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Werner Busch 

Die autonome Ölskizze in der 
Landschaftsmalerei 
Der wahr- und für wahr genommene Ausschnitt aus Zeit und Raum 

D i e Landschaf t i m B i lde besteht - wer ver 
meinte nicht , das z u wissen - aus V o r d e r 
g rund , Mi t te lgrund u n d H i n t e r g r u n d . D i e 
klassische Theor i e lehrt uns , daß die U b e r g ä n 
ge zw i schen den e inze lnen Te i l en , den G r ü n 
den , sorgfält ig verschl i f fen werden müssen . 
D a s grundlegende O r d n u n g s g e r ü s t für alle so 
zusammengesch lossenen Te i le erstellt die Pe r 
spekt ive. Sie, so stellt R o g e r de Pi les 1708 in 
seiner ersten generellen Regel zur Landscha f t s 
malerei fest, verh indere , daß die Landscha f t 
sich zu sehr v o n der Wahrsche in l i chke i t ent 
ferne1 . D e n n o c h - t ro tz der perspekt iv ischen 
Gesamts i ch t u n d der Versch le i fung der Te i le 
ist das Verhäl tn is der G r ü n d e zue inander , das 
lehren uns T h e o r i e u n d Praxis , ungle ichge
wicht ig . Mi t te lgrund u n d H i n t e r g r u n d m a 
chen den eigentl ichen B l i ck in die N a t u r aus, 

the v i e w , le site, la vue , die A u s s i c h t ( G o e t h e ) . 
Sie allein w e r d e n ganzhei t l ich v o r der N a t u r 
studiert u n d idealisiert ins B i ld übertragen. Sie 
geben den G r u n d t o n , die S t i m m u n g , Intensität 
u n d R i c h t u n g v o n L i ch t u n d Schatten an. In 
i hnen k o m m t es auf den generellen E f f ek t , 
n icht auf die e inze lnen Gegens tände f ü r sich 
an. J o a c h i m v o n Sandrart berichtet in seiner 
»Teutschen A c a d e m i e « , w i e er o f t m i t C l a u d e 
Lor ra in in T i v o l i , Frascati oder Sub iaco »im 
Feld nach dem Leben gemahlet« habe. E r 
selbst habe »nur gesucht gute Felsen, Stämme, 
Bäume, 'Wasserfälle, Gebäuden und Ruinen, 
die groß und zu Ausfüllung der Historien mir 
tauglich waren, also mahlte hingegen er nur in 
kleinem Format, was von dem zweyten Grund 
am weitesten entlegen, nach dem Horizont 
verlierend gegen den Himmel auf, darinn er 

ein Meister wäre«1. D e r H i s to r i enma le r sam
me l t M o t i v e , Versa tzs tücke für seine H i s t o 
r ien, der Landschaf tsmaler A u s b l i c k e für seine 
Landscha f t . Bis wei t ins 19. J a h r h u n d e r t s ind 
Landschaf t ss tud ien , v o r der N a t u r a u f g e n o m 
m e n , überl iefert , auf denen Mi t te l - u n d H i n 
tergrund sorgfält ig ausgeführt s ind, w ä h r e n d 
der V o r d e r g r u n d einfach frei bleibt (Abb. 1). 
D i e Ver laufs l in ie - u n d sei sie n o c h so k o m p l i 
z iert u n d kurvenre ich - , d ie V o r d e r - u n d M i t 
te lgrund scheidet, ist o f t genau f ix iert , gele
gent l ich gibt sie gar die erkennbare T e i l s i l h o u 
ette eines n icht wiedergegebenen V o r d e r 
grundgegenstandes . D e r V o r d e r g r u n d näml ich 
entsteht nach e inem anderen Ver fahren , ihn 
k o m p o n i e r t der Küns t l e r nach seiner I n v e n -
t i on , in i h m w i r d sein B i l d überhaupt erst z u 
K u n s t i m idealist ischen Sinn. H i e r erst trennt 
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sich der a n s p r u c h s v o l l e Landscha f t sma le r der 
Idea l landschaf t v o m b l o ß e n P r o s p e k t - o d e r 
V e d u t e n m a l e r . D e r V o r d e r g r u n d ist z u s a m 
mengesetz t aus v o m Küns t l e r z u e i n a n d e r g e -
ordneten D e t a i l s t u d i e n (Abb. 2) u n d v o r a l lem 
Staffage. Sie erst interpret iert d ie L a n d s c h a f t , 
gibt ih r h ö h e r e n , v o m K ü n s t l e r ver fügten 
Sinn. D e r A u f t r a g g e b e r m a g das T h e m a , selbst 
Deta i l s , f o r d e r n - ihre E i n b i n d u n g in ein l o g i 
sches u n d kunst fer t iges Bez iehungsge f l ech t le i 
stet der K ü n s t l e r . T h o m a s J o n e s , engl ischer 
Landscha f t sma le r des späteren 18. J a h r h u n 
derts, der uns u n t e n n o c h aus führ l i cher b e 
schäft igen w i r d , ma l te 1783 fü r Sir W i l l i a m 
H a m i l t o n in N e a p e l e inen B l i c k auf d ie C a m p i 
Flegrei . Sir W i l l i a m schaute sich i m Ate l i e r v o n 
J o n e s d ie For t schr i t te an d iesem durchaus re 
präsentat iven L a n d s c h a f t s b i l d an, das z u d e m 
T y p u s des o f f i z i e l l en Landscha f t sb i ldes g e h ö r 
te, den F a r i n g t o n in se inem » D i a r y « mi t B e z u g 
auf J o n e s kr i t i sch als »very cold - like china« 
beze ichnete 3 . Sir W i l l i a m »tken took me to 
Pussilippo to make a drawing of a Palm Tree 
growing there, in order to have it introduced 
into the View of the Campi Flegrei«*. 
B ä u m e besetzen z u m e i s t den R a n d oder d ie 
R ä n d e r des v o r d e r e n G r u n d e s , sie r a h m e n , be 
t o n e n , interpret ieren Staffage u n d B l i ck . I h r 
S t u d i u m m a g for tschre i tend naturgerechter 
w e r d e n , ihre U m s e t z u n g in Farbmater ie f o r t 
schre i tend den W i r k u n g e n des A t m o s p h ä r i 
schen, T a g e s - u n d Jahresze i t l i chen m i t H i l f e 
der Erkenn tn i s se der Lu f tpe r spek t i ve ange
messener sein - R o g e r de Pi les beschreibt diese 
M ö g l i c h k e i t e n in al len Deta i l s 5 - , d ie N a t u r g e 
genstände s ind we i te rh in j e d o c h n u r Mi t t e l 
z u m Z w e c k . Ihr Z w e c k i m k o m p o s i t o r i s c h e n 
G e f ü g e t r i u m p h i e r t über den A n s p r u c h auf 
b l o ß e Na tur r i ch t i gke i t . D a s Z u s a m m e n b i n d e n 
u n d G l ä t t e n i m endgü l t igen Idea l i s i e rungspro 
zeß , der d ie F a k t u r , den e inze lnen Str ich, 
w e n n s c h o n n ich t l öscht , so d o c h in F o r m 
einer d u r c h g e h e n d e n M a n i e r d e m gedank l i ch 
ge forder ten Stil , der St i lhöhe des B i ldes n i ve l 
l ierend u n t e r w i r f t , op fe r t letzt l ich b e w u ß t die 
Ind iv idua l i tä t des E inze lgegenstandes . D a s er 
k lärt , w a r u m E inze lna turs tud ie u n d ihre V e r 
w e n d u n g i m B i lde , w a s das M a ß an N a t u r r i c h 
t igkeit angeht , so we i t ause inanderk la f fen . 
D ieses in e i n e m ersten künst ler i schen E m a n z i 
p a t i o n s p r o z e ß e n t w o r f e n e Vers tändn i s v o m 
Landscha f t sb i l d , das den Kuns t charak te r des 
gemal ten B i ldes , vers tanden als geistige H e r 
v o r b r i n g u n g , ver fügte , hatte v o n der R e n a i s 
sance bis ins 18. J a h r h u n d e r t h ine in u n e i n g e 
schränkt G ü l t i g k e i t . D i e s e A u f f a s s u n g begrei f t 
L a n d s c h a f t einerseits als überze i t l iches Para 
d i g m a fü r d ie E i n b i n d u n g des m e n s c h l i c h e n 
L e b e n s in den N a t u r p r o z e ß , andererseits als 
B i l d v o l l k o m m e n e r R ä u m e , die n icht d ie Frage 
nach d e m räuml i chen D a v o r , D a h i n t e r u n d 
D a n e b e n jenseits der i m B i lde gegebenen 
L a n d s c h a f t a u f k o m m e n lassen. D e r K ü n s t l e r 

1 Friedrich Ner ly Kastellvon Olcvano; Ö l auf Papier, 31 X41 cm. Bremen, Kunsthal le ( Inv. N r . 1954/5) 

en tw icke l t in der Landscha f t eine Z e i t - u n d 
R a u m t y p o l o g i e , die in ihrer jewei l igen Idea l i 
tät den A n s p r u c h auf eine höhere O b j e k t i v i t ä t 
stellt. D ieses K o n z e p t w i r d , sieht m a n v o n 
V o r l ä u f e r n i m 17. J a h r h u n d e r t ab, erst i m 18. 
J a h r h u n d e r t schr i t tweise f r agwürd ig , o f f e n b a r 
auf G r u n d gewandel ter W a h r n e h m u n g s e r f a h 
rungen . I n der K u n s t p r a x i s ist dieser P r o z e ß 

a m deut l ichsten an der Gesch i ch te der H e r a u s 
b i l d u n g der a u t o n o m e n L a n d s c h a f t s ö l s k i z z e 
z u greifen6 . Z u m P r o b l e m w i r d der neuen 
A u f f a s s u n g v o n Landscha f t in erster L i n i e d ie 
Ges ta l tung des V o r d e r g r u n d e s , der E n t w u r f 
der Landscha f t unmi t te lbar v o m darste l lenden 
Sub jek t aus. V o r l ä u f i g e inz ige M ö g l i c h k e i t , 
dieses P r o b l e m wenigstens z u themat is ieren, 

2 Friedrich N e r l y Blattwerk; Ö l auf Papier, 2 2 x 2 8 , 5 cm. Bremen, Kunsthal le (Inv. N r . 1954/8) 
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stellt, das ist z u ze igen, die L a n d s c h a f t s ö l -
s k i z z e dar. 
U m keine Mißvers tändn i sse a u f k o m m e n z u 
lassen: es gibt, u m einer Un te r t e i l ung W i t t k o -
wers z u fo lgen7 , z u m i n d e s t f ü n f verschiedene 
Ö l s k i z z e n t y p e n : 
1. die F ix ie rung der ersten Idee z u einer G e 
m ä l d e k o m p o s i t i o n u n d ihrer Farb igke i t in der 
spon tanen Ö l s k i z z e : Sie k a n n v o n Z e i c h n u n 
gen begleitet oder ergänzt w e r d e n , braucht es 
aber n icht z u sein. 
2. die Ö l s k i z z e als k lärende Ä u ß e r u n g : Sie gibt 
eine k o m p l e t t e Idee der sorgfält ig geplanten 
K o m p o s i t i o n , allein für den G e b r a u c h des M a 
lers. In ihr klärt er die Ver te i l ung der Massen 
in F o r m u n d Farbe. 
3. d ie Ö l s k i z z e als M o d e l l - » m o d e l l o « : E s 
handel t sich u m eine sorgfäl t ig ausgeführte 
k le ine S k i z z e für den A u f t r a g g e b e r , u m i h m 
einen h inre ichenden E i n d r u c k v o m A u s s e h e n 
des fertigen W e r k e s z u geben. 
4. die nachträgl iche O l s k i z z e : Z u verstehen ist 
darunter eine k le ine V e r s i o n des fertigen G e 
mäldes für den ferneren S tud iogebrauch - »ri -
c o r d o « , oder eine ebenfal ls für den V e r k a u f ge
dachte verkleinerte R e p l i k oder V e r s i o n . 
5. die a u t o n o m e O l s k i z z e : D i e S k i z z e tritt m i t 
d e m A n s p r u c h auf , ein selbständiges K u n s t 
w e r k zu sein, sie ist n icht m e h r Te i l des P r o 
zesses der B i l d f i n d u n g . Sie k a n n freie E r f i n 
d u n g , Na turs tud ie , aber auch K o p i e sein. D i e 
spon tane , die k lärende u n d die a u t o n o m e Ö l 
s k i z z e k ö n n e n » b o z z e t t o « genannt w e r d e n . 
U n s sol l allein die a u t o n o m e N a t u r s t u d i e in Ö l 
u n d v o n ihr w i e d e r u m nur die L a n d s c h a f t s s t u 
die interessieren. D e r G r u n d fü r diese B e 
s c h r ä n k u n g : allein die a u t o n o m e L a n d s c h a f t s -

ö l s k i z z e br icht m i t aller K o n v e n t i o n i n s b e s o n 
dere akademischer P r o v e n i e n z . A l s a u t o n o m e s 
K u n s t w e r k stellt sie sich der Ö f f e n t l i c h k e i t , 
verz ichte t aber auf d ie w ich t igs ten A n f o r d e 
rungen , d ie an ein o f f i z ie l les B i l d gestellt w u r 
d e n : Sie unter läßt das »high finishing«, das L ö 
schen der Fak tu r , vo l l ende t das B i l d i m t rad i 
t ione l len S inn n i c h t ; sie fo lg t n icht m e h r den 
Rege ln der Per spek t i ve ; sie gibt die U n t e r t e i 
l ung der G r ü n d e au f ; sie k o m p o n i e r t d e n V o r 
d e r g r u n d n icht m e h r a u s w ä h l e n d u n d z u s a m 
m e n f ü g e n d ; das imp l i z i e r t , daß sie den M a l 
v o r g a n g n icht m e h r i m A te l i e r abschl ießt , d e m 
O r t , an d e m Mater i e in G e i s t v e r w a n d e l t w i r d , 
s o n d e r n in der freien N a t u r ; sie benöt ig t ke ine 
Staffage m e h r ; sie, u n d das ist v ie l le icht das 
E n t s c h e i d e n d e , m a c h t die pr ivate K ü n s t l e r ä u 
ße rung z u einer ö f fen t l i chen . D a m i t ist sie an 
e inen b e s t i m m t e n P u n k t der h i s tor i schen E n t 
w i c k l u n g g e b u n d e n , an d e m der Bürger die 
Sphäre seiner Pr ivathe i t en tw icke l t u n d aus 
dieser Sphäre heraus gesamtgesel lschaft l ich 
n o r m b i l d e n d w i r d . D e r P r o z e ß der H e r a u s b i l 
d u n g bürger l ichen Selbstverständnisses setzt 
i m 18. J a h r h u n d e r t e in, der der H e r a u s b i l d u n g 
der a u t o n o m e n L a n d s c h a f t s ö l s k i z z e fo lg t i h m 
m i t geringer V e r z ö g e r u n g . D i e entsche idende 
V e r w a n d l u n g der B i l d - u n d N a t u r s i c h t j e d o c h 
hat s chon V o r s t u f e n i m späten 17. u n d f r ü h e n 
18. J a h r h u n d e r t . 
E i n G u t t e i l der Q u a l i t ä t e n der a u t o n o m e n 
Ö l s k i z z e ist erreicht , als der M a l e r z u m ersten 
M a l in der freien N a t u r in Ö l ma l t . D a m i t trägt 
er das M e d i u m , das, d e m A te l i e r vo rbeha l t en , 
bis da to i m M a l p r o z e ß , ganz d irekt k ö r p e r 
l i c h - m o t o r i s c h vers tanden , ein i m m e r erneutes 
A n s e t z e n , Kor r ig i e ren , Ü b e r m a l e n , A u s g l e i -

3 Der Maler auf dem Campo Vaccino, Il lustration zu J o a c h i m Sandrart, Ternsche Academie , 
Nürnberg 1675, 1. Tei l , 3. Buch, 6. Kapi te l ; Radierung, 11,7X18,3 cm 

chen , Aus ta r i e ren , V e r f e i n e r n , G l ä t t e n , Z u 
s a m m e n b i n d e n u n d V o l l e n d e n vorausse t z t , in 
e inen gänz l i ch n e u e n p rozessua len Z u s a m m e n 
hang , dessen u n u n t e r b r o c h e n e s T e m p o 
schl ießl ich v o m N a t u r p r o z e ß selbst d ik t ier t 
w i r d . E r w a r i m A te l i e r n i ch t das M a ß ; d o r t 
unters tand die N a t u r gänz l i ch der V e r f ü g u n g 
des Malers . D a s bedar f der E r k l ä r u n g . 
Sandrart überl ieferte , daß C l a u d e L o r r a i n i m 
Fre ien L a n d s c h a f t in Ö l gemal t , ja, daß er i h n 
d a z u angesti ftet habe. Sein K a p i t e l » V o m 
L a n d s c h a f t s - M a h l e n « 8 i l lustr iert er m i t e i n e m 
K u p f e r s t i c h (Abb. 3), der e inen M a l e r m i t d e m 
P inse l in der H a n d auf d e m C a m p o V a c c i n o 
v o r der Staffelei ze igt , v o n N e u g i e r i g e n u m l a 
gert. S c h o n in der Inha l t sangabe z u m L a n d 
schaf tskapi te l m a c h t Sandrart j e d o c h deu t l i ch , 
daß das L a n d s c h a f t s m a l e n in der N a t u r n u r 
eine N e b e n b e s c h ä f t i g u n g f ü r den M a l e r d a r 
stelle. »Die Mahlerey-Lehrlinge sollen, über 
den Bildern ermüdet, ihre Erfrischung suchen, 
in Beschauung der Länderey: daraus lernen sie, 
Landschaften nachmahlen«9, he iß t es da. D i e 
ser T o p o s w i e d e r h o l t sich in den T r a k t a t e n in 
V a r i a t i o n e n bis ins 19. J a h r h u n d e r t . E r besagt , 
daß das L a n d s c h a f t s m a l e n i m Fre ien pr ivates 
V e r g n ü g e n des K ü n s t l e r s ist, der R e k r e a t i o n 
d ient , n icht den A n s p r u c h stellt , z u m o f f i z i e l 
len A t e l i e r m a l e n in K o n k u r r e n z z u treten. 
A b e r auch in der Prax is w e r d e n die Ö l s k i z z e n 
geradezu ängst l ich v o r der Ö f f e n t l i c h k e i t a b 
gesch i rmt , ans L i c h t k o m m e n sie h ä u f i g erst 
n a c h d e m T o d e des K ü n s t l e r s , b is h in z u M e n 
ze l , dessen S k i z z e n erst a m B e g i n n des 20. 
J a h r h u n d e r t s »entdeckt« w u r d e n . W e n n S a n d 
rart d a v o n sprach , daß C l a u d e n u r M i t t e l - u n d 
H i n t e r g r u n d in der L a n d s c h a f t s s k i z z e gemal t 
habe , so ist dies f ü r das we i te re V e r s t ä n d n i s 
der Sk i z zengesch i ch te auch i n so fe rn besonder s 
w i c h t i g , als d a m i t , in Sandrarts V e r s t ä n d n i s , 
i m p l i z i e r t ist, daß bei d i e s e m B i l d t y p u s die 
dargestel l ten G e g e n s t ä n d e u n w i c h t i g w e r d e n , 
sie s ind nur Mi t te l z u m Z w e c k der D a r s t e l l u n g 
der A u f l ö s u n g aller F o r m e n auf d ie Ferne z u in 
L i c h t - bez i ehungswe i se F a r b z o n e n . D i e G e 
genstände selbst übermi t te ln n i ch t die A u s s a g e 
des B i ldes , n icht sie f o r d e r n m e h r z u m s y n t a k 
t i schen Trans fer auf . 

V o n C l a u d e L o r r a i n ist b isher ke ine Ö l s k i z z e 
ident i f i z ier t w o r d e n ; der erste, v o n d e m Ö l 
s k i z z e n in größerer Z a h l über l ie fert s ind , ist 
der F r a n z o s e Franco i s D e s p o r t e s ( 1 6 6 1 - 1 7 4 3 ) . 
R u n d 600 w u r d e n bis 1784 v o n seiner F a m i l i e 
b e w a h r t u n d g ingen d a n n als A n s c h a u u n g s m a 
terial an die P o r z e l l a n m a n u f a k t u r in Sevres, 
w o sie sich n o c h heute b e f i n d e n . D e s p o r t e s 
scheint der erste gewesen z u sein, der s ich 
d e m , w a s er sah, w i r k l i c h gestellt hat . E r b e 
gr i f f , daß die i m Fre ien gemal te L a n d s c h a f t s 
s k i z z e einen b l o ß e n N a t u r a u s s c h n i t t g ibt , bei 
d e m es d e m K ü n s t l e r n icht ansteht , i h n fü r das 
B i l d » z u r e c h t z u m a c h e n « , i hn i n sbesondere an 
d e n R ä n d e r n der B i l d f l äche auszuba lanc ieren 
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4 F r a n c i s Despor tes Abfallendes Feld vor einem Wald; 
Manufacture de Sevres, A r c h i v e s 

(Abb. 4). D a s führ t bei Despor tes d a z u , daß 
seine Sk i z zen an einer Seite in ex t remem M a ß e 
»wegrutschen« k ö n n e n , daß sie für unser am 
vorgegebenen O r d n u n g s s c h e m a Perspekt ive 
trainierten A u g e »falsch«, u n w a h r aussehen 
k ö n n e n - u n d in der T a t ist auf ein k o n s e q u e n 
tes perspekt iv isches F luchten , das den D i n g e n 
für uns ihren O r t zuwe i s t , verz ichtet w o r d e n , 
die D i n g e entz iehen sich unserer bez iehungs 
weise der b i l d i m m a n e n t e n V e r f ü g u n g . D a s 
P r o b l e m bleibt bis we i t ins 19. J ah rhunder t er 
hal ten; Neureu thers R o m - B l i c k (Abb. 5) e twa 
läßt die H ä u s e r »schief« i m Mi t t e lg rund stehen 
- er hat sie so gesehen. So sehr er sich v o n der 
Seherfahrung d o m i n i e r e n läßt, der Küns t l e r al 
lein ist es schl ießl ich, der sie »veröf fent l icht« , 
als richtig ver fügt . D i e Ö l s k i z z e , das mach t 
ihre D i a l e k t i k aus, ist höchs t sub jekt iv u n d o b 
jekt iv zugle ich . D o c h auch Despor tes stellt 
sich n o c h n icht b e w u ß t d e m sich aus seiner 
Sehweise ergebenden V o r d e r g r u n d p r o b l e m . 
A u c h seine Landscha f t svordergründe s ind o f t 
schlicht fre igebl ieben, so daß die Landscha f t 
sich in einer gewissen D i s t a n z ruhig ausbreitet. 
E i n anderes P r o b l e m ist den Sk i zzenma lern 
v o n vornhere in b e w u ß t . Schon Sandrart war es 
geläufig, Despor te s ' S o h n hat es in einer R e d e 
auf seinen Va ter v o r der A k a d e m i e 1749 an
deutungsweise ausgesprochen: D i e Ö l s k i z z e 
v o r der Landscha f t m u ß schnell gemalt w e r 
den, w i l l m a n den sich beständig ändernden 
N a t u r e i n d r u c k festhalten. D i e s erfordert n icht 
n u r die Sk i z zenman ier , die allein den E i n 
druck , die Ersche inung ergreift, sondern auch 
einen körperl ich-motor isc i jsrr iehr oder weniger 
kont inu ier l i chen A k t des MaTeTTSs^rstaunlich 
hellsichtig hat w i e d e r u m Sandrart d ieTConse -
q u e n z aus dieser Tatsache bemerkt . D a s L a n d 
schaftsmalen v o r der N a t u r »ist«, so schreibt 
er, »meines dafürbaltens, die beste Manier, 
dem Verstand die Wahrheit eigentlich einzu
drucken: weil gleichsam dadurch Leib und See
le zusammen gebracht wird. In den Zeichnun
gen wird hingegen alzuweit zurück gegangen, 
da die wahre Gestalt der Sachen nimmermehr 
also pur heraus kommet«™. D i e Z e i c h n u n g 
geht a l l zuwei t z u r ü c k , sie abstrahiert, gibt das 
auf den U m r i ß reduzierte Formsubstra t . D i e 

Ö l auf Papier , mont ier t auf Pappe , 19 x 52 cm. 

unmi t te lbar v o r der N a t u r verfertigte Ö l s k i z z e 
dagegen ist das angemessene materiel le Ä q u i 
va lent z u r Ersche inung der D i n g e . D i e i m A t e 
lier sich über lange Ze i t mi t häuf igen U n t e r 
brechungen abspielende V e r w a n d l u n g v o n 
Mater ie in Ge i s t w i r d ersetzt d u r c h eine ten
denzie l le Ine inssetzung v o n Mater ie u n d 
Ge i s t , w o b e i der Ge is t auf intel lektuelles K a l 
k ü l verz ichtet , sich der v o n der Ersche inung 
ausgelösten S t i m m u n g hingibt . D a s w i e d e r u m 
gibt d e m k ö r p e r l i c h - m o t o r i s c h e n A k t des M a 
lens seine ind iv idue l le Intensität, so sehr er an 
den R h y t h m u s der verf l ießenden Zei t , den N a 
tu rprozeß , gebunden ist. G e r a d e z u z u einer 
Wissenscha f t v o n der a tmosphär ischen W i r 
k u n g hat P i e r re -Henr i Va lenc iennes 
(1750 -1819) diese E ins icht in die Bed ingungen 
des Ze i tenwande ls ausgebaut. W e n n Sandrart 
z u m Landschaf t smalen die M o r g e n - u n d 
A b e n d s t u n d e empf ieh l t , u n d dami t n icht etwa 
n u r die z u diesen Zei ten besonders ausgepräg
ten L i c h t - u n d Farbef fekte me in t , sondern 

v ie lmehr auf die metaphor ische D i m e n s i o n der 
Ze i ten nicht verz ichten kann , so verfo lgt V a 
lenciennes den ständig sich w a n d e l n d e n N a 
ture indruck , die W i r k u n g des A t m o s p h ä r i 
schen auf den auch unattrakt iven Ausschn i t t 
aus Ze i t u n d R a u m u n d begreift die Relat iv i tät 
der gegenständl ichen Ersche inung (Farbtafel I, 
II). D ieser E n t w e r t u n g der gegenständl ichen 
B e d e u t u n g korrespondier t auch n o c h bei V a 
lenciennes die R e d u z i e r u n g der Ö l s k i z z e auf 
den Pr ivatbereich bez iehungsweise auf die 
F u n k t i o n , b loßes D e m o n s t r a t i o n s o b j e k t in der 
akademischen A u s b i l d u n g zu sein u n d ihre da 
m i t impl iz ier te N iedr igschätzung . A u c h bei 
Va lenc iennes kann v o n einer A u t o n o m i e der 
Ö l s k i z z e n o c h keine R e d e sein. Va lenc iennes ' 
o f f iz ie l le akademische Landschaf tsb i lder be 
wahren nichts v o n den Qua l i tä ten der Ö l s k i z 
ze. D e n n o c h ist er zu e inem wicht igen B e f ö r 
derer der Ö l s k i z z e n e n t w i c k l u n g , an deren E n 
de ihre A u t o n o m i e e r k l ä r u n g stand, geworden . 
Va lenc iennes hat als Haupt in i t i a tor bei der 
E i n f ü h r u n g eines Pr ix de R o m e für L a n d 
schaftsmalerei z u gelten. Sein Schüler M i c h a l -
l on , der Lehrer C o r o t s , gewann 1817 den er
sten vergebenen Preis. O h n e daß das hier w e i 
ter ver fo lgt werden k ö n n t e : diese E n t w i c k l u n g 
beinhaltete eine entscheidende A u f w e r t u n g der 
Ö l s k i z z e i m akademischen C u r r i c u l u m . D a s 
schlägt sich schon in der f ranzös ischen S k i z 
zen termino log ie nieder, die sehr viel v iel fält i 
ger ist als die gleichzeitige T e r m i n o l o g i e in an 
deren Ländern . V o n den geläufigen S k i z z e n t y 
p e n »croquis«, »esquisse«, »etude«, » p o c h a -
de« u n d »ebauche« sei hier nur k u r z der 
»ebauche« E r w ä h n u n g getan, w e n n sie auch 
i m Gegensatz zur »etude«, der reinen N a t u r -

5 Eugen Neureu ther Blick auf Rom; Ö l auf L e i n w a n d , 3 5 , 5 x 5 1 , 5 cm. 
M ü n c h e n , Bayer ische Staatsgemäldesammlungen 
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Studie, durchaus K o m p o s i t i o n s s t u d i e sein 
konn te . M i t »ebauche« beze ichnen die Fran 
zosen die besonders f lüchtige Ö l s tud ie , die die 
Ma l fak tur vol ls tändig erhält, ja betont . In der 
privaten Porträtstudie etwa kann der Maler 
den G r u n d in völ l ig unstruktur ier tem, unge 
genständl ichem »ebauche«-Zustand belassen. 
In der Landschaf tssk izze umfaßt der »ebau-
che« -Zus tand die gesamte Sk izze u n d betont in 
ex t remem Maße den V o r r a n g der künst ler i 
schen »Mache« vor der gegenständlichen B e 
deutung. D a m i t besteht die auszeichnende 
Qua l i tä t der Sk izze darin, daß sie das v o n D i 
derot bis De lacro ix immer wieder betonte »ge-
nie« des Künst lers besonders bewahrt , Sponta 
neität und Frische, unmitte lbaren Zugr i f f u n d 
Leicht igkei t in der Bewäl t igung a u f w e i s t " . 
D o l c e s in Ana log ie z u Cast ig l ione auf die ve 
nezianische Malerei des 16. Jahrhunder ts ge
prägter »sprezzatura«-Begri f f steht theoriege
schichtl ich dahinter. D o c h während »sprezza-
tura« eine Qual i tä t des souveränen Künst lers 
bezeichnet , ist mit »ebauche« beze ichnender 
weise ein T y p u s der deutl ich zutage tretenden 
materiellen Ex is tenz des Bi ldes gemeint. Bei 
Rousseau oder C o u t u r e geht die T e n d e n z so 
wei t , daß sie ein Bi ld gelegentlich in der aller
ersten An lage stehen lassen u n d für vol lendet 
erklären, da für sie bereits das, was sich ihnen 
als P r o b l e m stellte, bewält igt ist. C o u t u r e z u 
dem legte besonderen W e r t darauf, daß der 

e inzelne Pinselstr ich in seiner Struktur erhal 
ten bl ieb, er plädierte gar dafür , zw i schen die 
e inzelnen Pinselstr iche einen geringen Z w i 
schenraum z u legen. Eins icht in den V o r g a n g 
des Seh- und Ident i f i z ierungsprozesses , in die 
Mög l i chke i t der pr ismat ischen A u f s p a l t u n g 
der Farben i m B i lde deutet sich an. Wich t iger 
in unserem Z u s a m m e n h a n g j edoch ist es, die 
Gesch ichte der Real i tätsaneignung des p r i va 
ten Ver fügungsraumes mi t den Mit te ln der 
Ö l s k i z z e wenigstens an z w e i Beispielen deu t 
l ich zu machen. D a m i t k o m m e n w i r auch e n d 
l ich z u m V o r d e r g r u n d p r o b l e m . 
E t w a gleichzeit ig m i t Va lenc iennes malte T h o 
mas J o n e s seine neapol i tanischen Stadt land
schaften in Sk izzenmanier . Sie s ind überw ie 
gend v o n J o n e s ' relativ schnell wechse lnden 
W o h n u n g e n aus a u f g e n o m m e n , seine » M e 
moire« lehren das, u n d eignen sich das u n m i t 
telbare U m f e l d des begrenzten, zur V e r f ü g u n g 
stehenden privaten Ex i s tenzraumes an. D i e 
Banalität der v o n hier gemalten, vorgegebenen 
A u s b l i c k e w i rd au fgehoben n icht durch S inn 
gebung i m idealistischen Sinne, sondern d u r c h 
den Bezug z u m Küns t l e r selbst; es ist jewei ls 
»sein« A u s b l i c k , er dokument i e r t seine ze i t 
räuml iche Si tuat ion; an diese punktue l le E r 
fahrung möch te er sich später i m A n b l i c k der 
Sk i zze erinnern. So k o m m t J o n e s auch als 
einer der ersten auf die Idee, einen seiner 
W o h n r ä u m e in Innenans icht auf der L e i n w a n d 

als Ö l s k i z z e festzuhalten. A m 17. M a i 1781 
schreibt er: »I began a View of my Kitchen on 
a 4 palm Cloth [auf einer vier H a n d b r e i t g ro 
ßen L e i n w a n d ] , this being the first attempt at 
Still life, The Subject was prosecuted and fin-
ished con Amore - when tired of other things, I 
painted on my Kitchen Scene by way of Re
laxion & Amüsement, and I still keep this pic-
ture by me as a pleasant remembrance of times 
past.«12 Für den neuen B i l d t y p u s hat J o n e s ke i 
nen rechten N a m e n , er spricht v o n e inem Sti l l 
leben, e indeutig j edoch handelt es sich u m die 
Innenans icht seiner K ü c h e , begri f fen als 
»v iew«. D i e Sk izze scheint n icht erhalten, d e n 
n o c h gibt es ke inen Zwe i fe l , daß sich J o n e s 
spätestens hier das P r o b l e m der V o r d e r g r u n d 
gestaltung stellen m u ß t e . M a n braucht sich n u r 
an M e n z e l s mehr als 60 Jahre später entstande
ne I n n e n r a u m a u f n a h m e n aus seinen verschie 
denen Berl iner W o h n u n g e n z u erinnern (Abb. 
6). D i e A n e i g n u n g eines k le inen R a u m e s u n 
mit te lbar v o m Schauenden aus, der sich selbst 
i m R a u m bef indet , br ingt die U n m ö g l i c h k e i t 
m i t s ich, alles in e inem B l i ck , also mi t f ix ierter 
B l ickste l lung w a h r - u n d a u f z u n e h m e n . V i e l 
m e h r springt das A u g e , n a c h d e m es zuerst R u 
he in mögl ichster D i s t a n z gesucht hat - e twa in 
e inem Fensterausbl ick - z u den durch N ä h e 
u n d Farbintensität die N e t z h a u t re izenden G e 
genständen. N i c h t hervorstechende G e g e n 
stände v e r s c h w i m m e n insbesondere an den 
R ä n d e r n . W e n d e t sich der B l i c k v o n der D i 
stanz d e m F u ß b o d e n z u u n d ver fo lgt i hn bis 
z u r eigenen Pos i t i on i m R a u m , so gerät er 
scheinbar in i m m e r schnellere B e w e g u n g , 
scheint nach v o r n h i n wegzuru tschen . Es ist 
u n m ö g l i c h , den gesamten R a u m mi t allen G e 
genständen in e inem etwa d u r c h ein zentra l 
perspekt iv isches O r d n u n g s s c h e m a a u s z u d r ü k -
k e n d e n K o n t i n u u m w a h r z u n e h m e n u n d w i e 
derzugeben , o h n e auf D i s t a n z z u i h m z u ge
hen . In letzter K o n s e q u e n z dikt iert der ze i t l i 
che A b l a u f des Bl ickes also d ie B i l d o r d n u n g . 
Wahrnehmungs te i l e addieren sich z u m B i l d , 
das in erster L in ie den P r o z e ß der W a h r n e h 
m u n g darstellt, e twa durch unterschiedl iche 
»Tiefenschärfe« oder durch das ablesbare 
T e m p o der Str ichführung - M e n z e l ist bei d ie 
ser U m s e t z u n g am weitesten gegangen. I n der 
T a t scheint die Ö l s k i z z e eine der wicht igsten 
V o r s t u f e n der Pho tograph ie darzuste l len ; i m 
G e gensatz zur Pho tograph ie ist sie j edoch in 
der Lage u n d macht z u ihrem T h e m a , m e h r als 
eine »Linseneinste l lung« z u geben. 
B e i m B l i ck aus d e m Fenster stellt sich das P r o 
b l em der Dars te l lung des V o r d e r g r u n d e s , 
oder , w i e w i r jetzt besser sagen sol l ten, der 
Dars te l lung des unmit te lbar N a h e n bez ie 
hungsweise des nicht auf einen B l ick i m Z u 
s a m m e n h a n g mi t den entfernteren D i n g e n 
W a h r n e h m b a r e n , geringfügig anders. J o n e s , 
der in allen seinen neapol i tanischen W o h n u n 
gen bez iehungsweise A te l i e r räumen der J ahre 
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Pierre -Henr i de Valenciennes 
Dachspitze im Sonnenlicht 
(Le toitau soleil), c. 1782-1784; 
O l auf Papier, mont ier t auf Pappe , 1 9 x 3 6 , 5 cm. 
Paris, Musee du L o u v r e ( Inv . : R F 3036) 

P ierre -Henr i de Valenc iennes 
Dachspitze im Schatten 
(Le toit ä l'homhre), c. 1782 -1784 ; 
Ö l auf Papier, mont i e r t auf Pappe , 1 9 x 3 3 , 7 cm. 
Paris, Musee du L o u v r e ( Inv . : R F 2991) 

1781-1783 die B l i cke aus den Fenstern in Ö l -
s k i z z e n festgehalten hat, behi l f t s ich bei d ie 
sem P r o b l e m auf die einfachste u n d f rappante 
ste A r t u n d We i se : E r schneidet den V o r d e r 
g rund einfach ab, legt e twa eine bi ldparal lele 
M a u e r über die gesamte untere Bi ldbre i te und 
läßt auch an den R ä n d e r n den B l i ck abrupt en 
den . Seine Mauer in Neapel (Abb. 7), augen
scheinl ich i m M a i 1782 v o n se inem kle inen 
A te l i e r raum in e inem K o n v e n t , der sogenann 
ten Cape l la Vecch ia , mi t B l i ck auf die rück 

wärt igen A n n e x e der Capel la N u o v a aus ge
mal t , gibt den bis z u d iesem Z e i t p u n k t in der 
K u n s t radikalsten Bl ickausschni t t überhaupt 
w ieder . D a s B i ld variiert wenige W e i ß - , B l a u - , 
G r ü n - u n d Brauntöne . D i e Flächigkei t des 
Farbträgers entspricht der Flächigkeit des Seh
ausschnittes. 
D e m P r o b l e m des Vordergrundes hat sich v o r 
M e n z e l w o h l n u r C o n s t a b l e w i rk l i ch gestellt. 
I n Cons tab les f rühen O l s k i z z e n ist er t rad i t io 
nell mehr oder weniger freigelassen. In den 
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7 Thomas Jones Mauer in Neapel, 1782; Ö l auf Papier, 11,1 X15,9 cm. 
England, Sammlung Mrs. Jane Evan-Thomas 

späteren, bei denen es sich für ihn, wie z u v o r 
für J o n e s und später für M e n z e l , u m die A n 
e ignung der jeweils neuen, häuf ig anspruchs lo 
sen A u s b l i c k e aus den privaten W o h n r ä u m e n 
handelt , u m die Wiedergabe des als begrenzt 
erfahrenen Ausschni t tes v o n W e l t , der der ei
genen Person zugehört , in diesen Ö l s k i z z e n ist 
der V o r d e r g r u n d gefüllt mi t nicht gegen
standsf ixierenden Pinselstrichen als dem A b 
bi ld eines schnell und immer schneller darüber 
h inz iehenden Blickes. A m deutl ichsten ze ich 
net sich diese L ö s u n g in seinen v o n seinem be 
w u ß t bezogenen Retreat im ländl ichen H a m p -
stead H e a t h aus gemalten Sk izzen ab (Abb. 8). 
Diesem privaten Rückzugsor t stand seine o f f i 
zielle S tad twohnung gegenüber, in der er seine 
auf die Ö f fen t l i chke i t zielenden Landschaften 
malte. D i e Freiheit, den V o r d e r g r u n d - der 
Seher fahmng fo lgend - gestaltlos zu lassen, 
nahm er sich vorerst nur in den privaten Sk iz 
zen. D a s P r o b l e m bestand für Cons tab le wie 
für M e n z e l darin, den in extremer Aufs icht 
v o m zwei ten , dritten oder sogar vierten Stock 

aus gesehenen V o r d e r g r u n d an die in ruhiger 
D i s t anz lagernden - u n d auch so erfahrenen -
Gegenstände zu b inden. D a s war nur mög l i ch , 
i ndem m a n mit den Mit te ln der Sk izze die G e 
genstände auf den unteren Bildtei l z u sich auf 
lösen ließ. 
Constab les reine Landscha f t sö l sk i zzen ent 
standen, und Cons tab le war sich dessen be 
w u ß t , in körper l i ch -motor i sch einheit l ichem 
Malak t , dessen T e m p o v o m N a t u r p r o z e ß d i k 
tiert wurde . I h m konnte er sich naiv u n d rück 
haltlos nur überlassen, w e n n die dargestellte 
Landschaf t zu seinem unmit te lbaren E r f a h -
rungs- u n d Lebensraum gehörte, zumindes t 
gefühlsmäßig sein E igen tum war . N u r v o n ihr 
wußte er alles. N u r bei ihrer Dars te l lung ver 
meinte er i m malerischen A k t mit ihr eins z u 
sein. D iese Wahrhe i t , und das macht C o n s t a 
bles Trag ik aus, versuchte er in seine of f iz ie l len 
Bi lder zu übertragen. I m Aussehen nähern sich 
Constab les Sk izzen und of f iz ie l le Bi lder i m 
Laufe der Zeit immer mehr einander an (Abb. 
9). D e r A k t der W a h r n e h m u n g , E m p f i n d u n g 

u n d malerischen En täußerung j edoch ist n icht 
m e h r ganzheit l ich, sondern zerbr icht i m A t e 
l ierbi ld in zahl lose nachträgl iche G e d a n k e n , 
sie sol len den g lückl ichen, sub jekt iven M o 
ment der ersten Er fahrung verob jekt iv ieren . 
D e r spätere Cons tab l e scheiterte an d iesem 
Überse tzungsversuch . E ine Zei t lang hatte er 
geglaubt, der Bruch zwischen sub jekt iver E r 
fahrung u n d nachträgl icher V e r o b j e k t i v i e r u n g 
k ö n n e wissenschaft l ich au fgehoben w e r d e n . 
»Painting is a science, and should be persued as 
an inquiry into the laws of nature. Why, then, 
may not landscape be considered as a branch of 
natural philosophy, of which pictures are but 
the experiments.«n D i e Sk izze als die e inzige 
F o r m , die den Prozeßcharakter v o n N a t u r u n d 
W a h r n e h m u n g anschaul ich werden lassen 
k o n n t e , sollte diese V e r s ö h n u n g zw i schen 
Subjekt u n d N a t u r in ob jek t i ver F o r m leisten. 
D iese H o f f n u n g auf die K u n s t w a r letzt l ich 
wieder , so sehr die Sk i zze gerade diese D i m e n 
s ion ausgetrieben hatte, idealistischer N a t u r 
u n d historisch nicht einlösbar. 
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A l b e r t M u s e u m 

( Inv . N o . 137-1888) 
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