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Aufklärerische Kunsttheorie und -kritik bewegt sich zwischen den Polen 
Empfindung und Verstand. Die Rechtfertigung des Geschmacksurteils 
führt zu einer Unterminierung klassisch- normativer Kunstgesetzlich
keit. Wenn die Urteilskraft ein Vermögen der Unterscheidung und Wahl 
ist und den Geschmack bestimmt, dieser jedoch sich aus der Reaktion 
des stellungnehmenden Subjektes ergibt, dann beginnt einerseits das 
Gefühl die Vernunft, andererseits aber auch der auf Erfahrung basie-
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rende gesunde Menschenvers tand alle abstrakte M e t a p h y s i k zu verdrän
gen. D e r absolute Schönheitsbegri f f weicht e inem relativen. Eins icht in 
die Relativität allen Urte i lens jedoch führ t auch z u r Eins icht in die 
Geschicht l ichkei t der K u n s t . D e r Schillersche Begri f f des Sent imental i 
schen faßt be ides : G e f ü h l u n d Geschicht l ichkeit . Weder das eine noch 
das andere untersucht die deutsche Kuns t theor ie der A u f k l ä r u n g s z e i t 
m i t letzter K o n s e q u e n z . E ine sensualistische Tradi t ion etwa w i e in E n g 
land v o n L o c k e bis zu den Schottischen Assoz ia t ionsästhet ikern gibt es 
in Deutsch land ebenso wen ig wie eine Tradi t ion , die dem französ ischen 
Mater ia l i smus vergleichbar wäre. Z u sehr suchen die deutschen T h e o r e 
t iker zu e inem K o m p r o m i ß zu k o m m e n , der letztl ich einen normat i ven 
Kuns tbegr i f f klassischer T h e o r i e nicht gänzl ich lassen wil l . 

A l l e i n zwe i große Zusammenfassungen der deutschen aufklärerischen 
kunsttheoret ischen Pos i t i on existieren: Chr is t ian L u d w i g v o n H a g e 
dorns Betrachtungen über die Mahlerey (1762) und J o h a n n G e o r g Sul 
zers Allgemeine Theorie der schönen Künste (Bd . 1, 1771, Bd . 2, 1774). 
Be ide gehen einerseits v o n einer Mora lph i l o soph ie Wol f f scher Prägung 
aus und sehen auch die K u n s t im Dienste moral ischer Besserung, ande
rerseits v o n e inem Sensual ismus, i m Falle H a g e d o r n s stärker v o n D u -
bos , im Falle Sulzers v o n B o d m e r geprägt. Beide w u r d e n für ihre k o m 
promiß ler i sche Pos i t ion zwischen Vernunf t und G e f ü h l v o m Sturm und 
D r a n g drastisch kritisiert, H a g e d o r n v o n H a m a n n und Herder , Sulzer 
v o n Merck und G o e t h e . Be iden w u r d e ein halbherziges Vertrauen in die 
E m p f i n d u n g vo rgewor fen , die i m m e r noch dem Nütz l i chke i t spos tu la t 
unterstellt sei. A l l e rd ings hatten beide ihre Verdienste. H a g e d o r n , unge
me in belesen in der Theor ie t rad i t ion besonders Frankreichs, hatte schon 
in seinem Lettre ä un amateur de la peinture v o n 1755 eine gewisse 
A n k n ü p f u n g an die Trad i t ion der französ ischen Salonbesprechungen 
(seit 1737) geleistet, hatte in der Tradi t ion Roger de Piles (Abrege 1699, 
Cours de peinture 1708) einer A u f w e r t u n g der Farbe gegenüber der L in ie 
das W o r t geredet, damit ind irekt auch die klassische Gattungshierarchie 
in Frage gestellt und zur Wertschätzung der Nieder länder , aber auch 
zeitgenössischer deutscher K u n s t beigetragen. Sein Ziel war die E rz i e 
h u n g eines Sammlers oder L iebhabers durch direkte H e r a n f ü h r u n g an 
die Kuns tprax i s zu e inem nachvol lz iehbaren Geschmacksurte i l . Sulzers 
Allgemeine Theorie d iente verwandten Zie len, in ihrem lexikal ischen 
A u f b a u folgt sie der Ency dope die, auch bei i h m gibt es eine deut 
l iche Verschiebung v o m Gegenstandsinteresse zur K u n s t e m p f i n d u n g als 
Selbsterfahrung; er spricht v o n der Kra f t oder Energie der W e r k e der 
schönen K u n s t , die zur zwischen Re f lex ion und E m p f i n d u n g l iegenden 
K o n t e m p l a t i o n führt . 
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So entsteht über die Recht fer t igung des Geschmacksur te i l s ein le tz t 
lich bürger l icher Kuns tbegr i f f , der seine Verbre i tung auf der Basis der 
T e r m i n o l o g i e v o n H a g e d o r n u n d Sulzer v o r al lem in den R e z e n s i o n s o r 
ganen f indet . N i c o l a i s Bibliothek der schönen Wissenschaften und der 
freien Künste ( 1 7 5 7 - 1 7 6 5 , als Neue Bibliothek unter der Schr i f t führung 
Chr i s t i an Fel ix Weisses 1 7 6 5 - 1 8 0 6 ) , die lange v o n Chr i s t i an G o t t l o b 
H e y n e redigierten u n d bereits seit 1739 exist ierenden Göttingischen 
Gelehrten Anzeigen, die kurz leb igen u n d v o n M e r c k betreuten Frank

furter Gelehrten Anzeigen v o n 1772, C h r i s t o p h Mart in Wie lands Teut-
scher Merkur, N i co l a i s Ha lb jahresb la t t Allgemeine Deutsche Bibliothek, 
J o h a n n G e o r g Meuse ls Miscellaneen Artistischen Inhalts ab 1780 usw. -
überal l w u r d e nicht nur ausführ l ich rezensiert , sondern es w u r d e n auch 
A u s z ü g e aus neuen Schriften geliefert, v o r al lem aus engl ischen u n d 
f ranzös i schen Traktaten. So war z. B . E d m u n d Burkes berühmter T r a k 
tat über das Sub l ime v o n 1757, o b w o h l erst spät übersetzt , durch die 
aus führ l ichen A u s z ü g e u n d K o m m e n t a r e v o n M o s e s M e n d e l s s o h n v o n 
1758 in N i c o l a i s Bibliothek allseits bekannt . D o c h die Zei tschr i f ten 
stellten auch in großer A u s f ü h r l i c h k e i t K u n s t s a m m l u n g e n v o r u n d ver 
wiesen in g r o ß e m U m f a n g auf neu erschienene Reprodukt ionss t i che . 
Z u d e m erschienen nach f ranzös i schem V o r b i l d sog. Ga ler iewerke , die in 
St ich form die H a u p t w e r k e einer S a m m l u n g vorstel l ten. In der zwe i ten 
H ä l f t e des i 8 . J h . s erschienen dann Ga ler ie - u n d A u k t i o n s k a t a l o g e , die 
m e h r u n d m e h r kunsth is tor ischer O r d n u n g fo lgten und die neuen H ä n 
gungen in den S a m m l u n g e n in chrono log i scher F o r m und nach Schulen 
ref lektierten. 

D o c h das B i ld wäre unvo l l s tänd ig o h n e einen H i n w e i s auf J o h a n n 
J o a c h i m W i n c k e l m a n n s Pos i t ion , die ihren A u s g a n g v o n d e m Dresdener 
Kre i s A d a m Friedrich Oesers u n d H a g e d o r n s n a h m , also e inem gemä 
ßigten K la s s i z i smus m i t einer F u n d i e r u n g in D u b o s ' Ä s t h e t i k des Senti -
ments . W i n c k e l m a n n ist auch ein E r b e der f ranzös ischen Querelle des 
Anciens et des Modernes, der die E ins icht in die Unverg le ichbarke i t v o n 
A n t i k e u n d M o d e r n e u n d dami t ein historischer Zugr i f f auf die ant ike 
K u n s t ve rdank t w i r d , w o m i t n o t w e n d i g auch ihr normat iver Charak te r 
in Frage gestellt w u r d e . Ästhet i sche Kr i t i k u n d historisches Bewußtse in 
s ind z w e i Seiten einer Medai l le . Pol i t isch ist der W i n c k e l m a n n s c h e Z u 
griff besonders in se inem H a u p t w e r k Geschichte der Kunst des Alter
thums v o n 1764 inso fern , als er das besondere Wesen der griechischen 
K u n s t als direktes Resul tat republ ikanischer Freiheit sieht u n d diese 
Freiheit fü r die G e g e n w a r t einklagt. H i s to r i sch ist auch dieser G e d a n k e , 
da W i n c k e l m a n n eine Parallele z u r griechischen K u n s t b l ü t e i m F l o r e n z 
des 15. u n d i ö . J h . s konstat iert u n d im R o m der G e g e n w a r t i m m e r h i n 
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im römischen Volk republikanisches Potential aufgehoben sah. Dagegen 
stellt Winckelmann in aller Schärfe als Gegenbild den tyrannischen, 
Despotismus, den er im Preußen Friedrichs II. verkörpert findet. Man 
hat lange übersehen, daß die Gleichung Klassizismus - Republikanismus 
nicht nur für die Davidsche Kunst der Französischen Revolution zu 
gelten hat, sondern durchaus auch für deutsche klassizistische Künstler 
wie Carstens, Koch oder Genelli. Aufklärerisch ist die Winckelmann-
sche Position mitsamt ihrer einfühlsamen Beschreibungssprache auch 
insofern, als die Strategien der Beschreibung durchaus naturwissen
schaftlichem Standard der Zeit entsprechen. 
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