
W o l f g a n g K e m p 

Die Kunst des Schweigens 

W i r M e n s c h e n s ind geborene Überse tzer . K a u m h a b e n w i r e twas 
gefühl t , gedacht , gesehen, getan, schon übersetzen w i r es i n andere 
Sprachen , in die Sprache der W o r t e , der G e s t e n , der M e d i e n . K a u m 
h a b e n w i r etwas getan u n d etwas übersetzt , s chon w i r d es u n s d u r c h 
K o m m e n t a r e , Ü b e r t r a g u n g e n , N a c h a h m u n g e n anderer ente ignet . 
K a u m n e h m e n w i r d i e Ü b e r s e t z u n g e n anderer w a h r , reagieren w i r a u f 
sie d u r c h Ü b e r s e t z u n g e n usw . D a ß übersetzt werden m u ß , d a r ü b e r 
w i rd n icht gestritten. Wie übersetzt werden m u ß , d a r ü b e r h a b e n zwe i 
große Schu len gestritten. D i e e ine konzentr ier te sich a u f das M e d i u m , 
in das übersetzt w i r d . D e r G e d a n k e an e inen Ü b e r t r a g u n g s v e r l u s t 
drückte sie n i ch t ; sie sann a u f die beste W e i s e , die neue Sprache ef fekt iv 
werden zu lassen. V o n d iesem P r o g r a m m hat unser A l l t agsverha l t en 
n o c h v ie l , aber seinen p a r a d i g m a t i s c h e n Status hat es an d ie andere 
Schule ver loren . D iese sorgte sich u m die U n v e r s e h r t h e i t der U r s p r a 
che; sie zweifelte an den M ö g l i c h k e i t e n der »Fremdsprache« u n d 
richtete deren d ienende F u n k t i o n an d e m obersten K r i t e r i u m der 
A d ä q u a t h e i t aus. K u n s t u n d Wissenscha f t i m j ewe i l s weitesten S i n n , 
W i r k s a m k e i t u n d W a h r h e i t he ißen h ier d ie begr i f f l i chen Z u o r d n u n 
gen. Be ide Überse t zungsprak t i ken bes tanden lange Ze i t n e b e n e i n a n 
der ; ihre K o e x i s t e n z gehorchte den Gese tzen der A u f g a b e n t e i l u n g und 
der K o n k u r r e n z . D a s M o d e l l des »hei l igen T e x t e s « , dessen tiefer S i n n 
n a c h der u n e n d l i c h e n , un te rwür f i gen E x p l i k a t i o n ver l ang t , hat das 
andere M o d e l l bis ins 18. J a h r h u n d e r t n icht beh inder t oder gar 
überho l t . Erst d a n a c h gehört i h m in m e h r oder m i n d e r säkular is ierter 
F o r m das Fe ld . U n d erst in unseren T a g e n ist seine V o r h e r r s c h a f t 
d u r c h das A u f k o m m e n des D e k o n s t r u k t i v i s m u s in Frage gestellt 
w o r d e n . 1 

M e i n Be i t rag beschäft igt s ich m i t der F rage , wie der W e c h s e l dieser 
P a r a d i g m e n in der Gesch ichte der K u n s t b e t r a c h t u n g vons ta t ten g ing . 
M i t K u n s t b e t r a c h t u n g ist n icht die professionel le K u n s t k r i t i k oder d ie 
histor ische Behand lungswe i se g e m e i n t , s ondern der U m g a n g der 
L a i e n m i t K u n s t w e r k e n , vermit te l t d u r c h d ie In s t i t u t i onen der P r ä -
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senta t ion v o n K u n s t , der gesel lschaft l ichen V e r h a l t e n s w e i s e n u n d erst 
i n fernerer H i n s i c h t der Fachsprache , der Fach theor ie u n d der F a c h 
wissenschaft .2 W a s d ie b i l d e n d e n K ü n s t e des Feudalze i ta l ters a n b e 
l ang t , das i m 18. J a h r h u n d e r t zu E n d e g ing , so ist. behaupte t w o r d e n , 
d a ß es e igent l i ch ke inen Wet ts t re i t de r K ü n s t e , s o n d e r n n u r e ine 
e inz ige K u n s t gegeben h a b e , u n d das sei d ie K u n s t der I n n e n d e k o r a 
t i on gewesen - m a n k ö n n t e a u c h sagen: der I n n e n - u n d A u ß e n d e k o 
ra t ion . 3 O h n e diese T h e s e verwässern z u w o l l e n , m ö c h t e i ch d o c h 
wen igs tens e ine E r g ä n z u n g a n b r i n g e n u n d e ine zweite übergre i f ende 
K u n s t f o r m a u f der Seite der R e z e p t i o n b e n e n n e n : d ie K u n s t der 
K o n v e r s a t i o n . W e n n w i r das m i t U n t e r h a l t u n g i m we i teren S i n n 
überse tzen , fassen w i r beides , P r o d u k t i o n u n d R e z e p t i o n , D e k o r a t i o n 
u n d K o n v e r s a t i o n un te r e inen Begr i f f . A b e r m i r geht es h ier speziel l 
u m die heute ausgestorbene , d a m a l s t o n a n g e b e n d e ars conversa-
tionis, genauer n o c h : u m die U b e r s e t z u n g v o n K u n s t in Gese l l 
schaf tskunst , in soz ia len A u s t a u s c h , der n a c h d e n G e s e t z e n der 
W i r k s a m k e i t u n d n icht der G e g e n s t a n d s a d ä q u a n z funk t i on ie r te . 4 D i e 
P a r a g o n e - D e b a t t e , also der Streit der K ü n s t e u m den V o r r a n g , hat 
in der G e s p r ä c h s k u n s t ihren U r s p r u n g . D i e schon i m Mi t t e l a l t e r 
be l iebten »Gesprächsspie le« w u r d e n in der ersten A n s t a n d s l e h r e der 
R e n a i s s a n c e (die in D i a l o g f o r m gehal ten ist) , i m Cortegiano des B a l -
dassare C a s t i g l i o n e u m d e n D i skuss i onsgegens tand des Wet ts t re i t s 
der K ü n s t e bereichert . O b d ie M a l e r e i oder d ie D i c h t u n g , d ie S k u l p t u r 
oder d ie M a l e r e i den höheren R a n g b e a n s p r u c h e n , d a z u m u ß t e m a n 
n u n A r g u m e n t e bere i tha l ten . Es lassen sich gute G r ü n d e d a f ü r b e n e n 
n e n , w a r u m dieser G e g e n s t a n d zu dieser Ze i t gesprächswürd ig w u r d e , 
aber m a n folgere daraus n i ch t , d a ß d a m i t e ine größere N ä h e oder O b 
j ek t i v i t ä t der gesel lschaft l ichen A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t K u n s t er 
reicht w i r d . Ü b e r K u n s t w i r d gesprochen , wei l ihr Status , n i ch t ihre 
F u n k t i o n s ich gewandel t hat ; wie über K u n s t gesprochen w i r d , das 
regelt d ie K u n s t der K o n v e r s a t i o n u n d das in ihr z u m A u s d r u c k 
k o m m e n d e W e r t e s y s t e m der A d e l s k u l t u r . 

W e n n m a n a n d ie w i rk l i ch aussagefäh igen Q u e l l e n der K u n s t b e 
t r a c h t u n g herangeht , an d ie A l l t agse th iken , die » K o n v e r s a t i o n s l e x i 
ka« u n d G e s p r ä c h s m u s t e r s a m m l u n g e n , d a n n w i r d m a n ü b e r d e n 
»nichtssagenden«, s tereotypen C h a r a k t e r der vo rgegebenen K o n v e r 
sa t i ons fo rme ln erschrecken, aber diese R e a k t i o n d rück t n u r d e n 
V e r f a l l des e inen u n d die zur N a t u r gewordene V o r h e r r s c h a f t des 
anderen M o d e l l s aus . 5 E s g i n g d a m a l s u m die U n t e r h a l t u n g als 
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E i g e n w e r t u n d u m den V o r t e i l , d e n das geschickte , n i ch t das r icht ige 
A r g u m e n t in der P a r a g o n e - S i t u a t i o n des H o f e s b e w i r k e n k o n n t e . 
K u n s t als E igenwer t u n d K u n s t als A u s d r u c k v o n W a h r h e i t , d ie 
B e m ü h u n g u m W a h r h e i t e r forder t , w ä r e n in d i e s e m K o n t e x t u n d e n k 
bare u n d undurchse t zbare F o r d e r u n g e n gewesen. A l l d ies m u ß i ch als 
gegeben vorausse tzen : Ul conversatio pictura w ä r e das T h e m a e ines 
a n d e r e n Be i t rags . H i e r geht es, w i e gesagt, u m d ie A u f l ö s u n g dieses 
Verha l tenss te reo typs v o r d e m H o r i z o n t der bürger l i chen K u l t u r r e v o 
l u t i o n des 18. J a h r h u n d e r t s . 

I m G ö t t i n g e r T a s c h e n k a l e n d e r v o n 1779 u n d 1780 verö f fen t l i ch ten 
G e o r g C h r i s t o p h L i c h t e n b e r g u n d D a n i e l C h o d o w i e c k i e ine A r t 
B i l d e r - K n i g g e , d e n sie Natürliche und Affektierte Handlungen des Lebens 
n a n n t e n . Sie t r ieben in B i l d e r n u n d T e x t e n d ie versch iedens ten 
» V e r r i c h t u n g e n des L e b e n s « zu G e g e n s a t z p a a r e n , u m das r icht ige u n d 
das falsche Be t ragen ihrer Ze i tgenossen zu k e n n z e i c h n e n - r i ch t ig u n d 
falsch gesehen aus der Perspekt i ve zweier B ü r g e r u n d i m H i n b l i c k a u f 
e in v o r w i e g e n d bürger l i ches P u b l i k u m geurtei l t . U n t e r »A f f ek ta t i on« 
s a m m e l t e n sie alle Spez i f i ka der späten A d e l s k u l t u r , als d a w a r e n » H o f -
Süß igke i t« , » z u m b l o ß e n N i c h t s abgeschl i f fene C o m p l a i s a n c e « , 
» M o d e t o r h e i t e n « , »Ober f l äche« u n d v o r a l l e m N a c h a h m u n g alles 
F ranzös i s chen . Z u r B e l o b i g u n g des »natür l i chen« V e r h a l t e n s reicht d a 
oft s chon e in Satz w ie : »Dieses s ind D e u t s c h e , sprechen deu t sch , sehen 
s ich u n d verstehen sich«. E c h t h e i t , I n n e r l i c h k e i t , angemessene Z u 
r ü c k h a l t u n g u n d » A n s t a n d « e m p f e h l e n sie d e n S tandesgenossen f ü r 
alle L e b e n s l a g e n , un te r v ie len anderen A n l ä s s e n a u c h f ü r d ie K u n s t 
b e t r a c h t u n g oder d ie Kunstkenntnis/Connoissance desArts, w i e es u n t e r 
d e n be iden k l e i nen R a d i e r u n g e n he ißt . ( A b b . 1 ,2) W i r setzen z u d e n 
B i l d e r n C h o d o w i e c k i s d e n u n g e k ü r z t e n T e x t L i c h t e n b e r g s h i n z u : 

»Blatt 7. W i e wei t s ich d ie K u n s t k e n n t n i ß dieser b e y d e n H e r r e n 
erstreckt , wi l l i ch n icht aus i h r e m A n s t a n d beur the i l en , sie sche inen 
wen igs tens n i ch t v ie l zu a f fekt i ren , u n d dieses ist s chon m e h r als der 
erste G r a d g e w o n n e n . 

B la t t 8. A l l e i n h ier s ieh d e n C o n n o i s s e u r , d u , der d u dieses B la t 
anschaus t , oder r ü h m e d i c h n i e e ines M e n s c h e n - G e s i c h t s m e h r . W e n n 
d u n i ch t siehest thät ige Federkra f t des S a m m l e r s , n i ch t d e n M u t h R o m 
n a c h Sachsen z u sch leppen in der S p a n n u n g des n a c h A n t w o r t 
s c h n a p p e n d e n G e s c h w i n d f r a g e r s , n i ch t l ä h m e n d e s E n t z ü c k e n u n d 
d e m W e i n r a u s c h s ich näherende W o n n e t r u n k e n h e i t des b is z u r H u s a 
ren A t t i t ü d e a b g e s p a n n t e n ; w e n n d i r 15 ausgespreizte F i n g e r in E i n e r 
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^un/t&znn-tntA 

Connoi^jvtnce des 

J^un/t^jentzfrus 

Connoifecmoe des Gti^B 

A b b . 1 u n d 2 Dan ie l C h o d o w i e c k i : Kuns tkenntn i s . 1779. 

Reihe nicht sagen, das, was der 16te berührt, sey das Werk mit der 
Asträa geflüchteter, oder ausgestorbener Kunst , so gieße du dein 
Dintenfaß auf dieses Blat und meine Erklärung, denn sie nützen dir so 
eben soviel. Sie scheinen sich nicht um die Schönheit und die Bedeu
tung des Körpers der Bildsäule zu bekümmern, wovon ohnehin, weil 
es ein Mädchen ist, jeder Bube die Kenntniß mit auf die Welt bringt, 
sondern viel mehr zu bewundern die Wärme, womit der Künstler 
gebrochen hat die Falte des leinenen Marmors, zu fühlen die ölichte, 
Vögeltäuschende Glätte einer Traube oder zu sehen den versteinerten 
Duft einer Blume, welcher u m zu riechen nichts fehlt als der Geruch. «6 

Leider verhält es sich mit dieser Konfrontation nicht so einfach, daß 
man ohne weiteres sagen könnte: hier haben wir das bürgerliche und 
dort das adlige Verhaltensstereotyp, die einen sind in schweigender 
Kontemplation versunken, die anderen reden und verhalten sich wie 
Ekstatiker. Die beiden Autoren karikieren im negativ besetzten Blatt 
die Vermischung zweier Reaktionen, die im Grunde nicht viel mitein
ander zu tun haben: die Konversation und die Affektation. Das 
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Gespräch vor Kunstwerken ist das 1780 bereits ausgeschlagene Erbe 
einer Jahrhunderte alten Adelskultur; die Schwärmerei ist die kurzle
bige Erscheinung des Zeitalters der Empfindsamkeit, das die Aufklä
rer Chodowiecki und Lichtenberg in seinen Auswüchsen ebenso 
treffen wollten wie das Modell der französischen Sitte. Wahrschein
lichhielten die Anstandslehrer es für wirksamer, wenn sie die Warnung 
vor der Empfindelei in die Mißgestalt gentiler Unnatur mitverpack
ten. Streichen wir das affektierte Getue der beiden Herren als zeitbe
dingtes Phänomen, so haben wir zwei Personen und ein Kunstwerk in 
einerDreierbeziehung: die Kunstkenner kommunizieren untereinan-
derund mit dem Werk. Dagegen ist die bürgerliche Kunstbetrachtung 
als Zweierbeziehung zwischen Werk und Rezipient bzw. als parallele 
Beziehung zwischen Betrachtern zum Werk angelegt - man kann das 
aus Chodowieckis Bildern sehr schön herausanalysieren. D a wirkeine 
andere Aussage von derartiger Klarheit und Entschiedenheit zum 
Problem des Verhaltens vor Kunstwerken haben, stellen wir erst 
einmal fest, daß um 1780 zwei Paradigmen der Kunstbetrachtung 
bekannt waren und sich offensichtlich als Konsequenz der bürgerli
chen Kulturrevolution in Ablösung befanden: D e m Reden, dem 
geselligen Austausch der Kenner, Enthusiasten oder Verächter von 
Kunst soll offensichtlich ein Ende gesetzt sein; was jetzt gilt, ist das 
reine, stille, verinnerlichte Betrachten, die Kontemplation. 

Wenn wir im folgenden diese Gegenüberstellung von Konversation 
und Kontemplation nicht nur für wahr nehmen, sondern als Grund
muster geradezu verabsolutieren, dann sei eines zur Beruhigung 
vorausgeschickt: Es kann natürlich keine Rede davon sein, daß die 
Menschen danach nur geschwiegen haben und die davor nur geredet. 
Als Warnung vor dieser überzogenen Position käme uns sogleich das 
erste bildliche Zeugnis in die Quere, das Betrachter von Kunstwerken 
zeigt. Ich verweise auf den Altar von St. Omer , der dem Simon 
Marmion zugeschrieben wird und aus dem 6. Jahrzehnt des 15. 
Jahrhunderts stammt.7 (Abb. 3,4,5) Es handelt sich u m eine Zutat am 
Rande oder besser im Hintergrund, wie sie seit J a n van Eyck ge
bräuchlich ist: ein Klosterkreuzgang mit einem freskierten Totentanz 
in so detailreicher Ausführung, daß die Versuchung, sein Vorbi ld zu 
identifizieren, groß wird, und vor diesem, mit Inschriften erläuterten 
Figurenband zwei Betrachter im Gespräch, zwei Laien in dieser 
klösterlichen Umgebving, schauend und gestikulierend und eigentlich 
nur im Ausmaß ihres gestischen Engagements von ihrem Pendant aus 
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einer 320 Jahre späteren Zeit verschieden - sogar das ein wenig 
Stutzerhafte stimmt überein. Aber da sind noch welche im Kreuzgang, 
in seinem rechten Tei l , die sich ganz anders verhalten: Einer schaut 
überhaupt nicht zu den beredten Fresken hin, sondern in den grünen 
Innenhofund wird dafür vom Maler gestraft, indem eine reichbemalte 
Säule ihn fast ganz verdeckt, ein zweiter hat es sich bequem gemacht, 
er lehnt gegen eine Säule des Kreuzgangs und betrachtet mit Muße und 
Abstand die Wandbilder durch die Arkaden hindurch. D a hätten wir 
sie also gleich zu Beginn, die Redner und die Schweiger, und es wäre 
diesmal unmöglich zu sagen, wem die Präferenz gilt. W o r u m es also 
nur gehen kann, das ist die idealtypische Vorherrschaft eines Verhal
tensmodells, das gegenüber seinem Gegenteil, das immer mitläuft, mit 
allerlei ideologischen und praktischen Vorteilen ausgestattet wird. 

Chodowieckis und Lichtenbergs Anweisungen zum korrekten Be
trachterverhalten sind im Zusammenhang einer breiten Diskussion 
über die Grundsatzfragen der bürgerlichen Kultur zu verstehen. I m 
deutschen Sprachraum erfolgt sie relativ spät und dauert von ca. 1770 
bis 1800. Da man den »willkürlichen Zeichen« der Konvention, der 
Etikette, des gesellschaftlichen Brauchs nicht mehr folgen will, beginnt 
man, die »Natur« lesen zu lernen.8 Es ist dies die Hochzeit der 
physiognomischen und mimischen Ausdruckslehren, der Charakter
kunden und populären Anthropologien, der »Naturheilkunden« des 
sozialen Austausches; alle Disziplinen und Künste steuern ihren 
Beitrag bei: die bildende Kunst , indem sie den physiognomischen 
Blick schärft und Moraltraktate in Hogarthscher Manier oder Bilder-
knigges ä la Chodowiecki/Lichtenberg liefert. Das Problem des gan
zen Unternehmens wird aus einer kleinen Bemerkung Lichtenbergs zu 
derll lustration der »Schweiger« deutlich: »Wie weit sich die Kunst
kenntnis dieser beyden Herrn erstreckt, will ich nicht aus ihrem 
Anstand beurteilen (•••)«- ein Verhalten, das sich nicht intentional im 
Gespräch mitteilt und sich auch nicht in einem regelgerechten Geba
ren artikuliert, sondern als einzige Regel die Nicht-Reaktion gelten 
läßt, ist schwer zu interpretieren. In diesem Falle bleibt auch Lichten
berg nur der Schluß ex negativo übrig: »sie scheinen wenigstens nicht 
viel zu affektieren, und dieses ist schon mehr als der erste Grad 
gewonnen.« Doch auch in vielen anderen Anwendungsbereichen stößt 
das bürgerliche Programm der Konvention »Natur« an Grenzen: in 
derpraktischen Verwicklungwie inderLesbarkeit, die Voraussetzung 
einer gesellschaftlichen Kommunikat ion ist. 

101 



A b b . 3 S imon M a r m i o n : A l tar von St. O m e r . C a . 1453-1459. 

B e v o r w i r u n s aber der nahe l i egenden Frage n a c h der A u s s a g e f ä h i g 
keit des bürger l i chen Schwe igens z u w e n d e n , also f ragen , o b es e in 
beredtes Schwe igen ist, das wesent l i chen V o r s t e l l u n g e n v o n der n e u e n 
R o l l e der K ü n s t e A u s d r u c k ver le iht , v o r dieser Frage m ü s s e n w i r 
korrekterweise d e n exemp la r i s chen Status der A l t e r n a t i v e n a c h der 
bürger l i chen Seite h i n befest igen. D i e be iden f o lgenden , aus führ l i cher 
zu interpret ierenden T e x t e w u r d e n so ausgesucht , d a ß sie n o c h e i n m a l 
die O p p o s i t i o n der k le inen B i lder w iederho len : z u r K a r i k a t u r h i n 
verzogene B e s c h r e i b u n g des ad l igen Betragens h ier - z u m M u s t e r 
erhobene Verha l tenswe ise des Bürgers dor t . Be ide T e x t e s t a m m e n aus 
d e m G o e t h e - K r e i s ; d a ß zwischen i h n e n 24 J a h r e l iegen , soll h ier n i ch t 
s tören, d e n n es geht , wie gesagt, u m idea l typ ische A u s b i l d u n g e n u n d 
n icht u m histor ische N u a n c e n des H a b i t u s . 

J o h a n n H e i n r i c h M e r c k ( 1 7 4 1 - 1 7 9 1 ) , der A u t o r des ersten T e x t e s , 
steht h ier n a c h C h o d o w i e c k i u n d L i c h t e n b e r g als nächster in der 
l a n g e n R e i h e der deutschen K ü n s t l e r u n d Schriftstel ler des 18. J a h r 
hunder t s , die das »bürgerl iche A i r « , das bewußte K l a s s e n v e r h a l t e n 
a u c h in Aesthet ic is z u b e g r ü n d e n versuchen . I n p r o g r a m m a t i s c h e r 
A b w e n d u n g v o n Frankre i ch soll e in W e g zwischen d e m »toten G e 
schwätz« der K e n n e r u n d d e m »Andachtsgeschwätz« der enthus ias 
m ie r ten L a i e n ge funden w e r d e n , v ie l le icht e in W e g , ü b e r d e m das 
Gese tz des Schweigens waltet . D e r e inz ige Satz , d e n M e r c k in se inen 
Briefen über Maler und Malerei an eine Dame (17 79) i m D r u c k h e r v o r h e b t , 
lautet : »Die Laien sollen daher, w ie Falconet m i t R e c h t sagt , schweigen und 
nicht erklären.«9 M i t der »L iebe zur K u n s t « gehe es, w ie m i t der 
Ehr l i chke i t , »d ie jen igen , die sie a m meis ten i m M u n d e f ü h r e n , h a b e n 
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A b b . 4 und A b b . 5 
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am wenigsten davon«10. Wie es nun anders zugehen soll, darüber 
herrscht bei Merck noch keine Klarheit, aber das »immer nur negativ 
predigen können« - Mercks Worte - beherrscht er perfekt, wie der 
folgende Ausschnitt aus dem Text Uber die letzte Gemälde-Ausstellung in 
xx (1781) beweist. Diese Szene spielt noch im Bannkreis des Hofes, in 
einem Galeriegebäude, das unter der Oberaufsicht eines Hofmar-
schalls steht und von einem Galerieinspektor bewacht wird, aber »zu 
bestimmten Stunden allen Ständen dieser zahlreichen Stadt« geöffnet 
ist. Der erste Teil dieses fiktiven Berichtes beschäftigt sich mit dem 
Verhalten der »brillanten Herrn von Hofe«, der »Offiziers, Pagen und 
Kammer-Junker«. Sie parlieren natürlich französisch, sie sehen »mehr 
nach den Bürgermädchen als nach den Skizzen, die an der W a n d 
hingen« und sie suchen, wie es der gute T o n diktiert, das Gespräch mit 
dem Galerie-Inspektor und mit einem alten Professor, u m dann nur 
auf die Schuhschnallen, an den Plafond oder ins brennende Feuer zu 
schauen. 

»Den letzten T a g der Ausstellung kam die alte Gräfin v. R . an, und 
hatte einen Abbe, einen Castraten, und zwei junge Fähndrichs in 
ihrem Gefolge, die eben aus den Cadets entlassen waren. Sie war so 
munter gekleidet, als ob sie Annette mit Lubin vorstellen sollte, und 
von hinten war sie für jedermann eine angenehme Illusion. Der Abbe 
führte sie sogleich vor eine Danae, die allgemein bewundert wurde, 
und setzte ihr den Stuhl. Sie nahm Platz, und die Konversation über 
das Stück begann. D a die Danae ganz nackt war, so gab der Abbe zu 
bemerken, daß wenigstens nicht gegen das Kostüm gefehlt wäre. Die 
Gräfin tat anfangs, als ob sie den indezenten Anblick nicht ertragen 
könnte; sie nahm aber eine tüchtige Prise Tabak, und ihre Augen 
fanden sich nunmehr gestärkt. Der Kastrat, ein dicker hübscher 
Mann , behauptete: daß er nie bemerkt hätte, daß eine Dame den 
goldnen Regen in einer so kalten Stellung erwartet hätte; und der 
rechte Fuß stehe, als ob sie sich die Nägel wollte schneiden lassen. Der 
Abbe fand sie überhaupt zu weiß, und sagte den Fähndrichs ins Ohr , 
daß sie hier ihre Imagination verdürben. Er wisse wohl, was man dem 
Ideal eines Künstlers zugeben müsse, mais qu'il n'etoit pas permis 
d'etre si blanche meme en peinture. 

Die Gesellschaft ward durch den alten dicken podagrischen Leibme-
dicus vermehrt, der wie ein Luchs überall herumschlich, um, wo er ein 
Fleckchen nacktes Fleisch erblicken konnte, seine Augen zu weiden. Er 
stand mit der ganzen Gruppe in der genausten Bekanntschaft, und sie 
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sahen ihn in zeitlichen Dingen als ihren Mentor an. M a n appellierte 
an ihn, als an den exklusiven Richter über die Lehre von den Muskeln. 
Er nahm sein Glas, und deklarierte heilig, daß hier die größte Ignoranz 
herrschte, und daß nicht die Hälfte der Muskeln angegeben wären, wie 
sie sich in der Natur zeigten. Der Galerie-Inspektor ward aufmerksam, 
trat herbei, und machte einige Einwürfe. Er sprach von der Schönheit 
und Größe der Formen, wie dies oder jenes unter diesem Augenpunkte 
nicht erscheinen könne, von der nötigen Verkürzung usw. Der Leib-
medicus legte aber seinen Stock an, und wieß ihm alle Muskeln des 
Unterleibs auf lateinisch. Die Szene endigte sich auf Kosten beider; 
die Gräfin stand auf, gab dem jüngsten Fähndrich den A r m , und 
der Abbe und der Kastrate waren eins, que pour jouir, il ne falloit ni 
de la Myologie ni de l 'Optique. 

Die Gesellschaft verlor sich diesen T a g zeitiger als gewöhnlich, weil 
die lebensgroßen aus lauter kleinen Muscheln verfertigten Puppen 
sollten eingepackt werden, die der Bambergische Künstler auf die 
Messe gebracht hatte, und deren Ankunft nicht zeitig genug war 
bekanntworden. Es stürzte also alles aus der Galerie, um diesen letzten 
Augenblick noch zu nutzen, besonders weil der Kön ig von Preussen zu 
Pferde darunter war.«11 

Es kann nicht ausbleiben, daß die Exemplare einer niedergehenden 
Kultur klischiert und karikiert werden. Die Umstände ihres Auftretens 
sind bekannt bzw. voraussehbar: daß man sich vorderKunst zu einem 
Konversations-Cercle zusammenfindet, daß man um des pikanten 
Reizes willen eine mythologisch verbrämte Aktdarstellung zum Ge
genstand der Betrachtung wählt, daß man sich des Französischen 
bedient, daß man Fachleute um Beistand angeht, um deren Rat dann 
mit einer eleganten Wendung zu entwerten, daß man die eigene 
Lebenserfahrung hemmungslos zum Maßstab auch der Kunstbe
trachtung macht - all dies umschreibt die Konvention der vergange
nen drei Jahrhunderte. 

Eine wirkliche Pointe setzt Merck mit dem Schluß. Da der Kunst
genuß keinen Selbstwert repräsentiert, sondern alsein geselliger Anlaß 
unter vielen immer nach dem Gradmesser seines Vergnügungswertes 
gehandelt wird, ist ihm in dem Moment ein Ende bereitet, da eine 
andere Attraktion mehr Amüsement verspricht. Mit sicherem Finger
zeig deutet Merck auf das Faktum, daß der Adel unter der eben 
genannten Prämisse keinen Kanon der Kunstgattungen kennt, daß 
ihm also die Künste der Schaustellerei, der Illusion, des Trickgewer-
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bes, des Materialfetischismus jederzeit wichtiger werden können als 
ein kapitales Gemälde. 

Merck ist noch nicht in der Lage, das Gegenbeispiel einer »richtigen« 
Art der Kunstbetrachtung zu finden oder zu erfinden. Der zweite Tei l 
des Textes reproduziert ein Gespräch zwischen einem Künstler und 
einem Grafen, in dem es ohne karikierende Verzeichnung der Perso
nen u m Grundsatzfragen, vor allem um die jeweilige Berechtigung des 
Laien- und des Künstlerurteils geht. Immer noch ein Dialog, aber ein 
Dialog über die Prämissen und nicht einer über die Sache selbst. Was 
wir bei Merck vermissen, das praktizierte neue Ideal des Umgangs mit 
Kunstwerken, das formuliert ein Text von Johann Baptist Bertram 
(1776-1841), dem Mitbesitzer der Boissereeschen Kunstsammlung, 
jener berühmten Sammlung altdeutscher Bilder, die in Heidelberg, 
später in Stuttgart viele Besucher anzog. Zu ihnen gehörte im Herbst 
1814 auch Goethe: 

»Wie Goethe sich in die farbenprächtige und wahrheitsvolle Ideal-
weltdieser altdeutschen Bilder, in die überraschende Ursprünglichkeit 
ihrer Gedanken hineinlebte und über die empfangenen Eindrücke sich 
äußerte, ist für den alten Herrn im hohen Grade charakteristisch. Er 
betrachtete die Bilder nicht, wie sie eins neben dem anderen an der 
Wand hingen; er ließ sich immer nur eins, abgesondert von den 
anderen, aufdie Staffelei stellen und studierte es, indemeres behaglich 
genoß und seine Schönheiten, unverkümmert durch fremdartige 
Eindrücke von außen, sei es der Bilder oder Menschenwelt, in sich 
aufnahm. Er verhielt sich dabei still, bis er des Gesehenen, seines 
Inhalts und seiner tieferen Beziehung Herr zu sein glaubte, und fand 
er dann Anlaß, Personen, die er liebte und schätzte, gegenüber seine 
Empfindungen Ausdruck zu geben, so geschah es in einer Weise, die 
alle Hörer zwang. ( . . .)>Dahatman nun«, äußerteerein andermal, >auf 
seine alten Tage sich mühsam von der Jugend, welche das Alter zu 
stürzen kommt, seines eigenen Bestehens wegen abgesperrt, und hat 
sich, um sich gleichmäßig zu erhalten, vor allen Eindrücken neuer und 
störender Art zu hüten gesucht, und nun tritt da mit einem Male vor 
mich hin eine ganz neue und bisher mir ganz unbekannte Welt von 
Farben und Gestalten, die mich aus dem alten Gleise meiner Anschau
ungen und Empfindungen herauszwingt - eine neue, ewige Jugend; 
und wollte ich auch hier etwas sagen, es würde diese oder jene Hand 
aus dem Bilder herausgreifen, um mir einen Schlag ins Gesicht zu 
versetzen, und der wäre mir wohl gebührend.« ( . . . ) 
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In jenen geweihten Augenblicken, wo er vor den Bildern saß, ließ 
Goethe sich nur ungern durch Besuche stören ( . . . ) und suchte sich ihrer 
auf irgendeine zulässige Art zu entledigen. Wenige Tage nach seiner 
ersten Ankunft ließ Frau von Humboldt sich bei den Boisserees 
melden, als eben Goethe in der Sammlung vordem Bilde des heiligen 
Lukas, der die Madonna mit dem Kinde malt, saß. »Es steht Ihnen eine 
Überraschungbevon, sagte Bertram alserzu Goethe ins Zimmer trat. 
>Eine Überraschung? Herr! Sie wissen, wie sehr ich die Überraschung 
liebe. Wer ist es?< >Frau von Humboldt!< 

> F r a u v o n H u m b o l d t ? Sie möge kommen!« U n d dabei 
veränderte sich Goethes Gesicht von oben bis unten, indem es die 
langweiligste Grimasse annahm; Frau von Humboldt öffnete die 
Türe , und die Arme ausbreitend rief sie: >Goethe!< Dieser erhob sich 
ruhig von seinem Sessel, bat sie, sich neben ihn zu setzen. »Wissen Sie, 
wie man Salmen fängt?< fragte er. >Nein!< erwiderte ganz verwundert 
über solchen Empfang Frau von Humboldt. »Mit einem Wehr fängt 
man sie<, fuhr er fort. »Sehen Sie! Solch ein Wehr haben diese Herren 
(auf Boisseree zeigend) mir gestellt, und sie haben mich gefangen. Ich 
bitte Sie: machen Sie sich schnell auf und davon, daß es Ihnen nicht 
geht wie mir. Ich bin nun einmal gefangen und muß hier sitzen bleiben 
und anschauen; aber das wäre nichts für Sie. Machen Sie, also, 
machen Sie, daß Sie fortkommen.< - Frau von Humboldt , die nicht 
gekommen war, Bilder anzuschauen, sondern in dem großen M a n n 
einen alten Bekannten zu begrüßen und mit ihm zu plaudern, sah sich 
wider ihren Willen gleichsam zur T ü r hinausgeschoben und ent
fernte sich, worauf Goethe zu seinen Freunden sagte: »Nun, kommen 
Sie ! Jetzt soll uns nichts mehr stören.< Doch verschmähte es Goethe 
nicht, die Huldigung der geistreichen Frau bei gelegener Zeit anzu
nehmen, als er in den nächstfolgenden Tagen zweimal bei ihr in 
Abendgesellschaft erschien. «12 

Es wird kaum ein Text auszumachen sein, der das neue Ideal der 
Kunstrezeption kompletter und sinnfälliger vorstellen könnte. Hier 
sind und bleiben sie unter sich, die Bürger im bürgerlichen Institut der 
reinen Kunstsammlung, die später nahtlos in die neue Einrichtung des 
Museums überführt wird. 

Nach einer von Goethe selbst und von Heinrich Meyer aufgestellten 
Regel soll die Auseinandersetzung mit der Kunst vor dem einzelnen 
Kunstwerk erfolgen. »Um von Kunstwerken eigentlich und mit 
wahrem Nutzen für sich und andere zu sprechen, sollte es freilich nur 
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in G e g e n w a r t derse lben geschehen. A l l e s k o m m t aufs A n s c h a u e n a n , 
es k o m m t d a r a u f a n , d a ß bei d e m W o r t e , w o d u r c h m a n e in K u n s t w e r k 
z u er läutern ho f f t , das Bes t immtes te gedacht w e r d e , wei l sonst gar 
n ichts gedacht wird.«1 3 D i e B e t r a c h t u n g der O r i g i n a l e g i l t d e m E i n z e l 
w e r k , das aus d e m V e r b a n d der S a m m l u n g h e r a u s g e n o m m e n w i r d . 
D i e G r u n d d i s p o s i t i o n ist die D y a d e I n d i v i d u u m - isol iertes K u n s t o b 
j e k t . D a ß d i e E i n z e l b i l d b e t r a c h t u n g j e d o c h n i ch t als abso lutes N o v u m 
h ier au f tauch t , m a c h t der T e x t v o n M e r c k , m a c h t der B l i ck a u f d ie 
gema l ten K u n s t g a l e r i e n des 17. J a h r h u n d e r t s deu t l i ch : I m m e r w a r es 
e in P r i v i l e g i u m , B i lder aus der N ä h e , un te r güns t igen B e d i n g u n g e n 
betrachten z u k ö n n e n . W a s s ich un te r g le i chb le ibenden äußeren 
A s p e k t e n veränder t , ist d e n n o c h en tsche idend : D i e Status frage w i r d 
zu e iner i n n e r e n , s a c h g e m ä ß e n N o t w e n d i g k e i t . W e r s ich a u f e ine so 
l angwier ige u n d konzentr ier te B e t r a c h t u n g e in läßt w ie G o e t h e -
» Jeden T a g ( . . . ) w a r er m o r g e n s u m acht U h r i m B i ldersaa l u n d w i c h 
n i ch t v o n der Stel le, b is z u r Mit tagsze i t«1 4 - de r hat e i n sach l ich 
begründetes A n r e c h t a u f E i n z e l s c h a u . 

D i e k le ine Gesch ich te m i t F r a u v o n H u m b o l d t ist m e h r als e ine 
Ep i sode . Sie ze igt , d a ß d ie gesellige T ä t i g k e i t des G e s p r ä c h s , des 
P l a u d e r n s , des R ä s o n n e m e n t s i n G e g e n w a r t der B i l d e r n i ch t ge
w ü n s c h t w i r d . D i e A k t i v i t ä t e n werden gesondert . D i e B e t r a c h t u n g der 
K u n s t w e r k e , konzent r i e r t u n d we i tgehend pass iv , hat ihre S t u n d e , d ie 
gepflegte K o n v e r s a t i o n , der l ebend ige A u s t a u s c h w i r d für d ie A b e n d 
gesellschaft au fbeha l ten . N u n w i d m e t s ich G o e t h e d e n B i l d e r n e iner 
p r i v a t e n S a m m l u n g u n d ist u m g e b e n v o n F r e u n d e n u n d B e k a n n t e n , 
aber er verhä l t s ich »still« u n d wehr t gesel lschaft l ichen K o n t a k t eher 
ab . D i e P o i n t e , d ie gerade dieser E inze l fa l l bere i thä l t , w i r d d e m Leser 
n u r be i genauerer P e r s o n e n k e n n t n i s k lar . D a ß d ie ad l ige C a r o l i n e v o n 
H u m b o l d t geb. v o n D a c h e r ö d e n aus d e m K r e i s der bürger l i chen 
K u n s t f r e u n d e h e r a u s k o m p l i m e n t i e r t w i r d , m u ß e i n e n i n d i e s e m Fa l l 
sogar eher v e r w u n d e r n als bes tä t igen , d e n n diese F r a u hatte ihr 
K u n s t v e r s t ä n d n i s d u r c h a u s un te r Bewe i s gestellt. G o e t h e s Ze i t schr i f t 
Propyläen hatte sie m i t G e m ä l d e b e s c h r e i b u n g e n aus P a r i s bed i en t ; 
m e h r als h u n d e r t B i lder des P r a d o hatte sie in ä h n l i c h e n B e s c h r e i b u n 
gen festgehalten, d o c h w ä h r e n d der »geist igen K o m m u n i o n « m i t d e n 
K u n s t w e r k e n ist a u c h sie n i ch t , ist n i e m a n d w i l l k o m m e n . 1 5 W i r wissen 
v o n e i n e m interessanten Para l le l fa l l , de r h ier h e r a n g e z o g e n w e r d e n 
soll . J o h a n n J a k o b W i l h e l m H e i n s e ( 1 7 4 6 - 1 8 0 3 ) hatte se inen N a m e n 
m i t d e n Briefen aus der Düsseldorfer Gemäldegalerie ( 1 7 7 6 / 7 7 ) b e g r ü n d e t -
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sie ersch ienen ü b r i g e n s w ie M e r c k s e insch läg ige T e x t e in W i e l a n d s 
Teutschem Merkur - ; diese ersten B e s c h r e i b u n g e n v o n K u n s t w e r k e n 
n a c h d e n V e r s u c h e n W i n c k e l m a n n s aus d e n fün f z ige r J a h r e n w iesen 
ihren A u t o r als e inen w o r t g e w a l t i g e n , j a w ö r t e r t r u n k e n e n K u n s t j ü n 
g e r a u s . W a s aber erlebte Fr i edr i ch v o n M a t t h i s o n , a l s i h n H e i n s e 1786 
d u r c h d ie Düsse ldo r f e r G e m ä l d e g a l e r i e führte? N a c h d re i s tünd iger 
Bes i ch t igungbeg le i t e te er i hn zu e i n e m J o h a n n e s - B i l d , das d a m a l s alle 
W e l t fü r e i n e n echten R a f f a e l u n d für e in H a u p t w e r k der G a l e r i e h ie l t : 
» H e i n s e post ierte m i c h m i t d e n W o r t e n : >Nun beten Sie an!< v o r d e n 
>Johannes< u n d setzte s ich h i e r a u f z u m r u h i g e n B e o b a c h t e n a u f e ine 
Fensterbank .« 1 6 V o r d e m M e i s t e r w e r k häl t a u c h der beredteste C i c e 
rone s ich z u r ü c k ; es k o m m t d a n n d a r a u f a n , w ie der K u n s t j ü n g e r s ich 
verhä l t , o b er W i r k u n g ze igt , o h n e v ie l z u a f fekt ieren , u m m i t 
L i c h t e n b e r g zu sprechen . W a r f rüher das r icht ige W o r t , d ie geschickte 
Phrase der Schlüssel z u m gesel lschaft l ichen E r f o l g , so k a n n n u n das 
V e r s t u m m e n , d ie s ichtbare , aber stille R ü h r u n g , d ie D a u e r der 
V e r s e n k u n g d ie P r o b e aufs E x e m p e l l ie fern. D i e s e r A d e p t b e w ä h r t 
s ich: »Ba ld sogen m e i n e B l i cke m i t g l ü h e n d e r L i e b e s ich e in , u n d n u r 
m i t S c h m e r z rissen sie v o n d e m e rhabenen W u n d e r b i l d e s ich w i e d e r 
los. I n der T a t hatte ke in G e m ä l d e der G a l e r i e m i c h so lange v o r s ich 
h i n g e b a n n t w ie diese H i m m e l s g e s t a l t in der E i n ö d e ( . . . ) .« 1 7 N u r 
ve r s tänd l i ch ist es d a , w e n n den A n d ä c h t i g e n das alte A m b i e n t e e iner 
fürs t l i chen B i lderga ler ie stört - de r » J o h a n n e s « h i n g z u s a m m e n m i t 
a n d e r e n G e m ä l d e n in e i n e m Saal : »E igent l i ch m ü ß t e dieser >Johannes< 
in e iner besonderen k le inen R o t u n d e m i t v o n o b e n e in fa l l ender B e 
l e u c h t u n g aufgestel lt w e r d e n : d e n n er du lde t n i ch ts n e b e n sich.«18 

G o e t h e gipfelt seine Q u i n t e s s e n z m i t der Fests te l lung: » u n d wol l te 
ich a u c h h ier e twas sagen , es w ü r d e diese o d e r j e n e H a n d aus d e m 
B i lde herausgre i f en , u m m i r e inen Sch lag ins G e s i c h t zu verse tzen , 
u n d der wäre m i r w o h l g e b ü h r e n d . « D i e B i l d e r s ind also der l eben 
d ige , w i r k u n g s m ä c h t i g e T e i l in dieser Z w e i e r b e z i e h u n g ; sie »du lden« 
oder sie »du lden n icht« , s ied ik t ieren d ie G r u n d b e d i n g u n g e n ihrer A u f 
n a h m e , das S c h w e i g e n not fa l l s d u r c h ihr E i n g r e i f e n . A u f e ine dras t i 
schere F o r m e l k o n n t e das bürger l i che R e d e v e r b o t gar n i ch t gebracht 
w e r d e n . I m m e r w a r bei der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t B i l d e r n e ine 
A h n u n g ihrer M a c h t m i t i m Spie l gewesen. D i e K r a f t , d ie m a n in 
günst ige R i c h t u n g zu l enken suchte , k o n n t e sich a u c h i m N e g a t i v e n 
bewe i sen . S a g e n , L e g e n d e n u n d D i c h t u n g s ind vo l l v o n S t ra f ak t i onen 
der B i l d e r gegen U n g l ä u b i g e u n d Frev le r , gegen M e n s c h e n , d ie s ich 
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gegen das Numen im Bild versündigt hatten. Jetzt wird das Bild als 
selbsttätig und strafend für den Fall beschrieben, daß man sich zu ihm 
als Kunstleistung, als ästhetischem Faktum nicht adäquat verhalten 
würde. 

N u n darf man trotz allem nicht annehmen, gerade im Falle Goethes 
nicht, daß die Aufnahme der altdeutschenBilderdurch diesen Betrach
ter in gänzlichem Schweigen erfolgt wäre. Doch verläuft das Reden 
nicht mehr in konventionalisierten Bahnen, ist nicht Selbstzweck. Es 
werden Informationen ausgetauscht, und es werden Resümees gezo
gen. Beides geschieht in Richtung Kunstwerk und nicht parallel zu 
ihm gesprochen, in Richtung Gesprächspartner. Das Resümee, das 
Goethe aus seiner Begegnung mit der altdeutschen Malerei zieht, hat 
wirklich etwas Abschließendes - als Ausdruck einer existenziellen 
Erfahrung, einer Verhaltensänderung ist es nicht geeignet, Stoff für 
einen Disput in Aestheticis zu liefern: »Da hat man nun ( . . . ) auf seine 
alten Tage sich mühsam von der Jugend, welche das Alter zu stürzen 
kommt, seines eigenen Bestehens wegen abgesperrt ( . . . ) und nun tritt 
da mit einem Male vor mich hin eine ganz neue und bisher mir ganz 
unbekannte Welt von Farben und Gestalten, die mich aus dem alten 
Gleise meiner Anschauungen und Empfindungen herauszwingt ( . . . ) .« 

Ganz ähnlich heißt es in einer anderen Quelle aus der gleichen Zeit: 
»Vordem großen Bild des Eyck hat Goethe lange schweigend gesessen, 
den ganzen T a g nicht darüber geredet, aber nachmittags beim Spa
ziergang gesagt: D a habe ich nun in meinem Leben viele Verse 
gemacht, darunter sind ein paar gute und viele mittelmäßige. D a 
macht der Eyck ein solches Bild, das mehr ist als alles, was ich gemacht 
habe.«19 

Das abschließende Reden ist dann weder Dialog der Betrachter noch 
Reden über das Kunstwerk. Der Verdacht entsteht, daß das sprachli
che Id iom überhaupt für unfähig gehalten wird, sich mit dem Bild zu 
messen, daß nur die Anschauung als adäquate Form der K o m m u n i 
kationzählt. 1816 hatte Goethe selbst gefragt: »(.. . )daderKünstlerdas 
Unaussprechliche schon ausgesprochen hat, wie will man ihn dann 
noch in einer anderen, und zwar in einer Wortsprache aussprechen?«20 

Gerade in dem eigenen Bericht, den Goethe über seine Begegnung mit 
den Kunstwerken der Sammlung Boisseree gibt, werden aus dieser 
Problemlage klare und endgültige Folgerungen gezogen: »aller Vor 
zug der bildenden Kunst«, so sagt er gleich zu Anfang, bestehe darin, 
»daß man ihre Darstellungen mit Worten zwar andeuten, aber nicht 
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ausdrücken kann«.21 So beschränkt Goethe sich darauf, nicht »von den 
Bildern selbst als von ihrem Bezug untereinander Rechenschaft zu 
geben«. Damit deutet er eine Arbeitsteilung an: »In Schriften über 
solche Gegenstände muß der Verstand sprechen, damit der Verstän
dige auch, ohne die Gegenstände zu sehen, sich daraus etwas abneh
men könnte.« Das öffentliche Reden über Kunst , die Kunstschriftstel-
lerei hält sich an das Mitteilbare der historischen Daten, Inhalte und 
Künstlercharakteristiken. »Die Gegenwart ist es alsdann, die zu den 
Sinnen spricht, die Einbildungskraft erregt, das Gemüt rührt, den 
Enthusiasmus entflammt.«22 Der private Verkehr mit »den Bildern 
selbst« bleibt stumm, hält sich an das Sinnlich-Gefühlsmäßige und 
mündet in Bekenntnisse. 

In den Briefen des Sulpiz Boisseree findet sich in Bezug auf Goethes 
Besuch der Satz: »So wie wir jetzt miteinander stehen, denke ich 
noch manches von dem alten Meister zu lernen, besonders im Schrei
ben ( . . . ) . «2» 

Tatsächlich ging es in dieser Periode der bürgerlichen Kulturrevo
lution u m das Schweigen- und u m das Schreiben-Lernen; die Worte, 
die man sich dort versagte, vertraute man hier gerne dem Papier an. 
Das Sprechen, der gesellige und direkte Austausch wird von den 
einsamen und indirekten Formen des Schreibens und Lesens abgelöst. 
Das ist zuerst eine Signatur der Zeit: »Die bürgerliche Öffentlichkeit 
formiert sich als eine Individualkultur. Die ästhetischen Anlässe 
kollektiver Selbstbegegnung liegen vorwiegend an ihrer Peripherie. 
A u f der einen Seite die Vergnügungskultur der Massen, Schaustellun
gen, ästhetische Alltagskultur, die im wesentlichen den Unterschich
ten gehört; auf der anderen Seite die geistlichen Feste und Umzüge, die 
Oper, Herrschaftsarchitektur und Parkarrangements, die Schauseite 
der feudalen Macht. - Daß im Mittelpunkt bürgerlicher Aufklärungs
kultur das Buch steht, bedeutet auch die Verinnerlichung des ästheti
schen Ausdrucks mit der Tendenz zum Erlöschen der öffentlichen 
Kunstszene. Das Lesepublikum ist atomisiert in die vielen einzelnen 
Leser, und es ist hauptsächlich privat. Es ist ein Publ ikum nur an sich, 
nicht/«> sich. «24 

Wenn wir die Kunstbetrachtung in dieses Argument miteinbezie
hen, müssen wir das Dialektische des Vorgangs im Auge behalten: 
nicht weil das Buch zum führenden Medium der bürgerlichen Kultur 
aufrückt, wird auch die Kunstbetrachtung verschriftlicht, - weil die 
Kunstbetrachtung wie viele andere Rezeptionsweisen in dieser Epoche 
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z u r iso l ierten B e g e g n u n g m i t d e m isol ierten K u n s t w e r k d r ä n g t , k a n n 
d ie R e p r o d u k t i o n dieser B e g e g n u n g in der Schr i f t , d ie R e p r o d u k t i o n 
f ü r d ie vere inze l te R e z e p t i o n z u r vo l l gü l t i gen M i t t e i l u n g s f o r m w e r 
d e n . 

S c h o n das S c h r i f t t u m der zwe i ten H ä l f t e des 18. J a h r h u n d e r t s dür f te 
m e n g e n m ä ß i g all das a u f w i e g e n , w a s seit A lber t i s ers tem T r a k t a t ü b e r 
d ie M a l e r e i i m D r u c k ersch ienen w a r ; interessanter n o c h ist aber der 
qua l i ta t i ve Be i t rag , d ie E r w e i t e r u n g der G a t t u n g e n . Seit d e m J a h r 
1747 etabl iert s ich d ie aktuel le K u n s t k r i t i k in s o g e n a n n t e n L i v r e t s oder 
in Ze i t schr i f tenbe i t rägen ; d ie fün f z iger J a h r e b r i n g e n d ie W e r k b e 
s c h r e i b u n g als e igens tänd ige G a t t u n g he rau f ; es w e r d e n d ie ersten 
S a m m l u n g s k a t a l o g e m i t aus führ l i chen B e s c h r e i b u n g e n pub l i z i e r t ; es 
b i ldet s ich d ie F o r m des K ü n s t l e r r o m a n s h e r a u s , u n d das J a h r h u n d e r t 
erlebt n o c h das Ersche inen der ersten re inen K u n s t z e i t s c h r i f t e n . 
D a n e b e n w e r d e n d ie alten G a t t u n g e n des T r a k t a t s , des Essays , des 
L e x i k o n s , der B i o g r a p h i e , de r R e i s e b e s c h r e i b u n g eifr igst f ü r d ie 
n e u e n Z w e c k e genutz t . E s k a n n ke in Zwe i f e l d a r a n bes tehen , d a ß 
d iesen S c h r e i b z w a n g e in e n o r m e r gesel lschaft l icher D r u c k b e w i r k t , 
aber m a n w i r d n i ch t sagen k ö n n e n , d a ß d a e in unref lekt ier ter Schwa l l 
v o n W o r t e n in e in großes V a k u u m abgelassen w i r d . W a s in gesell
scha f t l i chem V e r h a l t e n s ich als S c h w e i g e n ar t iku l ie r t , t auch t b e i m 
Schre iben als grundsätz l i che F rage n a c h der A d ä q u a t h e i t der W o r t e 
auf . D ie se r Zwe i f e l , d e m w i r schon k u r z be i G o e t h e begegnet s i nd , 
schwebt v o n A n f a n g an ü b e r der bürger l i chen A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t K u n s t u n d ist b is heute n i ch t abge tan : e ine ganze A n t h o l o g i e 
kr i t i scher S t e l l u n g n a h m e n z u m V e r h ä l t n i s W o r t u n d B i l d l ieße s ich 
leicht fü l len . 

D i e epocha le H e r a u s f o r d e r u n g stellten zwei fe l los W i n c k e l m a n n s 
b e r ü h m t e B e s c h r e i b u n g e n v o n K u n s t w e r k e n d a r . A n i h n e n schulte 
sich d ie L i t e ra tursprache der deutschen K l a s s i k i m G r o ß e n u n d d ie 
T h e o r i e der K u n s t b e s c h r e i b u n g i m K l e i n e n . Less ings Laokoon u n d 
H e r d e r s Plastik streifen das P r o b l e m ; M o r i t z g ibt i h m theoret ische 
Statur in s e i n e m A u f s a t z v o n 1788: Inwiefern Kunstwerke beschrieben 
werden können? D a n a c h n e h m e n sie alle an der D i s k u s s i o n tei l : G o e t h e , 
Fors ter , L i c h t e n b e r g , W a c k e n r o d e r , T i e c k , d ie Schlegels . V o r a l l e m 
d ie F r ü h r o m a n t i k fühl t s ich a n g e s p r o c h e n , d e n n , so he iß t es be i 
B r e n t a n o , »das R o m a n t i s c h e selbst ist e ine Ü b e r s e t z u n g « . » D a s tiefe 
M i ß t r a u e n an der Sprache , a n der M ö g l i c h k e i t des Sagens u n d 
M i t t e i l e n s , d ie V e r e i n s a m u n g des I n d i v i d i u u m s , dessen schöpfer i -
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sches Wort unverstanden blieb - das alles muß mitgesehen und 
mitberücksichtigt werden, u m das Problem der Übersetzung als eines 
der dringlichsten in der deutschen Geistesgeschichte u m die Jahrhun
dertwende erscheinen zu lassen.«25 Zweifellos haben diese Skrupel 
nichts mit etwaigem sprachlichem Unvermögen zu tun, sondern 
resultieren einzig und allein aus der kollektiv betriebenen Aufwertung 
der Kunst , ihrer nunmehr erreichten Gipfelstellung, die alles Bemü
hen als Anstrengung, j a als vergeblich und vermessen hinstellt. Die 
Literaturtheorie sagt: »Wenn bestimmte sprachliche Äußerungen 
bestimmten Kunstwerken angemessen zu sein scheinen, dann hat das 
seinen Grund darin, daß sie diese Werke zuerst als Objekte für eine 
begrenzte Untersuchung konstruiert haben.«26 Dann gilt aber auch die 
Umkehrung, und sie gilt besonders in unserem Fall: Sprachliche 
Äußerungen erscheinen unangemessen, wenn sie die Werke zuerst als 
unendlich und unbeschreiblich konstruiert haben. A u f welcher Basis 
den Romantikern überhaupt eine Annäherung möglich schien und wie 
sie mit dem Problem praktisch umgingen, möchte ich nur noch 
schlaglichthaft erhellen. 

Indiz für die fortschreitende Loslösung der Kunst aus dem wort
sprachlichen und gesellschaftlich formierten Kommunikationszusam
menhang ist zweifellos der romantische Gedanke von einer eigenen 
und vollwertigen Sprache der Kunst. Ihn hatten andere schon vorge
dacht, Moritz etwa, wenn er schreibt: ». . .man kann wohl sagen, daß 
in diesem Gemälde der erhabenste Ausdruck herrscht, wodurch die 
Malerei selbst zur Sprache wird, oder vielmehr die Sprache unendlich 
übertrifft.«27 Aber Wackenroder hat ihn systematisiert, indem er 
zwischen drei Sprachen in der Welt unterscheidet: Die Wortsprache, 
die dem Menschen leicht, zu leicht alles Untertan macht und nur »unser 
Gehirn, nur die eine Hälfte unseres Selbst, in Bewegung« setzt28, die 
Sprache der Natur und die Sprache der Kunst, das sind die »wunder
baren Sprachen«, »durch welche der Schöpferden Menschen vep-gönnt 
hat, die himmlischen Dinge in ganzer Macht ( . . . ) zu fassen und zu 
begreifen«. »Sie kommen durch ganz andere Wege zu unserm Inneren, 
als durch die Hilfe der Worte; sie bewegen auf einmal, auf eine 
wunderbare Weise, unser ganzes Wesen und drängen sich in jede 
Nerve und jeden Blutstropfen, der uns angehört.«29 Die Sprachen der 
Kunst und der Natur haben also Offenbarungscharakter; durch sie 
redet Gott - direkt im Fall der natürlichen Dinge, indirekt durch 
»gesalbte Lieblinge«, durch die großen Künstler im Fall der Kunst-
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werke . D i e W i r k u n g der O f f e n b a r u n g a u f d e n E i n g e w e i h t e n ist e ine 
tota le , den M e n s c h e n als g a n z e n bewegende : D i e K u n s t »schmi lz t das 
Ge i s t ige u n d U n s i n n l i c h e , a u f so r ü h r e n d e u n d b e w u n d e r u n g s w ü r 
d ige W e i s e , in d ie s ichtbaren Ges ta l t en h i n e i n , d a ß w i e d e r u m unser 
ganzes W e s e n , u n d alles, w a s an u n s ist, v o n G r u n d a u f bewegt u n d 
erschüttert w i rd« . V o n daher w i r d vers tänd l i ch , d a ß d ie Sprache der 
K u n s t n i ch t e igent l i ch entzi f fert oder übersetzt w e r d e n soll u n d a u c h 
ke iner sprach l i chen A n t w o r t harr t : » E i n köst l iches G e m ä l d e ist n i ch t 
e i n P a r a g r a p h e i n e s L e h r b u c h s , d e n i ch , w e n n ich m i t k u r z e r M ü h e d ie 
B e d e u t u n g der W o r t e h e r a u s g e n o m m e n h a b e , als e ine u n n ü t z e H ü l s e 
l i egen lasse.«30 D e r geglückte V e r k e h r m i t d e m W e r k ist w i e j e d e 
O f f e n b a r u n g e in G e s c h e n k : »Harre t , w ie b e i m G e b e t , a u f d ie sel igen 
S t u n d e n , d a d ie G u n s t des H i m m e l s euer I nneres m i t höherer O f f e n 
b a r u n g er leuchtet ; n u r d a n n w i r d eure Seele s ich m i t d e n W e r k e n der 
K ü n s t l e r z u e i n e m G a n z e n vereinigen«3 1 . D o c h m u ß d ie » E n t z ü c k u n g « 
»still«, das »Gebet« » s t u m m « b le iben ; d ie Sakra l i s i e rung des K u n s t g e 
nusses (» Ich vergle iche den G e n u ß der edleren K u n s t w e r k e d e m 
G e b e t « ) m ö c h t e der A u t o r n i ch t in ekstat isches G e b a r e n ü b e r f ü h r t 
wissen . D e r bürger l i che U m r i ß des K u n s t b e t r a c h t e r s b le ibt ä l a 
C h o d o w i e c k i / L i c h t e n b e r g u n b e w e g t : »Derech te G e n u ß erfordert e ine 
stille u n d ruh ige F a s s u n g des G e m ü t s u n d äußer t s ich n icht d u r c h 
A u s r u f u n g e n u n d Z u s a m m e n s c h l a g e n der H ä n d e , s o n d e r n a l le in 
d u r c h innere Bewegungen .« 3 2 A u f d ie »wunderbare Sprache« der 
K u n s t antwortet also bei W a c k e n r o d e r ke ine K ö r p e r s p r a c h e u n d ke ine 
W o r t s p r a c h e ; der neubegründe te Sprachcharak ter des M e d i u m s b a u t 
sich eher als K o m m u n i k a t i o n s s p e r r e auf . A b e r es w a r e in Le i ch tes , 
diese Sperre n iederzu legen . 

E i n e kont roverse B e a r b e i t u n g des T h e m a s , d ie se inen e igent l i ch 
r o m a n t i s c h e n M ö g l i c h k e i t e n gerechter w i r d als d ie e ins inn ige K u n s t 
theo log ie W a c k e n r o d e r s , n e h m e n C a r o l i n e u n d A u g u s t W i l h e l m 
Schlegel i n i h r e m D i a l o g Die Gemälde v o n 1799 v o r . D e n O r t des 
G e s p r ä c h s stellen d ie ö f fent l ichen K u n s t s a m m l u n g e n D r e s d e n s ; d ie 
P a r t n e r he ißen L u i s e , R e i n h o l d u n d W a l l e r , e ine K u n s t f r e u n d i n , e in 
M a l e r u n d e in B i l d h a u e r . E i n e k le ine Gesel lschaf t i m G e s p r ä c h ü b e r 
K u n s t u n d kunst theoret ische F r a g e n vertieft - e in D i a l o g , we i l gerade 
die R o m a n t i k a u f diese F o r m n icht verz ichten k o n n t e , aber ke in 
»Gesprächsspie l« m e h r . D e r bürger l iche Erns t richtet s ich geradezu 
inqu is i tor i sch au f , als L u i s e es wag t , v o n der M a l e r e i zu b e h a u p t e n , sie 
m a c h e »es e i n e m leichter, sie zu genießen«: 
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»Reinhold. J a , was nennen Sie so etwa genießen? 
Luise. Mich der schönen Darstellungen erfreuen, mich daran sätti

gen, sie ganz in mich aufnehmen. 
Reinhold. Das reicht lange nicht hin, um ein Bild gründlich zu 

beurteilen, geschweige denn um ihm abzusehen, wie man selbst etwas 
machen soll. 

Luise. Was Sie da nennen, sind ja Geschäfte, lieber Reinhold. Legt 
der Künstler sich selbst ein so schweres Geschäft auf, bloß u m andern 
wieder das Leben sauer zu machen? M a n soll sich ohne Mühe 
ergötzen, das ist j a die Absicht. 

Reinhold. Aber es muß einen doch ärgern, wenn Leute, die nicht 
einen Strich zu machen imstande sind, herumgehen und die größten 
Meister keck durcheinander tadeln. Hier vermissen sie dies; jenes 
sollte so sein, und wenn es nach ihnen ginge, kämen arge Mißgeburten 
heraus. 

Luise. Ich merke, Sie hätten nicht übel Lust, uns beim Eintritt in 
einen Kunstsaal immer einen kleinen Maulkorb vorhängen zu lassen. 
Ihnen sind also die Fremden am liebsten, die mit offnen Nasen und 
Ohren sich stumm durch die Galerie hindurchstaunen? 

Reinhold. Immer noch lieber als die, welche beständig darauf 
gespannt sind, etwas Sinnreiches und Originelles zu sagen, um dies 
vorzubringen, sich gar nicht die Zeit gönnen, ordentlich zu sehen.«33 

Vergnügen und Gespräch - beide Konventionen möchte die bürger
liche Verhaltenslehre mit einem Schlag treffen. Was Luise auf die 
letzten Vorhaltungen Reinholds antwortet, soll ein Kompromiß zwi
schen dem neuen Kontemplationsideal und der überkommenen 
Unterhaltungsform sein: 

»Luise. ( . . . ) Ich sehe, ich bemerke anhaltend und wiederholt; ich 
sammle die Eindrücke in aller Andacht und Stille: aber dann muß ich 
sie innerlich in Worte übersetzen. Dadurch bestimme ich sie mir erst 
recht, dadurch halte ich sie fest, und diese Worte suchen dann natürlich 
den Ausweg in die Luft.« 

Damit hat die jedoch den prinzipiellen Argwohn Reinholds gegen
über der Sprache nicht entkräftet: 

»Reinhold. ( . . . )derEindruck istnurein Schatten von dem Gemälde 
oder der Statue; und wie unvollkommen bezeichnen wieder Worte den 
Eindruck! Das Rechte kann man gar nicht nennen. 

Waller. Die Sprache vermag, wie Sie es nehmen wollen, alles oder 
nichts. 
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Reinhold. J a , die Sprache pfuschert an allen Dingen herum: sie ist 
wie ein Mensch, der sich dafür ausgibt, von allem Bescheid zu wissen 
und darüber oberflächlich wird.«34 

Damit ist Reinhold für Waller, für die romantische Kritik zu weit 
gegangen. Das gemeinsame Dritte, das die Klassik für Kunst und 
Dichtung einsetzte, die Schönheit, das heißt bei Luise und Waller: 
Sprache. »Für alle Künste, wie sie heißen mögen, ist nun doch die 
Sprache das allgemeine Organ der Mitteilung; daß ich bei Wallers 
Gleichnis stehen bleibe, die gangbare Münze, worein alle geistige 
Güter umgesetzt werden können.«35 Was Luise für sich so auslegt, daß 
dann auch die sprachliche Kommunikat ion, nicht nur die Uberset
zung in Sprache gesichert ist: »Nein, mein Freund, Gemeinschaft und 
gesellige Wechselberührung ist die Hauptsache« und »Also plaudern 
muß man, plaudern«. Wallers Anliegen ist jedoch grundsätzlicher: 
Wei l alle Kunst sprachförmig ist, vermag das eine Idiom das andere 
in seinem Geist »lebendig zu fassen und darzustellen«. Wortsprache 
ersetzt nicht, »was nur ein sinnlicher Abdruck leisten kann«, sie schafft 
neu. »Und so sollte man die Künste einander nähern und Ubergänge 
aus einer in die andere suchen. Bildsäulen belebten sich vielleicht zu 
Gemälden (verstehen Sie mich recht, es sollte eine Verwandlung von 
Grund aus sein, nicht wie manche Schüler Ihre steinernen Akademien 
in ein Bild bringen), Gemälde würden zu Gedichten, Gedichte zu 
Musiken (...).«36 

Diese Lösung, Bildsprache Wortgemälde werden zu lassen, »die 
Verwandlung von Gemälden in Gedichte« hatte Wackenroder bereits 
angestrebt; im Dialog der Schlegels erhält sie erst ihre theoretische 
Begründung. Diese Lösung bildet auch das Ende des theoretischen 
Teils und das Programm des praktischen Teils des Dialogs, in dem 
Luise ihre Beschreibungen und Waller seine Bildgedichte vortragen, 
fertige, vorbereitete Texte, die gelesen und dann besprochen werden. 
Der Wegscheint gebahnt, der gemeinsame Grund gefunden, aber man 
täusche sich nicht: daß nun allein Dichtung, Künstlerkunst der Kunst 
antworten darf, ist nur ein anderer Ausdruck des Schweigegebots. 
Selbst Luise wirdesein wenigbedenklich: »O weh! Es soll also förmlich 
gedichtet sein.« 

Über die Durchsetzung des Schweigens in der bürgerlichen Institu
tion des Museums und überdie Vervielfältigungdes Schweigens durch 
ein immer weiter sich ausdehnendes Schreiben und über die Formen 
des Redens, die trotz allem geblieben sind, wäre nun mindestens 
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A b b . 6 R e n e Magritte: L 'art de la conversation. 1950. 

ebensoviel zuschreiben wie über die redselige Zeit vor unserer Gelenk
zeit.37 Ich schließe statt dessen mit einem weiteren Bild, das zwei 
Männer in Betrachtung eines Kunstwerks zeigt. Magritte malte es 
1950 und nannte es »L'art de la conversation« (Abb. 6).38 Diesmal sind 
die Betrachter ganz klein geworden und das Kunstwerk ganz groß und 
sperrig wie eine Mauer. Durchlaß zeigt es nur, soweit es sich zu 
Zeichen und Buchstaben formt. V o n einer Art stillem oder lautem 
Dialog wie bei Chodowiecki kann keine Rede sein. Auch das Gleich-
zu-Gleich von Mensch und Menschenbild ist geschwunden. Zwar 
könnte die Statue auf Chodowieckis Blatt dasselbe sagen wie der Vers 
Baudelaires, mit dem Magritte hier spielt: »Je suis belle, 6 mortels, 
comme un reve de pierre...« Aber sie könnte es nur sagen. Nun wird 
die Kunst großgeschrieben und die Kunst der Konversation klein. 
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1 Einige dieser Gedanken wurden durch die Lektüre v o n M . Frank: W a s ist Neostruk-
tural ismus?, F r a n k f u r t / M . 1981, angeregt. — 2 W a s August L a n g e , der für dieses 
Gebiet so viel getan hat, 1940 feststellte, daß an Vorarbe i ten für eine Geschichte der 
Bi ldbetrachtung und Bi ldbeschreibung die Forschung »auffa l lend arm« sei, gilt mit 
A u s n a h m e n auch heute noch. Unter die A u s n a h m e n rechne ich zwei Au fsä tze , welche 
die gleiche Zeit und den gleichen Gegenstand z u m T h e m a haben, aber andere 
Perspektiven wählen: O . Bätschmann: Pygma l i on als Betrachter. D i e Rezept ion v o n 
Plastik und Malere i in der zweiten Hä l f te des 18. J ahrhunder t s . In : D e r Betrachter ist 
im Bi ld . Kunstwissenschaft und Rezeptionsästhetik. H g . von W . K e m p . K ö l n 1985, 
S. 183 f f . - eine Arbe i t , die das Wechselspiel von Kunsttheor ie , Präsentationspraxis und 
Kunstprodukt ion erhellt; N . F lax : Fiction W a r s o f Ar t . I n : Representations. H . 7. 1984, 
S. 1 f f . - eine Arbe i t , d i e d e m epistemologischen K o n z e p t der Kunstbetrachtungdes 18. 
J ahrhunder t s schärfere K o n t u r e n gibt. I m Vergle ich zu diesen neueren Beiträgen 
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