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M A X K U N Z E 

Z U M W I R K E N D E R W I N C K E L M A N N - G E S E L L S C H A F T 
U N D D E S W I N C K E L M A N N - M U S E U M S 

it d e m Jahre 1979 begannen in Stendal umfangreiche Sanierungs- und 
- * » V J L Rekonstrukt ionsarbei ten an d e m ehemaligen Geburtshaus J o h a n n 
J o a c h i m Wincke lmanns . E t w a drei Jahre werden vergehen müssen, ehe 
dieses Fachwerkhaus wieder der ö f f end ichke i t zugängl ich sein wird , dann 
aber auf großzüg igen Ausstel lungsf lächen in drei Etagen seine Tätigkeit ver
stärkt fortsetzen kann. D i e ständige Auss te l lung wird Wincke lmann als 
Begründer der Ar chäo log i e und modernen Kunstwissenschaft in seinem 
W e r k u n d in der W i r k u n g seiner Ideen vorstel len, in den weiteren zwei 
Geschossen werden Ausste l lungsräume für thematische Sonderausstellun-



gen zur V e r f ü g u n g stehen, dazu Ausste l lungs - u n d Studienkabinette, 

die Wissenschaft lern u n d Küns t l e rn d ie Mögl ichke i t eigener Arbe i t ge

ben werden. 
Innerha lb des dichten Museumsnetzes der D D R entstand erst 1955 i m 

R a h m e n des Nat iona len A u f b a u w e r k e s zunächst ein kleinerer Memorial te i l 
i m ehemal igen Geburtshaus . D e r W u n s c h mancher Wincke lmann -Freunde 
w u r d e damit erstmalig Realität. Hunder t Jahre z u v o r errichtete die Stenda
ler Bürgerschaft i m Z e n t r u m der Stadt ihrem großen Sohn ein D e n k m a l , ein 
W e r k des Berl iner Klassiz isten L u d w i g W i c h m a n n , u n d leitete damit die l o 
kale Wincke lmann -P f l ege e i n : in der Folgezeit hielten einige progressive 
Bürger der Stadt durch V o r t r ä g e u n d kleinere Auss te l lungen jeweils z u m 
9. D e z e m b e r , dem Geburts tag W i n c k e l m a n n s , sein A n d e n k e n wach. I n 
R o m , Triest u n d Berl in sowie zahlreichen archäologischen Instituten an den 
Univers i tä ten war der Geburts tag W i n c k e l m a n n s seit der Mitte des 19. J ahr 
hunderts längst A n l a ß z u Vor t rägen u n d wissenschaftl ichen Schriften, die 
seinen N a m e n trugen, gewesen, wobe i die sich rasch entwickelnde Fach

wissenschaft n u r al lzuoft ihren Begründer vergaß. 
I n Stendal selbst verdankte die Wincke lmann -P f l ege ihren A u f s c h w u n g 

e inem i n Stendal ansässigen Augenarz t , Heinr ich Segelken, der über viele 
J a h r e Wincke lmann iana sammelte. N a c h seinem T o d e erwarb 1940 die 
Stadt Stendal seine S a m m l u n g v o n Erstausgaben, A u t o g r a p h e n u n d H a n d 
schriften, z u deren V e r w a l t u n g n o c h i m gleichen J ahr die neugegründete 
Wincke lmann-Gese l l scha f t eingesetzt wurde . D i e in jener dunk len E p o c h e 
deutscher Geschichte durch progress ive Vertreter des deutschen Bürger
tums gegründete Gesel lschaft wurde nach dem zweiten We l tk r i eg A u s 
gangspunk t einer akt iven Wincke lmann -P f l ege . 

Seit den fün fz iger Jahren erschienen immerh in jährlich Publ ikat ionen zur 
W i n c k e l m a n n - F o r s c h u n g i n K o o p e r a t i o n m i t d e m Akademie -Ver l ag . U n d 
aus dem kle inen Memoria l te i l i m Geburtshaus entwickelten sich unter den 
Bed ingungen sozialistischer Erbepf lege ein aktives Spezia lmuseum und ein 
bemerkenswerter K o o r d i n a t i o n s p u n k t für die Wincke lmann -Forschung . 
D a ß dies mög l i ch wurde , i s t auch dem steten Z u s a m m e n w i r k e n des Museums 
m i t der Wincke lmann-Gese l l scha f t z u verdanken. A u s dem lokalen Vere in 
v o n W i n c k e l m a n n - F r e u n d e n hatte sich in den siebziger Jahren schließlich 
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eine Vere in igung v o n Wissenschaft lern, Künst lern u n d Kunst f reunden , A l 
tertumsfreunden und A r c h ä o l o g e n aus vielen Ländern Europas und aus 
Übersee entwickel t , d ie heute mehr als 500 Mitgl ieder zusammenführ t . Seit 
vielen Jahren finden jährlich zwe i interdisziplinäre populärwissenschaft l iche 
K o l l o q u i e n statt, z u d e m die traditionelle Jahreshauptversammlung sowie 
kulturgeschichtl iche Reisen durch B ö h m e n und Mähren. D i e T h e m e n der 
K o l l o q u i e n , w ie Antikere^eption - deutsche Klassik - sozialistische Gegenwart, 
'Probleme des antiken Realismus, Mittelalterliche Architektur in Thüringen ver 
deutlicht das bewußt weit verstandene Spektrum kultureller Akt i v i tä ten . 
Wincke lmann-P f lege heute bedeutet aktives W i r k e n u m die Ersch l i eßung 
u n d Popular is ierung des kulturel len Erbes schlechthin und eine Pflege jener 
Wissensgebiete, für die W i n c k e l m a n n mit se inem W i r k e n wesentl iche I m 
pulse gab. 

Bei diesen Veransta l tungsfo lgen hat sich auch das Z u s a m m e n w i r k e n m i t 
dem M u s e u m u n d seinen Ausste l lungen als fruchtbar erwiesen. Seit A n f a n g 
der siebziger Jahre veranstaltete das M u s e u m jährlich sieben Sonderaus
stellungen, in deren thematischem Mi t te lpunkt drei große E p o c h e n stehen: 
die antiken K u l t u r e n (Koptische Kunst, Babylonische Kunst, Antike Kunstwerke 
usw.) , die K u n s t des 18. und 19. Jahrhunderts {Berliner Porzellan, Italia-
Germania - Deutsche Klassisysten und "Romantiker in Italien, eine Ausste l lung , 
die anschließend auch in 'Vened ig gezeigt wurde ) u n d die K u n s t der G e g e n 
wart . Auss te l lungen dieser A r t waren denn auch zugleich T h e m e n für die i n 
Stendal durchgeführten K o l l o q u i e n , wie z u A d a m Friedrich Oeser u n d 
Christian D a n i e l R a u c h ; die wissenschaftl ichen Ergebnisse dieser V e r a n 
staltungen fanden in der v o n der Gesel lschaft selbst besorgten Schriften
reihe Beiträge der Winckelmann-Gesellscbaft ihren Niederschlag. 

Besondere Au fmerksamke i t galt zwei fe l los d e m Kunstschaf fen unserer 
Repub l i k ; in fast v ierzig Ausste l lungen zur Kunstszene der D D R haben sich 
zahlreiche Küns t le r beteiligt. W a r der zentrale P u n k t Wincke lmannscher 
Ästhet ik u n d kritischer Auseinandersetzung die plastische F o r m gewesen, 
so resultierte daraus eine gewisse Vor l i ebe für das bi ldhauerische Schaffen 
der Gegenwar t . W i l f r i ed Fitzenreiter, Christa Sammler, Werner Stötzer, 
Friedrich B . H e n k e l , Har tmut B o n k , Sabine G r z i m e k u n d Peter M a k o l i e s -
u m einige bemerkenswerte Ausste l lungen z u nennen - stellten in Stendal 
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aus, begleitet v o n Faltblättern, in denen sie selbst über Prob leme ihres künst 
lerischen Schaffens schrieben. Ebenso kamen aber auch Maler u n d Graph i 
ker z u W o r t , u n d hier galt die Au fmerksamke i t gerade der jüngeren Gene 
rat ion ; manche Künst ler haben in Stendal z u m ersten Ma l sich der Öf fent 
l ichkeit gestellt. Größere Auss te l lungen zu Walter H e r z o g , Peter G r a f , M a n 
fred Bu t zmann , Peter Her rmann , O t t o M ö w a l d u n d M . Pietsch mi t z . T . 
regen Diskuss ionsabenden belebten die Kunstszene , vielleicht auch über 
Stendal hinaus. 

G e r n n a h m die Wincke lmann-Gese l l scha f t hier d ie gegebenen M ö g l i c h 
keiten auf , u m an den D i skuss ionen z u Prob lemen der Gegenwartskunst mi t 
ihren Mitg l iedern te i lzunehmen. Andererseits w u r d e n auch zahlreiche 
Küns t l e r Mitgl ieder der Gesel lschaft u n d unterstützen manche B e m ü h u n 
gen. E i n Resultat dieses Z u s a m m e n w i r k e n s ist die v o n der Gesel lschaft 
begründete Schriftenreihe Känstlerpodium der Winckelmann-Gesellschaft, dessen 
erster B a n d d e m Erfurter A l f r e d T . Mörstedt galt, e in Werkverze ichn is der 
Jahre 1969-1976 enthaltend. E i n Gesamtverzeichnis der Arbe i ten W i l h e l m 
H ö p f n e r s (gest. 1968) ist i m D r u c k , e in Werkka ta log Friedrich B . H e n k e l s 
in Vorbere i tung . E i n S inn dieser Publ ikat ionen ist es, den Interessierten 
Küns t l e r vorzustel len, die m i t der Wincke lmann-Gese l l schaf t u n d dem 
M u s e u m akt iv verbunden s ind, ihr künstlerisches Selbstverständnis u n d ihre 
E n t w i c k l u n g z u dokument ieren . E s versteht sich, daß sich damit zugleich 
auch ein D a n k verbindet u n d dem Kunstverständnis in unserer Repub l i k e in 
s innvol ler Beitrag gegeben werden sol l . 

E i n e breit gefächerte Au fgabens te l lung also, die das progress ive E r b e 
der Vergangenhe i t u n d der Gegenwar t durch wi rksame Ausste l lungen, K o l 
l oqu ien u n d populärwissenschaft l iche sowie wissenschaftl iche Publ ikat io 
nen zu erschließen u n d lebendig zu pf legen bemüht ist. 

Museen allerorts haben ein durch ihre eigene Geschichte u n d m a n 
che Zufä l l igke i ten bedingtes Sammlungsprof i l , das es heute neu zu ak 
zentuieren gi lt . 

D a s W i n c k e l m a n n - M u s e u m , in dem ein Te i l der Bestände des bis ins v o 
rige Jahrhunder t zurückgehenden A l tmärk ischen Museums eingegliedert ist, 
ve r füg t über eine etwa 3000Blatt umfassende Graph iksammlung , die ebenso 
wie viele Sammlungen lokaler Museen recht heterogen ist. Bi ldnisse W i n k -
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kelmanns u n d seiner Zeitgenossen wurden seit Jahrzehnten gesammelt, 
ebenso Städtegraphiken aus vier Jahrhunderten (zahlreiche Piranesi-Stiche 
befinden s ich darunter) und G r a p h i k der Wincke lmann -Ze i t . D iese S a m m 
lungstätigkeit war durchaus s innvo l l und gibt d e m M u s e u m die M ö g l i c h 
keit , die W i n c k e l m a n n - Z e i t i m B i ld lebendig werden zu lassen. 

W e r aber ahnt schon, daß das M u s e u m über eine durchaus bemerkens
werte Sammlung v o n Graph iken der ersten drei Jahrzehnte unseres J a h r 
hunderts ver fügt? N a m e n w ie Voge le r , Barlach, K o l l w i t z , Beckmann , 
Schmidt -Rott luf f , N o l d e , V i c to r H u g o , L iebermann, M ü n c h u .a . s ind dabei 

vertreten. 

E i n Gesamtkata log ist geplant u n d soll diese recht wer tvo l len Bestände 

erschließen. 

Sammlungen dieser A r t heute wei terzuführen, wäre für e in Spezial-
m u s e u m in Stendal k a u m zweckmäß ig , n icht nur aus finanziellen Über 
legungen heraus. I m m e r h i n bedeutet diese S a m m l u n g Verpf l i chtung und 
führte z u Über legungen , darauf aufbauend, für unsere Gegenwartskunst mi t 
speziellem Prof i l weiter zu sammeln. Unter dem Arbeitst i tel Antikerezeption 
in der Gegenwartskunst ist seit zwe i J ahren eine neue S a m m l u n g i m A u f b a u . 
D e r Sammlungsgegenstand erscheint für ein W i n c k e l m a n n - M u s e u m durch 
aus angemessen. 

W i n c k e l m a n n hatte in seinem Hauptwerk , der Geschichte der Kunst des 
Altertums (1764) u n d in seinen anderen Schriften immer wieder versucht, den 
Bl ick der Küns t le r seiner Generat ion auf die A n t i k e zu lenken : die A u s e i n 
andersetzung mi t der zeitgenössischen K u n s t spätbarocker P rägung stand 
i m Mi t te lpunkt seiner theoretischen K r i t i k u n d leitete damit für E u r o p a den 
bürgerl ichen Klass iz ismus ein. D a ß die H i n w e n d u n g auf die griechische 
A n t i k e zunächst i m Prozeß bürgerl icher Emanz ipa t i on förder l ich war, i m 
späteren 19. Jahrhundert entleert u n d den gesellschaftlichen Gegebenhei ten 
k a u m n o c h entsprach, wissen wir heute nur z u gut , aber auch, daß manche 
revoltierende Kuns t s t römungen in den ersten Jahrzehnten unseres J a h r 
hunderts latent oder offen aus der K o n f r o n t a t i o n zur klassischen Trad i t i on 
fruchtbar w u r d e n ; «Untergegangen» indes ist die A n t i k e keinesfalls, auch 
im Bewußtse in der Küns t le r nicht, denkt m a n an W i e l a n d Försters Bekennt 
nis « Ich b i n Grieche». 



D a s antike, durch die K lass iz ismen deutscher u n d europäischer K u n s t 
überlagerte Schönheitsideal hat sich zwar als heute k a u m n o c h reproduzier
bar erwiesen, w o h l aber ist der B l i ck für antike u n d vorant ike F o r m e n u n d 
Gesta l tungs lösungen geblieben. D i e großen Entdeckungen der Archäo log ie 
schufen zwischen Küns t l e rn u n d Wissenschaft neue Ob jek tverb indungen . 
E i n neuer «unbelasteter» B l i ck für die ant iken K u l t u r e n bildete sich heraus. 

D i e Spannweite ist groß l Rat ionel le Sehweisen führten zu Adapt ionen , 
distanzierte z u vors icht igen «Zi taten», begeisterte z u nahen oder bewußt 
ver fremdenden Rep l iken u s w . D i e antike K u l t u r u n d Literatur (das Er lebnis 
des Lesens spielt auch dank der guten Buchpubl ikat ionen in der D D R auf 
altertumswissenschaftl ichem Gebie t eine hervorragende Ro l le ) s ind n o c h 
immer Que l le thematischer Auseinandersetzungen. 

V ie le Künst ler unserer Repub l i k haben sich in Entwick lungsphasen mi t 
der A n t i k e auseinandergesetzt, mi t fo rmalen wie auch thematischen Proble 
m e n gerungen, sie als aktuell assoziationsfähig oder interpretierbar für ihre 
eigene Sehweise z u nutzen gesucht. D i e s in einer Sammlung systematisch 
festzuhalten ist e in Z ie l dieser in Stendal entstehenden Spezia lsammlung. 
V i e l e W ü n s c h e bleiben bis heute offen. Unterstützungen für Ankau fsmi t te l 
s ind noch zu sporadisch. E t w a 5 ooBIat t umfaßt diese Sammlung i m M o m e n t , 
u n d es f inden sich Arbe i ten v o n Metzkes , Paris, Rehfe ldt , Go l tzsche , 
Genschmer , T ü b k e , Z icke lbe in , Ran f t , Ranf t -Schinke , B o n k , Magnus , 
Schade, H e r z o g u n d Mörstedt darunter. 

M i t d e m A b s c h l u ß der Rekonstrukt ionsarbei ten a m W i n c k e l m a n n - H a u s 
w i r d diese S a m m l u n g erstmalig in einer Ausste l lung präsentiert und ein 
K a t a l o g dazu herausgegeben werden. D o c h ist bis dahin e in langer W e g . 
D e r Kont inu i tä t kul turpol i t isch Wirksameröffent l ichkeitsarbeit stehen heute 
die notwendigen. Rekonstrukt ionsarbei ten entgegen, die für spätere Jahre 
weitaus bessere Arbe i tsmögl ichke i ten schaffen. U m d e m Z w a n g einer allzu
langen «Pause» z u entgehen, werden das M u s e u m u n d d i e W i n c k e l r n a n n - G e -
sellsehaft n o c h in diesem J a h r in anderen ansprechenden historischen R ä u 
m e n ihre Ausstel lungstät igkeit , w e n n auch eingeschränkt, fortsetzen. D i e 
mehr als 50 Auss te l lungen dieses Jahrzehnts verpfl ichten dazu. 
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