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Als Karl Schnaase 1834 im ftinften seiner .Niederlandischen Briefe" den 

CHgNONH dUmfNHSKUH"NH auf UDDNESUHS"NgUOONDSVEeRNSagNURNC U"NH hollan- 

dischen Genrebildern ti SNUHNShNRNC NHRNS1tddN zuschrieb, hatte er mehr 

ahnungsvoll als systematisch ein neues Forschungsgebiet begriindet. Wie 

bekannt, brauchte es jedoch nahezu 100 Jahre, bis mit den Arbeiten Kauff- 

manns und Rudolphs der .disguised symbolism" in niederlandischen Gemal- 

den des 17. Jahrhunderts auch tatsachlich nachgewiesen war. Seitdem wurde 

in diesem besonderem Zweig der Ikonographie intensiv geforscht. Ein 

Biindel neuer Forschungsergebnisse liegt nun mit dem Katalog der Braun- 

schweiger Ausstellung vor.

Es war das erklarte Ziel von Rudiger Klessmann, Wolfgang J. Muller und 

Konrad Renger, die gemeinsam die Ausstellung erarbeitet und den Katalog 

verfafit haben, dem heutigen Betrachter die „Sprache“ niederlandischer 

Gemalde des 17. Jahrhunderts zu iibersetzen, deren Doppeldeutigkeiten und 

Hintersinne darzulegen. Zugleich sollte mit dem Katalog dem Kunst- 

historiker ein Instrument zu weiterer Forschung in die Hand gegeben 

werden. Bleiben wir vorerst in der Ausstellung. In den neugestalteten Aus- 

stellungsraumen des Braunschweiger Museums werden 42 Gemalde gezeigt, 

davon 6 Leihgaben (aus Gottingen, Hannover, Oldenburg). Ihnen sind ins- 

gesamt liber 100 Embleme, Stichfolgen und Einzelblatter zugeordnet. Wah- 

rend der Katalog die ausgestellten Gemalde alphabetisch nach Kiinstlern 

auffuhrt, sind die Exponate in sechs Kabinetten thematisch gehangt, und 

zwar in den Gruppen „Liebe“, .Die Krafte der Natur", „Die Sinne", „Tod und 

Verganglichkeit", .Tugend und Laster", „Arm und reich". Es ist nicht nur die 

Darbietung nach Themenkomplexen, die an die durch Eddie de Jongh be- 

treute Ausstellung „Tot lering en vermaak" erinnert (Amsterdam, Rijks-
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museum, 16. 9.-5.12.1976; vgl. die Besprechung von W. J. Muller, in: Kunst- 

chronik 30z1977, S. 162 ff.). Audi der Katalog ist Amsterdamer Reminiszenz, 

vom Vorwort Eddie de Jonghs (in der Ubersetzung W. J. Mullers) bis zum 

Layout. Doch ist die Braunschweiger Ausstellung alles andere als eine 

Wiederholung der in Amsterdam gezeigten. Was die Presentation der 

Exponate anbelangt, so ist als angenehm und nutzlich hervorzuheben, dab 

das ikonographische Vergleichsmaterial den Gemalden im Original zuge- 

ordnet ist. In Amsterdam war es in die Katalogabbildungen verbannt. Was 

der Maier hatte kennen kbnnen, wird in Braunschweig unmittelbar anschau- 

lich, und die dort demonstrierte „Macht des Originals" fuhrt fraglos zu 

einem intensiveren Nachvollzug und Erlebnis der moglichen ikonographi- 

schen Zusammenhange, die ihrerseits durch die spezifische Wandlung ent- 

lehnter Motive Aufschlufi uber kunstlerische Originalitat zu geben ver- 

mogen. Auch beschrankte sich die Braunschweiger Arbeitsgruppe nicht auf 

die Darbietung und Interpretation von Genrebildern. Sie nahm Portrats 

hinzu, Architekturbilder, Stilleben und ein Seestiick, das zugleich das Land- 

schaftsfach vertreten mufite. Im letzteren Faile, wie auch bei den Stilleben, 

hatte man markantere Beispiele gewiinscht. Die Beschrankung auf Aus- 

stellungsstiicke aus der eigenen Sammlung, dazu Leihgaben aus nieder- 

sachsischem Landesbesitz (zum graphischen Vergleichsmaterial hatten die 

Kabinette in Berlin und Munchen einige Blatter beigesteuert), war finanzieil 

begrundet. In Amsterdam dagegen waren grofizugig Gemalde aus zahl- 

reichen europaischen Sammlungen vereinigt, wobei es zwei Auswahlkrite- 

rien gegeben zu haben scheint: Zum einen mufiten die Gemalde iiber- 

zeugend interpretierbar, zum anderen von hoher malerischer Qualitat sein. 

Was die Qualitat anbetrifft, so sind die Braunschweiger Veranstalter durch 

ihre eingeschrankten Leihmoglichkeiten zweifellos im Nachteil. Neben 

einigen herausragenden Stucken wie etwa dem hinreifiend gemalten 

Bloemaert aus Hannover (Kat. Nr. 3) und Vermeers „Madchen mit dem 

Weinglas" ist manches Mittelmafiige zu sehen. Man mag das bedauern. Man 

kann aber auch einen Vorzug darin sehen, dab gegenuber dem asthetisch 

befriedigenderen „Musee imaginaire" in Amsterdam hier in Braunschweig 

eine sammlungs- und rezeptionsgeschichtliche Situation vor Augen gefuhrt 

wird, die sehr viel direkter auf eines der methodischen Probleme fuhrt: 

Haben die Kaufer einschlagiger Gemalde gewubt, in diesem Fall die Braun

schweiger Herzoge von Anton Ulrich, der noch Zeitgenosse war, bis zu 

Carl I., dab sie sich morelisierend bittere Pillen in kiinstlerischem Zucker- 

gub einhandelten? Kunsthistorischer gefragt: Rekonstruiert oder konstruiert 

die ikonographische Forschung verdeckte Bildbedeutungen?

Es kann dabei nicht ernsthaft bezweifelt werden, dab die seit den Arbei- 

ten Rudolphs und Kauffmanns kontinuierlich erschlossene inhaltliche Mehr- 

schichtigkeit niederlandischer Gemalde des 17. Jahrhunderts von den 

Kunstlem beabsichtigt war. Es grenzt an geistige Blindheit, den Wert und
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die Angemessenheit derartiger ikonographischer Untersuchungen zu be- 

streiten, wie es Martin Gosebruch in einer Polemik gegen die „Weltmacht 

Panofsky" noch kiirzlich getan hat (in: Kunstchronik 30/1977, S. 179). Denn 

eben diese Doppeldeutigkeit — wie anders als mit ikonographischen Metho

den wollte man sie erschliefien? — ist eine ureigentumliche Qualitat der zur 

Diskussion stehenden Kunstwerke. Jacob Cats, zwar nicht selbst ein Maier, 

aber doch von auberordentlichem EinfluC auf die bildende Kunst, empfahl 

die „angenehme Dunkelheit"; Samuel van Hoogstraaten legte Wert auf „Bei- 

werk, das in Verhiillung etwas erklart"; Karel van Mander pries die „sinn- 

reichen Bilder“; Adriaen van de Venne stellte die „Sinnbildkunst“ (sinne- 

cunst) als uber alle anderen Kiinste erhaben vor; Gerard de Lairesse schil- 

derte den Denfevorgang, der zu einer Vanitas-Allegorie fuhrte. Sinnbild- 

kunst, vielleicht besser als Sinn-Bildkunst Oder Sinnbild-Kunst gelesen, ist 

eine von Theoretikem und Kritikern gelobte und, was wichtiger ist, von 

Kunstlern auch geschaffene „Gattung“ (Belege im Katalog, S. 11—15). Dab 

freilich heutige Deutungsversuche oft unzulanglich, ja gelegentlich falsch 

sind, besagt nichts gegen die ikonographische Methode. Es soil schlieblich 

auch schon Fehlzuschreibungen gegeben haben, und dennoch ist die Stil- 

kritik weiterhin eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente des Kunsthistori- 

kers. Nicht die Methode versagt, sondern mitunter der, der sie anwendet.

Der Braunschweiger Katalog gibt die Interpretation von 42 Gemalden. 

Die einzelnen Beitrage lassen die Moglichkeiten, aber auch die Schwierig- 

keiten und Grenzen von Bilddeutungen erkennen. Was die Grenzen anbe- 

langt, so sei auf Kat. Nr. 7 verwiesen: Jan Bylert, „Fladen- und Waffelesser“. 

Der in der Mittelachse angeordnete Pfannkuchen, auf den zusatzlich die 

demonstrative Geste des rechts Sitzenden und der nur in seinen Anfangs- 

worten lesbare Text aufmerksam machen, den die Frau links in ihren Han- 

den halt, ist sicher zutreffend als Schlussel zur Deutung bezeichnet worden. 

Doch scheint die inhaltliche Quelle fur dieses Motiv verschuttet zu sein. 

Jedenfalls geben andere niederlandische Darstellungen, auf denen der 

Pfannkuchen als zentrales Motiv begegnet (vgl. E. Trautscholdt, in: Pan

theon 19/1961, S. 187 ff.), keinen Hinweis auf die Lbsung der enigmatischen 

Komposition. Nicht abschliebend interpretiert ist auch Jan Miense Molenaers 

„Zahnarzt“ (Kat. Nr. 21). Hier scheinen sich mehrere Bedeutungsebenen zu 

uberlagern: Bigotterie, Erotik und betriigerische Scharlatanerie. Nur das 

letztere konnte aus bildnerischer und literarischer Tradition belegt und 

nachgewiesen werden. Es ist wohltuend, dab in diesen wie anderen Fallen 

auf naheliegende Spekulationen verzichtet und nur das Gesicherte festge- 

halten wurde.

Bei einigen Gemalden konnte eine weitere Sammlung von Vergleichs- 

material moglicherweise zu uberzeugenderen Deutungen fuhren. So ist 

gegenuber Kat. Nr. 4, Ferdinand Bol, „Bildnis eines Herm“, die symbolische 

Funktion der Tur im Hintergrund nicht eindeutig geklart. Mub sie wirklich
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als eschatologisches Symbol verstanden werden Oder kann sie nicht auch, 

wie auf Bildnissen von Bols Lehrer Rembrandt (Kassel; Paris, Sig. Roth

schild) auf den Besitz des Dargestellten verweisen? Und steht Adriaen 

Hannemanns „Musizierende Gesellschaft" (Kat. Nr. 14), die in einer Inventar- 

eintragung von 1774 als Fiinf-Sinne-Darstellung beschrieben wurde, nicht 

womoglich in der Tradition des ^portrait historie” (Parisurteil?)?

Angesichts einiger Exponate drangt sich die Frage auf, ob deren Inter

pretation den anschaulichen Bestand geniigend beriicksichtige. Gegenuber 

der appellativ darbietenden Geste von Metsus „Bierschenkin“ (Kat. Nr. 17) 

sollte nicht davon gesprochen werden, dab die junge Frau das Bier selbst 

trinke. Vielmehr tritt sie auf als libidinose Verfiihrerin, worauf auch der 

geoffnete Krug in ihrem Schob verweist (vgl. Kat. Nr. 3, Anm. 10). In diesem 

Faile scheint von der bildnerischen Tradition der Biertrinkerin zu rasch auf 

das Braunschweiger Gemalde geschlossen zu sein. Ahnlich konzentriert sich 

die Deutung von Bellevois „Seesturm an felsiger Kuste" (Kat. Nr. 2) zu ein

seitig auf mogliche Vorbilder in der See- und Schiffahrtsemblematik. Nicht 

weniger als fiinf emblematische Deutungen des Bildmotivs Schiff werden 

vorgelegt. Die Aktivitaten der gefahrdeten Besatzungen dagegen fallen 

einer marginalen Bemerkung zum Opfer, obwohl doch deren unterschied- 

liches Verhalten in Todesgefahr (links entschlossenes Handeln, in der Mitte 

schicksalhafte Ergebenheit, rechts panische Flucht) aufdringlich inszeniert 

ist. Die als gleichnishaft angesehenen Schiffe durften eher als Rahmen fur 

die Darstellung einer menschlichen Grundsituation zu erklaren sein, die 

auch ohne emblematische Oder sonstige bildnerische und literarische Quel- 

len unmittelbar verstandlich ist, zumal den Angehdrigen einer seefahren- 

den Nation.

Wenn einerseits die ^emblematische Aussage" durch eine genauere Be- 

rucksichtigung des Anschaulichen modifiziert werden kann, so gibt es 

andererseits Beispiele dafiir, dab eine Analyse der Bildform den ikono- 

graphisch erschlossenen Inhalt zu bestatigen vermag. Ich denke etwa an 

Hendrick van Vliets Kirchenstuck (Kat. Nr. 40), das aufgrund seiner figiir- 

lichen Motive richtig als „mahnendes Andachtsbild" und Vanitas-Darstellung 

gedeutet wurde. Die ikonographisch erschliebbare Todesthematik wird 

durch die Totenschilde, die dunkel und schwer auf dem lichten Fond sitzen, 

mit malerischen Mitteln unterstrichen. Umgekehrt finden sich durch for

male Kunstgriffe begrundete Verschleierungen der Didaxe, so auf Dirk Hals’ 

Gemalde „Reiche Kinder, arme Eltern" (Kat. Nr. 13), durch dessen Lichtfuh- 

rung die Bankettszene als eigentlich.es Thema aufgefabt werden kbnnte. 

Erst bei genauerem Hinsehen erschliebt sich mit den schattenhaften Gestal- 

ten des Eltempaares der Doppelsinn des Bildes. Bei weitem die Mehrzahl 

der Exponate hat uberzeugende Deutungen erfahren, darunter auch uber- 

raschende wie Jan Miense Molenaers „Bauemkuche“, ein Interieur, auf dem 

das Thema des Ungleichen Paares mehrfach variiert ist (Kat. Nr. 22). Dab
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aber auch ein bekanntes und so vielfach untersuchtes Gemalde wie Ver

meers „Madchen mit dem Weinglas" (Kat. Nr. 39) Raum zu wesentlichen 

ikonographischen Entdeckungen bietet, ist schon ein wenig sensationell. 

Nicht einmal A. Blankert, dessen Vermeer-Monographie 1975 erschien, hat 

gesehen, dafi es sich bei der weiblichen Gestalt im Glasfenster um eine 

Temperantia handelt. Das Bild erschliefit sich als eine Mahnung, mafizu- 

halten.

Das Beispiel Vermeers lehrt, dafi auch scheinbar „ausgeforschte“ nieder- 

landische Gemalde des 17. Jahrhunderts aufmerksamer Betrachtung bediir- 

fen. Die ikonographische Forschung auf diesem Gebiet ist zwar so weit ge- 

diehen, dafi Konrad Renger einen Abrifi der Forschungsgeschichte geben 

konnte (S. 34—38); doch sie ist keineswegs abgeschlossen. Dafi daher einige 

Deutungsvorschlage wirklich nur Vorschlage sein konnten, war den Veran- 

staltern sehr wohl bewufit. Es ware ungerecht, mit den obigen Fragen und 

kritischen Bemerkungen die Qualitat und das wissenschaftliche Gewicht 

des Braunschweiger Kataloges anzweifeln zu wollen — zu dem, last but not 

least, der Hannoveraner Zoodirektor Lothar Dittrich einen lehrreich-amu- 

santen Beitrag uber „Emblematische Weisheit und naturwissenschaftliche 

Realitat" beigesteuert hat (S. 21—33).

Gerd Unverfehrt

KOOPERATIVE ERWERBUNGSPOLITIK DEUTSCHER 

KUNSTBIBLIOTHEKEN

EIN PROGRAMM DER DEUTSCHEN FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT

Die Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Thema der 

uberregionalen Literaturversorgung, Boppard 1975, wird von ihrem Prasi- 

denten Heinz Maier-Leibnitz mit folgenden Worten eingeleitet: „In der 

Erkenntnis, dafi ein leistungsfahiges Bibliothekswesen zu den unabdingba- 

ren Voraussetzungen der Forschung gehort, rechnet die Deutsche For

schungsgemeinschaft die Forderung der wissenschaftlichen Bibliotheken zu 

ihren festen Aufgaben“. Diese Forderung hat sich immer auf fest umrissene 

bibliothekarische Ziele gerichtet, wie die Einrichtung von Sondersammel- 

gebieten in den grofien Universalbibliotheken der Lander und Hochschulen 

und die Unterstiitzung von zentralen Fachbibliotheken. Beide Programm- 

punkte sind Teil einer klar definierten und fachlich abgestimmten Forde- 

rung der uberregionalen Literaturversorgung. Durch diese Absprachen auf 

dem Gebiet der Akzession konnen mehr Bestellungen auf wissenschaftliche 

Literatur in der Bundesrepublik erledigt werden. Auch erleichtert diese 

fachliche Orientierung der Universalbibliotheken den auswartigen Leihver- 

kehr.
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