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Johann Joachim Winekelmann ( 1 7 1 7 — 1 7 6 8 ) . 8 
B i o g r a p h i s c h e Q u e l l e n , G e s a m m t a u s g a b e n der "Werke u n d L i t e r a t u r 

ü b e r W i n e k e l m a n n . 
Es würde ein solches Verzeichniss hier unnöthig sein, wenn es dem neuesten 

und trefflichen Biographen von W., Cm-l Jitsti gefallen hätte in seinem "Werke: 
" W i n e k e l m a n n . S e i n L e b e n , s e i n e W e r k e u n d s e i n e Z e i t g e n o s s e n . Nach 
gedruckten und handschriftlichen Quellen dargestellt, Leipzig, Vogel. 8. I : AV. in 
Deutschland, 1866. I I : W . in Italien, Abtheil. 1. 2. 1872, eine Uebersicht über diese 
Quellen und Literatur zu geben, ja nur ein Register seinem Werke beizufügen. 

Wichtige Unterlagen bietet dafür / . Gurlitt, weiland in Magdeburg, dann in Hamburg 
Direktor des Gymnasiums : Biographische und literarische Notiz von ,/". W. Programm 
der Schule Kloster Bergen, Magdeburg 1797, 4; Nachtrag in Allgemeine Einleitung in 
das Studium der schönen Kunst des Alterthiims I , Magdeburg 1799, S. 36 ff., weiterer 
Nachtrag Hanke Programm 1820. 4, vereint in Gurlitt's, Archäologische Schriften ge
sammelt und mit Anmex-kungen begleitet von Cornel. Müller, Altona 1831. 8, S. 371—422 ; 
fteissige literarische Zusammenstellung auch bei Petersen, Allgemeine Einleitung in das 
Studium der Archäologie 1829, S. 333 ff. j dann bei Eiselein in der Gesammtausgabe 
der Werke 1825 : Literarbericht S. C L X V I I I ff. Aus jüngerer Zeit fehlt eine solche 
Uebersicht gänzlich. 

H a n d s c h r i f t l i c h e r N a c h l a s s : Z w e i Bände, von Gurlitt gesammelt, be
sonders aus dem Besitze des Dr. Tiden in Stendal, niedergelegt auf der H a m b u r g e r 
Stadtbibliothek, auch von Justi neu benutzt; ferner e i n u n d z w a n z i g Hef te in der 
P a r i s e r Nationalbibliothek seit 1799, aus dem Besitz des Cardinal Alhani, in welchem 
aber fünfundzwanzig Bände sich befanden {Jtosetti nach Vamprat), zuerst benutzt zu 
Mittheilungen von C. A. Harhnann in den Studien von Daitb und Creuzer, Heidelberg 
1809—1811, Bd. V. V I , gleichzeitig in Miliin, Magazin encyclopedique 1808—1810; 
ferner Papiere W's. auf der Bibliothek der Ecole de medecine in M o n t p e l l i e r mit den 

Stark, Archäologie der Kunst. I. 13 

Originalveröffentlichung in: Systematik und Geschichte der Archäologie der Kunst,
Leipzig, 1880, S. 193-206
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V o r a r b e i t e n z u m dr i t ten B a n d e der M o n u m e n t i inedit i , nach Abschr i f t v o n Pro f . Reuss 
in Strassburg benu t z t v o n Justi. D i e vorauss icht l ich re ichhalt igen Pap iere im V a t i -
c a n i s c h e n A r c h i v s ind unseres W i s s e n s bisher unzugäng l i ch gewesen. 

B i o g r a p h i s c h e H a u p t q u e l l e b i ldet der überaus re ichhal t ige u n d mannig fa l t ige 
Br ie fwechse l W ' s , e ine unausgeschöpf te F u n d g r u b e zur E r k e n n t n i s s seines Geistes wie 
seiner Z e i t ; die Herausgabe begann m i t der S a m m l u n g v o n C. W. Daasdorf, Dresden 
1777. 8, n icht ohne wi l lkür l i che V e r s t ü m m e l u n g , u n d der Br ie fe an seine Freunde in 
der Schweiz 1778. 8 ; unter den f o lgenden P u b l i k a t i o n e n n e n n e n wir besonders die 29 
Br ie fe an Berendis, den nachher igen K a m m e r r a t h in "Weimar, herausgegeben von Goethe 
in W i n c k e l m a n n u n d s e i n J a h r h u n d e r t 1805. 8, S. 1—160. Gesammtausgabe 
der B r i e f e v o n Friedrich Förster, 3 B d e . , B e r l i n 1824. 25, auch als Schluss der A u s 
gabe der "Werke v o n Fernow u . a . , D r e s d e n 1803—1820 ; noch vo l l s tänd iger i n der 
Donauesch inger Gesammtausgabe , 1825, B d . X . X L F ü n f z e h n Br ie fe an Watther in 
D r e s d e n später herausgegeben v o n Eberl in den Mi t the i lungen f. Gesch . , L i teratur u. 
K u n s t I I . S. 111 ff. A u c h h iermi t ist der brief l iche Nachlass v o n "W. n icht erschöpft. 
Z u Urthei len u n d Mi t the i lungen über "W. aus seiner Zei t b r ing t die Correspondance de 
Cay lus , 2 B d e . 1877, werthvo l le Be i t räge . 

E s k o m m e n authent ische Ber ichte v o n J u g e n d f r e u n d e n , Zeugn i sse u. dg l . , wie dann 
besonders solche Ber i ch te über die letzten L e b e n s w o c h e n h inzu , v o n Cavaceppi erstattet 
im zwei ten B a n d e der Raceo l t a d 'ant iche Sta tue , R o m 1709, die Processakten über seine 
E r m o r d u n g bei Rosetti m i t V o r w o r t von Böttiger, über W ' s letzte L e b e n s w o c h e 18IS, 
und das sorgfält ige B u c h von demse lben Rosetti, i l Sepolcro d i W . in Tr ieste , wor in 
eine Monograt ia di W . , Venez . 1823. A l l e s wesent l ich vereint be i Fr. Förster i m 
dri t ten B a n d e der Br ie fe , S. 332 ff. 

G e s a m m t a u s g a b e n d e r W e r k e W s. D i e erste ward u n t e r n o m m e n unter 
A n r e g u n g Goethe's v o n Carl Fernow, fortgesetzt von Heinrich Meyer und Johannes 
Schulze, abgeschlossen v o n Johannes Siebeiis in acht B ä n d e n , m i t j e 8 K u p f e r n , 
D r e s d e n 1 8 0 8 — 1 8 2 0 ; dazu als N a c h t r a g also j e n e drei B ä n d e Br ie fe . E s fehlen aber 
dar in die Beschre ibung der S a m m l u n g des B a r o n Stosch u n d der T e x t zu den M o n u 
ment i ined i t i . Re i chha l t i ge A n m e r k u n g e n s ind z u m The i l he rübergenommen , besonders 
von Fea, thei ls selbst be igefügt . 

N e u e A b d r ü c k e dieser Dresdener A u s g a b e in zwei B ä n d e n 4. Dresden 1829 u n d 
1847. E i n z i g e vo l l s tändige deutsche A u s g a b e v o n Joseph Eiselein, Oberb ib l io thekar in 
He ide lberg , D o n a u e s c h i n g e n 1825—1829, 12 B d e . 8. A b b i l d u n g e n u n d D e n k m a l e zu 
W s W e r k e n fol . D o n a u e s c h i n g e n 1835. D i e in f remden Sprachen geschriebenen W e r k e 
s ind dar in in 's Deutsche übersetzt . 

I n I ta l ien erschien eine vo l l s tänd ige A u s g a b e : Opere di C. G . W i n c k e l m a n n , 
P r i m a ediz . comple ta . 12 Vo l . 8. con 1 V o l . di 200 tav. in fol . Prato . 1830—1834. 

N o c h ist die deutsche Na t i ona l s chu ld einer vo l l s t änd igen , im Or ig ina l tex t gege 
benen kr i t i schen A u s g a b e der W e r k e W s . n icht get i lgt u n d zwar e inem M a n n e g e g e n 
über, der so h o h e n W e r t h auf würd ige äussere Auss ta t tung seiner A r b e i t e n legte u n d 
dem das A u s l a n d in so v ie l fachen Ueber t ragungen gerecht g e w o r d e n ist. 

S c h r i f t e n ü b e r W i n c k e l m a n n : A n o n y m ersch ienen : Kurzge fass te L e b e n s 
geschichte u n d Charakter des H e r r n Präs iden ten u n d A b t W . in R o m , 1764 (von 
Paakow i n Seehausen) ; Justus Riedel, Vo r rede zur A u s g a b e der Gesch ichte der K u n s t 
durch die W i e n e r A k a d e m i e der K ü n s t e , 1770. 4 ; Chr. G. Heyne, L o b s c h r i f t auf W . » 
K a s s e l 1778 (gekrönte Pre isschr i f t , mehrfach in s Französ i sche u n d I ta l ienische über 
setzt) ; Huber, M e m o i r e pour servir ä l 'histoire de la vie et des ouvrages de W . vor der 
französischen Uebersetzung der Gesch ichte der K u n s t , Le ipz ig 1781. 4. auch in der von 
Jansen w iederho l t 1794; Herder, Nachr ich ten über Schr i f ten u n d Charakter W ' s . u n d 
H e r c u l a n u m , W i n c k e l m a n n ' s Geschichte der K u n s t i n den A u f s ä t z e n : Z u r schönen L i t e -
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ratur u n d K u n s t , i n sämmtl . W e r k e , W i e n 1813. X I . S. 310 ff., s. oben S. 19; Morgenstern, 
R e d e über W . , R i g a 1805. 4 ; Goethe, W i n c k e l m a n n u n d sein Jahrhunder t , in Briefen u n d 
Aufsä tzen herausgegeben, T ü b i n g e n 1805. S. 387—472 ; Sk izzen zu einer Schi lderung W s . ; 
F. A. Wolf, Ueber W s . Studienzeit i n K l e i n e n Schr i f ten in lateinischer u n d deutscher 
Sprache herausgegeben v o n Bernhardt/, Ha l l e 1869, I I . S. 7 3 0 — 7 4 3 ; Rosetti, M o n o -
grafla di W . 1823 s. o b e n ; Eiselein, W s . ausführ l iche B i o g r a p h i e in Sämmt l . W e r k e 
I . p. I — C L X V I I I ; Krech, E r i n n e r u n g e n an W . , Ber l in 1835. 4 ; G. F. Schoemann, 
W . u n d die A r c h ä o l o g i e , Gre i fswalde 1845; Janssen, W i n c k e l m a n n , 1847; Frieäerichs, 
W . j H a m b u r g 1862; O. Jahn, W . als Festrede erschienen Gre i f swald 1844, neu u n d 
bereichert abgedruckt i n B iograph . Au fsä tze , 1866, S. 1 — 8 8 ; B. Stark, J . J . W . , Sein 
B i l dungsgang u n d seine b le ibende B e d e u t u n g , Ber l i n 1867. 8 ; R. Förster''s krit ische 
W ü r d i g u n g von W s . Tha t , Schöp fung der griechischen Kuns tgesch i ch te u n d K u n s t -
mythologie , Re fera t i n Archäo l . Ze i t . X X X . 1873. S. 151 f . ; W . ist Gegens tand eines 
dre ibändigen histor ischen R o m a n s geworden durch Amalie Bülte, Ber l in 1865. 

Goethe sprach es aus (Vorrede zu W . u n d sein J ahrhunder t S. X V I ) : »wenn man 
dem würd igs ten Staatsbürger gewöhnl ich nur e inmal zu Grabe l äu te t , er m a g sich 
übrigens noch so sehr um L a n d u n d Stadt , im Grossen oder K l e i n e n verdient gemacht 
h a b e n , so finden sich dagegen gewisse Personen , die durch St i f tungen sich dergestalt 
empfehlen, dass ihnen Jahresfeste gefeiert w e r d e n , an denen der immerwährende G e -
nuss ihrer Mi lde gefeiert wird. I n diesem S inne haben wir alle Ursache das A n d e n k e n 
solcher M ä n n e r , deren Geist uns unerschöpf l i che St i f tungen bereitet, auch von Ze i t zu 
Zeit wieder z u feiern u n d ihnen ein wohlgemeintes Opfer darzubr ingen .« I n diesem 
Sinne ist zunächst i n R o m 1S29 be i B e g r ü n d u n g des Ins t i tu tes eine j ähr l i che W i n c k e l -
mannsfeier eingerichtet u n d durchgeführt werden bis j e t z t ; in Ber l in ist dies ebenfal ls 
geschehen seit 1843 u n d durch besondere P r o g r a m m e dazu eingeladen w o r d e n ; die 
Bonner A l t e r t h u m s f r e u n d e der R h e i n l a n d e sind seit der S t i f tung 1843 dem Beispiel g e 
f o lg t ; au f einer R e i h e Univers i täten , zuerst in K i e l , Gö t t i ngen , Grei fswahie, Bres lau, 
Hal le , an andern Städten wie H a m b u r g , F r a n k f u r t , M a n n h e i m ist ba ld mehr ständig , 
ba ld vorübergehend W i n c k e l m a n n ' s Geburts tag durch Festreden gefeiert worden . 

W i n c k e l m a n n ' s B i l d e r u n d D e n k m a l e . A n seiner Grabstätte zu Tr iest 
in der K i r c h e S. G ius to ist ein D e n k m a l seit 1823 err ichtet ; im P a n t h e o n zu R o m war 
auf des Card ina l A l b a n i W u n s c h v o n Reiffenstein eine Büste , model l i r t v o n Doli aus 
Gotha aufgeste l l t 1772, dann in die Pro tomotheca des capitol inischen M u s e u m s versetzt. 
I)' Huncarville entwarf das B i l d eines Co lumbar iums mi t Sarg u n d Inschr i f t fü r W . , 
gleich nach dem T o d e für den zweiten T h e i l des Hamilton'sehen Vasenwerkes , E r z -
statue, model l i r t von L. Wichmann 1859 in Stendal aufgestellt , neuerdings ein D e n k m a l 
in D r e s d e n 1872 errichtet (Hettner in L ü t z o w Zei tschr . f. b i ld . K u n s t , V I I . Be ib l . 
S. 386 f . ) . Ueber die B i ldn i sse W s . s. O . Jahn, B i ograph . Au f sä t ze S. 70—88 . M e d a i l l o n 
bild v o n C'asanoi-a 1763 entworfen, gest. v o n P. Colin u n d v o n G. C. Kilian. Oe lgemälde 
von Raph. Meng» aus der ersten Zeit des römischen Aufentha l tes für R i t t e r ylzara g e -
malt, gestochen nach Ze i chnung v o n Salesa, v o n C . Senff, dann v o n M. Blot. I m J . 1760 
malte der dänische Maler Hals ein B i l d v o n ihm. A m bekanntes ten u n d verbreitetsten 
in St ichen s ind die Oe lgemä lde von Angelika Kaufmann i n Zür ich aus dem J . 1764 u n d 
v on Anton Maron, d e m Schwager u n d Schüler von Menge 1767—1768, i n W e i m a r ; 
jenes ward v o n der Ma ler in selbst auch radirt 1764, gestochen v o n Mecheln, v o n J. E. 
Haid 1782, radirt von D Alton, neu gestochen von Rahn 1866 für Justi's W e r k ; dieses 
stach Baust, Carattoni, Zips, Müller, Steinla 1822, Sichling. 

Johann Joachim Winckelmann w a r d a m 9 . D e e b r . 1 7 1 7 zu S t e n d a l i n d e r 
A k m a r k g e b o r e n a l s S o h n e i n e s a r m e n S c h u m a c h e r s u n d erre ichte es n u r m i t 
M ü h e s ta t t d e m H a n d w e r k des V a t e r s z u f o l g e n in d ie l a t e i n i s c h e n K l a s s e n 
der S t a d t s c h u l e f o r t z u r ü c k e n . A l s l u t h e r i s c h e r C h o r s c h ü l e r e r w i r b t er s i c h 

13* 
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Unterstützung und frühzeitig musikalische ernste Schulung, als Amanuensis des 
fast blinden Rektors Tappert eine reiche, mannigfaltige Lektüre. Frühzeitig 
regt sich in ihm der Reisedrang und die in der Nähe geöffneten altgermanischen 
oder slavischen Gräber mit ihren »Heidenbotten« beschäftigen ihn sehr und 
Hessen ihn von einer Wanderung in Pilgertracht zu den Pyramiden träumen. 
Nach Berl in 1733 gewandert, u m dort unter Conrektor Damm das in der 
Heimath ganz vernachlässigte Griechisch zu lernen, hört er wohl die öffent
lichen Vorträge in der ganz französischen Akademie mit an, als Schüler e r 
wirbt er sich nur das Urthei l : homo vagus et inconstans. V o n bitterer A r -
muth verfolgt kehrt er in die A l tmark zurück, um in Salzwedel seine Schulstudien 
abzuschliessen. Sein Bücherdrang, sein Hunger nach den seltenen griechischen 
Drucken Hess ihn 1738 als fahrenden Schüler zu der Aukt ion von Fabricius 
nach Hamburg wandern. 

Endlich 1738 'bez ieht er die Universität und zwar die junge , blühende 
Universität Halle, nach dem W u n s c h e der Eltern und gewiss der damals allein 
vorhandenen Möglichkeit Lehrer zu werden, zum Studium der Theologie. Mit 
Ausnahme des Hebräischen blieb er aber dem theologischen Studienkreis inner
lich fremd, ebenso dem dort gerade mächtigen Einflüsse der Wolf"sehen P h i l o 
sophie, j a selbst den ersten ästhetischen Vorträgen von Banmgarten, um so 
mehr zieht ihn deutsche Geschichte, Staats- und Völkerrecht bei dem Kanzler 
v. Ludewig und die Vorträge eines Arztes und eifrigen Münzsammlers, / . H. 
Schuhe über griechische und römische Antiquitäten an. 

I m J . 1740 finden wir ihn als Hofmeister in dem Städtchen Osterburg 
in der A l tmark und eifrig mit der in dem adeligen Hause getriebenen fran
zösischen und englischen Literatur beschäftigt. Nach Jahresfrist wurden die 
Studien in Jena fortgesetzt in Medicin und höherer Mathematik bei dem P r o 
fessor Hamberger ; nach Paris zieht er zum Studium griechischer Codices, aber 
er wird zur Umkehr bei Frankfurt gezwungen. Fortan beschäftigen ihn ernste 
Studien Newton'scher Phys ik und der jungen in Hol land gepflegten W i s s e n 
schaft vergleichender Anatomie . Noch später, wo er seinen Beruf in der 
Wissenschaft der Kunst längst gefunden hat, spricht er aus : »meine Betrach
tungen sollen von der Kunst auf die Natur gehen«. »Die grössten Menschen 
in ihrer Ar t haben allezeit die Bahn betreten, selbst die Quellen zu suchen 
und zu dem Ursprünge zurückzukehren, um die Wahrheit rein und unvermischt 
zu finden. Diese Quelle ist die Natur.« 

A l s Hauslehrer in dem Hause des Oberamtmann Lamprecht findet er eine 
reiche französische Bibliothek in den Musestunden, und in seinem Schüler den 
Gegenstand schwärmerischer, acht griechischer Liebe eines Platonikers zu einer 
jugendlichen Seele. Die Freundschaft überhaupt und speciell die schwärmerische 
Liebe zu männlicher Jugend hat sein ganzes Leben fortan erfüllt. 

End l i ch verschafft ihm ein trefflicher Gönner und begeisterter Vertreter 
griechischer Studien Fr. Rud. Nolle eine Lehrstelle in Seehausen. »Ich habe 
den Schulmeister mit grosser Treue gemacht und Hess die Kinder mit grindigen 
Köpfen das A b c lesen, dieweil ich während dieses Zeitvertreibes sehnlichst 
wünschte zur Kenntniss des Schönen zu gelangen und Gleichnisse aus dem 
Homer betete«, sagte Winckelmann nach fünf Jahren einfach und ergreifend. 
»Ich habe vieles gekostet, aber über die Knechtschaft in Seehausen ist nichts 
gegangen« so empfand er noch später und der Gedanke an den geistlichen In 
spektor Schnakenburg blieb als ein Stachel in seiner Seele. 

D a eröffnet sich ihm ein anderer, freilich sehr bescheidener Wi rkungs 
kreis als dritter Bibliothekar des Reichsgrafen Heinrich von Bünau auf dessen 
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Landsitzen Dahlen und Nöthenitz in Sachsen. Sieben Jahre lang (1748 — 1 7 5 5 ) 
hat er hier an einem grossen Katalog über die Literatur der deutschen und 
italienischen Geschichte wie des öffentlichen Rechtes und gleichzeitig an der 
urkundlichen Geschichte der Kaiserzeit der Ottonen gearbeitet; diese letzte A r 
beit ist mit den weitern ungedruckten Bänden der seit 1728 erschienenen Reichs
historie von Bünau im Staube der Bibliothek versteckt geblieben. Winckelmann 
steht hier ganz in einer Thät igkei t , die einer Seite der Muratorischen B e 
strebungen entsprach. Dass er nicht in der Polyhistorie unterging , davor 
schützte ihn die griechische Poesie und das Mass ihrer Form, davor das Stu 
dium der modernen Denker Englands und Frankreichs. »Wie ein Po lyp« hing 
er an den griechischen Codices; in den Jahren 1753 und 1754 las er den 
Homer dreimal durch »mit all' der Appl ikat ion , die ein so göttliches W e r k 
erfordert.« Daneben geht ihm in den Feierstunden das »Siebengestirn des 
himmlischen Sophokles« auf. 

Winckelmann hatte den W e g von Nöthenitz nach dem benachbarten Dresden 
bald gefunden, wohin er schon als Student 1739 gewandert war, und in Dresden 
den W e g zu den neuangekommenen Ant iken im grossen Garten, zu den G e 
mälden im Marstallgebäude. »Die reinsten Quellen der Kunst sind eröffnet, 
glücklich wer sie sucht und findet. Diese Quellen suchen heisst nach Athen 
reisen und Dresden wird immer mehr Athen für Künstler.« Zugleich gewinnt 
er in Adam Oeser ( 1717—1799 ) , 1 739 — 1764 in Dresden, dann in Leipzig als 
Direktor der neuen Zeichenakademie daselbst wirkend, einen überaus anregenden, 
beweglichen, künstlerischen, lebhaften Freund, der immer die Einfalt, das Naive, 
Sanfte, Anmuthige im Gegensatz zu allem Aufgeregten, Ueberspannten, G e 
zierten betonte, der die Beispiele dazu in der Ant ike , auch in dem kleinen 
Massstabe der Gemmenabdrücke fand. 

Der Verkehr mit den bedeutenden Italienern des Hofes, mit dem Leibarzt 
Bianconi und mit dem päpstlichen Nuntius Archinto steigerte die lange lebendige 
Sehnsucht nach Italien auf das Höchste und führte zum Confessionswechsel 
von Winckelmann im Sommer 1754. »Der Zwang meiner Sentiments wird mir 
in Rom vieles bitter machen« spricht er aber aus. 

Noch in Dresden veröffentlicht Winckelmann im Frühjahr 1755 die » G e 
d a n k e n ü b e r d i e N a c h a h m u n g d e r g r i e c h i s c h e n W e r k e i n d e r 
M a l e r e i u n d B i l d h a u e r k u n s t « , Dresden und Leipzig, Waithersehe H a n d 
lung, und dedicirt sie König Friedrich August II. Die lebhaften Discussionen, 
die die rasch vergriffene Schrift erweckt, veranlassten ihn selbst zu dem » S e n d 
s c h r e i b e n ü b e r d i e G e d a n k e n etc.« noch im Sommer 1756; und wieder 
zu der » E r l ä u t e r u n g d e r G e d a n k e n v o n der N a c h a h m u n g etc. und 
Beantwortung des Sendschreibens über diese Gedanken.« Zusammengedruckt sind 
diese drei Arbeiten in zweiter Auf lage 1756 und gleichzeitig unter Caylus' L e i 
tung in das Französische übersetzt. Die Absicht dieser Schriften geht auf eine 
Reformation der ganzen bildenden Kunst und auf Erneuerung des »guten G e 
schmackes« in der Gegenwart. »Die Griechen sind die einzig wahren Träger 
dieses guten Geschmackes gewesen; der kürzere und sicherere W e g dazu ist der 
der Nachahmung der Griechen, als der der direkten Nachahmung der Natur. 
Die griechischen Meisterstücke zeigen die schönste Natur, sie leiten daher zur 
richtigen Nachahmung der Natur an, aber sie zeigen noch mehr gewisse idea
lische Schönheiten, die von Bildern, blos im Verstände entworfen, gemacht sind.« 
8Einfachheit und stille Grösse« sind die Vorzüge der Griechen, unter den M o 
dernen ist nur Rafael und Poussin in der Landschaft ihr am nächsten ge 
kommen. »Die Malerei erstreckt sich auch auf Dinge, die nicht sinnlich sind, 
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diese sind ihr höchstes Ziel und die Griechen haben sich bemüht dasselbe zu 
erreichen.« »Der Künstler hat ein W e r k von Nöthen, welches aus der ganzen 
Mythologie, aus den besten Dichtern alter und neuerer Zeiten, aus der geheimen 
Weitweisheit vieler Völker , aus den Denkmalen des Alterthums auf Steinen, 
Münzen und Geräthen diejenigen sinnlichen Figuren und Bilder enthält, wodurch 
allgemeine Begriffe dichterisch gebildet werden.« A l so das Ideal einer K u n s t 
symbolik wird hier gefordert für den Pinsel des Künst lers, der in Verstand ge 
tunkt sein soll.« »Die Geschichte ist der höchste Vorwur f , den ein Maler 
wählen kann.« D i e blosse Nachahmung wird sie aber nicht zu dem Grade 
erheben, den eine Tragödie oder ein Heldengedicht, das Höchste in der Dicht 
kunst , hat.« 

»Dieser Fisch soll in sein rechtes Wasser kommen« , diese Worte des 
Kön igs erhielten durch Aussetzung einer kleinen Jahrespension für einen A u f 
enthalt in Italien eine praktische Bedeutung. Im Herbst 1755 trat Winckel-
mann die Reise nach R o m an und langt den 18. Novbr. daselbst an. Seine 
W o h n u n g nimmt er zuerst auf Monte Pincio im Fremdenviertel. I m J . 1756 
dem Papst Benedikt XIV. vorgestellt wird er zuerst durch die Erhebung des 
Cardinais Arclunto zum Staatssekretär dauernd gefördert; er erhält seit 1757 
W o h n u n g in der Cancelleria als Bibliothekar derselben, wird seit 1759 H a u s 
genosse des Cardinais Francesco Albani, seit 1761 Scrittore an der Vaticana, 
Mitglied der Akademie di San Luca in R o m , seit 1764 Ant iquar io della Ca
mera apostolica, Prefetto delle antichitä di Roma. Die fremden Gesellschaften 
wetteifern mit der Zeit ihn zum Mitglied zu besitzen. 

»In R o m ist die hohe Schule für alle W e l t und auch ich bin geläutert 
und geprüft worden.« »Ich glaubte, ich hätte alles recht ausstudirt, und nun 
sehe i c h , da ich h inkam, dass ich nichts wusste.« Solche Empfindungen 
fesselten ihn an R o m und in ihnen hat er sich zunächst in die Meisterwerke 
mit gläubiger Begeisterung vertieft, in lebendigem Austausch mit Raphael Mevgs 
und in begeisterungsvollen Beschreibungen klingt der volle harmonische E i n 
druck aus. Justi hat das wichtige Manuscript dieser ersten Beschreibung der 
Statuen im Belvedere bisher nur in Florenz entdeckt, welche in dem Aufsatze 
über den Torso von Belvedere veröffentlicht war , aber zum Thei l dann u m 
gearbeitet und in die Kunstgeschichte verwebt war (s. oben S. 69) und genau 
analysirt (Preuss. Jahrbücher 1871. X X V I I I . S. 5 8 1 — 6 0 9 ) ; er hat aber auch 
durch genaue Vergleichung desselben mit den in die Kunstgeschichte aufge
nommenen Beschreibungen, die Verwandlung des Literator in den Denker, 
dessen der über die Kunst vom Hörensagen schreibt, in den der seine eigenen 
fünf Sinne gebraucht, gezeigt (S. 599) . 

Das , wie vvir oben sahen, eben reich gefüllte capitolinische Museum, die 
V i l la Medicis mit der Niobidengruppe, die V i l l a Borghese mit ihren alten, noch 
nicht nach Paris entführten Schätzen, die Vi l len Ludov i s i , Mattei bilden die 
Hauptstätte des plastischen Studiums von Winckelmann. Er hat dann aber die 
volle Freude bei der seit 1735 neu begonnenen Thätigkeit von Ausgrabung, 
Sammlung, Aufstel lung von Ant iken in der eigens dafür organisirten Vil la 
seinem Gönner, Cardinal Albani zur Seite zu stehen. Hier vor den Caryatiden, 
vor der Kanephore des Kr i ton und Nikolaus, vor der Pallas Albani , vor der 
Leukothea Irene, beide in München, vor dem Orpheusrelief, vor dem pracht
vollen Grabrelief des athenischen Reiters hat Winckelmann seine Stilstudien zur 
Erkenntniss des strengen und hohen Stiles gemacht. Der lange vorbereitete 
P lan einer Publ ikat ion der Monumente dieser V i l l a mit Kupfern ist nicht 
vollendet worden oder vielmehr in einen weiteren Plan übergegangen (vgl-
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Justi I I , 1. S . 3 0 2 ff.). D i e s e r u n m i t t e l b a r e t ä g l i c h e V e r k e h r m i t d e n A n t i k e n , 
d i e s e r i m m e r n e u a n g e r e g t e , o f t ü b e r d a s Z i e l h i n a u s s e h i e s s e n d e E n t h u s i a s m u s 
f ü r d a s n e u der E r d e E n t s t i e g e n e ist f ü r Winckelmann d a s S c h w u n g b r e t t g e 
w o r d e n , u m k ü h n u n d w a r m d ie K u n s t g e s c h i c h t e i n g r o s s s n Z ü g e n z u 
s c h r e i b e n . 

A u s s e r h a l b R o m s i n d a b g e s e h e n v o n d e m se i t 1 7 6 1 a l l j ä h r l i c h b e s u c h t e n 
A n t i u m ( P o r t o d ' A n z o u n d N e t t u n o ) N e a p e l u n d F l o r e n z d ie Q u e l l e n w i c h 
t iger , n e u e r A n r e g u n g u n d der A n l a s s z u l i t e r a r i s c h e n A r b e i t e n g e w o r d e n . I m 
H e r b s t 1 7 5 8 f o l g t er e iner E i n l a d u n g d e s N e f f e n Muzel Slosch n a c h F l o r e n z 
u n d v e r w e i l t b i s M a i 1 7 5 9 d a s e l b s t , e i f r igs t n a c h d e m l e t z t e n W i l l e n d e s 
O h e i m s , d e s b e r ü h m t e n A n t i q u a r s Philipp von Stosch m i t der B e a r b e i t u n g d e s 
K a t a l o g e s der Stosch'sehen G e m m e n s a m m l u n g b e s c h ä f t i g t , d i e 1 7 6 0 . 4 ( D e s c r i p -
t i o n d e s p i e r re s g r a v e e s d u f e u B a r o n d e S t o s c h , F l o r e n z be i B o n d u c c i ) i n 
f r a n z ö s i s c h e r S p r a c h e e r sche in t u n d w o r ü b e r a u c h d e u t s c h e i n k u r z e r B e r i c h t 
g e g e b e n w i r d [Justi I I , 1. S . 2 2 7 — 2 7 0 ) . D i e s e m i t a u s s e r o r d e n t l i c h e r A n 
s t r e n g u n g n o c h n e u n M o n a t e i n R o m f o r t g e s e t z t e A r b e i t g a b Winckelmann erst 
d i e v o l l e A n e r k e n n u n g d e s d ie M o n u m e n t e e r k l ä r e n d e n A n t i q u a r s . W a r 
Winckelmann a u c h a n d ie U n t e r l a g e d e s Stosch'schen M a n u s c r i p t s u n d s e i n e 
E r k l ä r u n g e n v i e l f a c h g e b u n d e n , w a r i h m d i e u n m i t t e l b a r e V e r g l e i c h u n g m i t d e n 
O r i g i n a l e n i m F o r t g a n g der A r b e i t n i c h t m e h r m ö g l i c h , b e s c h r ä n k t e er s i ch 
a u f e i n H e r a u s h e b e n e iner A n z a h l de r i h m s t i l i s t i s ch w i c h t i g s t e n g e 
s c h n i t t e n e n S t e i n e , u m s ie m i t e i n g e h e n d e n B e t r a c h t u n g e n z u b e g l e i t e n , w ä h 
r e n d s o n s t de r C h a r a k t e r e ines k u r z e n K a t a l o g e s fes t g e h a l t e n w u r d e , so g a b e n 
d i e g e n i a l u n d s c h a r f b l i c k e n d a n d i e S p i t z e g e s t e l l t e n G e s i c h t s p u n k t e d e m 
W e r k e b e i a l l e n K e n n e r n e i n e n g a n z u n g e a h n t e n W e r t h u n d d ie F ü l l e de r 
V e r g l e i c h u n g m i t a n d e r n M o n u m e n t e n u n d z w a r a l l e r K l a s s e n , b e s o n d e r s a u s 
d e m r e i c h e n S c h a t z e v o n Z e i c h n u n g e n n a c h A n t i k e n i m Albani'schen B e s i t z e 
b e s o n d e r e V o r z ü g e . I n der V o r r e d e e r k l ä r t e r : » M a n k a n n i n e i n e r S a m m 
l u n g v o n g e s c h n i t t e n e n S t e i n e n , w i e d iese h i e r , d ie F o r t s c h r i t t e der K u n s t i n 
e i n e m v i e l g r ö s s e r e n U m f a n g e b e m e r k e n a l s i n den g r ö s s e r e n u n s n o c h ü b r i g e n 
M o m i m e n t e n . D i e K e n n t n i s s d e r K u n s t b e s t e h t h a u p t s ä c h l i c h i n de r V e r 
schiedenheit der M a n i e r u n d d e s S t i l e s , s o w o h l de r N a t i o n e n a l s de r J a h r 
h u n d e r t e u n d i n d e r E m p f i n d u n g des S c h ö n e n ; u n d e b e n d i e s h a b e i ch a n d e n 
ä g y p t i s c h e n , h e t r u r i s e b e n u n d g r i e c h i s c h e n S t ü c k e n in d i e s e r S a m m l u n g v o r z ü g 
l i c h h e r a u s z u h e b e n u n d b e m e r k l i c h z u m a c h e n g e s u c h t . « ( D e u t s c h e U e b e r s . 
be i Eiselein W e r k e I X . S . 2 7 9 . ) I n B e z u g a u f d i e D e u t u n g der D a r s t e l l u n g e n , 
s te l l t Winckelmann den m y t h o l o g i s c h e n G e d a n k e n k r e i s u n d z w a r » d e n d e r 
h e i l i g e n u n d h i s t o r i s c h e n M y t h o l o g i e « w o h l g e o r d n e t an d i e S p i t z e , er h e b t 
s c h o n h i e r h e r v o r , d a s s über d i e E r z ä h l u n g des t r o j a n i s c h e n K r i e g e s u n d R ü c k 
k e h r de r H e r a k l i d e n s e l t e n D a r s t e l l u n g e n h e r a b g e h e n ; er ist i n B e n e n n u n g 
h i s t o r i s c h e r P o r t r a i t s sehr b e h u t s a m . 

S o n s t ist F l o r e n z f ü r Winckelmann b e d e u t s a m g e w o r d e n d u r c h d i e n ä h e r e 
B e k a n n t s c h a f t m i t d e m K r e i s e e i f r iger E t r u s k o m a n e n u n d d u r c h d i e B e o b a c h 
t u n g , d a s s d e r e i g e n t h ü m l i c h e t r u s k i s c h e , t r o c k e n e , h a r t e , e c k i g e , a u f d a s 
M a s s l o s e u n d F i n s t e r e ge r i ch te te S t i l a u c h i n d e r f i o r e n t i n i s c h e n K u n s t w i e d e r 
k e h r e , j a s i ch i n d e r N a t u r Michel Angelos s i ch a b s p i e g e l e . 

A u f N e a p e l u n d a u f d i e n e u e W e l t v o n H e r c u l a n u m u n d P o m p e j i 
war er s c h o n v o n D r e s d e n a u s h i n g e w i e s e n d u r c h d e n A u f t r a g d e m C h u r p r i n z 
Friedrich Christian d u r c h Bianconi B e r i c h t e z u s e n d e n w i e d u r c h d i e e n g e v e r -
w a n d s c h a f t l i c h e V e r b i n d u n g v o n S a c h s e n u n d d e m K ö n i g s h a u s e v o n N e a p e l . 
I m F r ü h j a h r 1 7 5 8 re is t er z u m ers ten M a l e d a h i n u n d b e s u c h t a u c h P a e s t u m . 
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Die italienisch von 1758 — 1 7 6 3 über einzelne Gegenstände der herculanischen 
Al ter thümer geschriebenen Briefe an Bianconi, welche in den Besitz von Ama-
duzzi kamen, sind in Auszügen zuerst 1779 in der Antologia Romana bekannt 
gemacht , von Hassdorf in's Deutsche übersetzt, von Fea berichtigt und be 
reichert worden in der italienischen Ausgabe, durch Fernem danach neu in's 
Deutsche übertragen. E ine zweite Reise nach Neapel ward 1762 in Beglei 
tung des jungen Grafen Heinrich von Brühl ( 1748—1792 ) unternommen und 
an diesen ist das S e n d s c h r e i b e n v o n d e n h e r c u l a n i s c h e n E n t 
d e c k u n g e n gerichtet, welches er im Anschluss daran in seiner Villegiatur zu 
Castel Gandoli'o abfasste und begleitet von mehreren ihm irrthümlich zuge
eigneten Zeichnungen nach An t i ken noch im J . 1762 in Dresden bei G. C. 
Walther erscheinen Hess. Der ausserordentliche Erfolg der Schrift drängte zu 
erneuter Anschauung. Im J . 1764 ward die Reise mit Füessli aus Zürich und 
dem jungen Volkmar,«, aus Hamburg gemacht und diesmal stehen die A u s 
grabungen Und Funde von Pompej i nun ganz im Vordergrunde des Interesses 
der Reisenden, aber das unter Carlo Weber ausgeräumte Theater unter Resina. 
womit die herculanischen Ausgrabungen für lange Zeit ihren Abschluss finden. 
Neue » N a c h r i c h t e n v o n d e n n e u e s t e n h e r c u l a n i s c h e n E n t 
d e c k u n g e n an Heinrich Füessli in Zürich« erschienen bereits 1764. E in he f 
tiges Pasquil l von Oaliani sprach unverholen den Aerger der Ercolanesi aus 
über den Eindringl ing, der auch das Geheimgehaltene gesehen, das Gesehene 
so kühn und zuversichtlich besprach. Noch einmal besucht Winchelmann Neapel 
im Jahre 1767, diesmal aber in erster L in ie gelockt durch die Entdeckungen 
von Hamilton und die von ihm gebildete Vasensammlung, gelockt zugleich durch 
seinen neuen Freund, Baron Riedesel, den Bereiser Siciliens und dessen volle, 
feinsinnige Begeisterung für sicilische Bauwerke und Sammlungen. 

Winckelmanris Reisepläne gingen schon früher über Neapel und Paestum 
hinaus. »Ich muss mir die Zufriedenheit verschaffen, D inge gesehen z u h a b e n , 
die keiner von allen Deutschen sehen w i rd , ich habe dazu erspart und habe 
nichts als einen Pilgerkittel nöthig« sehreibt er nach dem Anbl ick von Paestum. 
Schon im Jahre 1758 wurden Verabredungen mit dem schottischen Zeichner 
Morison getroffen für eine Reise durch Calabrien und Sici l ien; die Berichte von 
Engländern besonders von Robert Mylne über Girgent i , wie die oben be
sprochenen W e r k e über Sicilien regten ihn 1759 bereits an zu den » A n m e r 
k u n g e n ü b e r d i e B a u k u n s t d e r a l t e n T e m p e l z u G i r g e n t i i n 
S i c i l i e n « , worin er den bisherigen gänzlichen Mangel von genauen Studien 
für den dorischen Säulenbau und speciell für die der höchsten Blüthezeit voraus
gehenden Entwick lungss tu fen hervorhebt und dafür in den sicilischen Monu 
menten , wie denen von Paestum zum ersten Male Unterlagen zur Kenntniss 
findet. I m Herbste 1767 sollte die Fahrt nach Sicilien, Riedesefs Spuren fo l 
gend, wirklich vor sich gehen, diesmal aber in erster Linie den Vasensamm
lungen in Katan ia , Taormina , Syrakus, dann aber auch Girgenti gelten, sie 
ward verhindert durch die Nachricht vom Besuche Joseph's I I . in R o m . (Vgl. 
Jusli I I , 1. S. 367 ff., I I , 2. S. 386 f.) D ie trefflichen griechischen Münzen 
Siciliens sind es, die ihm das ihm sonst ferner liegende Münzenstudium be 
sonders nahe brachten und kunstgeschichtlich werthvoll machten. 

»Nichts in der W e l t habe ich so sehnlich gewünscht, als A t h e n zu 
sehen«, so spricht er sich Neujahr 1760 aus und es ward schon eine kleine 
Gesellschaft dafür geworben, für Empfehlungsschreiben gesorgt u . s. w. Im 
J . 1761 eröffnete sich die Aussicht dies in Begleitung und auf Kosten der 
Lady Oxford, der Schwiegertochter des orientkundigen Lord Walpole zu thun; 
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wieder tauchte der P lan auf bei dem Verkehr mit dem abentheuerlichen Lord 
Montague, der nach Aegypten und weiter seine Reise antrat, ja endlich in 
seinen letzten Lebensjahren schwankte die Wage zwischen Griechenland und 
Deutschland, doch der Freund, von Riedesel schiffte sich Ende Mai allein ein 
nach Smyrna (vgl. Just i I I , 1. S. 367, I I , 2. S. 38. 425) . W a s Montfaucon 
als eine Aufgabe für Quirini im J . 1723 (s. oben S. 143 f.) andeutete, die 
Untersuchung von El is , das wird von Winckelmann in den 1767 erschienenen 
Anmerkungen zur Kunstgeschichte am Schlüsse des ersten Theiles als be 
stimmte grosse Aufgabe der Archäologie hingestellt (Donauesch. Ausg . B. V I I I , 
K . 3, § 20) . 

»Ich kann nicht umhin zum Beschlüsse dieses Kapitels ein Verlangen zu eröffnen, 
welches die Erweiterung unserer Kenntnisse in der griechischen Kunst sowohl als in 
der Gelehrsamkeit und in der Geschichte dieser Nation betrifft. Dieses ist eine Heise 
nach Griechenland, nicht an Orte, die von vielen besucht sind, sondern nach Elis, 
wohin noch kein Gelehrter, noch Kunstverständiger hindurchgedrungen ist. Dem ge
lehrten Fourmont selbst ist es nicht gelungen in diese Gegenden zu gehen, wo die 
Statuen aller Helden und berühmten Personen der Griechen aufgestellt waren, denn da 
er sich den Grenzen des alten Elis genähert hatte, wurde er von seinem Hofe zurück
berufen. Diese Reise musste mit eben der Vollmacht, die gedachter Gelehrte von der 
Pforte erhielt, unternommen werden, nämlich an allen Orten graben zu lassen, wie er 
denn die Trümmer der alten Stadt Amyklä im lacedämonischen Gebiete mit fünfzig 
Leuten, welche gruben, durchsuchen liess, wo unter anderem die seltensten und die 
ältesten griechischen Inschriften, die uns bekannt sind, entdecket wurden. Was war 
aber in Absicht der Werke der Kunst das ganze Lacedämonisehe gegen die einzige 
Stadt Pisa in Elis, wo die olympischen Spiele gefeiert wurden? Ich bin versichert, dass 
hier die Ausbeute über alle Vorstellung ergiebig sein und dass durch genaue Unter
suchung dieses Bodens der Kunst ein grosses Licht aufgehen würde.« 

Der geistige Niederschlag dieser Fülle von Eindrücken und Beobachtungen 
und zugleich der Fü l le von Anregungen im Verkehr mit künstlerisch gebildeten, 
in freien Verhältnissen erwachsenen Personen verschiedener Nationen ist 
zunächst gegeben in einzelnen kleinen , zum Thei l iür eine deutsche Zeit 
schrift, die Bibl iothek der scheinen Wissenschaften bestimmten Aufsätzen. 
» E r i n n e r u n g ü b e r d i e B e t r a c h t u n g d e r W e r k e d e r K u n s t « , » V o n 
d e r G r a t i e i n W e r k e n d e r K u n s t « gehören hierher, dann noch aus 1763 
die wieder in Quartformat gedruckte mit zwei Stichen geschmückte (Dresden. 
Walther) A b h a n d l u n g v o n d e r F ä h i g k e i t d e r E m p f i n d u n g d e s 
S c h ö n e n i n d e r K u n s t u n d d e m U n t e r r i c h t e i n d e r s e l b e n , an den 
Freiherrn Friedrich Reinhold von Berg aus L iv land , einen von Winckelmann be 
geistert geliebten Jüng l ing , gerichtet. Es sind dies mitten aus der A n 
schauung heraus niedergeschriebene Bemerkungen kunsterziehlicher Ar t für den 
jungen Reisenden wie für den Künstler selbst, es sind »einzelne Körner aus
gestreut zu einer grösseren Aussaat , wenn sich Müsse und Umstände finden 
werden.« Ueberall handelt es sich um die ganze Kunst , u m die Ant ike gegen
über von Rafael, u m das Verhältniss zu Michel Angelo, Bernini; überall geht 
Winckelmann von dem Gedanken, der Kunstidee aus, vom Verstände, wie er 
sagt, und dem besonderen eigenthümlichen Gedanken in den Werken der Kunst , 
er setzt ihm entgegen das Nachahmen, das Nachmachen, nicht die Nach 
ahmung. Das Zweite ist ihm die Schönheit, die reine und die sinnliche 
Schönheit, in Ruhe und in der Bewegung (Grazie), gegründet auf die Beobach
tung der Natur, bei der Betrachtung der Grazie zugleich auch auf den Nachweis 
der Erziehung und Ueberlegung, die aber zur zweiten Natur werde; das Dritte ist 
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ihm die Beobachtung der Ausarbeitung, der Technik . Zu den ästhetischen Grund 
gedanken, s. oben S. 13. 18, Just i I I , 1. S. 2 7 4 — 2 9 0 . Daneben hatte 
Winckelmann viel gesammelt zu einem Werkchen über die E r g ä n z u n g e n , 
von der R e s t a u r a t i o n der A n t i k e n und immer mit dem praktischen Zweck 
den R o m besuchenden Kunstl iebhabern und Künst lern zu dienen; die Schrift 
ward druckfertig Ende 1756, ward umgeschmolzen und dann zu einem Thei l 
in das Hauptwerk der Kunstgeschichte aufgenommen. (Justi I I , 1. S. 71 ff.) 

I n dem ersten Winter (1755/56) des römischen Aufenthaltes fällt bereits 
der Gedanke zu » d e m V e r s u c h d e r H i s t o r i e d e r K u n s t « , zur » G e 
s c h i c h t e d e r K u n s t « , ja wird dem Buchhändler in Dresden mitgetheilt. W. 
macht sieh sofort an die neue Lektüre der dafür wichtigen griechischen Autoren, 
immer mehr laufen die al lgemeinen, grundlegenden Betrachtungen über Kunst 
als Fäden zusammen zu dem grossen, einfachen Gewebe des allgemeinen 
Theiles, der bereits 1757 fertig is t ; 1758 wird ein Thei l des Manuscriptes nach 
Dresden gesandt und eine Auswah l von Denkmälern zum Stechen als Vignetten 
für das W e r k getroffen. Ihm schwebt es vor ein W e r k in deutscher Sprache 
zu schreiben, »desgleichen in deutscher Sprache noch niemals an's Licht ge 
treten ist«; »man soll lernen, wie man würdig seiner und der Nachwelt 
denken soll.« Verhandlungen mit den Buchhändlern in Dresden, Leipzig, 
Zürich gehen h in und her. Inzwischen hat Winckelmann die N o t w e n d i g k e i t 
einer neuen, reicheren Bearbeitung erkannt und sofort macht er sich 1758 
daran und mit Ende des Jahres 1761 wird diese neue Form des Werkes nach 
Deutschland gesandt. So kam endlich unter grossen auch durch die Kr iegs 
ereignisse hervorgerufenen Verzögerungen 1764 in Dresden die » G e s c h i c h t e 
d e r K u n s t d e s A l t e r t h u m s « in Quartformat und grossem trefflichen 
Druck heraus. Sie ist dem Kurfürst Friedrich Christian dedicirt, der ein Gönner 
Winckelmann's, kaum zur Regierung gelangt starb. So allgemeines Aufsehen 
das W e r k erregt, sind doch die zwölfhundert Exemplare lange nicht verkauft 
worden, noch 1824 hat der Verleger solche auf Lager. 

Aber schon, wie das W e r k erscheint, denkt Winckelmann an eine neue 
Bearbeitung. E ine französische Uebersetzung von Professor Sellins gemacht, 
erschien unter Caylus besonderem Interesse 1766 in Paris bei Saillant und gleich
zeitig in Amsterdam und gab dadurch dem W e r k e eine ganz ungeahnte rasche 
Verbreitung ausserhalb Deutschland. Ihre vielfachen Ungenauigkeiten reizten 
Winckelmann noch mehr zur baldigen Veröffentlichung der Ergänzungen und 
so erschienen bereits 1767 die A n m e r k u n g e n ü b e r d i e G e s c h i c h t e 
d e r K u n s t d e s A l t e r t h u m s , 2 Thle . Dresden, Walther in gleichem Format 
aber engerem Drucke als die Geschichte, dedicirt an Muzel Stosch. I n der 
sehr ausgedehnten Vorrede spricht sieh Winckelmann eingehend über den 
W e g seiner Studien in R o m und seine Auffassungsweise des Kunststudiums 
aus. »D ie Gelehrsamkeit soll in Abhandlungen über die Kuns t der geringste 
The i l sein, wie denn dieselbe, wo sie nichts wesentliches lehret, vor nichts zu 
achten ist.« » A u c h in diesem Studio wird man sich nicht in Kleinigkeiten 
verlieren, wenn die Alterthümer betrachtet werden als W e r k e von Menschen 
gemacht, die höher und männlicher dachten als wir und diese Einsicht kann 
uns bei Untersuchung dieser W e r k e über uns erheben. E ine denkende Seele 
kann am Strande des weiten Meeres sich nicht mit niedrigen Ideen beschäftigen; 
der unermessliche Blick erweitert auch die Schranken des Geistes, welcher sich 
anfänglich zu verlieren scheint, aber grösser wiederum in uns zurückkommt.« 

Gleichzeitig wird aber von Winckelmann der wesentliche Inhalt der so be
reicherten Kunstgeschichte für italienische Leser bearbeitet im T r a t t a t o p r e -
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l i m i n a r e d e l d i s e g n o e d e l l e b e l l e z z e , als b e s o n d e r e E i n l e i t u n g z u 
d e n M o n u m e n t i i n e d i t i . 

S c h o n aber trägt s ieb der V e r f a s s e r m i t e iner v ö l l i g n e u e n B e a r b e i t u n g d e s 
H a u p t w e r k e s ; es so l l , da i n d e u t s c h e r S p r a c h e es b u c h h ä n d l e r i s c h n i c h t z u l ä s s i g 
i s t , n u n v o n i h m se lbs t o d e r d o c h u n t e r s e i n e r A u f s i c h t f r a n z ö s i s c h h e r a u s 
g e g e b e n w e r d e n u n d z w a r i n B e r l i n . E b e n s o b e r e i t e t s e in F r e u n d Füessly e ine 
e n g l i s c h e U e b e r s e t z u n g v o r . U n d so l ag i m F e b r u a r 1 7 0 8 d ie n e u e B e a r b e i 
t u n g w i e d e r v o r i h m u n d d ie R e i s e n a c h B e r l i n s o l l t e v o r z ü g l i c h i m In teresse 
der f r a n z ö s i s c h e n B e a r b e i t u n g d u r c h d e n A k a d e m i k e r Toussaint u n t e r n o m m e n 
w e r d e n . D i e s e l e t z t e B e a r b e i t u n g e r s c h i e n 1 7 7 6 in W i e n a u f K o s t e n der 
W i e n e r A k a d e m i e der K ü n s t e , d u r c h Justus Riedel w e n i g g e n a u ge le i te t . 

S o i s t i n de r T h a t Winckelmann s r ö m i s c h e s L e b e n n i c h t s a n d e r e s a ls e i n 
F o r t a r b e i t e n a n der K u n s t g e s c h i c h t e , a ls de r cen t ra l en F o r m s e i n e r K u n s t -
e r k e n n t n i s s {Justi I I , 2 . S . 4 1 6 , v g l . ü b e r h a u p t I I , 2 . S . 9 7 — 2 2 9 . 2 8 0 ff. 
3 7 0 ff. 4 1 2 ff.). U n d Goethe s p r i c h t d e n G e s a m m t e i n d r u c k d i e s e s S c h a f f e n s 
t re f fend a u s : » U n d so i s t a l l e s w a s er u n s h i n t e r l a s s e n a ls e in L e b e n d i g e s 
f ü r d i e L e b e n d i g e n n i c h t f ü r d i e i n B u c h s t a b e n T o d t e n g e s c h r i e b e n . S e i n e 
W e r k e v e r b u n d e n m i t s e i n e n B r i e f e n s i n d e in L e b e n s e l b s t . « 

Z u d e r V e r b i n d u n g v o n S y s t e m u n d G e s c h i c h t e u n d z u r G l i e d e r u n g i m 
W e r k s . o b e n S . 4 8 . 5 3 . 6 1 . 6 5 . 

» D i e K u n s t d e r G r i e c h e n i s t d i e v o r n e h m s t e A b s i c h t d i eser G e s c h i c h t e : 
n i c h t b l o s K e n n t n i s s e z u m W i s s e n , s o n d e r n a u c h L e h r e n z u m A u s ü b e n w e r d e n 
d a r i n v o r g e t r a g e n . « » M u t h m a s s u n g e n aber s o l c h e , d i e s i c h w e n i g s t e n s d u r c h 
e i n e n F a d e n a n e t w a s F e s t e m h a l t e n , s i n d a u s e i n e r S c h r i f t d i eser A r t e b e n s o 
w e n i g a l s d i e H y p o t h e s i s aus de r N a t u r l e h r e z u v e r b a n n e n , s ie s i n d w i e d a s 
G e r ü s t e z u e i n e m G e b ä u d e , j a s ie w e r d e n u n e n t b e h r l i c h , w e n n m a n be i d e m 
M a n g e l der K e n n t n i s s e v o n der K u n s t de r A l t e n n i c h t g rosse S p r ü n g e ü b e r 
v i e l leere P l ä t z e m a c h e n w i l l . « 

C h a r a k t e r i s t i s c h f ü r d ie g a n z e , n a h e z u c o n s t r u i r e n d e u n d d o c h a u f l e b e n 
d i g e A n s c h a u u n g d e s E i n z e l n e n g e g r ü n d e t e M e t h o d e Winckelmann's u n d f ü r d i e 
E r k e n n t n i s s der c e n t r a l e n S t e l l u n g G r i e c h e n l a n d s ist se ine E i n t h e i l u n g i n z w e i 
T h e i l e , w o n a c h der e r s t en d ie U n t e r s u c h u n g der K u n s t n a c h d e m W e s e n 
d e r s e l b e n e n t h ä l t u n d dies fü r A e g y p t e r , P h ö n i c i e r , P e r s e r , E t r u s k e r , G r i e c h e n 
u n d R ö m e r d u r c h i ü h r t , der z w e i t e n a c h d e n ä u s s e r e n U m s t ä n d e n der Z e i t 
u n t e r d e n G r i e c h e n d i e G e s c h i c h t e der K u n s t b e t r a c h t e t . I n j e n e m T h e i l e 
w e r d e n d ie e i n z e l n e n V ö l k e r u n d d e r e n S t i l e w i e n o t h w e n d i g e P o s i t i o n e n g l e i c h s a m 
be t rach te t , i n d i e s e m f ü r d i e G r i e c h e n G e s c h i c h t e i m e n g e r e n S i n n e g e g e b e n , 
aber a u c h k e i n e G e s c h i c h t e der K ü n s t l e r , s o n d e r n der K u n s t u n d K u n s t s c h u l e n ; 
a u c h h i e r tr i t t a l s o d a s B i o g r a p h i s c h e u n d p e r s ö n l i c h C h a r a k t e r i s t i s c h e g a n z 
z u r ü c k . 

D i e P l a s t i k i s t f ü r Winckelmann der M i t t e l p u n k t s e i n e s I n t e r e s s e s , d i e 
K u n s t d e s A u g e s ist i h m d i e K u n s t der o r g a n i s c h e n , p l a s t i s c h e n F o r m e n . 
Z u r ü c k t r i t t d a g e g e n d ie F a r b e , z u r ü c k d i e K u n s t , d i e d ie starre M a s s e m i t 
m a t h e m a t i s c h e n F o r m e n g l i eder t , m i t o r g a n i s c h e n be leb t , d i e A r c h i t e k t u r . D i e 
L e t z t e r e i s t i n de r K u n s t g e s c h i c h t e se lbs t gar n i c h t b e h a n d e l t , w o h l a b e r i n 
den » A n m e r k u n g e n ü b e r d i e B a u k u n s t d e r A l t e n « d i e i m J . 1 7 6 1 i n 
D r e s d e n in Q u a r t e r s c h i e n e n . Winckelmann w a r v o m A n b l i c k de r T e m p e l 
z u P a e s t u m a u f d a s L e b h a f t e s t e e r g r i f f e n , h i e r i m D o r i s m u s f a n d er d ie S c h ö n 
he i t , d i e a u s E i n f a l t u n d Z i e r d e h e r v o r g e h t ; v o n h i e r a u s b e k ä m p f t er Vitruv 
als L e h r m e i s t e r de r A r c h i t e k t u r , v o n h i e r a u s ve r f o lg t er d a s F o r t s c h r e i t e n d e r 
V e r z i e r u n g a l s V e r f a l l . D a b e i w i r k t Winckelmann a u c h h i e r n o c h m e h r d u r c h 
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e i g e n e B e o b a c h t u n g e n w i e d u r c h g l ü c k l i c h e p h i l o l o g i s c h e A u s l e g u n g der S c h r i f t 
s t e l l e n . E i n e z w e i t e A u s g a b e der A n m e r k u n g e n w a r d v o n i h m v o r b e r e i t e t . 

W a s Winckelmann, w i e o b e n S . 1 9 8 ber i ch te t i s t , be re i t s i n der e r s t e n 
S c h r i f t i n D r e s d e n a ls w i c h t i g e A u f g a b e b e z e i c h n e t h a t t e , e i n e K u n s t s y m b o l i k 
o d e r I c o n o l o g i e , d i e se v e r ö f f e n t l i c h t er A n f a n g 1 7 6 6 a l s » V e r s u c h e i n e r 
A l l e g o r i e b e s o n d e r s f ü r d i e K u n s t « u n d w i d m e t s i e d e r G ö t t i n g e r G e 
s e l l s c h a f t d e r W i s s e n s c h a f t e n . N e u m i t Z u s ä t z e n b e r e i c h e r t u n d v o n D r u c k 
f e h l e r n g e r e i n i g t ist d i e S c h r i f t v o n D r . Alb. Dressel 1 8 6 7 a u s Winckelmann's 
H a n d e x e m p l a r h e r a u s g e g e b e n . E s ist n i c h t e i n e a b g e r u n d e t e A b h a n d l u n g ü b e r 
d i e G r u n d b e g r i f f e v o n A l l e g o r i e , S y m b o l i k , S i n n b i l d , G l e i e h n i s s , A t t r i b u t , s o n 
d e r n e i n L e h r b u c h der » K ü n s t l e r s p r a c h e « , z u m T h e i l i n a l p h a b e t i s c h e r F o r m 
g e o r d n e t , e i n m ü h s a m e s W e r k , aber s e i n e » b e s t e A r b e i t « so m e i n t e r . E i n 
f a c h h e i t , D e u t l i c h k e i t , L i e b l i c h k e i t s i n d f ü r i h n G r u n d f o r d e r u n g e n f ü r e i n e 
g u t e A l l e g o r i e u n d er t r i t t d a m i t d e m g a n z e n W u s t g e h e i m n i s s v o l l e r , ü b e r -
f ü l l t e r , u n v e r s t ä n d l i c h e r B i l d e r de r b i s h e r i g e n I k o n o l o g i e e n (s. o b e n S . 1 0 7 ) 
e n t g e g e n . W e n n i r g e n d in e i n e r S c h r i f t Winckelmann's tr i t t h i e r d a s M i s s l i c h e 
der V e r e i n i g u n g e i n e s p r a k t i s c h e n Z i e l e s , de r L e i t u n g d e s m o d e r n e n K ü n s t l e r s 
u n d d e r g e l e h r t e n u n d r e i n h i s t o r i s c h e n B e h a n d l u n g , E r k e n n t n i s s a n t i k e r K u n s t 
s y m b o l i k z u T a g e . A b e r a u c h h i e r w e i s t er i m m e r n e u a u f d i e B e n u t z u n g a l ter 
n u r b e i l ä u f i g v o n d e n G e l e h r t e n b e a c h t e t e r D e n k m ä l e r s e l b s t , er e r w a r t e t m i t 
H e c h t v o n n e u e n E n t d e c k u n g e n d e r s e l b e n n e u e B e r e i c h e r u n g d ieser K u n s t 
s p r a c h e . 

U n d Winckelmann w a r e b e n i m B e g r i f f e i n e i n e r g r o s s e n P u b l i k a t i o n s o l c h e 
n e u e g e f u n d e n e o d e r u n b e a c h t e t g e b l i e b e n e a l te D e n k m ä l e r s e i n e n Z e i t g e n o s s e n 
z u b i e t e n , d a r i n a l s o i n v o l l e n W e t t k a m p f m i t d e n b i s h e r i g e n g r o s s e n L e i s t u n g e n 
d e r A r c h ä o l o g i e , b e s o n d e r s m i t d e m g l e i c h z e i t i g e n L e b e n s w e r k v o n Caylus z u 
t r e t en . I n der V o r r e d e z u r G e s c h i c h t e de r K u n s t , a l so E n d e 1 7 6 3 k ü n d i g t er 
d a s W e r k a n , w e l c h e s » i n w e l s c h e r S p r a c h e a u f m e i n e e i g e n e n K o s t e n g e d r u c k t , 
a u f R e g a l f o l i o i m k ü n f t i g e n F r ü h l i n g e z u R o m e r s c h e i n e n w i r d . E s ist d a s 
s e l b e e i n e E r l ä u t e r u n g n i e m a l s b e k a n n t g e m a c h t e r D e n k m a l e d e s A l t e r t h u m s 
v o n a l l e r A r t , s o n d e r l i c h e r h o b e n e r A r b e i t e n in M a r m o r , u n t e r w e l c h e n sehr 
v i e l e s c h w e r z u e r k l ä r e n w a r e n , a n d e r e s i n d v o n e r f a h r e n e n A l t e r t h u m s v e r -
s t ä n d i g e n t h e i l s f ü r u n a u f l ö s l i c h e R ä t h s e l a u f g e g e b e n t h e i l s v ö l l i g i r r i g e r 
k l ä r t w o r d e n . D u r c h d i e s e D e n k m a l e w i r d d a s R e i c h der K u n s t m e h r a l s 
b i s h e r g e s c h e h e n , e r w e i t e r t . « D a s W e r k war a u f 2 0 0 K u p f e r t a f e l n b e r e c h n e t 
u n d v o n Casanova w u r d e n d i e Z e i c h n u n g e n a n g e f e r t i g t . I n der V o r r e d e z u den 
A n m e r k u n g e n d e r K u n s t g e s c h i c h t e 1 7 6 6 w a r d d a s W e r k n u n u m z e h n T a f e l n 
v e r m e h r t , s o w i e u m d ie e i n l e i t e n d e A b h a n d l u n g der K u n s t d e r Z e i c h n u n g m i t 
B e s t i m m t h e i t f ü r O s t e r n 17 6 7 a n g e k ü n d i g t . U n d so e r s c h e i n e n a u c h m i t 2 1 6 
T a f e l n s c h l i e s s l i c h d ie M o n u m e n t i i n e d i t i i m F r ü h j a h r 1 7 6 7 , e in W e r k 
das a l s V e r m ä c h t n i s » a u f a l l e Z e i t e n ü b e r g e h e n w i r d . » U n d er s c h r e i b t es n ich t 
a l l e i n , er b e s o r g t es , u n t e r n i m m t es u n d l e i s te t a l s e i n a r m e r P r i v a t m a n n d a s , 
w a s e i n e m w o h l g e g r ü n d e t e n V e r l e g e r , w a s a k a d e m i s c h e n K r ä f t e n E h r e m a c h e n 
w ü r d e « ( G ö t h e ) . 

D i e g a n z e H ä l f t e der b e h a n d e l t e n D e n k m ä l e r s i n d R e l i e f s ( 1 1 2 ) u n d unter 
i h n e n ü b e r w i e g e n d S a r k o p h a g r e l i e f s ; e i n e n z w e i t e n g r ö s s e r e n B e s t a n d t h e i l b i l d e n 
d i e g e s c h n i t t e n e n S t e i n e , e i n e k l e i n e E l i t e d e r v o n Winckelmann b e s o n d e r s h o c h -
g e h a l t e n e n K ö p f e s ch l i e s s t s i c h d a r a n u n d e n d l i c h ist k e i n e a n d e r e G a t t u n g 
v o n D e n k m ä l e r n m i t A u s n a h m e e t w a v o n G l ä s e r n u n d E l f e n b e i n g e g e n s t ä n d e n 
a u s g e s c h l o s s e n . U e b e r w i e g e n d ist d i e A u s w a h l d e m B e s i t z e se ines G ö n n e r s Fran
cesco Albani, d e m d a s W e r k a u c h g e w i d m e t i s t , e n t n o m m e n . D i e s e B e v o r -
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z u g u n g d e s R e l i e f s u n d e iner v o n e i n e m k ü n s t l e r i s c h e n I n t e r e s s e g e b i l d e t e n 
S a m m l u n g g a b d i e s e m W e r k e e i n e n g e m e i n s a m e n C h a r a k t e r u n d s i cher te de r 
h i e r z u e r s t d u r c h g e f ü h r t e n M e t h o d e der I n t e r p r e t a t i o n i h r e d u r c h s c h l a g e n d e 
W i r k u n g . U m d i e s e i s t es Winckelmann v o r a l l e m d a b e i z u t h u n g e w e s e n u n d 
er e r s c h e i n t g e r a d e d a d u r c h u n s h i e r w i e d e r a l s e i n n e u e r , a l s e i n w a h r h a f t 
E p o c h e m a c h e n d e r ; w i e er anderer se i t s d e n r e i n k ü n s t l e r i s c h e n G e s i c h t s p u n k t 
i m T r a t t a t o p r e l i m i n a r e n o c h e i n m a l u m f a s s e n d d a r g e l e g t . 

» D e r H a u p t p u n k t indessen, von welchem ich meinen Lese rn Rechenschaf t ablegen 
zu müssen g laube, ist die Methode , die ich bei der E r k l ä r u n g der aufgestel lten D e n k 
male be fo lg t habe. I ch hatte dabei zwei Grundsätze vor A u g e n : erstens n a h m ich nicht 
an, dass die A l t e n in ihren K u n s t w e r k e n blos leere Phantas ieen , sondern v ie lmehr lauter 
Gegenstände aus der M y t h o l o g i e vorgestellet haben, zweitens dass ich aus d iesem G r u n d e 
die W e r k e selbst auf die Götterlehre u n d Fabelgeschichte bezog u n d A c h t u n g gab, auf 
welchen T h e i l derselben die hier aufgeführten besonders gehen.« 

Winckelmann e r l ä u t e r t u n d l i m i t i r t d i e s e H a u p t s ä t z e so for t i n g a n z w o h l 
b e d a c h t e r W e i s e , w i e s i e w e s e n t l i c h n o c h h e u t e g ü l t i g s i n d ; er h a t ü b r i g e n s 
n e b e n d e n D a r s t e l l u n g e n m y t h o l o g i s c h e n I n h a l t e s a u c h e i n e n d r i t t e n T h e i l de r 
g r i e c h i s c h e n u n d r ö m i s c h e n G e s c h i c h t e , e i n e n v i e r ten der D a r s t e l l u n g der S i t t en , 
G e b r ä u c h e u n d K ü n s t e der A l t e n g e w i d m e t . 

D i e M ä n g e l d e s W e r k e s e n t w i c k e l t a u s den g l e i c h z e i t i g e n R e c e n s i o n e n u n d 
v o m S t a n d p u n k t h e u t i g e r A n f o r d e r u n g e i n g e h e n d Justi I I , 2 . S . 3 5 6 ff . N o c h 
s i n d d ie M o n u m e n t i i n e d i t i n i c h t e r s c h i e n e n , so w i r d der G e d a n k e e i n e r n e u e n 
S a m m l u n g b e r e i t s l e b h a f t e rgr i f fen u n d i m J a h r e 1 7 6 7 u n d 1 7 6 8 e i f r igs t e i n e 
n e u e A u s w a h l a u s e r l e s e n e r W e r k e i n R o m w i e i n N e a p e l ge t ro f fen , j a de r b e 
t e n d e K n a b e v o n S a n s s o u c i , d i e A m a z o n e n v a s e ( r icht iger w o h l der A m a z o n e n 
s a r k o p h a g ) i n W i e n , S c h a l e n a u s G i r g e n t i h e r e i n g e z o g e n u n d d e r K u p f e r 
s techer Mogatti h a t bere i t s Z e i c h n u n g e n e r h a l t e n . 

E s w a r n i c h t Winckelmann s A b s i c h t g e w e s e n , a l s er d i e R e i s e nach R o m 
an t ra t , R o m f o r t a n z u m s t ä n d i g e n A u f e n t h a l t s o r t e z u m a c h e n , v i e l m e h r l a g es 
i m P l a n e d e s k u r s ä c h s i s c h e n H o f e s i h m d a n n e i n e S t e l l u n g in D r e s d e n a ls A u f 
seher d e r A n t i k e n z u g e b e n . B a l d n a c h Wincke/mann's A b r e i s e b r a c h d e r s i e b e n 
j ä h r i g e K r i e g a u s u n d S a c h s e n , b e s o n d e r s a u c h D r e s d e n s e l b s t m i t s e i n e n A n t i k e n 
m u s s t e d a r u n t e r u n s ä g l i c h l e i d e n . S o k o n n t e Winckelmann s c h o n z u f r i e d e n se in , 
dass i h m se in J a h r g e h a l t v o n z w e i h u n d e r t T h a l e r n , später d ie H ä l f t e n a c h d e n 
zuers t i n A u s s i c h t g e n o m m e n e n z w e i J a h r e n f o r t g e z a h l t w u r d e . E n d e 1 7 6 3 
starb s c h o n n a c h w e n i g M o n a t e n e i n e r t r e f f l i c h b e g o n n e n e n R e g i e r u n g der K u r 
p r i n z F r i e d r i c h C h r i s t i a n u n d so b i l d e t d a s J a h r 1 7 6 4 a u c h d a r i n f ü r Winckel
mann s V e r h ä l t n i s s z u S a c h s e n e i n e n A b s c h l u s s . G l e i c h z e i t i g w a r e n d ie F ä d e n 
z u s e i n e m V a t e r l a n d e P r e u s s e n , d e m er e in s t u n m u t h v o l l d e n R ü c k e n g e k e h r t , 
v i e l f ach a n g e k n ü p f t u n d 1 7 6 5 e r g i n g der R u f a n Winckelmann v o n B e r l i n z u r 
U e b e r n a h m e der S t e l l e d e s k . B i b l i o t h e k a r s u n d er n a h m i h n a n , aber d i e E r 
k l ä r u n g d e s K ö n i g s » f ü r e i n e n D e u t s c h e n s i n d t a u s e n d T h a l e r g e n u g « b r a c h t e 
die g a n z e A n g e l e g e n h e i t z u E n d e . Winckelmann w a r d es k l a r , d a s s B a n d e der 
ede ls ten F r e u n d s c h a f t u n d D a n k b a r k e i t i h n a n R o m u n d b e s o n d e r s a n C a r d i n a l 
Allani f e s s e l t e n ; d a s s er n u r h ier g a n z u n a b h ä n g i g se in k ö n n e , das s R o m u n d 
die W e l t d e r D e n k m a l e , d i e N ä h e der g r o s s e n , n e u e n F u n d s t ä t t e n d e r K u n s t 
A m f ü r s e i n e S t u d i e n u n d n e u e n P l ä n e u n e n t b e h r l i c h w a r e n . 

A b e r d i e H e i m a t h u n d d ie F r e u n d e w i e d e r z u s e h e n , a l s der g e r e i f t e , h o c h 
a n e r k a n n t e M a n n d i e S tä t t en se iner J u g e n d u n d se ine r N i e d r i g k e i t w i e d e r z u b e 
l e b e n , d i e n e u e f r a n z ö s i s c h e A u s g a b e se ine r G e s c h i c h t e i n B e r l i n z u b e t r e i b e n , 
end l i ch R u h e z u g e w i n n e n f ü r k u r z e Z e i t , d a s s te iger t s i ch i n Winckelmann 
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z u r S e h n s u c h t , w i r d z u m f e s t e n E n t s c h l u s s . A m 1 0 . A p r i l 1 7 6 8 v e r l ä s s t er 
R o m , b e g l e i t e t v o n Cavaeeppi. S c h o n der E i n t r i t t i n d ie T i r o l e r B e r g e , d i e 
i h n a u f d e r R e i s e n a c h R o m b e g e i s t e r t , w i r k t a u f i h n a u f d a s S t ä r k s t e n i e d e r 
d r ü c k e n d . V e r g e b l i c h s t reb t er i n A u g s b u r g , M ü n c h e n , W i e n e i n e t ie fe M e 
l a n c h o l i e z u b e m e i s t e r n , d i e i h n w i e m i t m a g i s c h e n B a n d e n n a c h I t a l i e n z i e h t . 
O h n e s e i n e n R e i s e g e f ä h r t e n k e h r t er n a c h d e m S ü d e n u m , e r r e i c h t z u n ä c h s t T r i e s t . 
N a c h m e h r t ä g i g e m A u f e n t h a l t w i r d er i m G a s t h o f e , i n s e i n e m Z i m m e r a m 
S c h r e i b t i s c h , a u f d e m er s e i n e l i t e r a r i s c h e n A n o r d n u n g e n ü b e r d i e n e u e A u s 
g a b e d e r K u n s t g e s c h i c h t e v e r z e i c h n e t , v o n Arcangeli, m i t d e m er z u f ä l l i g d o r t 
B e k a n n t s c h a f t g e m a c h t , ü b e r f a l l e n , g e w ü r g t u n d m i t d e m M e s s e r d u r c h b o h r t . 
Winclielmann's T o d e s t a g ist d e r 8 . J u n i 1 7 6 8 . » U n d i n d i e s e m S i n n e d ü r f e n 
w i r i h n w o h l g l ü c k l i c h p r e i s e n , das s er v o n d e m G i p f e l d e s m e n s c h l i c h e n 
D a s e i n s z u d e n - S e e l i g e n e m p o r g e s t i e g e n , das s e i n k u r z e r S c h r e c k e n , e in s c h n e l l e r 
S c h m e r z i h n v o n d e n L e b e n d i g e n h i n w e g g e n o m m e n . D i e G e b r e c h e n des A l t e r s , 
d i e A b n a h m e d e r G e i s t e s k r ä f t e h a t er n i c h t e m p f u n d e n , — er h a t a l s M a n n 
g e l e b t u n d i s t a l s e i n v o l l s t ä n d i g e r M a n n v o n h i n n e n g e g a n g e n . N u n g e n i e s s t 
er i m A n d e n k e n der N a c h w e l t d e n V o r t h e i l , a l s e i n e w i g T ü c h t i g e r u n d 
K r ä i t i g e r z u e r s c h e i n e n , d e n n i n der G e s t a l t , w i e de r M e n s c h d ie E r d e v e r 
l ä ss t , w a n d e l t er u n t e r d e n S c h a t t e n u n d so b l e i b t u n s A c h i l l a l s e w i g s t r e 
b e n d e r J ü n g l i n g g e g e n w ä r t i g . D a s s Winckelmann f r ü h g e s t o r b e n k o m m t a u c h 
u n s z u G u t e . V o n s e i n e m G r a b e h e r s t ä r k t u n s de r A n h a u c h s e i n e r K r a i t 
u n d e r r e g t i n u n s d e n l e b h a f t e s t e n D r a n g , d a s w a s er b e g o n n e n , m i t E i f e r u n d 
L i e b e f o r t u n d i m m e r f o r t z u s e t z e n . « [Goethe, W i n c k e l m a n n u n d s e i n J a h r h u n 
der t S . 4 3 9 f .) 


