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KUNS 2 CHHNROIDieDs

Schon die Devise des Johann Moritz von Nassau-Siegen — das Motto der 

Ausstellung — deutet auf das Ungewohnliche und Universelie dieses Fur- 

sten. Dem jungen SproB aus der graflich-nassauischen Verwandtschaft der 

Oranier schien zunachst in den Niederlanden eine glanzende Militarlauf- 

bahn beschieden. Sein Talent auf den Gebieten der Verwaltung und Organi

sation entfaltete sich, als er 1636—1644 den Posten eines Gouvemeurs in 

den von den Niederlanden eroberten Gebieten Brasiliens bekleidete. Er ver

stand es, hier in kurzer Zeit aus Sumpfland bliihende Stadte wie Recife und 

Moritzstadt (zus. heute: Pernambuco) entstehen zu lassen. Johann Moritz 

legte Garten an, er haute Palaste und liefi durch Wissenschaftler in seinem 

Gefolge das Land erforschen; Maier wie Frans Post und Albert Eckhout 

stellten das Land, seine Bevblkerung, seine Flora und Fauna dar. In der G'e- 

schichte und friihen naturwissenschaftlichen Erforschung Siidamerikas gilt 

die brasilianische Expedition des Johann Moritz als wichtiges Ereignis. 

Nachdem er aus Brasilien zuruckgekehrt war, berief ihn Friedrich Wilhelm 

von Brandenburg, der Grofle Kurfurst, 1647 zu seinem Statthalter in Kleve. 

In den folgenden Jahren verwandelte er das Umland seiner Residenzstadt 

Kleve in eine Parklandschaft, wie sie in der Gartenkunst des 17. Jahrhun- 

derts nicht ihresgleichen hat. Daneben entfaltete er ein reiches Mazenaten- 

tum fur Wissenschaft und Kunst, insbesondere fur Architektur und Natur- 

wissenschaft. Mit den Niederlanden blieb er als Heerfuhrer, spater auch als 

Generalfeldmarschall verbunden. Kleve wurde zu einem kulturellen Schnitt- 

punkt zwischen den Niederlanden und Brandenburg.

Die 300. Wiederkehr des Todestages nahm das Stadtische Museum Haus
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Koekkoek unter der Leitung von Guido de Werd aim Anlafl, erstmals das 

gesamte Leben des Fursten anhand von Bild- und Schriftdokumenten dar- 

zustellen. Zum Gelingen dieses Unternehmens trugen niederlandische und 

deutsche Wissenschaftler bei. Den Ertrag ihrer Bemuhungen vereinigt der 

hervorragend gedruckte Katalog, der gegen Ende der Ausstellung vergrif- 

fen war. Dem eigentlichen Katalogteil ist ein umfangreicher Aufsatzteil 

vorangestellt, der die politische und geistige Bedeutung des Johann Moritz 

aus den verschiedensten Blickwinkeln spiegelt. Hinzu kommt ein iippig be- 

messenes, vielfach unbekanntes Bildmaterial, das die beiden Teile des Wer- 

kes optisch nahtlos miteinander verbindet. Einstweilen ersetzt der Katalog 

eine nach wissenschaftlichen Grundsatzen erarbeitete Johann-Mori tz-Bio- 

graphie.

Die Ausstellung zeichnete sich durch. eine unaufdringliche Prasentation 

der Exponate aus, die durch sparsame Texte erlautert waren. Jeder Raum 

stand unter einem bestimmten Aspekt zum Leben und Wirken des Fursten. 

Schon die raumlichen Dimensionen des Hauses Koekkoek verboten eine 

allzu umfangreiche Anhaufung des Materials; so blieb die Ausstellung fur 

den Besucher stets uberschaubar und eindringlich.

Zwei Themenbereiche waren herausgestellt. Der erste machte mit der 

Personlichkeit des Johann Moritz vertraut, gegliedert nach den Haupt- 

perioden seines Lebens: Jugend und Militarzeit (1604—1636), Brasilien 

(1636—1644), Ruckkehr und Klevische Statthalterzeit (1644—1668), militari- 

sche Tatigkeit und Lebensabend (1668—1679). Der zweite Themenbereich — 

eigentlicher Schwerpunkt der Ausstellung — behandelte die Bauten und 

Anlagen des Fursten in und um Kleve.

Johann Moritz hat viel und leidenschaftlich gebaut. Wenig davon iiber- 

dauerte die Zeiten. Die fruheste Schopfung, das Mauritshuis in Den Haag 

(begonnen 1633), .gilt noch immer als der helle und durchdringende Fan- 

farenstoO, mit dem der hollandische Klassizismus seinen Einzug hielt...' 

(Kat. S. 127). J. J. Terwen deutet auf die moglichen Vorbilder: die Villa 

Ragone in Ghizzole (vermittelt durch Andrea Palladios .Quattro Libri dell’ 

Architettura*, 1570), Grundrisse Genueser Palaste (1622 von Peter Paul Ru

bens im Stichwerk .Palazzi di Genova* publiziert), schliefllich fur die Aus- 

bildung der Details im Innern wie am AuCenbau Vincenzo Scamozzis .Idea 

dell’Architettura universale* (1615). Die Frage, welche Richtung die Archi- 

tekturentfaltung nahm, die Johann Moritz dank so hervorragender Bau- 

meister wie Jacob van Campen, Pieter und Maurits Post in und aufierhalb 

der Niederlande initiierte, hat Terwen nicht zuletzt durch seinen glanzenden 

Neufund beantworten konnen: einen vollstandigen Satz der Bauzeichnun- 

gen von 1671 fur den im letzten Weltkrieg zerstorten Prinzenhof, die Klever 

Stadtresidenz des Fursten und das spate Gegenstuck zum Mauritshuis (Kat. 

G 11—22, 25, 26). Die Entwicklung vom Mauritshuis uber Haus .Vrijburg* in 

Moritzstadt (Brasilien) und SchloB Sonnenburg zum Prinzenhof (um nur
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die wichtigsten Beispiele anzufiihren) liegt in einer sich phantasievoll ent- 

faltenden Raumorganisation, „die in der ubrigen burgerlichen Baukunst der 

Niederlande schwerlich zu finden ist“ (Kat. S. 141). Obgleich der Prinzenhof 

bescheidener war als das Haager Stadtpalais, uberrascht er mit einer we- 

sentlich fortschrittlicheren, antiklassizistischen Raumdisposition: nicht mehr 

die zenrale Lage des Treppenhauses wie im Mauritshuis, die jede Raum- 

entfaltung in der Mittelachse verbot, sondem eine exzentrische Anordnung 

der Treppe und groflziigige Entfaltung der Representations- und Wohn- 

raume von der Mitte her; die Nahe zur .maison de plaisance’ mit ihrer 

Forderung nach .commodity’ ist unubersehbar.

Von grbflerer Dauer als die Bauwerke des Johann Moritz waren seine 

Schbpfungen zur Verschonerung der Landschaft im Umkreis der Stadt 

Kleve. Es kann kein Zweifel sein, dab diese Maflnahmen die Fortsetzung 

dessen waren, was der Furst in Brasilien so erfolgreich und mit Leidenschaft 

betrieben hatte. Zwei grofle Parkanlagen, der Alte und der Neue Tiergarten, 

mit stemfbrmigen oder parallel angeordneten Alleen und Schneisen ent- 

standen. Aber es gab nicht nur ein dichtes Netz von Wegeachsen im Nah- 

bereich der Stadt. Vom Sternberg, einer kunstlichen Erhebung im Neuen 

Tiergarten, strahlten zwblf Alleen aus, die feme Stadte, Bauwerke und an- 

dere Sehenswiirdigkeiten als .points de vue’ in ein riesiges Ordnungsgefuge 

einbezogen. Beim Prinzenhof liefl Johann Moritz einen Lustgarten anlegen 

und als kiinstlerischen Hbhepunkt des Neuen Tiergartens das Amphitheater 

am Hang des Springenberges gestalten, einen Terrassengarten mit halb- 

runder Galerie, mehreren Brunnenanlagen mit bedeutungstrachtigen Bild- 

werken und einem auf den femen Eltenberg ausstrahlenden Kanal in der 

Hauptachse. Alle diese Schbpfungen sind in den folgenden Jahrhunderten 

verandert, teilweise zerstbrt worden, doch pragen die Uberreste, insbeson- 

dere das vielfach bewahrte Achsensystem, das Klever Umland bis in die 

Gegenwart. Die Ausstellung vereinigte alles wesentliche Bild- und Karten- 

material zur urspriinglichen Gestalt der Anlagen — gruppiert um das mo

numentale, Anthonie van Borssum zugeschriebene Gemalde „BIick uber die 

grofle Achse des Amphitheaters in die Weite der Rheinlandschaft" (Krefeld, 

Kaiser-Wilhelm-Museum); es ist das eindrucksvollste zeitgenbssische Bild- 

dokument zu den garten- und landschaftsgestalterischen Vorstellungen des 

Johann Moritz.

In einem Gutachten, das der Landeskonservator Rheinland in Auftrag 

gab (hrsg. 1977 von der Stadt Kleve), haben Alfred Hoffmann und Dieter 

Hennebo die bemerkenswert frtihe Aufnahme der Idee von .Landschafts- 

verschonerung' herausgestellt; sie nimmt Entwicklungen vorweg, die in 

Deutschland erst im spaten 18. und fruhen 19. Jahrhundert zu beobachten 

sind. Fur die Idee, einen verarmten und .ereignislosen* Landstrich in eine 

Parklandschaft mit ubergreifendem Ordnungssystem zu verwandeln, sind 

nach Hoffmann/Hennebo Vorbilder bisher unbekannt. Zwar fuhren sle
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Parallelen aus Holland, Frankreich und Italien fur Einzelmotive an, doch 
das Endergebnis, in das diese Anregungen moglicherweise eingeflossen sind, 
blieb in Deutschland eine ganz und gar eigenstandige Leistung. Wilhelm 
Diedenhofen, der umfangreiche Studien vor allem zu den Bildwerken des 
Amphitheaters vorgelegt und fur den Katalog einen zusammenfassenden 
Beitrag uber die Garten geschrieben hat, ordnet den Klever Gartenstil dem 
Manierismus zu. Die Ubemahme einzelner manieristischer Elemente insbe- 
sondere vom Garten der Villa d’Este in Tivoli, die Diedenhofen nachge- 
wiesen hat, rechtfertigt aber alleine noch nicht eine so starre Festlegung 
des Gesamtphanomens unter diesen Stilbegriff. Primar ist die barocke Idee, 
ein Ordnungsgefiige zu schaffen, bisher zusammenhanglose Gegebenheiten 
gestalterisch so aufeinander zu beziehen, dab das einzelne nichts, der un- 
auflosliche Zusammenhang der Einzelelemente alles bedeutet.
Die letzte und eigentiimlichste Schopfung des von Krankheit gezeichneten 
Fiirsten war der Altersruhesitz Bergendael im Bereich des Alten Tiergar- 
tens. Hier baute Johann Moritz sich eine bescheidene Wohnstatt, die er 
selbst als Htitte bezeichnete, und gestaltete ringsum eine reich variierte 
Weiden-Parklandschaft mit Wasserspielen und kleinen Denkmalem. In der 
Einsamkeit von Bergendael wunschte der Furst ,in Ruhe und Stille sein 
Traktement zu geniefien", aber auch zu sterben. 1678 legte er deshalb hier 
an einer Sichtachse zum Prinzenhof und zur Stiftskirche in der Stadt die 
dritte seiner Klever Grabstatten an, von der er dem Groben Kurfiirsten 
berichtete: „Viele sagen, dab der gleiche wahr Stuck oder werck zu Romm 
Oder in Franckreich nicht zu finden seye...“ Das Grabmonument — es blieb 
als einzige der Anlagen von Bergendael erhalten — besteht aus einer mach- 
tigen gufieisernen Tumba, 1663 in Siegen von Hermann Pithan gegossen, 
und einer in zwei Viertelkreisen davorgesetzten Exedra, die in der Mitte 
den Blick auf die Tumba freigibt KCHHmTaTTdsm Die in Ziegel gemauerten 
Viertelkreise erhielten jeweils eine Gliederung in einzelne Felder durch 
Rustikapfeiler aus Quarzit; das mittlere Feld eines jeden Viertelkreises 
wurde als Portal durchbrochen, in die ubrigen Felder wurden romische 
Votivaltare, Grabsteine, Sarkophage und Gefafie eingelassen — archaologi- 
sche Fundstticke aus der nahen Umgebung. An den Wanden waren Lam- 
pen angebracht, und auf den Pfeilem standen gubeiserne Vasen mit „aller- 
handt blumwerk darin“. Als Bekronung der zwolf Zwischenstucke dienten 
hochrechteckige Flatten mit antikischen Reliefbiisten, vielleicht die zwolf 
olympischen Gotter. Das Mauerwerk sei ,so bastant gemacht, dass selbiges 
Viele hundert Jahren kan stehen bleiben", und es habe eine „Farbe als ob 
es schon hundert Jahr gestanden hette", heifit es in einer vom Fiirsten 
selbst veranlafiten Auslegung (Kat. S. 207 f.).
Schon kurze Zeit nach dem Tode des Johann Moritz 1679, dessen Leich- 
nam ein Jahr spater nach Siegen uberfiihrt worden war, begann die Zer- 
stdrung des Grabmonuments. Erste Opfer des Vandalismus waren die Ge-
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fafie. 1703 verlangte der Konig von Preufien, die romischen Denkmaler aus 

der Exedra herauszunehmen, sie durch Kopien zu ersetzen und die Origi

nale der Berliner Kunstkammer einzuverleiben, .welche an diesen Sorten 

den grbfiten mangel hat“. Doch erst 1792 entfernte man die Antiken, um sie 

vor Verwitterung und mutwilliger Zerstdrung zu bewahren. Sie kamen 

zunachst auf die Klever Schwanenburg, spater nach Bonn als Grundstock 

des kiinftigen Landesmuseums, darunter die beruhmte Grabstele des 

Marcus Caelius.

Den 300. Todestag des Johann Moritz nahm die Stadt Kleve zum Anlafi, 

das Grabmonument in seiner ursprunglichen Gestalt wiederherzustellen. 

Dies ware nicht moglich gewesen ohne die Vorarbeiten von Wilhelm Die- 

denhofen, der alle verfugbaren Bild- und Schriftquellen fur die Rekon- 

struktion zusammentrug. Das Bodenniveau um die Exedra wurde um ca. 

1 m abgesenkt und so auf die urspriingliche Hohe gebracht. Nachdem der 

Putz des spaten 18. Jahrhunderts von den Mauerstticken entfernt war, ka

men die vermauerten Nischen der herausgebrochenen Denkmaler und Frag- 

mente der Keramikgefafie zutage. Sie konnten durch Repliken, die meisten 

Steindenkmaler durch Abgiisse ersetzt werden. Audi die Aufsatzvasen, von 

denen zwei im Original erhalten sind, wurden nachgegossen. Zu bedauem 

ist, dafi die bekrbnenden Flatten mit den Reliefbiisten mangels ausreichen- 

der Dokumentation nicht wiederherzustellen sind; denn offensichtlich wa- 

ren sie wichtige Bedeutungstrager im ikonologischen Zusammenhang. Trotz 

dieses Mangels ist die urspriingliche Intention der wohl eigentumlichsten 

Grabanlage des Barock in Deutschland durch die Rekonstruktion wieder 

ablesbar. Hans Peter Hilger, der sidi schon in einem friiheren Aufsatz mit 

dem Grabmal beschaftigte, gibt im Katalog (S. 205 ff.) eine neue Deutung. 

Fur die Verbindung der Grabanlage mit der Landschaft zeigt er einen Be- 

zug zur antiken „Sakrallandschaft“ auf; u. a. fiihrt er eine Zeichnung nach 

einem pompeianischen Wandbild vor, das formal das Grabmonument vor- 

wegzunehmen scheint, wenngleich es nur „auf den Bereich der Vorlagen 

und Requisiten, die fur die Planung in Bergendael eine Rolle gespielt ha- 

ben“ (Kat. S. 210), hindeutet. Fur die Exedra sind nach Hilger die Vorbilder 

in italienischen Parkanlagen des 16. Jahrhunderts zu suchen, die Verbin

dung mit romischen Denkmalem steht in der Tradition der deutschen Anti- 

kensammlung des 16. Jahrhunderts. Ikonologisch verbindet das Grabmal 

zwei Gedankem Mahnung an die Verganglichkeit, zugleich aber heroische, 

die Zeit iiberwindende Dauer — beides verkniipft mit der Vorstellung von 

Arkadien. Schon in Beschreibungen des 18. Jahrhunderts wird die Absicht 

des Johann Moritz hervorgehoben, in seinen Klever Garten und Parkan

lagen arkadische Landschaft zu verwirklichen; auch Bergendael wird so ge- 

sehen. Die Grabsteine rbmischer Helden in der Exedra hatten den Fursten 

an sein eigenes Ende gemahnt. Wenn es in der genannten Auslegung heifit, 

in den „untersten kleinem gewblbe seindt steinere Sarcke, voll todten beiner
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und asche, wie imgleichen in den eingemauwerten dopfen...", so wird der 
besondere Realitatscharakter der Grabanlage vollends anschaulich: Indem 
Johann Moritz seinen eigenen Sarkophag den Grabsteinen und den sterb- 
lichen Uberresten in der Exedra beifiigte, „stellte er sich selbst in den Kreis 
der antiken Heroen, die vor ihm in diesem Lande gelebt hatten" (Kat. S. 
211)). und deren Ruhm er zu seinem eigenen Nachruhm heraufbeschwor.

Wilfried Hansmann

WIE DIE ALTEN DEN TOD GEBILDET; WANDLUNGEN DER 
SEPULKRALKULTUR 1750—1850

Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V., Wissen- 
schaftszentrum Bonn-Bad Godesberg, 2. 8.—2. 9.1979.

(Katalog von Hans-Kurt Boehlke, Marc Poulain, Gerhard Seib, Gomelius 
Steckner und Hansmartin Ungericht)

KUNSTdTCHHNROIDieDms

The late Erwin Panofsky, in his by now classic 7zHTWuIRESI0e (New 
York, 1964; simultaneously published by DuMont Schauberg in the excellent 
German translation of Lise Lotte Moller) justified his decision not to trace 
the history of his subject beyond 1700 with the following observation: „Im 
allgemeinen...befanden sich die, die nach Bernini kamen, in einem Dilemma 
— oder eigentlich einem Trilemma —. zwischen Grofisprecherei, Sentimen- 
talitat und bewufitem Archaismus. Wer versucht, die Geschichte der Kunst 
des achtzehnten, neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts zu schreiben, 
mufi sein Material aufierhalb der Kirchen und aufierhalb der Friedhbfe su- 
chen.“ He admitted to sensing an occasional „Hauch von Originalitat, ja 
Grofie,“ in the tombs of Canova and Sergei, but these seemed to him the 
last flickerings of a dying tradition.
In view of the fact that the book was essentially the transcript of four 
lectures delivered eight years earlier, the great scholar’s attitude is fully 
understandable; his negative view of post-Baroque tomb sculpture repre
sents the consensus of scholars and critics at that time. Until very recently 
the great cemeteries of the Western world, once pointed to with pride in 
every guidebook, slumbered in embarrassed silence People would still visit 
Pere Lachalse in Paris, the Camposanto di Staglieno in Genoa, even the 
alten Friedhof in Bonn, but only in order to gaze upon the final resting 
places of great men, rather than because of their art historical or cultural 
significance. To the well-educated, even those who, like Panofsky, had little 
sympathy for modem art, the cemeteries were monuments of 3NSpuo (a 
vogue word, like the French g0STE7zENe0J coined against the enemies of the
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