
WELT IM UMBRUCH — AUGSBURG ZWISCHEN RENAISSANCE UND 

BAROCK

Ausstellung der Stadtischen Kunstsammlungen Augsburg 

0oH.  —CCHurePd3Pz

Wenn die ,,Kunstchronik“ zur Besprechung dieser Ausstellung anlaBlich der 450 

Jahr-Feier der Confessio Augustana keinen Kunsthistoriker, sondem einen aus 

Augsburg stammenden Allgemein-, Sozial- und Wirtschaftshistoriker aufgefordert 

hat, so tragt das der Zielsetzung der von Bruno Bushart vorbereiteten und gestalte- 

ten Schau Rechnung: Beabsichtigt war „eine in den Rahmen der Geschichte voll 

integrierte Kunstausstellung“. Der in W. Braunfels’ neuer deutscher Kunstge- 

schichte forcierte Auftraggeberaspekt, die sozialgeschichtliche Hintergrundaus- 

leuchtung, war freilich auch den Bushartschen ,,reinen” Kunstausstellungen ver- 

traut; schon der Katalog der Ausstellung „Augsburger Barock" von 1968 hatte ei

nen Beitrag Friedrich Blendingers liber historische und soziologische Vorausset- 

zungen des Augsburger Barocks enthalten. Zur Rechtfertigung des Haupttitels 

schreibt Bushart nun im Katalogvorwort, als reichste und offenbar volkreichste 

Stadt im damaligen Deutschland sei Augsburg auch aktiv an der Veranderung der 

Welt beteiligt gewesen; fur die Zeitabgrenzung wahlte er, da sich die ,,Rhythmen 

der Kunst in Augsburg" mit denen der Geschichte nicht gedeckt hatten, eine unpa

rallele Stichjahrzweiheit: Der zeitliche Rahmen reicht in den kunsthistorischen Ab- 

teilungen von 1530 bis 1620: Bis 1530, d. h. bis zur Niederlassung Chr. Ambergers 

lebte Augsburger Kunst ,,von Substanz und Tradition der Augsburger Renais

sance”, 1620 begann mit AbschluB des Rathausbaues eine „bodenstandige Barock- 

kunst". In den historischen Abteilungen ist der Zeitraum 1518—1650 zugrundege- 

legt. Das kann nicht ohne Schnittwunden abgehen, weil das Leben und Schaffen 

Holls (evangelisch) und J.M. Kagers (katholisch) vom politisch-militarischen gro- 

Ben Krieg in den 1630er Jahren empfindlich beriihrt wurden. Auch wird wohl zu 

wenig deutlich, daB mit der Doppelperiodisierung ein ereignisgeschichtlicher Ra

ster der Epochenbildung einem stil- und dem Wesen nach strukturgeschichtlichen 

gleichgestellt wird. Der Wirtschaftshistoriker wiirde dem letzteren noch die Frage 

nach Konjunkturepochen beifiigen. In dieser Hinsicht wird ja das ,,Jahrhundert der 

Preisrevolution" allgemein als Aufschwungperiode von etwa 1510—1640 bewer- 

tet, doch gibt es damals noch sehr unterschiedliche Regionalkonjunkturen und er- 

leiden gerade die Augsburger Handels- und Bankhauser schon vor dem 30jahrigen 

Krieg namentlich durch Staatskonkurse schwere Riickschlage (Welserkonkurs 

1614). Die kurzfristigen Krisen der Zeit haben vorwiegend sog. wirtschaftsexogene 

Ursachen und die GetreidemiBernte von 1531 vermag weder Augsburger Refor- 

mationsfortgang (Ph. Broadhead 1980) noch Kunststilwandel zu erklaren. Fiir das 

Florentiner Quattrocento ist die Frage aufgeworfen worden, ob geschaftlich matte 

Zeiten mit wenig lohnenden Investitionsaussichten die reichen Kaufherrn zur 

Geldanlage in Kunst veranlaBten (R. S. Lopez). Fiir Augsburg und insbesondere 

die Fugger scheint diese These vorerst ziemlich ins Leere zu gehen.
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Die Augsburger Ausstellung, deren Schirmherrschaft ICOM iibernahm und de- 

ren Mitveranstalter die bayerische Landeskirche ist, hat zwei groBartige Schauplat- 

ze: den inzwischen endgiiltig fur eine historische Wiederherstellung vorgesehenen 

Goldenen Saal und die ErdgeschoBhalle des Hollschen Rathauses fur die Kunstge- 

schichte, die frischrenovierte Halle des vor Jahren vor dem Kaufhaus-Umbau ge- 

retteten Hollschen Zeughauses, ein damit endlich wieder zugangliches Schaustiick 

reichsstadtischer Zweckbaukunst, fur die Stadtgeschichte. Die rund tausend Aus- 
stellungsstiicke (961 Hauptnummern) stammen von 69 Eeihgebern, darunter 8 aus 

USA; aus dem Ostblock ist nur Budapest vertreten. Der von aktuellem Wissen 

randvolle und reich, teils farbig bebilderte Katalog in zwei Banden ist das Werk 

von 33 Mitarbeitern meist aus Augsburg, Miinchen und Niirnberg und schlieBt 95 
und 86 Seiten einleitende Aufsatze ein. Ein von Augsburger Kunstsammlungen 

und Zentralinstitut fur Kunstgeschichte am 28./29. Juli in Augsburg veranstaltetes 

Kolloquium zur Ausstellung brachte in zehn meist kunsthistorischen Referaten 

weitere fachwissenschaftliche Vertiefung.

Die Gliederung von Ausstellung und Katalog ist eine systematische. Der Kunst- 

teil bringt ausgewogen Malerei, Plastik, Graphik, Goldschmiedekunst, Uhren und 

wissenschaftliche Instrumente, Kabinettschranke, Waffen und Eisenschnittarbei- 

ten, Musikinstrumente, Textilien und Fayencen, Harnische und Stangenwaffen, 

schlieBlich — als ersten Blickfang im Rathaus — die erstmals wieder vereinigt ge- 

zeigten „Funeralwaffen“ Karls V. von der Augsburger Totenfeier 1559 0—CCU uz 

ihr vergoldeter Kronhelm von A. Pfeffenhauser ist mit Recht Katalogumschlagbild 

geworden. Wie meist bei ortsbezogenen Ausstellungen wird nicht darauf verzich- 

tet, mit den Werken ortsansassiger Kiinstler in aller Welt auch die fur Augsburg(er) 

und fur auswartige Fuggerschldsser geschaffenen Werke auswartiger Kiinstler zu 

vereinigen, auch Tizians beim Augsburgaufenthalt von 1548 fur den spanischen 

Hof gemalte Portrats abzubilden. Im ganzen war es fur die Augsburger Malerei im 

engeren Sinne ja eine schwache Zeit, hatte das Kunstgewerbe mit seinem Einfalls- 
reichtum im kleinen viel mehr Weltrang. Der Katalog vermeidet fur Deutschland 

den Begriff der Manierismus-Epoche. Der einst beliebte Begriff einer Augsburger 

Schule (mit Mischung schwabischer, italienischer und niederlandischer Elemente) 

ist so schroff aufgegeben, daB G. Kramer zur Malerei im spaten 16. Jh. schreibt: 

„Hier stellt sich die Frage nach den Augsburger Malern, die die Anregungen der 

von auswarts verpflichteten Kiinstler hatten aufnehmen kbnnen. Die Antwort ist 

deprimierend: Offenbar gab es solche Maier in der 2. Halfte des 16. Jhs. in Augs

burg nicht“. So habe das Eindringen fremder Kiinstler in das „kiinstlerische Vaku- 

um Augsburgs“ ab etwa 1600 nicht eigentlich schulbildend im Sinne eines typi- 

schen Augsburger Stils werden konnen. Das schopferische Element habe nahezu 
vollig gefehlt, dagegen sei eben das handwerkliche Konnen mit drohender Regra

dation der Malerei zu einer FlieBbandarbeit“ besonders gefragt gewesen. Immer- 
hin bewogen Fiille und Rang der Auftrage und lockende Beziehungen bekannte 
Zuziigler, lieber in Augsburg als in Miinchen zu leben. Im Einfiihrungsbeitrag die

ses Bandes halt Bushart fest, daB die religiose Kunst in Augsburg durch den Prote
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stantismus ohne Alternative zuriickgedrangt, daB im Profanbereich aber zwischen 

1530 und 1550/60 eine Spatbliite international bedeutender Kunsttradition von 

GroBbiirgertum, den Patrizierfamilien und Kaufleuten sowie auswartigen Bestel- 

lern getragen war. Ob auf den groBen Kunstbrunnen der beauftragten Niederlan- 

der die Figuren Augustus, Merkur und Herkules die Stande Patriziat, Kaufleute 

und Wasserkraft zahmende Handwerker darstellen sollten, ist wohl unbeweisbar.

Wer Norbert Liebs haufig zitierten alteren Ausstellungskatalog ,,Augsburger 

Renaissance" von 1955 zum Vergleich heranzieht, sieht rasch, welche erweiterten 

Moglichkeiten, Verstreutes wieder zusammen sichtbar zu machen, seither Wirt- 

schaftswunder und internationaler Ausleihverkehr geschaffen haben. Aus Londen 

kehrten erstmals die neun 1964 wiederentdeckten Bronzearbeiten von Hubert 

Gerhards Gedenkaltar fur Christoph Fugger in der Dominikanerkirche (1581/84) 

zuriick, als Mitte das knapp 1 m hohe Auferstehungsrelief 0—CCU KzU Einzelne Wer- 

ke werden im Katalog erstmals veroffentlicht, so J. Rottenhammers Allerheiligen- 

Altarbild fiir Kath. Hl. Kreuz (1611) aus Fuggerbesitz in Oberndorf 0—CCU “zU

Lesern auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland diirfte auffallen, daB ein 

Augsburger Kunsthandel nicht thematisiert ist, wenn man auch im Abschnitt uber 

Kabinettschranke natiirlich einiges liber Ph. Hainhofers Maklergeschafte erfahrt. 

Die Zusammenarbeit von Malern mit ortlichen Kupferstechern, die ihre Bilder als 

Massenware weiterverbreiteten, wird schon fiir den Anfang des 17. Jhs. erwahnt, 

aber nicht naher dargelegt. Erwahnenswert bliebe, daB das Haus Fugger schon un- 

ter Jakob dem Reichen mit sorgfaltiger Beratung Kunstgegenstande und Juwelen 

nicht nur selbst ankaufte, sondern auch besorgte und verkaufte, Silber fiir Augs

burger Kiinstler lieferte und 1506 Hauptstiicke des beriihmten Burgunderschatzes 

erwarb (Lieb, Die Fugger und die Kunst I/II? Octavian Secundus Fugger u. die 

Kunst); die Juwelen ,,Drei Briider" gehorten zum Hausvermdgen und erschienen 

in der Inventur von 1527 mit anderen Kleinodien, die teils geldwerte Pfander wa- 

ren. Der Aspekt der Kapitalanlage in Kunstwerken als „Schatzkapital” liegt von 

da aus nahe und sollte neben dem des Mazenatentums, des „scharlachroten Kapi- 

talismus" (H. de Man) a la Medici nicht ganz unbeachtet bleiben. Von besonderem 

Reiz sind oft die sorgfaltig zusammengestellten Besitzgeschichten der einzelnen 

Kunstwerke; allerdings findet sich auch die iibliche Vorbesitzer- und Leihgeber- 

Anonymitat („Privatbesitz Europa").

Im Zeughaus kann aus der Schweinfurter Johanniskirche als wahrscheinlich frii- 

heste Bilddarstellung der Confessio-Oberreichung iiberhaupt das Gemalde eines 

wohl frankischen Maiers aus dem spaten 16. Jh. 0—CCU z gezeigt werden: Das Er- 

eignis bot also wenig Anreiz fiir hbhere zeitgendssische Kunst. Stadtbild und Bau- 

kunst, auch Buchdruck und Buchillustration sind ganz in diese historische Ausstel- 

lung verwiesen, in der die Kunstwerke wesentlich nicht Selbstzweck, sondern Ver- 

anschaulichung zu sein haben. Dort findet man femer Reformation/Religionsge- 

schichte, Reichstage und Reichshandlungen, Personen und Ereignisse, Gesell- 

schaftsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Zeitgeschichte in Flugblattern, Bildungs- 

geschichte, Wissenschaft und Sammlungen, 30jahrigen Krieg und Westfalischen
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Frieden. Hier treten die eigenen Augsburger Museums- und Bibliotheksbestande 

starker hervor, kann seltener bisher Unvertrautes geboten werden, macht sich die 

auswahlende Selbstbeschrankung des „Weniger ist mehr" angenehm bemerkbar. 

Gesellschaftshistorisches Bildgut betrifft so gut wie ausschlieBlich Adel-Patriziat, 

Kaufleute und Goldschmiede. Die weitaus groBte Handwerkszunft, die der Bar- 

chentweber, bleibt mangels eindrucksvoller damaliger Uberlieferung (auBer Breus 

Fresken-Bruchstiicken aus dem Weberhaus von 1538) im Schatten. Uberhaupt 

wird die ziinftische Handwerkskultur wenig sichtbar; die Meistersingerschule etwa 

wird gar nicht erwahnt. Nach Kunstgut in Mittelstands-NachlaBverzeichnissen ist 

offenbar nie gezielt gesucht worden. Will man sich auf die Braunfels’sche Auftrag- 

geber-Strukturierung einlassen, die trotz der sogar bei Tizian bis 1550 vorherr- 

schenden Abhangigkeit vom Bestellergeschmack problematisch bleibt, so wird also 

in der Hauptsache Kultur der „oberen Stande“ gezeigt. Auch wer zur Zeitmode 

der „Geschichtsbetrachtung von unten“ neigt und Motive aus der Welt des kleinen 

Mannes vermiBt, wird freilich einzuraumen haben, daB Hochkultur-Initiativen, wie 

sie hier fur Augsburg mit Stolz ausgeleuchtet werden, von den unteren Mittel- und 

sog. Grundschichten eher gehindert als unterstiitzt zu werden pflegten. Uber den 

kunstzerstdrenden zwinglianischen (nicht lutherischen) Bildersturm geben die Tex- 

te mit interkonfessionellem Takt nur die Tatsachen, ohne amusische Mentalitat ab- 

zuleiten und zu deuten. DaB Reichles Michaelsgruppe am Zeughaus den Sieg des 

Glaubens liber die Ketzerei darstellen sollte (Helmut Friedel), wird von Bushart 

angesichts der stadtgeschichtlichen Situation sicher mit Recht abgelehnt.

Halt man beide Teile der Ausstellung zusammen, so wird die Kunst in ihrem Mi

lieu so anschaulich bewuBt wie am Orte nie zuvor. Allerdings kann es kaum Sache 

einer solchen Festausstellung sein, neue Beitrage zur Sozial- und Wirtschaftsge- 

schichte der Kunst Oder zur historischen Kunstsoziologie zu geben. Kunstgeschich- 

te und Wirtschaftsgeschichte stehen in ihr, enge Zusammenhange ahnen lassend, 

nebeneinander, aber zu einer engeren Verklammerung gelangt die Darstellung 

nicht. Der Fuggerarchivar und Handelsgeschichtsforscher Hermann Kellenbenz 

legt in seinem Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte naheliegenderweise das Schwerge- 

wicht auf das Fugger- und Welsergeschaft und beklagt den Mangel an quantitativen 

Quellenangaben zum Gesamtwert der heimischen Gewerbeproduktion, auch des 

Bau- und Kunstgewerbes. Fur letzteres helfen ja auch Mengenstatistiken der 

Zunftschau-Statistik, die sich mit Durchschnittswerten umrechnen lieBen, nicht 

voran; die zur Edition anstehenden Augsburger-Unterkaufel-, d. h. Warenmakler- 

biicher enthalten nur Teile des Kunstgutumsatzes. Es gab in Augsburg immer be- 

sondere Vorbehalte gegen Erwahnung der materiellen Seite, die groBe und kleine 

Kunst als wesentlich ideelle und asthetische Erscheinung doch auch hatte und ha

ben muBte. Hier soli gewiB nicht materialistischer Kunsterklarung das Wort gere- 

det werden, doch da die Schriftleitung ausdriicklich einen kritischen Kommentar 

„unter historischen und vor allem wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten" wiinschte, 

mogen einige Bemerkungen folgen.

Christoph Amberger ist als wichtigster Maier der Zeit in der Ausstellung mit 17
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Gemalden gewiirdigt (Nr. 444—460); der Katalog fiihrt an, Steuereintragungen 

fur ihn (im Stadtarchiv) fanden sich zwischen 1531 und 1561. Man erfahrt jedoch 

nicht, ob er in dieser Zeit wohlhabend wurde und in welcher GroBenordnung. 

Nach Blendingers Auszahlung des Augsburger Steuerbuchs von 1618 gehbrten 

von 479 Kunsthandwerkern nur gut 1/6 zur oberen Gruppe mit uber 10 fl. Jahres- 

steuer, d. h. wohl liber 1000 fl. Vermogen. Vergleichsweise knapp im Bild er- 

scheint der zuletzt wieder verarmte Einlagesparer bei der Stadt, Elias Holl, der 

(nicht in Einklang mit der jetzigen Epochenabgrenzung) schon in der Ausstellung 

,,Augsburger Barock“ vertreten gewesen war.

Zum Rathausbau vermiBt man im Katalog doch einen Richtwert liber die Kosten 

des Bauwerks (nach Vietzen rund 70 000 Goldgulden ohne Kupferdach und Bron- 

zearbeiten, liber 1/3 eines damaligen stadtischen Jahreshaushalts). Fiir die im Ka

talog geschilderte Neubemalung von Frauen-, Kreuz- und BarfiiBertor setzte der 

Rat J.M. Kager und H. Freyberger je Tor 800 fl. aus, eine im Vergleich zu Tafelbil- 

derpreisen hohe Summe. Fiir die mosaikhafte Erfassung der erst ab 1580 anstei- 

genden stadtischen Kunstausgaben sei an einen vergessenen ersten Ansatz von N. 

Lieb erinnert: Kunst- und Kulturgeschichtliches aus Augsburger Baumeisterbii- 

chern der Renaissancezeit, Schwab. Blatter 3, 1952, 261 ff. Bereits daraus war zu 

ersehen, daB auch beriihmte Kiinstler kleinste Gelegenheitsauftrage annahmen, so 

Amberger ,,Visierungen“ fiir Mlinzen gegen je 1 oder 2 fl. Eine kartographische 

Lech-Aufnahme von ihm ist in der Ausstellung. Auch Kiinstler wie er bedurften ei- 

ner Sonderbefreiung von der Zunftbindung, wenn sie fiir grbBere auswartige Auf- 

trage mehr als zwei Gesellen anstellen wollten.

Kunstsoziologische Studien liber Motivwahl und Motivwandel der Augsburger 

Kunst in dieser Zeit flieBen im Katalog selten ein. Hinzuweisen bleibt auf themati- 

sche Einfliisse des Exotismus in der Graphik (Burgkmairs Neger-, Araber-, Inder- 

Holzschnitte) und Goldschmiede-Kleinplastik (Dromedar-Tafelschmuck, Neger- 

KokosnuB-Pokal, Vogel StrauB- und Elefanten-Uhr). Die Riickwirkung der iiber- 

seeischen Unternehmungen der ortlichen GroBhandelshauser ist da unverkennbar.

Im ganzen konnte eine Betonung der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Zu- 

sammenhange im „Umbruch“ fiir die Ausstellung schon angesichts ihres Anlasses 

nicht in den Vordergrund treten; es konnte auch diesem AnlaB nicht entsprechen, 

Luthers unleugbaren „Antikapitalismus“ und seine Fuggerfeindschaft zu betonen. 

Dieses Thema war ohne weiteres den Jubilaumsplanern fiir die 500. Wiederkehr 

von Luthers Geburtstag im Jahr 1983 mit zu iiberlassen. Als Gesamteindruck 

bleibt, daB — wie ja auch in Niirnberg — die Reformation in ihrer hier unter kai- 

serlichem Druck einheitlich lutherischen Endform die Kontinuitat der Stadtkultur 

wenig beeintrachtigt hat und — soweit das der teilweise SchluB mit 1620 zu sehen 

erlaubt — daB auch der 30jahrige Krieg der folgenden Barockbliite die Wurzeln 

nicht abschnitt. Das geregelte Nebeneinander der Konfessionen war ein Ansporn 

fiir Leistungswettbewerb,und relativ erweiterter ideeller Freiheitsraum, die beider- 

seits konservative Geisteshaltung blieb der Untergrund eines kunstgewerblichen 

Markengutes ,,Augsburg", das in fortdauernder Standegesellschaft mit einem auf-
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nahmefahigen internationalen Markt rechnen konnte. Galt der Manierismus-For- 

schung der 1960er Jahre diese Richtung als Ausdruck gesellschaftlicher und geisti- 

ger Krise, in der die „Welt als Labyrinth** erschien, so vermittelt die Ausstellung 

„Welt im Umbruch** eher das Bild der Kontinuitatsbriicken und der Krisenent- 

scharfung in einer biirgerschaftlich geschlossenen, von den Reichsmonarchen letzt- 

lich wohlwollend behandelten Stadtgesellschaft. B. Bushart meint schlieBlich, als 

Leiter der Deutschen Barockgalerie, doch zufrieden: ,,Die im 16. Jahrhundert ge- 

setzten hohen QualitatsmaBstabe in, fiir und aus Augsburg sicherten der Stadt 

nicht nur eine Uberlebenschance, sondern ermoglichten es ihr, im Barock noch 

einmal im Wettbewerb mit den europaischen Zentren der Kunst ehrenvoll zu be- 

stehen**. Wolfgang Zorn

WORPSWEDE — EINE DEUTSCHE KUNSTLERKOLONIE UM 1900

Zur Ausstellung der Bremer Kunsthalle, 1. Juni — 31. August 1980

Fast ein Jahrhundert ist Worpswede Kiinstlerort, und es bewahrt eine zwar letzt- 

lich erklarbare, doch immer wieder iiberraschende Anziehungskraft, die sich in den 

wechselnden Phasen der Kunstrezeption und durch manch andere regional- und 

umweltbedingte Umstande erneuert. Die Griinde dafiir liegen schon im Ansatz: 

Worpswede ist ein Begriff fiir den Ausbruch aus der Gebundenheit, aus der Enge 

der akademischen Malschulen — besonders von Dusseldorf und Miinchen —, fiir 

die Verbindung von bodenstandiger Kunst mit dem Heimatgedanken und den 1m- 

pulsen der Freilichtmalerei, und dies in den verschiedensten, auch ideologisch un- 

terschiedlichsten Spielarten.

Verstarkte Beachtung fand der Ort und die Kunst der einst mit ihm biographisch 

verbundenen Kiinstler aufgrund der nostalgischen Stromungen der jiingsten Ver- 

gangenheit mit ihrem Verlangen nach Riickkehr zur Natur und auch durch das so- 

ziale Engagement im letzten Jahrzehnt. Mit Heinrich Vogelers 100. Geburtstag 

1972 setzte eine Welle des Neuinteresses fiir Worpswede ein. Die Worpsweder 

Kunsthalle und das Haus im Schluh boten damals eine Retrospektive, auch die 

Akadamie der Kiinste und die Staatlichen Museen der DDR zeigten umfangreiche 

Ausstellungen und die Worpsweder Kunsthalle noch einmal eine solche 1973. 

1979 folgte in der Worpsweder Kunsthalle eine ausgewogene, fast alle Kiinstler 

(wenn auch nur mit je einem Beispiel) beriicksichtigende Ausstellung „90 Jahre 

Worpswede**. Die Bremer Kunsthalle hielt sich in dieser Folge von retrospektiven 

Wiirdigungen zuriick; selbst ihr sehr wesentlicher Bestand an Werken von Worps

weder Kiinstlern, denen an sich standig ein besonderer Raum gewidmet war, wurde 

lange Zeit nicht gezeigt, weil man den Platz fiir Sonderausstellungen bendtigte.

In diesem Sommer nun zeigte sie vom 1. Juni bis 31. August unter dem Thema 

„Worpswede — eine deutsche Kiinstlerkolonie um 1900“ mit 150 Werken aus Ei- 

genbesitz eine groBangelegte Ausstellung, die sich hoher Besucherzahl erfreute. Sie 

setzte damit ihre Reihe thematischer Ausstellungen fort, die sie seit 1973 regelma-
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