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Vorwort

 

Deutsche

 

 Kunst? - Mit wieviel Vorbehalten auch immer man diesem Begriff
begegnet, ob man deutsche Kunst f�r ein Konstrukt oder Faktum h�lt,
den Begriff in Frage stellt, einschr�nkt oder grunds�tzlich ablehnt, fest
steht: Die Deutschen waren seit Anfang des 19. Jahrhunderts sowie nach
Gr�ndung ihres Èversp�tetenÇ Nationalstaats verst�rkt nach einer solchen
auf der Suche, vermeinten im 20. Jahrhundert �ber zw�lf Jahre, sie gefun-
den zu haben, um dann nach dem Zusammenbruch das Thema mehr als
vierzig Jahre lang auf sich beruhen zu lassen. ãDas Thema der deutschen
Kunst war in der Nachkriegszeit ein TabuÒ, �u§erte sich j�ngst Hans Bel-
ting. ãDeutsche Kunst war gerade f�r die Deutschen immer ein schwieri-
ges Erbe, man mu§ die Geschichte dieses Themas wieder aufrollen, wenn

 

man wissen will, worauf man sich dabei einl�§t.Ò

 

1

 

Das Ende der Nachkriegszeit und die Entstehung einer neuen Bun-
desrepublik mit einem gr�§eren Selbstbewu§tsein und politischen Ge-
wicht konfrontieren die Deutschen mit der deutschen Geschichte und
dem Problem deutscher Identit�t mehr als je zuvor in der j�ngeren, ost-
und westdeutschen Vergangenheit. Wir haben Schwierigkeiten mit allem
Nationalen, ohne jedoch ernsthaft das Faktum, ein Volk zu sein, bezwei-
feln zu k�nnen. ãJederÒ, so J�rgen Harten zur D�sseldorfer Ausstellung
Deutschsein?, ãder behauptet, er sei stolz, Deutscher zu sein, setzt eine
kollektive, als deutsch empfundene Identit�t voraus, und jeder, der sich
sch�mt, Deutscher zu sein, tut das gleiche. Ob die angenommene Identit�t
nun bekr�ftigt oder bedauert werde, sie will sich in ihrer nebul�sen Selbst-
verst�ndlichkeit von etwas Nichtdeutschen, also dem Andersartigen und
Fremden unterscheiden.Ò

 

2

 

Wirkliches Verstehen der eigenen Identit�t bedenkt die Geschichte
fr�herer Verst�ndnisse immer mit. In seiner philosophischen Hermeneutik
Wahrheit und Methode schreibt Hans-Georg Gadamer: ãEin wirklich hi-
storisches Denken mu§ die eigene Geschichte mitdenken. Nur dann wird
es nicht dem Phantom eines historischen Objektes nachjagen, das Gegen-
stand fortschreitender Forschung ist, sondern wird in dem Objekt das An-
dere des Eigenen und damit das Eine wie das Andere erkennen lernen. [...]
Eine sachangemessene Hermeneutik h�tte im Verstehen selbst die Wirk-
lichkeit der Geschichte aufzuweisen. Ich nenne das damit Geforderte
È

 

Wirkungsgeschichte

 

Ç. Verstehen ist seinem Wesen nach ein wirkungsge-

 

1.

 

Belting, 

 

Die Deutschen und ihre Kunst, 

 

1992, S. 7, 8.
2. J�rgen Harten, 

 

Deutschsein? Kunst in Deutschland oder deutsche Kunst

 

, in: Kat. Ausst.
D�sseldorf 1993 - 

 

Deutschsein?

 

, S. 9.



 

8

 

schichtlicher Vorgang.Ò

 

3

 

 Eine wichtige Quelle nationaler Identit�t stellt die
Kunst eines Volkes dar. Die Geschichte deutscher kultureller Selbstdefini-
tionen aufzugreifen und wieder zu bedenken, beschreibt die grunds�tzli-
che Zielsetzung dieser Untersuchung zur Beckmann-Kritik im Wilhelmi-
nischen Kaiserreich.

Die vorliegende Arbeit, die von Andreas T�nnesmann betreut wurde,
wurde 1996 als Dissertation der Philosophischen Fakult�t der Rheini-
schen-Friedrich-Wilhelms-Universit�t Bonn vorgelegt. Viele haben zur
Entstehung dieser Arbeit beigetragen. Mein besonderer Dank f�r die fach-
liche und menschliche Begleitung gilt Andreas T�nnesmann, Barbara
Schellewald, Stefan Germer, Christian Lenz, Felix Billeter, Matthias Alex-
ander, Hendrik Ziegler, Ruth Langenberg, Axel Berg, Thomas Utsch, Rai-
ner Emschermann, Caspar S�ling und vor allem Daniela Knorr. Ganz be-
sonders danke ich meinem Vater, der diese Arbeit wesentlich erm�glichte.

M�nchen, den 1. 8. 1997 Christoph Engels

 

3. Gadamer, 

 

Wahrheit und Methode,

 

1990
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, S. 305.


