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Denkmalpflege/Sammlungen

Vom Barockmuseum zum Barockdepot - ein Nachruf auf das 

Osterreichische Barockmuseum im Wiener Belvedere

Die Gegenwart des Barock in Osterreich ist 

von Gegensatzen gepragt. Barockopern und 

Barockmusik haben Konjunktur, Barockanla- 

gen wie Stift Melk oder Schlol? Schonbrunn 

sind Publikumsmagneten, Barockgarten wie 

der des Wiener Belvedere werden liebevoll und 

detailgenau rekonstruiert (Bundesgarten) und 

rufen mit den (bis auf die Einfarbigkeit) in der 

urspriinglichen hellen Travertinfarbe wieder- 

hergestellten Fassaden der Belvedereschldsser 

und ihren in Marmorweifi restaurierten 

Steinskulpturen (Burghauptmannschaft und 

Bundesdenkmalamt) wieder den Glanz der 

Anlage des Prinzen Eugen und des nachfolgen- 

den Herrscherhauses im 18. Jh. in Erinnerung. 

Das Osterreichische Barockmuseum im Wie

ner Belvedere - von 1923 bis 2006 ideale Ver

bindung von Baudenkmal und Funktion (das 

intendierte Wechselspiel der Schlofraume als 

Raumkunstwerke mit einer Auswahl von 199 

Exponaten barocker Staffeleimalerei, Skulptur 

und damals auch noch Zeichnung zeigt deut- 

lich der schone Katalog der Erstaufstellung 

von Franz Martin Haberditzl, Das Barockmu

seum im Unteren Belvedere, Wien 1923. Die 

Abbildungen der Ausstellungsraume zeigen 

bei vielen Bildern noch schone Barockrahmen, 

die offenbar den Zweiten Weltkrieg nicht 

iiberlebt haben) - ist seit 2007 vorlaufig wie

der Geschichte; ebenso der seit der Museums- 

reform der 1. Republik programmatische 

Name »Osterreichische Galerie«, der wie 

wenige andere offentliche Institutionen des 

Landes Kulturschaffen und Osterreichbegriff 

verband. Unter »Belvedere« kann man an 

viele andere »schone Aussichten« denken, 

angefangen von dem des Vatikan als Keimzelle 

der neuzeitlichen Museumsidee.

Welche Barockerlebnisse bietet das Wiener 

Museum »Belvedere« heute, nachdem 2007 

Agnes Husslein-Arco auf Gerbert Frodl als 

Leiterin nachfolgte, das Barockmuseum 

zusperrte und die noble und informative Zeit- 

schrift Belvedere einstellte - eine der wenigen
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seriosen Publikationsreihen unseres Landes 

zur Kunstforschung mit zugleich hohem asthe- 

tischem Anspruch? Im Oberen Belvedere wer- 

den Werke des 19. Jh.s und der klassischen 

Moderne in den zu drei Viertel mit Barock- 

decken erhaltenen Raumen im Zustand der bis 

1950 erfolgten Restaurierung von Kriegsscha- 

den gezeigt. Der zum Jubilaum der Zweiten 

Republik 2005 neu restaurierte Marmorsaal 

bildet weiter den unverstellten Mittelpunkt 

der Raumfolge, wahrend im weil? stuckierten 

Treppenhaus periodische Interventionen von 

Gegenwartskiinstlern fiir ein Kontrastpro- 

gramm sorgen miissen. In die Schloi?kapelle, 

mit ihrer vollstandigen Raumgestaltung und 

den Malereien von Solimena und Carlone, 

kann man nur von einem mit Werken Klimts 

und Kokoschkas bespielten Galerieraum im 1. 

Stock einen Blick werfen. In den drei westli

chen, urspriinglich zum Garten hin offenen 

Erdgeschol?raumen sind seit 2007 Haupt- 

werke aus der bis 2^05 in der Orangerie des 

Unteren Belvedere installierten Mittelalter- 

sammlung in Themenraumen gruppiert (dazu 

Andreas Nierhaus, Vom Depot ins Schatz- 

haus. In: Kunstgeschichte aktuell 2/2008, S. 1- 

2). Im ersten, an die barocke Atlantenwelt der 

Eingangshalle grenzenden »Gartenzimmer«, 

einem der besterhalten barocken Illusions- 

raume Wiens von Carlo Carlone und Gaetano 

Fanti, »schwimmt« in der Mitte eine grol?e 

Podestinsel mit einigen gotischen Steinskulp- 

turen in dezenter Spotbeleuchtung bei sonst 

weitgehender Raumabdunklung (Nierhaus 

2008, Abb. S. 2). Diese antibarocke Inszenie- 

rung verkehrt die Gedanken und Stimmungen 

der Barockallegorie des Carloneschen Decken- 

bildes Der Sieg des Lichtes liber die Finsternis 

durch Apoll und Aurora in ihr Gegenteil und 

verwehrt zugleich die einstige Blickverbindung 

zum Barockgarten.

Die am 5. Juni 2008 eroffnete neue Dauerauf- 

stellung von »barocken Meisterwerken« der 

Sammlung in den ostlichen Erdgeschol?rau- 

men des Oberen Belvedere ist auf sieben abge- 

dunkelte Raume der ehemaligen Schlol?kiiche 

mit rund too Exponaten beschrankt. Den ver- 

steckten Zugang iibersehen die meisten 

unkundigen Besucher. Eingeschrankt durch 

die Kleinraumigkeit, hat Michael Krapf eine 

kluge Auswahl in thematischen Gruppen 

getroffen. Eingangs werden unter »Personen 

und Persdnlichkeiten« die wichtigsten Kiinst- 

ler- und Herrscherportrats der Sammlung in 

Gemalden und drei Metallplastiken gezeigt. 

Der zweite Raum bringt als »Stilles und lautes 

Leben« teils bisher nicht ausgestellte realisti- 

sche Genrebilder und Stilleben sowie Archi- 

tekturstiicke. Schade, dal? Vinzenz Fischers 

Allegorie auf die Ubertragung der kaiserlichen 

Galerie ins Belvedere 1781 als Dokument zur 

Geschichte des Hauses hier fehlt. Im Kabinett 

mit der barocken Steinabwasch sind nach dem 

Motto der »Menagerie« (ehemals im ostlichen 

Gartenteil) Tierbilder von Tamm und Hamil

ton versammelt. Im nachsten kahlweil?en 

Gewdlbe entfalten 16 Charakterkdpfe von 

Messerschmidt in umgehbaren Zwei- und 

Dreiergruppen gut ihre psychologische Wir- 

kung. Nur in der Beschriftung verwirrt der 

Materialhinweis »Gipsalabaster« (Alabaster 

ist kristalliner Gips). Den friiheren Zugang 

von hier in die Schlol?kapelle hat man hinter 

einer Zwischenwand versteckt. Das Erlebnis 

des authentischen Barockraumes der Kapelle 

bleibt den Besuchern der Auswahl aus der 

Barocksammlung vorenthalten. Im schmalen 

Gang zu den beiden gartenseitigen Raumen 

reihen sich kleinformatige »Studien« aneinan- 

der, darunter wichtige Modelle fiir Decken- 

fresken und Altarbilder. Die Beschriftung ver- 

weigert dem Besucher jedoch konkrete Infor- 

mationen auf die jeweiligen Zweck- 

bestimmungen, etwa den Bezug von Grans 

Allegorie des Morgens auf sein Deckenfresko 

in Wien, Schlol? Hetzendorf, was auch der 

Ma(?stab unterhalb der Signatur verdeutlichen 

wiirde, wenn er nicht vom Zierrahmen fast 

ganz verdeckt ware. Dal? Martino Altomontes 

Heilung des Lahmen eine Vorstellung vom 

verlorenen Hochaltarbild der Wiener Peter- 

skirche iiberliefert, wird ebenso verschwiegen 

wie die Funktion von Paul Trogers Anbetung
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des Lammes als Entwurf fur sein Gewdlbe- 

fresko im Brixner Dom. Der vorletzte Raum 

ist »Religidsen und mythischen Darstellun- 

gen« mittlerer GroEe und Messerschmidts 

Standbildern von Maria Theresia und Franz 

Stephan gewidmet. Der letzte gehbrt vor allem 

den Landschaften Johann Christian Brands, 

entbehrt aber eines Mottos, obwohl ein Hin- 

weis von diesen auf die Landschaften des 19. 

Jh.s im Oberstock nahegelegen hatte.

Zur aktuell gezeigten Auswahl fehlt ein Infor- 

mationsblatt oder ein knapper Katalog. Die 

Lucke fiillt fur das gehobene Portemonnaie ein 

schon illustrierter Prachtband mit einer aus- 

fiihrlichen Darstellung der Geschichte der 

Sammlung und des friiheren Barockmuseums 

von Michael Krapf (Barock. Meisterwerke im 

Belvedere, Wien [Eigenverlag] 2008, 386 S., 

€ 39,90. - Mit der Neuaufstellung hat sich 

auch Ingeborg Schemper-Sparholz, Stiefkind 

Barock im barocken Belvedere. In: Kunstge- 

schichte aktuell XXIV, 2, 2009, S. 4!., kritisch 

auseinandergesetzt).

Doch erst wenn man den nach wie vor giilti- 

gen zweibandigen Katalog des alten Barock

museums von Elfriede Baum mit seinen 535 

Katalognummern heranzieht (Katalog des 

Osterreichischen Barockmuseums im Unteren 

Belvedere in Wien, 2 Bde, Wien-Miinchen 

1980), wird so richtig bewuEt, wie sehr gerade 

die Ausstellung der osterreichischen Barock- 

kunst in der das Wiener Stadtbild bis heute 

pragenden Schlofianlage des Belvedere fiir die 

nachste Zeit marginalisiert ist. Werke aus dem 

17. Jh. fehlen zur Ganze, und die iibrige Aus

wahl konzentriert sich weitgehend auf in Wien 

im 18. Jh. tatige Kiinstler. Doch von diesen 

vermiEt man alle Tonbozzetti, Bildwerke von 

Giuliani und ebenso von Donner und seinen 

Nachfolgern. Von den 38 Gemalden und Skiz- 

zen von Maulbertsch sind nur drei Stuck zu 

sehen, von 10 Bildern Paul Trogers nur zwei, 

und von 17 Werken des Kremser Schmidt 

kann nur ein einziges gezeigt werden.

Bei einem Verhaltnis von mehr als fiinf mal so 

viel deponierten als ausgestellten Werken fun- 

giert das heutige Belvedere primar als ein 

Barockdepot. Parallel dazu steht auch die 

Barockforschung auf der Wiener Universitat 

derzeit eher am Rande. Wenn die neue Direk- 

tion auf die jetzt taglich mogliche Besichtigung 

ihres gesamten Mittelalterbestandes stolz ist, 

ware ein Gleiches wenigstens fiir die Halfte 

der Barockbestande zu verlangen, die zudem 

noch haufigen Bezug auf bestehende Baudenk- 

male und ihre Ausstattung in Stadt und Land 

haben. Dies ware fiir Einheimische wie Wien- 

besucher, fiir Studenten und Barockliebhaber 

mindestens ebenso wichtig wie die Zelebra- 

tion von Klimt und Schiele in den barocken 

Prunkraumen. Die temporiiren Kleinausstel- 

lungen - wie 2009 zum Werkbestand von 

Lovis Corinth und zu Werken von Franz 

Anton Maulbertsch - bieten keinen Ersatz fiir 

den »versteckten« Bestand der wichtigsten 

Sammlung zur osterreichischen Kunstge- 

schichte.

Im Unteren Belvedere respektiert der in die 

barocke Orangerie eingebaute White Cube die 

historische Bauhiille. Dem stukkierten Pferde- 

stall des Prinzen Eugen schadet das Schaude- 

pot der Mittelalterkunst ebensowenig. Dage- 

gen haben die zu Beginn der neuen Direktion 

2007 vorgenommenen baulichen Eingriffe in 

das Untere SchloE zur Umfunktionierung in 

eine Ausstellungshalle die barocke Raumfolge 

und -wirkung der acht gartenseitigen Raume 

schwer gestort. Das Projekt wurde in knapper 

Zeit und als KompromiE mit konservierenden 

Auflagen des Bundesdenkmalamtes durch die 

Architekten Kiihn Malvezzi realisiert. In der 

das Projekt begleitenden Darstellung in den 

Medien wurde die Riickfiihrung auf die 

urspriingliche Raumgliederung, das bedeutet 

unter Beseitigung der Einbauten der mariathe- 

resianischen Epoche, als Ziel dargestellt - eine 

langst iiberholte Denkmaldoktrin! Auch die 

Museumsgeschichte des 19. Jh.s (Ambraser 

Sammlung) wurde damit baulich ausgeldscht. 

Dieser Verlust wird ebenso verschwiegen wie 

derjenige von fast 85 Jahren Tradition des 

ersten Barockmuseums iiberhaupt.
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Abb. i Wien, Unterer Belvedere, Marmorsaal, 

Zustarid 2009 (M. Koller)

Im Ergebnis existiert das barocke Raumerleb- 

nis einer Enfilade mit Gartenblick fiir den heu- 

tigen Besucher nicht mehr. Im mehrfachen 

Funktionswechsel und durch Kunst- bzw. Tages- 

lichtspriinge nebeneinanderliegender Raume 

sowie in den Richtungswechseln - bedingt 

durch den neuen Eingang vom Ehrenhof bzw. 

vom Park (links Ausstellungsraume und 

Marmorsaal, rechts Kassa, Shop, Marmorga- 

lerie und Goldzimmer) - wird der Besucher an 

einer zusammenhangenden Wahrnehmung der 

barocken Bauschopfung und ihrer immer 

noch bedeutenden Ausstattungsreste erfolg- 

reich gehindert. Diese offensichtliche Absicht 

verstarken jeweils paarweise in der Marmor- 

galerie und im Marmorsaal aufgestellte grols’e 

Infoscreens mit Ausstellungswerbung und die 

vor die barocken Kamine im Marmorsaal 

postierten vier schwarzen Stangengeriiste fiir 

die Deckenstrahler als zusatzliche Verfrem- 

dung und Ablenkung (Abb. 1). Die standige 

Belegung des Groteskensaales als Buch- und 

Souvenirsverkaufslager (Abb. 2) vertreibt jede 

Lust, sich auf die mythologischen und orna- 

mentalen Phantasien der Wand- und Decken- 

fresken und des MarmorfuEbodens einzulas- 

sen.

Mit der Vehemenz der Durchsetzung ihres 

radikalen Umbaues bestehender bewahrter 

Museumsstrukturen im Sinne eines Kunsthal- 

lenbetriebes bewegte sich die neue Direktion 

auf den Spuren von Albertinadirektor Al

brecht Schroder. Dies betrifft auch die Um- 

polung der Schwerpunkte auf klassische 

Moderne bis Gegenwartskunst, fiir die die 

Presentation der eigenen Sammlungen aus 

Barock und 19. Jh. in der Osterreichischen 

Galerie drastisch reduziert wurde. Doch mit 

den fiir neutrale grols’e Ausstellungsraume in 

der Burgbastei bestehenden Moglichkeiten der 

Albertina konnte und kann das Untere Belve

dere nicht mithalten, auch was die fiir einen 

standigen Ausstellungswechsel notige raum- 

lich-technische Infrastruktur nach dem heute 

normalen Standard betrifft. Der Marmorsaal 

halbiert einerseits als Storfaktor die Folge der 

Ausstellungsraume und zum anderen wird er 

bei jedem Ausstellungswechsel zum Trans- 

portraum degradiert. Denn eine zeitgemafie 

Kunsthalle brauchte einen klimatisierten 

Lagerraum mit direkter LKW-Zufahrt fiir An- 

und Riicklieferung, fiir Aus- und Verpacken 

und fiir das Akklimatisieren der Exponate, der 

hier ganzlich fehlt. Statt dem stehen fiir Lade- 

zwecke auch im Winter die Fliigeltiiren des 

Marmorsaales offen, damit die Exponatkisten 

im Slalom an den Originalfiguren des Donner- 

brunnens vorbei direkt in die Ausstellungs

raume gebracht werden konnen.

Zu diesem baulichen Defizit kommt die 

Mifiachtung der Klimabedingungen durch die 

Ausstellungsplanung. Fiir die am 12. Februar 

2009 eroffnete Mucha-Ausstellung mufiten 

die beiden grofitformatigen Leinwandbilder 

(bis ca. 6 mal 9 m!) erst Anfang Dezember 

2008 bei 2 Grad Celsius an ihrem normalen 

Aufstellungsort im Schlofi Mahrisch Krumau
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abgespannt, gerollt gelagert und einen Monat 

spater ohne Ubergang im gut 20 Grad warme- 

ren Ausstellungsraum neu aufgespannt wer- 

den (personliche Mitteilung von Restaurator 

Tomas Berger, Prag). Danach hatten die Gale- 

rierestauratoren nach der Versicherungsvor- 

schrift vorhandene Schadensrisse zur Entla- 

stung der Aussteller zu dokumentieren. 

Wahrend die fiir die Ausstellungsraume neu 

eingebaute klimatechnische Regulierung funk- 

tioniert, lassen die undichten Glastiiren des 

Marmorsaales einen langsamen Austausch mit 

dem jeweiligen Aufienklima zu, ebenso der 

offene Ausstellungseingang gleich neben der 

Haupteingangstiire. Im »Grottesken-Shop« 

steht bei Schonwetter die Tiire zum Garten- 

cafe standig offen und lal?t die Sommerhitze 

der Siidfassade in den Raum und von hier in 

die Marmorgalerie bis zum Gold-Spiegel- 

Kabinett stromen. Mit dem im Sommer 2009 

installierten Glastunnel als neuen Ubergang 

zur Orangerie kdnnen die Besucher zwar 

trockenen Fufies das Nebengebiiude erreichen, 

doch wird dadurch das sensible Goldzimmer 

vollends zum Durchzugsraum. Seine umfang- 

reichen vergoldeten Holzpaneele haben sich 

seit ihrem Wiedereinbau nach der Kriegsber- 

gung relativ gut gehalten, nicht zuletzt weil der 

Raum bisher wenig strapaziert wurde. Im nur 

im Fensterbereich betretbaren Spiegelkabinett 

war 1923 bis 1941 und seit der Wiedereroff- 

nung 1953 Permosers Apotheose auf den Prin- 

zen Eugen aufgestellt (Haberditzl 1923, Abb. 

S. LIL Karl Garzarolli-Thurnlackh, Hans 

Aurenhammer, Osterreichisches Barockmu- 

seum in Wien, Katalog 1958, S. 50). Jetzt 

scheint direktes Sonnenlicht auf die Wand- 

oberflachen, denen jeder Besucher ganz nahe 

treten kann, ohne von einem Aufseher gehin- 

dert zu werden, da diese in den »Restraumen« 

hinter dem Shop iiberhaupt fehlen. Hier 

konnte das » Belvedere « von den konservatori- 

schen und organisatorischen Methoden ler- 

nen, mit denen das ebenso privatwirtschaftli- 

che Management fiir die Republik Osterreich 

die ihm anvertrauten Barockraume im Schlol?

Abb. 2 Wien, Unterer Belvedere, Groteskensaal, 

Zustand 2009 (M. Koller)

Schonbrunn niitzt und zugleich schiitzt (Man

fred Wehdorn [Hg.], Schloss Schonbrunn Kul- 

tur- und Betriebsges.m.b.H. - 10 Jahre Denk- 

malpflege 1992-2002, Wien 2002 [Wiss. 

Reihe Schonbrunn, Bd. 7].

Schliefilich wird die Betreuung der Dauer- 

sammlung darunter leiden, dal? die neue Lei- 

tung das eigene technische Fachpersonal von 

acht auf drei Angestellte reduziert hat. Damit 

mul? fiir die allein verbliebenen Restauratorin- 

nen jeder zusatzlich bendtigte Handgriff von 

Fremdfirmen zugekauft werden. Doch konti- 

nuierliche technisch-konservatorisch-wissen- 

schaftliche Betreuung durch ein erfahrenes 

und eingespieltes Stammpersonal gehort zu 

den Grundlagen jedes hochwertigen Museums. 

Auch darin wird deutlich, dal? sich das aktu- 

elle »Belvedere« primar als Kunsthallenbe- 

trieb versteht. Langfristige Perspektiven fiir 

seine zentralen musealen Bestande und seine 

Funktionen als Museum und Baudenkmal tre-
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ten dem gegeniiber in den Hintergrund. Vom 

iz. Februar bis 6. Juni 2010 wird im Unteren 

Belvedere die Ausstellung Prinz Eugen - Feld- 

herr Philosoph in den angeblich »auf Ori- 

ginalzustand« zuriickgefiihrten Ausstellungs- 

raumen gezeigt werden. Im Vergleich mit den 

wohl gezeigten Raumansichten in Salomon 

Kleiners Stichwerk Wunderwiirdiges Kriegs- 

und Siegeslager ... wird sich dann jeder Besu- 

cher selbst sein eigenes Urteil bilden kbnnen.

Manfred Koller

Ein denkmalpflegerisches Votum zur Porzellansammlung im 

Dresdner Zwinger

In der stadtseitigen Bogengalerie des Zwingers 

zwischen dem Glockenspielpavilion und dem 

»Deutschen Pavillon« wurde im Jahre 2006 

die Ostasiatische Abteilung der Dresdner Por

zellansammlung nach Entwiirfen des New 

Yorker »Stararchitekten« Peter Marino aufge- 

stellt. Wie Zeitungsberichte melden, besteht 

zur Zeit die Absicht, in der gegeniiberliegen- 

den Bogengalerie eine entsprechende Exposi

tion mit Meil?ner Porzellan durch denselben 

Architekten zu schaffen und ihm auch den 

Auftrag zur Gestaltung des anschliefienden 

Pavilions als Saal fiir die Ausstellung der Tier- 

figuren Johann Joachim Kaendlers und der 

anschliel?enden Langgalerie zu geben.

Man mochte zunachst meinen, dal? nichts bes- 

ser zur »Zierlichkeit« der Architektur des 

Zwingers pal?t als die Ausstellung von Porzel

lan. So ganz unproblematisch ist die museale 

Nutzung vor allem von dessen Galerien jedoch 

nicht. Der klare Rhythmus ihrer Innenarchi- 

tekturen ist bestimmt durch die Folge von 

toskanischen Saulen, auf denen die flachen 

Kreuzgewolbe ruhen. Diese an gewdlbte Hal- 

len der Renaissancezeit erinnernde klare 

Innenarchitektur steht im deutlichen Kontrast 

zu den einst mit Deckengemalden versehenen 

»luftigen« Salen der Pavilions mit ihrer fla

chen Pilasterarchitektur. Marino hat versucht, 

in einem Teil der Bogengalerie Wandarrange

ments von Porzellan einzufiigen, wie sie 

Zacharias Longuelune fiir die ungleich gewal- 

tigeren Dimensionen des Porzellanschlosses 

August des Starken vorgesehen hatte. So 

umkleidete er einen Teil der Saulen und gestal- 

tete sie zu massiven kannelierten Pfeilern um, 

die in keinem rechten Verhaltnis zu den 

Gewdlben und den verbleibenden Wand- 

flachen stehen. Die Wandflachen in dem Teil 

der Galerie, in dem er die Saulenarchitektur 

belief?, versah er mit polierten roten und 

schwarzen Farbtonen und fiigte die Imitation 

eines Kamins ein.

So wirkt nun die Bogengalerie gestalterisch 

unzusammenhangend und entgegen alien 

Kenntnissen ihrer historischen Erscheinung 

zerrissen, denn Farbuntersuchungen haben 

ergeben, dal? die steinfarbenen Pfeiler und 

Saulen urspriinglich im Kontrast zu den 

weifien Wand- und Gewdlbeflachen standen. 

Wie im 18. Jh. Vitrinen und Arrangements fiir 

die Mineraliensammlung in die Bogengalerie 

des Zwingers eingefiigt waren, ist durch einen 

Plan im Hauptstaatsarchiv Dresden iiberlie- 

fert. Selbstverstandlich ist hier die Saulen

architektur belassen worden. Wenn man Por

zellan »historisch« anordnen wollte, so hatte 

man sich auf diesen, nicht auf die Plane fiir das 

Japanische Palais beziehen sollen. Nun beste- 

hen fiir Denkmalpfleger, die sich allein auf die 

Erhaltung von »Substanz« verpflichtet fiihlen, 

vielleicht keine Bedenken gegen die neue 

Museumsgestaltung, da die Verkleidungen der 

Saulen und die aufdringliche Farbigkeit jeder- 

zeit wieder entfernt werden kbnnen. Aber da 

diese sich ausdriicklich auf historische Gege- 

benheit beruft, fordert sie zur Beurteilung von 

Angemessenheit zum Bauwerk geradezu her-
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