppe Tag f�ur

Tag um ihre Existenz k�ampfen. Das wirtschaftl[iche] Elend macht sich in Berlin

422Der gesch�aftsf�uhrende Vorstand hatte zuerst Alexandra Pov�orina als Beir�atin f�ur Malerei

vorgeschlagen, doch die Delegierten lehnten sie wegen ihrer russischen Herkunft ab.
423Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
424Ebd.
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besonders geltend. Die Mitarbeit der Kunstfreundinnen ist durch die gro�en

Entfernungen erschwert, au�erdem ist die eigene Belastung bei allen stark."425

Zun�achst gab es zwei Zweigvereine in Berlin: Die Gedok-Gemeinschaft und der

Literarische Bund. Letzterer trennte sich wahrscheinlich im Laufe des Jahres

1932 von der Gedok.

W�ahrend die Gedok in Berlin Fu� fassen konnte, kam sie auch 1932 mit

ihren Bem�uhungen um Neugr�undungen in Breslau, Wien und K�onigsberg nicht

voran. In der ostpreu�ischen Stadt wurden bereits Mitglieder geworben. F�ur

die Konstituierung der Gemeinschaft wollte man aber erst noch den Winter

abwarten.426

Weiterhin bem�uhte sich die Gedok um Kontakte zu ausl�andischen K�unst-

lerinnen und Kunstfreundinnen. Der Vorstand strebte nicht nur eine Gemein-

schaft in der �osterreichischen Metropole Wien an, sondern auch eine Verei-

nigung in Z�urich. Die Verbindungen ins Ausland hielten die Frauen zwar f�ur

dringend erforderlich, bewerteten sie jedoch als \au�erordentlich schwierig"427.

Die Mitgliederstatistik im Herbst 1932

Die k�unstlerischen Aktivit�aten der Ortsgruppen mu�ten im Vereinsjahr

1931/32 deutlich eingeschr�ankt werden. Trotz wirtschaftlicher Krise wuchs die

425Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | Zweite Vorsitzende

Milly Steger, dritte Vorsitzende Elsa Fleischmann, erste Schriftf�uhrerin Marga Voss, stellver-

tretende Schriftf�uhrerin Edith Wallach, erste Schatzmeisterin Irmgard Wandel, stellvertre-

tende Schatzmeisterin Alix Marx. Insgesamt z�ahlte die Gemeinschaft im Vereinsjahr 1932/33

185 Mitglieder, davon 66 Kunstfreundinnen, 18 bildende K�unstlerinnen (K�athe Kollwitz war

nicht Mitglied der Gedok Berlin), 52 Kunstgewerblerinnen, 25 Musikerinnen und 24 Frauen

im Bereich Schauspiel, Literatur, Vortrag und Tanz. | Mitglieder-Verzeichnis der Reichs-

gedok. Gemeinschaft der Vereinigungen Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen, Sitz Hamburg, Hamburg 1932/33.
426Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | Bereits im Sommer

1932 machte Hildegard Agnes Noske der Hamburger Vorsitzenden das Angebot, sich um

eine Gedok-Gruppe in K�onigsberg zu bem�uhen. Sie stand in Kontakt mit Elisabeth Wol�{

Zimmermann. Bei einem Besuch im Februar 1932 hatte sie in deren Haus \all die Damen

kennengelernt, die f�ur die Gedok-Gruppe in Frage" kamen. Dennoch war Noske skeptisch,

ob die Ehefrau des K�onigsberger Akademieprofessors eine Gedok-Gr�undung bewerkstelli-

gen k�onne. Sie mutma�te, da� diese \zu sehr ihren Malerinnen verpichtet" sei, um eine

selbst�andige Gruppe zu gr�unden. Auf der Jahresversammlung im Oktober setzte man jedoch

gro�e Ho�nungen auf Elisabeth Wol�{Zimmermann. | SUB H, DA:Br.: N 61, Hildegard

Agnes Noske an Ida Dehmel, 14.5.1932.
427Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | Der Versuch, im Ja-

nuar 1933 in Z�urich eine Ortsgruppe zu bilden, scheiterte. | Vgl. Gisela Zies, Ida Dehmel

| ihre Zeit. In: Gegenlicht, S. 77.
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Zahl der angeschlossenen Zweigvereine und der Mitglieder: Im Gedok-Verband

waren im Herbst 1932 in siebzehn Ortsgruppen (elf Gedok-Gr�undungen und

sechs Fachvereine) 3811 K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen organisiert. Das

bedeutete einen Mitgliederzuwachs von circa 20 Prozent in einem Jahr! Nicht

nur die beiden Neugr�undungen in Mainz und Berlin, sondern auch die Orts-

gruppen in Frankfurt, Heidelberg und K�oln, und | wenngleich in geringerem

Ma�e | die Gemeinschaften in Bremen, Leipzig und Wuppertal bewirkten die

Steigerung der Mitgliederzahlen. Lediglich D�usseldorf und Hamburg verzeich-

neten einen gr�o�eren Mitgliederschwund. Mit 556 Mitgliedern war jedoch die

Gedok Hamburg immer noch die st�arkste Fraktion in der Mitgliederversamm-

lung, gefolgt von der Frankfurter Vereinigung, die mit 428 Frauen zum zweit-

gr�o�ten Zweigverein aufstieg. Insgesamt kann festgehalten werden, da� sich

die Gedok-Gemeinschaften zu ansehnlichen Korporationen entwickelten.428 Die

Vereinigungen, die in der Tradition der Malerinnenvereine standen, notierten

dagegen stagnierende oder r�uckl�au�ge Mitgliederzahlen.429

Die Fortsetzung des verbandsinternen Homogenisierungsproze�es

1932

Auf dem Tre�en der Ortsgruppenvorsitzenden in Heidelberg wurde das Un-

gleichgewicht zwischen den Gedok-Gemeinschaften und den Fachvereinen dis-

kutiert.

�Uber diesen Punkt war bereits auf der Versammlung im Vorjahr verhan-

delt worden. Die Vorsitzende der Gedok Leipzig hatte auf der Jahresversamm-

lung 1931 kritisiert, da� die mitgliederschwachen Fachvereine einen unverh�alt-

nism�a�ig hohen Stimmenanteil in der Mitgliederversammlung h�atten. Die Orts-

gruppe Bremen hatte damals den Dringlichkeitsantrag gestellt, die Satzung der

Dachorganisation dahingehend zu �andern, da� die Anzahl der Stimmen von der

Anzahl der jeweiligen Mitglieder abh�angig gemacht werde. Auch die Hannove-

ranerinnen versprachen sich Vorteile von einer Neugewichtung der Stimmen-

anteile: \Ho�entlich wird es durchgesetzt, denn es ist doch ungerecht, wenn die

Fachgruppe Weimar mit 9 Mitgliedern auch nur eine Stimme hat"430, meinte

Else Froelich. Um diesen Vorschlag zu beraten, war auf der Tagung 1931 eine

428Leipzig 390, Hannover 381, K�oln 364, Bremen 333, Mannheim 286, Mainz 200, Berlin

168, Heidelberg 169 und Wuppertal 155 Mitglieder. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der

Jahresversammlung 1932.
429Stuttgart 199, D�usseldorf 100, Karlsruhe 50, Dreist�adtebund 23 und Weimar 9 Mitglie-

der. | Ebd.
430Archiv Gedok Hannover, Kunstfreundinnen-Versammlung, 3.12.1931. Redetyposkript

von Else Froelich.
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Kommission eingesetzt und die Entscheidung auf das n�achste Jahr verschoben

worden.431

Die �Anderung des Stimmrechts und der Machtverlust der Fachvereine

Im Jahre 1932 beschlossen die Delegierten, zuk�unftig den Mitgliederpro-

porz zum Kriterium f�ur die Anzahl der Stimmen zu machen. Damit wurde

die Stimmengewichtung im Vorstand zugunsten der mitgliederstarken jungen

Gedok-Gemeinschaften ver�andert: Die kleinen Lokalvereine (bis 50 Mitglieder)

erhielten eine Stimme in der Mitgliederversammlung der Dachorganisation,

diejenigen Gruppen mit bis zu 100 Mitgliedern die doppelte Stimmenzahl. F�ur

je 100 weitere Mitglieder war eine Stimme zu addieren. Des weiteren galt fol-

gende Regel: \[J]edes angefangene Hundert rechnet von 25 Stimmen an mit"432.

Die maximale Stimmenanzahl einer Ortsgruppe wurde auf f�unf Stimmen be-

grenzt.

Das Stimmenverh�altnis der Anschlu�vereine verteilte sich nach der neuen

Regel folgenderma�en: Die Ortsgruppen in Bremen, Frankfurt, Hamburg, Han-

nover, Leipzig und K�oln erhielten jeweils f�unf Stimmen, die Mannheimer Grup-

pe vier Stimmen und die Gemeinschaften in Berlin, Heidelberg, Mainz, Wup-

pertal und Stuttgart jeweils drei Stimmen. Schlu�lichter bildeten der K�unstle-

rinnenverein in D�usseldorf mit einem Anteil von zwei Stimmen und die Fach-

vereine in Darmstadt, Karlsruhe und Weimar mit je einer Stimme.433

Die neue Stimmrechtsregel hatte zur Folge, da� bereits das Votum der

sechs gro�en Gedok-Ortsgruppen gen�ugte, um alle anderen zehn Vereine zu

�uberstimmen. Gegen den Willen der Korporationen in den St�adten Hamburg,

Bremen, Hannover, Leipzig, K�oln und Frankfurt konnte zuk�unftig nichts mehr

beschlossen werden. Die Umstellung auf ein Stimmrecht, das von der Anzahl

der Einzelmitglieder abh�angig war, besiegelte die Chancenlosigkeit der Fach-

vereinigungen, die mit ihren geringeren Mitgliederzahlen diese Benachteiligung

hinzunehmen hatten.

431Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1931.
432Satzung 1932, Paragraph 4. | Es wurden alle Mitglieder gez�ahlt, auch diejenigen, f�ur die

kein Kopfgeld an die Dachorganisation abgef�uhrt werden mu�te. Angeregt wurde ferner, da�

die Mitglieder des gesch�aftsf�uhrenden Vorstandes eine Extrastimme erhielten. Diese Frage

wurde nicht weiter verfolgt, sondern sollte als Antrag auf der n�achsten Tagung eingebracht

werden.
433Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | Au�erdem einigten

sich die Ortgruppen auf eine Art \Fraktionszwang": Auf der Mitgliederversammlung hatten

die Vorsitzenden und die Delegierten einer Ortsgruppe das gleiche Votum abzugeben. Diese

Regelung wurde mit zwei Gegenstimmen aus Hamburg und Heidelberg beschlossen.
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Das Gedok-Prinzip f�ur die Fachvereine: Auf dem Weg

zu den \einheitlichen Ortsgruppen"

Die traditionsreichen Berufskorporationen mit ihren gewachsenen Struktu-

ren und spezi�schen Eigenarten wurden zudem aufgefordert, die Umbildung

ihrer Mitgliederstruktur vorzunehmen und sich den neugegr�undeten Gedok-

Gemeinschaften anzugleichen. Die oÆzielle Formulierung lautete: \Es w�are

erw�unscht, da� alle Fachvereine sich auf die Prinzipien der Gedok umstellen,

so da� diese nur aus einheitlichen Ortsgruppen besteht."434

Die Fachvereine reagierten auf diese Bestrebungen mit heftigem Protest:

Die Weimarer Malerinnenvereinigung weigerte sich, K�unstlerinnen anderer

Kunstgattungen und Kunstfreundinnen aufzunehmen. Die K�unstlerinnenverei-

ne in Karlsruhe und Stuttgart nahmen zwar Kunstfreundinnen auf, es fehlten

jedoch Mitgliedsfrauen aus anderen Kunstgattungen. Der W�urttembergische

Malerinnenverein scheute das Risiko, bei einer Ver�anderung der Mitglieder-

struktur sein Vereinshaus und das ihm vermachte Verm�ogen zu verlieren.435

Der Bund badischer K�unstlerinnen in Karlsruhe wandte sich ebenfalls gegen

eine totale Vereinnahmung, weil er nur als reine Berufsorganisation bildender

und angewandter K�unstlerinnen seinen Sitz und seine Stimme in den badischen

K�unstlergremien wahrnehmen konnte.436 Therese Mogger, die Vorsitzende des

D�usseldorfer K�unstlerinnenvereins437, sah sich au�er Stande, neue Kunstfreun-

dinnen als Mitglieder zu werben. Sie argumentierte, \die Zeit sei ung�unstig,

Kunstfreundinnen seien jetzt nicht zu gewinnen, zudem h�atten die alten Fach-

vereine manche den Gedok-Ortsgruppen unbekannte Hemmungen"438.

Da der Umbau der Fachvereine nicht zu realisieren war, besannen sich

die Frauen auf einen anderen Weg: \Vielleicht �nden sich M�oglichkeiten, die

alten Gruppen bestehen zu lassen und schwesterlich mit einer Gedok-Gruppe

zu verbinden durch eine Personalunion in der Vorsitzenden."439 In dieser

Frage signalisierten die Verantwortlichen der Fachvereine Kooperations-

434Ebd.
435Ebd. | Die Stuttgarterinnen lehnten es auch ab, den Namen Gedok zu tragen. | Vgl.

Neumann, K�unstlerinnen in W�urttemberg, S. 134.
436Der Bund badischer K�unstlerinnen z�ahlte 1932/33 gerade einmal sechs Kunstfreundin-

nen sowie 47 bildende K�unstlerinnen und Kunstgewerblerinnen. Er nahm nur eine kleine

Anzahl von K�unstlerinnen anderer Kunstgattungen als au�erordentliche Mitglieder auf: eine

Tonk�unstlerin, eine Kunsthistorikerin und vier Schriftstellerinnen. | Mitglieder-Verzeichnis

der Reichsgedok 1932/33.
437Um 1930 erfolgte die Namens�anderung der Korporation in Verein D�usseldorfer K�unst-

lerinnen.
438Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
439Ebd.
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bereitschaft. Die Malerin Mathilde Stegmayer (*1873) aus Darmstadt vertrat

die Ansicht,\da� gemeinsames Arbeiten des Dreist�adtebundesmit einer Gedok-

Gruppe in Darmstadt m�oglich" sei. Sie wollte versuchen, den Malerinnenverein

f�ur die Zusammenarbeit mit einer neuzugr�undenden Gedok-Gruppe zu gewin-

nen. Die Stuttgarterinnen �au�erten den Wunsch, eine Gedok-Ortsgruppe in

ihrer Stadt zu bilden | dies gelang erst am 14. Oktober 1937. In Weimar hielt

man die Stimmung f�ur die Bildung einer Gemeinschaft ebenfalls f�ur g�unstig.440

Im Zusammenhang mit der Ortsgruppenstruktur stellten sich die Verantwortli-

chen die Frage, ob die Mitglieder der lokalen Gemeinschaften nicht auch gleich-

zeitig Einzelmitglieder des Dachverbandes sein sollten. Das h�atte den Vorteil

gehabt, da� Reisende oder solche Frauen, die den Wohnsitz wechselten, die

M�oglichkeit erhielten, an der k�unstlerischen Arbeit und am gesellschaftlichen

Leben der �ortlichen Gruppen teilzunehmen. Berlin stimmte gegen diesen An-

trag aus Bremen, da st�andig Gedok-Mitglieder aus dem ganzen Reich in die

Hauptstadt kamen. Man einigte sich schlie�lich gegen die Stimmen der Berli-

nerinnen darauf, da� dort ausw�artige G�aste als Hospitantinnen aufgenommen

werden konnten.441

Zur Verst�arkung der Au�enwirkung: \Bessere Werbemittel",

um zu zeigen, \was die Gedok-K�unstlerinnen leisten"

Mit der Einf�uhrung des Gedok-Prinzips f�ur alle angeschlossenen Vereine

r�uckte die Korporation verst�arkt in den Blickpunkt als �uberregionaler

Dachverband. In diesem Zusammenhang ist auch die erneute �Anderung des

Verbandnamens zu sehen. Seit Herbst 1932 nannte sich die Organisation

Verband der Gemeinschaften Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen

und Kunstfreundinnen, kurz Reichs-Gedok.442 Es wurde au�erdem beschlossen,

den Verband und die Ortsgruppen in die Vereinsregister eintragen zu lassen.443

440Die Malerinnenvereinigung wurde jedoch als \Grundstock f�ur eine Gedok-Gruppe" f�ur

ungeeignet erkl�art. | Ebd.
441Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
442Gleichzeitig wurde auch die Bezeichnung Gemeinschaft der Vereinigungen Deutscher

und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen verwendet.
443Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | F�ur die Eintragung

mu�ten redaktionelle �Anderungen an der Satzung vorgenommenwerden. Die Formulierungen

in den Satzungen des Jahres 1932 waren Ausgangspunkt f�ur die Neufassung der Satzung

1948.
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Auf der Heidelberger Versammlung des Jahres 1932, an der auch die Ehren-

mitglieder Dr. Marianne Weber (1870{1954) und Dr. Camilla Jellinek (*1860)

teilnahmen444, riefen die Zweigvereine zu einer gr�o�eren Vernetzung unterein-

ander auf. Ziel war es, nach au�en st�arker als einheitliche Verbandsorganisation

zu erscheinen. Es wurde deshalb gefordert, \den Austausch der Ortsgruppen

untereinander lebhafter zu gestalten"445. Zu diesem Zweck sollten sich K�unst-

lerinnen, die sich auf Gastspielreisen befanden, rechtzeitig bei den betre�enden

�ortlichen Gedok-Gesch�aftsstellen melden. Um den angestrebten pers�onlichen

und k�unstlerischen Austausch zu f�ordern, wurde eine entsprechende Kommis-

sion eingerichtet.

Die Ortsgruppe Wuppertal ging auf der Versammlung gleich mit gutem

Beispiel voran und lud die anderen Gemeinschaften ein, an einer Kunstaus-

stellung im M�arz 1933 und an der Wanderausstellung \Gedok-Kinderstube"

teilzunehmen. Alle Zweigvereine wurden ferner von der Reichsleitung aufgefor-

dert, sich an der Ausstellung \Die Frau" auf dem Messegel�ande am Funkturm

in Berlin vom 18. M�arz bis 23. April 1933 zu beteiligen. Es handelte sich hier-

bei um eine gro�e Schau, die die Frauenleistungen der Zeit darstellen sollte.446

An die Malerinnen erging die Bitte, Bilder zum Thema \Frauen und Kinder

von Frauen gemalt" einzusenden.447

Die Ortsgruppe Hannover bereitete in Kooperation mit der ortsans�assigen

Innung eine Kleiderschau mit deutschen Modellkleidern vor. Die Modenschau

und die Verkaufsausstellung sollten im kommenden Fr�uhjahr in Berlin

statt�nden. Die Ortsgruppen wurden gebeten, sich an der Werbung mit 100

Mark zu beteiligen und mit Werkst�atten und \besten Schneider-Ateliers"

daran teilzunehmen. Gr�o�ere Veranstaltungen, wie sie diese Modenschau

444StadtA Hd, Heidelberger Neueste Nachrichten, 22.10.1932.
445Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932. | Des weiteren kamen

auf der Tagung 1932 zur Aussprache: die Kartothek, die Geb�uhren f�ur den Verband zum

Schutze musikalischer Au��uhrungsrechte, der k�unstlerische Austausch und die Meldepicht

gegen�uber dem Arbeitsamt bei erfolgreicher Arbeitsvermittlung. �Uberdies wurden Informa-

tionen zu den Einzelaktivit�aten der Ortsgruppen ausgetauscht.
446Die Pr�asentation war eine Gemeinschaftsproduktion von Ausstellungs-, Messe- und

Fremdenverkehrsamt in Zusammenarbeit mit dem Hygienemuseum Dresden und f�uhren-

den Frauenverb�anden. Die Darstellung der deutschen Frauenvereinigungen nahm nur einen

kleinen Raum ein, den sich 98 Organisationen teilen mu�ten. Darunter befand sich auch

die Reichs-Gedok. | Amtlicher Katalog und F�uhrer. Die Frau in Familie, Haus und Beruf,

Berlin 18.3.{23.4.1933, Ausstellungsgel�ande am Funkturm. Hg. v. Ausstellungs-, Messe- und

Fremdenverkehrs-Amt der Stadt Berlin, Berlin 1933; Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher

Frauenvereine, 13. Jg., Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 4, 1933.
447Die Ortsgruppen sollten die abgelieferten Werke vorjurieren, f�ur die endg�ultige Jury

wurde Augusta von Zitzewitz vorgeschlagen.
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darstellte, wurden von der Dachorganisation begr�u�t, doch es galt das Prinzip:

\Irgendwelche Unkosten d�urfen der Reichsgedok aus diesem Unternehmen

nicht erwachsen."448

Um die Au�enwirkung des Dachverbandes zu verbessern und als �uberregionale

Korporation zu erscheinen, die anspruchsvolle k�unstlerische Leistungen

vertrat, ver�o�entlichte der Verband im Jahre 1933 das Gedok-Buch \Die

Deutsche K�unstlerin"449, in dem insgesamt 51, zum Teil sehr namhafte

K�unstlerinnen450 der Gemeinschaft mit literarischen Texten, Arbeitsberichten

und Kunstwerken vorgestellt wurden. Edith Mendelssohn Bartholdy war

f�ur die Redaktion verantwortlich.451 Die Drucklegung des kleinformatigen

Gedok-Buches bedeutete allerdings ein hohes Risiko, welches der Spitzenver-

band nur bei gesicherten Bestellungen eingehen wollte. Trotzdem entschlossen

sich die Frauen f�ur die Publikation, denn ihnen war klar: \Es kann kein

besseres Werbemittel f�ur die Gedok geben, keine bessere M�oglichkeit zu

zeigen, was die Gedok-K�unstlerinnen leisten."452 Gleichzeitig wurde das erste

namentliche Mitgliederverzeichnis des Gedok-Verbandes ver�o�entlicht. Dabei

wurde darauf geachtet, da� in den Namenslisten \die h�au�g angegebenen

Titel des Ehemannes . . . ausgemerzt" wurden.453

Am Ende des Jahres 1932 zog Ida Dehmel, obwohl der Verband expandierte

und neue Ortsgruppen-Gr�undungen in Darmstadt, K�onigsberg, M�unchen und

Wien bevorstanden, ein ern�uchterndes Res�umee. Sie stellte fest, die Reichs-

Gedok sei noch nicht am Ziel angekommen. Den Beweis, da� K�unstlerinnen-

organisationen immer noch notwendig w�aren, lieferten die Verantwortlichen

f�ur die Ausstellung \100 Jahre Hamburgische Kunst" in der Kunsthalle Ham-

burg. Diese haben \nicht ein einziges Bild von einer Malerin aufgenommen",

kritisierte die Vorsitzende des Gedok-Verbandes.454

448Ebd.
449Die Deutsche K�unstlerin. Ein Gedokbuch. Hg. im Auftrage der GEDOK Gemeinschaft

der Vereinigungen Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen von

Edith Mendelssohn Bartholdy unter Mitwirkung von Ida Dehmel u. a., Leipzig 1933.
450Darunter Ina Seidel, Gertrud Eysoldt, Erica Dieckerho�, Milly Steger, Gertrud Koref{

Stemmler, Clara Rilke, Alexandra Pov�orina, Ottilie Roederstein, Emmy Roth und Johanna

Harre.
451Auf der Jahresversammlung wurde sie f�ur ihre \ausgezeichnete Arbeit" gelobt. | Amts-

gericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.
452Ebd.
453Mitglieder-Verzeichnis 1932/33.
454Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932.

304



Gleichwohl mu� festgehalten werden, da� die Reichs-Gedok selbst einen

enormen Ver�anderungsproze� durchlebt hatte. Nachdem die mitgliederstarken

Gedok-Gemeinschaften 1931 zun�achst ihre Vorsitzenden im Gesamtvorstand

plaziert hatten, verlangten sie in einem zweiten Schritt Mitbestimmungsrechte,

die ihrer Gr�o�e und ihrer Bedeutung entsprachen. Die �Anderung der Stimmen-

anteile in der Mitgliederversammlung dr�angte 1932 die kleineren Berufsverei-

nigungen weiter an den Rand des Verbandsgeschehens. Sie wurden au�erdem

aufgefordert, ihre Mitgliederstruktur nach dem Vorbild der Reichs-Gedok aus-

zurichten. Nach diesen �Anderungen waren die einschneidenden verbandsinter-

nen Strukturreformen schlie�lich 1932 zu einem vorl�au�gen Abschlu� gekom-

men.

Die Bestrebungen gingen insgesamt dahin, die Spitzenkorporation mit ih-

ren Ortsgruppen immer st�arker als einheitliche Verbandsorganisation darzu-

stellen und in der �O�entlichkeit qualitativ hochwertige k�unstlerische Frau-

enarbeit zu pr�asentieren. Dazu mu�te die unkontrolliert gewachsene Gedok-

Verbandsstruktur einer homogen geformten Organisationsform weichen.

3.4 Die Reichs-Gedok im Jahre 1933/34

Die antisemitischen und v�olkisch-nationalistischen Vorboten

Mit Beginn des Dritten Reiches z�ahlte die Reichs-Gedok die bis dahin h�ochste

Zahl an Mitgliedsvereinen. Ida Dehmel meldete dem Amtsgericht Hamburg

im M�arz 1933 achtzehn Ortsgruppen.455 Erst im Februar war in M�unchen ein

neuer Zweigverein gegr�undet worden.

Die Gedok-Gr�undung in der Kunststadt M�unchen

Die bayerische Ortsgruppe entstand unter dem Dach des Frauenklubs M�unchen.

Die Gr�undungsversammlung fand in den R�aumen des seit 1914 bestehen-

den456 bayerischen Frauenklubs unter \zahlreiche[r] Beteiligung einu�reicher

und bekannter M�unchener K�unstlerinnen"457 statt; als Gr�undungsmitglieder

schrieben sich 65 Personen ein. Die junge Gemeinschaft unterhielt im Klub-

455Amtsgericht Hamburg, Schreiben von Ida Dehmel an das Amtsgericht Hamburg,

7.3.1933.
456StadtA M, Frauenklub M�unchen 346, Bayerische Staatszeitung, Nr. 109, 12.5.1933. |

Der M�unchner Frauenklub hatte sein Quartier in der Finkenstra�e 2/1.
457StadtA M, Gedok 357, M�unchen Augsburger Abendzeitung, Nr. 44, 13.2.1933.
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haus seine Gesch�aftsstelle. Es bestanden sehr enge personelle Verkn�upfungen

zwischen den beiden Frauenvereinen. Die Vorsitzende des Frauenklubs, Eva

Gr�a�n von Baudissin (*1869), geh�orte als Beisitzerin dem Vorstand der �ort-

lichen K�unstlerinnengemeinschaft an. Die zwei Vorsitzenden der Frauenklub-

Kommissionen f�ur bildende Kunst und Literatur, die Malerin Margarethe Stall

und die Dichterin Ziska Luise Schember, �ubernahmen die Leitung der entspre-

chenden Gedok-Fachgruppen. Insgesamt wurden vier Fachgruppen (bildende

Kunst, Literatur, Kunstgewerbe458 und Musik459) eingerichtet. Die Fachgrup-

pe f�ur bildende Kunst sollte \selbstverst�andlich in der Kunststadt M�unchen

die gr�o�te werden"460.

Die M�unchner Gr�undung wurde freudig begr�u�t, weil es endlich gelungen

war, in dieser wichtigen Kulturstadt die Reichs-Gedok zu installieren. Schlie�-

lich ho�te man darauf, da� nun ein st�arkerer Austausch von K�unstlerinnen in

der Nord-S�ud-Richtung statt�nden w�urde.461

Die Gemeinschaft fa�te in der bayerischen Metropole schnell Fu�: Im Mai

1933 z�ahlte die junge Ortsgruppe bereits �uber 120 Personen. Innerhalb des

ersten Jahres stieg die Mitgliederzahl auf 300 an.462 Es ist davon auszuge-

hen, da� sich der �ortlichen Gemeinschaft zahlreiche Mitglieder aus den Reihen

des Frauenklubs und aus v�olkischen Kreisen anschlossen. Die Ehrenmitglieder

Prinzessin Klara und Prinzessin Maria del Pilar stellten die Verbindung zur

bayerischen Aristokratie her.

Den Vorsitz der K�unstlerinnen- und Kunstfreundinnengemeinschaft f�uhrte

Else von Fremery.463 Sie verstand sich selbst als Garantin nationaler Wer-

te und war Mitglied des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur. Ihre politische

Einstellung l�a�t die Vermutung zu, da� die Konstituierung der M�unchner

Ortsgruppe bereits unter antisemitischen Vorzeichen erfolgte. Else von Fre-

mery nahm zun�achst nur unter Vorbehalt das Amt der Vorsitzenden an. Sie

begr�undete diese Einschr�ankung damit, da� die Vorstandsposten einzelner

458Herthe von Wersin �ubernahm die Leitung der Gruppe f�ur angewandte Kunst.
459Philippine Schick (Frau von Waltershausen) war Vorsitzende der Musikgruppe.
460StadtA M, Gedok 357, M�unchen Augsburger Abendzeitung, Nr. 44, 13.2.1933; V�olki-

scher Beobachter, Nr. 49/50, 18.2.1933.
461StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr. 129, 11.5.1933.
462StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr. 142, 22.5.1934.
463Flora Z�ollner �ubernahm die Schriftf�uhrung, sie wurde von Frohmut Klingel vertreten;

Schatzmeisterin war Emma Pietrusky. Frau Hausler, Gr�a�n Bothmer und Lotte Willich

geh�orten als Beisitzerinnen dem Vorstand an. Im k�unstlerischen Beirat sa�en Gertraud Wolf

und die Schriftstellerin und P�adagogin Eva Gr�a�n von Baudissin. Der Ehrenvorsitz der

Fachgruppe f�ur bildende Kunst wurde Maria Caspar{Filser angetragen. | StadtA M, Gedok

357, M�unchener Zeitung, Nr. 129, 11.5.1933.
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Gedok-Ortsgruppen wie Berlin und Frankfurt nicht mit Personen arischer Ab-

stammung besetzt seien.464

Mit dem Ziel, das deutsche Volk �uber die Zusammenh�ange zwischen

Rasse, Kunst, Wissenschaft, sittlichen und willenhaften Werten

aufzukl�aren: Der Kampfbund f�ur deutsche Kultur

Von M�unchen ging seit Ende der 1920er Jahre eine breite kulturelle Bewegung

gegen den sogenannten Kulturbolschewismus aus. Unter der F�uhrung von Al-

fred Rosenberg, dem Verfasser der 1930 erschienenen Kunst- und Kulturtheorie

\Mythos des 20. Jahrhunderts", entstand bereits im August 1927465 die Na-

tionalsozialistische Gesellschaft f�ur deutsche Kultur. Unterst�utzung fand diese

Organisation, die rasch eine Fach- und Ortsgruppenstruktur aufbaute, bei be-

kannten Pers�onlichkeiten wie zum Beispiel dem Ehepaar Hugo (1863{1941)

und Elsa Bruckmann (1865{1946) aus M�unchen (siehe Abbildung 40). Die

Gattin des Verlegers Bruckmann, des Inhabers des renommierten Verlags f�ur

Kunstgeschichte, Musikgeschichte und Politik, f�uhrte als erste Vorsitzende die

Reichs-Gedok in den Jahren 1933 bis 1936.

Der Aufbau des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur erfolgte auf der Basis der

Nationalsozialistischen Gesellschaft f�ur deutsche Kultur. Der am 23. Januar

1929 in M�unchen gegr�undete Kampfbund gab sich zun�achst unparteilich, erst

1932 trat er �o�entlich f�ur die NSDAP ein. Die nationalsozialistische Kulturor-

ganisation verschrieb sich der aggressiven Agitation gegen den Kommunismus

und das Judentum. Der Kampfbund di�amierte in infamster Weise sozialkriti-

sche und pazi�stische Literatur, den Jazz und die Neue Musik, das Neue Bauen

sowie den Futurismus, Kubismus, Expressionismus und Dadaismus.466

Sein Programm sah Vortr�age, Lesungen und private Gesellschaftsabende

vor, in denen die Ideologie einer \blutsgebundenen Kultur"467 verbreitet wer-

den sollte. Mit seiner allgemeinen Klage �uber den Verfall der Kultur, mit der

464Vgl. Weber, Die Geschichte des Verbandes der K�unstlerinnen und Kunstfreunde, S. 84.

| Weber zitiert einen Brief von Else Fremery an Ida Dehmel, 10.4.1933.
465Das Gr�undungsprotokoll ist allerdings auf den 1.4.1928 datiert.
466Vgl. Hildegard Brenner, Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Hamburg 1963, S. 15{40.
467Mitteilungen des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur, 1. Jg., Nr. 1, 1.1.1929. | Die Sat-

zung legte fest: \Der Kampfbund f�ur deutsche Kultur hat den Zweck, inmitten des heutigen

Kulturverfalls die Werte des deutschen Wesens zu verteidigen und jede arteigene �Au�erung

deutschen kulturellen Lebens zu f�ordern. Der Kampfbund setzt sich das Ziel, das deutsche

Volk �uber die Zusammenh�ange zwischen Rasse, Kunst, Wissenschaft, sittlichen und willen-

haften Werten aufzukl�aren." | Zitiert aus: Karoline Hille, Der Kampfbund f�ur deutsche

Kultur. In: 1933 | Wege zur Diktatur. Erg�anzungsband. Hg. v. d. Staatlichen Kunsthalle

Berlin, Berlin 1983, S. 176.
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Brandmarkung angeblich zerst�orerischer Elemente und mit dem Aufruf zum

Kampf f�ur eine deutsche Kunst und Kultur wandte sich der Kampfbund an

alldeutsch-pangermanische, v�olkisch und nationalistisch gesinnte Kreise. Dabei

wirkten die Feindbilder als integrierende Kraft dieser verschiedenen Interessen-

gruppen.

Das Organisationsnetz des Kampfbundes breitete sich unter der Leitung

von Alfred Rosenberg rasch aus. Bereits drei Monate nach seiner Gr�undung

umfa�te die Korporation 25 Fach- und Ortsgruppen. Es traten ihm sowohl

Einzelpersonen als auch Korporationen bei. Im Vorstand sa� wiederum das

Ehepaar Bruckmann.

Nur \eine kulturelle Aktion"? Die Verbandsarbeit am Beginn des Jahres 1933

Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung am 30. Januar 1933 began-

nen zahlreiche politische S�auberungsaktionen und rassistische Verfolgungen.

Drohungen, Diskriminierungen, Hetzkampagnien, Terroraktionen und Amts-

enthebungen geh�orten zur Tagesordnung. So trat zum Beispiel Heinrich Mann

(1871{1950) im Febraur 1933 aus der Preu�ischen Akademie der K�unste aus,

K�athe Kollwitz468 und Martin Wagner (1885{1957) folgten ihm. Im M�arz ver-

lie�en unter anderem Alfred D�oblin (1878{1957) und Franz Werfel (1890{1945)

unter politischem Druck die traditionsreiche Kultureinrichtung.

Zu den politischen Opfern z�ahlte auch Gertrud B�aumer (1873{1954), Vor-

standsmitglied des Bundes Deutscher Frauenvereine. Sie wurde am 27. Febru-

ar 1933 als Ministerialr�atin im Reichsinnenministerium entlassen, weil sie als

politisch \unzuverl�assig" eingestuft worden war. Der Bund Deutscher Frauen-

vereine fragte daraufhin bei seinen Mitgliedern nach, in welcher Weise Protest

gegen die zwangsweise Beurlaubung erhoben werden sollte.

468Erst im Sommer 1932 hatte K�athe Kollwitz von der Akademie eine einj�ahrige Verl�ange-

rung ihres Dienstvertrages erhalten. Sie war zun�achst von der Leitung darauf hingewiesen

worden, da� sie mit Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren ihre Stellung als Vorste-

herin eines Meisterateliers f�ur Gra�k aufgeben m�usse. Auf der Generalversammlung der

Reichs-Gedok 1932 war verk�undet worden, der K�unstlerinnenverband habe in Verbindung

mit der Ortsgruppe Berlin auf Antrag erreicht, da� die Preu�ische Akademie der K�unste

K�athe Kollwitz, die nicht der Reichs-Gedok angeh�orte, \da sie es ablehnt[e], in irgend ei-

ne Frauenorganisation einzutreten", \noch ein Ehrenjahr gew�ahrt" worden sei. Inwieweit

die K�unstlerinnenorganisation tats�achlich einen Anteil an dieser Regelung hatte, mu� o�en

bleiben. K�athe Kollwitz erw�ahnt das Engagement der Reichs-Gedok in ihren Tageb�uchern

nicht, sondern f�uhrt die Fristverl�angerung auf Bem�uhungen der Akademieleitung zur�uck. |

Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1932; vgl. Kollwitz, Tageb�ucher,

S. 661 und S. 909.
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Ida Dehmel schlug vor, alle im Frauenbund organisierten Vereine und

Verb�ande sollten unter Nennung ihrer Ortsgruppen und Mitgliederzahlen einen

entsprechenden Protest unterschreiben. Um hierzu die Erlaubnis der Mitglieds-

vereine einzuholen, richtete Ida Dehmel das \Gesamtvorstandsrundschreiben

Nr. 11" an die Vorsitzenden der Ortsgruppen, in dem sie betonte, da� es sich

hierbei nicht \um eine politische, sondern um eine kulturelle Aktion"469 hand-

le. Dora Horn{Zippelius, die Vorsitzende des Bundes badischer K�unstlerinnen,

lehnte eine Eingabe zugunsten von Gertrud B�aumer ab. Sie beurteilte das

Vorhaben als \v�ollig aussichtslos"470. Ein solcher Protest w�urde nur als Provo-

kation aufgefa�t werden, so die Argumentation der Karlsruherin. Die Reaktion

der �ubrigen Ortsgruppenvorsitzenden ist nicht bekannt.

Die Beziehung zwischen den kunst- und kunstgewerbetreibenden Frauen

und Gertrud B�aumer war schon lange gespannt. Das schwierige Verh�altnis

wurde sichtbar, als es 1933 um die Ver�o�entlichung eines Buches zu Ehren der

ersten Vorsitzenden des Bundes Deutscher Frauenvereine in den Jahren 1910

bis 1919 ging. So lehnte Edith Mendelssohn Bartholdy, die Berliner Gedok-

Vorsitzende, eine Beteiligung am B�aumer-Buch ab, da sich die Protagonistin

der Frauenbewegung ihrer Meinung nach in der Vergangenheit zu wenig f�ur

die K�unstlerinnenorganisationen eingesetzt habe.471

Gleichzeitig beteiligte sich die Reichs-Gedok an einem Preisausschreiben

des Bundes Deutscher Frauenvereine zur Neugestaltung von dessen Bundesab-

zeichen. Ein entsprechender Aufruf ging im M�arz 1933 an die Mitgliedsvereine.

Ida Dehmel sa� f�ur den K�unstlerinnenverband im f�unfk�op�gen Preisrichterkol-

legium.472 Bereits zwei Monate sp�ater, am 13. Mai 1933, l�oste sich der Bund

Deutscher Frauenvereine auf. Damit wurden die Bem�uhungen um ein neues

Signet gegenstandslos.

Die Ausschreibung eines Wettbewerbs macht deutlich, da� keine der en-

gagierten Frauen in den Korporationen eine Vorstellung hatte von den bevor-

stehenden einschneidenden Ver�anderungen, auch die Reichs-Gedok nicht. Des-

halb lie� sich der Dachverband der K�unstlerinnen zum Beispiel auch zu Beginn

des Jahres 1933 als Mieterin f�ur ein Frauenzentrum vormerken, das in Berlin

469Privatarchiv Adelhard Zippelius, Postkarte von Ida Dehmel an Dora Horn{Zippelius,

4.3.1933.
470Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
471Archiv Gedok Berlin, Fotokopie des Schreibens Edith Mendelssohn Bartholdy an Ida

Dehmel, 12.3.1933.
472Hamburgischer Vortrags-Anzeiger. Periodische Mitteilungen �uber wissenschaftliche und

k�unstlerische Veranstaltungen in Gro�-Hamburg, M�arz 1933; Nachrichtenblatt des Bundes

Deutscher Frauenvereine, 13. Jg., Nr. 2, Februar 1933.
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gescha�en werden sollte. In dieser Absicht wurde am Jahresbeginn 1933 die

Genossenschaft \Haus der Frau" in Berlin gegr�undet. Es war geplant, in einem

geeigneten Haus gro�e Wohnungen anzumieten, um dort B�uros von Verb�anden

sowie Konferenzzimmer, Gemeinschafts-, Lese- und Erfrischungsr�aume einzu-

richten.473

\Aus diesem Weh kommt Unsereiner jetzt nicht mehr heraus".

Der wachsende Druck

Die Auseinandersetzungen um die Aktion gegen die Amtsenthebung Gertrud

B�aumers und die antisemitischen T�one aus M�unchen weisen darauf hin, da�

sich im Vorstand der Reichs-Gedok reichlich Koniktsto� angesammelt hatte.

Die politischen und gesellschaftlichen Ver�anderungen machten also keineswegs

vor der Gemeinschaft Halt, auch wenn sich die Organisation unpolitisch gab

und angeblich keine krassen Gegens�atze zwischen Nationalsozialistinnen und

J�udinnen registriert wurden.474 Gleichwohl sollte die Tatsache nicht au�er acht

gelassen werden, da� einzelne Vorstandsmitglieder wie Dora Horn{Zippelius

oder Else von Fremery dem streitbaren Kampfbund f�ur deutsche Kultur

angeh�orten. Und so mu�te die K�unstlerinnengemeinschaft zwangsl�au�g in den

Sog von Spannungen und Auseinandersetzungen geraten, die von dem Ruf

nach einer deutschen und nationalen Kunst und durch die Diskriminierung

kommunistischer und nichtarischer Personen provoziert wurden.

Die folgenden Episoden, die sich kurz vor der Generalversammlung der Ham-

burger Gemeinschaft475 zutrugen, beleuchten die kritische Lage: Am Abend des

13. M�arz 1933 hielt sich Ida Dehmel bei Alice Bensheimer in Mannheim auf.

Beide hatten sich auf ein Konzert der Heidelberger Gedok-Gruppe eingerich-

tet. Telefonisch wurden sie von antisemitischen Stra�enunruhen, Verhaftungen

und der Schlie�ung von Warenh�ausern unterrichtet. Man riet den J�udinnen, die

geplante Autofahrt nicht anzutreten. Beiden wurde klar, was die kommende

Zeit unter den gegebenen politischen Verh�altnissen bringen w�urde. Ida Deh-

473Neben dem Bund Deutscher Frauenvereine beteiligten sich unter anderem der Deutsche

Akademikerinnenbund, der Deutsche Staatsb�urgerinnen-Verband und der Bund Deutscher

�Arztinnen an diesem Projekt. | Nachrichtenblatt des Bundes Deutscher Frauenvereine, 13.

Jg., Nr. 2, Februar 1933.
474Bemerkung von Marianne G�artner an Alice Bensheimer: \Bei uns ist's ja nicht so un-

politisch wie in der Gedok. . . . In der Gedok sind keine solchen Gegens�atze." Gemeint wa-

ren Gegens�atze zwischen �uberzeugten Hitleranh�angerinnen und Vollj�udinnen. | SUB H,

DA:Br.: G 214/1, Marianne G�artner an Alice Bensheimer, 9.3.1933.
475Hamburgischer Vortrags-Anzeiger, M�arz 1933.
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mel stellte bitter fest: \ . . . aus diesem Weh kommt Unsereiner jetzt nicht mehr

heraus"476.

Was die bevorstehende Versammlung am 16. M�arz in Hamburg betraf, hat-

te Ida Dehmel b�ose Vorahnungen. Sie war aufgefordert worden, ein \starkes

nationales Wort" zu sprechen, wohingegen sie die Ansicht vertrat, \da� eine

Frau, die Mann u[nd] Sohn im Krieg hergegeben hat, es wohl nicht n�otig hat,

durch ein Wort ihr Deutschtum zu betonen."477 Mit dieser Antwort versuch-

te Dehmel ihre nationale Loyalit�at zu unterstreichen. Doch diese Rechtferti-

gung nutzte ebensowenig wie der R�uckzug auf die politische und konfessionelle

Neutralit�at der Reichs-Gedok. Denn unter den Bezeichnungen \national" und

\deutsch" verbarg sich die Forderung der neuen Machthaber nach arischer

Abstammung.

Ida Dehmel lie� sich schlie�lich aus gesundheitlichen Gr�unden bei der Zu-

sammenkunft der Hamburger Gedok-Mitglieder entschuldigen und vermied so

eine Konfrontation. Anna Maria Darboven sandte ihr die Unterlagen des Tref-

fens zur Einsichtnahme am darau�olgenden Tag und beruhigte sie: \Mit der

Generalversammlung ging alles gut. Sie k�onnen unbesorgt sein."478

Die gewaltsame Amtsenthebung Ida Dehmels im April 1933

Die Sorge Ida Dehmels war durchaus berechtigt gewesen, wie sich bereits einen

Monat sp�ater zeigte, als es zum erwarteten Einschreiten der Nationalsozialisten

kam.

\Es sollte mir auch noch verwehrt werden, mich von den Mitgliedern

zu verabschieden". Die Geschehnisse im Hamburger Hof

�Uber die konkreten Ereignisse der gewaltsamen Enthebung Ida Dehmels

aus dem Amt der ersten Vorsitzenden der Hamburger Ortsgruppe liegen

unterschiedliche Berichte vor, die im folgenden wiedergegeben werden sollen.

Ida Dehmel schilderte die Umst�ande ihres R�ucktritts am 3. Mai 1933 in ei-

nem Brief an Agnes von Zahn{Harnack479 (1884{1950), der Vorsitzenden des

476Schreiben von Ida Dehmel an Stefanie Pellissier, 14.3.1933. Vollst�andiges Zitat abge-

druckt in: H�opker{Herberg, Frau Isi. In: Year Book of the Leo Baeck Institute, XII, 1967,

S. 130f.
477Ebd.
478SUB H, DA:Br.: Da 85, Anna Maria Darboven an Ida Dehmel, 17.3.1933.
479Die Tochter des Theologen Adolf Harnack und Urenkelin von Justus von Liebig war von

1931 bis 1933 Vorsitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine.
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Bundes Deutscher Frauenvereine: \Ich glaube, da� die Hamburger Gedok die

erste Frauenorganisation war, die 'gleichgestellt' wurde. Da wir erfahren hat-

ten, da� der Kampfbund bei uns eingreifen w�urde, und da, wie gesagt, noch

kein Vorbild vorlag, so beschlo� der Vorstand die Au�osung der Hamburger

Ortsgruppe. Da wir dazu die Zustimmung unserer Mitglieder brauchten, die

uns in diesem Fall sicher war, hatten wir zu einer Versammlung aufgefordert,

um dort die Au�osung zu beschlie�en. Der Kampfbund erfuhr von dieser Ab-

sicht und untersagte die Au�osung. Es sollte mir auch noch verwehrt werden,

mich von den Mitgliedern zu verabschieden und der Kommissar erschien in

unserem Vereinslokal mit 10 Uniformierten mit Gummikn�uppeln. Ich bin in

solchen Momenten v�ollig ruhig und beherrscht und damit erreichte ich es, da�

ich mich von meinen Mitgliedern verabschieden konnte."480

Tats�achlich erhielten die Hamburger K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

eine Einladung f�ur eine au�erordentliche Mitgliederversammlung am 22. April.

Auf der Zusammenkunft, die f�ur 16 Uhr im Stadtbundklub Hamburger Hof

angesetzt war, sollte �uber den Antrag des Vorstandes abgestimmt werden, die

Ortsgruppe aufzul�osen. In dem Schreiben an die Mitglieder wurde der R�uck-

tritt des gesamten gesch�aftsf�uhrenden Vorstandes und der Vertreterinnen der

Arbeitsgemeinschaften bekannt gegeben.481 Mit der Au�osung der Gemein-

schaft sollte ein Eingri� des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur, von dem die

Gedok Hamburg informiert worden war, verhindert und so das Lebenswerk Ida

Dehmels gerettet werden. Die vertrauliche Nachricht von einer bevorstehen-

den \Umgestaltung"482 der Ortsgruppe durch den Kampfbund erreichte den

Vorstand am Morgen des 20. Aprils. Die Organisation verlangte von Ida Deh-

mel, den Vorsitz freiwillig aufzugeben. Sollte dies nicht geschehen, drohte sie

f�ur den 24. April mit Zwangsma�nahmen. Zun�achst beabsichtigte der Vorstand

der Hamburger Gemeinschaft noch zu diskutieren, ob die Vereinigung aufgel�ost

oder ob mit einem neuen Vorstand im geforderten \politischen Geist"483 weiter-

gearbeitet wird. Um aber sicher zu gehen, da� Ida Dehmel bei einer Au�osung

480HLA, Karton 11, Abt. 3, Film 11{37: 2197, Schreiben von Ida Dehmel an Agnes Zahn{

Harnack, 3.5.1933.
481Die GEDOK 1926{2001, S. 16. | In einem Gesamtvorstandsschreiben vom 25.4.1933

an die Mitglieder der Reichs-Gedok wird best�atigt, da� der Vorstand der Ortsgruppe Ham-

burg beschlossen hatte, seine �Amter niederzulegen und die Gemeinschaft aufzul�osen. |

Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Kurze Geschichte der GEDOK. Maschinenschriftl.

Manuskript, o. J. (1959/60).
482Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Kurze Geschichte der GEDOK. Maschinen-

schriftl. Manuskript, o. J. (1959/60).
483Die GEDOK 1926{2001, S. 16. { Zitat aus einem Brief von Anna Maria Darboven an

ein Gedok-Mitglied aus dem Privatarchiv Albert Darboven.
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keine pers�onlichen Unannehmlichkeiten entstehen, hielt der Vorstand am 21.

April nochmals R�ucksprache mit Herrn Dr. Haselmeyer, der in Hamburg f�ur

Kulturangelegenheiten verantwortlich war. Dieser verbot eine Ausl�osung und

forderte die GEDOK Hamburg auf, \sofort schriftlich den Zur�ucktritt des ge-

samten Vorstands bis zum anderen Morgen zu melden"484. Ein entsprechendes

Schreiben ging am Morgen des 22. Aprils bei Haselmeyer ein. Anna Maria

Darboven hielt die weiteren Geschehnisse des Tages schriftlich fest: \Am glei-

chen Nachmittag war die Mitglieder-Versammlung. ... Kurz vor Er�o�nung der

Sitzung wurde Frau Dehmel Dr. H[aselmeyer] gemeldet, der auf der Bild�ache

erschien in Begleitung von zwei weiteren Mitarbeitern und uniformierten N.-S.

Leuten. Frau D. gelang es schliesslich sich 10 Minuten Redefreiheit zu erzwin-

gen, um sich von ihren Mitgliedern zu verabschieden. Inzwischen war der schon

�x und fertig eingesetzte neue Vorstand von ausschliesslich nationalsozialisti-

schen Frauen, unter Bewachung von einer Reihe von Uniformierten vor der

T�ur erschienen. ... Dieser neue Vorstand wurde bewacht zwischen uns hin-

durchgef�uhrt ins Sitzungszimmer, wo Herr Dr. H[aselmeyer] mit ihnen beriet,

ob es angebracht sei, Frau D. zehn Minuten sprechen zu lassen. Frau D. muss-

te inzwischen mit uns auf dem Korridor warten. Nach einiger Zeit kam Dr.

H[aselmeyer] heraus und erlaubte ihr in den Saal gehen zu d�urfen...."485

Ein weiterer Bericht stammt von Ida Dehmels Sekret�arin Dora Christiane

Peters. Sie half Ida Dehmel seit 1930 bei ihrer Korrespondenz. In einem In-

terview im Jahre 1976 erinnerte sie sich an die Vorkommnisse im Hamburger

Hof: Am 20. April 1933 h�atte sich der Ortsgruppenvorstand, wie jeden Monat,

im Vereinslokal der Gedok Hamburg getro�en.486 Auf diesen Sitzungen seien

gew�ohnlich Programme und Veranstaltungen festgelegt worden. Anwesend

seien ungef�ahr zehn Frauen gewesen, darunter auch sie selbst. Inmitten der

Vorstandsbesprechung, so die Sekret�arin, \ . . . pl�otzlich ein Getrampel und

Gepolter auf der Treppe, und es kamen ca. 10 SS-Leute hereingest�urmt.

Ida Dehmel wurde aufgefordert, sofort ihre �Amter niederzulegen. Mit Gum-

mikn�uppeln trieben sie uns Frauen auseinander und die Treppen hinunter.

Wir in die Seitenstra�en gelaufen, ins n�achste erreichbare Taxi und weg."487

484Ebd.
485Ebd.
486An diesem Tag war laut Vereinsprogramm f�ur 16 Uhr ein Propagandatee angesetzt. |

Hamburgischer Vortrags-Anzeiger, April 1933.
487Interview mit Dora Christiane Peters im Jahre 1976, Niederschrift im Privatarchiv Eli-

sabeth H�opker{Herberg. | Es ist nicht gekl�art, ob Dora Christiane Peters von derselben

Veranstaltung wie Anna Maria Darboven berichtete. | Gisela Zies spricht davon, Ida Deh-

mel sei auf dem Weg zu einer Gedok-Sitzung von den Nationalsozialisten aufgefordert wor-

den, ihr Amt innerhalb von zehn Minuten niederzulegen. | Gisela Zies, Ida Dehmel |
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Nach der gemeinsamen Flucht mit dem Taxi habe sie noch einige Tage im

Dehmelhaus verbracht, um notwendige Arbeiten zu erledigen. \Frau Dehmel

war ja gezwungen, ihre gesamten Vorstands�amter niederzulegen. . . . So waren

wir gezwungen, uns zu trennen, und Ida Dehmel war sehr getro�en durch

diesen unglaublichen Zwischenfall. Sie hat sehr gelitten"488, gab Peters zu

Protokoll.

Die Berichte �uber die Vorkommnisse im Hamburger Hof machen deutlich, da�

die Initiatorin der Gedok Hamburg sich unter Gewaltandrohung dem Druck

beugen und ihre Leitungsfunktion aufgeben mu�te. Danach war f�ur die natio-

nalsozialistischen Kr�afte der Weg frei, Personen ihrer Gunst mit Vorstandspo-

sten zu betrauen.

Die Niederlegung des Ortsgruppenvorsitzes zog den Austritt Ida Dehmels

aus der Reichs-Gedok nach sich. Damit schied sie auch aus dem Vorstand

der Dachorganisation. Einige Darstellungen verbinden daher die Amtsent-

hebung im Hamburger Hof mit dem R�ucktritt vom Vorsitz des Dachverbandes.

Mit ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand der Gesamtorganisation vollzog

Ida Dehmel einen Schritt, den sie seit l�angerem geplant hatte. Den Zeitpunkt

des R�ucktritts konnte sie jedoch nach dem Eingreifen des Kampfbundes nicht

mehr selbst bestimmen, obwohl sie bereits im Jahre 1932 auf einer Sitzung

des gesch�aftsf�uhrenden Vorstands im Dehmelhaus ihren endg�ultigen Entschlu�

zum R�ucktritt bekanntgegeben hatte. Der Vorstand der Reichs-Gedok f�urch-

tete sp�atestens seit Anfang April 1933, Ida Dehmel k�onne gezwungen werden,

ihr Amt vorzeitig abzugeben. Diese Furcht spricht aus den Zeilen, die An-

na Maria Darboven der Heidelberger Vorsitzenden Stefanie Pellissier am 10.

April schrieb: \Ganz ebenso wie Sie bin auch ich in Sorge um die Zukunft des

Bundes. Auch ich m�ochte, da� Frau Dehmel uns nicht verloren geht."489 Noch

am selben Tag sollte deshalb mit Ida Dehmel beraten werden, ob nicht ein

erweiterter Vorstand eingerichtet werden und die Verbandsvorsitzende so die

Gesch�afte bis zur n�achsten Jahresversammlung im Oktober weiterf�uhren k�onn-

ihre Zeit. In: Gegenlicht, S. 77. | Eine andere Darstellung lautet, da� der Versammlungs-

raum bereits von uniformierten Nazis umstellt gewesen sei, als Ida Dehmel im Hamburger

Hof eintraf. Man habe der Vorsitzenden bedeutet, sie habe zehn Minuten Zeit, ihr Amt als

Gedok-Vorsitzende niederzulegen. | Wol�heim, Aufbruch und Bescheidung. In: Gegenlicht,

S. 39; Stubbe{da Luz, Die Stadtm�utter, S. 34.
488Interview mit Dora Christiane Peters, 1976.
489Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Schreiben von Anna Maria Darboven an Ste-

fanie Pellissier, 10.4.1933.
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te.490 Ida Dehmel jedoch wollte f�ur die anstehende Neuwahl nicht die regul�are

Generalversammlung im zweiten Halbjahr 1933 abwarten.491 Laut Protokoll-

buch der Gedok Heidelberg wurden die Ortsgruppen im April 1933 gebeten,

dar�uber abzustimmen, ob eine Generalversammlung f�ur das Fr�uhjahr oder f�ur

den Herbst einberufen werden sollte.492 Es ist davon auszugehen, da� sich die

Mehrheit der Ortsgruppen f�ur den sp�ateren Termin entschied. Angela Weber

jedoch nimmt an, da� das Jahrestre�en mit der bevorstehenden Vorstands-

wahl auf das Fr�uhjahr 1933 vorgezogen wurde. Deshalb interpretiert sie die

Zusammenkunft, die im Hamburger Hof stattfand, als Mitgliederversammlung

der Reichs-Gedok.493

Auch Dora Horn{Zippelius, die Vorsitzende des Bundes badischer K�unst-

lerinnen, interpretierte die Hamburger Geschehnisse im April 1933 als Amts-

enthebung Dehmels aus dem Vorstand des Dachverbandes. Sie berichtete, eine

Ortsgruppe | um welche es sich handelte, war der Karlsruherin nicht bekannt

| habe Einspruch gegen die nichtarische Leitung erhoben. (Nach Kenntnis-

sen von Angela Weber hatte die M�unchner Ortsgruppenvorsitzende Else von

Fremery Ida Dehmel mehrmals aufgefordert, ihren Verbandsvorsitz niederzu-

legen.494) Als Reaktion auf diese Au�orderung habe Frau Dehmel, so Dora

Horn{Zippelius im R�uckblick, ihren R�ucktritt beschlossen und diese Entschei-

dung auf einer Mitgliederversammlung bekannt geben wollen. Die Badnerin

erinnerte sich:\Ich bat Frau Dehmel, die so viel f�ur die Gedok getan habe [sic!]

und nun dieses letzte Opfer f�ur deren Erhaltung bringen wollte, stillschweigend

den Vorsitz weiterzugeben. Sie untersch�atzte wohl den Ernst der Lage und be-

stand auf der Versammlung. Es kam zu dem so h�a�lichen Auftritt, da� die SA

die Versammlung au�oste."495

490Ebd.
491Vgl. Weber, Die Geschichte des Verbandes der K�unstlerinnen und Kunstfreunde, S. 84.
492Vorstandssitzung am 15.4.1933. Die Abstimmung ergab eine Mehrheit f�ur die Vertagung.

| Archiv Gedok Karlsruhe, Gedok Heidelberg, Fotokopie des Protokollbuchs II.
493Sie vermutet auch, da� die Reichs-Gedok schon 1932 freiwillig der Reichsarbeits-

gemeinschaft deutscher Frauenverb�ande beitrat, um einer eventuellen Liquidation vorzu-

beugen. | Vgl. Weber, Die Geschichte des Verbandes der K�unstlerinnen und Kunstfreunde,

1986, S. 84 und S. 68.
494Angela{K. Weber, Die Geschichte des Verbandes der K�unstlerinnen und Kunstfreunde

(e. V.). Maschinenschriftl. Manuskript, o. J. (um 1988).
495Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen. | Anna Maria Dar-

boven hingegen war der Ansicht, es sei \ganz unm�oglich, da� sie [Ida Dehmel] sang- und

klanglos einfach den Vorsitz niederlegt". | Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Schrei-

ben von Anna Maria Darboven an Stefanie Pellissier, 10.4.1933.
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\Eine Gedok ohne den hoch k�unstlerischen und belebenden Geist einer

Ida Dehmel ist . . . keine Gedok". Reaktionen auf die Amtsenthebung

Ida Dehmels

Die Meldung vom Ausscheiden Ida Dehmels als Vorsitzende und als Mitglied

der Reichs-Gedok erreichte binnen kurzer Zeit die Ortsgruppen. In Heidelberg

vermerkte die Protokollantin der Ortsgrupppen-Vorstandssitzung, die am 26.

April stattfand: \Frau Dehmel hat ihren Vorsitz der Reichsgedok niederge-

legt und ihren Austritt aus der Gedok erkl�art. Der Gesamtvorstand der Ham-

burger Gedok hat mit s[einer] Amtsniederlegung zugleich seinen Austritt aus

der Gedok erkl�art. Frau Dehmel kann somit die Gesch�afte der Reichsgedok

nicht weiterf�uhren. Frau Sch�utte-Bremen �ubernimmt vorl�au�g den Vorsitz der

Reichsgedok. Frau Darboven und Frau Isaye [sic!] haben ebenfalls ihre �Amter

in der Reichsgedok niedergelegt und ihren R�ucktritt aus der Gedok erkl�art."496

Die Amtsenthebung Ida Dehmels und anderer Vorstandsdamen forderte

eine Stellungsnahme der Gedok-Mitglieder. Besonders die Personen aus dem

Umfeld der langj�ahrigen Vorsitzenden und die Vorstandsfrauen der Ortsgrup-

pen mu�ten ihre politische und rassistische Einstellung pr�ufen und sich ent-

scheiden, ob sie aus dem Einschreiten des Kampfbundes Konsequenzen ziehen

w�urden. Diejenigen Personen, die die Treue und die Zuneigung zu dem Dich-

terehepaar Dehmel demonstrieren wollten, waren gezwungen, auszutreten. Die

Schriftstellerin Hilde Szpitter formulierte in einem Schreiben an die ehemalige

Vorsitzende: \Denn wer jetzt nicht irgendwie zu Ihnen gehalten hat, der hat

Sie auch vorher niemals liebgehabt."497 Die Hamburger Mitgliedsfrau zeigte

sich von den \Vorg�ange[n] auf der letzten Tagung . . . bis ins tiefste emp�ort

und ersch�uttert". F�ur Hilde Szpitter war es selbstverst�andlich, ihre Mitglied-

schaft aufzuk�undigen. Sie begr�undete diese Entscheidung mit folgenden Wor-

ten: \. . . denn eine Gedok ohne den hoch k�unstlerischen und belebenden Geist

einer Ida Dehmel ist f�ur mich keine Gedok". Die Schriftstellerin fragte sich,

warum nicht eine eigene nationalsozialistische K�unstlerinnenorganisation ge-

gr�undet worden war: \Aber nein, es mu�te die Gedok bleiben. Vielleicht wird

n�achstens noch der Himmel nationalsozialistisch!"498

Maria Mittelstaedt, die im Beirat der Hamburger Fachgruppe f�ur Schrift-

tum aktiv war und Ida Dehmel sehr verehrte, war ebenfalls �uber die Ereignisse

sehr ver�argert. Obwohl sie sich zum Nationalsozialismus bekannte, verstand sie

die �Achtung Ida Dehmels nicht und bezeichnete diese als einen \Verleumdungs-

496Archiv Gedok Karlsruhe, Gedok Heidelberg, Fotokopie des Protokollbuchs II.
497SUB H, DA:Br.: S 3128, Hilde Szpitter an Ida Dehmel, 10.5.1933.
498Ebd.
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feldzug". Sie sah in der Ehefrau Richard Dehmels nicht die J�udin, sondern die

deutsche Frau, die den Gatten f�ur das deutsche Volk verloren hatte. Auch

sie zog mit dem Austritt aus der Reichs-Gedok ihre Konsequenzen. In einem

Schreiben an Herrn Dr. Haselmeyer dr�uckte sie ihre \ammende Emp�orung"499

aus: \Man h�atte au�osen k�onnen, man h�atte vom nationalen Gesichtspunkt

aus neubegr�unden k�onnen, keine von uns h�atte sich dem verschlossen. Frau

Dehmel war ja l�angst entschlossen, ihr Amt niederzulegen, aber niemals, nie-

mals h�atte dieser Akt, dieser mit Gummikn�uppeln versehene Akt, gegen uns

scha�ende Frauen vor sich gehen d�urfen. Sie machen sich von der gl�uhenden

Auehnung unserer K�unstlerinnen keinen Begri�. Jede wei�, was Ida Dehmel

an Kraft, Zeit und Menschenliebe f�ur sie hergab."500

Die Hamburger Vorstandskollegin Anna Maria Darboven erho�te sich von

den neuen politischen Verh�altnissen eine \stra�ere Zucht und Ordnung", kriti-

sierte aber den Fanatismus und die damit verbundenen \H�arten". Sie ermahnte

die Gemeinschaft, niemals zu vergessen, was ihr Ida Dehmel \wert"501 sei. Ihr

Widerstand gegen die skrupellose Absetzung der langj�ahrigen Vorsitzenden

gab sie indessen bereits im Herbst 1933 auf, als sie dem Dr�angen von einzelnen

Mitgliedern nachgab und wieder f�ur die Organisation t�atig wurde.502

Obwohl sich einzelne Frauen emp�ort �uber das Schicksal der Initiatorin und

Reichsvorsitzenden zeigten, verhielten sich viele Mitglieder ruhig. Das Ausblei-

ben von weiteren Beweisen der Zuneigung mag Ida Dehmel doppelt dem�utigend

empfunden und verbittert haben.

Viele Mitglieder waren der Ansicht, die Hamburger Gemeinschaft w�urde

nach dem Ausscheiden von Ida Dehmel nicht mehr lebensf�ahig sein. Au�erdem

erwarteten die Frauen, da� viele J�udinnen austreten und zumindest diejeni-

gen Ortsgruppen, die von Nichtarierinnen geleitet oder dominiert wurden, sich

au�osen w�urden. Auch Ida Dehmel teilte diese Meinung.503 Aber der Kampf-

499SUB H, DA:Br.: M 998, Maria Mittelstaedt an Herrn Dr. Haselmeyer, 24.4.1933. |

Mittelstaedt datierte den Vorfall im Hamburger Hof auf den 22.4.1933.
500Ebd. | Weitere Briefe des Bedauerns erreichten Ida Dehmel unter anderem von Gret

Gottschalk{Wenzel aus Darmstadt.
501Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Schreiben von Anna Maria Darboven an Ste-

fanie Pellissier, 10.4.1933.
502Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Schreiben von Anna Maria Darboven an Ida

Dehmel, 4.12.1933. | Es geht aus den Zeilen nicht hervor, in welcher Form Darboven sich

in die Ortsgruppenarbeit einbrachte. M�oglicherweise f�uhrte sie die Fachgruppe der Schrift-

stellerinnen oder �ubernahm ein Vorstandsamt (m�oglicherweise den ersten Vorsitz).
503Ida Dehmel nahm an, \da� manche Ortsgruppen der Reichs-Gedok sich au�osen werden,

alle anderen werden mehr als die H�alfte ihrer Mitglieder verlieren und zwar vielfach auch die

arischen, die �uber das Vorgehen hier in Hamburg ganz emp�ort sind". | HLA, Karton 11,

Abt. 3, Film 11{37: 2197, Schreiben von Ida Dehmel an Agnes von Zahn{Harnack, 3.5.1933.
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bund f�ur deutsche Kultur wollte die Reichs-Gedok nicht au�osen, sondern f�ur

seine Zwecke instrumentalisieren.

Die Gleichschaltung der Reichs-Gedok und ihrer Ortsgruppen

Nach der Macht�ubernahme Hitlers existierte in den ersten Monaten des Jah-

res 1933 kein institutioneller Rahmen f�ur Kulturpolitik. Es war der Kampf-

bund, der die fr�uhen kulturpolitischen Aktionen an sich ri�. Er hatte bereits

in der Weimarer Republik ein Netzwerk ausgebildet und verf�ugte �uber eine

breite Mitgliederbasis. Es gelang ihm, seine eigene \Machtergreifung" im Vor-

feld staatlicher Regelungen zu betreiben. Die Organisation startete zu diesem

Zweck eine gro�e Diskriminierungs- und S�auberungskampagne. Die Ortgrup-

pen und St�utzpunkte des Kampfbundes waren angewiesen, in Zusammenarbeit

mit den Kulturabteilungen der NSDAP Gleichschaltungen vorzunehmen. Der

Begri� Gleichschaltung bezeichnete den Vorgang zur Erreichung der Monopol-

stellung der NSDAP und der Verschmelzung von Partei und Staat zu einer

Einheit.504 Im Klartext handelte es sich um die nationalsozialistische Methode

zur Machteroberung, die in der Regel die Ausschaltung und die Zerschlagung

vorhandener politischer und k�orperschaftlicher Strukturen vorsah.505

\Vollkommen gleichgeschaltet". Das Schicksal der Hamburger

Gedok-Ortsgruppe

Im Falle der Hamburger K�unstlerinnengemeinschaft hatte die Gleichschaltung

zur Folge, da� Ida Dehmel ihr Vorstandsamt f�ur eine nationalsozialistische

Gew�ahrsfrau zur Verf�ugung stellen mu�te und die Gemeinschaft sich dem

Kampfbund als korporatives Mitglied anzuschlie�en hatte. Nach dem Ein-

schreiten bei der Hamburger K�unstlerinnengemeinschaft meldete jedenfalls

der Landesleiter Nord des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur an seine Zen-

trale: \Fernerhin habe ich erreicht, da� einzelne gro�e Organisationen, nach-

dem sie von uns vollkommen gleichgeschaltet waren, und auch ihre Satzun-

gen diesbez�uglich ge�andert sind, sich dem Kampfbund korporativ anschlossen.

. . . Gleichgeschaltet wurden bisher folgende Organisationen: Gedok (Reichsver-

band deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnen), Schutzverband Deutscher

Schriftsteller, Stadtbund, die Nordwestdeutsche K�unstlerschaft, Bund Deut-

scher Gebrauchsgraphiker, - Ortsgruppe Hamburg, die beiden bestehenden

504Vgl. Brenner, Kunstpolitik des Nationalsozialismus, S. 36.
505Vgl. Das Dritte Reich im �Uberblick. Chronik, Ereignisse, Zusammenh�ange. Hg. v. Martin

Broszat und Norbert Frei, 5. Auage M�unchen 1996, S. 40.
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gro�en Theaterbesucher-Organisationen | die Hamburger Volksb�uhne und

Hamburger B�uhne, der Pen-Klub, das Vortragswesen Niedersachsen, Quick-

born, (die gro�e niederdeutsche Dachorganisation)."506

Nach der Amtsenthebung Ida Dehmels setzte ein gro�es Durcheinander ein.

Im Gesamtvorstandsschreiben vom 25. April teilte die ehemalige Vorsitzende

mit, es sei in Hamburg ein Vorstand eingesetzt worden, der mit Ausnahme

von drei Frauen | die allerdings nicht zum Kreis der Mitarbeiter z�ahlten |

aus Personen bestehe, die der Gemeinschaft bisher ferngestanden h�atten.507

Gegen�uber dem Bund Deutscher Frauenvereine schilderte Ida Dehmel den

weiteren Verlauf der Aprilsitzung im Hamburger Hof mit folgenden Worten:

\. . .mein ganzer Mitvorstand, darunter politisch ganz rechtsstehende Frauen,

wurde von dem Kommissar abgesetzt und ein neuer Vorstand eingesetzt. Dabei

kamen solche Mi�gri�e vor, da� zwei der eingesetzten Damen am n�achsten Tag

ihre �Amter wieder genommen wurden! Da wir h�orten, da� der Plan besteht,

die ernannte Vorsitzende von Hamburg, ein harmloses, ahnungsloses, gutwilli-

ges junges M�adchen, auch zur Vorsitzenden der Reichs-Gedok zu machen, so

�ubergab ich sofort mein Amt der stellvertretenden Vorsitzenden der Reichs-

Gedok, Frau Toni Sch�utte, Bremen, Oberneuland 183. Ob es dabei bleibt, das

ist nat�urlich nicht mit Bestimmtheit zu sagen."508

Die Presse meldete am 25. April den R�ucktritt des alten Vorstandes

auf der \Generalversammlung Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen". Den neuen Vorstand bildeten Gertrud

Kappesser (erste Vorsitzende), K�ate Wittenberg (zweite Vorsitzende), Lotte

Braun (Schriftf�uhrerin) und Elisabeth F�orster{J�ager (Kassiererin).509 Zwei

Tage sp�ater erfolgte die Meldung von der Abl�osung des kommissarischen

Vorstandes durch \die nunmehr endg�ultige F�uhrung des Bundes"510: Gertrud

Kappesser blieb weiterhin erste Vorsitzende. Elisabeth Michaelis wurde zweite

Vorsitzende, Alice Fliegel-Bodenstedt erste Schriftf�uhrerin, Franziska von

Jessendorf zweite Schriftf�uhrerin und Bertha Schwannecke Kassenf�uhrerin.511

506BArch, O 211, Landesleitung Nord an den Kampfbund in M�unchen, 6.5.1933. | Der

Landesleiter setzte hier die Ortgruppe Hamburg mit der Reichs-Gedok gleich. In dem Brief

wurden weitere Kulturorganisationen genannt, die man gleichzuschalten beabsichtigte: Der

Hamburger Tonk�unstler-Verein, der Kunstverein, die Gesellschaft der Buchfreunde, die Pa-

triotische Gesellschaft sowie die Literarische Gesellschaft u. a. .
507Privatarchiv Elisabeth H�opker-Herberg, Kurze Geschichte der GEDOK. Maschinen-

schriftl. Manuskript, o. J. (1959/60).
508HLA, Karton 11, Abt. 3, Film 11{37: 2197, Schreiben von Ida Dehmel an Agnes von

Zahn{Harnack, 3.5.1933.
509Die GEDOK 1926-2001, S. 16.
510Ebd.
511Vgl. auch Maike Bruhns, Die Zerschlagung der Hamburger GEDOK. In: 70 Jahre GE-
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�Uber die Vorg�ange, die letztlich zur Au�osung der Hamburger Ortsgruppe

am 16. April 1934 f�uhrten512, gibt es nur wenige Hinweise. Diese lassen aber

die Vermutung zu, da� sich die endg�ultige Entscheidung �uber das Ende �uber

Monate hinzog. Auf der gro�en Jahreszusammenkunft des Dachverbandes im

Fr�uhjahr 1934 erschien immerhin noch eine Vertreterin der Hamburger Lokal-

gemeinschaft. �Uber die Situation in der Elbestadt diskutierten die Delegierten

auf der Maitagung, doch im Protokoll wurden die angeblichen \Zust�ande[n]"

in der hanseatischen Gemeinschaft nicht weiter ausgebreitet. �Uberliefert sind

freilich Di�erenzen innnerhalb der Ortsgruppe und Unregelm�a�igkeiten in der

Kassenf�uhrung.513

Mit den wenigen Informationen �uber die Gedok-Gemeinschaft in der Hanse-

stadt kann kein schl�ussiges Bild von den tats�achlichen Vorg�angen nach dem

Abgang des alten Vorstandes gezeichnet werden. Sicher scheint nur, da� die

Vorstandsarbeit unter den neuen Verh�altnissen nicht mehr richtig in Gang kam.

Zu gro� waren wohl die Emp�orung �uber die Vorg�ange sowie Unsicherheiten im

Umgang mit der un�ubersichtlichen Lage und Querelen zwischen der national-

sozialistischen Leitung und den Mitgliedern. Aber auch Unerfahrenheit des

neuen Vorstandes d�urfte eine Rolle gespielt haben. Das Hamburger Tageblatt

interpretierte die Au�osung der Hamburger Ortsgruppe als Konsequenz eines

mi�gl�uckten Versuches nach der \Ausschaltung" j�udischer Mitglieder \die alte

Gemeinschaft im neuen Geiste weiterzuf�uhren". Diesem Bericht zufolge, ge-

lang es den Nationalsozialistinnen nicht, das kunstf�ordernde Verst�andnis der

Mitglieder, welches sich aus der Tradition der Frauenklubs speiste, im natio-

nalsozialistischen Sinne umzuformen. Als Ersatzorganisation wurde den ehe-

maligen Gedok-K�unstlerinnen die Mitgliedschaft bei einer neu eingerichteten

Arbeitsgruppe der Frauenschaft unter der F�uhrung von Gertrud Kappesser

angeboten.

DOK, S. 84. und SUB H, DA:Br.: M 998, Maria Mittelstaedt an Herrn Dr. Haselmeyer,

24.4.1933: Maria Mittelstaedt erw�ahnte in dem Schreiben an Ida Dehmel, da� sie gern mit

der Schauspielerin K�athe Wittenberg zusammengearbeitet h�atte: \Niemals aber h�atte ich

und andere im Club auch nicht, mich einer F�uhrung von Lotte Braun unterworfen. . . . Jene

Daumen streichen noch jetzt als Nationalsozialistin mit Wonne das j�udische Geld ein!" {

Ida Dehmel k�onnte das Kampfbundmitglied Gertrud Kappesser gemeint haben, als sie von

einer jungen unerfahrenen Frau sprach, welche als ihre Nachfolgerin eingesetzt wurde.
512Die GEDOK 1926{2001, S. 17.
513Die Hamburger Vertreterin Frau Fincke \berichtete �uber die �Ubergri�e des Frl. Kappes-

ser in Sachen Gehaltszahlung und �uber die Veruntreuungen der fr�uheren Kassiererin Frau

Schwannecke". | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1934.
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W�ahrend die �o�entliche Vereinsarbeit zusammenbrach514, konnte das Le-

ben in den Fachgruppen zumindest teilweise aufrecht erhalten werden. So wur-

den zum Beispiel auf einer Ausstellung, die parallel zur Jahrestagung 1934 in

M�unchen stattfand, auch Arbeiten Hamburger K�unstlerinnen aus den beiden

Fachgruppen bildende und angewandte Kunst im Kunstverein in M�unchen ge-

zeigt.515

\Sie hat aufgel�ost und es ist doch nicht aufgel�ost."

Die Wirren um den Verbandsvorsitz

Die l�uckenhafte �Uberlieferung hat zur Folge, da� die Vorg�ange um die Nach-

folgeregelung an der Verbandsspitze im Fr�uhjahr und Sommer 1933 nur teil-

weise zu rekonstruieren sind. Tats�achlich sorgte allein schon die Tatsache f�ur

Verwirrung, da� Ida Dehmel zwei Vorstands�amter (n�amlich den ersten Vor-

sitz in der Reichs-Gedok und in der Hamburger Ortsgruppe) versehen hatte.

Wie bereits oben deutlich wurde, beeilte sich Ida Dehmel, einer Neubeset-

zung ihres Verbandsvorsitzes durch den Kampfbund vorzugreifen, indem sie ihr

Amt vertretungsweise an die Bremer Ortsgruppenvorsitzende Toni Sch�utte516

�ubergab. Diese Regelung teilte Ida Dehmel auch dem zust�andigen Amtsge-

richt am 6. Mai 1933 schriftlich mit.517 Am 13. Mai 1933 best�atigte indessen

die Beh�orde Gertrud Kappesser vom Kampfbund im Amt der ersten Vorsit-

zenden und Berta Schwannecke von der Hamburger NS-Frauenschaft im Amt

der ersten Kassenf�uhrerin.518 Es ist anzunehmen, da� die beiden Frauen vom

514Nach den erzwungenen Ver�anderungen im April wurden ab Mai 1933 keine Vereinsmit-

teilungen mehr im Hamburgischen Vortrags-Anzeiger abgedruckt. Ab Oktober 1933 geh�orte

die Gedok-Gemeinschaft Hamburg auch nicht mehr der Kulturvereinigung an. | Hambur-

gischer Vortrags-Anzeiger, April bis Oktober 1933.
515StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr. 142, 22.5.1934.
516Toni Sch�utte trat am 1.5.1933 in die NSDAP ein. | BArch, Gaukartei.
517\Ich teile Ihnen hierdurch mit, da� ich meinen Vorsitz in der Reichs-Gedok e.V. nieder-

gelegt habe; ebenso wie die Kassenf�uhrerin der Reichs-Gedok, Frau Anna Maria Darboven.

Meine Vertretung hat vorl�au�g Frau Toni Sch�utte, Bremen, Oberneuland 183, bisher stell-

vertretende Vorsitzende, �ubernommen. Sie erfahren weiteres, sobald die endg�ultige Neuwahl

vollzogen ist." | Amtsgericht Hamburg, Schreiben von Ida Dehmel an das Amtsgericht

Hamburg, 6.5.1933.
518Amtsgericht Hamburg, Eintrag vom 2. Juni 1933. | Auf der R�uckseite des Briefes vom

6.5.1933 be�nden sich handschriftliche Notizen des Amtsgerichtes, da� am 13.5.1933 Martha

M�oller beim Amtsgericht Hamburg erschienen sei und sich als Reichs-Gedok-Mitglied aus-

gewiesen habe. Sie habe bemerkt, da� nach der Amtsniederlegung des bisherigen Vorstands

f�ur die Fortf�uhrung der Vereinsgesch�afte eine gesetzliche Vertretung fehle. Sie beantragte

deshalb, gem�a� Paragraph 29 Gertrud Kappesser zur Vorsitzenden und Berta Schwannecke

zur Schatzmeisterin zu bestellen. Die Beh�orde vermerkte, da� eine solche Bestellung bis zur
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Amtsgericht als vorl�au�ge Vertreterinnen bis zur satzungsgem�a�en Neuwahl

anerkannt wurden.519

Damit war die Verbandsspitze zun�achst doppelt besetzt! W�ahrend Gertrud

Kappesser im Vereinsregister als rechtskr�aftige Vertreterin bis zu den n�achsten

Vorstandswahlen eingetragen war, leitete Toni Sch�utte von Bremen aus die Ge-

schicke der Reichs-Gedok. In einem Rundschreiben gab sie die Bestimmungen

der Partei bekannt, nach welchen zwar Nichtarierinnen weiterhin Mitglieder

bleiben k�onnten, aber als Vorsitzende nur Arierinnen einzusetzen seien.520 Die

Bremerin riet den Ortsgruppen, sich dem Kampfbund f�ur deutsche Kultur an-

zuschlie�en.521

Im September 1933 wurde die Verlegersgattin Elsa Bruckmann zur

Verbandsvorsitzenden auf der Jahresversammlung in K�oln bestimmt. Gleich-

wohl hielten die Unklarheiten �uber den Vorsitz der Reichs-Gedok ein weiteres

halbes Jahr an, denn die endg�ultige Kl�arung der Verh�altnisse und eine zweite,

nun rechtsg�ultige Wahl der bayerischen Verlegersgattin erfolgte erst auf der

Generalversammlung, die vom 23. bis 25. Mai 1934 in M�unchen abgehalten

wurde.

Im Tagungsprotokoll �ndet sich folgende Erkl�arung, warum die Vorstands-

wahl wiederholt werden mu�te: \In Hamburg wurde im Mai 1933 Frau Dehmel

als 1. Vorsitzende der Ortsgruppe Hamburg abgesetzt und Fr�aulein Kappesser

vom Kampfbund eingesetzt. Fr�aulein Kappesser lie� sich beim Registergericht

als Vorsitzende f�ur die Ortsgruppe und f�ur die Reichs-Gedok eintragen. Die

Eintragung als Vorsitzende der Reichs-Gedok war ein Fehler des Registerge-

richts und einer Dame, die das veranla�t hatte. Der Fehler kam daher, weil

fr�uher Frau Dehmel beides f�uhrte. Fr�aulein Kappesser kam im September nach

K�oln zur Tagung der Reichsgedok, stimmte mit ab und w�ahlte Frau Bruck-

mann mit. Trotzdem ist heute Fr�aulein Kappesser Reichsleiterin. In Hamburg

sind so unerfreuliche Verh�altnisse, da� Frau Bruckmann sich gezwungen sah, ei-

ner Au�osung der Ortsgruppe Hamburg zuzustimmen. Fr�aulein Kappesser hat

Wahl eines Vorstands durch die Mitgliederversammlung mit den genannten Personen vorge-

nommen werde. Zur Kulturarbeit von Berta Schwannecke in der HamburgerNS-Frauenschaft

siehe: N.S. Frauen-Warte. Zeitschrift der N.S.-Frauenschaft, 1. Jg., Heft 12, 15.12.1932.
519Amtsgericht Hamburg, Notiz 21.9.1933: Es sei vom Amtsgericht eine Au�orderung an

Berta Schwannecke ergangen, die satzungsgem�a�e Neuwahl des gesetzlichen Vorstandes zur

Eintragung in das Vereinsregister durch die von der Mitgliederversammlung gew�ahlten ersten

Vorsitzenden und ersten Schatzmeisterin zu veranlassen. Notiz 3.10.1933: Kappesser und

Schwannecke seien beim Amtsgericht Hamburg erschienen und h�atten um Aufschub der

Anmeldefrist f�ur einen neuen Vorstand der Reichs-Gedok bis Ende Oktober gebeten.
520Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen.
521Archiv Gedok Karlsruhe, Gedok Heidelberg, Fotokopie des Protokollbuchs II.
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aber die Au�osungs-Versammlung fehlerhaft einberufen, so da� die Beschl�usse

dieser Versammlung nicht rechtswirksam sind. Fr�aulein Kappesser spielt die

Reichsleiterin. Sie hat aufgel�ost und es ist doch nicht aufgel�ost. Kassenb�ucher

sind nicht vorhanden. Wir sind jetzt gezwungen, eine Revision einzuleiten und

die Wahl der Reichsleiterin zu wiederholen."522

\Man setzt sich k�uhl �uber alle Paragraphen der Satzung hinweg".

Die Gleichschaltung der Gedok-Ortsgruppen

Die Ver�anderungen an der Gedok-Spitze zwangen die anderen lokalen Ge-

meinschaften zum Handeln. Die Ortsgruppe Heidelberg fand dabei einen Weg,

der es erlaubte, die Wertsch�atzung der Person Ida Dehmels auszudr�ucken

und die Satzung nicht zu verletzen. Gleichzeitig �o�nete diese L�osung die

M�oglichkeit, den neuen politischen und kulturellen Verh�altnissen Rechnung

zu tragen. Nachdem die Nachricht von der Amtniederlegung des Hamburger

Leitungsgremiums bekannt geworden war, trat der engere Vorstand des

Lokalvereins Heidelberg am 26. April 1933 zur�uck.523 Die Heidelbergerinnen

l�osten den Verein in seiner bisherigen Form auf der Generalversammlung

am 11. Mai 1933 auf. Die Gemeinschaft konnte sich nicht vorstellen, sich

dem Kampfbund anzuschlie�en, wie es Toni Sch�utte empfohlen hatte. Sie

stellten aber die Gr�undung einer neuen Vereinigung mit der Bezeichnung

\Die deutsche K�unstlerin" in Aussicht. Stefanie Pellissier, die bisherige

Vorsitzende, �au�erte die Zuversicht, \da� der Gemeinschaftsgeist, den wir Ida

Dehmel verdanken, unzerst�orbar weiter wirkt, so da� wir auf dem Boden der

nationalen Erhebung mit neuen Zielen neue Gemeinschaft aufbauen."524 Der

neue Verein entstand dann bis sp�atestens September 1933 unter dem Vorsitz

von Maria Haas{Andreae.525

522Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1934.
523Archiv Gedok Karlsruhe, Gedok Heidelberg, Fotokopie des Protokollbuchs II. | Auf

einem Vorstandstre�en am 15.4.1933 wurde noch folgende Frage er�ortert: \Die politischen

Ereignisse haben auch zu Er�orterungen innerhalb der Gedok gef�uhrt, inwieweit auch hier den

Ma�nahmen (betr. das Zur�uckdr�angen �uberstarker nichtarischer Ein�usse) Rechnung getra-

gen werden sollte . . . ". Camilla Jellinek sprach sich auf der Vorstandssitzung am 3.5.1933

daf�ur aus, da� der Vorstand nicht zur�ucktreten, aber seine �Amter zur Verf�ugung stellen solle.
524Ebd.
525IfS F, S3/P4619, Mitteilungsblatt der Gedok Frankfurt, September 1933.
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Dem Beispiel von Heidelberg folgend, l�osten sich nach den Angaben von Gi-

sela Gr�a�n von Waldersee einige Ortsgruppen auf526, um sich jedoch | so

ist zu vermuten | bald darauf neu zu gr�unden. Dora Horn{Zippelius hin-

gegen behauptete in ihren Aufzeichnungen, da� s�amtliche Ortsgruppen und

Fachvereine mit Ausnahme von Mainz \die Umstellung"527 vollzogen h�atten.

Tats�achlich �uberstanden die Ortsgruppen in Mainz528, Hamburg und Berlin die

Gleichschaltungs- und Arisierungsbestrebungen der Jahre 1933 und 1934 nicht.

Zun�achst ruhte auch die Verbindung nach Wien, von der man jedoch ho�te,

sie \nach der Best�atigung der Zusammenarbeit mit �Osterreich von oÆzieller

Seite" erneut aufnehmen zu k�onnen.529

In der Berliner Ortsgruppe k�undigten sich die ersten Schwierigkeiten

bereits im M�arz 1933 an. Die Vorsitzende Edith Mendelssohn Bartholdy

beklagte sich bei Ida Dehmel, da� ein so hoher Anteil von j�udischen Mit-

gliedern neu in den Vorstand gew�ahlt worden sei, so da� die christlichen

Frauen nur noch ein Drittel des Gesamtvorstandes ausmachen w�urden.530 Die

Dominanz j�udischer Vorstandsmitglieder legt die Vermutung nahe, da� der

Berliner Vorstand im Zuge der Gleichschaltung zur�ucktreten mu�te. Auf der

K�olner Jahresversammlung im Herbst 1933 war die Berliner Gemeinschaft

jedenfalls nicht vertreten, wenngleich sie sich noch nicht aufgel�ost hatte.531

Edith Mendelssohn Bartholdy �au�erte am 12. November 1933 gegen�uber Ida

Dehmel, der Lokalverein sei bei der derzeitigen \F�uhrung nicht lebensf�ahig"

und werde nicht mehr lang existieren. Sie lie� die Hamburgerin wissen: \Ich

wei� auch noch nicht, was in der letzten Vorstandssitzung ausgebr�utet worden

ist. Man setzt sich k�uhl �uber alle Paragraphen der Satzung hinweg und

kokettiert stark mit den Kampfbundmitgliedern."532

526Vgl. von Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 153.
527Privatarchiv Adelhard Zippelius, Horn{Zippelius, Erinnerungen. | Nach Aussagen von

Dora Horn{Zippelius bereitete die Umstellung beim Bund badischer K�unstlerinnen keine

Probleme. Hanna Rebske jedoch schreibt, dieGedok Karlsruhe habe sich aufgel�ost. | StadtA

Ka, 8/ StS 20, Nr. 665, Rebske, Kleine Chronik der GEDOK | Ortsgruppe Karlsruhe.
528In Mainz war der gesamte Vorstand zur�uckgetreten. | Archiv Gedok Karlsruhe, Gedok

Heidelberg, Fotokopie des Protokollbuchs II.
529Amtsgericht Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1934.
530Archiv Gedok Berlin, Fotokopie des Schreibens von Edith Mendelssohn Bartholdy an

Ida Dehmel, 12.3.1933.
531F�ur Berlin hatte sich Frau Dr. Stang entschuldigen lassen. Vermutlich war das Vereins-

leben zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gesichert.
532Der weitere Wortlaut des Schreibens: \Eine Groteske von besonderem Charme | Frau

Fleischmann, Frau Voss, Frau Geyer{Raack . . . und nun nat�urlich auch wieder die Ihnen

bekannte Frau v. Frankenberg, deren Ehrgeiz sie weit f�uhren wird. Ich glaube, da� die Ber-

liner Gruppe bald nur noch ein Tummelplatz f�ur die ehrgeizigen Interessen einiger weniger
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Mit den Ver�anderungen in den Ortsgruppen setzte ein Mitgliederschwund

ein. Den deutlichsten Mitgliederschwund verzeichneten die Gemeinschaften in

den St�adten Frankfurt, Hannover, Heidelberg, Wuppertal, gefolgt von K�oln

und Leipzig. Nur in Bremen und D�usseldorf blieben die Mitgliederzahlen un-

ver�andert. Der Dreist�adtebund wuchs sogar von 23 Mitgliedern im Jahre 1932

auf 150 im Jahre 1934. Vermutlich fand hier eine Umstellung vom reinen Ma-

lerinnenverein zur Gedok-Struktur statt.

Die beiden gr�o�ten Gemeinschaften waren 1934 nunmehr die Vereinigun-

gen in Bremen mit 330 und in M�unchen mit 300 Mitgliedern, gefolgt von

den Ortsgruppen in Leipzig (298), K�oln (285), Frankfurt (270) und Hannover

(250).533 Es ist anzunehmen, da� ein Drittel der Gesamtmitglieder infolge

der nationalsozialistischen Macht�ubernahme der Reichs-Gedok den R�ucken

kehrte, so da� die Zahl der Mitglieder auf sch�atzungsweise 2000 Personen

zur�uckging.534

Diejenigen Gemeinschaften, die sich nach den Vorstandsumbildungen und

nach dem Mitgliederschwund nicht aufgel�ost hatten, stellten sich auf die neu-

en politischen Verh�altnisse ein. In Frankfurt versicherte der Vorstand seinen

Mitgliedern im September 1933: \Die Gedok steht auf nationalem Boden und

macht die ernste Arbeit am vaterl�andischen Aufbau zu ihrer Aufgabe."535

Auch die Gedok-Gemeinschaft Mannheim hatte im August 1933 \die

Gleichschaltung des Vorstands im nationalsozialistischen Sinne vollzogen". Die

neue Vorsitzende verband \das deutsche Kunstscha�en der Frauen . . .mit den

Bestrebungen des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur". Zuk�unftig seien die

Leute sein wird." | SUB H, DA:Br.: M 928, Edith Mendelssohn Bartholdy an Ida Dehmel,

12.11.1933.
533Darmstadt z�ahlte 150 Mitglieder, Stuttgart 110 (die Zahl bezieht sich auf die ordentli-

chen Mitglieder), Wuppertal 50, D�usseldorf 98 und Heidelberg 85(55). F�ur die Gruppen in

Hamburg, Karlsruhe, Weimar und Mannheim sind keine Angaben vermerkt. | Amtsgericht

Hamburg, Protokoll der Jahresversammlung 1934.
534In der Literatur �ndet sich die zweifelhafte Angabe, da� vor dem April 1933 7000 Mit-

glieder zum Verband geh�orten und die H�alfte der Mitglieder danach ausgetreten sei. | Von

Waldersee, Geschichte der GEDOK. In: Gegenlicht, S. 9.
535IfS F, S3/P 4619, Mitteilungsblatt der Gedok Frankfurt, September 1933. | An Stelle

von Martha Levy wurde am 29.6.1933 als erste Vorsitzende Marie Berthold gew�ahlt. Alice

Regent{Beyschlag wurde erste Schriftf�uhrerin, Frieda Arnold zweite Schriftf�uhrerin, Em-

my Bergmann erste Schatzmeisterin, Aennie Goldbach{Woge zweite Schatzmeisterin. 1934

�anderte sich nochmals der hessische Vorstand: Clara Stadelmann �ubernahm den Vorsitz

und Alice Regent{Beyschlag ihre Stellvertretung. | Amtsgericht Hamburg, Protokoll der

Jahresversammlung 1934.
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\ewig sch�onen Ideale nationalen Kunstscha�ens in vorderste Linie"536 zu stel-

len.

In K�oln �ubernahm Alice Neven DuMont (1877{1964) am 27. April 1933

den Vorsitz der Gedok-Gruppe, nachdem die J�udinnen Else Falk537 und Mar-

garete Tietz ihre �Amter niedergelegt hatten und auch die erste Vorsitzende

Nina Andreae angeblich aus gesundheitlichen Gr�unden zur�uckgetreten war.

Die Ehefrau des Verlegers der K�olnischen Zeitung und des K�olner Stadtan-

zeigers Dr. Alfred Neven DuMont538 blieb allerdings nur bis 1934 im Amt,

da sie sich in den Augen der NS-Frauenschaft politisch als \nicht zuverl�assig"

erwiesen hatte.539

Die M�unchner Ortsgruppe vollzog sp�atestens im Mai 1933 den Anschlu� an

den Kampfbund f�ur deutsche Kultur. Damit stand eine weitere lokale Gemein-

schaft auf \streng nationalem Boden"540. Noch bevor die M�unchnerin Elsa

Bruckmann zur Verbandsvorsitzenden gew�ahlt worden war, erhob die junge

bayerische Ortsgruppe den Anspruch auf die F�uhrungsrolle. Sie forderte, die

Gedok solle ein Band sein, \das alle k�unstlerisch scha�enden und k�unstlerisch

f�uhlenden Frauen Deutschlands umschlie�e[n]". Die bayerische Gruppe progno-

stizierte, da� sie in dieser Stadt ein Mittelpunkt sein werde, \in dem sich nicht

nur das Frauen-K�unstlertum Bayerns, sondern Deutschlands begegne[t]."541

536StadtA Ma, S 2/600-1, Neue Mannheimer Zeitung, Nr. 350, 2.8.1933. | Erste Vor-

sitzende Marta Winter{D�urr, stellvertretende Vorsitzende Nora Vogel{Zimmermann und

Elisabeth Petsch{Krapp, Schriftf�uhrerin Cl�are Biermann, Schatzmeisterin Margarete Jan-

son. | Vgl. auch Karoline Hille, Die Eroberung der Museen | ein Weg mit Hindernissen.

In: ZeitenWandel. Frauengenerationen in der Geschichte Mannheims. Hg. v. der Frauenbe-

auftragten der Stadt Mannheim Ilse Thomas und Sylvia Schraut. [Frauen in der Geschichte

Mannheims, Bd. 2.], Mannheim 1995, S. 390.
537Im M�arz 1933 l�oste Alice Neven DuMont die J�udin Else Falk an der Spitze des Stadt-

verbandes K�olner Frauenvereine ab, nachdem sie bereits von 1919 bis 1933 den stellver-

tretenden Vorsitz gef�uhrt hatte. Im Mai 1933 beschlo� der Stadtverband allerdings seine

Selbstau�osung. | Vgl. Katharina Regenbrecht, Alice Neven DuMont 1877{1964. In: \10

Uhr p�unktlich G�urzenich", S. 264{265.
538Von November 1925 bis Mai 1933 erschien donnerstags in der Abendausgabe des K�olner

Stadtanzeigers das Nachrichtenblatt des Stadtverbandes K�olner Frauenvereine, in dem auch

die Gedok-Ortsgruppe ihre Mitteilungen ver�o�entlichte.
539Vgl. Marlene Tyrakowski, \Die machten aus uns keine Nazi'ssen". K�olner Frauenbewe-

gung und Nationalsozialismus. In: \10 Uhr p�unktlich G�urzenich", S. 255; Regenbrecht, Alice

Neven DuMont. In: Ebd., S. 264.
540StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr. 129, 11.5.1933. | Satzung der Gedok

M�unchen vom 16.5.1934 siehe: Amtsgericht M�unchen, VR 3641.
541Ebd.
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\Es scheint, da� es in K�oln nur dem Takt und der Ruhe von Frau Dr. B�unger

zu danken war, da� man �uberhaupt zusammen bleiben konnte."

Die Jahresversammlung 1933 in K�oln

Die erste Bundestagung nach der Gleichschaltung fand vom 14. bis 16. Sep-

tember 1933 in K�oln statt.542 Die Stimmung auf der Zusammenkunft war ge-

spannt. W�urde die Vorstandschaft zu den vergangenen Ereignissen und zur

�Achtung der j�udischen Mitglieder Stellung nehmen? W�urden an die entlasse-

nen Vorsitzenden, insbesondere an Ida Dehmel, Gru�- und Dankworte gerichtet

werden? Ida Dehmel (siehe Abbildung 41) und Edith Mendelssohn Bartholdy

beteuerten im November 1933, sie h�atten von der Gedok-Generalversammlung

in K�oln \oÆziell nichts geh�ort"543. InoÆziel erhielten die Damen Nachricht,

Toni Sch�utte habe auf der Versammlung einen Dank an Dehmel und Mendels-

sohn Bartholdy ausgesprochen. Zum Ablauf der Tagung vermerkte letztere

gegen�uber Ida Dehmel: \Es scheint, da� es in K�oln nur dem Takt und der

Ruhe von Frau Dr. B�unger zu danken war, da� man �uberhaupt zusammen

bleiben konnte. . . . Ich frage mich manchmal, ob es nun noch einen Wert hat,

die ganze Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, da die Idee, aus der sie geboren

ist, nicht mehr zu verwirklichen ist."544

Auf der Generalversammlung �el die Wahl der neuen Vorsitzenden einstim-

mig auf Elsa Bruckmann aus M�unchen. Nach der nationalsozialistischen Ter-

minologie wurde die erste Vorsitzende \F�uhrerin" genannt. Zur zweiten Vor-

sitzenden wurde Toni Sch�utte aus Bremen und zur dritten Vorsitzenden Nina

Andreae aus K�oln gew�ahlt. Die �ubrigen Posten des engeren Vorstandes wurden

nicht mehr von der Mitgliederversammlung bestimmt, sondern die Reichsf�uhre-

rin setzte die Amtsinhaberinnen ein. Zur ersten Schriftf�uhrerin wurde Else von

Fremery aus M�unchen ernannt. Else Froelich aus Hannover r�uckte von ihrem

stellvertretenden Kassenamt zur ersten Schatzmeisterin auf.545

542Angela Weber zitiert in ihrer Darstellung das Protokoll, das sich nach ihren Angaben

im Besitz der Gedok be�ndet.
543SUB H, DA:Br.: M 928, Edith Mendelssohn Bartholdy an Ida Dehmel, 12.11.1933. |

Frau Mendelssohn Bartholdy betrieb 1933 eine Verkaufsstelle f�ur Volkskunst und Handwerk.

Ende 1933 gingen die Ums�atze deutlich zur�uck. Nach ihrem R�ucktritt zog sie sich ganz von

der Gedok-Arbeit zur�uck. In einem Schreiben an Ida Dehmel bemerkte sie zynisch, Toni

Sch�utte h�atte ihr zu verstehen gegeben, da� es ihr unbegreiich sei, da� sie sich v�ollig

zur�uckgezogen habe.
544SUB H, DA:Br.: M 928, Edith Mendelssohn Bartholdy an Ida Dehmel, 12.11.1933.| Die

Vorsitzende der Gedok-Ortsgruppe Leipzig Dr. Doris Herwig-B�unger (*1882) war Ehefrau

des s�achsischen Justizministers und Reichtagsabgeordnete der Deutschen Volkspartei in den

Jahren 1928 bis 1930.
545Ihre Bestellung wurde jedoch vom Amtsgericht Hamburg zun�achst f�ur ung�ultig erkl�art.
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Exkurs: Elsa Bruckmann

Die neue Reichsf�uhrerin Elsa Bruckmann aus M�unchen stammte aus der

F�urstenfamilie Cantacuzene. Die rum�anische Prinzessin wurde am 23. oder

25. Februar 1865 geboren.546 Ihr Ehemann Hugo Bruckmann sympathisierte

mit den Alldeutschen und den Antisemiten.547 Das Ehepaar Bruckmann f�uhrte

nach dem Ersten Weltkrieg in M�unchen einen v�olkischen Salon, in dem Adolf

Hitler (1889{1945) regelm�a�ig verkehrte.548 Die Familie f�uhrte Hitler nicht nur

in die gehobenen Gesellschaftskreise ein, sondern bedachte ihn mit �nanziel-

len Zuwendungen, erteilte ihm Unterricht in Benehmen und sorgte f�ur eine

modische Kleiderausstattung.549 In den Bruckmannschen Soireen hatte Hitler

Gelegenheit, Kontakte zu Industriellen, Milit�ars, Adligen und Akademikern zu

kn�upfen.550 Nach verlorenem Putsch und verb�u�ter Festungshaft erhielt Adolf

Hitler 1925 �o�entliches Redeverbot. In dieser Situation war es f�ur ihn sehr

hilfreich, in den Abendgesellschaften der Familie auftreten und unter einu�-

reichen Pers�onlichkeiten seine politischen Ansichten darlegen zu k�onnen. Elsa

Bruckmann war es auch, die den wichtigen Kontakt zu Emil Kirdorf (1847{

1938) herstellte. Er war 1927 der einzige f�uhrende Ruhrgebietsindustrielle, der

durch eine gro�e Spende der Partei �uber �nanzielle Engp�asse hinweghalf.551

Das Ehepaar Bruckmann trat auf Wunsch des F�uhrers erst am 1. Juli 1932

in die NSDAP ein. Da Elsa Bruckmann f�ur die Partei aber bereits seit deren

Neugr�undung am 27. Februar 1925 t�atig war, sollte die Parteigenossin die

Mitgliedsnummer 92 erhalten. Der Parteieintritt wurde deshalb kurzerhand

zur�uckdatiert und auf den 1. April 1925 verlegt.552

546BArch, PK Elsa Bruckmann; Vgl. Reichshandbuch der Deutschen Gesellschaft. Das

Handbuch der Pers�onlichkeiten in Wort und Bild, 1. Bd., Berlin 1930.
547Vgl. Ian Kershaw, Hitler, 1889{1936. Aus dem Englischen von J�urgen Peter Krause und

J�org W. Rademacher, Stuttgart 1998, S. 239.
548 �Uber Ernst Hanfstaengl, dessen Vater ebenfalls einen Kunstverlag besa� und der zu

den bayerischen Kunstm�azenen z�ahlte, wurde Adolf Hitler mit den Familien Bechstein und

Bruckmann bekannt gemacht. In Bruckmanns Salon wurden unter anderem Alfred Schuler,

Oswald Spengler und General Ludendor� eingeladen. | Vgl. Katharina Festner und Chri-

stiane Raabe, Spazierg�ange durch das M�unchen ber�uhmter Frauen, Z�urich/Hamburg 1996,

S. 147f.
549Vgl. David Clay Large: Hitlers M�unchen. Aufstieg und Fall der Hauptstadt der Bewe-

gung. Aus dem Englischen von Karl Heinz Siber, M�unchen 1998, S. 61, S. 196f u. S. 273.
550Vgl. Kershaw, Hitler, S. 239.
551Vgl. Der Aufstieg der NSDAP in Augenzeugenberichten. Hg. u. eingeleitet von Ernst

Deuerlein, M�unchen 1968, S. 247 und S. 285f.; Kershaw, Hitler, S. 383.
552BArch, PK Elsa Bruckmann. | Ihr Ehemann wurde als Mitglied mit der Nummer 91,

ebenfalls mit Wirkung vom 1. April 1925, in die Partei aufgenommen. | BArch, O 392

Hugo Bruckmann.
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Die langj�ahrige G�onnerin Hitlers war nicht nur in der NS-Frauenschaft,

im Deutschen Frauenwerk und im Roten Kreuz Mitglied, sondern geh�orte, wie

bereits erw�ahnt, zum Vorstand des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur.

Mit den Agitatoren der kulturellen und kunstpolitischen Szene innerhalb

der nationalsozialistischen Bewegung bekannt, stellte Elsa Bruckmann aus der

Sicht der Gedok-Mitglieder, die sich auf die neuen politischen und ideologi-

schen Verh�altnisse nach 1933 eingestellt hatten, ein wichtiges Verbindungsglied

zu den neuen Machthabern dar. Die einu�reiche Verlegersgattin f�uhlte sich

denn auch berufen, die Reichs-Gedok zu besch�utzen. Sie versprach den Orts-

gruppen nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden im November 1933: \Ich als Ihre

F�uhrerin, der Sie das Vertrauen geschenkt, werde alles tun, was m�oglich und

in meinen Kr�aften steht, um die Gedok zu erhalten und ihre Selbst�andigkeit zu

vertreten und werde keinen Weg unversucht lassen, um sie entwicklungsf�ahig

und fruchtbar in die Gesamtkultur unseres Dritten Reiches einzubauen."553 An

ihrer antisemitischen Haltung mu� wohl nicht gezweifelt werden, be�ndet sich

doch in ihrem Nachla� eine di�amierende, aquarellierte Zeichnung mit dem

Portr�at von Ida Dehmel, die vermutlich um 1933 entstanden war .554 Die Kari-

katur zeigt Ida Dehmel im Pro�l mit iehender Stirn und markanter Nase. Da-

mit entspricht das Bildmotiv in typischer Weise jenen Postkartenzeichnungen,

welche zur Hetze gegen Personen j�udischer Abstammung verbreitet wurden.

Unter Elsa Bruckmann und der Reichskulturkammer:

Der Verlust der Unabh�angigkeit 1933/34

Die Errichtung einer nationalsozialistischen Kulturbeh�orde und die Einglie-

derung der K�unstlerinnengemeinschaft in diese Organisation nahm ein volles

Jahr in Anspruch.555 In diesem Zeitraum, besonders aber im ersten Halbjahr

nach der Amtsenthebung des Gedok-Vorstandes, herrschte eine Art kunstpo-

litisches \Interregnum"556. Beh�ordliche Zust�andigkeiten und politische Vorga-

ben blieben undurchsichtig oder wechselten st�andig. Obwohl das Vereinsleben

in den Ortgruppen weiterging, gestaltete sich die Arbeit auf der Verbandsebene

schwierig. Und dies nicht nur, weil der Vorstandsposten doppelt besetzt war,

553Privatarchiv Adelhard Zippelius, Rundbrief von Elsa Bruckmann an die Ortsgruppen,

17.11.1933.
554BSB, Bruckmanniana Bestand I, Karikatur Ida Dehmel, Postkarte mit aquarellierter

Zeichnung (15x11cm), Signatur \LBE".
555Die endg�ultige Eingliederung der Reichs-Gedok in die Reichskammer der bildenden

K�unste wurde Ende April 1934 best�atigt. | StadtA M, Gedok 357, V�olkischer Beobachter,

Nr. 119, 29.4.1934.
556Brenner, Kunstpolitik im Nationalsozialismus, S. 35.
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sondern weil im NS-Staat der Kunstbetrieb und die Einbindung der einzelnen

Kunsttreibenden und der Kunstvermittelnden neu de�niert und umorganisiert

wurde.

Wichtigste Figur in Sachen Kunst war zweifelsohne Joseph Goebbels (1897{

1945), der Reichsminister f�ur Volksaufkl�arung und Propaganda. Er machte

sich, nachdem er sich gegen die kulturpolitischen Ambitionen des Kampfbund-

leiters Alfred Rosenberg557, des Reichsinnenministers Wilhelm Frick (1877{

1947) und des Leiters der Deutschen Arbeitsfront Robert Ley (1890{1945)

durchgesetzt hatte, mit der Gr�undung der Reichskulturkammer zum Chef in al-

len Kultur- und Kunstfragen. Nach den eher unkoordinierten, von Terrorakten

begleiteten Aktionen des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur im ersten Halbjahr

1933 stellte die Gr�undung der Reichskulturkammer einen �Ubergang zu syste-

matischer, rechtsf�ormiger Kulturpolitik dar. Die Goebbelsche Gleichschaltung

erfolgte durch administrative Ma�nahmen und bedeutete eine institutionelle

Machtergreifung.

Nachdem die Reichskulturkammer durch das Gesetz vom 22. September

1933 und durch die erste Verordnung zur Durchf�uhrung des Reichskulturkam-

mergesetzes vom 1. November 1933 errichtet worden war, wurde die Standes-

organisation 15 Tage sp�ater �o�entlich ausgerufen. Der Reichsminister machte

sich selbst zum Pr�asidenten der Reichskulturkammer und ihrer Fachkammern.

Joseph Goebbels sicherte sich mit dem Recht, Verordnungen und Verwaltungs-

vorschriften erlassen zu k�onnen, ein kulturpolitisches Monopol.558

\Vorl�au�g ruhig wie bisher" weiterarbeiten. Die Eingliederung

der Reichs-Gedok in die Reichskulturkammer

Kurz danach, am 17. November 1933, wandte sich die neue Reichsf�uhrerin Elsa

Bruckmann mit einem Rundbrief \An alle Ortsgruppen der Gedok"559. Sie er-

teilte Anweisung, wie sich die Vereine gegen�uber dem neuen Reichskulturkam-

mergesetz zu verhalten h�atten: \Als Reichsleiterin der Gedok m�ochte ich Sie

Alle bitten, in Ruhe abzuwarten, was f�ur Folgen dieses Gesetz f�ur unseren Ver-

band zeitigen wird. Ich, die den Wortlaut des Gesetzes kennt, ich selbst k�onn-

557Rosenbergs Kampfbund f�ur deutsche Kultur und die Deutsche B�uhne wurden am 4. Juni

1934 zur Nationalsozialistischen Kulturgemeinde zusammengeschlossen.
558Vgl. Volker Dahm, Anf�ange und Ideologie der Reichskulturkammer. In: Vierteljahrshefte

f�ur Zeitgeschichte, 34. Jg., 1986, S. 78. | Brenner spricht sogar von einem \Erm�achtigungs-

gesetz f�ur Goebbels im Bereich der Kultur". | Brenner, Kunstpolitik im Nationalsozialis-

mus, S. 58.
559Privatarchiv Adelhard Zippelius, Rundbrief von Elsa Bruckmann an die Ortsgruppen,

17.11.1933.
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te noch nicht sagen, wie er sich f�ur sozusagen private Zusammenschl�usse und

Verb�ande auswirken wird. Darum spreche ich heute den dringenden Wunsch

aus, da� keine Ortsgruppe f�ur sich allein auf eigenen Wegen Stellung nimmt,

da� keine Anfragen von Ortsgruppen an das Propaganda-Ministerium oder

sonstige staatliche Stellen und Beh�orden gerichtet werden." Es sollte \vorl�au�g

ruhig wie bisher weitergearbeitet" werden, so die Parole Elsa Bruckmanns, die

sich damit das alleinige Recht sicherte, f�ur alle angeschlossenen Gemeinschaften

im Bedarfsfall zu handeln. Elsa Bruckmanns Begr�undung f�ur die verordnete

Ruhigstellung: \Jedes verfr�uhte und schon gar jedes Einzeleingreifen w�are von

Schaden"560.

Mit der Etablierung der Reichskulturkammer baute sich �uber dem Gedok-

Verband eine zus�atzliche hierarchisch angeordnete Verwaltungsebene auf, die

sich in spezi�sche Fachkammern561 mit einzelnen Abteilungen gliederte. F�ur

den kunst- und kunstgewerbetreibenden Personenkreis war die Reichskammer

der bildenden K�unste zust�andig.562 In diese Fachkammer wurden sowohl die

Berufskorporationen als auch deren Mitglieder aufgenommen.563 Damit verlo-

ren die gro�en beruichen Interessenverb�ande ihre Unabh�angigkeit gegen�uber

dem Staat und alle im Kunst- und Kulturbereich Arbeitenden waren gezwun-

gen, Mitglied in der jeweils zust�andigen Kammer zu werden.564 Die Aufnahme

in die Reichskulturkammer indessen entschied dar�uber, ob eine Berufst�atigkeit

ausge�ubt werden durfte, weshalb sich das staatliche Verwaltungsorgan zu ei-

nem \Selektionsinstrument"565 entwickelte. Diese Aufgabe sollte allerdings die

560Ebd.
561Reichs�lmkammer, Reichstheaterkammer, Reichsrundfunkkammer, Reichspressekam-

mer, Reichsmusikkammer und Reichsschrifttumskammer.
562Joseph Goebbels berief 1933 zun�achst fachlich quali�zierte K�unstler in das Pr�asiden-

tenamt der Fachkammern; der Architekt Eugen H�onig wurde Pr�asident der Reichskammer

der bildenden K�unste. | Vgl. Reichskulturkammer und ihre Einzelkammern. Bestand R 56.

Bearb. v. Wolfram Werner. [Findb�ucher zu Best�anden des Bundesarchivs, Bd. 31], Koblenz

1987, S. 7f.
563Nach Presseberichten wurde die Reichs-Gedok \als selbst�andiger Verband scha�ender

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen in die `Reichskunstkammer, Abteilung K�unstlerinnen-

verb�ande', eingegliedert". Allerdings ist in der Fachliteratur, die die Verwaltungsorganisation

der Reichskulturkammer aufzeigt, keine entsprechende Abteilung zu �nden. Die Information

ist deshalb mit Vorsicht zu behandeln. | StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr.

142, 22.5.1934.
564Innerhalb k�urzester Zeit waren Tausende von Personen zu registrieren, was zun�achst nur

rein formal zu leisten war, in dem die Mitgliederlisten der Korporationen erfa�t wurden.
565Konrad Dussel, Der NS-Staat und die \deutsche Kunst". In: Deutschland 1933{1945.

Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Hg. v. Karl Dietrich Bracher, Manfred

Funke und Hans{Adolf Jacobsen, D�usseldorf 1992, S. 258. | Ab 26.5.1936 war der Nach-

weis arischer Abstammung erforderlich, wenn man in die Reichskulturkammer aufgenommen
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einzige Funktion der Beh�orde bleiben, wie sich sehr bald herausstellte. Zuk�unf-

tig wurde die Kunstpolitik vornehmlich als Personalpolitik betrieben.

Den Staat als kulturellen F�uhrer begreifend, schuf das nationalsozialistische

Regime vollkommen neue Regularien. Der Reichskulturkammer gelang es, alle

Kunstt�atigen in einer �ubergreifenden Organisation zu vereinigen. Dieser Zu-

sammenschlu�, der seit vielen Jahren immer wieder von den Kunstscha�enden

gefordert worden war, erfolgte nun jedoch unter vollst�andig anderen Vorzei-

chen. Die neue Kontrollinstanz engagierte sich n�amlich nicht als Interessen-

vertretung, sondern bedeutete f�ur die k�unstlerisch T�atigen Zensur, kulturelle

Bevormundung und Unterdr�uckung.566 Die soziale und wirtschaftliche Existenz

des Einzelnen hing nun vollkommen vom Staat ab.

Die bestehenden Berufskorporationen wandelte die neue Kulturbeh�orde in

K�orperschaften des �o�entlichen Rechts um und versah sie mit neuen Bezeich-

nungen. So wurde der Reichsverband der deutschen Schriftsteller zur Reichs-

schrifttumskammer und das Reichskartell der bildenden K�unste zur Reichs-

kammer der bildenden K�unste.

Das Reichskartell der bildenden K�unste unter der F�uhrung von Max

Kutschmann (*1871) war erst im Sommer 1933 durch die Umbildung des

Reichsverbandes der bildenden K�unstler Deutschlands entstanden. Es handelte

sich hierbei um die 1921 gegr�undete Spitzenorganisation der K�unstlerschaft,

welche aus dem Zusammenschlu� der lokalen wirtschaftlichen Verb�ande her-

vorgegangen war.567 Max Kutschmann, Vorsitzender der Deutschen Kunstge-

meinschaft und Obmann der Gruppe bildende Kunst im Kampfbund, hatte den

Auftrag erhalten, die deutschen K�unstler- und Kunstvereine gleichzuschalten,

um diese auf die Eingliederung in das Reichskartell der bildenden K�unste vor-

zubereiten. Bevor Goebbels die Reichskulturkammer installierte, stellte das

Reichskartell \die einzige von der Reichsleitung der NSDAP anerkannte Dach-

organisation der bildenden K�unste"568 dar.

Mit der Eingliederung der wirtschaftlichen Verb�ande in die Reichskammer

der bildenden K�unste war den K�unstlerkorporationen das Mitspracherecht

in diesem Gremium genommen. Damit erledigten sich die Bem�uhungen der

K�unstlerinnenvereinigungen, Delegierte in die allgemeinen Organisationen

werden wollte.
566Vgl. Reichskulturkammer und ihre Einzelkammern. S. 8.
567Vgl. Kunst und Wirtschaft, 1. Jg., Heft 1, Oktober 1920; Ebd., 1. Jg., Heft 5, Februar

1921; 30 Jahre BBK. Ausstellung des Berufsverbandes Bildender K�unstler Berlins vom 14.5.{

15.6.1980, Staatliche Kunsthalle Berlin, Berlin 1980.
568Deutsche Kultur-Wacht. Bl�atter des Kampfbundes f�ur deutsche Kultur, 2. Jg., Heft 13,

1.7.1933.
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zu entsenden. Die Vereinsform zur Vertretung sozialer und �okonomischer

Sonderinteressen der weiblichen Kunstscha�enden machte keinen Sinn mehr.

Wie gro� die Verwirrung und Unsicherheit auf Seiten der neuen Verwaltungs-

beh�orde und der Korporationen war, zeigt die Situation der Gedok-Ortsgruppe

Leipzig im Herbst 1933. Der Leipziger Kunstmaler Bernhard Grothe (*1905),

Leiter der Landesstelle Sachsen der Reichskammer der bildenden K�unste in

Dresden, berief sich darauf, \als Kommissar f�ur die Gleichschaltung von ei-

ner hiesigen Parteistelle eingesetzt"569 worden zu sein. Er gab an, da� ihm die

kommissarische Leitung der �ortlichen Gedok-Gemeinschaft �ubertragen wor-

den w�are und legitimierte so seine Versuche, auf die Gesch�aftsf�uhrung der

Ortsgruppe Einu� zu nehmen. Gegen�uber der Leipziger Vorsitzenden Doris

Hertwig{B�unger soll er \in wenig angenehmer Weise dringlich geworden"570

sein. Die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Gemeinschaft ging

so weit, da� sich die Verbandsvorsitzende Bruckmann gezwungen sah, beim

Pr�asidenten der Reichskammer der bildenden K�unste Eugen H�onig vorzuspre-

chen.

Dieser Vorfall ist ein fr�uhes Beispiel f�ur die unz�ahligen Beh�ordeng�angelei-

en und -schikanen, die unter der NS-Regierung f�ur diejenigen Frauen Alltag

wurden, die sich 1933 der Parole \deutsche Kultur" verschrieben hatten. Viele

Probleme ergaben sich aufgrund der nie vollst�andig gekl�arten Zust�andigkei-

ten zwischen den nationalsozialistischen Beh�orden und Parteiorganisationen

oder aber aufgrund der st�andigen Verletzung von Kompetenzgrenzen zwischen

den einzelnen Verwaltungsressorts der Reichskulturkammer. Die Korrespon-

denz und die Verhandlungen mit den Kammern raubten der Vorstandschaft

der Reichs-Gedok �uber Jahre hinweg Arbeitskraft und -zeit.571 Und in den er-

sten Jahren nach dem Umbau des Verbandes konnte die Frauenorganisation

nie sicher sein, nicht doch aufgel�ost zu werden.572

569StA L, SF 4205.
570Ebd.
571Die Verbandsleitung zerrieb sich zwischen Machtk�ampfen und Streitereien sowie R�anke-

spielen zwischen NS-Organisationen, Verwaltungsbeh�orden sowie Fachkammern und deren

Abteilungen. Als Beispiele k�onnen die Diskussionen um den Beitritt der Mitglieder in die

Reichsschrifttumskammer und die Eingliederung der Reichs-Gedok in das Deutsche Frauen-

werk angef�uhrt werden.
572Siehe dazu den Beh�ordenschriftwechsel bez�uglich den Au�osungsger�uchten 1935: BArch,

RKK 2100, Box 0438, File 09, Margarethe Stall.
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Der Weg zur \Erneuerung" der Reichs-Gedok im Mai 1934

Die Einbindung der Gedok-Gemeinschaften in die staatlichen Instanzen bedeu-

tete eine Reihe neuer Vorgaben. Nicht nur, da� s�amtliche �o�entlichen Kultur-

veranstaltungen vorher schriftlich genehmigt werden mu�ten und diese Vor-

gabe zu einem umfangreichen Schriftwechsel mit den zust�andigen Beh�orden

f�uhrte, dar�uber hinaus mu�ten auch die Statuten der Reichs-Gedok modi�-

ziert werden. Die Satzungs�anderung erfolgte auf der Generalversammlung im

Mai 1934.573

Auf dieser Versammlung wurde die Vorstandswahl wiederholt. Um Elsa

Bruckmann im Amt der ersten Vorsitzenden zu best�atigen, mu�te aber der

Vorgang gleich zwei Mal durchgef�uhrt werden: einmal mit dem Wahlrecht

der alten Satzung, danach mit der erneuerten Satzung des Jahres 1934.

Nach der einstimmigen Wiederwahl von Elsa Bruckmann ernannte diese

die M�unchnerin Else von Fremery und die Bremerin Toni Sch�utte zu ihren

Stellvertreterinnen.574 Zu Leiterinnen der Fachgruppen berief Elsa Bruck-

mann vornehmlich Frauen aus ihrer Umgebung.575 Damit bestimmten vor

allem M�unchner Vorstandsmitglieder das Verbandsgeschehen; der Sitz der

Korporation wurde an den Wohnort der Reichsleiterin verlegt. Nun liefen die

F�aden nicht mehr im Norden, sondern in der \Hauptstadt der Bewegung", in

der Hiltensbergerstra�e 26 in M�unchen, zusammen.

Die Satzungs�anderung betraf in erster Linie den Verbandszweck: Der Para-

graph 2 der Satzung aus dem Jahre 1934 sei darum in vollem Wortlaut wie-

dergegeben: \Der Bund hat die ihm durch den Pr�asidenten der Reichskultur-

kammer und den Pr�asidenten der Reichskammer der bildenden K�unste �ubertra-

genen Aufgaben zu erf�ullen. Er hat daran mitzuwirken, die Deutsche Kultur in

Verantwortung f�ur Volk und Reich zu f�ordern und zwischen den Bestrebungen

573Zur Jahresversammlung 1934 reisten die Vertreterinnen aus 15 St�adten an, Dressler gibt

jedoch die Zahl der angeschlossenen Ortsgruppen mit 16 an. | Dresslers Kunsthandbuch

1934.
574StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr. 145, 25.5.1934. | Damit schied die

K�olnerin Nina Andreae wieder aus dem Amt der stellvertretenden Vorsitzenden aus. Else

Froelich wurde jedoch als Schatzmeisterin best�atigt.
575Bestimmt wurden Berta Hau�ler und die Komponistin Philippine Schick f�ur die Fach-

gruppe Musik, Margarethe Stall f�ur die Fachgruppe bildende Kunst, Klara von Ruckteschell

f�ur die Fachgruppe angewandte Kunst, Dr. Helene Hanfstaengel f�ur die Fachgruppe Schrift-

tum (die Bereiche Wissenschaft, Journalistik und Rezitation bildeten die Unterabteilung

der Fachgruppe Schrifttum), Frau Linnebach f�ur die Fachgruppe Tanz und Gymnastik so-

wie Hertha von Hagen (Kammerschauspielerin) f�ur die Fachgruppe Theater. | Dresslers

Kunsthandbuch 1934.
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aller Kulturorganisationen einen Ausgleich zu bewirken. Aufgabe des Bundes

ist insbesondere die Pege wurzelechter Deutscher Kunst, die F�orderung der

Qualit�at in der k�unstlerischen Arbeit der Frau, die Regelung und Wahrung der

ideellen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten der K�unstlerinnen und

die Pege der Verbindung zwischen K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen."576

Die Formulierung machte unmittelbar klar, da� die ehemals aus Eigeninitia-

tive entstandene Korporation nach 1933 in eine hierarchische staatliche Struk-

tur eingebunden wurde. Dies bedeutete Kontrolle und �Uberwachung und die

M�oglichkeit, instrumentalisiert zu werden. Betrachtete sich die Reichs-Gedok in

ihren Anfangsjahren als Interessenorganisation von kunstaus�ubenden Frauen,

so r�uckte das nationalsozialistische Reglement die Aus�ubung einer \deutschen

Kunst" in den Vordergrund. Dieses neue Verbandsziel wurde den bisher gel-

tenden Aufgabenfeldern vorangestellt. Die im Jahre 1932 vorrangig behandel-

te Frage der Qualit�atsf�orderung k�unstlerischer Frauenarbeit trat an die zweite

Stelle.

Statt selbstverantwortlich K�unstlerinnen zu f�ordern und Gemeinschaft zu

pegen, fand sich die Reichs-Gedok nun in der Abh�angigkeit des Vorsitzenden

des Bundes Deutscher Kunstvereine und der Reichskulturkammer bzw. der

Reichskammer der bildenden K�unste.

Die Ortsgruppen wurden durch die verbandsinternen Zentralisierungsbe-

strebungen und durch die autorit�aren F�uhrungsstile in den �ubergeordneten

Hierarchieebenen immer rechtloser und unselbst�andiger. Fr�uher in ihrer T�atig-

keit unabh�angig, aber auf die Ziele der Reichs-Gedok verpichtet, war es ihnen

ab 1934 nicht mehr gestattet, ihre Vorsitzenden selbst zu w�ahlen. Damit waren

sie ihrer Eigen- und Selbst�andigkeit, aus der vor allem die Fachvereine, die al-

ten Malerinnenvereine, entstanden waren, beraubt. Ihre Funktion beschr�ankte

sich fortan auf eine Art Untergruppe.

Selbst die mitgliederstarken Vereine verloren ihre Macht in der Mit-

gliederversammlung, denn die Anzahl der Stimmen wurde wieder von der

Mitgliederzahl losgel�ost und jede Ortsgruppe erhielt (wie in den Anfangsjah-

ren) nur noch eine Stimme. Tats�achlich lagen aber die zentralen Vollmachten

bei der Reichsvorsitzenden. Wurde dennoch einmal abgestimmt, dann war

nicht mehr eine einfache Stimmenmehrheit erforderlich, sondern eine Zwei-

drittelmehrheit. Mit dieser Regelung reduzierten sich die demokratischen

Elemente in der Mitgliederversammlung deutlich.577

576Amtsgericht Hamburg, Satzung 1934.
577Eine weitere einschneidende Satzungs�anderung betraf die Neuaufnahme von Einzelmit-

gliedern. Es wurden nur Personen mit deutscher Staatsangeh�origkeit oder Volksdeutsche

aufgenommen, die \sich zum neuen Staat bekennen und arische Herkunft im Sinne des
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Die Neugestaltung der staatlichen Kunstpolitik und die Umformung des

Gedok-Verbandes fand im Fr�uhjar 1934 einen ersten Abschlu�. Ausdruck die-

ser Umstellungen war die Namens�anderung des Verbandes in Reichs-Gedok,

Bund der Gemeinschaften Deutscher und �Osterreichischer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen e. V. Es wurde die Ho�nung ausgesprochen, da� die Reichs-

Gedok als Mitglied der Reichskulturkammer \ihre wohlverdiente Entwicklung

nehmen und der kunstscha�enden und kunstf�ordernden Frau als Kulturtr�age-

rin den Platz im �o�entlichen Leben aus[zu]bauen und . . . erhalten"578 m�oge.

Nach diesen Schritten galt die Reichs-Gedok als \erneuert"579.

Beamtengesetzes sowie Zuverl�assigkeit und Eignung" verb�urgten. | Amtsgericht Hamburg,

Satzung 1934.
578StadtA M, Gedok 357, M�unchener Zeitung, Nr. 145, 25.5.1934.
579Dresslers Kunsthandbuch 1934.
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Zusammenfassung

Die K�unstlerinnenvereine im Zeitraum zwischen der ersten Gr�undung 1867

und der nationalsozialistischenMachtergreifung 1933 stellen sich als multifunk-

tionale Netzwerke kunstaus�ubender und kunstunterst�utzender Frauen dar. In

erster Linie f�orderten die Vereinigungen das beruiche Fortkommen, indem sie

Aus- und Weiterbildungsma�nahmen und k�unstlerische Wettbewerbe organi-

sierten, Ausstellungs- und Verkaufsm�oglichkeiten schufen und Kontakte zu den

Kolleginnen, aber auch zu einem interessierten Publikum herstellten. Einen

zweiten Schwerpunkt bildete die beruiche Interessenvertretung, die in den

kunstpolitischen Forderungen nach gleichberechtigter Behandlung in K�unst-

lerkorporationen, Kunstgremien, Ausstellungsjurien und im staatlichen Aka-

demiebetrieb Ausdruck fanden. Der f�ursorgerische Aspekt der K�unstlerinnen-

organisationen bezog sich auf die soziale Absicherung der Mitglieder im Krank-

heitsfall oder im Rentenalter. Nicht zuletzt nahmen die Korporationen auch

klassische Aufgaben der Kunstvereine wahr, wenn sie kunstinteressierte Perso-

nen mit zeitgen�ossischer Kunst in Verbindung brachten und diese au�orderten,

m�azenatisch t�atig zu werden. Die K�unstlerinnenvereine traten als Organisato-

rinnen von weiterbildenden, kulturellen oder geselligen Veranstaltungen auf

und wurden so zu Foren menschlicher Begegnung und sozialer Kontaktpege

au�erhalb geschlossener gesellschaftlicher Kreise.

Entsprechend den zeitlichen Rahmenbedingungen verlagerten sich die

inhaltlichen Schwerpunkte der Vereinsarbeit. W�ahrend in einer ersten Phase,

die bis in die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts reichte, die beruichen

Selbsthilfema�nahmen, das Ringen um die Anerkennung des Berufsbildes

und die h�o�sch orientierten gesellschaftlichen Verbindungen die Aktivit�aten

der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen bestimmten, trat mit zunehmender

k�unstlerischer Konkurrenz und �okonomischer Bedr�angnis in den Jahren

vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges die frauen- und berufspolitische

Interessenvertretung in den Vordergrund. In einer dritten Phase, die in der

Mitte der 1920er Jahre einsetzte, agierten die neugegr�undeten Korporationen

als Kontaktb�orsen und widmeten sich �uber die verschiedenen Kunstsparten

hinweg dem Management weiblicher Kunst und Kultur. Alle Vereinigungen

achteten darauf, die Vertretungsrechte der professionell arbeitenden K�unstle-

rinnen in den Kunstorganisationen zu bewahren.

Die Geschicke der K�unstlerinnenvereinigungen waren stark von der Initiative

einzelner, vielfach j�udischer Frauen gepr�agt. Dabei ist das Engagement von
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Eugenie Kaufmann und Ida Dehmel hervorzuheben. Beide Frauen verf�ugten

�uber ausgezeichnete Kontakte zur Frauenbewegung und zu Entscheidungs-

tr�agern des Kunstbetriebes: Eugenie Kaufmann bet�atigte sich in der freien

und angewandten Kunst, unterhielt ein eigenes Kunstgewerbehaus, hatte

mehrere Vereins�amter inne und wirkte in vielf�altiger Weise als Kunstf�orderin.

Ida Dehmel, kunstgewerblich und schriftstellerisch t�atig, pro�tierte nicht

nur vom dichterischen Ruhm ihres Mannes Richard Dehmel, sondern besa�

reiche Erfahrung in der Gremienarbeit von Frauenvereinen und weitreichende

Beziehungen zu K�unstlerkreisen. Eine v�ollig andere Pers�onlichkeit verk�orperte

K�athe Kollwitz. Diese au�erordentlich erfolgreiche K�unstlerin sa� in den

entscheidenden Kunstaussch�ussen und erhielt als erste Frau eine Professur

an einer staatlichen Akademie. Als Ehefrau und als Mutter zweier Kinder

wurde sie zum Vorbild f�ur viele K�unstlerinnen. Dem Frauenkunstverband

lieh sie ihren Namen als eine Art G�utesiegel f�ur die Ernsthaftigkeit seiner

Verbandsbestrebungen.

Die Berufsvereine und -verb�ande kunstt�atiger Frauen verfolgten das Ziel, di-

lettierende Elemente aus den eigenen Reihen zu entfernen und die diskriminie-

rende Geschlechterideologie zu entkr�aften. Um einerseits die Leistung und die

Qualit�at von k�unstlerischen Frauenarbeiten zu steigern und andererseits den

Vorwurf des Dilettantismus zu widerlegen, ver�anderten die K�unstlerinnenver-

einigungen im Laufe der Jahrzehnte ihre Strategien: Zun�achst konzentrierten

sich die Korporationen darauf, die k�unstlerischen Leistungen in den eigenen

Reihen durch Schulung und Talentf�orderung zu steigern. Nicht zuletzt erho�te

man sich von einer gesellschaftlichen Anbindung der Vereinsk�unstlerinnen die

notwendige Anerkennung k�unstlerischer Berufsaus�ubung von Frauen und eine

g�unstige Beeinussung der Kunstkritik. Seit den 1880er Jahren achteten die

Vereinigungen au�erdem zunehmend auf das k�unstlerische Niveau der neuen

Mitglieder: Sie verlangten Arbeitsproben oder den Nachweis einer k�unstleri-

schen Ausbildung und die Beteiligung an ma�geblichen Ausstellungen. Die

Entwicklung in den Organisationen ging insgesamt dahin, den kunstaus�uben-

den Mitgliedern insbesondere in k�unstlerischen Fragen mehr Entscheidungs-

gewalt zuzusprechen. Der Einu� der Kunstfreundinnen sollte zur�uckgedr�angt

werden, um st�arker f�ur die beruichen Interessen eintreten zu k�onnen. Die

Emanzipation von den kunstunterst�utzenden Mitgliedern erreichte um 1910 ih-

ren H�ohepunkt. Eine weitere taktische Ma�nahme ergri�en die Vereine, indem

sie in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts damit begannen, Kunstwerke von

einzelnen begabten K�unstlerinnen herauszustellen. Auf gesonderten Ausstel-
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lungen demonstrierten sie, zu welchen k�unstlerischen Leistungen Frauen f�ahig

sind. Gleichzeitig wurde auch die Forderung nach einem gleichberechtigten Zu-

gang zu allen staatlich �nanzierten Ausbildungsst�atten laut. Diese Forderung

st�utzte sich auf die �Uberlegung, da� eine gute Ausbildung auch gute Kunst

hervorbringen m�usse. Das Akademiestudium betrachteten die K�unstlerinnen

als eine notwendige Voraussetzung, um das k�unstlerische Leistungsniveau zu

heben. Die Vertreterinnen der K�unstlerinnenverb�ande waren der �Uberzeugung,

da� die Verweigerung der besten Ausbildungsm�oglichkeiten die Ursache f�ur die

angeblich ungen�ugenden Ergebnisse sei.

Die meisten K�unstlerinnenvereinigungen unterschieden nicht zwischen

berufs- und fachm�a�iger Kunstaus�ubung ihrer Mitglieder. Waren die Kunst-

freundinnen oder die nicht f�ur einen Erwerb arbeitenden kunstaus�ubenden

Frauen am Ausbildungs- und Ausstellungsbetrieb beteiligt, lie� sich keine

scharfe Trennlinie zwischen Amateurinnen und Professionellen ziehen. So

erschien in der �O�entlichkeit die erwerbst�atige Fachfrau h�au�g neben der ta-

lentierten Kunstscha�enden, welche mit ihrer Kunst keinen beruichen Erfolg

anstrebte. Das Problem der Qualit�atssicherung und die Bestrebungen, eine

m�oglichst f�ur das Berufsbild positive Au�enwirkung zu wahren, besch�aftigte

daher alle K�unstlerinnengenerationen. Mit Beginn der 1930er Jahre wurden

diese Fragen so aktuell, da� die Gedok-Gemeinschaften die F�orderung von

\Qualit�atsarbeit" zum obersten Ziel ihrer Organisationst�atigkeit erkl�arten.

Zur Verwirklichung ihrer ehrgeizigen Vereinsziele und Selbsthilfeprojekte

wandten sich die K�unstlerinnen an einen kunstverst�andigen, vorwiegend weib-

lichen Personenkreis, der den oberen Gesellschaftsschichten zuzurechnen ist.

Die Mittel zur Einbindung der Kunstfreundinnen in die Vereine ver�ander-

ten sich �uber die Jahrzehnte nicht: Stimmrechte f�ur die Kunstfreundinnen,

menschliche und soziale Kontaktpege, ein unterhaltendes Veranstaltungs-

und Bildungsprogramm und vereinzelt Ausstellungsm�oglichkeiten, sofern die

Werkst�ucke der nicht professionell Arbeitenden festgelegten Qualit�atskriterien

entsprachen. Die f�ordernden Mitglieder sollten sich als Sammlerinnen, Auf-

traggeberinnen, Auftragsvermittlerinnen und Stifterinnen engagieren und eine

Verbindung zu gesellschaftlich relevanten Pers�onlichkeiten, Gruppen oder In-

stitutionen herstellen. Insbesondere dem Stimmrecht kam eine Schl�usselrolle

zu. Als der K�unstlerinnenverein M�unchen die Unterscheidung zwischen or-

dentlichen und au�erordentlichen Mitgliedern einf�uhrte, reduzierte diese Re-

gelung die Anzahl der Kunstf�orderinnen in den Vorstandsgremien. Die umge-

kehrte Entwicklung vollzog sich bei der Gedok: Die Kunstfreundinnen in der
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Vorstandsetage schufen k�unstlerische Beir�ate und befreiten so die Kunstt�ati-

gen zwar von Organisationsarbeit, reduzierten aber damit Gestaltungs- und

Mitbestimmungsm�oglichkeiten dieser Mitgliedergruppe auf k�unstlerische Fra-

gen.

Die �okonomischen und gesellschaftlichen Zw�ange wiesen den Weg zu

den Kunstfreundinnen und zu den unterst�utzenden Ehrenmitgliedern. Ver-

schlechterte sich die wirtschaftliche Lage der Kunstscha�enden, so wuchs die

Abh�angigkeit von den kunstf�ordernden Mitgliedern. Aus diesem Grund waren

die K�unstlerinnen vor allem in der Weimarer Republik gezwungen, sich der

Unterst�utzung einer wohlgesonnenen K�auferinnen- und Besucherinnenschicht

zu vergewissern. Doch deren M�oglichkeiten, Hilfe zu leisten, wurden in �oko-

nomisch schwierigen Jahren zusehends geringer, denn diese Mitgliederklientel

reagierte ebenso emp�ndlich auf Finanz- und Wirtschaftskrisen. Ihr Anteil

an der Gesamtmitgliederzahl und ihre �nanzielle Leistungsf�ahigkeit reduzierte

sich in der Folge des Ersten Weltkrieges, der Revolution und der Geldentwer-

tung deutlich.

Die Kunstinteressierten in die Vereinsarbeit einzubeziehen, erforderte au-

�erdem R�ucksichtnahme auf ihre Bed�urfnisse und Normen. Zusammen mit

den Kunstfreundinnen war es den K�unstlerinnen vielfach nicht m�oglich, eman-

zipatorische, neue Wege zu beschreiten. Den Wunsch nach der gleichberechtig-

ten Zugangsm�oglichkeit zu den Kunstakademien sowie zu den K�unstler- und

Kunstgremien konnte manche einu�reiche und kaufkr�aftige Mitgliedsdame

nicht mittragen.

In der Frage des Umgangs mit den Kunstfreundinnen wird unter anderem

sichtbar, wie sehr sich Ida Dehmel bei der Gr�undung der Gedok auf Erfahrun-

gen bereits erprobter Organisationsformen st�utzen konnte. Vorbildfunktion

hatten n�amlich die Frauenklubs und die klassischen K�unstlerinnenvereine,

die im 19. Jahrhundert gegr�undet worden waren. Die Einbeziehung der

unterst�utzenden Klientel in die Gemeinschaftsarbeit funktionierte in �ahnlicher

Weise wie beim Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin,

wo der kunstf�ordernde Personenkreis bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts

die Vereinsgeschicke ma�gebend bestimmte. Die Entwicklung der Gedok ist

deshalb vor dem Hintergrund einer langen Tradition von K�unstlerinnenverei-

nigungen zu betrachten.

Die Geschichte der Berufsorganisationen zeigt, da� der Zusammenschlu� von

unterschiedlich gewachsenen K�unstlerinnengemeinschaften problematisch war.

Schwierigkeiten ergaben sich dadurch, da� sich verschieden geartete Lokalverei-
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ne zu Verb�anden zusammenschlossen. So erwies sich der Aufbau von tragf�ahi-

gen Verbandsstrukturen als wenig gegl�uckt. Au�erdem litt unter den wirt-

schaftlichen Gegebenheiten und unter den Konikten einer sich gegenseitig

blockierenden K�unstlerinnenschaft die Schlagkraft der Korporationen als ein

Instrument, das der Frau eine gleichberechtigte Stellung im Bereich der Kunst

sichern sollte.

Die Berufsvereinigungen trugen jedoch wesentlich dazu bei, da� unter den

K�unstlerinnen die Ausbildungsmisere �o�entlich diskutiert und der Kampf ge-

gen die Mi�st�ande im Kunstbetrieb in organisierter Form angegangen wurde.

Die K�unstlerinnen ver�anderten mit Hilfe ihrer Vereinigungen das kulturelle

Gesellschaftsleben und den Kunstbetrieb: Ohne das kollektive Auftreten von

K�unstlerinnen, ohne die Mitarbeit von Kunstfreundinnen und ohne den Aufbau

eigener Organisationsstrukturen w�are es den kunstaus�ubenden Frauen nicht

gelungen, als gesellschaftliches Ph�anomen wahrgenommen und schlie�lich als

Normalit�at akzeptiert zu werden.
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Anhang A

Die K�unstlerinnenvereinigungen in

Deutschland 1867{1933.

Die Gr�undungsdaten.
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1867 Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Berlin

1919 Umbenennung in Verein der K�unstlerinnen zu Berlin

1882 K�unstlerinnenverein M�unchen

1893 Malerinnenverein Karlsruhe

1893 W�urttembergischer Malerinnenverein

1897 Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen zu Leipzig

vor 1919 Umbenennung in Verein der K�unstlerinnen Leipzig

1899 Bremer Malerinnenverein

1902 Vereinigung Schlesischer K�unstlerinnen

1900{1902 Verein der K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Magdeburg

1915/1916 Umbenennung in K�unstlerinnenbund Magdeburg

1905 Verbindung bildender K�unstlerinnen Berlin{M�unchen

1905{1908 Kunstgruppe des Deutschen Lyceum-Clubs Berlin

1905{1909 Kunstgruppe des Rostocker Frauenvereins

1907 Neue Vereinigung von K�unstlerinnen Berlin-Halensee

1907 Vereinigung der K�unstlerinnen Hessen-Nassaus

1908 K�unstlerinnenverein Braunschweig

1908 Bund deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine

1920 Umbenennung in Bund deutscher K�unstlerinnenvereine

1908 Ortsverband Dresdner K�unstlerinnen (Ortsgruppe Dresden des

Bundes deutscher und �osterreichischer K�unstlerinnenvereine)

vor 1910 Mainzer Malerinnenverein

1917 Erweiterung zum Dreist�adtebund (Mainz, Darmstadt,

Frankfurt a.M.)

vor 1911 Schweriner Kunstvereinigung

1911 Neue Vereinigung M�unchner K�unstlerinnen

1911 Vereinigung D�usseldorfer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

1929{1932 Umbenennung in Verein D�usseldorfer K�unstlerinnen

vor 1912 Th�uringer K�unstlerinnenverein

1912 Bund badischer K�unstlerinnen

1910{1913 Bund niederdeutscher K�unstlerinnen

1926 Erweiterung zum Bund Hamburgischer K�unstlerinnen und

Kunstfreundinnen

1930 Umbenennung in Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen Ortsgruppe Hamburg (Gedok, Ortsgruppe Hamburg)

vor 1913 Verband ost- und westpreu�ischer K�unstlerinnen
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1913 Frauenkunstverband

1913 Ortsgruppe M�unchen des Frauenkunstverbandes

1914 Ortsgruppe Stuttgart des Frauenkunstverbandes

1918 K�unstlerinnenvereinigung \Der Ring", Berlin

1919 K�unstlerinnenvereinigung \Der Ring", D�usseldorf

1919 Hiddensoer K�unstlerinnenbund

1926/27 Bund Deutscher K�unstlerinnen

1927 Umbenennung in Gemeinschaft Deutscher und �Oster-

reichischer K�unstlerinnenvereine aller Kunstgattungen (Gedok)

1932 Umbenennung in Verband der Gemeinschaften Deutscher

und �Osterreichischer K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen

(Reichs-Gedok)

1927 Gedok, Ortsgruppe Mannheim{Ludwigshafen

Entstanden als Bund k�unstlerisch und schriftstellerisch t�atiger

Frauen von Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg (Maluhei)

1927/28 Umbenennung in Bund k�unstlerisch und schriftstellerisch

t�atiger Frauen von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg und

Umgebung (Maluheidu)

1927 Gedok, Ortsgruppe Frankfurt

Entstanden als Bund deutscher K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen, Ortsgruppe Frankfurt a.M.

1927 Gedok, Ortsgruppe Hannover

Entstanden als Gemeinschaft der K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen Ortsgruppe Hannover

1928 Gedok, Ortsgruppe Bremen

Entstanden als Bund Bremischer K�unstlerinnen und Kunst-

freundinnen

1929 Gedok, Ortsgruppe K�oln

Entstanden als Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Ortsgruppe K�oln

1930 Gedok, Ortsgruppe Heidelberg

1930 Gedok, Ortsgruppe Leipzig

Entstanden als Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Ortsgruppe Leipzig

vor 1931 Gruppe Weimarer Malerinnen

1931 Gedok, Ortsgruppe Wuppertal{Bergisch-Land

1931 Gedok, Ortsgruppe Mainz
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1932 Gedok, Ortsgruppe Berlin

Entstanden als Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Ortsgruppe Berlin

1932 Notverband M�unchner Kunstgewerblerinnen

1933 Gedok, Ortsgruppe M�unchen

Entstanden als Gemeinschaft Deutscher und �Osterreichischer

K�unstlerinnen und Kunstfreundinnen Ortsgruppe M�unchen
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Anhang B

Schaubilder: Die K�unstlerinnenverb�ande.

Die Ein- und Austritte der Mitgliedsvereine.
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Bund deutscher (und �osterreichischer)
K�unstlerinnenvereine 1908{1933

Verein d.K�unstlerinnen u.

Kunstfreund. zu Berlin

K�unstlerinnenverein

M�unchen

K�unstlerinnenverein

Braunschweig

Bremer

Malerinnenverein

Vereinigung schlesischer

K�unstlerinnen

Vereinig. d.K�unstlerinnen

Hessen-Nassaus

Malerinnen-Sektion d.Dt.

Vereins Frauenfortschritt

Ortsverband Dresdner

K�unstlerinnen

Neue Vereinig. v. K�unstl.

Berlin-Halensee

Vereinig. bildender

K�unstl. �Osterreichs

Kunstvereinigung

Schwerin

Verein d.K�unstlerinnen

u.Kunstfr. Magdeburg

Kunstgruppe des

Rostocker Frauenvereins

W�urttembergischer

Malerinnenverein

Hiddensoer

K�unstlerinnenbund

Verband ost- u. west-
preu�. K�unstlerinnen

Frauenkunstverband

Eintritt

-
1908

-
1908

-
1908

-
1908

-
1908

-
1908

-
1908

-
1908

-
1908

-
1910

-1908 bis 1911

-1911 bis 1913

-1911 bis 1913

-
1913

-
1919

-
vor 1925

-
1927

Bund

deutscher

und

�oster-

reichischer

K�unstlerinnen-

vereine

Kunstvereinigung

Schwerin

Kunstgruppe d.Rostocker

Frauenvereins

Bremer

Malerinnenverein

Vereinig. bildender

K�unstl. �Osterreichs

Verein d.K�unstlerinnen

u.Kunstfr. Magdeburg

Neue Vereinig. v. K�unstl.

Berlin-Halensee

Austritt

-
vor 1932

-
1929

-
1927

-
1914/15

-
1913/14

-
vor 1913
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Frauenkunstverband 1913{1918

Eintritt

Bund badischer

K�unstlerinnen
-

1913

Kunstgruppe des

Dt. Lyceum-Clubs
-

1913

Vereinig. D�usseldorfer

K�unstl. u. Kunstfr.
-

1913

Bund niederdeutscher

K�unstlerinnen
-

1913

K�unstlerinnenverein

Th�uringen
-

1913

Mainzer

Malerinnenverein
-

1913

Ortsgruppe M�unchen

Frauenkunstverband
-

1913

Verband ost- u. west-
preu�. K�unstlerinnen

-
1913/14

Ortsgruppe Stuttgart

Frauenkunstverband
-

1914

Verein d.K�unstlerinnen

u.Kunstfr.Magdeburg
-

1914

Verein Ungarischer

K�unstlerinnen
-

1914

Vereinig. bildender

K�unstl. �Osterreichs
-

1914

Frauen-

kunst

verband

Austritt

K�unstlerinnenverein

Th�uringen
-

vor 1916

Verein Ungarischer

K�unstlerinnen
-

vor 1916

Verein d.K�unstl. u.

Kunstfr.Magdeburg
-

1915/16
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Bund niederdeutscher K�unstlerinnen
1916{1926

Eintritt

K�unstlerinnenbund

Magdeburg
-

vor 1918

Bund badischer

K�unstlerinnen
-

vor 1918

Vereinig. D�usseldorfer

K�unstlerinnen u. Kunstfr.
-

vor 1918

Verband ost- u. west-
preu�. K�unstlerinnen

-
vor 1918

K�unstlerinnenbund

Weimar
-

vor 1918

Ortsgruppe M�unchen

Frauenkunstverband
-

vor 1918

Ortsgruppe Stuttgart

Frauenkunstverband
-

vor 1918

Dreist�adtebund -
vor 1918

Bund

nieder-

deutscher

K�unstle-

rinnen

Austritt

Vereinig. D�usseldorfer

K�unstlerinnen u.Kunstfr.
-

1922-24

K�unstlerinnenbund

Weimar
-

1922-24

K�unstlerinnenbund

Magdeburg
-

1922-24

Ortsgruppe M�unchen

Frauenkunstverband
-

1920-22
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Gedok 1927{1930/31

Eintritt

Gedok Hamburg

(Bund Hamb.K�u. u.Ku.)
-

1927

Bund badischer

K�unstlerinnen
-

1927

Verband ost- und west-
preu�. K�unstlerinnen

-
1927

Dreist�adtebund -
1927

Vereinig. D�usseldorfer

K�unstlerinnen u. Kunstfr.
-

1927

W�urttembergischer

Malerinnenverein
-

1927

Gedok Mannheim

Maluhei(du)
-

1927

Gedok

Frankfurt
-

1927

Verein d. Schriftstell.

u. K�unstlerinnen
-

1927

Vereinig. bildender

K�unstler. �Osterreichs
-

1927

Verein der

Musiklehrerinnen
-

1927

Wiener Frauen-

Symphonie{Orchester
-

1927

Wiener

Frauenkunst
-

1927

Gedok

Hannover
-

1927

Gedok Bremen
(Bund Brem.K�u. u.Ku.)

-
1928

Literarischer

Bund
-

1928

Gedok

K�oln
-

1929

Gedok

Heidelberg
-

1930

Gedok
Leipzig

-
1930

G

E

D

O

K

Austritt

Wiener

Frauenkunst
-

1927/28

Vereinig. bildender

K�unstl. �Osterreichs
-

1929{31

Verein der

Musiklehrerinnen
-

1929{31

Wiener Frauen-

Symphonie{Orchester
-

1929{31
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Reichs-Gedok 1931/32{1933/34

Eintritt

Gruppe Weimarer

Malerinnen
-

1931

Gedok Wuppertal{

Bergisch-Land
-

1931

Gedok

Mainz
-

1931

Gedok

Berlin
-

1932

Gedok

M�unchen
-

1933

Reichs-

G

E

D

O

K

Austritt/Au�osung

Verband ost- und west-

preu�. K�unstlerinnen
-

vor 1931

Literarischer

Bund
-

1932/33

Verein d. Schriftstell.

und K�unstlerinnen
-

1933

Gedok

Mainz
-

1933

Gedok

Berlin
-

1933/34

Gedok
Hamburg

-
1934
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Anhang C

Abbildungen.
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