
1ZJ Kunst 

Kunst 

In die Geschichte der europäischen Aufklärung tritt die deutsche Kunst 
besonders spät ein, zudem ist sie mit der Lupe zu suchen und zumeist 
auch zu betrachten. In winzigen Almanach- oder Literaturillustrationen 
im Duodezformat hat sie Geschichte und Fiktion in dienender Funktion 
kommentiert. Dieses Genre verbindet sich fast ausschließlich mit dem 
Namen von Daniel Chodowiecki und seinen Nachahmern. Beinahe alle 
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andere anspruchsvo l lere deutsche K u n s t , die sich m i t aufklärerischen 
G e d a n k e n in V e r b i n d u n g br ingen läßt - sieht m a n vielleicht v o n E i n z e l 
le istungen in der Por t rä tkunst ab ( A n t o n G r a f f ) - , entsteht nicht auf 
deu tschem Terr i to r ium, sondern p r i m ä r in R o m , seltener in Paris, v o n 
A n t o n Raphae l Mengs über W i l h e l m T ischbe in bis z u A s m u s J a k o b 
Carstens u n d J o s e p h A n t o n K o c h . U n d auch die A r c h i t e k t e n b i lden sich 
in R o m u n d Paris. D a s hängt natür l ich m i t der deutschen Kleinstaaterei 
u n d der feh lenden M e t r o p o l e z u s a m m e n . D o c h m ü h t e sich regionaler 
aufgeklärter A b s o l u t i s m u s u m eine K u n s t r e f o r m , zume i s t durch R e o r 
ganisat ion oder N e u g r ü n d u n g einer A k a d e m i e oder z u m i n d e s t einer 
Ze ichenschule . D i e Z a h l der A k a d e m i e n n a h m in der zwe i ten H ä l f t e des 
i 8 . J h . s entschieden z u , die anspruchsvol lere K u n s t befruchteten sie 
j e d o c h wen ig . D i e H o f k u n s t selbst bl ieb f ranzös ischen Vorb i l de rn ver 
schr ieben, eine städt isch-bürger l iche K u n s t entstand nur in A n s ä t z e n . 
Landscha f t skuns t in der T rad i t i on des n ieder ländischen 1 7 - J h . s w u r d e 
gesammel t , Porträts als soziales D o k u m e n t w u r d e n in A u f t r a g gegeben. 
E s ist beze ichnend , daß Por t rä t sammlungen , die sich expl iz i t aufk lärer i 
scher P r o g r a m m a t i k verschreiben, w i e i m G l e i m s c h e n Freundschaf t s 
tempe l in Ha lbers tad t , b e i m Verleger Friedrich N i c o l a i in Ber l in oder in 
der B i b l i o t h e k v o n Schloß W ö r l i t z , sich einerseits entweder Literaten 
o d e r aufgeklärten Fürs ten verdankten , andererseits in der Qua l i t ä t eher 
bescheiden b l ieben. Ihr R e i z besteht i m P r o g r a m m . 

E b e n s o beze ichnend ist es, daß das vielleicht bedeutendste aufk lärer i 
sche deutsche K u n s t w e r k des i 8 . J h . s , auch w a s die W i r k u n g auf G e 
samteuropa angeht , die graphische R e p r o d u k t i o n eines Ö l b i l d e s ze i tge
nöss ischer H i s t o r i e darstellt , das eine G r ö ß e v o n ganzen 30 X 41 c m hat : 
D a n i e l C h o d o w i e c k i s Abschied des Calas von seiner Familie, gemalt 
1765, radiert 1767. C h o d o w i e c k i mach t aus d e m Fall des Tou louser 
Tuchhänd lers , der fälschl ich des K i n d e r m o r d e s aus rel igiösen G r ü n d e n 
verdächt igt u n d als Le tz ter in E u r o p a aufs R a d gef lochten w u r d e , ein 
überaus erfolgreiches sentimentales R ü h r s t ü c k i m T o n Samuel R i c h a r d -
sons , den er w i e andere englische u n d französ ische zeitgenössische D i c h 
ter auch i l lustriert hat. D i e Re ihe der v o n i h m i l lustrierten deutschen 
Li teraten liest sich w ie eine A u f l i s t u n g der wicht igsten A u f k l ä r e r : L e s 
s ing, Sulzer, N i c o l a i , Bürger , W i e l a n d , Gel ier t , G l e i m , bis z u G o e t h e 
u n d Schiller. A u c h die zentralen ph i lanthrop ischen pädagogischen 
W e r k e der A u f k l ä r u n g hat C h o d o w i e c k i mit zahl losen I l lustrat ionen 
versehen: B a s e d o w , Sa l zmann , C a m p e , Pesta lozz i . B a s e d o w s Elemen
tarwerk ist ähnl ich e n z y k l o p ä d i s c h il lustriert w ie Lavaters Physiognomi-
sche Fragmente, die den beze i chnenden Untert i te l Zur Beförderung der 
Menschenkenntnis und Menschenliebe tragen. M a n nannte C h o d o w i e c k i 
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i m i 8 . J h . den deutschen H o g a r t h , so w ie man G r e u z e den f ranzös i 
schen oder L o n g h i den italienischen H o g a r t h titulierte. D a m i t sah man 
richtig die mot iv i sche Vorb i ldhaf t igke i t des großen englischen Erf inders 
v o n « m o d e r n mora l subjects», der mi t seinen satirischen «Lebens läufen» 
in der Tradi t ion Lockes und der Moralischen Wochenschriften A d d i s o n s 
u n d Steeles ein bildliches Reperto ire für bürgerliches Mora lvers tändnis 
bereitgestellt hatte. Satire allerdings war C h o d o w i e c k i zuwider . 

G a n z anders sieht die K u n s t deutscher klassizistischer Küns t l e r in 
Italien aus, deren nicht ganz eindeutige Zugehör igke i t zur aufkläreri 
schen D e n k t r a d i t i o n sich weniger in mora ld idakt ischer H ins i ch t zeigt als 
v ie lmehr durch ihr Geschichtsbi ld u n d ihre Äs the t i k . D i e erste G e n e 
rat ion (vor al lem in Gestalt v o n Mengs u n d T ischbein) ist der A n t i k e n 
begeisterung v e r b u n d e n : M e n g s vor al lem durch seine Freundschaf t mit 
W i n c k e l m a n n u n d seine Tät igkeit für Kard ina l A l e s sandro A l b a n i in der 
V i l la A l b a n i mi t se inem nicht mehr barock- i l lus ionis t ischen D e c k e n b i l d 
Der Parnaß (1761); T ischbein durch seine Beschäft igung am Neapo l i t a 
ner H o f u n d besonders durch seine I l lustrat ionen z u Sir W i l l i am H a m i l 
tons riesiger K o l l e k t i o n griechischer Vasen (1791), die z u den Vorausset 
z u n g e n der europäischen U m r i ß z e i c h n u n g s m o d e gehören. V o n Neape l 
aus w a r durch die R e p r o d u k t i o n e n der A u s g r a b u n g e n v o n P o m p e j i u n d 
H e r k u l a n e u m (ab 1757) bereits der pompe jan i sche Wandst i l als ve rb ind 
licher Dekora t ionss t i l etabliert w o r d e n m i t breiter N a c h w i r k u n g auch in 
D e u t s c h l a n d v o n Weimar bis z u L e o v o n K l e n z e in M ü n c h e n . Schon 
z u v o r hatte T ischbe in in R o m mi t se inem G e m ä l d e Konradin von 
Schwaben (1784) unter Lavaters und B o d m e r s E in f l uß ein T h e m a patr io 
tischer mittelalterl icher deutscher Geschichte aufgegri f fen, d e m in den 
deutschen L a n d e n selbst wen ig an die Seite zu stellen war, allenfalls 
J o h a n n Bernhard R o d e s geringfügig frühere Geschichtsgraphik in Ber
lin. F ü r T i schbe in blieb das B i ld eine A u s n a h m e , die klassizistische 
F o r m domin ier te im fo lgenden eindeutig. D e m v o n T ischbein u n d dem 
Eng länder F l a x m a n in Italien geprägten Ideal des Umr ißs t i ches ist am 
E n d e des Jahrhunder ts v o r allem A s m u s J a k o b Carstens verbunden . 
D u r c h extreme Sti l isierung erscheint das klassische Ideal ver fremdet , die 
unüberbrückbare D i f f e renz zw ischen Realität und vergangenem Ideal 
w i rd als P r o b l e m an den Betrachter weitergegeben. D iese K u n s t , w ie die 
gleichzeitige eines D a v i d oder G o y a , leistet His tor i s ierung und Ä s t h e t i -
s ierung in eins, beides ist auch als Fo lge aufklärerischer Säkularis ierung 
z u sehen. 

Es ist al lerdings festzuhalten, daß es keine eigentliche aufklärerische 
Kuns t t rad i t i on in Deutsch land gibt, auch in der A rch i t ek tu r nicht. Z w a r 
läßt sich in den siebziger Jahren des i 8 . J h . s vielerorts, selbst in der 
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süddeutschen K i r c h e n k u n s t , ein radikaler B r u c h mi t der i l lus ionist i 
schen R o k o k o t r a d i t i o n zuguns ten eines strengeren b i ldhaf ten K lass i z i s 
m u s konstat ieren, d o c h programmat i sch aufklärerisch ist dies durchaus 
nicht . E i n z e l i m p o r t e gibt es, so w e n n etwa im H o h e n l o h e s c h e n am E n d e 
des i 8 . J h . s Vors tädte angelegt w e r d e n , die i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
phys iokra t i schen Wir tschaf tsvors te l lungen in A n s ä t z e n f ranzös ische R e 
vo lu t ionsarch i tek tur adaptieren oder w e n n in der an Frankreich geschul 
ten Ber l iner Trad i t ion Fr iedr ich G i l l y s ein zugespi tz ter K lass i z i smus in 
W e i m a r F u ß faßt ( J o h a n n A u g u s t A r e n s , J o h a n n H e i n r i c h G e n t z ) . 
Ä h n l i c h verhäl t es sich m i t Fr iedr ich We inbrenner in Kar l s ruhe oder 
Peter Speeth in W ü r z b u r g : beide stehen in großherzog l i chen D iens ten 
u n d l iefern t ro t z radikaler E inze l i ö sungen letzt l ich s taa t skon forme A r 
chitektur. U n d auch in der G a r t e n k u n s t ist es schwier ig , v o n direkter 
aufklärer ischer F u n d i e r u n g z u sprechen. Z w a r setzt spätestens m i t C h r i 
stian C a y L o r e n z H i r sch fe lds fün fbänd iger Theorie der Gartenkunst 
( 1 7 7 9 - 8 5 ) die Wel le der engl ischen Gär ten ein, u n d zwe i fe l los führen sie 
z u Bürgerparks u n d Vo lksgär ten , d o c h s ind die höf i schen deutschen 
engl ischen Gär ten sehr viel weniger als in E n g l a n d d e m pol i t i schen 
Fre ihe i tsgedanken verpf l ichtet , als v ie lmehr der Vors te l lung v o n (auch 
mora l i scher ) Läu te rung durch e m p f i n d s a m e Selbsterfahrung. 

Lit.: F. Büttner: Wilhelm Tischbeins Konradin von Schwaben; in: Kunstsplitter, 
Beiträge der nordeuropäischen Kunstgeschichte 1984. W.Busch: Das sentimen-
tahsche Bild, Die Krise der Kunst im 18. Jahrhundert und die Geburt der 
Moderne 1993. W.Geismeier: Daniel Chodowiecki 1993. Revolutionsarchitek
tur (Ausstellungskatalog): Ein Aspekt der europäischen Architektur um 1800, 
1990. 

Werner Busch 
/ ' Ä s t h e t i k , Garten, Kunsttheorie/Kunstkrit ik, Landschaft. 


