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Vorwort 

Kurz	  nach	  der	  Machtübernahme	  der	  National-‐
sozialisten	  Anfang	  1933,	  so	  erinnerte	  sich	  Hans	  
Feibusch	  später	  einmal,	  sprang	  während	  eines	  
Treffens	  des	  Frankfurter	  Künstlerbunds	  plötz-‐
lich	   ein	  Mann	  in	  Parteiuniform	   auf	  den	   Tisch,	  
schwang	  seine	  Reitgerte	  und	  schrie:	   „Du	  und	  
du	   und	   du	  …	   ihr	   jüdischen	   Maler,	   ihr	   könnt	  
nach	  Hause	  gehen	  und	  gerne	  eure	  vier	  Wände	  
anmalen.	   Aber	   ihr	   werdet	   nie	   und	   nimmer	  
mehr	  etwas	  öffentlich	  ausstellen.“

Auch	   wenn	   Feibusch	   sich	   zunächst	   nicht	   ein-‐
schüchtern	   lassen	  wollte,	   emigrierte	  er	   noch	  
im	   gleichen	  Jahr	   nach	  England.	   In	  der	   neuen	  
Heimat	   Fuß	  zu	  fassen,	   erwies	  sich	   als	  mühsa-‐
mes	   und	   anstrengendes	   Unterfangen.	   Deut-‐
sche	  oder	  moderne	  Kunstrichtungen	  hatten	  in	  
England	  bisher	   kaum	  Widerhall	   gefunden,	   so	  
dass	   er	   sich	  anfangs	   als	  Werbezeichner	   über	  
Wasser	  halten	  musste.	  Als	  Künstler	  begann	  er	  
sich	   jedoch	   mehr	   und	   mehr	   mit	   biblischen	  
Themen	   zu	   beschäftigen	   und	   fand	   nicht	   zu-‐
letzt	  in	  der	   ‘Bindung	  Isaaks’	  ein	  Motiv,	  das	  zur	  
Identifikation	   einlud,	   da	   er	   sein	  Exil	   ebenfalls	  
als	   Opferbereitschaft	   verstand,	   die	   Gott	   von	  
ihm	  verlangte.	  

Feibusch	  rang	  mit	  seinem	  Gott:	  „Manchmal	  im	  
Anblick	  der	  schrecklichen	  Dinge,	  die	  Hitler	  und	  
Stalin	   zu	   vollbringen	   erlaubt	   waren,	   packt	  
mich	   ein	   kaltes	   Grausen,	   ist	   Gott	   nicht	   alllie-‐

bend	   oder	   nicht	   allmächtig?	   Existiert	   er	   viel-‐
leicht	   überhaupt	   nicht?“	   Aber	   dem	   Jakob	  
gleich	  ließ	  er	   auch	  sein	  Lebtag	  nicht	   von	  ihm.	  
Die	   „Fünf	   Geschichten	   aus	   dem	   Alten	   Testa-‐
ment“	   (1973)	   gelten	  als	   seine	  letzten	   großen	  
Malereien	   und	   geben	   ein	   farbintensives	   und	  
ausdrucksstarkes	  Zeugnis	  von	  einem	  Glauben,	  
der	   sich	   hier	   als	   Gehorsam	   (Mose),	   Opferbe-‐
reitschaft	   (Abraham),	   Erlösung	   (Jakob),	   Mut	  
(David)	  und	  Liebe	  (Rut)	  zeigt.

In	  unserer	  Kirche	  wird	  die	  großformatige	  Serie	  
nun	   dank	   einer	   Dauerleihgabe	   der	   Ben	   Uri	  
Gallery	   und	   mit	   freundlicher	   Unterstützung	  
der	  Deutschen	  Botschaft	   erstmals	   seit	   länge-‐
rem	   wieder	   zugänglich	   gemacht,	   um	   Kunst-‐
freunde	   und	   Gläubige	   gleichermaßen	   zu	   er-‐
freuen	  und	  zu	  inspirieren.	  Wir	  sind	  stolz,	  Hans	  
Feibusch,	   dem	   Grenzgänger	   zwischen	  
Deutschland	   und	   England,	   Judentum	   und	  
Christentum,	   eine	   neue	   Heimat	   geben	   und	  
öffentlich	   ausstellen	   zu	   dürfen	   (und	   den	  
Frankfurter	   Nazischergen	   damit	   ein	   weiteres	  
Mal	  Lügen	  zu	  strafen).

Ihr/Euer

Pfarrer	  Andreas	  Blum
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Der	   Maler	   und	   Bildhauer	   Hans	   Nathan	   Fei-‐
busch	   wurde	   1898	   in	   Frankfurt	   am	   Main	   als	  
Sohn	  jüdischer	   Eltern	   geboren.	  Während	  sein	  
Vater	   Zahnarzt	   war,	   malte	   seine	   Mutter	   in	  
ihrer	   Freizeit	   leidenschaftlich	   gerne	   und	   be-‐
einflusste	  ihren	  Sohn	  damit	   schon	  früh,	  eben-‐
falls	  eine	  künstlerische	  Tätigkeit	   aufzugreifen.	  
Seine	   künstlerischen	   Ambitionen	   aber	   muss-‐
ten	  warten,	  da	   er	  als	  17-‐Jähriger	  mit	  der	  deut-‐
schen	  Armee	  im	  ersten	  Weltkrieg	  an	  der	  russi-‐
schen	   Front	   kämpfen	   musste.	   Nach	   dem	  
Kriegsende	  begann	  Hans	  Feibusch	   dann	  aber	  
endlich	  sein	   ersehntes	  Kunststudium	   in	  Mün-‐
chen	   und	   arbeitete	   in	   der	   Folge	   unter	   dem	  
deutschen	   Expressionisten	   Karl	  Hofer	   in	   Ber-‐
lin,	   später	   in	   Paris	   mit	   dem	   Kubisten	   André	  
Lhote	  und	   nach	   seiner	   Rückkehr	   nach	   Frank-‐
furt	   1925	   mit	  dem	   Bildhauer	  Benno	  Elkan	  und	  
dem	  Maler	  Rudolf	  Heinisch	  in	  einem	  Atelier	   im	  
ehemaligen	   Karmeliterkloster	   und	   gewann	  
1931	  sogar	  für	  sein	  Gemälde	  ‘Der	  Fischhändler’	  
einen	   renommierten	   Preis	   der	   Preußischen	  
Kunstakademie.	  	  

Als	   1933	   die	   NSDAP	   in	   Deutschland	   an	   die	  
Macht	   kam,	   wurde	   Feibusch	   jedoch	   schnell	  
aus	   dem	   Frankfurter	   Künstlerbund	   ausge-‐
schlossen,	   wanderte	   in	   der	   Folge	  schon	   früh	  
ins	  Exil	   aus	  und	  entschloss	  sich,	   nach	  Großbri-‐
tannien	   zu	  ziehen.	   Seine	   in	   Deutschland	   ver-‐
bliebenen	  Werke	  wurden	   von	  den	  Nazis	   spä-‐
ter	  zur	  ‘Entarteten	  Kunst’	  erklärt	  und	  teilweise	  
in	  diesem	  Rahmen	  1937	  ausgestellt.	  

In	   Großbritannien	   schloss	   sich	   Feibusch	   kurz	  
nach	   seiner	   Auswanderung	   1934	   der	   London	  
Group	   an,	   einer	   unabhängigen	   Künstlergrup-‐
pe,	   und	  heiratete	   1935	   Sidonie	  Cramer,	   Toch-‐
ter	   des	   ungarischen	   Erfinders	   David	   Gestet-‐
ner.	  Er	  schwor	  der	  Britischen	  Krone	  1940	  seine	  
Gefolgschaft	   und	  stellte	  erstmals	   1944	   in	   der	  
Royal	  Academy	  einige	  seiner	  Werke	  aus.	  In	  der	  
Nachkriegszeit	   spezialisierte	   sich	   Feibusch	  
dann	  vor	  allem	   auf	   kirchliche	  Wandmalereien,	  
nachdem	   er	   einige	   Werke	   dieser	   Art	   schon	  
zuvor	   erschaffen	  hatte.	   Seine	  erste	  Wandma-‐

Hans Feibusch (1898-1998)

lerei	   in	  einer	   englischen	  Kirche,	   ‘The	  Footwa-‐
shing’,	   entstand	   bereits	  1937	   in	  der	   New	  Me-‐
thodist	   Hall	   in	   Colliers	  Wood.	   Die	  ersten	   gro-‐
ßen	   Aufträge	   wurden	   ihm	   von	   George	   Bell,	  
Bischof	   von	   Chichester	   und	  enger	   Vertrauter	  
und	  Freund	  Dietrich	   Bonhoeffers,	   ermöglicht,	  
für	   den	   er	   in	   der	   Chichester	   Cathedral	   ein	  
Wandgemälde	   der	   Taufe	   Christi	   anfertigte.	  
Hans	  Feibusch	  malte	  in	  der	  Folge	   in	  mehr	  als	  
30	   anglikanischen	   Kirchen	   in	   England	   seine	  
Werke	   und	   konvertierte	   1965	   zum	   Christen-‐
tum.	   Er	   besuchte	   die	   St	   Alban	   the	   Martyr	  
Church	  in	  Holborn	  und	  malte	   in	  dieser	   zudem	  
sein	  größtes	  Wandgemälde.	  



Hans Feibusch

Ende	  des	   zweiten	  Weltkrieges	  Anerkennung,	  
und	  er	  wurde	  1967	   mit	  dem	   Verdienstkreuz	  1.	  
Klasse	   und	   schließlich	   1989	   im	   Alter	   von	   90	  
Jahren	  mit	  dem	  Großen	  Verdienstkreuz	  ausge-‐
zeichnet.	   Im	  Alter	  von	  99	  Jahren,	  vier	  Wochen	  
vor	   seinem	   100.	   Geburtstag,	   verstarb	   Hans	  
Feibusch	  in	  Camden	  in	  London	  und	  wurde	  auf	  
dem	   Jüdischen	   Friedhof	   in	   Golders	   Green	  
bestattet.	  

Moritz	  Schäffer
Fotos:	  ©	  Paul	  Werth

Parallel	  zu	  seiner	  künstlerischen	  Arbeit	  schrieb	  
Feibusch	  auch	  ein	  Buch	  über	  die	  Wandmalerei	  
und	  veröffentlichte	  eine	  Mehrzahl	   an	  Artikeln	  
und	  Berichten,	  mit	   denen	   er	   seine	  Erfahrung	  
und	   sein	   Wissen	   weitergab.	   Heute	   gilt	   sein	  
Gesamtwerk	   als	   das	   Größte	   eines	   einzelnen	  
Künstlers	   innerhalb	   seines	   Metiers	   in	   der	  
Geschichte	  der	  Church	  of	  England.

Aber	   auch	   außerhalb	   des	   religiösen	   Raumes	  
war	   Feibusch	   künstlerisch	   tätig.	   Ein	   Portrait	  
des	   wa l i s i schen	  
Architekten	   Clough	  
Williams-‐Ellis	   hängt	  
heute	   in	   der	   Na-‐
tional	   Portrait	   Gal-‐
lery	   in	   London	   und	  
in	   der	   Stadt	   New-‐
port	   malte	  Feibusch	  
zwölf	  Wandgemälde	  
im	   Newport	   Civic	  
C en t r e ,	   d i e	   d i e	  
G e s c h i c h t e	   d e r	  
S t a d t	   b i l d l i c h	  
erzählen.	  

Auch	  in	  Deutschland	  
fanden	   seine	  Werke	  
und	   seine	   Lebens-‐
leistung	   nach	   dem	  
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oben:
Hans	   Feibusch	   in	   seinem	  
1935	   gegründeten	   Landseer	  
Studio	  am	  Cunningham	  Place	  
in	  St.	  John’s	  Wood.	  
Die	   Aufnahme	   wurde	   circa	  
1973	   gemacht,	   als	   auch	   der	  
Bilderzyklus	   zum	   Alten	   Tes-‐
tament	   entstanden	   ist,	   der	  
nun	  in	  St.	  Bonifatius	  hängt.	  

Dr.$Ursula$Vogt
Medical Ophthalmologist
Designated Aviation Medical Examiner
Treasurer European CL Society of Ophthalmologists

10 Harley Street
London W1G 9PF

uvogt@tenharleystreet.co.uk

Tel: +44(0) 207467 1513
Fax:+44(0) 207467 8312
www.ursula-vogt.co.uk

IHRE AUGENÄRZTIN IN LONDON
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Sie	  leuchten	  regelrecht	  auf	  den	  Seitenwänden	  
der	   St.	   Bonifatius	   Kirche	   in	   London	   White-‐
chapel:	   Die	   fünf	   großformatigen	   Ölgemälde	  
des	   in	   Frankfurt	   geborenen	   Künstlers	   Hans	  
Feibusch.	   Jede	   der	   hier	   gezeigten	   alttesta-‐
mentlichen	  Erzählungen	  ist	  scheinbar	  gänzlich	  
aus	   der	   Farbe	   heraus	   komponiert:	   Jakobs	  
Kampf	  mit	  dem	  Engel,	   Moses	  mit	   den	  Geset-‐
zestafeln,	   Ruth	   und	   Naomi,	   David	   gegen	  Go-‐
liat	   sowie	  Abraham	  und	  Isaak.	   Es	  sind	  warme,	  
erdige	   und	   leuchtend	   blau-‐grüne	   Töne	   mit	  
starken	  komplementären	  Kontrasten.	   In	   ihrer	  
eigenwilligen	   Tonigkeit	   erinnern	   sie	   zuweilen	  
an	  die	  Farbpalette	  der	  späten	  Impressionisten	  
und	  Pointillisten.	   „Feibusch	   is,	   first	   and	   fore-‐
most,	   a	   colourist.	   In	   his	   art	   it	   is	   colour	   that	  
does	  the	  work.“	  bemerkte	  ein	  Kritiker.	  Die	  ins	  
Abstrakte	  gesteigerte	  Farbigkeit	   enthebt	   das	  
Bildmotiv	   jenem	   bodenhaftenden	   Realismus	  
unseres	   Alltags	   und	   erhebt	   es	   gleichsam	   ins	  
Transzendente,	  Allgemeingültige.
Bereits	  als	  junger	  Künstler	  zählte	  Feibusch	  zur	  
Avantgarde	   des	   jungen	   Frankfurt.	   Im	  
Anschluss	   an	   seine	   Studienjahre	   entwickelte	  
er	   unter	   dem	   Einfluss	   einer	   inspirierten	   Mo-‐
derne	   zwischen	   Impressionismus,	   Expressio-‐
nismus	   und	   Symbolismus	   eine	   eigene	   Hand-‐
schrift.	   So	  finden	  sich	  in	   Feibuschs	  Œuvre	  ge-‐
rade	   in	   den	   1930er	   Jahren,	   neben	   Stillleben,	  
Landschaftsmalereien	  und	  figürlichen	  Motiven	  
auch	  bemerkenswert	   leichte	  Zeichnungen	  und	  
Malereien,	   in	  denen	   jede	   Strenge	  der	   Kontur	  
aufgebrochen	   und	   in	   reine	   Bewegung	   über-‐
setzt	   ist.	   Dabei	   gehen	   Linie	   und	   Farbfläche	  
Hand	   in	   Hand	  und	  ergänzen	  sich	  gegenseitig	  
zur	  Figuration,	  wie	  es	  u.a.	   in	  Feibuschs	  Pastell-‐
Zeichnung	   ‘Latona	   and	   the	  Frogs’	   1934	  deut-‐
lich	   wird	   (s.	   Bild).	   Feibusch	   konstatierte	   ein-‐
mal:	   „Es	   ist	   wahr,	   dass	   eine	   Vereinfachung	  
jeder	   Form	   ein	   wichtiger	   Faktor	   ist,	   das	   be-‐
deutet	  aber	  nicht,	  dass	  man	  nur	  vage	  Umrisse	  
zeichnen	   soll.	   Es	   bedeutet	   eher	   Verdichtung	  
des	  Reichtums	   der	   natürlichen	   Form	   in	   sym-‐
bolische.“

Mit	  der	  Emigration	  nach	   England	   1933	   verän-‐
derte	  sich	  auch	   der	   Schwerpunkt	   seiner	   Mal-‐
erei.	   Im	  Anschluss	  an	  eine	  erste	  Wandmalerei	  
in	   einer	   Kirche	   –	   der	   Fußwaschung	   in	   der	  
Methodist	   Chapel	   in	   London	   1937	   –	   konnte	  
Feibusch,	   vermittelt	   und	   unterstützt	   durch	  
den	   anglikanischen	   Bischof	   Dr.	   George	   Bell,	  
vermehrt	   Aufträge	   für	   Wandmalereien	   in	  
christlichen	   Sakralräumen	   ausführen.	   Da	   er	  
nun	  stärker	   an	  den	  konkreten	  Raum	  und	  das	  
vorgegebene	  Sujet	  gebunden	  war,	  wurden	  die	  
zumeist	   auf	   Fernsicht	   angelegten	   Darstellun-‐
gen	   wieder	   figürlicher,	   narrativer,	   präziser.	  

Typisch	   für	   Feibuschs	   Malereien	   bleiben	   die	  
sichtbaren	   Spuren	   des	   Pinselauftrags	   –	   der	  
u.a.	   an	   die	   Malereien	   von	   Feibuschs	   frühem	  
Vorbild	   Paul	   Cézanne	   erinnert	   –	   sowie	   die	  
betont	   schraffierten	   Flächen.	   Pinselstrich	   für	  

Hans Feibusch:
– Farben, Fguren und (biblische) Themen
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Hans Feibusch

Mund	   des	   Sohnes	   weit	   geöffnet.	   Die	   zweite	  
Hand	  Abrahams	  zur	  Faust	  geballt	  umfasst	  das	  
Messer,	   bereit	   zum	   Hieb	   auf	   den	   danieder-‐
liegenden	  Sohn.	  Die	  Spannung	  dieser	  Darstel-‐
lung	   ist	   kaum	   auszuhalten,	   selbst	   der	   Engel,	  
der	  aus	   dem	   Hintergrund	   hinzutritt,	   benötigt	  
mit	   erhobenen	   Armen	   vollen	   Körpereinsatz,	  
um	  den	  Vater	  abzuhalten.	   Ganz	   im	  Gegensatz	  
dazu	   laufen	   auf	  dem	   nun	   gezeigten	   späteren	  
Werk	   (s.S.10)	   Vater	   und	   Sohn	   einträchtig	   die	  

Stufen	   zum	   Berg	  
hinauf,	   der	   Sohn	  
trägt	   die	   Holzscheite	  
auf	   der	   Schulter,	  
beide	   halten	   sich	  
einvernehmlich	   an	  
den	   Händen;	   beide	  
s ind	   gere i f t ,	   der	  
Vater	   ergraut,	   der	  
Sohn	  im	  jugendlichen	  
Alter.	   Gewichen	   ist	  
die 	   Dramatik	   der	  
Z u m u t u n g ;	   d a s	  
erlösende	   Ende	   der	  
Erzählung,	  die	  Gnade	  
Gottes,	   scheint	   in	  der	  
warm-‐erdigen	   Dar-‐
s t e l l u n g	   b e r e i t s	  
durch.	   Der	   Schwer-‐
punkt	   der	   Erzählung	  
hat	   sich	   verschoben,	  
das	   Motiv	   in	   einem	  
anderen	   Lebensab-‐
schnitt	   eine	   neue	  
Akzentuierung	   erhal-‐
ten.
So	   verweben	   sich	  
Farbe	  und	  malerische	  
Mittel,	   Handschrift	  
und	   Motive	   mit	   den	  

Lebensstationen	   des	   Künstlers,	   werden	   zum	  
Zeugnis	  seines	  Schaffens	  und	  zu	  Denkmal	  und	  
Inspiration	  für	  folgende	  Generationen.

Anja	  Becker-‐Chouati

Foto:	   Henzel,	   Rita:	   Hans	   Feibusch.	   Biographie	   und	   Werk,	  
zugl.	  Diss.,	  Stuttgart	  1996,	  Abb.	  7.

Pinselstrich	   erwachsen	   so	   die	   Szenerien	   zu	  
einem	  lebendigen	  Ganzen.
Vor	  allem	   für	  das	  Konzipieren	  der	  großforma-‐
tigen	   Wandmalereien	   und	   Auftragsarbeiten	  
war	   das	  Anfertigen	   von	   Vorskizzen	   unerläss-‐
lich.	  Dabei	  konzipierte	  Feibusch	  diese	  bewusst	  
als	   Skizzen	   und	   nicht	   als	  Entwürfe	  en	  minia-‐
ture.	   Stets	  behielt	  er	  sich	  die	   im	   Vorgang	   der	  
Projektion	   auf	   das	   Großformat	   nötige	   Inter-‐
pretationsfreiheit	   vor.	   Inwieweit	   Skizze	   und	  
endgültiges	   Werk	  
mitunter	   voneinan-‐
der	  abweichen	   konn-‐
ten,	   wird	   auch	   an	  
den	   Gemälden	   in	   St.	  
Bonifatius	   deutlich.	  
Reduzierte	   Feibusch	  
beispielsweise	   die	  
Sequenz	   von	   Ruth	  
u n d	   i h r e n	  
Schwiegertöchtern	  
in	   der	   Vorskizze	   auf	  
zwei	   Figuren,	   so	   bot	  
ihm	   das	   Großformat	  
den	  Raum,	   nicht	   nur	  
Ruth	   und	   Naomi,	  
sondern	   im	   Hinter-‐
grund	   auch	   die	   sich	  
abwendende	   Orpa	  
darzustellen.	   So	   ge-‐
winnt	  die	  Darstellung	  
an	   Dynamik,	   Tiefe	  
und	   Spannung	   und	  
erhält	   jene	  Komplex-‐
ität,	   die	   dem	   Thema	  
der	   alttestament-‐
l i c h e n	   S e q u e n z	  
gerecht	  wird.
Deutlicher	   noch	   als	  
die	   Veränderung	   der	  
Bildkomposition	  von	  Vorskizze	  zur	  Endfassung	  
ist	   die	  Variation	   in	  der	   Darstellung	  eines	  The-‐
mas,	  das	  Feibusch	  zuerst	   1933	  und	  dann	  rund	  
vierzig	   Jahre	   später	   erneut	   gemalt	   hat:	   die	  
‘Bindung	   Isaaks’	   (s.Bild).	   Auf	   dem	   Frühwerk	  
blickt	   der	  Betrachter	   geradewegs	  auf	  den	  auf	  
den	   Holzscheiten	   zum	   Opfern	   überstreckten	  
Hals	   des	   jungen	   Isaak,	   eine	  Hand	   des	  Vaters	  
Abraham	   ist	   fest	   auf	  die	  Kehle	  gedrückt,	   der	  
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Hans Feibusch

Mose	  gilt	  als	  der	  Größte	  unter	  den	  jüdischen	  Propheten.	   Ihm	  offenbart	  Gott	  im	  bren-‐
nenden	  Dornbusch	  seinen	  Namen	  („Ich-‐bin-‐da“),	  ihn	  beauftragt	  er	  mit	  der	  Befreiung	  
seines	  Volkes	  aus	  dem	   Sklavenhaus	  Ägyptens,	   und	  ihm	  vertraut	   er	   auf	   zwei	  steiner-‐
nen	  Tafeln	  das	  Gesetz	  an	  („Die	  zehn	  Gebote“).	  Niemand	  kommt	  im	  Alten	  Testament	  
Gott	   näher	   als	   Mose.	  Manchmal	   ist	   bei	   ihren	  Begegnungen	   sogar	   von	  Augenhöhe	  
und	  Freundschaft	   die	  Rede.	   Aber	   im	  Bild	  der	  Wolke	  bleibt	  Gott	  auch	  dem	  Mose	  ge-‐
genüber	  unfassbar	  und	  undurchdringlich.

Während	  Mose	  in	  Feibuschs	  Skizze	  die	  Tafeln	  nah	  am	   eigenen	  Herzen	  trägt	  (vgl.	   Te-‐
fillin),	   hält	  er	   sie	  nun	   über	  seinem	  Haupt.	   Noch	  ein	  wenig	  von	  Wolkenschleiern	  ver-‐
hangen,	  wird	  so	  der	  göttliche	  Ursprung	  des	  Gesetzes	  hervorgehoben.	   Selbst	  Mose,	  
der	   den	   Glanz	   Gottes	   noch	   auf	   seinem	   Antlitz	   trägt,	   untersteht	   ihm.	   Gleichzeitig	  
scheint	   er	  die	  Tafeln	  demonstrativ	   dem	  Volk	  entgegenzuhalten,	  das	  während	  seiner	  
Zeit	   auf	  dem	   Berg	  einen	  Tanz	  um	  das	  „Goldene	  Kalb“	  aufgeführt	  und	   ein	  selbstge-‐
machtes	  Götzenbild	  angebetet	  hat.	  –	  AB

Aus dem Buch Exodus

Der	   HERR	   sprach	   zu	  Mose:	   Komm	   herauf	   zu	  mir	   auf	  
den	   Berg	   und	   bleib	   hier!	   Ich	   will	   dir	   die	   Steintafeln	  
übergeben,	  die	  Weisung	  und	  das 	  Gebot,	  die	   ich	  darauf	  
geschrieben	   habe,	   um	   sie	   [die	   Israeliten]	   zu	   unter-‐
weisen.	   Dann	  stieg	  Mose	   auf	   den	  Berg	  und	  die	  Wolke	  
bedeckte	  den	  Berg.	  Die	   Herrlichkeit	   des	  HERRN	  nahm	  
Wohnung	  auf	  dem	  Berg	  Sinai	   und	  die	  Wolke	  bedeckte	  
den	  Berg	  sechs 	  Tage	   lang.	  Am	   siebten	  Tag	  rief	  er	  mit-‐
ten	  aus	   der	   Wolke	  Mose	   herbei.	   Mose	   ging	  mitten	   in	  
die	  Wolke	  hinein	  und	  stieg	  auf	  den	  Berg	  hinauf.	  Vierzig	  
Tage	  und	  vierzig	  Nächte	  blieb	  Mose	  auf	  dem	  Berg.	  Als	  
Mose	   vom	   Sinai	   herunterstieg,	   hatte	   er	   die	   beiden	  
Tafeln	   des	   Bundeszeugnisses	   in	   der	   Hand.	   Während	  
Mose	   vom	   Berg	   herunterstieg,	   wusste	   er	   nicht,	   dass	  
die	   Haut	   seines	   Gesichtes	   strahlte,	   weil	   er	   mit	   ihm	  
[dem	   Herrn]	   geredet	   hatte.	   Aaron	  und	   alle	   Israeliten	  
sahen	   Mose	   und	   siehe:	   Die	   Haut	   seines	   Gesichtes	  
strahlte	   und	   sie	   fürchteten	   sich,	   in	   seine	   Nähe	   zu	  
kommen.	  Erst	  als 	  Mose	  sie	  rief,	  kamen	  …	  alle	  Israeliten	  
herbei	   und	   er	   trug	   ihnen	  alles 	  auf,	   was	  der	   HERR	   zu	  
ihm	  auf	  dem	  Berg	  Sinai	  gesprochen	  hatte.
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Hans Feibusch

Eine	  Nachkommenschaft	  so	  zahlreich	  wie	  die	  Sterne	  am	  Himmel	  hatte	  Gott	  dem	  Erz-‐
vater	  Abraham	  versprochen.	  Doch	  bis	  ins	  hohe	  Alter	  bleiben	  seine	  Frau	  Sarah	  und	  er	  
kinderlos.	   Als	   Gott	   seine	   Verheißung	   erneuert,	   können	   beide	   nur	   noch	   lachen.	  
Gleichwohl	   werden	   sie	   bald	  darauf	   mit	   der	   Geburt	   ihres	  Sohnes	   Isaaks	  gesegnet.	  
Somit	  droht	   die	  Aufforderung	   zum	  Kindesopfer	  nicht	   nur	   einen	   grausamen	  und	  un-‐
menschlichen	  Gott	   zu	  offenbaren,	  sondern	  auch	  zum	  Widerspruch	  gegen	  die	  eigene	  
Verheißung	  zu	  geraten.	   Erträglich	  wird	  die	  Szene	  nur	  dann,	  wenn	  sie	  von	  Anfang	  an	  
als	   dramatisch	  zugespitzter	  Einspruch	   gegen	   jedes	  Menschenopfer	   gedacht	   ist.	   Für	  
Abraham	   bedeutet	   sie	  auch	  eine	  Abkehr	   von	  der	  Opferpraxis	  in	  seiner	  alten	  Heimat	  
Ur,	  aus	  der	  Gott	  ihn	  herausgerufen	  hatte.

Während	  Feibuschs	  Skizze	  noch	  einen	  kleinen	  Jungen	  an	  der	  Seite	  eines	  alten	  Man-‐
nes	   zeigt,	   haben	  sich	  Abraham	  und	  Isaak	  nun	  altersmäßig	  angenähert.	  Auch	  die	  ur-‐
sprünglich	  wie	  zum	  Schutz	  über	  das	  Kind	  gehaltene	  Hand	  wird	  jetzt	  ebenbürtig	  dem	  
erwachsenen	  Sohn	  gereicht	  und	  von	   ihm	  gehalten.	  Sich	  gegenseitig	  stützend	  folgen	  
die	  beiden	  Männer	  dem	  Wort	  Gottes,	  wohl	  auch	  in	  dem	  gereiften	  Vertrauen,	  dass	  ihr	  
Gott	  nicht	  den	  Tod	  des	  Menschen	  will.	  –	  AB

Aus dem Buch Genesis

Nach	  diesen	   Ereignissen	  stellte	   Gott	   Abraham	  auf	  die	  
Probe.	   Er	   sprach	  zu	   ihm:	  Abraham!	   Er	   sagte:	   Hier	   bin	  
ich.	   Er	   sprach:	   Nimm	   deinen	   Sohn,	   deinen	   einzigen,	  
den	  du	  liebst,	   Isaak,	   geh	  in	  das	  Land	  Morija	  und	  bring	  
ihn	  dort	   auf	   einem	   der	   Berge,	   den	   ich	   dir	   nenne,	   als	  
Brandopfer	   dar!	   Als	   Abraham	   am	   dritten	   Tag	   seine	  
Augen	   erhob,	   sah	  er	   den	  Ort	   von	  Weitem.	   Abraham	  
nahm	  das	  Holz	  für	   das	  Brandopfer	   und	   lud	   es 	  seinem	  
Sohn	   Isaak	   auf.	   Er	   selbst	   nahm	   das	   Feuer	   und	   das	  
Messer	   in	  die	   Hand.	   So	   gingen	  beide	  miteinander.	  Als	  
sie	   an	  den	  Ort	   kamen,	   den	   ihm	   Gott	   genannt	   hatte,	  
baute	  Abraham	  dort	  den	  Altar,	  schichtete	  das	  Holz	  auf,	  
band	   seinen	   Sohn	   Isaak	   und	   legte	   ihn	   auf	   den	  Altar,	  
oben	  auf	  das	  Holz.	   Abraham	   streckte	   seine	   Hand	  aus	  
und	  nahm	  das	  Messer,	   um	  seinen	  Sohn	  zu	  schlachten.	  
Da	   rief	   ihm	  der	   Engel	   des	  HERRN	  vom	  Himmel	   her	   zu	  
und	   sagte:	   Abraham,	   Abraham!	   Er	   antwortete:	   Hier	  
bin	  ich.	   Er	   sprach:	  Streck	  deine	  Hand	  nicht	   gegen	  den	  
Knaben	  aus	  und	  tu	  ihm	  nichts	  zuleide!	   Denn	  jetzt	  weiß	  
ich,	  dass	  du	  Gott	   fürchtest;	  du	  hast	  mir	   deinen	  Sohn,	  
deinen	  einzigen,	  nicht	  vorenthalten.
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Hans Feibusch

Jakob	  ist	   kein	  Vorbild.	  Das	  Motiv	  des	  Betruges	  durchzieht	  seine	  ganze	  Lebensgeschichte.	   Schon	  
im	  Mutterleib	  soll	  er	  vergeblich	  die	  Ferse	  seines	  Zwillingsbruders	  Esau	  gepackt	  haben,	  um	  sich	  das	  
wichtige	   Erstgeborenenrecht	   zu	   sichern.	   Im	   fadenscheinigen	   Tausch	   gegen	   ein	   Linsengericht	  
entwendet	  er	  es	  später	  seinem	   älteren	  Bruder	  und	  erschleicht	  sich	  von	  seinem	  erblindeten	  Vater	  
Isaak	   den	   Segen.	   Zuflucht	   findet	   Jakob	   schließlich	  bei	   seinem	   Onkel	   Laban,	   den	   er	   jedoch	  auch	  
bald	  betrügt.	  Als	  Jakob	  nach	  vielen	  Jahren	  in	  die	  Heimat	  zurückkehren	  will,	  zieht	  ihm	   sein	  Bruder	  
Esau	  mit	   vielen	  Männern	  entgegen.	  Jakob	   fürchtet	   sich	  vor	   der	   drohenden	  Auseinandersetzung	  
und	  schickt	   seinem	  Bruder	  wertvolle	  Geschenke,	   die	  ihn	  beschwichtigen	  sollen.	  In	  der	  Nacht	  vor	  
dem	  Zusammentreffen	  kämpft	  Jakob	  an	  der	   Furt	  des	  Jabbok	  mit	  einem	  Mann,	  von	  dem	   er	  nicht	  
lassen	  will,	   bevor	   er	   ihn	  segnet.	   Die	  Namensgebung	  „Israel“ 	  suggeriert,	  dass	  Jakob	  mit	   Gott	   ge-‐
stritten	  hat.

In	  der	  Darstellung	  Feibuschs	  klammert	   sich	  Jakob	  wie	  ein	  kleiner	   Junge	  an	  sein	  Gegenüber.	  Sein	  
Kopf	   ist	  gesenkt,	   sein	  Blick	  wirkt	  traurig-‐beschämt.	  Der	  Mann	  aber	   trägt	  weibliche	  Gesichtszüge,	  
ganz	  deutlich	  auch	  schon	  in	  Feibuschs	  Skizze.	  Es	  könnte	  auch	  die	  tröstende	  und	  liebevolle	  Umar-‐
mung	  einer	  Mutter	  mit	   ihrem	  Kind	   sein.	  Die	  Füße	  der	   geheimnisvollen	   Figur	   berühren	  nicht	   den	  
Boden.	  Als	  Schwebende	   ist	   sie	  nicht	   von	  dieser	  Welt.	   Ihre	  Arme	  aber	   greifen	  umso	   fester	   nach	  
Jakobs	  Schulter	  und	  Hüfte.	  Was	  in	  der	  dunklen	  Nacht	  als	  schmerzhafter	  Kampf	  beginnt,	  offenbart	  
sich	   in	  der	   aufziehenden	  Morgenröte	   als	  segenspendendes	  Heil,	   das	  am	   Ende	  auch	   zur	   Versöh-‐
nung	  der	  Brüder	  führt.	  –	  AB

Aus dem Buch Genesis

In	   derselben	  Nacht	   stand	   er	   [Jakob]	   auf,	   nahm	   seine	  
beiden	   Frauen,	   seine	   beiden	   Mägde	   sowie	   seine	   elf	  
Kinder	   und	   durchschritt	   die	   Furt	   des	   Jabbok.	   Als	   er	  
allein	  zurückgeblieben	  war,	  rang	  mit	  ihm	  ein	  Mann,	  bis	  
die	  Morgenröte	  aufstieg.	  Als	  der	  Mann	  sah,	  dass	  er	  ihn	  
nicht	   besiegen	   konnte,	   berührte	   er	   sein	   Hüftgelenk.	  
Jakobs	  Hüftgelenk	  renkte	  sich	  aus,	  als	  er	  mit	   ihm	  rang.	  
Er	   sagte:	   Lass	  mich	   los;	   denn	  die	  Morgenröte	   ist	   auf-‐
gestiegen.	  Er	  entgegnete:	  Ich	  lasse	  dich	  nicht	  los,	  wenn	  
du	   mich	   nicht	   segnest.	   Er	   fragte	   ihn:	   Wie	   ist	   dein	  
Name?	   Jakob,	   antwortete	   er.	   Er	   sagte:	   Nicht	   mehr	  
Jakob	  wird	  man	  dich	  nennen,	   sondern	   Israel	   -‐	   Gottes-‐
streiter	   -‐	   ;	   denn	  mit	   Gott	   und	  Menschen	  hast	   du	  ge-‐
stritten	  und	  gesiegt.	  
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Hans Feibusch

Als	  harfenspielender	   Hirtenjunge	  von	   schöner	   Gestalt	   ist	  David	  ein	   unwahrscheinli-‐
cher	  Gegner	  auf	  dem	  Schlachtfeld	  und	  einem	  erfahrenen	  Krieger	  wie	  Goliat	   im	  Zwei-‐
kampf	  natürlich	  hoffnungslos	  unterlegen.	   Dieser	   ist	  waffenmäßig	  bestens	  ausgerüs-‐
tet	  und	  verbreitet	  unter	  den	  Israeliten	  Angst	  und	  Schrecken.	  David	  aber	  tritt	   ihm	  mit	  
dem	  Mut	   des	  Unbekümmerten,	   einer	  Steinschleuder	  und	  einem	  unerschütterlichen	  
Gottvertrauen	   gegenüber	   –	   und	   streckt	   Goliat	   mit	   einem	   Schlag	   nieder.	   Das	   Volk	  
feiert	  den	  unerwarteten	  Helden	  und	  macht	  ihn	  viele	  Jahre	  später	  zum	  König.

Für	   die	   Darstellung	   von	   Davids	   Schönheit	   wählt	   Feibusch	   in	   Körperhaltung	   und	  
Kleidung	  geradezu	  weibliche	  Attribute,	  um	  auch	  so	  den	  Kontrast	   zum	  kriegerischen	  
Mannsbild	  noch	  einmal	   zu	  verschärfen.	  Während	  Goliat	  den	  Speer	  kamp|ereit	   und	  
aufgerichtet	   in	  seiner	  Rechten	  hält,	   ist	   die	  gesenkte	  Steinschleuder	   in	  Davids	   linker	  
Hand	  kaum	   auszumachen.	   Stattdessen	  verweist	  David	  mit	  dem	   Zeigefinger	  auf	  Gott	  
als	  seine	  stärkste	  ‘Waffe’,	  die	  ihn	  retten	  wird.	  –	  AB

Aus dem ersten Buch Samuel

Der	  Philister	  [Goliat]	  kam	  immer	  näher	  an	  David	  heran;	  
…	   Als	   der	   Philister	   au[lickte	   und	   David	   sah,	   ver-‐
achtete	   er	   ihn,	   denn	   er	   war	   jung,	   rötlich	   und	   von	  
schöner	  Gestalt.	  …	  Und	  er	   verfluchte	  David	  bei	  seinen	  
Göttern.	   Er	   rief	   David	   zu:	   Komm	   nur	   her	   zu	   mir,	   ich	  
werde	   dein	  Fleisch	   den	  Vögeln	  des	  Himmels	  und	   den	  
wilden	  Tieren	  geben.	  David	  antwortete	  dem	  Philister:	  
Du	   kommst	   zu	   mir	   mit	   Schwert,	   Speer	   und	   Si-‐
chelschwert,	   ich	   aber	   komme	   zu	   dir	   im	   Namen	   des	  
HERRN	  der	  Heerscharen,	  des 	  Gottes	  der	  Schlachtreihen	  
Israels,	   den	   du	   verhöhnt	   hast.	   Heute	   wird	   dich	   der	  
HERR	   mir	   ausliefern...	   Alle	   Welt	   soll	   erkennen,	   dass	  
Israel	   einen	   Gott	   hat.	   Auch	   alle,	   die	   hier	   versammelt	  
sind,	   sollen	   erkennen,	   dass	   der	   HERR	   nicht	   durch	  
Schwert	  und	  Speer	   Rettung	  verschafft;	  denn	  es 	  ist	   ein	  
Krieg	  des	  HERRN	  und	  er	  wird	  euch	  in	  unsere	  Hand	  ge-‐
ben.	   Als	   der	   Philister	   weiter	   vorrückte	   und	   immer	  
näher	   an	  David	  herankam,	   lief	  auch	   David	   schnell	   auf	  
die	  Schlachtreihe	  zu,	  dem	  Philister	  entgegen.	  Er	  griff	  in	  
seine	  Hirtentasche,	   nahm	  einen	  Stein	  heraus,	   schleud-‐
erte	   ihn	   ab	   und	   traf	   den	   Philister	   an	   der	   Stirn.	   Der	  
Stein	   drang	   in	   die	   Stirn	  ein	   und	  der	   Philister	   fiel	   mit	  
dem	  Gesicht	   zu	  Boden.	  So	  besiegte	  David	  den	  Philister	  
mit	  einer	  Schleuder	  und	  einem	  Stein;	  er	  traf	  den	  Philis-‐
ter	   und	  tötete	   ihn,	   ohne	   ein	  Schwert	   in	  der	   Hand	   zu	  
haben.
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Hans Feibusch

Aufgrund	   einer	   Hungersnot	  war	   Naomi	  mit	   ihrer	   Familie	   einst	   aus	  Betlehem	   in	  das	  
Land	  Moab	   geflohen.	   Beide	   Söhne	  heirateten	  Moabiterinnen,	   starben	   aber	   schon	  
bald,	   so	   dass	   die	   drei	   Frauen	   rechtlich	   und	   wirtschaftlich	   wenig	   geschützt	   allein	  
zurückblieben.	  Als	  auch	  in	  Moab	  eine	  Hungersnot	   ausbricht,	  macht	   sich	  Naomi	  auf	  
den	  Weg	  zurück	   in	  ihre	  Heimat	  Judäa.	  Die	  Grenze	  zwischen	  beiden	  Ländern	  wird	  zur	  
Lebenskreuzung	   der	   Frauen.	  Während	  Orpa	   ihrer	   Heimat	   treu	   bleibt	   und	   umkehrt,	  
mag	  Rut	   nicht	   mehr	   von	  der	  Seite	   ihrer	   Schwiegermutter	  weichen	   und	   verschreibt	  
sich	  sogar	  ihrem	  Volk	  und	  Gott.

Der	   wohl	   augenfälligste	   Unterschied	   zur	   vorausgehenden	   Skizze	   ist	   Feibuschs	  
Hinzufügung	  Orpas.	  Aus	  der	  bloßen	  Darstellung	  eines	  Treueschwurs	  zwischen	  Naomi	  
und	   Rut	   ist	   eine	   Konfliktsituation	   geworden,	   die	   unter	   Tränen	   von	   den	   beiden	  
Schwestern	  unterschiedlich	  beantwortet	   wird.	  Das	   Tageslicht	   – 	  eine	  Sonne	  hat	   die	  
Mondsichel	  ersetzt	  –	  erlaubt	  eine	  weitere	  und	  wohlwollende	  Sicht	   auch	  auf	  die	  Ent-‐
scheidung	  Orpas.	  –	  AB

Aus dem Buch Rut 

Sie	   [Naomi]	   verließ	   zusammen	   mit	   ihren	   beiden	  
Schwiegertöchtern	   den	   Ort,	   wo	   sie	   sich	   aufgehalten	  
hatte.	  Als	  sie	   nun	  auf	  dem	  Heimweg	  in	  das	  Land	  Juda	  
w a r e n ,	   s a g t e	   N o o m i	   z u	   i h r e n	   b e i d e n	  
Schwiegertöchtern:	   Kehrt	   doch	  beide	   heim	   zu	   euren	  
Müttern!	  Der	  HERR	  erweise	   euch	  Güte,	  wie	   ihr	  sie	   den	  
Toten	  und	  mir	  erwiesen	  habt.	  Der	  HERR	  lasse	  jede	  von	  
euch	   Geborgenheit	   finden	   bei	   einem	   Gatten.	   Damit	  
küsste	   sie	   beide	   zum	   Abschied;	   doch	   Orpa	   und	   Rut	  
begannen	  laut	   zu	  weinen	  und	  sagten	  zu	  ihr:	  Nein,	  wir	  
wollen	  mit	   dir	   zu	   deinem	   Volk	   gehen.	   …	   Doch	   dann	  
gab	   Orpa	   ihrer	   Schwiegermutter	   den	   Abschiedskuss,	  
während	  Rut	  nicht	  von	  ihr	  ließ.	  Noomi	  sagte:	  Du	  siehst,	  
deine	   Schwägerin	   kehrt	   heim	   zu	   ihrem	   Volk	   und	   zu	  
ihrem	   Gott.	   Folge	   ihr	   doch!	   Rut	   antwortete:	   Dränge	  
mich	  nicht,	  dich	  zu	  verlassen	  und	  umzukehren!	  Wohin	  
du	  gehst,	  dahin	  gehe	   auch	  ich,	   und	  wo	  du	  bleibst,	  da	  
bleibe	   auch	  ich.	  Dein	  Volk	   ist	  mein	  Volk	   und	  dein	  Gott	  
ist	  mein	  Gott.	  Wo	  du	  stirbst,	  da	  sterbe	  auch	  ich,	  da	  will	  
ich	  begraben	  sein.	  Der	  HERR	   soll	   mir	  dies	  und	  das	  an-‐
tun	   -‐	   nur	   der	   Tod	  wird	  mich	  von	  dir	   scheiden.	   Als 	  sie	  
sah,	  dass	  Rut	  darauf	  bestand,	  mit	   ihr	   zu	  gehen,	  redete	  
sie	  nicht	  länger	  auf	  sie	  ein.
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Moderne Kunst im Fokus:
München (1937) vs. London (1938)
Wenn	   man	   in	   einem	   freiheitlichen,	   demokra-‐
tischen	  politischem	  System	  aufgewachsen	   ist,	  
kann	  man	   sich	   den	   Alltag	  und	   die	   Schikanen	  
einer	   autoritären	   Diktatur	   einfach	   nicht	   vor-‐
stellen.	   Aufgrund	   ihres	  totalitären	  Charakters	  
drang	   die	   Nationalsozialisti-‐
sche	   Ideologie	   in	   alle	   gesell-‐
schaftlichen	   Strukturen	   ein,	  
um	  einen	  überhöhten	  arischen	  
'neuen	  Menschen'	  zu	  formen.	  
Die	   Politik	   bestimmte	   nicht	  
nur	   den	   wirtschaftlichen	   und	  
sozialen	   Al ltag,	   sondern	  
schrieb	   vor	   allem	   bestimmte	  
Denkweisen	   vor.	   Christen	  
konnten	   im	   privaten	   Bereich	  
vielleicht	  weiter	  ihre	  religiösen	  
Praktiken	  ausüben,	  auch	  wenn	  
es	  offiziell	  eine	   'neue	  Nazi-‐Re-‐
ligion'	   gab,	   aber	   der	   verfem-‐
ten	   jüdischen	   Religion	   stand	  
dieser	   Weg	   nicht	   offen,	   und	  
jüdische	   Künstler	   hatten	   be-‐
sonders	   unter	   dieser	   Art	   von	  
Totalitarismus	  zu	  leiden,	  selbst	  
wenn	   sie	  sich	  nur	  unter	  kultu-‐
rellen	   Gesichtspunkten	   als	  
Juden	  verstanden.

Moderne	   Kunst,	   die	   dem	   Geschmack	   und	  
Verständnis	  der	  NS-‐Ideologie	  nicht	  entsprach,	  
wurde	  im	   NS-‐Jargon	  als	  ‘Entartete	  Kunst’	   be-‐
zeichnet.	   In	   der	   berüchtigten	   gleichnamigen	  
Ausstellung	  in	  München	   im	   Jahr	   1937	  präsen-‐
tierte	   man	   zahlreiche	  Werke,	   die	   Hitlers	   Ge-‐
folgsleute	   seit	   der	  Machtergreifung	  1933	   sys-‐
tematisch	   aus	   Museen	   und	   Ausstellungen	  
geplündert	  und	  konfisziert	  hatten,	  da	  sie	  ihrer	  
Meinung	   nach	   'das	   deutsche	   Gefühl'	   verletz-‐
ten.	   Das	  Victoria	   und	  Albert	   Museum	   in	   Lon-‐
don	   besitzt	   wahrscheinlich	   die	   letzte	  existie-‐
rende	  Kopie	  des	  gesamten	  Inventars,	   das	  von	  
den	  Nazis	  hauptsächlich	  in	  den	  Jahren	  1937-‐38	  

beschlagnahmt	   wurde.	   Die	   akribische	   Liste	  
des	   'Reichsministeriums	   für	   Volksau~lärung	  
und	   Propaganda'	   enthält	   mehr	   als	   16.000	  
Werke.
	  

Während	  in	  ganz	  Deutschland	  Kunstwerke	  der	  
zeitgenössischen	   Kunststile	   des	   Expressio-‐
nismus,	   Dadaismus,	   Surrealismus	   und	   der	  
'Neuen	  Sachlichkeit'	  aus	  den	  Museen	  entfernt	  
und	  beschlagnahmt	  wurden,	   war	   die	  Ausstel-‐
lung	  ENTARTETE	  KUNST	  als	   große	  Propagan-‐
da-‐Aktion	   gegen	   die	   moderne	   Kunst	   von	  
„Nichtskönnern	  und	  Gauklern”	  konzipiert.	  Als	  
'entartet'	  galten	  auch	  Kulturpessimismus	  und	  
Pazifismus,	   sowie	   alle	   vermeintlichen	   Abwei-‐
chungen	  vom	  NS-‐Arten-‐	  und	  Rassenbegriff.

Die	  Ausstellung	  war	   auf	  abstoßende	  Wirkung	  
ausgerichtet:	   die	  Kunstwerke	  wurden	   unvor-‐
teilhaft	   aufgehängt	   und	  mit	   Schmähsprüchen	  
und	   Hitler-‐Zitaten	   versehen.	   Von	   Emil	   Nolde	  

Foto:	  Bundesarchiv	  
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wurde	  u.a.	   sein	  neunteiliger	   Altar	   'Das	  Leben	  
Christi'	   und	   das	   Gemälde	   'Christus	   und	   die	  
Sünderin'	   gezeigt.	   Weitere	   christliche	  Motive	  
waren	   Max	   Beckmanns	   'Kreuzabnahme',	  
Christian	   Rohlfs	   'Elias'	   und	   Karl	   Schmitt-‐
Rottluffs	   'Pharisäer'.	   In	   einem	   separaten	  
Raum	   befanden	   sich	   ausschließlich	   Gemälde	  
jüdischer	   Künstler,	   wie	   z.B.	   Marc	   Chagalls	  
'Dorfszene',	   Gert	  Wollheims	   'Exotische	  Land-‐
schaft'	  und	  Hans	  Feibuschs	  'Zwei	  Schwebende	  
Figuren'	   (s.	   Bild),	   das	   aus	   der	   Städtischen	  
Galerie	  in	  Frankfurt	  entwendet	  wurde.

Die	  verfemten	  Künstler	   erhielten	  Berufs-‐	   und	  
Malverbot,	   ihre	   Ateliers	  wurden	   zerstört.	   Als	  
Hans	   Feibusch	   1933	   ins	   Londoner	   Exil	  
flüchtete,	   war	   er	   zwar	   vor	  Verfolgung	   sicher,	  
aber	   seine	   Künstlerische	   Entwicklung	   wurde	  
in	  entscheidenden	  Jahren	  unterbrochen.	  Auch	  
als	  bildnerischer	  Künstler	  hatte	  er	   unverkenn-‐
bare	   'deutsche	  Ausdrucks-‐	   und	   Darstellungs-‐
formen'	   entwickelt,	   die	  im	   Ausland	  'nicht	  ver-‐
standen'	   wurden.	   Gerade	   in	   England	   war	  
deutsche	  Kunst	  zu	  dieser	  Zeit	  fast	  unbekannt.	  
Und	   so	   mussten	   sich	   Feibusch	   wie	   auch	   an-‐
dere	  darstellende	  Künstler	   zunächst	   den	   kul-‐
turellen	  Normen	   Englands	  anpassen	   und	  mit	  
Auftragsarbeiten	   wie	   Porträts	   und	   Ge-‐
brauchsgraphik	  über	  Wasser	  halten.

Die	   Ausstellung	   TWENTIETH	   CENTURY	   GER-‐
MAN	  ART	  in	  London	  im	   Jahr	  1938	  war	   die	  er-‐
ste	   in	   England,	   die	  moderne	   deutsche	  Kunst	  
zeigte.	   Sie	   war	   ursprünglich	   als	   politische	  
Antwort	   auf	   die	   Münchener	   ENTARTETE	  

KUNST-‐Ausstellung	  konzipiert	   und	   sollte	   den	  
Titel	   BANNED	   ART	   tragen.	   Aber	   schließlich	  
entschied	   man	   sich	   für	   eine	   neutralere	   Aus-‐
richtung,	   um	   deutsche	   Künstler	   weniger	   in	  
Gefahr	  und	  ihrer	   Kunst	   mehr	  Achtung	  entge-‐
genzubringen.	  

Die	   in	   Paris	   lebenden	   deutschen	   Mitglieder	  
des	  'Freien	  Kunstbunds'	  forderten	  das	  Organi-‐
sationskomitee	   auf,	   ein	   Gemälde	   Oskar	   Ko-‐
koschkas	  auszustellen,	  das	  die	  Gestapo	  öffent-‐
lich	  zerschnitten	  hatte.	  In	  London	  befürchtete	  
man	   aber,	   dass	  die	  Besucher	   aus	   Mangel	   an	  
Verständnis	   der	   künstlerischen	   Absicht,	   die	  
Aktion	   der	   Gestapo	   gutheißen	   könnten	   und	  
das	   Ansinnen	   wurde	   abgelehnt.	   Darau�in	  
weigerte	  sich	  der	  'Freie	  Kunstbund',	  weiter	  an	  
der	  Vorbereitung	  mitzuwirken.

Unter	   den	  270	   Exponaten	  der	   Londoner	   Aus-‐
stellung	   waren	   vor	   allem	   expressionistische	  
Werke	  von	  vor	  1933	   zu	  sehen.	  Nur	  das	  Tripty-‐
chon	  von	  Max	  Beckmann	   'Versuchung'	   (1937)	  
und	   Oskar	   Kokoschkas	   'Selbstbildnis	   eines	  
entarteten	   Künstlers'	   (1937)	   wiesen	   auf	   die	  
aktuelle	   politische	   Situation	   in	   Deutschland	  
hin.	   Politisch-‐agitatorische	   Kunst,	   z.B.	   von	  
Otto	  Dix,	  war	   dem	   englischen	  Publikum	  nicht	  
vertraut	   und	   die	   Organisatoren	   fürchteten,	  
dass	  sich	  Besucher	  der	  Ausstellung	  von	  dieser	  
schockiert	   abwenden	   könnten.	   Gezeigt	   wur-‐
den	   aber	   in	   einem	   separaten	   Bereich	  Werke	  
von	   deutschen	   Exilkünstlern,	   die	   fast	   alle	   in	  
England	  lebten,	  darunter	  auch	  Hans	  Feibuschs	  
'Tod	  des	  Narziß'	  (1937).

Die	   Ausstellung	   TWENTIETH	  
CENTURY	  GERMAN	   ART	   erreg-‐
te	  großes	  Aufsehen.	   Sie	  war	   in	  
erster	   Linie	   ein	   Politikum,	   ob-‐
wohl	   man	   sich	   bemüht	   hatte,	  
genau	  das	  zu	  vermeiden.	  Hitler	  
reagierte	   erwartungsgemäß	  
äußerst	  wütend.
	  

Astrid	  Küllmann-‐Lee

Foto:	  Stephanie	  Barron	  (Hrsg.):	  “Entartete	  Kunst”.	  Das	  Schicksal	  der	  Avantgarde	  im	  
Nazi-‐Deutschland,	  Ausst.-‐Kat.,	  München	  1992,	  S.	  53
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Hallo liebe Kinder, ich bin es wieder, euer 
Winnie, der Kirchenfuchs.
Ich schaue ja immer wieder gern in St. 
Bonifatius vorbei und ab und zu bringe ich 
auch eurem Pfarrer kleine Geschenke mit 
(muss mich ja gut mit ihm stellen, damit 
er mich nicht verjagt), aber er freut sich 
gar nicht darüber, dabei war es doch so 
eine schöne fette Ratte. Ja, so ist die 
Welt.

Aber bei dieser Gelegenheit war ich natür-
lich wieder einmal in der Kirche und ich 
muss euch sagen, es sah innen so anders 
aus, dass ich mir schon überlegt hatte, 
ob ich überhaupt richtig bin. Da hängen 
plötzlich fünf riesige bunte Bilder rechts und links an den Wänden, 
ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Und als ich 
so geschaut habe, kam der Pfarrer mit einer Frau in die Kirche und 
hat ihr einiges zu den Bildern erzählt. Ich habe mich natürlich 
schnell versteckt und heimlich zugehört, damit ich es euch erklären 
kann.

Also, der Maler war Hans Feibusch und wurde vor 123 Jahren (also 
1898) in Deutschland geboren und wurde 100 Jahre alt. Er hat richtig 
Malen studiert und wurde schon bald sehr bekannt. Aber dann kamen 
die Nazis in Deutschland an die Macht und die hassten alle Men-
schen, die anders dachten, anders lebten, eine andere Hautfarbe hat-
ten oder krank und behindert waren und vor allem hassten sie Juden. 
Hans war Jude, und es zählte auch nicht, dass er selbst sehr jung 
als Soldat für Deutschland gekämpft hatte. Er wusste, dass er 
fliehen musste, um zu überleben. Und so kam er hierher nach Eng-
land. Und auch hier begann er sofort wieder zu malen und wurde be-
kannt für seine großen Bilder, die er für viele Kirchen und Hallen 
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malte. Dadurch bekam er auch den Auftrag, fünf große Bilder für 
die Synagoge in London West zu malen. Aber als vor einigen Jahren 
die Synagoge renoviert wurde, passten die Bilder nicht mehr dazu und 
so kamen sie in das Lager der bekannten Ben Uri Gallery. Und das war 
wirklich schade, denn da konnte sie ja niemand sehen. Aber dann hat-
ten die Leute von der Gallery die Idee: Wir suchen einen Platz, wo 
sie hinpassen und sie wieder jeder sehen kann. Ja, und so kamen sie 
in meine - ups, meinte natürlich - in eure Kirche St. Bonifatius und, 
wenn ihr mal in Whitechapel seid, dann schaut sie euch einfach mal 
an.

Jetzt könnt ihr sie schon mal auf den Mittelseiten dieses Heftes 
bewundern und vielleicht sucht ihr euch in eurer Kinderbibel die Ge-
schichten dazu heraus, lest sie und vergleicht sie mit den Bildern. 
Sicher helfen euch eure Eltern dabei. Wenn ihr die Geschichten 
nicht findet, dann schreibt mir einfach: ich frage dann den Pfarrer, 
ob er mir und euch hilft.

So, zum Schluss habe ich 
mir überlegt, ihr wollt si-
cher wissen, wie der Maler 
ausgeschaut hat und des-
halb habe ich für euch ein 
Bild von ihm gemalt. Viel-
leicht werde ich jetzt auch 
berühmt. 
Das war es jetzt von mir 
für dieses Mal und ich 
hoffe, ihr bleibt mir auch 
nach den Sommerferien 
treu. Erholt euch gut und 
bleibt gesund.

Euer Winnie, 
der Kirchenfuchs

Foto	  Seite	  20:	  
designed	  by	  pch.vector	  /	  Freepik

Foto	  Seite	  21:
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Der	  russische	  Emigrant	  Lazar	  Berson	  gründete	  
1915	   die	  Ben	  Uri	  Art	   Society	  im	   Londoner	  East	  
End,	   im	   damaligen	   jüdischen	   Viertel	   White-‐
chapel.	   Benannt	   wurde	  die	  Galerie	  nach	  dem	  
alttestamentlichen	   Handwerker	   Bezalel	   Ben	  
Uri,	   der	   die	   Bundeslade	   nach	   göttlicher	   An-‐
weisung	   entwarf	   und	   baute.	   Über	   die	   Jahre	  
hinweg	   hatte	   die	   Galerie	   verschiedene	   Stan-‐
dorte	   in	  London	  bis	  sie	  von	  1995	  an	  sogar	   für	  
sechs	  Jahre	  komplett	  ohne	  Gebäude	  dastand.	  
2002	   wurde	   die	   Ben	   Uri	   Gallery	   &	   Museum,	  
wie	   sie	   von	   nun	   an	   hieß,	   an	   ihrem	   jetzigen	  
Standort	   in	   der	   Boundary	   Road,	   London,	  
eröffnet.

In	   ihrer	   Auswirkung	   konzentrierte	   sich	   die	  
Galerie	  von	  Anfang	  an	  auf	  die	  Kunst	  und	  Bau-‐
stile	   jüdischer	   Immigranten	   und	   wurde	   be-‐
sonders	  stark	  von	  jüdischen	  Flüchtlingen	  nach	  
dem	  Zweiten	  Weltkrieg	  geprägt.	  In	  den	  1970er	  
Jahren	   war	   sie	   sogar	   der	   Grundstein	   für	  
jüdische	  Kultur	  in	  London.

Im	   Jahr	   2000	  wurden	   Verwalter	   gewählt,	   die	  
die	   Ausrichtung	   der	   Galerie	   neu	   auslegten.	  
Seither	   kuratierte	   die	   Galerie	   etwa	   100	   Aus-‐

stellungen,	   reiste	   durch	   mehr	   als	   25	   Länder	  
über	  3	  Kontinente	  und	  veröffentlichte	  über	  40	  
Publikationen,	   darunter	  Bücher	  und	  Kataloge,	  
sowie	  über	   100	   Kurzfilme.	   Zudem	   gilt	   sie 	  als	  
Maßstab	   für	   ein	   virtuelles	   Museum	   und	   Re-‐
cherchezentrum.

Die	  Ben	  Uri	  Gallery	  &	  Museum	  entwickelte	  ein	  
neues	   Konzept,	   das	   das	   Recherchezentrum,	  
die	   Ben	   Uri	   Research	   Unit	   (BURU),	   und	   das	  
Ben	  Uri	   Arts	   and	   Health	  Institute	   (BUAH)	  be-‐
inhaltete.	  Die	  BUHU	  konzentriert	   sich	   auf	   die	  
Untersuchung	   von	   jüdischer	   und	   immi-‐
grantischer	   Beteiligung	   an	   visueller	   Kunst	   in	  
Großbritannien	  seit	  1900.	  Die	  BUAH	  hingegen	  
untersucht	   durch	  Forschung	  und	  Evaluierung,	  
warum	   und	   we lche	   E lemente	   e ines	  
Kunstwerks	  die	  meisten	  Reaktionen	  von	  Men-‐
schen,	   die	   in	   sozialer	   Isolation	   und/oder	   mit	  
Demenz	   leben,	   auslöst.	   Des	   weiteren	   unter-‐
stützt	   die	   BUAH	   landesweit	   Kunsttherapie-‐
studierende	  an	  den	  Hoch-‐schulen.

Die	   Ben	   Uri	   Gallery	   &	   Museum	   möchte	  
ethnische,	   kulturelle	   und	   religiöse	   Hürden	  
überwinden,	   indem	   sie	   historische	   und	   mo-‐

derne	  Probleme	  von	   Identität	  und	  
Migration	  anspricht	  und	  die	  reiche	  
jüdische	   und	   migrantische	   Er-‐
fahrung	  in	  visueller	  Kunst	  seit	  1900	  
recherchiert	  und	  erfasst.	  Ziel	  ist	  es,	  
das	   große	  Publikum	   aus	   verschie-‐
denen	   Gemeinschaften	   und	   Län-‐
dern	  zu	  verbinden.

Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  einen	  solchen	  
Partner	   für	   die	   Hans-‐Freibusch-‐
Ausstellung	   in	   unserer	   Kirche	   zu	  
haben.

Josephine	  Prater
Foto:	  Benuricw	  

22

Ben Uri Gallery & Museum



Anzeigen

23

Check website for 
opening times 

during 

Corona



!"#$%&'(%)
!"#$%"$&!
!"#$%&'()$%*++$(,-+#$.&')*-+$/*(#*/$-01$'#(#-',"$,#0)'#
! "#$ ! "#$%#&!'#(!)*!&+,%-%.%"#/
! %#$ ! &+,%-%.%"#!0'.'$"12&/!'#(!3&/&'30,!4'4&3/
! &#$ ! 4"(0'/./!'#(!5-3%&6!$%7&/8
! '##$ ! !6%$9/!'#(!5:;!

/&0"#(!%#/%1,./8
! '##$ ! !'3.!'#(!,&'$.,!%#.&37&#.%"#/

!(##$ ! !/0,""$!$&'3#%#1!43"13'99&/
!"##$ ! '3.%/.!-%"13'4,%&/
!)##$ ! !'30,%7'$!&+,%-%.%"#!3&0"3(/!

('.%#1!63"9!<=>?
!*%#$ ! '3.@"3A/
!'#+###$!!4'1&/!"6!'30,%7&/!('.%#1!63"9!<=<?

!"#$%!&'()! *+$$!,%-+.!
/0%-12-3!1456%78$%9+6:0+;

2989_BU_german-church_july21_half-page.indd   12989_BU_german-church_july21_half-page.indd   1 01/07/2021   15:5901/07/2021   15:59

Vernissage	  am	   17.	  Juni	   in	  St.	   Bonifatius:	  Pfr.	   Andreas	  Blum	  (St.	  Bonifatius),	  Sarah	  MacDougall	   (Ben	  
Uri),	  David	  Glasser	  (Ben	  Uri),	  Dr.	  Ralf	  Teepe	  (Deutsche	  Botschaft)	  –	  Foto:	  Simone	  Herrmann


