
Sammlungen

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
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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 
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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
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Sponsoring zu betrachten und nach geeigne- 

ten Vermittlungsformen fur die spezifische 

Qualitat des Werkes von Nufibaum zu fragen. 

Dabei geht es gerade nicht darum, Nufibaum 

mit Hilfe kunsthistorischer und asthetischer 

Aufwertungsstrategien einen gewichtigen 

Rang in der Entwicklung der modernen Kunst 

zuzusprechen: vielmehr liegt die Haupt- 

aufgabe darin, Bilder wie »Selbstbildnis mit 

JudenpaB« (1943; aFFN 1), »Gefangene in St. 

Cyprien« (1942-; aFFN 2), »Die Gerippe spie- 

len zum Tanz« (1944) und viele andere als 

Teil unserer Geschichte zu begreifen und end- 

lich ins kollektive Gedachtnis aufzunehmen. 

Die folgenden Darlegungen resiimieren die 

Diskussionsbeitrage.

Der Verkauf eines umfangreichen, geschlosse- 

nenen Sammlungskomplexes durch ein Mu

seum stellt eine in den letzten Jahrzehnten bei- 

spiellose Tabuverletzung dar. Wahrung des 

materiellen Besitzes war bisher selbstverstand- 

liche Vorbedingung der Museumstatigkeit. 

Unabsehbare Folgen des schlechten Beispiels 

sind zu befiirchten.

Der Vertrag sichert der Niedersachsischen 

Sparkassenstiftung, die aus stiftungsrechtli- 

chen Griinden kein Bauvorhaben finanzieren 

kann, erhebliche Rechte zu. Sie darf den 

Leihvertrag kiindigen und die Sammlung an 

ein anderes Museum ausleihen. Der Leihver

trag kann nur mit Zustimmung der Stadt- 

sparkasse gekiindigt werden. So vehement es
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geleugnet wird: die Gemalde befinden sich 

jetzt in fremder Hand. Die Tatsache, dal? die 

Stadt im Verwaltungsrat Mitsprache hat, 

wirkt beruhigend, solange man nicht an die 

Moglichkeit eines politischen Wechsels denkt. 

Die Sammlung ist zudem noch unter Preis ver- 

kauft worden. Pro Bild hat man, blofi damit 

det Handel zustande kam, gerade mal DM 

50.000 verlangt. (Ein Beckmann kann inzwi- 

schen 6 Millionen kosten.)

Die Verkaufsbegriindung mit dem Ziel einer 

angemessenen Presentation der Werke lenkt 

den Blick auf den kommunalpolitischen 

Rahmen, ein umfassendes Programm zur 

Imageverbesserung. Gegen diese Vermark- 

tungsstrategie hat Nufibaums Werk kaum 

eine Chance. Indem die Politiker sein kiinstle- 

risches Potential in ihr System einbinden, 

stehlen sie seinen Sinn, wie Jutta Held im 

Anschlul? an Roland Barthes formulierte. 

Dieser Mifibrauch liegt auf derselben Linie 

wie die vom Sponsorenwesen ausgehenden 

Abhangigkeiten. Mittlerweile durchsetzen auf 

manchen Gebieten nicht nur in Deutschland 

die Interessen der Wirtschaft die kulturellen 

bis zur Unkenntlichkeit. Museumsleiter wer- 

den von kommunalen Dienstherren nach ihrer 

Fahigkeit, Sponsoren zu gewinnen, ausge- 

wahlt. Immer mehr Museen geben sich beden- 

kenlos als Werbetrager her, stellen Firmen- 

geschichte aus, hofieren formlich Geldgeber 

(Kramer, Schoch, Bbrsch-Supan).

Modernes Sponsoring sieht keine direkten Ein- 

griffe oder Zensur vor, sondern kennt andere 

Moglichkeiten, Kritik und Alternativkonzep- 

ten zu begegnen. Als das Hamburger Museum 

fiir Arbeit eine Ausstellung liber Technifi- 

zierung im Haushalt zeigte, berichtete eine 

Wirtschaftszeitung dariiber wohlwollend und 

unterlief die Industriekritik der Ausstellung 

um so wirkungsvoller, als sie zugleich ganzsei- 

tige Anzeigen fiir Atomstrom schaltete. Diese 

Strategic der demonstrativen Toleranz in Ver

bindung mit einer Selbstdarstellung der Indu

strie als Sachwalter unserer vitalen Interessen, 

ja unseres Uberlebens ist vorlaufig auSerst 

erfolgreich (Schneider). Kramer skizzierte eine 

Elitenkonvergenz aus Politik, Wirtschaft und 

Gewerkschaften, in der der Kultur die Rolle 

zukomme, die Bedingungen unseres Wohl- 

stands - auf Kosten der Dritten Welt und der 

Zukunft der Menschheit - zu iiberdecken.
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Ausstellungen

Auch der Wunsch nach einer »konkurrenz- 

fahigen« Museumsarchitektur, mit dem die 

VerauBerung verteidigt wurde, provoziert 
Fragen. Die Einbindung von NuBbaums Hin- 

terlassenschaft in ein konventionelles astheti- 

sches Schema wiirde notwendig zu Lasten sei

ner inhaltlichen Mitteilungen gehen, sie mar- 
ginalisieren oder gar zum Schweigen bringen. 

In den letzten Jahren ist die Frage nach der 

angemessenen Gestaltung von Mahnmalen 

fiir Historiker und Kiinstler vermehrt zum 

Thema geworden, die Presentation NuB- 

baums daher keine bloB interne Angelegenheit 

eines Kunstmuseums. Da Felix NuBbaum 
erlebt hat, was es heiBt, wenn »die letzte Spur 

von Zivilisation geschwunden ist« (Primo 

Levi), sollte er einbezogen werden in die Su- 

che, wie das Verdrangte wiedergefunden wer

den kann, auf wissenschaftlichem, sozialem 

und kulturellem Gebiet.

Einen konkreten Ausweg aus der Osna- 
briicker Misere wies Bbrsch-Supan. Er schlug 

den Riickkauf der Sammlung mittels einer 

breit gefacherten Spendenaktion vor, mit der 

die Biirgerinnen und Burger der Stadt Kultur- 

forderung wieder zu ihrer eigenen Sache 

machen, statt sie der anonymen Macht der 

Banken, Konzerne und Stiftungen zu iiber- 

eignen. Dieser Appell an den Biirgersinn fand 

im Publikum viel Beifall (selbst die rathaus- 

konform berichtende VERwrEnFkIIuykRpIO 

HlEL vom 30.1.95 halt fest, daB es im Saal 

wenig Publikumsunterstiitzung fiir die NuBb 

aum-Transaktion gegeben hat).

Ellen Spickernagel

Ausstellungen zu Rosso Fiorentino und Pontormo
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Florenz sei die »Brutstatte des Manierismus« 

gewesen, stellte Walter Friedlaender fest GWO 

3kHhkIleRIIkRflErHQIrrErudnH 46, 192.5, S. 

56). Vor allem zwei Kiinstler seien in Florenz 

fiir den »antiklassischen Stil« verantwortlich 

zu machen: Rosso Fiorentino und Pontormo. 

Diesen beiden 1494 geborenen Malern war 

der toskanische Sommer 1994 mit Ausstellun

gen gewidmet. Nachdem sich in der Pariser 

Mammutschau 6RrIuDRgRzIHIE ein Jahr- 

hundert venezianischer Malerei um Giorgione 

und Tizian gruppiert und dann Venedig an- 

laBlich der 400. Wiederkehr seines Todes- 

jahres Jacopo Tintoretto gefeiert hatte, orga- 

nisierte auch die »Regione Toscana« Aktivi- 

taten rund um die »maniera moderna«. Die 

Ausstellungen in Volterra und Empoli, ob- 

wohl mit groBem Werbeaufwand betrieben, 

gaben sich jedoch weit bescheidener als die 

vorauslaufenden Ereignisse.

Warum Volterra, warum gerade Empoli? Ab- 

gesehen davon, daB Rossos »Kreuzabnahme« 

fiir Volterra gemalt wurde und daB Pon

tormos Geburtsort Pontorme jetzt ein Stadt- 

teil von Empoli ist, war die Wahl der Aus- 

stellungsorte Teil der Touristikplanung der 

»Regione Toscana«. Das Jahr 1994, ausge- 
hend von Rosso und Pontormo, bot sich fiir 

eine Revision des Florentiner Manierismus an. 

Es lag nahe, in Florenz an die thrHknRgD 

bhEHhkehRRgDR3kIehRenEIkIrehRIhkEHIEh 

von 1956 anzukniipfen, doch das Bomben- 

attentat vom Mai 1993 erzwang eine Ver- 
schiebung der Uffizien-Ausstellungen auf 

1995 (vorgesehen sind »I disegni del Pontor

mo agli Uffizi« und »L’officina della Maniera.
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