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Zur Geschichte der Kasseler Kunstakademie in den ersten 
Jahren der Preullischen Zeit (1866-1882) 

Stefan Hartmann 

Meine Ausflihnmgcn beruhen au f ungoorucklcn Quellen in der Repositur 76 .. PreuBisches Kultus
ministcrium" im Gcheimen Staalsarchiv PrcuBischcr Kulturbesitz zu Berlin. die bis 1993 in M er..cburg 
verwahn wurdcn und von der historischen Forst"hung kaulll bcriicksichtigl won.lcn sind. Nur Gunler 
Dcmnig hat in seioer in der Kasse lcr Murhard-Bibliothck dcponiencn. Ull\'cr6tlenllichlcn Malcrial

sarn rn lung zur .. Gcsehichlc der Kunstakadc rnie Kasscl" wicdcrholt darauf Bczug genolllmcn l. 

Ein zent ra ler Aspekt der Belrachtung is!. wie sich die preuBische Annex ion 
Kurhessens 1866 auf das Kunst- und Kulturleben der Residenzstadt Kassel 
ausgewirkt hat. Neue Forschungen belegen. daB die verwaltungsmaBige Einglie
derung des ehemaligen Kurflirstentums in den preuBischen Staat verhaltnisma
Gig schnell vonstatten ging. Es bildete im wesentlichen den am 22. Februar 1867 
errichteten preuBischen Regierungsbezirk Kassel. der am 7. Dezember 1868 mit 
dem Regierungsbezirk Wiesbaden zu einem Oberpriisidi albezi rk unter dem Na
men "Provinz Hessen-Nassau" zusammengefaBt wurde. An seiner Spilze stand 
Eduard von Moeiler, der zuvor als Ziviladministrator mit weitgehend diklalori 
schen Vollmachten in Kassel fungiert halle und Anfang April 1867 zum Oberprii
sidenten ernannt worden war. Schwicriger als die weitgehend reibungslos ver
laufende militari sche uod steuerliche Integration des annektierten Territoriul11s
die staatlichen Verwaltungsreformen stellten in Kurhessen uberhaupt kein Pro
blem dar, zumal die Landrate fas t alle ubemommen wurden -. gestaltete sich der 
Obergang des kurflirstlichen Besitzes in Kassel und Wilhelmshtihe an PreuBen, 
wazu das ResidenzschloB am Friedrichsplatz. der in der KonigstraBe gelegenc 
"Furstenhot" und die Besitzung "Wilhelmshtihe·· gehtirten. Wlihrend diese Ob
jekte bereits in dem die Vereinigung Kurhessens mit PreuBen vollziehenden 
Stettiner Vertrag vom 20. September 1866 der preuBischen Krone eingerliumt 
worden waren. blieb die ktinigliche Generalverwaltung des kurfiirstl ichen 
Hausfideikommisses bis ZlI ihrer Aufl tisung Ende 1875 fu r andere Kasseler 
Gebaude des kurfiirstlichen Besitzes wie dus BellevueschloB, Museum. Hof
theater und die Orangerie in der Karlsaue ZlIstandig. Trotz dieser Rechtslage 
wurden seit der Annexion mehrere dieser Liegenschaften zu staatlichen Zwek
ken benutz!. Damr ist das BellevueschloB ein Beispiel. in dem sich neben der 
Gemaldegalerie - sie erhielt 1877 ein eigenes Gebaude - und den Geschiifts
lokalen der Generalverwaltung des kurflirstlichen Hausfideikommisses d ie 
Reprasentations- und Dienstwohnung des kOllllllandierenden Generals des XI. 
Armeekorps befand'-

Wie fUr viele kurhessische Institutionen begann auch fU r die Kasseler 
Kunstakademie 1866 ein neuer Abschnitt ihrer Geschichte. Diese lraditionsrei
che Einrichtung war 1777 von Landgraf Friedrich 11. unter dem Namen 
"Academie de Peinture et de Sculpture·' nach dem Vorbi ld der Pariser Akade
mie geschaffen worden. Dieser se it 1760 reg ierende Furst war ein typi scher 
Vertreter des "aufgekltirten Absolutismus", der sich vielfach an seinem groJ3en 
preuJ3ischen Nmnensvetter orientierte. Die Fbrderung der Berliner Akademie 
der Kiinste durch Friedrich den GroBen wurde in Kassel aufmerksam regi-
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striert , wie man uberhaupt im Europa des 18. Jahrhunderts von der pnege der 
Kultur und Wi ssenschaftcn in PreuBen beeindruckt war.1 . Den ktinstleri sch
wissenschaftlichen Interessen Landgraf Friedrichs 11. war es zu verdanken, daB 
seine Residenz Kassel ei ne glanzende Epoche ihrer Geschichte erlebte. Damit 
verbu nden war die Umgestahung ihres Stadtbildes durch Simon Loui s du Ry 
(1726- 1799), die in der Verbindung der Ahstadt mit der Oberneustadt und der 
Anlage des Friedrichsplatzes mit reprasentati ven Bauten an den Platzrandern, 
vor allem dem Museum Fridericianum, deutlich wurde. Das Bestreben des 
Landgrafen, Kassel zu cineOl Zentrum der Wi ssenschaften zu machen, zeigte 
sich in der Erneuerung des Collegium Carolinum, dem Bau der Charite, der 
Grlindung einer Gese ll schaft der Ahertumer und dem allerdings nicht reali sier
ten Projekt einer Hessischen Akademie der Wi ssenschaften. Die von ihm 
gestifte te "Maler- und Bildhauer-Akademie" sollte wie die Berliner Akademie 
der Klinste als Vereinigungsstiille bewahrter Kilnstler und zur Heranbildung 
des kunstlerischen Nachwuchses dienen'. Zu ihren Grtindungsmitgliedern ge
horten neben Simon Loui s du Ry der Maler Johann He inrich Tischbei n und der 
Bildhauer Johann August Nahl. Zum Sitz des neuen Instituts wurde das fUrstli
che Haus in der BellevuestraBe bestimmt, wo am 18. Oktober 1777 die 
feierliche Einweihung stallfand. 

Die Organisation der Einrichtung richtetc sich nach dem in franzosischer 
Sprache erlassenen Reglement vom 22. Mai 1779. Es bestimmte die Teilung in 
drei Klassen, die unter der Leitung eines vom Landeshcnn zu ernennenden 
Prasidenten und Vizepriisidenten stehen solhen. Die erste Klasse umfaBte neben 
den Direktoren und Professoren Ehren- und korrespondierende Mitglieder, einen 
st:indigen Sekretar und einen Schatzmeister. Lediglich die Direktoren und Pro
fessoren hallen das Rechl. Kunstwerke und die Fiihigkeit der SchUler zu beurtei
len, wozu auch die Entscheidung uber Preisverleihungen gehorte. Die zwei te 
Klasse war fUr Maler mit einer bestimmten fachlichen AusrichlUng vorgesehen, 
z. B. in der Portrat-, Landschafts-, Miniatur-. Pastell- und Emaillemalerei. Auf
schluBreich ist, daB auch Damen, die sich darin ausgewiesen hallen, der Zugang 
offenstand. In der drillen Klasse befanden si ch Personen, die ohne Maler oder 
Bildhauer zu sein. mit den Kunsten professionell zu tun hattcn ~ . 

Ein in den Akten uberliefertes Promemoria unterrichtet uns uber die 
.. Lokalitatenfrage der Akademie" in der folgenden Zeit' . Zuniichst wird Bezug 
genom men auf eine franzosische Beschreibung der Stadt Kasscl "Essai sur 
Cassel et ses environs" aus dem Jahre 1798: 

In der Belle vuestrq/Je trif]t man/erner das Haus der Academie del' Malerei, 
SClllplllr IIlld Archilektur'- Das rez de challssee (ErdgeschoB) elllhiill die 
Zimmel; in welcllen die Eleven ltnterrichtet werdell. und dell Saal, wo Ilach der 
Nowr gezeicJmet wirel. ill der bel-Etoge cIas Ausstellullgszimmer del' 
Concurrellzarbeiten. ill welchem auch die AU/Ilahmestiicke del' Mitglieder 
au/gehallgen sind. Ein (IIIderes Zimmer i.w /iir die Versammlungell der 
Academie bestimmt, in de.'isen Hintergrwlde sich ein Portrait des verstorbenen 
ullldgr(ifen (Friedrich 11.) als ill res Slif lers, IIIngebell VOII dell Sesselll del' 
Milglieder. befllldel. Dieses Zillllller h(ll eillell Plafolld (Deckengemalde) lIlil 
einem Stiick v. d. We/ff. unci .'ieine Wiinde s ind mil Meistenverken de la Vinci, 
Murillo. Veronese. Tizioll. Wouvermann, Rembralldl, Terborg, Claude. Potter, 
Rul}ellS //.S.IV. behallgell ... (Es waren dieses die 250 Bilder, welche die Franzo
sen aus Rucksicht gegen die Academie nicht nach Paris entfUhrten .) 
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Nach den Ausfiihrungen des erwahnten Promemorias war es iiblich. diesen 
Teil des Bellevueschlosses auch jetzt noch, d. h. 1872, al s Akademiegebaude in 
den Akten der Hofverwaitung zu bezeichnen. 

30 Jahre habe sich die Akademie - so das Promemoria - im BellevueschloB 
befunden, bi s ihr die fran zosische Zwischenherrschaft dieses entzogen habe. 
Nach delll Brallde des "Itell LalldgraJellschlosses (23.124. 11.1 8 11 )" lVII/de 
niimlich del' gall ze Complex des Bellevueschlosses, welcher durch dell Ank(ll{l 
eilliger Privalhiiuser Iloch vergrojJert HI(U; ::'11111 Unterkommen des KiJnigs 
l erome ulld .\-eines Ho!\'uwles ill Allsprueh gellommell, wobei eine 
Trallsloealioll der Aklu/emie in das Museum am Friedrichspllllze (Museum 
Fridericianum) slalrjand. Doeh wurdell illr hier Nur wenige Zimmer zar Velfii
gUlIg geslelll , was im Wider.Yprllche ",it dell grofiarligen P/iillen stand. die 
gerade damals der Kiinig l erome in betrefl del' Akademie hegle und die aliI 
eine wahrlwIle Iuxllriose Ausslattullg hinauslie/ell. Es .wllle ihr sogar eill 
Appendix durch eill in Rom Zll griilldelllles academisches PeJlSiOllllf /iir die 
lVeslphiilischeJl Kiinsller gegebell wert/ell . 

Mil der Reslauralioll des Kw.fiirslellfhul1ls elf ithr die Akademie einell aber
ma/igen Umzug, aber nieht eben so, dajf sie ill das ihr urspriillglich gesr([rete 
H{ws zuriickgekehrl wtire. Das lelZlere blieb vielmehr audl /orlwiihrelld der 
Hofven va/llll1g iiberlassell , und die Riiullle del' bel-Etage dielltell zur Ab/wi
lling der VO III Klllfiirslel1 Wilhelm I. prasidiertell Geheime-Raths-Sil:ullgell. 
",it Ausnahme von zwei Pieeell , ill den ell diejelligell Bi/tler del' Ga/erie all/ge
slellt wurdell , VOIl denen die Eleven del' Academie Copiell lll{lertigtell . 

Die Academie selbslfand ein Ulllerkommen in dem s. g. alien Kadettellhause 
(h illIer der katllOlischell Kirche), lInd zwar gemeillsc/wji/ich mil dem Ober
Steuer-Collegium. dessell spiitere Enveitenmg die Academie nOlhigle. wieder-
11111 auszuzielzell IInd 111it minder geeiglletell Riiumlichkeitell in dem Ober
neusliidter Rathlwllse Jiirlieb ZU ne/linen. All die Ubersiedelullg ill die.\-es 
~.iliidlische Gebiiude klliipfte sich VOIl IIllll eine llom{Ulellarlige Exislell Z de r 
Akademie. denn sie wurde VO Il da dem wechselvollell Schicksa/e der 
Pl'ivalJllielll e preisgegeben. 

Gegen das lallr 1836 wurde ihr vom sliidtischen Magislrate gekiilldigl. da 
dieser Ilach Abbruch des Allsttidter Ratlzhauses am Marklplatze das eillst Illlr 
der /rall zosischell Sllldlgemeillde zllslehellde Oberllellsriid,er RathllllllS j Ur 
seine eigelle Ven vallllng nOlhig halle. Die Akademie wallderte ill die 
gemielhele bel-Etage eilles am Hol/iindischell Thore Jl euerbaulen Haw-es. 11111 

schollllach Ver/au/von vier lahren einen Umzug in das inzwisehell hergeric/Z 
tele Hanllse/zsehe Haus am Sttindep/orz zu ha/tell. 

Wegen wllmgemessener Mielhsteigerullg verliejJ s ie dasselbe im lahre 1854 
und etablirte s ich in dem VO Il der wlldgraj1ichell Verwa/llUlg zu Rumpel/heim 
illr miethweise iiber/assenell MQI-slol/e ill del' FriedrichsslrajJe. worill sie noell 
ihr Unterkommen filldet, naclulem das Gebiiude in das Eigellfhwn des Sch!o.\·
sers Hijlke ktiuj1ich iibergegangen iSI. In Folge dieses Eigenl/wmswechse/s 
tralen aberfiir die Academie Il eue Calamitiiten eill . Nicllf nllr mufite sich so/art 
Zll einer Mielherhohlll1g VO Il 100 Talern verslllnden wertlen. atleh die AlIllehm
lichkeil, das H{ws al/ein zu bewohnell, gillg bald darau/ ver/orel/ , indem der 
neue Besilzer drei Slockwerke Qujbawe Imd ill dem ParlerregesehojJ eine illl 
Iwhen Grade storende MasehillemverkSla ff errichtele. 

Das Promemoria schlieBt mit einem Ausblick auf die Gegenwart. d. h. die 
Situation im Jahre 1872, ab. Positiv wird die von der preuGischen Admini stra
tion flir Kurhessen bewirkte Einrichtung der oberen Etagen des Wacht-
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gebaudes am Wilhelmshoher Tor zu Ateliers riir die Klassen der Malerei 
beurteil!. Dagegen sei die Aussicht aur die Uberlassung des gegeniiberliegen
den Staatsgebaudes fUr die iibrigen Akademieklassen unerriillt geblieben . AI
lerdings erOfrne sich die Moglichkeit, nach Fertigstellung des im Bau befindli
chen neuen Galeriegebaudes der Akademie ihr altes Domizil im Bellevue
schloB wiedcr einzuraumen. 

Fiir die bedrangte Lage der Akademie war vor allem das geringe Interesse 
der hessischen KurfUrsten an der Fiirderung von Kunst und Wissenschaft 
verantwortlich. Auch die 1835 errolgte Griindung des kurhessischen Kunstver
eins konnte dem im Biedenneier verharrenden Kasseler BUrgertum kaum neue 
Impul se verleihen. £ille a/le Stiillde IIInsc"lieJlellde lifTenllie"e Geselligkeit 
gab e~; II{CIlI. Ho/beamle. Slaarsdienel; Biirgerschafl bi/detellfiir .\'ich ge,\'Ch/os 
selle Gesellschqftell. ill del/ el/ mall sich ofl gellug mit AlIs/ClIId /clIIgwei/re ... Alle 
Bemiillllllgell. die Kill/sI aus den j7achen Kreisen mii}3iger Teellllterhalumg 
heraus:uhebell. sc:heilerlen an der tei/nahms/osen Zuriickgezogenheit der 
oberstell Behorde w. 

Der 1840 zum Akademiedirektor berurene Ludwig Sigismund Ruhl " - er 
hatte in seiner Jugend enge Beziehungen zu Eichendorff. Platen, Fouque und 
Arnim unterhalten - konnte trotz unbestreitbarer Talente seine Rerormplline 
zur Verbesserung des KlInstinstituts nicht verwirklichen, Dabei stand ihm auch 
seine reizbare Nmur im Wege. die ZlI haufigen Reibungen mit den Professoren 
fUhrte. Er wurde im Laufe der Jahre immer mehr zum romantischen Sonderling 
mit schriftstellerischen und philosophi schen Neigungen, der den Errordernis
sen der Wirklichkeit nicht geniigen konnte. Be i dem letzten Kurfiirsten Fried
rich Wilhelm, einem Sonderling anderer Art. fand er keinen Anklang, weil 
dieser seine Gunst cher dem Theater zlIwandtel2 . 

DaB die Ka.~se l e r Akademiefrage bereits kurz nach der Annexion KlIr
hessens in der Offentlichkeit di skutiert wurde, belegt ei n von Oberbiirgermei
sI er Nebelthau verfaBter Artikel in der Hessischen Morgenzeitung vom 21. 
November 1866. Darin bemangelte er das Ausbleiben von Reformvorschlagen 
seirens der zur Reorgani sation der Akademie berufenen Kommi ssion. Nebel
Ihau sah eine entscheidende Ursache fUr den Niedergang der Akademie in der 
Un:ugiil1g/ichkeil der grofien w/d se/tenell Schiilze der Bi/derga/erie und des 
Museums. Dent hobe zwar die preufJische Administratioll obgeholfen. die 
Itll zureiche1lde und wahrhaft u1Hviirdige Rdwnlichkeit. ill del' sieh dieses 
KUl1stil1SlilUl wie in e{l1er Za:angjjacke bis/cmg bewegell mujJte. besrehe aber 
rorl. Man kiinne die an die Akademie zu stellenden Aufgaben leichl prazisie
ren, weil diese denen der Kunslschlllen in DUsseldorf. Weimar u,s.w. entspre
chen wUrden, Je ein/acher das Programm. deslo sicherer del' El[olg. Mall 
fasse e il/e Eillrichllll1g 111.\' Allge. we/che sich In E/emelltar-. mill/ere IIIU/ obere 
K/a.Hen gliederr, Der Unterricht ill der erstgel1cl1IllIell e rstrecke sich allf das 
ji'eie HClIld:eicJlllel1 1111 weileslen Sinlle als del' allell verschiec/el1 el1 KllIlSI 
/iicherll gemeinsamen Grllnd/age, weshalb auch hier allf die AbrichlUl/g naeh 
eillem be,\'timmtell Zie/e noch keille Riicksichl ZU lI ehmell iSI. An diese 
E/ementark/asse hiille sich .mdann eine VorbereilUlIgsk/asse allZlIschliefien, 
we/cITe ieh als die mill/ere bezeichnet hobe und we/che a/s die w1fere Stufe des 
beginnellden KWl,\'fullterrichts ZU betrachten iSI .. , Mall hat ,vich diese/be ill 
VerbillduJlg 111it einem wohleingerichlelen AllIikellsaa/e Zll del1ken. denn das 
Zeicllll en 1/ach dem Rundell ;,\'( dabel die Hauptsache. Daneben liiuft das 
Sflldiu111 de ,. Gewalldung. del' AIlGlOm;e, der Lehre VOIl dell Verhii/tnissell des 
mellschlichen Ko rpers. der Perspective und de l' e rsten E/emente des archi-
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teklOnischell Zeiclmells, bestehelld ill der Lehre VOII dell Siilllellordllllllgell. Als 
z,weite Abtheiltmg dieser Klasse wiire der sogell(ul1Ile Aklsaal ;:,u be traclueJl , ill 
welchem vorzugsweise ill (Ien Willterabe"dell lIach lebellllell Model/ell ge
zeiclmet und model/irt winl. Dieses Studill", ... be;:,eiehllet alleh heute /loch 
gewissermafJell llen Hiihepul1kl desjenige/l , was e ine Akallemie a ls Lehrallsta lt 
zu lehre" vermag. Vortriige iiber KUllstgesehiehle habell die gei,\'tige AW'bil
dUllg del' SeMi/er dieser VorbereilUllgskla.uell :u pinlern ... Zum besonderel1 
praklisehell KUl1stul1terrichte wird ersl ill dell Kla.uell iibergegallgel/, die a ll! 
das Syslem de l' Meisler-Aleliers gegriindel /fI lll ill e ill e "iihere Be;:,iehung lIlil 
dem Stul/ium alii del' Bildergalerie IIl/d in dem Museum :u b rillgell ,\·illd. Da.fi iSI 
so : iemlieh al/e.\', was eine KUllstakademie ihrell SeMi/em :1( bielell vermag. 
Weil das Kasseler Institut auch den Charakter e iner Kunstgese ll schaft habe. 
mtiGten auswartige Ktinstler auf Grund ihrer Leistungen zu Ehrenmitgliedern 
unter Verleihung des Professorentitels und eines Gehalts ernannt werden. Nur 
so konne aus Kassel wieder eine wahrhafte Kunst s t ~itte gemacht wcrden. Hier 
sci noch manches nachzuholen, weil die bi sheri gen ungunsti gen Verhaltnisse 
cs einer Reihe von ausgezeichneten hcssischen Kunstlern nicht erlaubt hatten. 
sich in ihrer Heimat niederzulassen13 . 

Der Appell Nebelthaus traf beim preuBi schen Admini strato r von Moeller 
auf positi ve Resonanz. Am 19. Marz 1867 erstattete er dem Kultusministerium 
in Berlin ei nen umfassenden Bericht Uber d ie Beschaffe nheit der Kasseler 
Akademie, wobei er auch Mangel nicht verschwieg. Dabei bezog er sieh auf 
das am 12. Dezember 1838 erlassene Regulati v fUr die .. Akademie der bilden
den Kunste zu Cassel", welches Iloch jet: t die Grlllllllage !ilr die Ve /fassll"g 
lllld Vel1vallllllg del' AlIsllllt bildet. Diese soli gleichzeitig cine KunstlehranstaIt 
und eine Kunstgesell schaft sein . Alle ihre Mitglieder - o rdentliche. auBeror
dentliehe oder Ehrenmitg lieder - werden vom Landesherrn ernann!. Zu den 
ordentlichen Mitg liedern geho re n auBer den Lehrern des Instituts der Hof
maler von Rohden'-l und der Direktor Bcndcmann ' ~ in DUsse ldorf. AuBcror
dentliche sind Grar Wilhelm von Hessenstein . der Kasseler Tupetenfabrikant 
Arno ld. GroBherzogin Marie von Mecklenburg-Strelitz und Herzog in Marie 
von Sachsen-Meiningen-Hildburghausen . Die Leitung der Akademie liegt in 
den H'inden eines Ko llegiums. das aus dem DireklO r. e ini gen weiteren Mitglie
dern und dem Sekrettir besteh!. Der Unterricht hat alle Zweige der bi ldenden 
KUnste zum Gegenstand. d .h. Zeichnen. Malere i. Bildhauerei und Stempe l
schneider-, Kupferstecher-. Holzschneide- und Baukuns!. Hinzutre ten Farben
lehre, Opti k. Perspekti ve und die Theorie der scho nen KOnste. Der Unterricht 
ist unentgeltlich. Jeder In Hinder. der mindestens dus zwtilfte Lebensjahr vo ll 
endet und die ersten Elemente des Zeichnens kenn!. ist zur Aufnahme berech
tig!. FUr die Unterhaltung des Instituts haben die kurhessischen Landstande 
jUhrlich 5700 Taler festgesetz!. Dem Lehrkti rper geho ren gegenwtinig an: 

I. Geheimer Hofrat Ludwig Sig ismund Ruhl als DireklOr. 

Gehall: 900 Ta /erjiihr/iclz. IlI jiillgerell Jllhrell eillll icl111ll1begaiJler KiillSI
ler. hat er spiiter del' Ausiibullg de l' Ma /ere; gall: el1lsagt Will ,fieh lIIil 
lilerariJchel1 Arbeitell besehiifligt. Zur Le illlllg eill er solehen AI/stall !ehlt 
ilull vor aI/em die Fiihigkeil, Lehrer w ul Sehii/er ~u sieh herll ll: u:.iehel1 und 
EinjlufJ au! dieselhen :u gewillll en. Seine Thiitigkeit beslehl deshalb alfeh 
seit Jahren l ast Illtr in fo rmeller ErledigulIg de l' administrati vell Gesehii},e: 
er selbst errheill keil/ el/ Unlerricht. WIt! von eil1em E;,!ITt!fJ all! die 
ErtheiiLmg des UlIle,.,-iehles dure/z die Lellrer ist lVellig bemerkbm: 
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2. Professor Friedrich Wi Ihelm Milller" . Gehalt: 500 Taler. Er erteilt allein den 
Unterricht in alien Zweigen der Malere i. Sein Unterricht ist befriedigend, 
wurde a llerdings d"reil dell Ver.\·cill"j3 der Bildergalerie !iir die Zoglinge 
behindert. Seine Schwerpunkte sind die Hi storien- und Portratmalerei , wlih
rend ihm die Landschaftsmalerei ferner liegt. 

3. Carl Christian David Aubel 17
• Professor se it dem 24. Apri l 1832 . Gehalt : 

400 Taler. 
4. Theodor Conrad Aug ust Brauer, geb. 1799" . Gehalt: 400 Tale r. Aubel und 

Brauer erteilen Unterricht im Zeichnen, Brauer auch in der Perspekti ve. Den 
Lellrernfehlt die Cobejost gOllzlich, dell Zeichemlllterricht zur Bi/dung des 
kiillstlerischell Ge,w.:lu1/oeks der SeMi/er ZII verwerthen; sie beJcllriillken 
sieh auf ErzielulIg e ill er meehanischen Ferligkeit im Noehbilden, Alrer wie 
louge Gewollllheit ill dieser Art des Ullferrichtens lossen eine Anderung 
ihrer Methode nicht mellr en varten. 

5. Georg Koch". Beauftragt mit der Aushi lfe im Zeichenunterricht. Gehalt: 
350 Taler. Er ist vor allem bekannt durch seine Nachbildungen Raffaelscher 
Gem'i1de, u.a. der "Madonna della Sedia" und als ausgezeichnete r Kreide
zeichner. Es liegl aber ill de l' Na tllr de l' Saehe. daft ein solcher Specialist ZlIr 
Erlheilllng des Zeiehellunterrichts als eilles a//gemeinen Bildlll1g.wnittels 
lIiellt geeignet ist. 
Angesichts der ungenilgenden Beschaffenhe it des Lehrko rpers schlug 

Moeller dem Kultusmini ste rium den Kasseler Maler Eduard Stiegel ' · als neue 
Lehrkraft vor. Dieser se i fUr den Unterricht in der Elementarklasse besonders 
geeignel, weil er im Zeichenunterrieht seine Lebensaufgabe sehe und diesen 
nicht - wie mane her freie Kiinstler - als Last empfinde. Den konstrukti ven Teil 
der Architektur konne der Oberhofbaumei ste r Heinrich von Dehn-Rotfe lser" 
Ubernehmen. Er habe die Herausgabe der "Mitte lalte rlichen Baudenkmliler in 
Kurhessen", Casse l 1864, vorzugswei se gele ite t und die Erkliirungen zu den 
Abbi ldungen geliefert. Nach Moelle rs Wunsch sollte die zweite Lehrerstelle 
fUr Male rei mit dem in Dilsseldorf wirkenden August Bromeis" besetzt wer
den . Mit RUcksicht auf dessen Ruf als Kilnstler habe er von der Einziehung 
weiterer Nachrichten iiber ihn abgesehen. 

Erst am 26. Februar 1867 lag der von Nebelthau dringend erwartete Bericht 
der Kommission Uber den Z ustand der Akademie vor. Danach entsprach diese 
in mehrfacher Hinsicht nicht den Anforderungen des Regulativs von 1838. Als 
nachte ili g habe sich die SchlieBung der Bildergalerie fUr die in der Ausbildung 
befindlichen Ki.instler erwiesen. Wichtige Lehrf1icher wie die Bildhaucrei sei
en seit Jahren unbesetzt geblieben, und wegen der ungenUgenden Qualitlit des 
Zeichenunterrichts habe die Anstalt den C harakter einer Zeichellschllle der 
g(lII ~ gewolmlichell Art erhalten. Naeh und nach sei alles Leben aus der Anstalt 
entschwunden. die in manchen Zweigen des Unterrichts nicht mehr den Na
men e iner Kunstakademie verdiene. Als e inziges Faeh sei die Malere i gut 
vertre ten. Aber auch hie r mlisse man die Qualitat der Lokalitaten bemangeln, 
die den bescheidensten Ansprlichen an Malerate lie rs nicht genligen. Als Abhi l
re sehlug die Kommission die Einrichtung von Malerateliers im obersten 
Stockwerk des ehernaligen Wachthauses am Wilhelmshoher Tor vor. Sie emp
fahl, kiinftig bei der Aufnahme von Elementarschtilern einen beslimmten Grad 
VOll Fertigkeit im Zeiclmen zufo rdern lmd eine bessere Einteilung de l' Zeichen
klassen nach cinem festen Lehrplan vorzunehmen. Vor allem das planmaBige 
Vorrueken aus einer niederen in die .hohere Klasse mi.isse gewahrleistet sein . 
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Einen ersten wichtigen Schritt zur Reorgani sation der Kunstakademie sah 
Moeller in der Pensionierung Ruhls und in der Berufung eines geeigneten 
Nachfolgers, der den Vorsitz im Lehrerko llegium libernehmen konne. wahrend 
die Geschiiftsfiihrung i. ~ den Hlinden eines Verwaltungsbeamten liegen solle. 
Unverzichtbar sei die Uberlassung des obersten Stockwerks des Wachthauses 
am Wilhelmshoher Tor an die Akademie, das indes vom " Konig lichen GraBen 
General stab" beansprucht werden. Damr spreche. daB di eses Gebiiude das 
einzige freistehende sei und durch Refl ex lichter der gegenliberstehenden Ge
btiude nicht beeintrlichtigt werde. Mit seinen Argumenten konnte sich der 
Ziviladministrator in Berlin durchsetzen. Bere its im Mai 1867 wurde n die 
genannten Lokalit ,iten der Kunstakademie liberlassen, die dadurch ihre Raum
not etwas lindern konnte. 

In Moellers Planen hatte nun die Bildung ei nes Direktoriums aus dell 
vorZiiglichell Lehrem unter dem VorsilZ eines hjjheren Venvaltullgsbeamlell 
konkrete Gestalt angenommen. Dieses Gremium sollte fU r die artisti schen 
Angelegenheiten und die geschaftli che Verwaltung des Kunstinstituts zustan
dig sein. Hieraus konne man den gleichen Nutzen ziehen wie d ie weit groBere 
Dlisseldorfer Akade mie aus der kollegiali schen Verwaltung durch zwei Behor· 
den. Kunftig solle ein Honorar fUr den Besuch der Akademie erhoben werden. 
das sich in seiner Hohe nach dem der Hanauer Akademie richten und Defizite 
in der Besoldung der Lehrkrafte beseitigen konne. 

Die Akten erhellen, daB besonders Ruhl mit dem Vorgehen des Oberpras i· 
denten nicht ein verstanden war. In seiner an das Kultusministerium gerichteten 
Beschwerde hieB es. Moeller habe ihn be i der Besichtigung der Akademie mit 
folgenden Worten empfangen: Sie stehen einem sehr verkol1lmenen Il1stilll t vor 
und lw/tell , wie m;r gesagt wurde. die Kiillst/er f ar die llllgliicklichstell Mell 
sehell . Daraus habe er, Ruhl , den Schlu B ziehen mlissen, daB der preuBi sche 
Administrator liber seine (Ruhl s) Stellung zur Gesellschaft ebenso fal sch wie 
liber seine Dienstverh ii ltn isse unterrichtet gewesen sei. Ruhl sah in Moellers 
Planen keine durchgreifende Reorganisation. sondern nur eill ige AIIJstel/ullgel1 
im Nebensdchlichell . M an wolle ihn al/ein flir Gebrechel1 veralltH'on /ich 
machen. deren Heihmg zu llntem ehmell sich doch keills der naciJ eillander 
fa /gellden Millisteriell getrall t hat. AbschlieBend betonte er, es konne SeineI' 
Majesttit (= der Konig von PreuBen) nicht l11ohlgeJal/en. Well l1 dell Dienern ll lld 
Unterthallell der lieu erworbenen Lalldestheile del' Ubergallg ill ihr ll elleS 
Verhiiltnis alme Noth durell brusque Formen selnvierig gemacht werde13. 

Die Bemerkungen Ruhls machen deutli ch, daB der Obergang Kurhessens an 
PreuBen ke ineswegs immer ohne Bruch erfolgte und be i manchem alten 
Staatsdiener Ressentiments erweckte. Nur bedingt triff! zu, daB Kassels Auf
blUhen nach 1866 lediglich der Einverleibung in PreuBen und dessen 
Verwaltungsmethoden zu danken sei, weil auch nichtpreuGische Stadte in 
dieser Zeit - var allem bedingt durch die zunehmende Industriali sierung - ei nen 
auBergewohnlichen Aufschwung nahmen. Ein wichti ger Faktor war die 
Reichsgrlindung 187 1, die die Grundl age fUr die sich entfaltende Wirtschafts
kraft Deutschlands schuf und die rasche Entwicklung Kassels zur GraBstadt 
beglinsti gte. Daran hatte auch das Kulturl eben Antei"'. 

In der Kabinettsordre vom 7. September 1867 genehmigte Konig Wilhelml. 
die von Moeller vorgeschlagene Neuorganisatia n der Akademie der bildenden 
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Ktinste zu Kassel und verfiigle die Erhebung eines mdfligell HOllorars von den 
Zog lingen def A nstalt . Wenige Wochen spater wurde Ludwig Sigismund Ruhl 
bei g leichzeiliger Verleihung des ROlen Adlerordens Driller Klasse in den 
Ruhestand vcrsctzt. was auch nach auBen hin den Beginn einer neuen Ara 
signalis ierte. Mit def Berufung def Lehrer bzw. Professoren August Bromeis 
und Carl Hassenpnug2\ eines Sohnes des frUheren kurhessischen Staatsmini
Slers Hails Daniel Ludwig Hassenpflug. kamen zwei gebtirtige Hessen an die 
Akademie. was in Berlin als Konzession an das LandesbewuBIsein der Kur
hessen verstanden wurde. Im Falle Hassenptlugs soli le aueh das Unreehl 
wieder gutgcmacht werden. das diesem dUTch sein 1856 van KurfUrst Friedrich 
Wilhelm abgelehnles Ansle llungsgesueh - bedingl dureh den Unwillen des 
Landesftirsten Uber seinen einst allmachtigen Minister - widerfahren war. 

Wieder in Gebraueh kam nun die Ausgabe von Preismedaillen der Akade
mie an besonders verd ienle SehUler, die von Landgraf Friedrieh 11. e ingefUhrt 
und vom lelzlen KurfUrslen eingeslellt worden war. Wegen Unbrauehbarkeil 
de r aus der Zeil Friedriehs 11. slammenden Slempel wurde die Pragung der 
Medaillen be i der Konig liehen MUnzdireklion in Berlin vorgenommen. wobei 
an ihrem Rand die Bezeiehnung "A kademie zu Casse l" eingepragl wurde. 

Dureh die Ernennung des seil 1832 an der Kunslakademie wirkenden Fried
rich Wilhelm MUlier zu m alteslen Professor - ihm wurde die Spezialaufsiehl 
liber den Unlerrichl derjenigen Lellrer Ubertragen, die nichl g leiehzeilig Mil
glieder del' Direktion waren, - suchte man bei alien Bri.ichen und Veranderun
gen eine gewisse Kont inuitat in der Tradition des Kun stinstituts zu bewahren. 

Mil dem Einlrill von Dehn-Rolfelser, Sliegel. HassenpOug und Bromeis in 
das Lehrerkollegium der Akademie halle dieses in kurzer Zeil sein Gesichl 
gewandelt . Nun konnte das Institut eher die Aufgaben wahrnehmen. die man von 
ihm in Berlin erwartete. Dazu gehorte auch die Bewi lligung von Stipendien fUr 
Reisen verdienler Eleven der Akademie in Frankreich und Italien. Als ersle 
kamen Wilhe lm Menzlcr - er wirkle seil 1872 in MUnchen -, Ludwig Claus und 
Heinrich Dorger in den GenuB der neuen Dotation. Weitere untersti.itzte junge 
Kiinstler waren der Zeichner Emst Koch. ein Sohn des Lithographen Georg 
Koch. del' Bildhauer Hermann Schade, der Arehilekl Albert Mallhei und die 
Maler Frilz Grebe und Bernhard Ziekendralh. Gerade die Werke der beiden 
letzteren sollten spater auf groBeren Ausstellungen haufig zu sehen sein. 

DaB Oberprasidenl von Moeller aueh fUr die unleren Chargen eintral, zeigl 
sich in se iner wiederholten Verwendung fUr den Akademieboten Jacob 
Kramm. dem sehlieBlieh eine Gehallserhohung von 195 auf 250 Taler zuge
standen wurde. 

Wichti ge Ereignisse in der Geschichte der Akademie waren zu Beginn der 
I 870er l ahre die Verleihung des Professorenlilels an Eduard Sliegel und die 
Berufung des in Kassel geborenen l ohann Eduard Ihleo" zum Milglied des 
Lehrkorpers. EineAuszeiehnung Sliegels halle die Direklion der Kunslakademie 
mil dessen Erfo lgen im Unlerriehl der unleren und hoheren Klassen begriindet. 
Er habe in einer Abteilung seiner Zeichenklassen die Aquarellmalerei als neuen 
Unterrichtszweig eingefUhl1 und darin eine meisterhafte Technik entwickelt. 
Seine landschaftli chen Olgemalde hallen in der Offentlichkeil vielfach Beifall 
gefunden. was sieh aueh auf der lelZlen groBen Aussle llung in Berlin gezeigl 
habe" . FUr Ihlee spraeh. daB er wahrend seines langjahrigen Aufenthalts in 
Ital ien mil seinen Kopien klassiseher Werke. aber aueh dureh eigene Komposi-

l 
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tionen einen guten Ruf in Fachkreisen erlangt hatte und auch von der preuBi
schen Gesandtschaft in Rom empfohlen worden war. Er erhielt den Vorzug vor 
seinem Konkurrenten Carl Mackeldey - gleichfall s hessisches Landeskind" -, 
weil an der Kasseler Akademie das landschaftliche Fach in der Malerei bereits 
ausreichend durch Stiegel und Bromeis vertreten war. 

Den Akten ist zu entnehmen, daB nun an der Kunstakademie die Professoren 
Friedrich Muller, Bromeis, Hassenpnug, Stiegel. Aubel und Ihlee und als 
Hilfslehrer Professor von Dehn-Rotfelser, Bildhauer Heinrich Muller und der 
Lithograph Koch tatig waren. Zum Hilfspersonal gehbrten der RechnungsfUh 
rer Clobus und der bereits erwahnte Akademiebote Kramm . Haue das Institut 
auch durch die Gewinnung namhafter Persbnlichkeiten in der Kunstwelt an 
Ansehen gewonnen, so erwies sich doch die weiterhin unbefriedigende Raum
situation als groBes Hemmnis. Nach wie vor haue es im Hause FriedrichstraBe 
14 des Schlossermeisters Hblke sein Hauptetablissement. woWr ab 1873 jahr
lich 600 statt bisher 450 Taler Miete bezahlt werden muBten. Die Akademie
direktion sah sich auBerslande, irgelldeill allderes Lokal ill hiesiger Suult ::'11 
gerillgerem Preise zu miethel1. Die beengte Lage der Akademie JaBt sich darin 
erkennen, daB ihr laut Mietvertrag neben der bel-Etage nur drei Kammern und 
ein durch Lattenw ~inde abgetrennter Raum im Dachboden zur VerfUgung 
standen. Da half es wenig, daB sie das obere Stockwerk im Wachtgebaude am 
Wilhelmshbher Tor als Atelierraume benutzen konnte. Wichti g ware die Ein
raumung des Untergeschosses gewesen, das in kurhessischer Zeit die Wach
mannschaft und einen Torschreiber beherbergt hatte und in dem jetzt ein von 
der preuBischen Militarverwaltung eingestellter Kasernenaufseher logierte. 
Der mit dieser Angelegenheit befaBte Oberprasident Karl Christoph von Bo
delschwingh sagte zwar in dieser Frage seine Unterstfitzung w. lehnte aber den 
Antrag auf Uberlassung des gegenuberliegenden Wachtgebaudes mit der Be
grundung ab, dieses werde fUr das Provinzialschul - und das Medizi nal
kollegium benbti gt. Durch prakti sche Einteilung des Unterrichts und alternie
rende Benutzung der Lehrzimmer kbnne di e Kunstakademie den Raummangel 
einigermaBen beheben2

'.1 . 

Ein Ausweg aus der verfahrenen Situation konnte nur durch die Verlegung 
der Akademie in ihr altes Domizil im BellevueschloB erreicht werden. Damit 
muBte aber bis zur Fertigstellung des neuen Gebaudes der Gemtildegalerie 
gewartet werden. DafUr waren allerdings umfassende bauliche Veranderungen 
erforderlich, um den Malerateliers und Zeichensalen das nbtige Licht zu 
geben. Diese Mbglichkeit hielt man in Berlin eher fUr realisierbar als den 
Vorschlag Bodelschwinghs, ein eigenes Akademiegebaude in unmiuelbarer 
Nahe der alten Bildergalerie zu errichten und diesem durch den Abbruch des 
Seitenllugels des Bellevueschlosses die erfo rderliche Helli gkeit zu verschaf
fen. Neben dem Kultusmini sterium schalteten sich nun auch das Handels- und 
das Finanzministerium in die Di skussion urn die kUnftige raumliche Unterbrin
gung der Kunstakade mie ein . Alle Mbglichkeiten. eine schnellere Lbsung zu 
finden als auf den Auszug der Bildergalerie zu warten. schei terten an der 
Erkenntnis, daB der Mal/gel al1 offentlichel1 Gebiiuden in hiesiger Sradr IlIld die 
Thatsache. daj3 die Behb rden aller Diellstzweige dadurch beellgt werelen. 
notorisch sei. Durch das Mieten von Pri vathausern lasse sich dem M angel nur 
un vollkommen abhelfen. Am wenigsten aber lassell sich solcl'le Lokale be
schajlell. welche gallZ besolldere Eillric /ttungen Illld eine den Zweckell del' 
AIIstalt genau GlIgepaj3te ulge erforde rn . 
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Auf Anordnung aus Berlin beriet der Oberprasident gemeinsam mit der 
Akademiedirektion uber den vorzunehmenden Umbau des Bellevueschlosses. 
Dabei mllBte er sich mit der darin untergebrachten FideikommiB-Verwaltung 
allseinandersetzen, die auf die Raume im ErdgeschoB unter der Hauptga lerie 
ni cht verzichten wollte, weil dort Mobel , Glas- und Porzellansachen des 
kurfiirst lichen Hauses untergebracht waren. Nach Meinung Bodelschwinghs 
stellte sich dieses Problem nicht , wei l die wertvollen StUcke leicht in den 
Schlossern zu Rotenburg. Fu lda oder Hanau gelagert werden konnten. Es sei 
daher nicht erforderlich, im Hauptgaleriegebaude durch horizontale Scheidung 
der Stile ein ZwischengeschoB zu schaffen, urn diese Gegenstande sachgerecht 
zu verwahren. Bei dem zu erwartenden Ableben des Kurftirsten werde ohnehin 
bald dariiber neu disponiert werden mU ssen. Schwieriger seicn die Herstellung 
eines Korridors zwischen den einzelnen Gelassen uod die Anbringung ncuef 
Heizanlagen. Am problematischsten sei die Einrichtung gutbeleuchteter 
Malerate liers und Zeichenstile, was am besten durch einen Neubau auf dem 
Areal des Bellevueschlosses bewirkt werden konne·" . 

Angesichts dieser Schwierigkeiten ist es kaum verwunderlich, daB die 
Lokalitatsfrage der Akademie zunachst weiterhin ungelost blieb. Sie muBte 
sich mit der Uberlassung des ganzen Wachtgebaudes am Wilhelmshoher Tor 
begnUgen, dessen UntergeschoB die Militarverwaltung inzwischen geraumt 
halle. Zu ihren damaligen Aufgaben gehorte nicht nur die Wahrnehmung des 
internen Lehrbetriebs, sondern auch die Mitwirkung an auswartigen kunst
geschichtlich interessanten Objekten, wofUr die Herstellung von Nachbildun
gen der Glaslllalereien in der evangelischen Pfarrkirche zu Hersfeld ein Bei
spie l is!. Dabei sollten die Studienbltiller des Marburger Architekten Schafer" 
als Vorlage dienen. Nach dem Bericht der Kasseler Regierung halle die Hers
felder Stadtkirche zehn zwei- und sieben dreiteilige Fenster, ill derell MaJ3-
werkell sich die prachtvollen. sellr bemerken.nverthen Malereien ill Reslen 
eillgeset:,t fir/den. 

Die Akten erhellen, daB auch in den folgenden l ahren die Arbeit der Akade
mie durch das Raulllproblelll nachhaltig gehemmt wurde. Neben der vollstan
digen Renovierung des Erdgeschosses im erwahnten Wachtgebaude wurde 
dieses auch von der An lage eines Trolloirs auf der linken Seite der Wilhelllls
hoher Allee in Mitleidenschaft gezogen. wirkte sich das doch auf den ill die 
Trolloirlil1ie einsprillgel1dell Place d'armes aus. der wegen seiner Defektheit 
einer Restauration bedurfte. Bei den vorzunehmenden baulichen Anderungen 
berief sich die Akademie auf das Gutachten des Professors von Dehn
Rotfelse ... der ihrer Direktion angehorte und durch den Bau der Gemaldegale
rie zu einer bekannten Personlichkeit in Kassel geworden war. Eingehend 
wurde Uber die Erneuerung der Freitreppe vor dem Wachthaus di skutiert . um 
den doni gen Raumlichkeiten den notigen Zugang zu verschaffen. Diese Arbeit 
sollte im Zusammen hang mit der StraBenregu lierung vorgenomlllen werden. 

Im FrUhjahr 1875 waren durch die Pensionierung Professor Friedrich Mul
Iers und des Landesdirektors von Bi schoffshausen zwei wichtige Posten in der 
Kunstakademie vakant geworden. Wie Bodel schwingh allsfUhne, sollte die 
erledigte Professur fUr Historien- und Genremalerei Illoglichst bald mit einem 
Ktinstler von anerkanntem Ruf wiederbesetzt werden . Dabei mtisse darauf 
Bedacht genom men werden, eine Personlichkeit zu finden , die neben der 
Akademieprofessur auch an der Direktion der Bildergalerie beteiligt werden 

• 
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konne. Diesen AnsprUchen konnten die Professoren Wilhelm Sohn)' . Carl 
Lasch)) und Carl Hoft''' in DUsseldorf und Professor Albert Baur" in Weimar 
gerecht werden. 

Die VorschHige des Oberprasidenten trafen in Berlin nicht auf ungeteilte 
Zustimmung. So hielt man es fUr bedenklich. dem kUnftigen Direktor der Kasse
ler Kunstakademie auch die Leitung der dortigen Gemaldegalerie zu Ubertragen. 
Die OberfUhrung der Sammlungen in das neue Galeriegebaude. die Reinigllng 
und Restaurierung der Bilder und die Erarbeitung eines wissenschaftlichen 
Katalogs seien Aufgaben. die ein sehaffender KUnstler neben der Leitung und 
dem Lehramt an der Akademie nieht erfUllen konne. Sohn komme fU r die Stelle 
nicht in Betracht. weil er erst vor kurzem an del' Diisseldorfer Akademie als 
Lehrer angestellt worden se i. Moglicherweise sei der Maler Professor Steffeck'6 
in Berlin bereit. die besagte Direktorenstelle zu Ubernehmen·'7 

Bodelschwingh White sieh von diesen Argumenten nicht liberzeugt. wei l 
nach seiner Ansicht die Aufstellung, Reinigung lInd Restauratiol1 von Gemal
den in die Kompetenz des Inspektors und Konservators der Akademie fielen. 
Dem Inspektor konne die Admini stration des Institut s nicht allein Ubertragen 
werden . Flir die Bildergalerie mlisse ein neues Verwaltungsorgan geschaffen 
werden. weil die dafUr jetzt zustandige Generalverwaltung des kurfiirstlichen 
Hausfideikommisses Anfang 1876 aufgelost werde. Entweder sei e in e inze lner 
sachverstandiger Klinstler mit der Direktion ZlI beauftragen oder man mlisse 
diese Aufgabe einer Kommission iibertragen. der ein Verwaltungsbeamter lInd 
ein oder mehrere KUnstler angehoren. Nieht befUrworten konne er die Bewer
bung des Kasseler Malers Merkel" , der zwar ei n geachteter KUnstler sei. aber 
den Unterricht in der Olmalerei nieht Ubernehmen konne. FUr dessen spezielle 
Facher Kompositionslehre und Aktzeiehnen sei ei ne besondere S telle an der 
Akademie nicht vorhanden. Die Moti vierllng seines BewerbllngsgeslIchs mit 
der von ihm Ubernommenen Ausschmiickung des Galeriegeblludes konne 
nicht entscheidend sei n. NachdrUcklich sprach sich Bodelschwingh fiir die 
Beibehaltung der ko llegiali schen Struktur der Akademiedirektion aus. wei l 
administrative Geschllfle von Klin stlern nicht mit der nOligen Genauigkeit lInd 
Gewandtheit besorgt wUrden. Auch bestiitige sich del' a lte Erfahrungssatz, dq/3 
Kiinstlel; empflndlich \Vie sie s;,u/, sich lieber eil1em Collegium als eillelll 
einze/llell Collegen fIIl ferordl1el1 . Wicht ig sei die Gewinnung eines IUchti gen 
SekretHrs, der kein subalterner Beamter sei lInd dessen herallsgehobene Stel
lung man der franzosischen Akademieeinrichtung entlehnt habe. Ihm fa lle die 
Reprasentation des Instituts zu. was .. bedeute. daB er bei feierlichen Gelegen
heiten in Rede und Schrift vor die Offentlichkeit trelen mUsse. Geeignet fUr 
dieses Aim sei der Kasseler Museumsdirektor Dr. Pinder. der allerdings seine 
Bewerbung davon abhangig mache. an der Akademie Vorlesllngen Uber Kunst
gesehichte halten zu dUrfen. 

Neben diesen Personalfragen befaBte sich das Oberpriis idiul11l11it der recht
lichen Stellung der Kasseler Akademie der bildenden KUnste . Nach se iner 
Meinung war sie ein selbstandiges Rechtssubjekl. wenn auch ihr Vennogen der 
VerfUgung des Staates ausschliel3lich unterworfen war. MaBgebend daflir sei. 
daB das orfentliche Reeht des vormaligen Kurfiirstentulll s Hessen alien staatli
chen Einrichtungen. die nicht fUr Zwecke des Statues genutzt worden seien wie 
Strafanstalten, Bergwerke und Gesllndbrunnen. den Status einer eigenen 
Reehtspersonlichkei t zugestanden habe. Durch die Ein verleibllng Kurhessens 
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in die preuBische Monarchie sei keine Anderung in diesen Rechlsverhaltnissen 
ei ngelrelen. Diese Auffassung scheint in Berlin akzeplien worden zu sein. weil 
ke ine Slellungnahme dazu in den hier belrachlelen Aklen uberliefen is!. 

Ein weiteres wichliges die Akademie belreffendes Anliegen war die Erlan
gung der slaall ichen Genehmigung zur Abnahme der Prlifung von Zeichen leh
rem. Zur Durchflihrung dieser Prlifung seien bereils 1863 die Kunstakademien 
in Berlin. Dusseldorf und Konigsberg ermachligl worden. Dieses Rechl musse 
auch das Kasseler Inslilul haben. das in der Zwi schenzeil in die Reihe der 
Koniglichen Akademien eingetrelen sei . Den meisl unbeminelten Zoglingen 
der Kasseler Akademie konne nicht zugemutet werden, ihr PrUfung im 
Zeichenlehrfach an einer auswiinigen Anslalt abzulegen. Dazu bemerkte das 
Kultusminislerium. man konne noch keine Entscheidung lreffen, weil die 
OrdmmM des Zeiehemmterrichts zur Zeit den Gegell stalld vielfacher 
BerarJllmgell unci En viigungeJl bildetl9. 

Weil sich die Beru fung eines Nachfolgers von Friedrich Muller langer als 
erwanel hinzog. eneilte Professor Ihlee neben seinem Zeichenunlerrichl auch 
den in Malerei. Die Geschafle des Sekreliirs nahm Augusl Bromeis inlerimi
slisch wahr. Er revidiene und ordnele auch die Bibliolhek und die Sammlun
gen. Ei nen Fonschrin bedeulele Anfang 1876 die Inslallierung einer Gasbe
leuchlUng im Gebaude am Wilhelmshoher Tor. Die hier entstandenen Koslen 
deckle die Akademie aus den Mehreinnahmen beim Schulgeld. 

Aufsc hluBreich iSl, daB sie an der Auswahl der in den vorllla/s kllrfiirstli
chell Sch/assem befindli chen Gemiilde und Kupferstiche beleiligl wurde, die 
einer anderen Verwendung zugefuhn werden sollten. Hier waren mehrere 
Objekle flir die Gemiildegalerie und die Kunslakademie vorgesehen. An eini
gen hessischen Familienportriils in den Schlossem zu Kassel und Wilhelms
hohe war der groBherzogliche Hof in Darmsladl inleressien . 

Uber die Schulerzahl der Akademie von 1872 bis 1875 und die Schulgeld
zahlungen gibl fo lgende Tabelle Auskunfl'o: 

Jahr Schulerzahl davon volles 

1872 102 60 
1873 107 64 
1874 120 67 
1875 11 6 63 

ermii Bigles 
26 
27 
27 
32 

kein Schulgeld 
16 
16 
26 
21 

Daralls iSl eine allmahliche Zunahme der SChlilerfrequenz zu ersehen. In 
Berlin nahm man daran AnsloB, daB mehr als der zehnle Teil der Eleven 
uberhaupl kein Schulgeld zahlte. Die Akademie begrlindele das damil. dafi 
e ine allzu grofle AII :.ahl VO ll SeMi/ern dell a rmeJl Bevolkenmgscltlssell tlnge
hOrte. Dafli r sei vor allem der inzwi schen ausgeschiedene Professor Muller 
veranlwonlich. der armen Jungen die Au fnahme nichl habe versagen wollen. 
Auch jelzl konne man das nichl lun und bine daher, die Schranke flir den 
Schulgelderl aB von 10 auf 20 Prozenl zu erhohen. AuBerdem solle den Sohnen 
der an der Akademie Uiligen Lehrer und Hilfslehrer freier Unlerrichl bewilligl 
werden. Das Kultllsministerillm entsprach diesem Gesuch mit der Einschran
kung, daB auch unler Einbeziehung der Sohne der Akademielehrkrafle kunflig 
nichl mehr als ein Funflel der Schuler von Gebuhren befreil sein soli le. 

Wegen der noch immer ausslehenden Besetzung der Slelle Muliers und der 
am I. Apri I 1877 erfolglen Pensionierung Carl Chri slian Aubels geslaltete sich 
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die Personalfrage der Akademie zunehmend prekiirer. Die Berufung des Mu
seumsdirektors Dr. Pinder zum Sekretiir des KunstinstilUts iinden e daran nur 
wenig, weil im folgenden Jahr der erfahrene Dehn-Rotfelser als Baurat nach 
Potsdam tiberwechselte. Besonders fUr Kassel war das e in herber Verlust. weil 
dieser mil dem Bau der neuen Bildergalerie sein Konnen unler Beweis geslellt 
halle. Unter den verbliebenen Lehrkriiften muGten besonders die Professoren 
Bromeis und Ihlee zusatzlichen Unterricht Ubernehmen. woflir sie eine zei tlich 
befristete Gehaltszulage erhielten . Es war das Verdienst der Akademie, in 
dieser schwierigen Lage nicht nur den Lehrbetrieb aufrechterhalten, sondern 
auch durch die Einflihrung neuer Facher wie der Anatomie erweitert zu haben. 
Weiterhin verlieBen immer wieder Absolventen das Kasseler Institut. die wie 
der Landschafts-, Genre- und Bildnismaler Adolph Lins - er wirkte in Dtissel
dorf und ste llte Bilder im Prager Rudolphinum aus - einen guten Ruf in der 
Kunstwelt erlangten. 

In Berlin gingen die Bemtihung weiter, geeignete Ktinstler fUr die vakanten 
Professuren in Kassel zu finden . Neben dem erwiihnten Mackeldey kam der in 
Mtinchen wirkende Historienmaler Carl von Binzer" ins Gespriich. Nach 
Meinung des neuen Oberpriisidenten Carl Ludwig August von Ende war jener 
aber nicht als Reorgallisalor eiller elwas verko11lmellen KUlIstakademie geeig
net, zumal eines seiner neuesten Bilder kUrzlich von der Berliner Jury abge
lehnt worden sei. Als sich Anfang 1879 herausstellte. daG bekannte Fachleute 
wie die Professoren Bauer in Dtisse ldorf, Lindenschmidt in Mtinchen und 
Scholz in Dresden nicht an einem Ruf nach Kassel interessiert waren. blieben 
als aussichtsre iche Kandidaten nur noch Professor Otto Heyden" in Berlin und 
Louis Kolitz'" in Dtisseldorf tibrig. Wiihrend sich Heyden auf seine LeislUngen 
in der Berliner Nationalgalerie und sein Bild "Apoll mit den Musen" bezog, 
war Kolitz vor allem durch seine Schlachtenbilder aus dem Deutsch-Franzosi
schen Krieg 187017 1 in der Olfentlichkeit bekannt geworden. Der Dtisse ldor
fer Akademiedirektor Bendemann rtihmte an ihm die Tiere der Elllpjilldllllg 
w u/ der SlimmulIg. aber auch seinen Charakter und FleiB. Nach M einung des 
britischen Generalkonsul s Crowe in Dtisseldorf verfUgte Kolitz tiber eine 
colosmle Arbeitskra!t und war ftihig, zwei Klassen zu dirigieren. Sei ne Kriegs
bilder und miinnlichen Bildnisse seien vonreffiich. Er. Crowe. g laube kaum. 
daG man fUr den Posten in Kassel e ine geeignetere Personlichkei t finden 
konne. Das beste Zeugnis ste llte der bekannte Oswald Achenbach sei nem 
Freund und Schtiler Loui s Kolitz aus. Dessen Technik der Malerei erscheine 
groGer als bei den meisten jungen Ktinstlem der Gegenwart . Alle Facher der 
Malerei kulti viere er mit derselben Leichtigkeil. 

Diese Referenzen verfehlten ihre Wirkung beim Kasseler Oberpriisidenten 
und auch in Berlin nicht. Das Schwarmen von Kolitz fUr Kasse l und das 
dortige ktinstleri sche Leben lielen hier auf fruchtbaren Boden. Auf Grund des 
ergangenen Patents Wilhelm I." beriefihn der Kultusmini ster am I. April 1879 
zum ersten Lehrer und Direktor der Kasseler Akademie der bildenden Ktin ste. 
Wenig spliter traten, gleichfall s aus Dtisse ldorf kommend. der Architekt Hugo 
Schneider" und der Genre- und Ponratmaler Joseph Scheurenberg" in den 
Lehrkorper der Akademie ein, womit der personell e Notstand behoben wurde. 
Beide waren profilierte KUnstler. Vor allem Schneider war in seinem Wirken 
eng mit Kassel verbunden . Seine bedeutendsten Werke waren der Lowen
brunnen am Friedrich-Wilhelms-Platz, der Aulbau der TOnne der Marti ns-
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kirche und der Bau der Lutherkirche. Seine architektoni schen Flihigke iten 
hatte er am Ausbau des Kolner Doms entwicke lt . Er ubemahm die Stelle Dehn
Rotfe lsers und leitete den Unterricht in der Perspekt ive. 

In diesern Zusarnmenhang mussen wir unseren Blick wieder au f die bren
nende Raumfrage der Kunslakademie richten, Fur ihre Zwecke war zunachst 
mit besche idenen Mitteln das untere Stockwerk des Wachtgebliudes renoviert 
worden . Daneben wurde der Pl an, das Institut ins Be JlevueschloB zu verlegen, 
intensiv weiterverfolgt. Schlecht ins Konzept paBte ein ErlaB, die ehemalige 
Wohnung der KurfUrstin Auguste (Gemahlin Kurfurst Wilhelms 11 .) im 
BeJlevueschloB unbenutzt zu lassen, was Kaiser Wilhe lm I. aus Pietlit gegen
uber seiner Tante verfUgt hatte. Diskutiert wurde in Berlin der Vorschlag des 
Kasseler Oberprlis idiums. den sogen . .,Bellevuepavillon" und den oberen Teil 
des BeJlevueschlosses fUr d ie Zwecke der Akademie einzurichten. Von diesen 
Planen war auch die dort wohnende Witwe des Oberjagenneisters von Baum
bach betroffen, der die Belassung der Dienstwohnung nur unter dem Vorbehalt 
einer anderweitigen Verfugung wgestanden wurde. Weil die Kosten fUr den 
Umbau der SchloBrliume nicht aus den Revenuen des beschlagnahmten kur
ftirstlichen Vermogens gedeckt werden konnten, ste Jlte man dafUr staatliche 
Mittel bereit. Zunachst mtisse aber - so das Finanzministerium - das Ergebni s 
der techni schen Revision der Pltine und An schl age abgewartet werden, 

Die Akten belegen. daB sich im Juli 1876 eine Veranderung in den Oberle
gungen der preuBischen Ministerien abzeichnete. M an hielt jetzt die Einrich
tung der von de r Gemli ldegalerie benutzten Raume im BeJlevueschloB - ihr 
Umzug in das neue Galeriegebaude zeichnete sich ab - fUr die Akademie fUr 
den besseren und bill igeren Weg, In einem ErlaB des Finanzministers Otto von 
Camphallsen hieB es. er habe gegell das ll eue Projekt, dos bisherige Hauptge· 
biiude der Gemiildegalerie an der FiinJfellsterstrafJe im Bellevueschlosse zu 
Cassel fiir die Zwecke der KUlIsw kademie daselbs f e illzurichtell , nichts zu 
erinnern und bewillige dell all! 13000 Ma rk bereellllelell Koslellbedarj als 
einmalige Mehrau.\'gabe fiir den niichs fen Swatshausha lf.\'-Ewr17. 

ach den Ausftihrun gen des Oberprlisidiums war das BellevueschloB keill 
eillheitliches Gebiiude, .wndern ein 1I11regelmiijJig geswltetes Aggregar V{)1l 

a lfmiih lich Zlisammengebrachtell herrschaftlichel1 und Privathiiuserll. Das 
musse bei alien Pl anungen in Betracht gezogen werden. Von den drei F1ugeln. 
die neben dem Pav ilion scheinbar ein groBes e inheitliches Gebaude bilden, 
stammen die beiden auBeren aus Stein erbauten aus lilterer Zeit und sind spliter 
durch einen Zwischenbau mit dem mittleren Flugel verbunden worden, Die 
Erdgeschosse der beiden auBeren Fltigel enthalten nur ka lte, fe uchte und 
dunkle Raume, die zum Bewohnen unbrauchbar und nur fUr iikonomische 
Zwecke verwendbar sind. Dagegen sind die oberen Raume besser fUr die 
Akademie geeignet. Die erste Etage des Mittelflugels bewohne - so das Ober
pras idiulll - der w r aufge losten General verwaltung gehorige Geheime Hofrat 
Rosenblath . Ihm sei die Dienstwohnung jedoch nur widerruflich zugestanden 
worden. In den darunter befindlichen Raumen habe die Leinwandfrau 
Bechstlid t. BeschlieBerin der Lein wandvorrate des kurfUrstlichen Hofes. e ine 
Wohnung. Fur beide Personen wurden si ch leicht andere Wohnungen finden 
lassen. so daB dadurch die AusfUhrung des Projekts nicht behindert werde. 
Schnelles Hande ln sei geboten. weil die Akademie nur im Wachtgebaude am 
Wilhe lmshoher Tor eini ge fUr die Malerei- und Architekturklassen geeignete 



Hartmann, Kassclcr Kun stakadcmie 177 

Roume besitze. Bei Niehtausflihrung des jetzigen Projekts werde der unbefrie
digende Zustand des Kunstinstituts unbestimmt Zeit andauern . Seine Verle
gung ins BellevuesehloB habe aueh den Vonei!. daB es sieh dann in unm ittelba
rer Nahe der neuen Gemaldegalerie befinde. 

Als im fo lgenden Jahr - 1877 - naeh dem Umzug der Bildergalerie in ihr 
neues Domizil die von ihr belegten Raume im Be llevuesehloB frei wurden. 
stellte sich ein neues Hindernis in den Weg. Nun muBle man sich mil dem 
Kriegsmini sterium auseinandersetzen. das die Lokalitaten fU r die Erweiterllng 
der Dienstwohnung des kommandierenden Generals des XI. Anlleekorps be
anspruehte. In der darUber gefUhrten Di skussion stellte sich das Finanzmini ste
rium auf die Seite des Oberprasidiums. das die Interessen der Z ivil verwaltung 
fUr vorrangig erkl iirt hatle. In Anbetracht der groBen Ausdehnung der Dienst
wohnung des kommandierenden Generals konne man das Bedii rfnis einer 
solchen Erweiterung nicht anerkennen, M an stimme indes dem Vorschlag des 
Oberprasidenten von Ende nicht zu, die Naturaliensammlung des Kasseler 
Museums im BellevuesehloB unterzubringen. Aueh die Aufstellung einer bota
nischen Sammlung komme dort nieht in Betrachr" . 

Trolz eines gemeinsamen Votums des Kultus-, Finanz- lInd Handelsministe
rium, in dem die Aspekte der Zivilverwaltung betOI1l wurden. hielt das Kriegs
minisrerium an seiner Forderung fest. Es kam zu einem wiederholten Aus
tausch von Argumenten. wobei die zivile Administration betonte. der kom
mandierende General habe keinen Ansprueh auf die besagten Ri;ume. weil 
diese ihm nie als Dienstwohnllng uberwiesen, sondern stets nur fUr Galerie
zwecke verwendet worden seien, In Anbetracht der langen Daller dieser Kon
troverse erfo lgte schheBlieh eine gemei nsehaft liehe Beriehterstattung der dar
an beteiligten Ressortminister an Wilhel m I. , der nieht als Deutscher Kaiser, 
sondern als Konig von PreuBen angesproehen wurde. Den SehluBstrieh unter 
diese Angelegenheit 109 eine am 19. November 1878 in Potsdam ausgefertigte 
Allerhoehste Ordre, die in den Akten Uberhefert ist"'. 

Danach sollten die beiden in Rede .\·tehenden Riiume durch eine feste M auer 
getrennt und aur die Militar- und Z ivil verwaltung verte ilt werden. Mit diesem 
Kompromi B hoffte man, dem BedUrfni s beider Seiten entsproehen zu haben. 

Die Kunstakademie hatte bereits am 15. Marz 1878 das ObergeschoB Uber 
dem groBen Saal der ehemaligen Bildergalerie bezogen. AuBerdem wurden ihr 
die bisher von der Domanenverwaltung als M agazinraume benutzten Lokalita
ten im ErdgeschoB des Bellevuesehlosses Uberwiesen. Im Juli 1880 wurde das 
dureh den Umzug fre igewordene Waehtgebaude am Wil helmshoher Tor fUr 
einen jahrlichen M ietzins von 600 Mark dem Valerliindischen Frauenverein 
Ubergeben. Dieser muBte sich dazu verpll ichten. keine ansteckenden Kranken 
aufzunehmen. Weil die Akademie nicht in der Lage war. die Ubernom menen 
Ruume aus eigenen Mitreln zu unterhalten, wurden ihr Zuschusse aus dem 
Baufonds der Domanenverwaltung in Aussieht gestelll. 

Hier stell t sieh die Frage, wie der Etat der Kunstakademie beschaffe n war. 
Eine Akte in der Repositur des Kultusmini steriums ermog licht Vergleiche 
zwi sehen den Jahren 1876178. 1879/82 und 1882/85'°: 

1876178 1879/82 1882/85 
::o'-"-:-~,-----,--
Ei nnahmenl Ausgaben Ei nnahmenl Ausgaben 

30260 Mark 
Einnahmenl Ausgaben 
33706 Mark 36030 Mark 
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Daraus ist ein lungsames Anwachsen des Etats abzulesen, das allerdings den 
gesteigerten Anforderungen an die Kunstakademie nur bedingt gerecht wurde. 
Die Einnahmen bestanden aus dem von den Eleven zu zahlenden Schulgeld 
und staatlichen Zuschiissen - aufZinsen von Kapitalien konnte nicht zuriickge
griffen werden -, auf der Ausgabenseite waren mit fast 50 Prozent die Besol
dungen und Remunerationen der Lehrkriifte der graBte Posten. Die andere 
Hiilfte entliel auf Aufwendungen zu akademischen und akonomi schen Zwek
ken . Daneben wurden allerdings bescheidene ZlIschiisse zu den Baukosten 
geleistet. Der Etat wurde nur scheinbar rechnerisch zur Deckung gebracht. In 
Wirklichkeit konnte der Lehrbetrieb nur mit weiteren staatlichen Zuwendun
gen aufrechterhalten werden . Ein Nachteil fUr das Kasseler Kunstinstitut war, 
daB es im Schatten alterer preuBischer Akademien wie in Diisseldorf und 
Ka nigsberg stand und den Vorsprung, den diese durch die langere Zugeharig
keit zu PreuBen hatten. kaum aufholen konnte. Das war ein entscheidender 
Grund. der es der Kasseler Ei nrichtung so schwer machte, Hihige Kiinstler als 
Professoren zu berufen. Hinzu kam, daB sich die Erwartungen. die neuen 
Lokalitaten im BellevueschloB und die EinfUhrung neuer Lehrfacher wie der 
antiken und mittelalterlichen Kunstgeschichte wiirden sich giinstig auf die 
SChiilerfreqllenz auswirken , nicht erWllten. Als st6rend empfand man auch die 
Konkurrenz seitens der Kunstgewerbeschule, in die viele Schiiler der Akade
mic iiberwechselten, urn dort ihr Zeichenlehrer-Examen abzulegen. Erst als 
1904 die Kasseler Akademie dieses Priifungsrecht erhielt, war dieser Nachteil 
behoben . Die immer wieder gefUhrte Diskussion iiber die Erhahung des 
Schiilerhonorars bot hier keinen Ausweg. So blieb nur die Hoffnun g auf die 
"Zugkraft" neuer Lehrkrafte. die allerdings sehr vage eingeschatzt wurde. 

Obwohl Kolitz in dem Galeriedirektor Dr. Eisenmann und dem Diisseldorfer 
Hi storienmaler Hennann Joseph KnackfuB" - er besetzte die vakante 
Professorenstelle nach dem Tode Stiegels - weitere befahigte Lehrkriifte gewann, 
waren damit die vielfaltigen Probleme nicht aus der We lt geschafft. AufschluB
reich ist in diesem Zusammenhang ein in den Akten tiberliefertes eigenhandiges 
Schreiben des Berliner Malers Anton von Werner" - er wurde vor allem durch 
seine Gemiilde " Kaiserprok lamation in Versailles" und "Berliner KongreB" 
bekannt -. in dem er si ch allerdings vergeblich fUr die Berufung des Miinchener 
Landschaftsmalers Heinrich Vosberg ( 1833-189 1) einsetzte. Dabei bezog er si ch 
aul' eine Empfehlung des Barons Rudolf von Buttlar in Fritzlar. 

DaB die Kunstakademie nach ihrem Umzug in die Raume der alten Bilder
galerie nicht attraktiver fUr die Offentlichkeit wurde, laBt sich aus den stagnie
renden Schiilerzahlen ablesen. Sie hatten sich von 1879 bis 1880 nur geringfii
gig von 48 auf 57 erha ht. fielen aber im folgenden Jahr auf den alten Stand von 
48 zuriick. Hinzu kam die Absage des Kultusministeriums, die Besoldung der 
ordentlichen Lehrkriifte auf den Durchschnittssatz von 3000 Mark jahrlich 
anzuheben . Im sachlichen Bereich muBten die Anschaffungen fiir die Biblio
thek unterbleiben . urn die notwendigen Ausgaben Wr die Modelle bestreiten zu 
ka nnen . Al s bescheidenen Erfolg konnte Kolitz verbuchen. daB die Stelle des 
Professors Hassenpflug auf 3000 Mark angehoben wurde, wahrend sich die 
iibri gen Lehrkrafte mit 2400 bi s 2800 Mark begniigen muBten" . 

Trotz dieser Einschriinkungen ging dank des unermiidlichen Engagements 
des Akademiedirektors Kolitz der raumliche Ausbau des lnstituts weiter. So 
erfolgten eine bessere Beleuchtung und Ventilation des Antiken- und Zeichen-
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saals, und die Bildhauer- und Malerateliers wurden moderni siert. AuBerdem 
wurden der Akademie zwei Zimmer der friiheren kurfUrstlichen Hofk asse im 
ErdgeschoB des inneren Flligels des Bellevueschlosses zur Einrichtung e iner 
Landschaftsklasse und von Ateliers fUr fon geschrittene Schtiler Uberwiesen. 
Alles das war jedoch nur der beriihmte Tropfen au f den heiBen Stei n und 
konnte den liberall sichtbaren RUckstand der Kasseler gegenUber der Dlissel
dorfer und Kiinigsberger Akademie nicht beseitigen. 

Wichtiger als das AkademieprobleOl war zu Beginn der I 880er l ahre die 
Frage, wohin die NaturaliensamOllungen des Kasseler Museums liberfUhrt 
werden sollten. DafUr kaOl das alte Kunsthaus oder das Dienstgebtiude der 
Katasterverwaltung im Steinweg in Betracht, das nach deren Umzug in das 
neue Regierungsgebaude frei wurde. Man entschied sich schlieBlich fUr die 
erste Miiglichkeit , weil der UOlbau des Katastergebaudes zu eineOl Museum zu 
kostspielig war. Durch die Verlegung der NaturaliensaOlmlung wurde der 
notwendige Platz fUr die Landesbibliothek im ersten Stock des Museums 
Fridericianum geschaffen, wo diese in Zukunft ihre Ble ibe hatte. 

Eine Aufstellung liber besonders befahi gte SchUler der Kunstakademie laBt 
erkennen, daB sie aus einfachen sozialen Verhaltnissen stammten. Ihre Vater 
waren u.a. Gerichtsboten, Schreiner und Schneider und in Kassel oder UOlge
bung ansassig. Dieses Bild dUrfte auch auf vie le andere Eleven des Instituts 
zutreffen und ein Beleg dafUr sein, daB gerade untere Bevii lkerungsschichten 
ein Reservoir fU r die Anstalt darstellten. Die Begrenzung auf Kassel und sein 
Umland zeigt, daB ihre Auraktivitat kaum Uber den kurhessischen Raum 
hinausging und nur selten SchUler aus weiter entfernten Gebi eten zum Kunst
studium in Kassel bewog. 

In Anbetracht dieser Situation ist es kaum verwunderlich, daB die im August 
1880 erfolgte Anhebung der Schulgeldsatze auf 40 Mark in der Elementar-. 60 
in der Antiken-, 80 in der Bildhauer- und 100 in der Ate lierkl asse die Vater 
vieler SchUler liberforderte. Im Hintergrund dieser MaBnahme stand das Be
streben, eine Angleichung an die Akademien in Dlisseldorf und Kiinigsberg zu 
bewirken, obwohl die Verhii ltni sse don anders beschaffen waren. 

Auch auf anderem Wege versuchte Kolitz, die ihm anvertraute Anstalt in 
den Griff zu bekommen. Dazu gehiirte der Entwurf einer SchUlerordnung, die 
nach langen Beratungen vom Kultusministerium Ende 1880 genehmigt wurde. 
Sie wurde bei C. Richartz in Kassel unter deOl Titel " Kiinigliche Acade mie der 
bildenden KUnste zu Casse!. Schtiler-Ordnung nebst Nachricht Uber Zweck 
und Einrichtung der Anstalt" gedruckt" . Ihre wichtigsten Punkte sollen im 
folgenden kurz referiert werden: 
I . Elementarklasse. Diese iSl die allgemeille Vorschule zu alien Ablheilltllgell 

lind nimml noch keine Riicksichl all! die besonderell KWlstfachel: Gegen
stand des Unterrichts sind freies Handzeichnen nach Vorlegeblattern , Ko
pieren von Haupueilen des menschlichen Kiirpers und ihre Nachbildung 
nach Gips mit Kohle oder Kreide. Die Aufnahme in die Elementarklasse 
berechtigt nicht zum Aufsteigen in die hiiheren Klassen. Dariiber entschei
det die Lehrerkonferenz auf Antrag des Ordinarius der Elementarklasse und 
auf Grund der von diesem vorgelegten Arbeiten des betreffenden Schlilers. 
Ein Schtiler darf nicht ltinger als zwei lahre in der Elementarklasse ble iben. 
Wenn er nach Ablauf eines l ahres seine Fahigke it fUr eine weitergehende 
klinstlerische Ausbildung nicht bewiesen hat, kann er entlassen werden. 
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2. Anli kensaa l. In ihm slehen das Zeiehnen naeh dem Runden, sowohl naeh 
der Al1like als aueh nach dem lebenden Modell , d ie Grundsalze der Gewan
dung. die Anatomie, die Lehre von der Proportion des menschlichen Kor
pers und der praklisehen Perspekli ve, arehilekloni sches Zeichnen und die 
Gesehichle der bildenen Kunsle im Millelpunkl. 

3. Malerschule. Sie umfaBI die Ableilungen der Figurenmalerei (Hislorien-, 
Genre- und Bildni smalerei) und der Landsehaflsarchileklur und Tier
malerei. Zur Vorbere ilung fUr die Figurenmalerei dienl die lechnische Mal
klasse. Del' SchUler beginnl mil dem Kopieren von Kopfen und gehl dann 
zum Malen nach cler Nalur und von ganzen Figuren liber. Dabei muB er vor 
allem das angeborene Talenl fUr die Farbe entwickeln . 

4. Kl assc fUr auslibende Eleven. Ihr gehoren Schliler an. die die An/age zur 
Elfilldll llg eigell er Compositiollell ulld die Fiihigkeit ZII selbsliindiger Aus
fib/illS ihre.\· KUllstfaches ill geniigelldem Grade bewiesell Iwhell . Sic erhal
len Gelegenhe il, an den Arbeilen des Lehrers le il w nehmen und eigene 
Auftriige auszufUhren. Beim Austritt aus der Klasse sollen sic ihren weite
ren Weg aus eigener Einsicht finden konnen. 

5. Bildhauersehule. Die SehUler so llen hier im Formen und AbgieBen in Gips, 
der Bearbeitung des M armors oder anderen Steins und im Punktieren von 
plaslischen Werken unlerrichlel werden. Die vorgerucklen Eleven fUhren 
eigcnc Arbeiten unter Aufsicht des Lehrers aus und erhalten Freislellen, 
sofern sie besonders begabl sind und sieh dureh FleiB und gule Fuhrung 
allszeichnen. 

Das Studienjahr begi nnl am I. Oklober und sehlieBI am 15. Augusl. 
Unlerriehlsfre i sind die zweile Auguslhalfle und der Seplember, die Zeil vom 
23. Dezember bis 7. Januar. zwisehen den Sonnlagen Palmarum und 
Quasimodogeniti lInd die Pfingstwoche. Aspiranten, die in die Akademie 
aufgenommen werden wollen, sollen ihre Sludien einsenden und dabei bemer
ken. we lche Arbeilen naeh Vorlegebl tillern, Gips oder der Natur geferligl sind. 

Aufschlu Bre ich sind die Beslimmungen, daB die SchUler die Arbeilsraume 
allch an Sonn- und Fe iertagen benutzen konnten, wenn sie die Erlaubnis des 
Klassenlehrers eingehoh und bei m Pede ll pro Tag und Of en 20 Pfennige 
bezahh hallen. In den Lehrsli len der Akademie waren das Rauchen und das 
Milbringen von Hunden verbolen. Daneben besland eine besondere Alelier
Ordnung, die alle Unordnungen und Unrege lmliBigkeilen slreng untersagle. 

DaB die neue Sehulordnung Resonanz in der Offenlliehkeil hervorrief, zeigl 
ein Art ikel in der Hessischen Morgenzeitung55 . Darin wurde der doppelte 
Charakler der Akademie als Kunsllehranslah und Kunslgesellsehafl unlerslri
ehen. Der KommenlalOr vermiBle die fruher angekundiglen kunslgewerbl i
ehen Lehrwerksllillen an der Akademie und zog daraus den SehluB, daB diese 
{Ill de,. UlIgullsI der iil ~/Jeren Verhiillnisse geseheilert seien. Kritisiert wurde die 
belrliehlli che Erhohung des Sehulgelds, das bedUrflige Sehuler noeh sHirker als 
fruher benachle ili ge. AbsehlieBend 109 man das Fazil. daB das Gedeihen der 
Akademie nicht allein von einem guten Lehrpl an abhtinge, sondern vor allem 
die Umsetzung von Worten in Taten wichtig sei. 

Nach der im Juni 1880 erfolglen Pensionierung Ihlees wurde bis w r Wie
derbeselzu ng seines Lehrsluhl der Lilhograph Koch mi l der Vertrelung beauf
lragl. Einell Te il des vakanlen Lehrbelriebs ubernahm der Landsehaflsmaler 
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Emi l Neumann", der 188 1 zum ordenthchen Lehrer an der Akademie berufen 
wurde und dort bi s zu seinem Tode 1903 wirkte . In einem Gutachten des 
Direktors Kolitz hieB es, Neumann erteile den Unterricht im La l1dschafts
zeicllnen llnd im Ma/ell naell der Natllr sowie dell Unterricht an Ate/ierschiiler 
mit grofJem Eifo/g. (Seill e) /iin gere Thiitigkeit als Lehrer mache illn besol1ders 
fiir die plidagogisclle Erziellllllg del' Jugelld geeignet. Wir haben es hier 
IUlllptsiichlich mil del' ErzieJum g von Kllaben von 14 Jahrell Il eben j llllgell 
Madchell Zll thull . 

Dieser Bericht ist ein weiterer Beleg dafUr. daB damal s schon Madchen an 
der Kasseler Kunstakademie unterrichtet wurden. Das ist vor allem bemer
kenswert, weil das Studium von Frauen an deulschen Universitaten erst nach 
1900 begann. 

Den groBen Verdiensten von KnackfuB wurde im Marz 1881 durch die 
Verle ihung des Professorentitels Rechnung getragen. Zur Di sharmonie in der 
Anstalt trug dagegen das gespannte Verhaltni s zwischen Kohtz und dem 
Akademielehrer Scheurenberg bei . Das Kultusministerium hielt es daher fUr 
erforderlich, e inen Kommissar zur Untersuchung der Streitigkeiten nach Kas
sel zu schicken. Diese hatten ihre Ursache in der Weigerung von Kolitz. 
Scheurenberg in der Hierarchie der Akade mielehrkrafte durch die Verleihung 
der Stelle von Bromeis aufrucken zu lassen. Scheurenberg warf dem Direktor 
we iter var, keine Damen unterrichten zu wollen. Diese seien alle in seine 
Klasse gekommen, wahrend Kolitz alle talentvollen mannlichen SchUler um 
sich versammelt habe. Der Direktor habe den Lehrern e ine Unterrichtsmethode 
aufgezwungen, die die SchUler dazu veranlasse. die Natur Ilicht mif eigellell 
unbefangellen Augell . sOllderll durch die Brille der frall z6sischell Vor/agell 
allzusehell. Auf diese Weise wurden nicht individuell angelegte Talente gemr
dert. sondern Manieristen erzogen,' was in der Kunsl und insbesondere bei 
Anfangern sehr verderblich sei. Er, Scheurenberg. wolle keine Lehr-Maschille 
sein , sondern halte sich fUr befahigt, auch ohne Anlehnung an fran zosische 
Vorlagen Schu ler auszubilden . 

Nach Meinung des Kasseler Oberprasidenten von Ende war Scheurenberg 
ei ne leicht gereizte, sensible Natur, die ihm aber viel sympathischer als Kolitz 
sei. del' durch sein herrschsiichtiges. briiskes. s ich iiberhebelldes Wesell vie /
fach AlIstoj3 errege. Abhilfe konne allein ein kunftiges Statut schaffen. das die 
Befugnisse des Direktors und dessen Stellung zu den Lehrern und Schulern 
genau regele. Die Reglements von 1779 und 1838 seien antiquiert und die vom 
preuBischen Administrator von Moeller im lahre 1867 getroffenen Anordnun
gen auBer Kraft gesetz!. Dieser Zustand sei nur ertriiglich, solange alle beteilig
len Personlichkeiten in Frieden und Eintrachl leben und sich von dem richtigen 
TaktgefUhlleiten lassen wurden" . 

In Berlin ergriff man aber Partei fUr Kohtz und vertrat den Standpunkt, daB 
die bek/agellswerthen SWrllllgen nur durch Scheurenbergs Auslritt , IU S dem 
Lehrerkollegi um beseitigt werden konnten. Der Direktor habe bi sher sein Amt 
mit Eifer und Erfolg ausgeubt und den Erwartungen hinsichtlich der Leitung 
der Sludien an der Akadernie entsprochen. Ein ncues Statul sei aber vonnotcn, 
das die Aufnahme und Versetzung der Schuler, den Gesamtstudienpl an, die 
Verteilung der Unterrichtsgegenstande und den Verlauf der Lehrerkonferenzen 
regele. Vor allem muBten die Willktir in der GeschiiftsfU hrung und taktlose 
Behandlung von Personen kunftig unterbleibcn. Urn so schrnerzlicher war es 
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fUr Scheurenberg, daB der weniger befahigte Professor Hassenpflug die Stelie 
von Bromeis erhielt. Dieser Entscheidung stimmte der Oberprasident mit den 
Worten ZU, es mac he e inen gunstigen Eindruck in der Offentlichkeit, wenn ein 
alre,. He.ue auf diesen Posten berufen werde. Das zeigt, daB um 1880 die 
preuf3ische Administration in gewissem Grade noch immer das alte hessische 
LandesbewuBtsein im Blickfeld hatte. 

Die Akten erhellen, daB Kolitz ungeachtet aller Proteste seinen "diktatori
schen" Kurs fortsetzte. In seiner Anrede an die Lehrer der Koniglichen Akade
mie der bildenden Kunste58, die programmati schen Charakter hatte. zeichnete 
er die Entwicklung des Instituts in den ersten drei lahren seiner Amtszeit nach. 
Nach seiner Meinung war das groBte Hemmnis fUr das Gedeihen der Anstalt 
der Widerstand der Lehrer gegen seine Anordnungen. Keine Ordnung in einer 
Geselischaft sei denkbar oh ne Unterordnung, eine Erkenntnis, die man an der 
Akademie nicht beachtet habe. Kein Minister sei imstande, die Ordnung vom 
Befehlen und Gehorchen aufzuheben. Nach dem jetzt gultigen Statut stehe 
dem Direktor alle Gewalt des Vorgesetzten zu. Er leite den Gesamtunterricht, 
kontrolliere die e inzelnen Klassen und treffe Entscheidungen, die von der 
Zustimmung der Lehrer unabhangig sind. Bedenken, daB sich unter diesen 
Verhaltni ssen kaum tuchtige Kunstler fUr die Akademie finden lieBen, musse 
er entgegentreten. Fur fjhige Leute sei nur die Sache entscheidend. Diese 
gedeihe a~er nur unter einer straffen Fiihrung. 

Diese AuBerungen entsprechen dem Geist des preuBi schen Obrigkeitsstaa
tes, und es ist daher kaum verwunderlich, daB sie in das 1885 erlassene neue 
Statut der " Koni glichen Kunstakademie zu Cassel" einflossen. Dieses 
schrankte die Befugnisse des Lehrerkoliegiums stark ein und schuf eine festge
fii gte hierarchische Organisation mit dem Direktor als Spitze59

. 

Wenn das Auftreten von Louis Kolitz im !nnern der Anstalt auch manche 
MiBhelli gkeiten hervorrief, so erwies es sich doch nach auBen als besonders 
erfolgreich. So nutzte er die Gelegenheit des Besuchs Kaiser Wilhelms H. 1891 
zur Entwicklung erster PIa ne fUr einen Akademieneubau. Dieser wurde 1908 
"in der ungestorten Stilie des Aueparkes im Pavilionsystem ebenso reprasenta
ti v wie praktisch" ausgefiihrt60, wobei er im Einklang mit den alteren Gebau
den Kassels die Stilformen der zweiten Halfte des 18. lahrhunderts erhielt. 

Angesichts des groBen Umfangs des Quelienmaterials beschrankt sich mei
ne Darstellung auf die ersten lahrzehnte der preuBischen Zeit. Es bleibt zu 
hoffen, daB auf Grundlage der Materi alsammlung Gunter Demnigs und einer 
umfassenden Auswertung der Akten einmal die gesamte Geschichte der Kasse
ler Kunstakademie behandelt wird. 
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