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eine solche Einsicht zu realisieren. Das f rühe 19. Jh. war in 
Deutschland noch weitgehend Bestandteil einer überkom
menen alteuropäischen Kultur, verwurzelt in e inem stände
staatl ich-absolutistischen Regime u n d v o n der Moderne, 
wie sie etwa in Frankreich und England schon a m Horizont 
heraufzog, nur ganz peripher berührt. Ausweis dafür ist auch 
die intensive Bekämpfung freiheitlicher Prinzipien, die mit 
der Französischen Revolution nach Deutschland herüber
geschwappt waren, und denen m a n in der Restauration ab 
1814 den Garaus machte. Goethe selber war in diesen alt
europäischen Verhältnissen verwurzelt, er erkannte die Be
deutung des Neuen, ohne sie von ganzem Herzen zu seinem 
Eigenen zu machen. Und er h ing e inem klassizistisch-uni
versellen Kunstbegriff an, u m dessen elitäre Formulierung 
er sich selber in erster Linie verdient gemacht hatte. 

Das späte 19. Jh. hatte dann im Verlauf weniger Jahrzehn
te Revolutionäres erlebt. Das Bürgertum war zur führen
den gesellschaftlichen Schicht geworden und brachte dies 
unter anderem dadurch z u m Ausdruck, dass es in seinen 
einflussreichsten Repräsentanten große Kunstsammlungen 
zusammenstel lte. Die Industrialisierung hatte das Land an 
die ökonomische Spitze Europas katapultiert, alte Seins-
gewissheiten waren radikal in Frage gestellt worden. Die 
Geistesgeschichte des späteren 19. Jh. k a n n hierzu in Par
allele gesetzt werden. Die deutsche und französische Leben 
Jesu-Forschung brachte eine Säkularisierung der Religion 
mi t sich; der auch in Deutschand intensiv rezipierte Dar
w i n i s m u s setzte den Il lusionen ein Ende, der Mensch sei 
ein von anderen Lebewesen radikal unterschiedenes Wesen; 
und die ebenfalls in Deutschland europaweit führend prak
t izierten (Natur)Wissenschaften w u r d e n zu e inem Para
digma, das alle anderen Wege der Seinserkenntnis in den 
Hintergrund rückte oder doch relativierte. Ohne allzu stark 
zu überspitzen, kann m a n sagen, dass alle wicht igen natur
wissenschaf t l i chen u n d technischen Entwick lungen des 
20. i m späten 19. Jh. grundgelegt wurden. 

I m Spannungsfe ld v o n Tradit ion u n d Innovat ion, v o n 
Al tem und Neuem, von Geschichte und Gegenwart verläuft 
die kulturelle und künstlerische Entwicklung Deutschlands 
in den beiden letzten Dritteln des 19. Jh., u n d dieses Span
nungsfeld soll auch den Rahmen liefern, in dem die Erzäh
lungen des vorl iegenden Bandes verortet sind, der sich i m 
Übrigen dem Konzept des »langen Jahrhunderts« verpflich
tet sieht und seinen Untersuchungsbereich bis z u m Ersten 
Weltkrieg h in ausdehnt. Die Kunst zwischen Biedermeier 
und Impressionismus beweist ihre Faszinationskraft immer 
dort, w o sie sich dieser Polarität aussetzte, w o sie überkom
mene Bi ldgewohnheiten a u f n a h m und gleichzeitig über
wand . Dort eben, w o sie dem Bewusstsein der Moderne 
Ausdruck verlieh.3 A u c h w e n n m a n m i t e inem gewissen 
Recht die deutsche Kunst der Zeit vor al lem gegenüber der 
französischen für eher zurückhaltend innovativ hält, muss 
sie auf diesen Gehalt h in befragt werden. 

Dabei hatte die Entwicklung nichts Lineares an sich, sie 
war geprägt v o n mannigfa l t igen Widersprüchen, Gegen

läuf igkei ten und Gleichzeitigen des Ungleichzeit igen. Be
deutsamste Richtung in den Jahrzehnten nach der Jahrhun
dertmitte war der Realismus, der sich gegen die Ideal ismen 
des f rühen 19. Jh. richtete und - in se inen Hauptrepräsen
t a n t e n A d o l p h v o n Menzel in Berlin u n d W i l h e l m Leibi in 
M ü n c h e n - i m Angesicht der einfachen Natur akademische 
Konventional i tät zu überwinden trachtete. Dieser Konf l ikt 
ist Bestandteil des Abschnittes über d ie Kunstinstitutionen 
(s. Seite lg i f f ) . Gleichzeitig aber setzte sich die Romant i k 
in den Werken eines Moritz von Schwind oder eines Jul ius 
Schnorr v o n Carolsfeld bis in die 1870er Jahre fort. In ihr 
war eine realitätsskeptische Frömmigkeitsperspektive kul
tiviert, die in Fortsetzung nazarenischer Auf fassung lieber 
auf das Mittelalter und die Vormoderne zurückgriff, als sich 
der neuen Wirklichkeit von Technik u n d Industrie zuzuwen
den. Letztlich romantisch inspiriert w a r auch die Bewegung 
u m die Jahrhundertwende, die sich programmat i sch ge
gen eine Profanisierung wandte , w i e sie in Real ismus u n d 
Impress ion ismus z u m Ausdruck k a m : Der hier geme in te 
Symbol i smus strebte eine Wiederverzauberung u n d Poeti-
s ierung der Welt an, die m a n als künstlerischen Protest ge
gen die Prosa der Gegenwart und der ihr hörigen Kunst ver
s tehen muss. Vorläufer in diesem Interesse waren auch die 
sog. Deutschrömer w i e A n s e l m Feuerbach und H a n s v o n 
Marees, die sich nach Italien in ein Land der stil lgestellten 
Geschichte zurückzogen, u m der sich schnell w a n d e l n d e n 
Wirklichkeit die großen Menschheitsthemen der Klassizität 
entgegen zu stellen. Sie griffen damit i n gewisser Weise auf 
Goethes Konzept ion zurück. 

I m Kontext einer Einleitung in die Kunst des fortgeschrit
tenen 19. Jhs. aber dürfte es wenig sinnvoll sein, die Entwick
lung i m Gänsemarsch der Stile zu präsent ieren - u n d sei 
es m i t e i n e m Akzent auf deren Ungleichzeitigkeit. A n g e 
messener scheint es mir, a m Leitfaden einiger weniger zen
traler Orientierungsbegrif fe wesent l i che Transformat io 
n e n zu kennzeichnen, die letztlich auch auf den g roßen 
U m b r u c h a m Beginn des 20. Jh. verweisen . Direkt i m A n -
schluss an die Tendenz zur Prosa, d ie hier zu Beg inn als 
Konsequenz einer i m Anschluss an d ie Goethesche Kunst 
periode eingetretenen Versachl ichung der Kultur geschil 
dert wurde , könnte m a n den schon verwende ten Begrif f 
der Profanisierung veral lgemeinern u n d ihn als e inen Ent
wick lungsaspekt beschreiben, der al le Bereiche der Kunst 
erfasste u n d prägte. Gemeint ist d a m i t eine durchgängig 
zu beobachtende Eigenheit der Kunst des fortgeschritte
n e n 19. Jhs., sich v o n der Idee ab- u n d der Wirkl ichkeit zu
zuwenden, Rollenzuweisungen zu hinterfragen und m i t den 
Tatsachen zu konfrontieren, den schönen Schein m i t der 
kruden Gegenwart zu vergleichen, den poetischen Anstr ich 
auf die w e n i g poetische Realität pral len zu lassen. Es ver
steht sich v o n selbst, dass hiermit n u r ein - aber entschei 
dender - Entwicklungsstrang gekennzeichnet ist, der m a n 
nigfa l t ig konterkariert u n d kompens ier t wird. Etwa v o m 
angesprochenen Symbolismus, aber auch von den diversen 
Histor ismen, die erst später in dem vorl iegenden Buch dis-
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d i e s e m f u n d a m e n t a l e n S p a n n u n g s b e r e i c h i n d i f f e r e n z i e r -
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3 Gustave Courbet, Das Atelier des Malers, 1855, Öl auf Leinwand, 
339 * 598 cm, Paris, Musee d'Orsay 

t e s t e r W e i s e . D i e M a g i e d e s M y t h o s i s t i n M a x S l e v o g t s Da

nae a u s d e m J a h r 1895 v o l l s t ä n d i g v e r s c h w u n d e n (ABB. 4) . 

Ü b r i g g e b l i e b e n i s t e i n e k ö r p e r l i c h w e n i g a n s p r e c h e n d e 

F r a u , d i e i n b e q u e m e r L a g e i m B e t t l i e g t u n d s i c h a u s z u r u 

h e n s c h e i n t , b e v o r s i c h i h r Z e u s z u g e s e l l t , d e r a u s w e i s l i c h 

d e r m y t h o l o g i s c h e n E r z ä h l u n g i n F o r m v o n G o l d m ü n z e n 

i n s Z i m m e r e i n r ü c k t . A u f g e f a n g e n w e r d e n d i e G o l d s t ü c k e 

v o n e i n e r A l t e n , d i e s i c h d a d u r c h v i e l e x p l i z i t e r a l s i n d e r 

i k o n o g r a p h i s c h e n T r a d i t i o n a l s K u p p l e r i n z u e r k e n n e n g i b t , 

w o d u r c h D a n a e g l e i c h z e i t i g i n d e n R u c h d e r P r o s t i t u i e r t e n 

g e r ä t , d i e s i c h v o r d e m n ä c h s t e n K u n d e n e i n w e n i g e r h o l t . 

D e r K ü n s t l e r ä u ß e r t e s e l b e r z u d e m B i l d : »Es s o l l t e e i n e D a r 

s t e l l u n g d e r K u p p e l e i , d i e d e n H a u p t t e i l d e s G o l d e s a b f ä n g t , 

s e i n u n d z e i g e n , d a s s es n i c h t d e r S c h ö n h e i t b e d ü r f e , d i e b e 

z a h l t w i r d . D e s h a l b w o l l t e i c h es d i e n e u e o d e r d i e m o d e r n e 

D a n a e o d e r d i e K u p p e l e i n e n n e n . « 5 D e r a n t i k e M y t h o s h a t t e 

s p ä t e s t e n s i m 19. J h . s e i n e G l a u b w ü r d i g k e i t v e r l o r e n u n d 

k o n n t e d e r f r e i e n k ü n s t l e r i s c h e n V e r f ü g u n g a n h e i m g e s t e l l t 

w e r d e n , d i e b i s h i n z u r P e r s i f l a g e r e i c h t e . I m K a p i t e l Antike 

als Vision und als Rekonstruktion (s. S e i t e 325 f f . ) w i r d d a r a u f 

e i n g e g a n g e n . V o r b i l d i s t a u c h h i e r F r a n k r e i c h , w o H o n o r e 

D a u m i e r m i t s e i n e r g r a p h i s c h e n F o l g e z u r Histoire ancienne 

v o n 1 8 4 1 - 1 8 4 3 e i n e k l a s s i s c h g e w o r d e n e k a r i k a t u r a l e V e r 

a r b e i t u n g g e l i e f e r t h a t t e . 

S l e v o g t w i r k t e z u r Ze i t d e r E n t s t e h u n g d e s B i l d e s i n M ü n 

c h e n u n d n a h m m i t d e m B i l d d i e H a l t u n g e i n e s B ü r g e r -
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5 Lovis Corinth, Liegender Akt, 1899,01 auf Leinwand, 75x120 cm, Bremen, Kunsthalle Bremen 

Schrecks ein, der sich v o n der i m m e r konservat iv -katho 
lischer werdenden Kulturpolitik des bayerischen Staates 
absetzen wollte. Sein Bild verursachte e inen Skandal, der 
zu dessen Entfernung aus der Ausstel lung der Sezession 
führte.6 Er glich darin d e m ebenfalls in M ü n c h e n arbei
tenden Lovis Corinth, der mit seinem lasziven Akt von 1899 
wen ig später eine sehr explizite Version des altehrwürdi
gen Venus-Themas liefern sollte (ABB. 5). Seine in extremer 
Sinnlichkeit gegebene, ganz i m Gegensatz zur Venus aber 
bestrumpfte Liegende scheint noch den Nachwirkungen 
des Beischlafes ausgesetzt. M a n stelle sich die Wi rkung 
auf ein Pub l ikum vor, das in se inem weib l ichen Teil u m 
diese Zeit be im Gang ins öffentliche Schwimmbad zu einer 
Verhüllung des Körpers gezwungen war, die von der Haut 
unterhalb des Halses aber auch gar nichts sichtbar ließ! 
Es mag e ingewendet werden, dass die Venus in der male
rischen Tradition seit der Renaissance immer in sinnlicher 
Nacktheit gegeben wurde. Das s t immt zwar, aber nie er
schien sie in derartig eindeutiger, fast pornographischer 
Offenheit, Sexualität nicht nur assoziierend, sondern höchst 
krude benennend. W e n n über Michelangelos Ignudi zeit
genössisch gesagt werden konnte, in ihnen »non v i e cosa 
se n o n de spirito«7, so war gerade diese Tatsache benannt: 
Das Nackte war in der Renaissance in erster Linie Symbol 
des Geistigen, nicht einfach nur aufreizende Materialität. 
Und w e n n eine Tizian-Forscherin über dessen Venus von 
Urbino sagen konnte, dass diese eine Frau und eine Gött in 
sei, so me in t sie eben dieses. Erst eine v o n Prostituierten
darstellungen des 19. Jh. missgeleitete Deutungsweise der 

modernen Kunstgeschichte konnte in der berühmten Figur 
einfach nur eine käufl iche Frau erblicken (ABB. 6).8 A u c h 
w e n n wir wissen, dass Tizian hier eine reale Frau darge
stellt hat, ändert das an der Feststellung nichts. 

Sowohl bei Slevogt wie bei Corinth aber lässt sich gerade
zu schulmäßig auch die andere Seite der mot iv ischen Pro-
fanis ierung benennen, die ich hier e in führend aufgezeigt 
habe: Das, w a s den Bildern an poesieträchtiger Themat ik 
abgeht, überkompensieren sie gleichsam mi t malerischer 
Virtuosität und saftiger Koloristik. Mit breitem Pinselstrich 
wirf t Corinth seine Schöne aufs Bett, geradezu lüstern u m 
fährt sein Malutensil den erotischen Körper, als wäre er sel
ber der Liebespartner. Z u m geschlechtergeschicht l ichen 

I 
6 Tiziano Vecellio, Venus von Urbino, um 1538,01 auf Leinwand, 
119 x 165cm, Florenz, Galleria degli Uffizi 
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Aspekt einer solchen Auf fassung f indet sich Weiteres i m 
Kapitel überMiifferku/f und Femmefatale (s. Seite 511 ff). Die 
Farbe - in der kunsttheoretischen Tradition i m Unterschied 
zur intellektuell konnotierten Zeichnung immer schon Me
d i u m der Sinnlichkeit - scheint hier zur enthusiastischen 
Feier des Fleisches befreit. Bei Slevogt ist die Situation ver
gleichbar, eher noch prägnanter. Hier näml ich steht die 
befreite Farbe nicht mehr i m Dienst des schönen Frau
enkörpers, sondern k a n n ihre au tonome Wirkung ganz 
unabhäng ig davon entfalten. Noch e inmal Slevogt selber: 
»Als malerische Aufgabe stand mir vor, das Häßliche durch 
die Malerei kostbar zu machen.«9 Der zuletzt genannte 
Aspekt w i r d i m Kapitel über die Suche nach der reinen 
Kunst (s. Seite 535ff.) weiter ausgeführt. A m Ende, also zu 
Beginn des 20. Jhs., w i rd dann eine künstlerische Praxis 
stehen, die sich ganz auf den gegenstandsfreien, dafür u m 
so sprechender vermuteten Effekt verlässt. 

Slevogt w i e Corinth wander ten u m die Jahrhundert 
w e n d e nach Berlin ab, w o sie eine künstlerisch freiere 
Luft zu a t m e n hoff ten. Sie leiteten dami t i m übrigen das 
Ende der großen Zeit der Münchener Kunst ein, die sich 
seit der Jahrhundertmit te i m Anschluss an die Kunstför
derung des kunstbegeisterten bayerischen Königs Ludwig I. 
zu einer der führenden in ganz Europa gemausert hatte. 
Und gleichzeitig standen sie a m Beginn einer Entwicklung, 
in der aus d e m bis dahin künstlerisch noch we i th in pro
vinziel len Berlin spätestens in der Weimarer Republik ein 
Wel tzentrum der Kunst werden sollte. 

Von Profanisierung könnte m a n auch in e inem ganz an
deren Z u s a m m e n h a n g sprechen, und das i m Hinblick auf 
eine Künstlerfigur, die sich von solchen Kraftkerlen u n d 
Malerheroen w i e Slevogt u n d vor a l lem Corinth auf jede 

7 Carl Spitzweg, 
Das Ständchen, 1854, 
Öl auf Leinwand, 
48x27 cm, Hannover, 
Niedersächsisches 
Landesmuseum 

nur denkbare W e i s e unterschied. Carl Spitzweg war ein 
Maler, der s c h o n i n den gewöhnl ich w inz ig k le inen Bild
formaten j e d e n A n s p r u c h auf überweltl iches T i tanentum 
negierte. U m so m e h r in seinen Bildthemen. Sein Ständchen 
v o n 1854 weis t zurück auf die große mittelalterliche Tradi
tion des höfisch-ritterl ichen Minnesangs (ABB. 7). Doch was 
ist aus dieser T r a d i t i o n geworden? Ein bemützter Brillen
träger steht a n der Spitze einer wackeligen Leiter, die er an 

i*. 
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8 Carl Spitzweg, Der strickende Vorposten, 1858/1862, Öl auf Leinwand, 21,7x39,6cm, Schweinfurt, S a m m l u n g Georg Schäfer 
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9 Carl Spitzweg, Engländer 
in der Campagna, 1835/36, 

Aquarell ,40x50cm, 
Berlin, SMB, Alte Nationalgalerie 
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eine halb verfallene Mauer gegenüber dem Gemach seiner 
Angebeteten gelehnt hat, das eher e inem kleinbürgerlichen 
Dachstübchen ähnelt. Die prekäre körperliche Stellung ist 
dabei meisterhaft getroffen. Ideale Liebe hat Spitzweg hier 
kaum gemeint, v ie lmehr humorvol l karikiert und vor dem 
Hintergrund der modernen Zeitverhältnisse relativiert. Der 
Ritter stellt sich eher als verliebter Stadtverwaltungsbeam
ter dar, auch das mittelalterlich-kleinstädtische Ambiente 
passt besser in das Idyll einer wen ig heroischen Zeit. 

Oder der Strickende Vorposten v o n 1858-1862 (ABB. 8), 
der nun ganz als Persiflage auf das Heldisch-Soldatische 
daherkommt! Gegen die üppige Vegetation der Mauer
umgebung seiner Schießscharte kann er sich visuell kaum 
durchsetzen, zur Karikatur geworden ist der verschreckte 
Gesichtsausdruck eines Kleinbürgers, der jäh i m Stricken 
innegehalten hat. Überhaupt Stricken! Etwas weniger Sol
datisches kann m a n sich ja k a u m vorstellen, und m a n 
möchte auch gar nicht so genau wissen, welcher großen 
Gefahr sich der Wächter hier gegenüber sieht. Vielleicht 
ist es auch nur der Betrachter des Bildes, der ihn aus seiner 
gemütl ichen Beschaulichkeit hochgeschreckt hat. 

Und zuletzt die Engländer in der Campagna von ca. 1865 
(ABB. 9). Der gebildete Deutsche fühl t sich hier unmittel
bar an Johann Heinrich Wi lhe lm Tischbeins Goethe in der 
Campagna aus dem Jahr 1786 erinnert, w o Goethe lässig 
hingestreckt als Olympier in die Ferne der Geschichte 
schaut (ABB. 10). Ferne ist bei Spitzweg eine nicht existente 
Kategorie, so w ie i m gesamten Biedermeier die Perspektive 
auf das Kleine und Naheliegende reduziert scheint. Ange
leitet von einem pathetisch agierenden Cicerone kontrol
liert ein englisches Pärchen das Gesehene an der Darstel

lung ihres Baedekers (die ältlich wirkende Frau könnte auch 
die Mutter des ein wenig verkrampft wirkenden Herren mit 
der skurril gemusterten Hose sein), und fast ist m a n ge
neigt sich vorzustellen, was denn passieren würde, w e n n 
die Wirklichkeit es wagen sollte, anders zu sein, als das die 
Autorität des Reiseführes in Buchform vorgibt. Engländer 
auf Reisen sind i m übrigen in der Literatur des ig. Jhs. ge
radezu topisch präsent. Auch hier bietet es sich an, auf 
Heinrich Heine zu verweisen, der in seinen Reisebildern 
aus Italien eine Beschreibung liefert, die geradezu Vorlage 
für das Bild Spitzwegs gewesen sein könnte.10 

Dessen Bild des Reisenden ist nicht mehr das des adeli
gen Absolventen der Grand Tour, der noch i m 18. Jh. über 

10 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Goethe in der Campagna, 1786, 
Öl auf Leinwand, 164 x 206cm, Frankfurt/M., Städelsches Kunstinstitut 
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Monate u n d Jahre die Länder der klassischen Zivi l isation 
zwecks Ausbi ldung seiner Persönlichkeit u n d eines aristo
kratischen Habitus besuchte. Eher schon ist es das des m o 
dernen Touristen, der in seiner b i ldungsbe f l i s senen Va
r iante Schulbi ldung in der Realität nacher leben wol lte. 
Hingewiesen wurde damit auf eine neue Wirklichkeit: die
jenige einer demokratisierten, tendenziel l nivel l ierten Ge
sellschaft, welche für Produktions- und Rezept ionsweisen 
v o n bildender Kunst ganz vielfältige und t iefgreifende Fol
gen hatte. Im Fall v o n Spitzweg bleibt darauf h inzuweisen, 
dass auch bei i h m - bei aller Unterschiedl ichkeit grund
sätzlich ähnl ich w i e später bei Slevogt u n d Cor inth - die 
Entauratisierung des Themas mit einer Steigerung in der 
Virtuosität seiner Verarbeitung einherging. U m die Mitte 
des Jahrhunderts war Spitzweg in Frankreich, u m sich dort 
an den Vorbildern der französischen Malerei, insbesondere 
derjenigen der Landschaftsmaler von Barbizon zu schulen. 
Die detailreich und mit fe inem Pinsel gemal ten Szenen sei
ner Frühzeit w i chen n u n m e h r einer pastosen, lichtdurch
t ränkten Au f fassung , die insbesondere W e r t auf A t m o 
sphäre u n d S t i m m u n g legte. Die Skurrilität der Gemälde 
kennzeichnet insofern nur die eine Hälfte v o n Spitzwegs 
Kunst: In der malerischen Bravour seiner Werke war er ein 
durch u n d durch der internat ionalen Moderne verpfl ich
teter Vertreter deutscher Kunst i m 19. Jh. 

Die Landschaftsmalerei der Schule v o n Barbizon, dane
ben dann vor al lem auch die der auf diese fo lgenden fran

zösischen Impressionisten, hatte insgesamt einen großen 
Einfluss auf die deutsche Kunst des späteren 19. Jh., auch 
w e n n durchaus umstritten ist, ob m a n in Deutschland über
haupt sinnvoll den Begriff des Impress ionismus verwen 
den kann. Beide Richtungen entfernten sich v o n einer klas
sizistischen Landschaftsmalerei, die die Landschaft als eine 
letztlich metaphys isch geordnete V is ion der Welt begriff 
u n d ersetzten diese durch e inen kont ingenten Naturaus
schnitt, der weniger aus seiner geregelten Ordnung denn 
aus seiner Materia l i tät u n d a tmosphär i schen W i r k u n g 
heraus legitimiert war. Gerade dieser Aspekt w u r d e v o n 
den deutschen Landschaftern au fgenommen. Ich verweise 
hier noch e i n m a l auf L iebermann, der sich neben d e m 
Genre auch der Landschaft w idmete , die m a n i m 19. Jh. als 
die zukunftsweisende Gat tung begreifen kann. Erinnert 
sei an die Bemerkung Herolds. In se inem Meer und Düne 
(ABB. 11) v o n 1909 wäh l te L iebermann eine Naturansicht, 
in der die Ausschni t thaf t igkei t betont scheint, wobe i er 
in der o f fenen Malweise des Dünenbewuchses auf beein
druckende Weise die v o m Meerwind bewegte Atmosphäre 
herausarbeitet. Dami t verleiht er d e m Bild skizzenhaften 
Charakter, der i h m in der of f iz ie l len Kuns tau f fassung ei
gentlich nicht zugestanden hätte, da ein fertiges Bild grund
sätzlich ein vol lendetes zu sein hatte. Und er staffierte es 
schließlich mit zwei Betrachtern aus, die dem Meer schau
end u n d genießend zugewandt sind. W ie bei den franzö
sischen Impress ionisten w i rd hier die Natur als die v o m 

L 
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11 Max Liebermann, Meer und Düne, 1909, Öl auf Leinwand. 50,5 x72,5cm, Schweiz, Privatbesitz 
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12 Johann Christian Reinhart, Blick von der Villa Malta nach Norden, 1831, Tempera auf Lei 
gemäldesammlungen. Neue Pinakothek 

nwand, 166,5 x267,4cm, München, Bayerische Staats-

Menschen angeeignete Natur gezeigt, eine Natur aller
dings, die nicht etwa in den bäuerlichen Produktionsprozess 
eingebunden ist, sondern der sich der Städter als einer 
Sphäre nähert, die nicht mehr seine eigene ist, und auf die 
er nur in seiner Freizeit zurück kommt. Im Kapitel über 
Landschaftsmalerei (s. Seite 347fr".) werden diese Aspekte 
näher beleuchtet. 

Als eine Variante von Landschaftsmalerei wird man auch 
die Stadtansicht verstehen dürfen, und der Konflikt von 
idealisierender Naturverschönerung und realistischer Na
turschilderung stellt sich hier in besonders drastischer, weil 
eigentlich unlösbarer Weise. Johann Christian Reinhart 
hatte sich zu Beginn der 1830er Jahre im Auftrag seines Kö
nigs, Ludwig L von Bayern, einer Aufgabe zu widmen, die 
ihn wenig ausfüllte. Er sollte des Königs geliebtes Rom in 
vier Ansichten von der Villa Malta (ABB. 12) aus malen, sein 
Auftraggeber legte großen Wert auf genaueste Markie
rung aller sichtbaren Einzelheiten. Das war im Vergleich 
zu den klassizistischen Naturansichten, für die Reinhart zu 
diesem Zeitpunkt schon berühmt war, und auf die im Vor
gängerband über »Klassizismus und Romantik« einge
gangen wurde, ein mühsames Geschäft, schien hier der 
Maler doch vom Gestalter zum Reproduzenten geworden 
zu sein. Wir wissen, dass Reinhart über dieser Tätigkeit 
fast seine Gesundheit verloren hat. Und auch wenn selbst 
seine stärker auf Imagination denn auf Beobachtung ab
zielenden freien Landschaften schon entschieden von 
dem im frühen 19. Jh. neuen »physiognomischen Klassi

zismus« beeinflusst waren, kann man verstehen, dass ihn 
die reine Physiognomie der römischen Stadtlandschaft 
nicht befriedigte.11 

Das, was hier unter dem Stichwort der Profanisierung dis
kutiert werden soll, ist eine Eigenschaft von Bildkunst, die 
sich im Kern als eine realistische versteht und welche die 
Erscheinungsformen von Kunst im weiteren Verlauf des 
19. Jhs. bis in dessen Spätphase dominierte. Im Anschluss an 
Spitzwegs Strickenden Vorposten bietet es sich an, einmal 
einen Blick auf ein Phänomen zu werfen, das sich heute kei
ner großen Beliebtheit mehr erfreut, das aber ebenso Züge 
des Modernen aufweist: die Schlachtenmalerei. Adolph 
Menzel sollte sich ihr im Rahmen seiner Beschäftigung 
mit Leben und Taten Friedrichs des Großen zuwenden. In 
seinem im 2. Weltkrieg zerstörten Friedrich und die Seinen in 
der Schlacht bei Hochkirch von 1850-1856 zeigte er nur die 
Seite der Preußen (ABB. 13), den österreichischen Gegner 
in dieser berühmten Schlacht des Siebenjährigen Krieges 
ließ er weg. Von der Kritik wurde die wenig heroische Er
scheinungsweise des reitenden Königs negativ vermerkt, 
insbesondere könne er sich im Eindruck auf den Betrachter 
kaum gegen die den Abhang heraufstolpernden Soldaten 
im Vordergrund durchsetzen. Damit hatte Menzel die Kon
vention herkömmlicher Schlachtenmalerei konterkariert, 
die den Heerführer gewöhnlich zum Dreh- und Angelpunkt 
der Darstellung gemacht hatte, um ihm damit zu quasi 
übermenschlicher Präsenz zu verhelfen. Bei Menzel ist der 
König vermenschlicht und relativiert. Er ist zum Inbegriff ei-
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13 Adolph von Menzel, Friedrich II. und die Seinen in der Schlacht bei 
Hochkirch, 1850-1856, Öl auf Leinwand, 295x378 cm, Bild verschollen, 
ehemals Berlin, Nationalgalerie 

ner »unheldischen« Wirklichkeit geworden, die hellsichtige 
Beobachter der Zeit i m m e r w ieder als ein Grundcharakte -
rist ikum der Gegenwart umschrieben.12 Das, w a s hier punk
tuel l a m Beispiel eines e inz igen Bildes e ingeführ t wurde , 
ist ausführl icher T h e m a i m Kapitel über Geschichtsmalerei 
und historische Buchillustration (s. Seite 269 ff). 

A ls Menze l d a n n w e n i g e Jahre später zur Kriegsfront 
i m Deutsch-Österreichischen Krieg seiner e igenen Gegen

war t reiste, lernte er die unhe ld i sche Realität des Kr ieges 
erst richtig kennen u n d zeigte sie in Grauen erregenden Bil
dern getöteter Soldaten (ABB. 14). Se ine in U n k e n n t n i s v o n 
echtem kriegerischen Geschehen en t s tandenen Bilder u n d 
Graphiken z u m Friedrichstoff so l l ten i h m jetzt h o h l vo r 
kommen . Zu entsprechenden T h e m e n kehrte er in der z w e i 
ten Hälfte seiner langen künst ler ischen Aktivität nie w i e d e r 
zurück. W e n n er sich gesch icht l ichen T h e m e n z u w a n d t e , 
so solchen der Gegenwart , u n d dies i n ausgesprochen u n 
erhabenem, genrehaf tem Geist. In seiner Abreise König Wil
helms I. zur Armee am 31. Mi 1870 (TAFEL S. 102/103) e t w a 
mal te er die Frau des Königs in der Kutsche m i t e i n e m Ta
schentuch vor d e m Gesicht, das d ieses praktisch v o l l s t ä n 
dig verdeckt! Überhaupt ist das kön ig l i che Paar f a s t zur 
Nebensache i m G e w ü h l des s tädt i schen Geschehens ge
worden. Hoheit l iche Erscheinungsweise ist dadurch v e r l o 
ren gegangen. Entsprechende Ges ta l tungen m a c h t e n d e n 
Maler in »gehobenen Kreisen« i m m e r wieder verdächt ig . 
A n s o n s t e n aber setzte Menze l e ine Produkt ionsweise fort , 
die er auch schon in se inen pro to impress ion i s t i schen Öl -
skizzen der 1840er Jahre gepf legt hat te . In se inem Hinter
haus und Ho /ha t t e er e inen Stadtausschnitt ins Bild gesetzt, 
der jeder idealen Repräsentativität entbehrte (ABB. 15) u n d 
sich insbesondere v o n der Stadtvedutentrad i t ion abse t z 
te, die i m f r ü h e n 19. Jh. auch in Ber l in die arch i tekton isch 
u n d gesellschaftl ich attrakt iven Orte ins Z e n t r u m geste l l t 

iU^ctr/dif1 

14 Adolph von Menzel, Drei gefallene Soldaten in einer Scheune, 1866, Bleistift/Aquarell, 18,6x27,3cm, Berlin,SMB, Kupferstichkabinett 
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hatte. Stattdessen setzte er hier einen völlig nebensächli
chen Ausschnitt ins Bild, dessen Zufälligkeit einherging 
mit seiner malerisch virtuosen Behandlung. Menzels Bild 
kann hier symbolisch für eine Transformation des indu
strialisierten Stadtraumes stehen, der im Kapitel Urbani
sierung und Industriealisierung (s. Seite 38iff.) ausführlich 
beschrieben wird. 

Stärker als im Bereich der Porträt-, Akt-, Genre- und Ge
schichtsmalerei finden sich die Profanisierungsphänome-
ne natürlich im religiösen Bild, ist hier das Verhältnis von 

werden nämlich die führenden Künstler der Malereige
schichte in ihrem dienenden Verhältnis zur biblischen 
Überlieferung präsentiert. Vischer aber blickt tiefer: »Die 
Kunst biegt sich auf sich zurück und macht sich selbst zum 
Gegenstande. Das ist ein Akt der Reflexion, aus dieser das 
ganze Bild hervorgegangen, und schon hiedurch ein ganz 
modernes, im tadelnden Sinne modernes Produkt. Wie? Ein 
Werk, das so ganz in den Glauben der guten alten Zeit ge
taucht, so aus der Quelle der reinsten Frömmigkeit geflos
sen ist [...]? [...] Nie ist es den alten Meistern eingefallen, 

ns 

i 

15 Adolph von Menzel, Hinterhaus und Hof, 1844, Öl auf Leinwand, 44,5 x 61,5 cm, Berlin, SMB, Alte Nationalgalerie 

Diesseits und Jenseits ja geradezu thematisch. Und in der 
Tat lassen sich in diesem Bereich vielfältige einschlägige 
Beobachtungen machen, über die Weiteres auch im Ka
pitel über Kunst, Religion und Politik (s. Seite 301 ff.) zu er
fahren ist. 

Bekannt geworden ist der Fall des Triumphes der Reli
gion in den Künsten (TAFEL S. 105) des Nazareners Friedrich 
Oberbeck von 1831-1840, und das mehr noch aufgrund des 
Kommentars Friedrich Theodor Vischers, eines einfluss
reichen Ästhetikers des 19. Jhs., als wegen der Bedeutung 
des eher spröden Bildes." Auf den ersten Blick scheint es 
eine reine Affirmation des Religiösen im Bild zu sein und 
daher alles andere als ein Säkularisierungsphänomen. Es 

die Malerei, die bildende Kunst zu malen. Sie haben einzel
ne Künstler portraitiert; das ist etwas Anderes. Sie haben 
gelegentlich die verschiedenen Künste in allegorischer An
deutung angebracht; das ist auch etwas anderes. Aber nie 
haben sie mit dem Pinsel einen Vortrag über Geschichte 
der Kunst gehalten, um eine Fabula docet daraus zu zie
hen, um eine gewisse Ansicht über diese Geschichte als die 
einzig richtige aufzustellen.«14 »Reflexion« ist hier gegen 
»reinste Frömmigkeit« gesetzt, das eigene Jahrhundert als 
eines der Reflexion charakterisiert und damit zutiefst reli
gionsfern. Paradoxerweise bezeugt dies in den Augen Vi
schers gerade ein Bild wie Overbecks Triumph der Religion 
in den Künsten. Denn entgegen dem Anschein ist es eher ein 
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B i l d ü b e r d i e K u n s t a l s e i n r e l i g i ö s e s B i l d . Es b l e i b t h i e r d a 

r a u f h i n z u w e i s e n , d a s s d i e D a r s t e l l u n g v o n K u n s t g e s c h i c h t e 

i m K u n s t w e r k v o r a l l e m i n d e r i . H ä l f t e d e s 19. J h s . e i n e 

u n g e h e u r e B l ü t e e r f u h r . 1 5 

Fr i t z v o n U h d e w a r e i n M a l e r d e s N a t u r a l i s m u s , d e s s e n 

w i r k l i c h k e i t s g e s ä t t i g t e D a r s t e l l u n g e n v o n S z e n e n a u s d e r 

b i b l i s c h e n G e s c h i c h t e s e i n e i g e n t l i c h e s R e n o m m e e a u s 

m a c h t e n . S o w i r k l i c h k e i t s g e s ä t t i g t , d a s s m a n s i e z u w e i l e n 

g a r n i c h t m e h r a l s V i s u a l i s i e r u n g e n d e s H e i l s g e s c h e h e n s 

w a h r n i m m t . 1 6 D a s g i l t e t w a f ü r s e i n e n Heiligen Abend v o n 

1 8 9 0 , d e r a l s s o l c h e r e i g e n t l i c h n u r a u f g r u n d d e s B i l d t i t e l s 

z u e r k e n n e n i s t (ABB. 16). Z u s e h e n i s t e i n e e r s c h ö p f t a n e i 

n e n Z a u n g e l e h n t e j u n g e F r a u i n e i n e r S c h n e e l a n d s c h a f t . 

E r s t b e i n ä h e r e m H i n s e h e n e r b l i c k t m a n l i n k s i m H i n t e r 

g r u n d e i n e w e i t e r e P e r s o n . D a b e i h a n d e l t e s s i c h w o h l u m 

J o s e f , d e r e i n e B l e i b e f ü r d i e N a c h t s u c h t , i n d e r s e i n e F r a u 

M a r i a d e n H e i l a n d g e b ä r e n s o l l t e . N i c h t d i e G e b u r t s s z e n e 

i s t h i e r d a r g e s t e l l t , s o w i e d a s ü b e r J a h r h u n d e r t e d i e R e g e l 

w a r , s o n d e r n e i n e h e r n i c h t s s a g e n d e r M o m e n t a u s d e r V o r 

g e s c h i c h t e , d e r d a s G e s c h e h e n g l e i c h s a m i n s e i n e m l e i d 

v o l l e n L e b e n s z u s a m m e n h a n g i n e i n e n z e i t g e n ö s s i s c h e n 

E r f a h r u n g s r a u m v e r s e t z t , d e r d e r k a n o n i s c h u n d d a m i t 

a b s t r a k t g e w o r d e n e n D a r s t e l l u n g s f o r m d i e N a c h e r l e b -

b a r k e i t v o r a u s h a t . Erst s p ä t e r s o l l t e U h d e z u e h e r k o n v e n 

t i o n e l l e n D a r s t e l l u n g e n z u r ü c k k e h r e n u n d d e n E r e i g n i s s e n 

a u c h b i l d l i c h i h r e n t r a n s z e n d e n t e n C h a r a k t e r z u r ü c k g e b e n . 

Er s c h e i n t d a m i t a u f d i e F o r d e r u n g e n e i n e r o f f i z i e l l e n 

k i r c h l i c h e n K u n s t p o l i t i k r e a g i e r t z u h a b e n , d i e s e i n f r ü h e 

r e s W e r k a l s z w e i f e l h a f t e H o m m a g e a n d a s C h r i s t e n t u m 

b e t r a c h t e t e u n d a b l e h n t e . 

A l s e i n e F o r m d e r P r o f a n s i e r u n g v o n R e l i g i o n w i r d m a n 

a u c h W i l h e l m Le ib i s Drei Frauen in der Kirche v o n 1 8 7 8 - 1 8 8 2 

v e r s t e h e n d ü r f e n (TAFEL S. 53). D i e W a h r h e i t d e s R e l i g i ö s e n 

i s t g a n z i n d e s s e n W a h r n e h m u n g d u r c h d i e f r o m m e n K i r -

c h e n b e s u c h e r i n n e n v e r l e g t . N i c h t m e h r d i e b i b l i s c h e E r z ä h 

l u n g s e l b e r i s t T h e m a d e s B i l d e s , w i e s i e e s ü b e r J a h r h u n 

d e r t e z u s e i n p f l e g t e , s o n d e r n d i e s o z i a l e P r a x i s k i r c h l i c h e r 

G l a u b e n s a u s ü b u n g . D i e F r a u e n s i n d m i t e i n e r D e t a i l s c h ä r f e 

i n s B i l d g e b r a c h t , v o n d e r e n l e i d v o l l e r E n t s t e h u n g s g e s c h i c h 

t e i n d e n B i o g r a p h i e n d e s M a l e r s b e r i c h t e t w i r d - i m m e r 

w i e d e r b a t d e r K ü n s t l e r s i e z u r M o d e l l s i t z u n g i n d i e k a l t e 

K i r c h e . Z u e i n e r I n t e n s i v i e r u n g d e s G l a u b e n s i n h a l t e s h a t 

d i e s e D e t a i l s c h ä r f e n i c h t b e i g e t r a g e n , e h e r s c h o n z u s e i n e r 

R ü c k b i n d u n g a n d i e R e a l i t ä t d e s o b e r b a y e r i s c h e n D o r f 

l e b e n s , d e m s i c h L e i b i n a c h s e i n e m W e g g a n g a u s M ü n c h e n 

v e r b u n d e n s a h , u n d w o e r d i e l e t z t e n J a h r z e h n t e s e i n e s 

L e b e n s i n f r e i w i l l i g e r Z u r ü c k g e z o g e n h e i t v o m m o n d ä n e n 

S t a d t l e b e n v e r b r a c h t e . 

E i n e e i g e n t ü m l i c h e F o r m u l i e r u n g d e s c h r i s t l i c h e n M y 

t h o s h a b e n w i r i n Und Gott der Herr pflanzte einen Garten 

in Eden a u s d e m J a h r 1 9 0 0 v o n R i c h a r d R i e m e r s c h m i d v o r 

u n s ( A B B . 17). R i e m e r s c h m i d i s t e i g e n t l i c h a l s f ü h r e n d e r 

K u n s t h a n d w e r k e r d e s M ü n c h e n e r J u g e n d s t i l s b e k a n n t , v o r 

a l l e m i n s e i n e r F r ü h z e i t a b e r m a l t e er a u c h . W i r b l i c k e n i n 

e i n e P a r k l a n d s c h a f t h i n e i n , d i e i h r e n r e l i g i ö s e n C h a r a k t e r 

• 
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16 Fritz von Uhde, Der Heilige Abend, 1890, Öl auf Leinwand, 118 x 150cm, Privatbesitz 
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rk v i 

fi'f »VND O ö 
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»GAN 
DEN HENN 
TE EINEN 

N IN EDEN 
17 Richard Riemerschmid, Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden, 1900, Öl auf Leinwand, 160 x164cm, Privatbesitz 

e r s t b e i g e n a u e r e m H i n s e h e n v e r r ä t . D e r m i t t i g u n d i m 

M i t t e l g r u n d p o s i t i o n i e r t e B a u m i s t v o n e i n e m d ü n n e n H e i 

l i g e n s c h e i n u m g e b e n , er i s t d a m i t a l s d e r B a u m d e s L e b e n s 

a u s d e m A l t e n T e s t a m e n t a u s g e w i e s e n u n d h e r a u s g e h o 

b e n , d e n A d a m u n d E v a z u g u n s t e n d e s B a u m e s d e r E r k e n n t 

n i s v e r s c h m ä h t e n . D i e S z e n e w i r d h i e r d u r c h z u e i n e r Fe ie r 

d e r N a t u r , s i e s a k r a l i s i e r t N a t u r h a f t e s , s o w i e d a s - i m K a 

p i t e l ü b e r Jugendstil in Deutschland (s. S e i t e 4 5 5 f f . ) w i r d 

d a r ü b e r z u b e r i c h t e n s e i n - f ü r d i e K u n s t d e r R e f o r m b e 

w e g u n g u m 1 9 0 0 g a n z a l l g e m e i n ga l t . H i e r so l l n u r i m A n -

s c h l u s s a n d e n o r g a n i s c h - b e w e g t e n R a h m e n v o n R i e m e r -

s c h m i d s B i l d a u f e i n J u g e n d s t i l - B e i s p i e l a u s d e m B e r e i c h 

d e s K u n s t h a n d w e r k e s v e r w i e s e n w e r d e n . B e r n h a r d P a n -

k o k s Pfeilerschrank mit Pflanzen- und Tiergrotesken (ABB. 18) 

w ä c h s t w i e e i n B a u m a u s d e m B o d e n h e r a u s u n d s c h e i n t 

n a c h o b e n h i n s e i n e K r o n e z u e n t f a l t e n . G e r a d e L i n i e n s i n d 

k a u m m e h r a u s z u m a c h e n , s c h w e l l e n d e , s a n f t f l i e ß e n d e 

U m r i s s e d e f i n i e r e n d i e s e s M ö b e l s t ü c k , d a s m a n s i c h a l s Te i l 

e i n e s Z i m m e r - G e s a m t k u n s t w e r k e s v o r s t e l l e n m u s s , w e l 

c h e s d e m w o h l h a b e n d e n d e u t s c h e n B ü r g e r t u m n a t u r h a f t e 

R ü c k z u g s m ö g l i c h k e i t e n v o r e i n e r z u n e h m e n d a l s u n w i r t 

l i c h e r f a h r e n e n U m w e l t i m h e i m i s c h e n A m b i e n t e e r m ö g 

l i c h t e . W i l l m a n d i e I d e e e r f a s s e n , d i e s i c h m i t d i e s e r K u n s t 

v e r b i n d e t , b i e t e t e s s i c h a n , a u f e i n e b e r ü h m t e S t e l l e a u s 

H e n r i M a t i s s e s w e n i g e J a h r e s p ä t e r v e r f a s s t e n » N o t i z e n 

e i n e s M a l e r s « z u r ü c k z u g r e i f e n : » Ich t r ä u m e v o n e i n e r K u n s t 

d e s G l e i c h g e w i c h t s , d e r R e i n h e i t , d e r R u h e , o h n e b e u n r u -

18 Bernhard Pankok, Pfeilerschrank mit Pflanzen-
und Tiergrotesken, 1899, Nußbaum massiv und furniert; 

Blindholz: Fichte, Glas, 167x68/107x41 cm, 
München, Stadtmuseum (Inv.Nr. M 49/58) 
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20 Carl Rottmann, Der Kopaisee, 1839, Wachs-Harzmalerei auf Putztafel, 161,7 x205,7cm, München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek 

tagende u n d sich aufdrängende Gegenstände, v o n einer 
Kunst, die für jeden Geistesarbeiter, für den Geschäftsmann 
so gut w ie für den Literaten ein Beruhigungsmittel ist, eine 
Erholung für das Gehirn, so etwas w i e ein guter Lehnstuhl, 
in d e m m a n sich v o n physischen Ans t rengungen erholen 
kann.«17 

Eine Feier der Natur vol lz ieht sich auch in M a x Beck
m a n n s früher Auferstehung von 1908/09 (ABB. 19). Sie m a g 
hier als Beispiel dafür stehen, w i e we i tgehend sich die 
Kunst a m Ende der in diesem Band zu diskutierenden Epo
che v o n ü b e r k o m m e n e n Mustern der christl ichen Ikono
graphie entfernen konnte. Denn in Beckmanns Auferste
hung f indet keine Trennung in Gerettete u n d Verdammte 
mehr statt, alle d e m Tod Entronnenen streben z u m H i m 
me l hoch u n d gehen in das Heil der Rettung i m Licht ein -
auch auf den richtenden Christus ist logischerweise verzich
tet. Beckmanns unor thodoxe Darstellung entspricht einer 
Tendenz der zeitgenössischen, vor al lem protestantischen 
Theologie, die in der Al lversöhnungslehre das Böse relati-

19 Max Beckmann, Auferstehung, 1908/09,01 auf Leinwand, 
450 x 200 cm, Stuttgart, Staatsgalerie 

vierte u n d postulierte, dass a m Schluss jedes Ind i v iduum 
gerettet werde. Und sie schreibt sich in ein monis t i sch in
spiriertes Philosophieren ein, das i m Geist des V i ta l i smus 
das Leben als Ganzes, einschließlich seiner negativen Seiten 
rechtfertigte.18 

Von der Tendenz zur Profansierung zu unterscheiden, 
w e n n auch zweifel los den gleichen geistes- u n d sozialge
schichtl ichen Ursprüngen verpfl ichtet, ist das, w a s m a n 
»Verzeitlichung« n e n n e n k a n n u n d auch so genannt hat. 
Gemeint ist damit eine grundlegende Eigenheit moderner 
Seinserfahrung, die a m t iefs innigsten v o n d e m Historiker 
Reinhart Koselleck beschrieben wurde: Fasste noch die Frühe 
Neuzeit die zeitl ichen Abläufe mensch l ichen Lebens als 
ein Kont inuum auf, das i m Kern auf die Ausfaltung des gött
lichen Planes beschränkt war, so öffnete sich in der »Sattel
zeit« des späteren 18. u n d f rühen 19. Jh. ein Zukunftshor i 
zont, der gleichzeitig die Versicherung in der Vergangenheit 
verloren hatte.19 A u f diese sehr prinzipielle Veränderung 
reagierte auch die Kunst in vielfältiger Weise. 

Noch in romantischer Tradition stehen die Landschaften 
Griechenlands von Carl Rot tmann, deren Entstehung sich 
über e inen längeren Zeitraum bis in die Jahrhundertmit te 
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21 Christian Daniel Rauch, Denkmal Friedrichs des Großen, 1836-1851, 
Bronze, Cesamthöhe 13,5 m, Berlin, Unter den Linden 

e r s t r e c k t e , u n d d i e z u n ä c h s t v o m b a y e r i s c h e n K ö n i g L u d 

w i g L f ü r d i e H o f g a r t e n a r k a d e n d e r R e s i d e n z , d a n n f ü r e i n e n 

e i g e n e n S a a l i n d e r Neuen Pinakothek i n A u f t r a g g e g e b e n 

w o r d e n w a r e n . D i e B i l d e r s i n d d u r c h w e g s m e l a n c h o l i s c h e 

R e f l e x i o n e n a u f d i e V e r g ä n g l i c h k e i t i m M e d i u m d e r L a n d 

s c h a f t . V o n d e r G r ö ß e G r i e c h e n l a n d s i s t w e n i g g e b l i e 

b e n , N a t u r h a t G e s c h i c h t e ü b e r w u n d e n , i n s o f e r n i s t L a n d 

s c h a f t s m a l e r e i h i e r z u r m o d e r n e r e n G a t t u n g g e g e n ü b e r d e r 

t r a d i t i o n e l l e n H i s t o r i e n m a l e r e i g e w o r d e n . G a n z d e u t l i c h 

w i r d d a s i n e i n e m B i l d w i e d e m Kopaisee v o n 1839 (ABB. 20) . 

L u d w i g L a n g e , d e r R o t t m a n n a u f s e i n e n E r k u n d u n g s - R e i 

s e n n a c h G r i e c h e n l a n d b e g l e i t e t h a t t e u n d z u j e d e m d e r 

B i l d e r 1854 e i n e n K o m m e n t a r v e r f a s s t e , s c h r i e b z u m Ko

paisee-. » S o p a r a d i e s i s c h d i e s e G e g e n d , s o s t i l l u n d ö d e i s t 

s i e a u c h . M e n s c h l i c h e S p u r e n v e r g a n g e n e r Z e i t e n s i n d n u r 

n o c h i n e i n z e l n e n a u s d e m W a s s e r h e r v o r r a g e n d e n M a u e r 

r e s t e n e r k e n n b a r . « 2 0 D o r t , w o A n t i k e i n i h r e r Z e i t v e r f a l l e n -

h e i t g e s e h e n w i r d , k a n n s i e a u c h n i c h t m e h r a l s » m a g i s t r a 

v i t a e « f u n g i e r e n , a l s o L e h r m e i s t e r i n d e r G e g e n w a r t s e i n . 

A u c h R o t t m a n n s Z y k l u s w i r d i m K a p i t e l ü b e r Antike als 

Vision und als Rekonstruktion (s. S e i t e 3 2 5 f f . ) n o c h e i n m a l 

T h e m a s e i n . 

D e n n d i e G e g e n w a r t b e a n s p r u c h t e j e t z t m e h r u n d m e h r 

d a s R e c h t f ü r s i ch , g a n z a n d e r s z u s e i n a l s a l l e s V o r h e r g e g a n 

g e n e . G e r a d e a u c h i n d e r U n e n t s c h i e d e n h e i t d e r l e t z t l i c h 

g e w ä h l t e n L ö s u n g k u l m i n i e r t e i n d e m g l e i c h e i n z u f ü h r e n 

d e n B e i s p i e l e t w a s , w a s m a n d e n K o s t ü m s t r e i t g e n a n n t 

hat . 2 1 D i e F r a g e , d i e s i c h h i e r s t e l l t e , w a r d i e f o l g e n d e : S o l l t e 

m a n e i n e w e l t h i s t o r i s c h e G e s t a l t w i e e t w a e i n e n H e r r s c h e r 

i n a n t i k i s c h e m H a b i t z e i g e n , u m s e i n e r h e r a u s g e h o b e n e n 

B e d e u t u n g g e r e c h t z u w e r d e n u n d i h n a l s e i n e u n i v e r s a l e 

F i g u r k e n n z e i c h e n ? O d e r s o l l t e d i e z e i t g e m ä ß e , a l s o h i s t o 

r i s c h k o r r e k t e B e k l e i d u n g b e v o r z u g t w e r d e n , d i e i h n a l s 

T e i l s e i n e r G e g e n w a r t k e n n z e i c h n e t e . D e n k m ä l e r i n r ö m i 

s c h e m K o s t ü m h a b e n » a l l e d e n s e l b e n C h a r a k t e r o d e r v i e l 

m e h r g a r k e i n e n « 2 2 m e r k t e G o t t f r i e d S c h a d o w i n d e r S a c h e 

a n , u n d er b e z o g d a s a u f d e n P l a n e i n e s D e n k m a l s f ü r F r i e d 

r i c h d e n G r o ß e n , d e r d a n n i n d e m a m F o r u m F r i d e r i c i a n u m 

i n B e r l i n r e a l i s i e r t e n R e i t e r s t a n d b i l d v o n C h r i s t i a n D a n i e l 

R a u c h 1836 -1851 (ABB. 21) W i r k l i c h k e i t w u r d e . R a u c h z o g s i c h 

k o m p r o m i s s l e r i s c h a u s d e r A f f ä r e , i n d e m er e i n e M i s c h u n g 

r e a l i s i e r t e u n d d e n r e a l i s t i s c h - z e i t g e n ö s s i s c h g e k l e i d e t e n 

F r i e d r i c h m i t e i n e m a n t i k i s c h e n M a n t e l v e r s a h - z e i t g e 

n ö s s i s c h n a t ü r l i c h i m S i n n e d e s 18. Jhs . , i n d e m d e r A l t e Fr i tz 

g e l e b t h a t t e . I n a n d e r e n F ä l l e n k a m m a n z u u n t e r s c h i e d 

l i c h s t e n L ö s u n g e n , o b w o h l i n s g e s a m t e i n e d e u t l i c h e T e n 

d e n z z u h i s t o r i s c h - z e i t g e m ä ß e r G e s t a l t u n g z u b e o b a c h t e n 

is t . D i e P l a s t i k m u s s a l s e i n e k o n s e r v a t i v e G a t t u n g b e t r a c h 

t e t w e r d e n . D a s s a u c h h i e r e i n e G e s t a l t u n g s w e i s e z u r A n 

w e n d u n g k o m m e n k o n n t e , d i e d i e P r ä g n a n z d e s h i s t o r i 

s c h e n M o m e n t e s g e g e n ü b e r d e r U n i v e r s a l i t ä t d e r ü b e r 

h i s t o r i s c h e n B e d e u t u n g b e v o r z u g t e , m a g a l s A u s w e i s f ü r 

e i n e V e r z e i t l i c h u n g g e l t e n , d e r s i c h d a s 19. J h . i m m e r w e n i 

g e r e n t z i e h e n k o n n t e u n d w o l l t e . D a s K a p i t e l Die Plastik zwi

schen Denkmalkultus und autonomer Form (s. S e i t e 2 4 5 f f . ) 

w i r d W e i t e r e s z u m T h e m a p r ä s e n t i e r e n . 

A l s e i n P h ä n o m e n d e r V e r z e i t l i c h u n g i s t a u c h d e r H i s t o 

r i s m u s z u c h a r a k t e r i s i e r e n , d e r i n s b e s o n d e r e d i e A r c h i 

t e k t u r d e s 19. J h s . g e p r ä g t h a t . H e i n r i c h H ü b s c h s F r a g e » I n 

w e l c h e m S t y l e s o l l e n w i r b a u e n ? « - w i e H e i n e s D i k t u m v o m 

» E n d e d e r K u n s t p e r i o d e « i m J a h r 1828 f o r m u l i e r t - w ä r e 

v o r h e r g a r n i c h t d e n k b a r g e w e s e n , w a r e s d o c h s e l b s t v e r 

s t ä n d l i c h , d a s s m a n i n d e m Sti l b a u t e , d e r a k t u e l l p r a k t i z i e r t 

w u r d e . 2 3 J e t z t , d a a l l e St i le d e r V e r g a n g e n h e i t a u f e i n m a l z u r 

V e r f ü g u n g s t a n d e n u n d k e i n e r v o n i h n e n s i c h w i e s e l b s t 

v e r s t ä n d l i c h a u f d r ä n g t e , w u r d e d i e S t i l w a h l z u m P r o b l e m . 

( K u n s t ) H i s t o r i s c h e E r k e n n t n i s h a t t e j e d e n S t i l z u m m ö g l i 

c h e n g e m a c h t , j e n a c h A u f g a b e k o n n t e m a n s i c h d e m e i n e n 

o d e r a n d e r e n z u w e n d e n . N u r m i t e i n e r e i g e n e n F o r m e n 

s p r a c h e t a t m a n s i c h s c h w e r . G o t i s c h e F o r m e n b o t e n s i c h 
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f ü r r e l i g i ö s e A r c h i t e k t u r a n , d a d a s M i t t e l a l t e r a l s d i e H o c h 

ze i t d e s G l a u b e n s g a l t ( der e rs t 1 8 8 0 v o l l e n d e t e K ö l n e r D o m 

k a n n h i e r a l s O r i e n t i e r u n g s p u n k t d i e n e n ) , R e n a i s s a n c e 

f o r m e n w u r d e n f ü r R a t h a u s b a u t e n g e w ä h l t , d a d i e F r ü h e 

N e u z e i t a l s B l ü t e z e i t d e r s t ä d t i s c h e n K o m m u n e n g a l t . U n d 

b a r o c k e F o r m e n b e v o r z u g t e m a n d o r t , w o R e p r ä s e n t a t i o n s 

a u f g a b e n i m V o r d e r g r u n d s t a n d e n , w a r d o c h d e r B a r o c k i n 

e r s t e r L i n i e m i t d e r E r s c h e i n u n g s f o r m d e s ( f r a n z ö s i s c h e n ) 

A b s o l u t i s m u s a s s o z i i e r t . I n F r i e d r i c h v o n T h i e r s c h s M ü n c h e 

n e r J u s t i z p a l a s t , d e r a n d i e s e r S t e l l e a l s e i n z i g e s B e i s p i e l f ü r 

d i e h i s t o r i s t i s c h e A r c h i t e k t u r d i e n e n so l l , i s t d i e m o n a r 

c h i s c h e R e p r ä s e n t a t i o n s f o r m a u f e i n e s t a a t l i c h e I n s t i t u t i o n 

ü b e r t r a g e n (ABB. 22) u n d d a h e r w i e d e r u m s i g n i f i k a n t f ü r 

d i e W i r k l i c h k e i t d e s s p ä t e n 19. J h s . I n e i n u n d d e r s e l b e n 

A r c h i t e k t u r i n t e g r i e r t w a r H i s t o r i s m u s u n d F u n k t i o n a l i s 

m u s e t w a i m B a h n h o f s b a u , w o d i e r e p r ä s e n t a t i v e A n s i c h t s 

s e i t e m i t d e m E i n d r u c k h e i s c h e n d e n A r s e n a l t r a d i t i o n e l l e r 

B a u f o r m e n d a h e r k a m , w ä h r e n d d i e f u n k t i o n s n a h e n T e i l e 

i n m o d e r n e r E i s e n a r c h i t e k t u r a u s g e f ü h r t w u r d e n . Ü b r i g e n s : 

A u c h T h i e r s c h s J u s t i z p a l a s t w a r m i t e i n e r h o c h m o d e r n e n 

K u p p e l k o n s t r u k t i o n v e r s e h e n ! Erst d i e R e f o r m b e w e g u n g e n 

u m d i e J a h r h u n d e r t w e n d e e n t w i c k e l t e n e i n e e i g e n s t ä n d i g e 

F o r m e n s p r a c h e , d i e z w i s c h e n d e m f l o r a l e n O r n a m e n t d e s 

J u g e n d s t i l s u n d d e r S t r e n g e d e s b e g i n n e n d e n F u n k t i o n a l i s 

m u s v a r i i e r e n k o n n t e . Z u r h i s t o r i s t i s c h e n K u n s t v o r a l l e m 

d e r 2. H ä l f t e d e s 19. J h s . i m e i n z e l n e n d a s K a p i t e l ü b e r Histo

rismus in den Künsten (s. S e i t e 2 i s f f . ) . A n d i e s e r e i n f ü h r e n 

d e n S t e l l e i s t v o n e n t s c h e i d e n d e r B e d e u t u n g , d a s s d i e i m 

19. J h . a u f b l ü h e n d e ( k u n s t ) h i s t o r i s c h e F o r s c h u n g d i e V i e l 

f a l t u n d Z e i t g e b u n d e n h e i t e i n z e l n e r S t i l f o r m e n e r k a n n t e 

u n d e b e n d i e s e a u f p a r a d o x e W e i s e z u m T e i l i h r e r A u s s a g e 

m a c h t e . 

D a s , w a s h i e r a n h a n d w e n i g e r B e i s p i e l e a l s P r o f a n i s i e -

r u n g u n d V e r z e i t l i c h u n g c h a r a k t e r i s i e r t w u r d e , r e a g i e r t a u f 

S ä k u l a r i s i e r u n g s t e n d e n z e n , d i e s i c h i n a l l e n F e l d e r n d e s 

W i s s e n s u n d d e s S o z i a l e n i m i g . J h . a b z u z e i c h n e n b e g a n 

n e n . S i e f ü h r t e n a u c h i m S y s t e m d e r K u n s t z u e i n e r N e u 

o r i e n t i e r u n g , d i e i n e r s t e r L i n i e d i e H i e r a r c h i e d e r G a t t u n 

g e n b e t r a f . H i s t o r i e n m a l e r e i h a t t e z u v o r a l s d i e h ö c h s t e 

d i e s e r G a t t u n g e n g e g o l t e n , u n d z w a r g e r a d e d e s w e g e n , w e i l 

s i e S i n n p o t e n t i a l e j e n s e i t s d e s r e i n F a k t i s c h e n e r s c h l o s s . 

G a n z z w a n g s l ä u f i g m u s s t e d i e s e H i s t o r i e n m a l e r e i i n e i 

n e m M o m e n t i n d i e K r i s e g e r a t e n , i n d e m d a s F a k t i s c h e 

t e n d e n z i e l l z u r e i n z i g e n r e l e v a n t e n O r i e n t i e r u n g s g r ö ß e 

a v a n c i e r t e . » D e r Sa t z , d a ß d i e g u t g e m a l t e R ü b e b e s s e r s e i 

a l s d i e s c h l e c h t g e m a l t e M a d o n n a , g e h ö r t b e r e i t s z u m e i s e r 

n e n B e s t a n d d e r m o d e r n e n Ä s t h e t i k . A b e r d e r Sa t z is t f a l s c h : 

e r m ü ß t e l a u t e n : d i e g u t g e m a l t e R ü b e i s t e b e n s o g u t w i e 

d i e g u t g e m a l t e M a d o n n a « . 2 4 M a x L i e b e r m a n n b r a c h t e d i e 

r a d i k a l e U m o r i e n t i e r u n g m i t d i e s e m b e r ü h m t g e w o r d e 

n e n B o n m o t a u f d e n P u n k t . G e g e n ü b e r d e r D i g n i t ä t d e s 

T h e m a s i s t d i e Q u a l i t ä t d e s r e i n M a l e r i s c h e n h i e r z u m 
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22 Friedrich vonThiersch,Justizpalast, 1891-1897, München 
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23 Hans von Marees, Das Goldene 
Zeitalter II, 1880-1883, Misch
technik auf Holz, 185,5 x149,5 cm, 
München, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, 
Neue Pinakothek 

entscheidenden Kritierum für die Güte eines Kunstwer
kes geworden. 

Neben den in erster Linie dem Realismus verpflichteten 
Künstlern, die auf die beschriebenen Tendenzen so reagier
ten, dass sie sie affirmativ in künstlerische Formeln gössen, 
existiert eine Gruppe von Künstlern, die im radikalen Ent
zug ihr Heil suchte, dem Diesseits das Ideale, der Zeit die 
Dauer und der Aktualität des Gegenwärtigen das Immer
währende der Kunst gegenüber stellte. Zusammengefasst 
werden sie unter dem Begriff der »Deutschrömer«, die sich 
im Anschluss an die Nazarener, welche sich im frühen 19. Jh. 
ja ebenfalls schon nach Italien in das Ursprungsland der 
Kunst zurückgezogen hatten, nach Süden begaben. Na
men wie Arnold Böcklin, Anselm Feuerbach und Hans von 
Marees wären hier zu nennen, Jacob Burckhardts einfluss
reiche Forschungen zur Kulturgeschichte Griechenlands 
und Italiens gehören ebenfalls in diesen geistig-künstleri

schen Zusammenhang. Eingeschrieben ist in ihre Kunst 
ein Bewusstsein des Verlustes, worin die nur noch ästhe
tische Möglichkeit einer Bekämpfung der Moderne zum 
Ausdruck kommt. Anders gesagt: Auch diejenigen, die 
sich der Moderne entzogen, bestätigen dialektisch deren 
Unhintergehbarkeit. 

Italien war in gewisser Weise ein Land, das im 19. Jh. 
ganz von und in seiner Vergangenheit lebte. Es hatte den 
Anschluss an den Fortschritt verpasst, der die nordeuro
päischen Länder seit dem 18. Jh. ergriffen hatte und war 
somit zu einer Sphäre der Zeitlosigkeit geworden - zu-
mindestens konnte es von den nordischen Künstlern so ver
standen werden, die in der hastigen Zukunftszugewandt-
heit ihrer Heimatländer eher Entfremdung als Erfüllung er
blickten. Für die genannten Maler war die Sehnsucht nach 
Italien auch eine Flucht aus den Trivialitäten einer profani-
sierten Realität. Im Süden suchten sie nach einem Heiligen, 
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24 Arnold Böcklin, Villa am Meer (l. Fassung), 1864, Öl auf Leinwand, 125,2x 174,7cm, München, Schack-Galerie 
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das ihnen in der säkularisierten Gegenwart abhanden ge
kommen zu sein schien. Sie realisierten es in einer Kunst, die 
durch und durch sakrale Züge erhielt - ohne den religiösen 
Inhalt wie herkömmlich zu illustrieren. 

Hans von Marees ersehnte in der italienischen Wirklich
keit den Schein einer immerwährenden Dauer, die er auch 
in seiner spröden Kunst zu verwirklichen trachtete. Unter 
dem Eindruck der Figuren in den Fresken eines Ghirlandaio 
erblickte er im Herausgehen aus der Kapelle, in denen der 
Renaissance-Künstler diese verwirklicht hatte, »in unmit
telbarer Nähe, vor den Altären, hinter den Pfeilern, an den 
Thüren, dieselben Gestalten lebend, die jene alten Meister 
gebildet haben.«25 Kunst war hier identisch mit der Wirk
lichkeit, und vor allem: Vergangenheit setzte sich unmit
telbar in Gegenwart fort. Nicht der Wandel beeindruckte 
Marees, sondern die Unveränderlichkeit schien ihm rele
vant, und in seinen Werken schuf er Visionen der Dauer und 
des Allgemein-Menschlichen. 

In einem seiner berühmteren Werke, der zweiten Version 
seines »Goldenen Zeitalters« (ABB. 23), gestaltet Marees ein 
Kunstwerk der Zeitlosigkeit, denn das Goldene Zeitalter 
bezeichnet keine historische, sondern eine mythische Zeit. 
Und auch die Tatsache ist signifikant, dass er von diesem 
wie von vielen anderen Stoffen mehrere Versionen schuf, 
ging es ihm doch um eine eigentlich nie zu vollendende 

Perfektionierung seines Anspruches, für die Zeitlosigkeit 
eine ästhetisch befriedigende Formulierung zu finden. Alles 
Anekdotisch-Erzählerische ist hier vermieden, die konkrete 
Erzählung bleibt unklar, stattdessen werden Inhalte allge
meinster Art visualisiert, Figuren gezeigt, die einfach nur 
anwesend sind, sich dem Betrachter präsentieren. Es ist 
alles getan, um jegliche momentane Ereignishaftigkeit zu 
vermeiden, selbst dort, wo eine Handlung gezeigt wird, er
scheint sie in geradezu symbolischer Dimension, nicht etwa 
in eine innerbildliche Erzähllogik eingebunden. Keine dyna
mischen Linien erschließen den Raum und bringen eine 
implizite Zeitdimension in das Bild ein. Ästhetisierende 
Stillstellung der Narration geht hier einher mit dem radi
kal wirklichkeitsabgewandten Thema. Die Dauer der Kunst 
und des stillgestellten Seins wird zur Alternative zu Ent
fremdung und Seinsvergessenheit der industrialisierten 
Gegenwart.26 

Arnold Böcklin, der mit Marees befreundet war, hielt sich 
ebenfalls mehrere Jahre seines Lebens in Italien auf. Die 
Sehnsucht nach dem Land der Verheißung scheint ihn im
mer wieder ergriffen zu haben, wenn er einer Tätigkeit 
nördlich der Alpen nachging, so etwa zu der Zeit, als er in 
Weimar eine Professur innehatte. Seine Themen sind viel
fältig, bewegen sich aber meistens im Umkreis des antiken 
Mythos, wobei der Mythos auf charakteristische Weise auf 
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e i n b e g r e n z t e s R e p e r t o i r e r e d u z i e r t w i r d . D e n n n i c h t d e n 
a n t i k e n H o c h g ö t t e r n w a n d t e s ich Böck l i n i n s e i n e n B i ldern 
z u - d i e e h e r f ü r e i n e g e b i l d e t e h u m a n i s t i s c h e R e z e p t i o n 
s t a n d e n - , als v i e l m e h r Erd- u n d W a s s e r g ö t t e r n , d ie m i t der 
u n v e r b i l d e t e n S i n n e n w e l t a ssoz i i e r t w a r e n . 

I n s e i n e m f r ü h e n M e i s t e r w e r k , d e m Pan im Schilf v o n 
1859 (TAFEL S. 119), s che in t er s i ch so i n t e n s i v i n d ie N a t u r z u 
v e r s e n k e n , d a s s i h m - f a s t w i e i n e i n e r H a l l u z i n a t i o n -
e i n P a n e r s c h e i n t , der s e i n K l a g e l i e d a u f e i n e m Sch i l f rohr 

b läs t , d a s j a n a c h O v i d s E r z ä h l u n g i n d e n M e t a m o r p h o s e n 
n i c h t s anderes ist als das V e r w a n d l u n g s p r o d u k t e iner N y m 
p h e , d ie s i ch d e n N a c h s t e l l u n g e n des l i e b e s t o l l e n P a n z u 
e n t z i e h e n t r a c h t e t e . D i e m e l a n c h o l i s c h e S t i m m u n g w i r d 
d o m i n i e r e n d i n der Villa am Meer, d i e B ö c k l i n i n v e r s c h i e 
d e n e n V e r s i o n e n g e m a l t ha t , u n d der es g e l i n g t , M a l e r e i 
i n r e i n e S t i m m u n g z u v e r w a n d e l n , d i e g a n z o h n e e i g e n t 
l i c h e n »Plot« a u s k o m m t u n d d a h e r a u c h k e i n e B i l d u n g s 
v o r a u s s e t z u n g e n b e i m Bet rachter m a c h t , (ABB. 24) H e i n r i c h 

25 Anselm Feuerbach, 
Iphigenie (2. Fassung), 1871, 
Öl auf Leinwand, 200x132cm, 
Stuttgart, Staatsgalerie 
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26 Georg Kolbe, Die Goldene 
Insel, 1898, Öl auf Leinwand, 

106 x 121 cm, Berlin, SMB, Neue 
Nationalgalerie 
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Wölff l in, Böcklins Schweizer Landsmann, hat die epochale 
Bedeutung des Werkes erkannt und benannt: »Wo von der 
Empf indung unseres Jahrhunderts die Rede ist, w ird die 
Villa am Meer genannt werden müssen. Die St immung des 
Abends. Langsam, gleichmäßig rollen die grauen Wogen ans 
Ufer. Ein letzter Strahl trifft die Säulen der Gartenhalle. Es 
ü b e r k o m m t uns das Ge füh l der Verlassenheit u n d Öde, 
auch w e n n nicht die Figur in Trauerkleidern a m Strande 
stünde. Wir glauben das Seufzen des Windes zu hören, der 
die hochragenden dunklen Zypressen aufschauen macht.«27 

Die Melanchol ie der Epoche ist hier zur Melanchol ie des 
Bildes geworden. Das 19. Jh. wird damit zu e inem Jahrhun
dert der sehnsuchtsvol len Rückschau in ein Zeitalter der 
Fülle, zu einer Zeit, deren Fortschrittlichkeit in umgekehrt 
propor t iona lem Verhältnis zu ihrem Lebensglück steht. 
Ähnl iches war auch schon in Rottmanns Griechenland-
Bildern angeklungen. 

Melanchol isch aufgeladen sind auch die Bilder A n s e l m 
Feuerbachs, der sich in m a n c h drastischen Formulierun
gen gegen den materialistischen Geist seiner Zeit wandte: 
»ich glühe vor Sehnsucht, das darzubringen, was ich füh le 
und will , ich möchte nicht bloß Nachäffer und Anstreicher 
nach der Natur werden, ich möchte gerne Seele, Poesie ha 
ben [...] M a n muss sich zurückflüchten zu den alten Göttern, 
die in seliger, kräftiger, naturwahrer Poesie den Menschen 
darstellen, w i e er sein sollte; in die Zukunft f lüchten geht 
auch nicht, denn welche Zukunft steht denn unseren Geld-
und Maschinenmenschen bevor.«28 Keine Göttin, aber doch 

eine Frau, die Feuerbachs Anforderungen an naturwahre 
Poesie gerecht wurde, stellte er in der zweiten Fassung sei
ner Iphigenie von 1871 dar (ABB. 25). Monumenta l fasst er sie 
auf, als ein Porträt in verlorenem Profü, das sich nostalgisch 
der Heimat zuwendet, aus der sie als Opfer für den Troja
nischen Krieg hinweggetragen worden ist. Auch hier w i rd 
m a n an Wölf f l in erinnern dürfen, der aus der Sehnsuchts
geste das Signum einer sehnsuchtsvollen Zeit gemacht hät
te. Antikische Themen, wie sie die Deutschrömer aufgriffen, 
stehen im Mittelpunkt des Kapitels über die Antike als Vision 
und als Rekonstruktion (s. Seite 325 ff.). 

Als e inen Versuch, die Konzentration auf das Hier u n d 
Jetzt der realistischen Kunst, die ich an dieser Stelle als Pro-
fan is ierungsphänomen gedeutet habe, zu konterkarieren 
u n d zu überwinden, wird m a n auch die symbolist ische 
Kunst verstehen können, die - w i e d e r u m beeinflusst v o n 
Frankreich, aber auch von den englischen Präraphaeliten -
große Teile des deutschen Kunstlebens i m späteren 19. Jh. 
prägte. In v ielem werden hier Aspekte wieder aufgegriffen, 
die schon in der Romantik des f rühen Jahrhunderts kulti
viert worden waren. Alltägliche Motivik wurde von Künst
lern w ie Franz von Stuck und Heinrich Vogeler gerade ver
mieden, sie bevorzugten Märchen u n d M y t h e n u n d hiel
ten den Künstler eher für e inen Visonär denn für e inen 
Beobachter. In der Gestaltung häufig bewusst ant imodern 
und anaturalistisch - selbst der mittelalterliche Goldgrund 
wurde wieder aufgegriffen - , stilisieren sie ihre Werke ins 
Mysteriöse hinein, statten sie s t immungsmäß ig mit einer 
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• 27 Franz von Stuck, Orpheus, 1891, Öl und Goldgrund auf Holz, Darmstadt, 
Hessisches Landesmuseum 
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ler weitestgehend in Eigenregie ausgestatteten Münchener 
Villa eine entscheidende Rolle, ja er wurde dort zum Zen
trum eines Läuterungsweges stilisiert, den der Besucher 
zu durchmessen hatte, wenn er zum Kern künstlersymbo
listischen Selbstverständnisses durchdringen wollte (ABB. 
S.329). 

Die Moderne des beginnenden 20. Jhs., die sich insbe
sondere in der expressionistischen Kunst des Blauen Reiters 
der Abstraktion zuwandte, war von den symbolistischen 
Bestrebungen der Zeit um 1900 zutiefst geprägt. Wassily 
Kandinsky war Schüler Franz von Stucks gewesen, mit 
seiner Kunst schöpfte er aus dem Zeichenbestand von Re
ligion, Theosophie und Esoterik. Dass er in der neuen Kunst
sprache des Ungegenständlichen das ganz Alte der Mythen 
zum Ausdruck zu bringen trachtete, gehört zu den Para-
doxien der Moderne. Es verweist auf eine Tatsache, die zum 
Grundbestand modernen Kunstschaffens zu rechnen ist, 
nämlich die, dass Perspektiven der Erlösung offen gehal
ten werden, von denen man sich in der Wirklichkeit mehr 
und mehr abwandte. 

Die Erzählung in dieser Einleitung ist insofern konventio
nell, als sie die künstlerischen Phänomene fast durchweg 
nach der Seite ihrer Modernität benennt. Dass hiermit nur 
ein - wenn auch wesentlicher - Teil des insgesamt un
geheuer komplexen Geschehens präsentiert wurde, ergibt 
sich nicht zuletzt aus den nun folgenden Einzeldarstellun
gen. Würde man weniger die avantgardistische als die offi
zielle Seite der künstlerischen Entwicklung vorführen und 
vor allem auch berücksitigen, was dem durchschnittlichen 
bürgerlichen Kunstgeschmack entsprach, ergäbe sich ein 
durch und durch anderes Bild. Denn die analysierten Werke 
waren zumeist Manifestationen eines Kunstbegriffs, der 
sich kritisch an dem abarbeitete, was die Öffentlichkeit und 
insbesondere der Staat von den Künstlern eigentlich er
wartete. Ja man kann sagen, dass das 19. Jh. von diesem 
Grundkonflikt zwischen privater und offizieller Vorstellung 
von dem, was Kunst sein sollte, in seinen Grundfesten ge
prägt ist. Staatlicherseits herrschte weiterhin eine Anfor
derung an die Kunst vor, die sich in der frühen Neuzeit und 
speziell im Absolutismus herausgebildet hatte, und für die 
eben dieser Staat etwa die Akademien als eine Art Service
agentur für dessen Repräsentations- und Propaganda
anforderungen gegründet hatte. Stellte man diesen Aspekt 
in den Vordergrund, so wäre etwa die unter Leitung des 
Architekten Gustav Friedrich Halmhuber und des Bild
hauers Reinhold Begas geschaffene, monumentale Aus
stattung der Berliner Siegesallee in den Mittelpunkt ge
rückt (ABB. 28). Kaiser Wilhelm II. hatte sie 1895 für den 
Tiergarten in Auftrag gegeben und mit 32 Denkmälern 
und 64 Büsten aus der Geschichte Brandenburg-Preußens 
ausstaffieren lassen. Die Rezeption und das weitere Schick
sal dieser monumentalen Ausstattung ist dabei in hohem 
Maße signifikant für das, was ich hier zum Ausdruck brin
gen will. Die Öffentlichkeit kritisierte die als prätentiös 
und selbstherrlich empfundene Ausstattung schon kurz 

nach ihrer Entstehung scharf. Albert Speer sollte sie im 
Nationalsozialismus in seine Planungen für Hitlers Welt
hauptstadt Germania einbinden. Und nach dem Krieg ver
schwand sie in der Versenkung und wurde erst im Rahmen 
der Denkmalbewegung der 70er Jahre wieder ausgegraben 
und museal präsentiert. 

Alle drei Aspekte der Rezeption werfen ein scharfes Licht 
auf die Konstellationen des 19. Jhs., gleichzeitig kennzeich
nen sie die Ausgangslage für die weitere Entwicklung. Eine 
inzwischen moderneren Phänomenen von Kunst aufge
schlossener gegenüber stehende Öffentlichkeit, die zudem 
bürgerliche Autonomie für sich in Anspruch nahm, konnte 
mit der geschichtsseligen »Puppenallee« nichts mehr an
fangen und brachte damit auch ihr Unbehagen an man
chen Selbstherrlichkeiten des Kaisers zum Ausdruck. Das 
Schicksal der Siegesallee im Nationalismus zeigt an, was 
aus der altehrwürdigen Idee einer Harmonie von Staat 
und Kunst in der Moderne geworden war: Im 20. Jh. fand 
sie ihre eigentliche Nachfolge in den totalitären Diktaturen 
entweder rechter oder linker Couleur. Und die abschließen
de Musealisierung belegt den radikalen Vergangenheits
charakter einer Kunst, die einmal Erziehungsinstrument 
für das Volk sein wollte, diesen Anspruch aber spätestens 
angesichts seines Missbrauchs in Kommunismus und Na
tionalsozialismus aufgeben musste. 
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