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Sammlungen

Das Neunzehnte Jahrhundert auf der Museumsinsel

Mit der provisorischen Neuordnung der Alten 

Nationalgalerie ist ein erster grofierer Schritt 

zur Wiedervereinigung zusammengehdrender 

Bestande auf der Berliner Museumsinsel 

getan; provisorisch, weil erst nach einer 

Restaurierung des von Friedrich August Stiller 

entworfenen und von Johann Heinrich Strack 

ausgefiihrten Gebaudes die zur Zeit noch im 

Schlofi Charlottenburg untergebrachte Gale- 

rie der Romantik einbezogen werden kann. So 

fehlen auf der Museumsinsel besonders im 

friihen 19. Jahrhundert noch wichtige Kom- 

plexe wie die Gemalde Friedrichs, Schinkels 

und der groEte Teil der Blechen- und Naza- 

renersammlung. Das, was jetzt zu sehen ist, 

macht Lust auf die endgiiltige Presentation, 

die um das Jahr 2000 zu erwarten ist, und laEt 

auf eine verstandige Ordnung hoffen, geht es 

doch darum, neue Einsichten zur deutschen 

Kunst des 19. Jahrhunderts mit der Archi- 

tektur und dem Bestand in Einklang zu brin- 

gen GaFFNRARlEg 2). Die Alte Nationalgalerie 

wird dann wieder die bedeutendste Sammlung 

deutscher Kunst vom spaten 18. Jahrhundert 

bis zum Ersten Weltkrieg sein. Allerdings wird 

sie nie ausgewogen sein konnen, denn die 

Defizite in der Miinchner, der Diisseldorfer 

und der Wiener Schule liefien sich auch mit 

Leihgaben kaum ausgleichen.

Einer konsequent chronologischen Ordnung 

bereitet das Gebaude einige Schwierigkeiten. 

Die Querhalle im ErdgeschoE, in dessen apsis- 

artiger Mittelnische Schadows Prinzessinnen- 

gruppe Hof halt, ist nach wie vor der gegebe- 

ne Ort fiir die Presentation der Hauptwerke 

klassizistischer Skulptur. Das legt nahe, den 

Rundgang im Erdgeschof? zu beginnen, wie 

man ja iiberhaupt die Entwicklung der Kunst 

eher im Hinauf- als im Hinabsteigen erfahren 

mbchte. Die Fresken der Casa Bartholdy, die 

als Beginn einer neuen Bliitezeit deutscher 

Kunst nach den Freiheitskriegen gemeint 

waren, liegen jedoch im zweiten Ober- 

geschob, und die hier zur Verfiigung stehen- 

den kleineren und relativ niedrigen Raume 

eignen sich auch eher fiir die im Format zur
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Bescheidenheit neigenden Werke der friiheren 

Epoche als die hohen Raume in den beiden 

anderen Geschossen. Peter-Klaus Schuster, der 

fur die im Ganzen gelungene Neuordnung 

verantwortlich zeichnet, hat sich entschieden, 

mit der chronologischen Ordnung oben zu 

beginnen. Der notwendig noch unbefriedigen- 

de Bestand der friihen Jahrzehnte wird also 

besucht, nachdem im obersten Treppenraum 

und im Saal mit den Nazarenerfresken eine 

imponierende Ouvertiire gegeben ist. Ausge- 

wahlte Bilder und Skulpturen der Zeit um 

1800 erzeugen einen Hauch von Pantheon- 

Stimmung. Schadows Gilly-Biiste und Tiecks 

Bildnis Brentanos flankieren den Eingang zum 

Fresken-Saal. Effektvoll ist in der Mitte, die 

Bewegung des Treppensteigens aufnehmend, 

Ridolfo Schadows »Diskuswerfer« aufge- 

stellt, den Peter Bloch 1988 erworben hat. Er 

wird damit zu einer Art Gegenstiick zur Prin- 

zessinnengruppe des Vaters: eine noble Geste 

gegeniiber dem hochverdienten Kampfer fur 

eine Wiirdigung der Berliner Skulptur des 19. 

Jahrhunderts, der sein Rettungswerk in der 

Skulpturensammlung, nicht in der National- 

galerie, betrieb. Solche Zeichen von Fairnefi 

und Kollegialitat tun in der Berliner Atmo- 

sphare gut. Es gibt noch andere sehr ein- 

drucksvolle Botschaften, die Schuster durch 

seine Plazierungen mitteilt. Freilich lafit sich 

nicht das ganze Haus so inszenieren. Uberall 

ist jedoch der Wille zu spiiren, der Aussage 

des einzelnen Werkes durch die Wahl einer 

passenden Nachbarschaft einen charakteristi- 

schen Akzent zu geben oder auf die Dramatik 

der Geschichte aufmerksam zu machen. 

Asthetisches Gespiir und Blick fur die Realitat 

der Politik erganzen sich.

Mit Gillys Entwurf zum Denkmal Friedrichs 

des GroKen, der folgenschweren berlinischen 

Antwort auf die franzdsische Revolutions- 

architektur, beginnt prononciert die Ausstel- 

lung im Obergeschofi, die sich noch nicht zu 

einem Rundgang schliefit. Man empfindet 

hier noch stark das Provisorische der Han- 

gung, aber es gibt iiberzeugende Raume, so 

den Saal mit Bildnissen von Graff, Weitsch, 

dem Leipziger Tischbein und Mengs, ein 

Kabinett mit sechzehn Gemalden und Olskiz- 

zen Blechens und eines mit Diisseldorfer Bil- 

dern. An die ehemaligen Corneliussale erin- 

nert ein abgesonderter Raum mit sieben Kar- 

tons fur die Miinchner Glyptotheksfresken 

und Wilhelm Wolffs Biiste des Meisters.

Im ersten Obergeschof? ziehen zunachst die 

drei mittleren Sale an, die als Steigerung erlebt 

werden. Auf den Kuppelsaal mit den vier 

Skulpturengruppen von Karl und Reinhold 

Begas folgt ein Saal mit Deutschrdmern: 

Marees, Bocklin, Feuerbach und Hildebrand. 

Die Mischung von Skulptur und Malerei ist in 

diesem Hause kein Sakrileg. Dieser Elite deut- 

scher Kiinstler in der zweiten Halfte des 19. 

Jahrhunderts werden anschliefiend die franzo- 

sischen Impressionisten gegeniibergestellt, 

eine Ehrung Hugo von Tschudis und Beto- 

nung der Absicht, die historische Widmung 

des Baues an der Stirnseite »Der deutschen 

Kunst« durch die Tat zu iiberholen. In der 

Mittelachse hangt Manets »Wintergarten«. 

Man hat sich uberall gut iiberlegt, welche 

Bilder schon aus der Feme anlocken sollen. So 

richtig es indessen ist, die franzdsischen Im

pressionisten in diesem Saal zu versammeln, 

so stort doch dessen Weite und magere ar- 

chitektonische Gliederung. Vielleicht konnte 

eine farbige Tonung der Wande den Bildern 

mehr Leuchtkraft geben, damit sie liber die 

Entfernungen hinweg miteinander kommuni- 

zieren. Die deutschen Expressionisten, die 

friiher hier hingen, schafften das durch ihr 

robustes Kolorit. In der abgeschrankten Apsis 

dahinter klingt der Impressionismus mit Jong- 

kind, Denis, Dufy, Maillol und Rosso aus.

Der Rundgang um die mittleren Sale beginnt 

links mit weiteren Deutschrdmern und wird 

mit Leibl, Sperl, Schuch, Triibner, Hage- 

meister und Alt fortgesetzt. Es folgen in den 

Kabinetten Thoma und die Weimarer Schule. 

Den Saal auf der Spreeseite beherrscht 

Liebermann. Danach folgen die Miinchner 

Maier der zweiten Jahrhunderthalfte. Den
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Abschlul? bildet ein dem Stifter Joachim 

Heinrich Wilhelm Wagener gewidmeter Saal 

mit wenig geliebter Historienmalerei der 

Jahrhundertmitte, mit Hopfgarten, Schrader, 

einem untypischen Lessing und dem fur die 

deutsche Kunst der Zeit so aufregenden de 

Biefve. Allerdings sollte nicht vergessen wer- 

den, dal? die Nationalgalerie ihrem Stifter 

auch Perlen deutscher romantischer Malerei 

verdankt. In diesem Raum lafit sich erleben, 

was die Nationalgalerie in ihren Anfangen 

gefiillt hat.

Im Erdgeschol? schliel?lich beginnt der Rund- 

gang wiederum links mit zwei europaischen 

Raumen, die den neu erworbenen Delacroix, 

Constable, Goya, Courbet, Daumier, Cou

ture, Munkacsy und die Schule von Barbizon 

versammeln. Dieser Bestand aufierdeutscher 

Kunst des 19. Jahrhunderts wird wohl immer 

sehr unzureichend bleiben, und es bedarf 

eines grofien Geschicks in der Hangung, die 

Liicken zu iiberbriicken. Es schliefit sich ein 

kleinerer Saal mit Portrats der deutschen 

Einzelganger Rayski, Rethel und Menzel an. 

Das ist die Uberleitung zu der grandiosen 

Folge von Menzel-Raumen, in denen insge- 

samt 47 Gemalde zu einer imponierenden 

Schau vereinigt sind. Zeichnungen und Goua- 

chen sind in der Apsis um Begas’ Menzelbiiste 

arrangiert. Es ist nicht Lokalpatriotismus, 

wenn die zentrale Gestalt der deutschen 

Malerei der zweiten Jahrhunderthalfte so aus- 

fuhrlich prasentiert wird. Von diesem Punkt 

aus lal?t sich alles andere betrachten. In der 

zweiten durch den Nachkriegsumbau entstan- 

denen Querhalle sind gegeniiber der unvollen-
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deten »Ansprache Friedrich II. an seine Ge

nerale bei Leuthen«, der »Begegnung Fried

richs II. und Kaiser Josephs II. in NeiBe« und 

dem »Eisenwalzwerk« die zwei Paraden von 

Kruger gehangt, um zu zeigen, woher Menzel 

kommt. Abgetrennt durch ein Relief mit 

Arbeitern von Meunier und durch Begas’ 

Bismarckbiiste tritt in diesem Ensemble Anton 

von Werners »Im Etappenquartier« auf, die

ses bekannte, in seiner Tendenz sehr unbehag- 

liche Bild, das nach dem Krieg immer wieder 

als Turngerat fiir Gesinnungsiibungen vorge- 

fiihrt wurde. Schuster hat den Mut, die Linie 

Kruger-Menzel-Werner durchzuziehen. Sie ist 

fatal, aber historisch richtig.

Der folgende Saal enthalt Knaus, noch einmal 

Werner, Gussow, Stauffer-Bern, Klinger, 

Jacob, Sabine Graef und Skarbina. Neun 

Werke von Corinth - bis 1915 - fiillen den 

nachsten Raum, ein machtiges Crescendo. 

Der Rundgang endet mit Leistikow, Hof

mann, Stuck und zwei Werken von Beck

mann. Das eine ist die psychologisch aufgela- 

dene »Unterhaltung« von 1908, die Ahnung 

einer Katastrophe. Der Erste Weltkrieg bildet 

folgerichtig die Zasur zwischen Alter und 

Neuer Nationalgalerie. Durch diese Teilung 

ist die Alte Nationalgalerie zu einem abge- 

schlossenen Komplex geworden. Er ist nicht 

mehr, wie bisher, zur Gegenwart hin offen.

Das miiSte auch Konsequenzen fiir den Um- 

gang mit der Architektur haben, fiir deren 

Vorziiglichkeit inzwischen der Blick wieder 

gescharft ist. Es gibt Details, z. B. Banke in 

den Schauraumen, die noch eine erstaunliche 

Nahe zu Schinkel aufweisen. Das Beispiel der 

Restaurierung von Sempers Gemaldegalerie in 

Dresden lehrt, wie die Forderungen der Bilder 

mit denen der Architektur harmonieren kon- 

nen, und wie wohltuend der Takt wirkt, der 

auf Modernisierungen und Aktualisierungen 

verzichtet. Wahrend es beim Neuen Museum 

gelungen ist, iiber die fiir ein Museum eigent- 

lich selbstverstandliche, in Berlin jedoch in 

Frage gestellte Konservierung historischer 

Bau- und Ausstattungssubstanz eine offentli- 

che Diskussion auszuldsen, wird iiber den Bau 

der Alten Nationalgalerie wenig gesprochen. 

Dabei ist er ein imponierendes Zeugnis eben 

der Epoche, die die Sammlung vorfiihren will. 

Zu diesem Zeugnis gehdren auch die Verande- 

rungen, die Ludwig Justi 1911-1914 vorge- 

nommen hat, um den Bau den gewandelten 

Bediirfnissen anzupassen. Seine MaBnahmen 

bestanden vor allem in der Teilung der ge- 

wolbten Skulpturenhalle im Erdgeschofi zur 

Gewinnung von drei Gemaldesalen und dem 

Einbau von ovalen Kabinetten mit abgehang- 

ten Decken in der Apsis. Justi hat, wie Unter- 

suchungen ergeben haben, bei seinen Veran- 

derungen nichts zerstort, sondern hinter ver- 

kleidenden Flatten die qualitatvolle Substanz 

des Strack-Baues bewahrt, bedenkend, dal? 

andere Zeiten moglicherweise dieses wieder 

sichtbar machen wollen. Solche Behutsamkeit 

sollte vorbildlich sein. Im ersten ObergeschoB 

sind die auBeren Raume in ihrer urspriingli- 

chen Hbhe erhalten. Die vorziiglichen vielfach 

iibermalten und dadurch verwaschenen Stuck- 

decken sind noch sichtbar und miifiten ihre 

urspriingliche Scharfe und Tbnung zuriicker- 

halten ebenso wie die Stuckornamentik in den 

oberen Wandzonen der Kabinette. Freilich 

fiihrt die jetzt iibliche einstockige und niedrige 

Hangung, bei der der Blick normalerweise 

leicht nach unten gerichtet ist, zu stdrenden 

Proportionierungen der Wande. Man sollte 

daher-wenigstens stellenweise-die Riickkehr 

zu zweistockiger Hangung erwagen. So konn- 

te man die Fiille der Sammlung und den 

Reichtum der Geschichte nachhaltiger erle- 

ben. Zudem kcinnen durch den Wechsel von 

verdichteten und locker gehangten Wanden 

Akzentuierungen herausgearbeitet werden, 

die fliichtigen Betrachtern helfen, die Mei- 

sterwerke im schnellen Rundgang zu finden. 

Sehr viel Sorgfalt wird man der Freilegung 

alter Raumfassungen widmen miissen. Die 

Eisenkonstruktion des Daches hat sich nach 

einer Untersuchung als hochst bemerkenswer- 

tes Zeugnis fiir die Entwicklung der Bau- 

technik erwiesen.
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Wenn demnachst die Nationalgalerie wieder 

geschlossen wird, um mit hoffentlich groEt- 

moglicher denkmalpflegerischer Behutsam- 

keit renoviert zu werden, dann ist Zeit genug 

vorhanden, nach der jetzt erprobten Hangung 

eine endgiiltige und optimale vorzubereiten. 

Ich kbnnte mir vorstellen, daf> man um der 

Erinnerung an lokale Verschiedenheiten wil- 

len, die nun einmal zur deutschen Kunst des 

19. Jahrhunderts gehbren, in jedem der drei 

Geschosse einen chronologischen Rundgang 

einrichtet. Im Erdgeschol? kbnnte der 

Besucher die Entwicklung in Berlin, auch mit 

dem speziellen Gewicht der Skulptur, erleben. 

Schadows Grabmal des Grafen von der Mark 

miibte dabei einen wiirdigen Platz erhalten. 

Das oberste Geschofi bote sich dazu an, die 

deutsche Kunst in Italien zu zeigen. Das 

Mittelgeschol? endlich ware der Ort fiir die 

iibrigen Schulen einschlieBlich der Franzosen, 

die dann die beiden groEen Sale in der Mitte 

besetzen wiirden.

Helmut Bbrsch-Supan

Nachsatz: Ridolfo Schadows »Diskuswerfer«, 

sein letztes eigenhandiges Werk, ist nun noch 

in anderer Hinsicht ein Denkmal fiir Peter 

Bloch geworden. Der gleichermafien als vater- 

lich fiir seine Schuler sorgender Hoch- 

schullehrer und als rechtlich denkender, muti- 

ger Museumsmann hoch angesehene Wissen- 

schaftler ist am 5. November 1994 in Berlin 

gestorben.
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