
Sammlungen und Denkmalpflege

tekten Stephan Braunfels stimmte das am 

Verfahren beteiligte Denkmalamt zu. Die 

iiberarbeiteten Plane gerieten in eine Kritik 

der am Verfahren Beteiligten, doch in gemein- 

samer Diskussion - Bauherr, Nutzer, Denk

malamt, Architekt, Lichttechniker - wurde, 

bei Verzicht auf Innenraumhohe, ein von alien 

getragener Kompromils erzielt, der in der 

Sicht von Planer und Nutzer mindestens an 

die Grenzen des Zumutbaren und Vertret- 

baren ging.

Doch erst jetzt hob in Kassel eine offentliche 

Diskussion an, die, kurz vor der Landtags- 

wahl, Wellen schlagen sollte und es auch tat. 

Ziel der iiberwiegend polemischen und oft 

wenig differenzierten, die neue Sinngebung 

des Schlosses Wilhelmshohe vernachlassigen- 

den Diskussion war die Wiedererlangung der 

»alten Kuppel«. Die Denkmalpflege forderte 

nun doch die Rekonstruktion der Kuppel, der 

Ministerprasident (mit Wahlkreis in Kassel) 

verfiigte einen Planungsstop und neues 

Nachdenken uber ein Gesamtkonzept fiir das 

Schlofi als Museum, denn das solle es bleiben.

Ulrich Schmidt

Die Kasseler Gemaldegalerie und Schlol? Wilhelmshohe - 

eine spannungsreiche Koexistenz

Die Dachlaterne, die der Architekt Stephan 

Braunfels unter den Ausschreibungsbedingun- 

gen des Friihjahrs 1994 zur Belichtung des 

Obergeschosses der Gemaldegalerie in Schlol? 

Wilhelmshohe entworfen hatte, war mit der 

Denkmalpflege abgestimmt worden. Ganz ab- 

wegig im Sinne des Denkmalschutzes kann sie 

also nicht gewesen sein. Sie sollte lediglich 

zwei Meter bis zur Traufkante liber die 

Balustrade des Schlosses emporragen. Aufier- 

dem verbanden sich mit dieser Konstruktion 

spezifische klimatechnische Vorteile fiir die 

Galerie. Die bisher nur 3,80 m hohen Bild- 

wande im 3. Obergeschol? sollten bei der 

Neugestaltung der Innenraume auf 4,70 m 

erhoht werden, um wenigstens hier die 

Verhaltnisse fiir GroKformate ein wenig zu 

verbessern. Es hat aber keinen Sinn mehr, die 

Details des Entwurfs naher zu erlautern, 

nachdem die Planung im Januar durch das 

personliche Eingreifen des Ministerprasi- 

denten zuriickgezogen worden ist.

In der offentlichen Kontroverse gab es durch- 

aus auch Befiirworter. Diese hielten unter 

Beriicksichtigung der wechselvollen Geschich- 

te des Schlosses mit entstellenden Erweite- 

rungen des Baukorpers, mit Kriegszerstdrung 

und Wiederaufbau im Sinne einer veranderten 

Nutzung einen galeriegerechten »Weiterbau« 

fiir einzig sinnvoll.

Eine vergleichbare Konsequenz lafit Hans- 

Christoph Dittscheid vermissen. Indem er den 

Plan der Dachlaterne mit dem Zustand des 

Schlosses vor 1945 konfrontiert, gibt er zu 

erkennen, dafi er die letzten 50 Jahre, ein 

Viertel der gesamten Schlofigeschichte, ver- 

leugnen und das Rad der Geschichte zuriick- 

drehen will.

Dittscheids Forderungen nach einer wie auch 

immer gearteten Rekonstruktion der machti- 

gen zentralen Kuppel und der historischen 

Fenster unterschatzen, welche Folgen die 

i960 von der Landesregierung beschlossene 

und jetzt nachdriicklich bekraftigte Nutzung 

des Schlosses als Museum haben mulsten und 

tatsachlich hatten: den Verzicht auf die 

Kuppel und die Sprossenfenster. Die Fachwelt 

ist sich einig, dal? fiir die angemessene
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Museumsprasentation hochrangiger Gemalde 

von Rembrandt, Rubens und anderer grol?er 

Meister der Renaissance- und Barockzeit Sale 

und Kabinette mit ruhig-unkompliziertem, 
am besten rechteckigem Grundril? bendtigt 

werden, deren Oberlichter und Fenster eine 

optimale und schonende Nutzung des wech- 

selhaften Tageslichts ermoglichen. Raume die- 

ser Qualitat miissen in Schlol? Wilhelmshohe, 

im Zuge der jetzt erweiterten Baumalsnahme, 
erst noch geschaffen werden. Der Architekt 

der sechziger Jahre hatte seine Aufgabe im 

Ansatz verfehlt, indem er den kostbaren, nicht 

ubermafiig weiten Raum horizontal zu stark 

unterteilte und mit Treppenhausern, Fahr- 
stiihlen und freistehenden Pfeilern so zer- 

stiickelte, dal? sich die Gemalde dazwischen 

nicht entfalten konnten (vgl. flErHudkhEIy 

27, 1974, $• 301-314).
Runde, iiberkuppelte Gemalderaume gab es 

bisher in Wilhelmshohe aber nicht. Die 

Geschichte der Galeriearchitektur zeigt, dal? 

derartige Versuche sich nicht durchsetzen 

konnten (Innsbruck, Museum Ferdinandeum; 

vgl. V. Plagemann, snrRglHrudRflErHelO 

rleRAM91OAmM1U Miinchen 1967, S. 155, 

Abb. 186). Ursachlich dafiir war nicht nur die 

Diskrepanz von ebenem Gemalde und kurvi- 

ger Wand, sondern dariiber hinaus das Prinzip 

des Zentralraums, die Mitte zu betonen und 

nicht die Begrenzung, die Bilderwand. In 

Raumen von solcher Dynamik und Domi- 

nanz, auch polygonalen, mul? sich das auto- 

nome Tafelbild und museale Einzelstiick 

gegen eine Tendenz zur dekorativen Unterord- 

nung behaupten. (Dieser Problematik wichen 

Klenze und van Dillis 1823 bei der Alten 

Pinakothek in Miinchen klugerweise aus; es 

gibt dort keine Zentralraume). Der Extremfall 

der Rotunde blieb der Panoramamalerei vor- 

behalten. Dittscheid vermeidet bei der Suche 

nach Gegenbeispielen zwar den Fehler einer 

Kasseler Leserbriefschreiberin, die manche 

Kuppel auf klassischen Galeriebauten des 19. 

Jahrhunderts ins Feld fiihrte, ohne zu wissen, 

dal? diese sich samtlich liber Eingangshallen 

und Treppenhausern befinden. Wie aber ver

halt es sich mit den Kuppelsalen in Berlin und 

Hamburg, auf die Dittscheid sich beruft? Die 

zentrale Rotunde von Schinkels »Altem 

Museum« konnte 1991 fur die Rembrandt- 

Ausstellung nicht genutzt werden. Sie war 

einst mit antiken Statuen auf hohen Sockeln 
zwischen Saulen geschmiickt und iiberhaupt 

kein Ausstellungsraum (Plagemann 1967, S. 

74, Abb. 61). Dasselbe gilt fur die Hamburger 

Kunsthalle. Alfred Lichtwark schwebte 1911 

ein »Ehrensaal« vor (vgl. H. R. Leppien, 

flErHRIErR6FENRaDkgR6IudHRenkyrR7IkyE 

lkRgIR4neFlkLkRflErHdnDDRlEgR4neFlkLU 

Hamburger Kunsthalle 1987, S. 149), und 

diese Kuppelrotunde wurde bis 1969 niemals 

fur Ausstellungszwecke genutzt, geschweige 

denn als Galeriesaal. Erst Werner Hofmann 

griff bei seinen Grol?projekten notgedrungen 

auf sie zuriick, wobei der Charakter des 

Zentralraums durch Stellwande mit Graphik 

durchkreuzt und gestort werden mul?te. Zur 

Zeit dient sie als Ausweichquartier wahrend 

einer Galerie-Renovierung. In der Regel wird 

der schwierige Raum Kiinstlern, die sich mit 

ihm arrangieren sollen, fur Einzelausstel- 

lungen angeboten.

Auch noch im heutigen Museumsbau gibt es 

neben dem funktionalen Ausstellungsraum 

die zweckfreie, den idealen Aspekt des Muse
ums betonende Rotunde, so den »Innenturm« 

im soeben eroffneten, grol?angelegten Maas- 

trichter Bonnefanten-Museum von Aldo 

Rossi. Beide Raumtypen sollten nicht ver- 

wechselt werden.

Einen gewaltigen »Ehrensaal«, noch dazu in 

luftiger, schwer zuganglicher Hohe, kann sich 

die Kasseler Gemaldegalerie im begrenzten 

Rahmen von Schlol? Wilhelmshohe iiberhaupt 

nicht leisten; mehr als ein Drittel der besten 

Ausstellungsflache im Oberlichtgeschol? ginge 

dadurch verloren. Wiirden bei einer Rekon- 

struktion die historischen Raumverhaltnisse 

beriicksichtigt, miil?te unterhalb des Kuppel- 

saals, dessen Ful?boden fast in Hohe der 

Giebelspitzen lag, und zwischen den beiden
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Giebeln eine vollig lichtlose Zone in Kauf 

genommen werden. Urspriinglich waren dort 

zwei Speichergeschosse; im Bereich des oberen 

befindet sich das erneuerungsbediirftige Shed- 

dach GaFFNRATN

Wie aber ware es mit einer Kuppelattrappe 

allein im Interesse der Fernwirkung? Sie ware 

vollig oder weitgehend aus Gias - tageslicht- 

technische Untersuchungen miifiten dariiber 

entscheiden - und von den grundrifimafiig 

abweichenden Galerieraumen durch eine 

Lichtdecke getrennt, welche auch fiir eine 

zuverlassige und wirtschaftliche Klimati- 

sierung notig ist. Eine solche Innenarchitektur 

diirfte man wohl eine monstrose Zwit- 

terldsung nennen. Und begabe man sich nicht 

spatestens hier auch denkmaltheoretisch aufs 

Glatteis? Die Befiirworter von Rekon- 

struktionen rechtfertigen sich gegeniiber den 

prinzipiellen Gegnern mit strikt einzuhalten- 

den Bedingungen: »Jeder Wiederaufbau muf? 

auf einer hieb- und stichfesten Dokumen- 

tation aufbauen. Es geht nicht um Attrappen, 

sondern um moglichst deckungsgleiche 

Genauigkeit in Plan, Material, Verfahren und 

Erscheinungsbild« (J. Traeger, flErHudkhEIy 

45, 1992, S. 631).

Dittscheid vermittelt den Eindruck, als sei die 

Kuppel seit dem Beginn der groisen Planungen 

im friihen 18. Jahrhundert ein integraler, fiir 

die Gesamtwirkung des Ensembles von Schlol? 

und Landschaftspark unverzichtbarer Be- 

standteil. In der eigentlichen Bauphase seit 

1786 war man in dieser Sache iiberhaupt 

nicht von vornherein festgelegt und offen fiir 

Alternativen. Damals konkurrierten Entwiirfe 

mit und ohne Kuppel, und der Bauherr 

Landgraf Wilhelm IX. entschied sich erst so 

spat, dafi die Kuppel wegen fehlender 

Substruktionen als leichte Holzkonstruktion 

gebaut werden mufite. Der letzte, 1791 

gezeichnete und nicht ausgefiihrte Plan von
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Simon Louis Du Ry GaFFN 2) zeigt den 

Schlofimittelbau ahnlich, wie er heute aus- 

sieht, mit hohen, liber die Balustrade hinaus- 

ragenden Giebeln und ohne Kuppel. Konnte 

er nicht eine zusatzliche Entscheidungshilfe 

geben, die Schlofeilhouette so zu belassen, 

wie sie jetzt ist?
Zwei anspruchsvolle Partner miissen in 

Kassel-Wilhelmshohe miteinander koexistie- 

ren, und das ist nicht ohne Kompromisse 

moglich. Die beengte Gemaldegalerie mul? 

zugunsten der Aufienansicht des Schlosses auf 

eine Hohenerweiterung verzichten und die 
Denkmalpflege wie schon vor 30 Jahren mit 

Riicksicht auf die Gemaldegalerie auf Rekon- 

struktionen der vor einem halben Jahrhundert 
verbrannten Kuppel und Originalfenster.

Bernhard Schnackenburg

Der Verkauf der Osnabriicker NuEbaum-Sammlung

IERylDHlk3hDIHIrudREHrudIglELRhdERohDLE

Als in den yoer Jahren das Interesse an der im 

Widerstand gegen den Nationalsozialismus 

entstandenen Kunst erwachte, gehorte der 
jiidische Maier Felix NuEbaum zu den her- 

ausragenden Entdeckungen. Der 1933 nach 

Belgien emigrierte, 1940 in Gurs und St. 

Cyprien internierte Kiinstler hatte 1942 flie- 

hen konnen, wurde aber in Brussel, wo er ille

gal lebte, verhaftet und 1944 in Auschwitz 

ermordet. Er hat ein umfangreiches Werk hin- 

terlassen, in dem er die Erfahrung von Ver- 

folgung, Exil, Lager und Tod unter dem 

Nationalsozialismus kiinstlerisch zu verarbei- 

ten suchte.

Nufibaums Heimatstadt Osnabriick hat 1970 

rund 130 Gemalde, einen Grofiteil seines 

CEuvres, erworben, sie werden im Kulturge- 

schichtlichen Museum der Stadt ausgestellt. 

1994 hat die Stadt diesen umfassendsten 
erhaltenen Nufibaum-Bestand fur J Millionen 

DM an die Niedersachsische Sparkassenstif- 

tung verkauft, eine gemeinniitzige Stiftung, 

die im Gegenzug einen Museumsbau teilfinan- 

zieren wird, in dem die Bilder als Dauerleih- 

gaben prasentiert werden sollen.
Vor der Offentlichkeit hat man diesen Ver

kauf von Museumsbesitz so lange geheim- 

gehalten, bis die Transaktion praktisch abge- 

schlossen war. Danach vollzogen Verwaltung 
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und ortliche Presse den rituellen offentlichen 

Kotau vor den »Stiftern«. Eine Reaktion der 

Biirgerinnen und Burger auf diesen Umgang 

mit einem Sohn ihrer Stadt ist ausgeblieben, ja 

die Museumsdirektion verteidigt den Vorgang 
offentlich.

Deshalb veranstaltete die Guernica-Gesell

schaft, die sich Erforschung und Forderung 

antifaschistischer und Antikriegskunst zur 

Aufgabe gemacht hat, in Verbindung mit der 

VHS Osnabriick am 27.1.1995 dort eine 

Podiumsdiskussion mit dem Titel: sk 

8kynlRgkRVldnleOineeDlELRORIERylD
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Unter Leitung von Jutta Held diskutierten 

Vertreter von Museen, Kunst- und Kultur- 

wissenschaft die Osnabriicker Vorgange: 

Helmut Bdrsch-Supan (Staatl. Schlosser und 

Garten Berlin), Dieter Kramer (Museum fur 

Volkerkunde Frankfurt a.M.), Thorsten 

Rodiek (Kulturgesch. Museum Osnabriick), 

Ursula Schneider (Museum der Arbeit 

Hamburg), Rainer Schoch (German. Natio

nalmuseum Niirnberg).

Ziel war es, iiber das auch in juristischer 

Hinsicht fragwiirdige, nicht offentlich einseh- 

bare Vertragswerk zu informieren, am Bei- 

spiel der Nufsbaum-Sammlung die Lage der 

Museen unter dem wachsenden EinfluE des


