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(S. i79ff.). Anstelle der bis ins 18. Jh. iiber- 

wiegend dekorativen Presentation gait es, dem 

sich wandelnden Verhalten des Publikums 

Rechnung zu tragen (S. zoiff.). Fragen der 

Raumausstattung, einer systematischen An- 

ordnung der Gemalde sowie moderner Be- 

leuchtung traten zunehmend in den Vorder- 

grund. Es ist kaum verwunderlich, daf> es ganz 

ahnliche Vorkehrungen waren, zu denen man 

sich beim gleichzeitig in Gang gekommenen 

Aufbau der Londoner National Gallery ent- 

schlofi (vgl. Charlotte Klonk, Mounting 

Vision. Charles Eastlake and the National 

Gallery of London, in: Burlington Magazine 

LXXXII/z, 2000, S. 33iff.).

Eigentliches Kernstiick des Buches ist ein 

abschlieEender Katalog der Erwerbungen (S. 

ziyff.): Ein Auffangbecken fiir samtliche vor- 

aufgegangenen Uberlegungen und Bemiihun- 

gen, beeindruckt dieses iibersichtlich angeord- 

nete Nachschlagewerk durch die Fiille der 

zuverlassig recherchierten Einzelfalle. Stock

hausens Werk ist vom Verlag solide hergestellt 

und ausgestattet. So kann sich Berlin gliicklich 

schatzen, iiber ein wirksames Instrument zur 

miihelosen Aufschliisselung seiner friih erwor- 

benen Gemaldebestande zu verfiigen.

Rolf Kultzen
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Ludwig Justi, amtierender Direktor der Berli

ner Nationalgalerie von 1909 bis 1933, zahlt 

zu jenen Sammlungsdirektoren, die wie Wil

helm von Bode und Hugo von Tschudi die Ber

liner Museumslandschaft entscheidend ge- 

pragt haben. Sein Name ist mit der Griindung 

des Gegenwartsmuseums im Kronprinzenpa- 

lais verbunden, das er 1919 als Dependance 

der Nationalgalerie einrichtete, und das als Vor- 

bild des Museums fiir zeitgendssische Kunst 

gilt. Erstmalig wurden nun Justis 1936 niederge- 

schriebene Lebenserinnerungen ediert und kom- 

mentiert. Die Publikation besteht aus einem 

illustrierten Text- und einem auEerst griindlich 

recherchierten Kommentarband. Kurt Wink

ler iibernahm mit Tanja Baensch unter Mitar

beit von Tanja Moormann die Bearbeitung 

und Kommentierung der verschiedenen, aus 

dem NachlaE Justis iiberlieferten Textver- 

sionen. (Zur komplizierten Quellenlage und 

Editionsgeschichte vgl. die Editorischen Hin- 

weise von Winkler in Bd. IL, S. 7-19.)

Winkler, Baensch und Moormann haben sich 

darauf beschrankt, eine »Lese- und Verstand- 

nishilfe« (Bd. II, S. 18) der Quelle zu liefern. 

Zuriickhaltend werden Irrtiimer des Verfas- 

sers korrigiert oder Gedachtnisliicken ge- 

schlossen, etwa wenn Justi ungenaue Ausstel- 

lungstitel angibt, oder wenn er sichtlich stolz 

einen im Familienstammbuch entdeckten Vers 

fiir ein unveroffentlichtes Gedicht Schillers 

halt (vgl. Bd. Il, S. 269 u. S. 50 f.). Informa- 

tionen beispielsweise zu Wilhelm Wagener 

oder Max Liebermann sind prazise auf die 

Aussagen Justis zugeschnitten und verlieren 

sich nicht in hinlanglich bekannten biographi- 

schen Details (vgl. Bd. II, S. 160 u. S. 138). Ins- 

besondere die bibliographischen Angaben zu 

den zahlreichen Zitaten und Anspielungen auf 

zeitgendssische Texte werden sich fiir weitere 

Forschungen zur Geschichte der Berliner 

Museen als unverzichtbar erweisen. Auch die 

Entscheidung, die von Justi vorgenommenen 

Tilgungen kenntlich zu machen und wieder
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hinzuzufiigen, ist zu begriifien. Die Auslassun- 

gen sind Zeichen der »rhetorischen Mimikry« 

(dieser Begriff nach Winkler, Ludwig Justis 

Konzept des Gegenwartsmuseums zwischen 

Avantgarde und nationaler Representation, 

in: »Der Deutschen Kunst...« Nationalgalerie 

und nationale Identitat 1876-1998, hrsg. v. 

Claudia Riickert und Sven Kuhrau, Berlin 

1999, S. 61-81, S. 76), derer sich Justi im 

Laufe seiner Karriere bediente, etwa um die 

Interessen der Nationalgalerie gegeniiber der 

monarchischen Kulturpolitik zu vertreten, 

oder wie bei den nach 1945 getroffenen Publi- 

kationsvorbereitungen fiir seine Autobiogra

phic, um Distanz zum nationalsozialistischen 

Regime zu signalisieren.

Einleitende Aufsatze von Thomas W. Gaeht- 

gens, Winkler und Baensch fiihren in den Cha- 

rakter der Justischen Erzahlung ein. Gaehtgens, 

der u. a. die Bedeutung der Memoiren Justis 

als »Zeitgemalde« des 1. Drittels des 20. Jh.s 

akzentuiert, zeichnet den Verfasser als eine 

Selbstbewulstsein und Autoritat ausstrahlende 

Personlichkeit, die gleichwohl unsicher und in 

hochstem Mafe verletzlich war. Dieser Ein- 

druck manifestiere sich besonders in den 

Beschreibungen der Konflikte mit Max Lie

bermann, Karl Scheffler und Paul Cassirer 

(Einfiihrung, Bd. I, S. VII-XVIII). Winkler 

betont Justis Bemuhungen um die Musealisie- 

rung eines nach humanistischen, bildungsbiir- 

gerlichen Kriterien »befriedeten« Expressio- 

nismus. Er sieht die historische Leistung Justis 

darin, »auf das soziologisch neue Phanomen 

des Massenpublikums [...] mit einem Museum 

neuen Typs, in dem Avantgarde und Tradition 

integriert waren«, reagiert zu haben (Tradition 

und Zeitgenossenschaft. Zu L. Justis Memoi

ren, Bd. I, S. 1-12, S. it). Baensch schliefilich 

widmet sich den Erzahlmechanismen des Tex- 

tes. Die Autorin gewahrt Einblick in die Stra- 

tegien Justis, seinen Erinnerungen mittels 

dokumentarischer Textausziige einen objekti- 

ven Anschein zu verleihen oder den Leser 

durch die vermeintliche Preisgabe seiner Uber- 

zeugungen ins Vertrauen zu ziehen (Lebens- 

erinnerung und Selbstdarstellung. Zu den 

Erzahlmechanismen in L. Justis Autobiogra

phic, Bd. I, S. 13-21).

Wenngleich Justis weitschweifige Ausfiihrun- 

gen zur Familiengeschichte mitunter die 

Geduld des Lesers strapazieren, beleuchtet er 

doch auch zahlreiche Aspekte seiner Karriere, 

die bislang von der Forschung vernachlassigt 

wurden (vgl. die Bibliographic Bd. II, S. 20-25; 

zu erganzen waren hier Roland Marz, »Berli- 

ner Museumskrieg« 1921. Karl Scheffler con

tra Ludwig Justi. Der Streit um die moderne 

Kunst in der Nationalgalerie, in: Kunstverhalt- 

nisse. Ein Paradigma kunstwissenschaftlicher 

Forschung, hrsg. v. der Akademie der Kiinste 

der DDR und der Akademie der Wissenschaf- 

ten der DDR, Berlin 1988, S. 99-104; Julian 

Scholl, Funktionen der Farbe. Das Kronprin- 

zenpalais als farbiges Museum, in: Museums- 

inszenierungen. Zur Geschichte der Institu

tion des Kunstmuseums. Die Berliner Museums- 

landschaft 1830-1990, hrsg. v. Alexis Joa- 

chimides, Sven Kuhrau, Viola Vahrson und 

Nikolaus Bernau, Dresden/Basel 1995, S. 206- 

219). So beschreibt er u. a. ausfiihrlich seine 

gestalterische Tatigkeit als Erster Standiger 

Sekretar an der Koniglichen Akademie der 

Kiinste und seine Planungen zu dem niemals 

realisierten Projekt des Reichskriegsmuseums. 

Wichtiger noch ist es, daft die Lektiire von 

Warden Wirken Wissen den Blick dafiir 

scharft, einige der bislang artikulierten Ein- 

schatzungen zur Berliner Museumsgeschichte 

kritisch zu hinterfragen, andere hingegen zu 

vertiefen. Aufschlu&eich, wenn auch subjek- 

tiv, ist beispielsweise Justis Bild von Bode. 

Einerseits zollt er Bodes Kennerschaft groEen 

Respekt, blendet jedoch seine Verdienste um 

die wissenschaftliche Forschung im Museum 

und die kulturhistorische Inszenierung der 

Exponate aus (dazu Gaehtgens, Einfiihrung, 

in: Wilhelm von Bode, Mein Leben, hrsg. v. 

Th. W. Gaehtgens und Barbara Paul, bearb. v. 

Barbara Paul, Tilmann von Stockhausen, 

Michael Muller und Uta Kornmeier, 2 Bde., 

Berlin 1997, S. VII-XVIII, S. X u. XIL). Justi
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charakterisiert Bode als einen Kunstspekulan- 

ten und nahert sich damit iiberraschend dem 

Urteil seines Erzkontrahenten Scheffler an, der 

bei aller Bewunderung in Bode einen »prakti- 

schen Organisator« sah, durch den »in das 

Museumswesen etwas Unternehmerhaftes 

gekommen« sei (Scheffler, Berliner Museums- 

krieg, Berlin 1921, S. 52.). Auch der Einblick 

in die Restaurierungspraxis an der Gemalde- 

galerie ist geradezu enthiillend, ordnete Bode 

doch angeblich erhebliche Eingriffe an Kunst- 

werken an, um diese verkaufen zu kbnnen (zu 

Bode vgl. Bd. I, S. 132-138). In vergleichbarer 

Weise kratzt Justi an der Legende seines Vor- 

gangers Tschudi. Beeindruckt schildert er die 

Neuerungen in der Nationalgalerie durch 

Tschudis Erwerbungen franzdsischer Gemalde 

und deren Hangung, doch wirft er seinem 

Vorganger unverbliimt diplomatisches Mifige- 

schick gegeniiber dem Kaiser und dessen En

tourage an Hofkiinstlern vor. Tschudi habe, 

anstatt Wilhelm II. allmahlich mit der 

Moderne vertraut zu machen, »das Kampf- 

mittel der Bombe« gewahlt und dadurch das 

Unverstandnis des Monarchen heraufbe- 

schworen (Bd. I, S. 238-242).

Erschliefien die Memoiren also einerseits neue 

Perspektiven auf Interna des Berliner Mu- 

seumsbetriebs, konkretisieren sie andererseits 

anschaulich Justis Vorstellungen von den Auf- 

gaben eines Museums deutscher Gegenwarts- 

kunst. Er begriff die Ausstellung »lebendiger 

Kunst« als eine »hohe nationale Aufgabe« 

(Bd. I, S. 245), da er davon tiberzeugt war, dal? 

Kunstwerke nicht nur Ausdruck einer einzel- 

nen Kiinstlerpersonlichkeit, sondern Spiegel 

der geistigen Errungenschaften der gesamten 

Nation seien. Justis Begeisterung fiir die deut- 

sche Kunst und ihre angebliche Nahe zur 

»Volksseele« (Bd. I, S. 453), fiir Bocklin, 

Thoma und van Goghs »nordisches Empfin- 

den« (Bd. I, S. 426) lafit sich dabei nicht ver- 

einfachend mit einem Anbiedern an die volki- 

sche Ideologic gleichsetzen. Deutlich sprach er 

sich gegen jede Allianz von Politik und Kunst 

aus. So bezweifelte er, daf> kiinstlerischer Aus

druck iiberhaupt mit der jeweils gegebenen 

Staatsform in Beziehung gesetzt werden konne 

(vgl. Bd. I, S. 456). Dariiber hinaus deutet die 

nietzscheanisch gepragte Idealvorstell ting vom 

deutschen Charakter, der widerspruchsvoll 

und in standigem Werden begriffen sei (vgl. 

Bd. I, S. 462 u. 482), eher auf die traditionel- 

len Bemiihungen um die Definition nationaler 

Identitat hin, die in Herder und Schlegel wur- 

zelten und das 19. Jh. einschliefilich der kul- 

turkritischen Reformbewegungen pragten. 

Die ausufernde Ahnenreihe, die den Auftakt 

der Autobiographic bildet, seine Wahlver- 

wandtschaft mit Goethe wie auch sein Stolz, 

inmitten Marburgs »ehrwiirdigen gotischen 

Bauten« herangewachsen zu sein (Bd. I, S. 

442), sind weitere Indikatoren eines absichts- 

voll gepflegten Selbstbilds, das fest im tradi- 

tionellen Geistesleben verankert war. Mitunter 

bediente er sich dieses Identitatsentwurfs, 

auch dies verdeutlichen die Memoiren, um 

sich zu einem Aufienseiter des Berliner Kunst- 

lebens zu stilisieren. Justis Lebenserinnerun- 

gen sind somit beredtes Zeugnis fiir die zuwei- 

len sehr personlichen Reaktionen auf die tief- 

greifenden Auseinandersetzungen um die 

Musealisierung der Moderne. Beispielhaft illu- 

strieren sie die Suche nach »deutscher Art und 

Kunst« (so der Titel der Sammelschrift von 

Herder, Heidelberg 1773) im 1. Drittel des 20. 

Jh.s, womit sie direkt ins Zentrum aktueller 

Debatten zielen diirften (vgl. z. B. Hans Bel

ting, Identitat im Zweifel. Ansichten der deut

schen Kunst, Koln 1999; Jean Clair, Die Ver- 

antwortung des Kiinstlers: Avantgarde. zwi- 

schen Terror und Vernunft [iibers. aus dem 

Franz, v. Ronald Voullie], Koln 1998 (vgl. 

Kunstchronik 53, 2000, S. 141-144); Werner 

Hofmann, Wie deutsch ist die deutsche Kunst? 

Eine Streitschrift, Leipzig 1999).

Andrea Meyer


