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geschlossene) Ausstellung ,,Junge Kunst im
Deutschen Reich", ja schrieb die Einleitung
zum Katalog und kaufte sechs der ausge-
stellten Werke.38 Aufgrund dieses Vorfalls
sah er sich scharfer Kritik nicht nur seitens
HITLERs, sondern auch GOEBBELS', RO-
SENBERGs und anderer NS-Fuhrer ausge-
setzt, hatte er doch den Fehler gemacht, die
Linie zwischen privatem und offentlichem
Kunstgeschmack nicht genug beachtet zu
haben.'

Viele andere NS-Leiter hatten ebenfalls groBe
Kunstsammlungen. Es ist hier nicht der Ort,
auf alle diese Falle einzugehen, aber man
kann feststellen, daB folgende Personen
auch in dieser Hinsicht hervorstachen: Mar-
tin BORMANN, Joseph BURCKEL, Hans
FRANK, Wilhelm FRICK, Erich KOCH, Robert
LEY, Arthur SEYSS-INQUART, Albert SPEER
und Julius STREICHER. Es gibt auch Hin-
weise auf Kunstsammlungen anderer NS- .
Fuhrer, aber die archivarischen Unterlagen
fehlen oftmals (zum Beispiel fur den Salz-
burger Gauleiter Friedrich RAINER).39 Man.
kann insgesamt, aufgrund der vorliegenden
Akten, behaupten, daB die Mehrheit der NS-
Leiter ein groBes Interesse an der Kunst hatte
und sich Kunstsammlungen zulegte.
Es gibt viele Grunde, warum die NS-Eliten
Kunst "sammelten; es wSre daher wun-
schenswert, diese Grunde nach ihrer Bedeu-
tung anzuordnen. Ein Hauptgrund liegt si-
cher im ideologischen Bereich. Kunstsam-
meln entsprach der rassischen und politi-
sc'hen Selbstdarstellung dieser Manner. Im
rassischen Sinn war ,,wahres Verstandnis" fur
Kunst ein Zeichen der Superioritat der ari-
schen Rasse. HITLER und seine Satrapen er-
klarten, daB die arische Rasse Trager und
Schopfer der Kultur sei. Deshalb war Liebe
zur Kunst nach ihrer Meinung ein wichtiger
Teil ihrer biologischen Komposition. Alle Mit-
glieder der NS-Elite hatten kulturelle Bestre-
bungen: HITLER als Kunstler, GOEBBELS als

Schriftsteller und Kritiker, GORING als Kunst-
mazen und auch Schirmherr des PreuBi-
schen Nationalen Theaters, SCHIRACH als
Dichter, HIMMLER als Gelehrter, Experte der
fruhen und kulturellen Geschichte der Deut-
schen, STREICHER als Maler, ROSENBERG
als Philosoph, Reinhard HEYDRICH als
Geiger usw. Es wurde erwartet, daB alle NS-
Leiter Verstandnis fur die Kunst haben. So
befahl HITLER in den fruhen Jahren des
Dritten Reiches, daB Veranstaltungen der
Partei einen kulturellen Teil haben muBten. In
seinen Memoiren schrieb Albert SPEER von
der Auffuhrung von Wagner-Opern wahrend
des Parteitags 1933. Die Anwesenheit in der
Oper war Pflicht fur alle Parteifuhrer, obwohl
viele keine Lust hatten teilzunehmen - SPEER
bemerkte, daB viele wahrend der Vorstellung
schliefen.

HITLER versuchte, ein allgemeines Interesse
an der Kultur zu nahren, und die Unter-Fuhrer
sollten dabei eine vorbildliche Rolle spielen.
Es ist klar, daB HITLER sein Ziel nicht immer
erreichte. So schrieb GOEBBELS am 16. Juni
1938 in sein Tagebuch: ,,Der Fuhrer bedauert
sehr, daB einige unserer Gauleiter sowenig -
Verstandnis fur die Kunst haben."40 Aber das
ideologische Prinzip des arischen Kulturtra- .

..gers.wur.de nie in Fragegestellt- - - •
Kunstsammeln entsprach auch den politi-
schen Grundsatzen des Dritten Reiches. Vor
allem ist es ein bemerkenswertes Beispiel fur
das Fuhrerprinzip. Aufgaben, fur die HITLER
sich interessierte und die er fur wichtig hielt,
waren damit auch wichtig fur seine Unter-
Fuhrer. Sie sahen die Reprasentationsraume
des Fuhrers voller Kunstgegenstande und
imitierten diesen dekorativen Stil.41 Bei sei-
nen Bauten und deren inneren Ausstat-
tungen dachte HITLER immer an den Ein-
druck, den sie machten und machen sollten.
Fur ihn war es wichtig, dem Zuschauer zu im-
ponieren. Die ObergroBen Mobel wie auch
die Kunstschatze trugen zu diesem Effekt

i l i l i e Unter-Fuhrer verfolgten em a
;SmM beobachtete Albert SPEER: .Haute
! l i | | e jchmitunter, daB Hitler die Korruption
S f e s Y duldete oder sogar forderte. Einer-
S l i i b a n d sie die Korrumpierten an ihn. wie
* lenH jeder Potentat seine Herrschaft durch
&Jhlbeweise zu festigen versucht; anderer-
I | |§entsprach die Korruption seiner Vorstel-
i p g vom Zugriffsrecht der Machtausuben-
^denaufrnaterielleGuter. Autoritat, so meinte
ier.'Srauche auch das auBere Geprange, die
1 kleirien Leute lieBen sich nur vom Aufwand
Ibeeindrucken. Seine Satrapen sollten in
'SSchibssem und Palasten wohnen, sie sollten
idurchaus groBspurig auftreten."42

••Die Kunstsammlungen waren also auch Aus-
\ "druck der Macht.
ffifvJeben der rassischen und politischen Be-
'sgeutung waren dliltemmlungen im ideologT-

""""—"i~STn~ne~~auch fur oie nationale DarsteP
1ungr~relevant. Die NS-Eliten glaubten, fur
Ueutlchland zu sammeln. Ein Ziel war, die
vorrangige kulturelle Stellung der deutschen

i~ "
^:>: ^ITLER erstrebte die Schaffung des groBten
fe-f-feMuseums -der Welt als ein SymboTTDT
'•;-; ••/'Deutschlands kulturelle und militariscTie
^Ij^lyiacht.- Dieses Projekt war vergleichbar mit
•5":r;xlfrge'planten KongreBhalle in Berlin und der
• ;; riesigen Spannbrucke in Hamburg.43 Aber

fSPdlqGriJndungeiner weltweit hochstkaratigen
fe^::l<jjnstsarnmlungj3jng_sehr an mjlitarischen"
'•-& v^ffolgen. Damit das GroBdeutsche Reich
(?:: ^unstwerke1'erwerben konnte, muBten an-
! • ; r'dere LandeT_soicrjejrrehr_o^T~wWTig5rfrei-
:/ -C:?OTig~TJbergebea Diê  Kunstsammlungen
. ' j - dienten a1s~ein SymrjoTgeTRuTturellen Hege-
,y -; fnonieTDas leitende Motiv der NS-Fuhrer war
; i ; : dabei, daB die Deutschen alle Kunstgegen-
;•! stande, die in der Geschichte des Landes

•geschaffen worden waren, zuruckerhalten
• 1 sollten. In den dreiBiger Jahren plante die
-•':•;•• NS-Regierung eine Reihe sehr strenger MaB-
r:.:. nahmen, um die Ausfuhr von Kunstwerken zu

verhindern, keiner der Entwurfe aber wurde
Gesetz.44 1940 initiierte GOEBBELS ein Pro-
jekt, alle Kunstwerke deutschen Ursprungs
aus dem Ausland zuruckzuholen. Die soge-
nannte ,,Ruckfuhrung von Kulturgutern aus
Feindstaaten" wurde von HITLER fur Kunst-
werke, die nach dem Jahr 1400 ins Ausland
exportiert worden waren, gebilligt. GOEB-
BELS gab daraufhin den leitenden Kunst-
fachleuten den Auftrag, Verzeichnisse uber
samtliche exportierte Werke ,,deutschen Ur-
sprungs" aufzustellen (Chef des Projektes
war der Generaldirektor der staatlichen Mu-
seen von Berlin, Otto KUMMEL).45

Ein Ergebnis dieses kulturellen Nationa-
lismus war der Versuch, eine neue Bewer-
tung der Kunst der Vergangenheit zu veran-
lassen. HITLER und seine Anhanger wollten,
daB die deutsche Kunst verherrlicht wurde.
Die Deutschen und die Volker im Ausland
sollten uberzeugt werden, daB die deutsche
Kunstschopfung die Spitzenleistung in der
Geschichte der Menschheit darstelle. Ihr
Projekt war nicht einfach nur Propaganda,
sondern verkorperte eine ganze Weltan-
schauung, ein Geschichtsbild; und sie ver-
suchten, verschiedene Berufe, wie im Kunst-
handel und der Museumsverwaltung, dem-
entsprechend zu formen. Einige neuere wis-
senschaftliche Werke bieten Theorien und
Methoden an, solches Verhalten zu ver-
stehen. Kulturhistoriker wie Lynn HUNT spre-
chen von ..rituals and other forms of symbolic
action (...) (which) express a central com-
munal meaning", und Michael GEYER und
Konrad JARAUSCH haben versucht zu be-
schreiben ..symbolic enactments of the past
in order to shape an inchoate, and even
incomprehensive, contemporary reality".46

So behauptete HITLER, um ein Beispiel
zu nennen, daB SPITZWEG, MAKART und
GRUTZNER die Nachfolger von TIZIAN,
VERMEER und REMBRANDT seien. Deshalb
wurde befohlen, im Fuhrermuseum die Aus-
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stellungsraume gemaB dieser Vorstellung an-
zuordnen. Man wurde also nicht die Leistung

. der Franzosen im 19. Jahrhundert sehen.47

Dieses Museum war ein Beispiel der kultu-
rellen Ideologie der Nazis, aber nicht das ein-
zige. Auch der Kunstmarkt spiegelte dieses
von der Regierung vertretene Kunstver-
standriis wider, und so stieg wahrend des

" Dritten Reiches der Preis der Bilder von deut-
- schen Meistern stark an. .

Neben den ideologischen Faktoren darf man
aber auch die fur das Kunstsammeln wich-
tigen Motive der Gier und der Selbster-
hohung nicht vergessen. HITLER dachte sich
sein Fuhrermuseum auch als Ehrenmal. In
den Tischgesprachen erwahnte er, daB er •
vielleicht sein Grab in der Nahe haben
werde.48 Der Zusammenhang zwischen
seiner Kunstsammlung und dem Gedenken
an inn in zukunftigen Generationen wird hier
sehr deutlich. Kurz vor seinem Tod im April
1945 lieB er in seinem Testament festhalten,
daB er fur das deutsche Volk Kunst gesam-
m'elt habe und fur diese Leistung in Erinne-
rung bleiben wolle.49 Hermann GORING
plante auch, Karinhall in ein Museum umzu-

.. -wandeln-und dem Publikumzu offnen, und
zwar anlaBlich seines 65. Geburtstages, also
1957. Er verband die Wohnung so sehr mit
seiner Personlichkeit, daB er sie durch Pio-
niere der Wehrmacht vor dem Einmarsch
der sowjetischen Truppen im April 1945
sprengen lieB.50 Auch HIMMLER versuchte,
sich ein Ehrenmal zu schaffen: die Wewels-
burg in Paderborn, in der er viele Kunstwerke
gesammelt hatte und die er seinen personli-
chen Vorstellungen entsprechend dekorierte.
Hauptthema der Einrichtung der Burg war die '
Herstellung der Verbindung der gegenwar-
tigen SS-Leiter mit den Helden der deut-
schen Vergangenheit: HIMMLER selbst iden-
tifizierte sich mit Heinrich dem Lowen.51

GOEBBELS beaufsichtigte den Umbau des
Propagandaministeriums nach 1933. Dieses

Reprasentationsgebaude war ein kleines Mu-
seum. Am 13. Juni 1941 schrieb GOEBBELS:
,,Meine Bilderschatze gepruft. Wir haben nun
schon einen wunderbaren Schatz gesam-
melt. Allmahlich wird das Ministerium eine
groBe Kunstsammlung. So muB es auch sein,
zumal hier auch die Kunst verwaltet wird."52

Man findet Ahnliches bei vielen anderen Fuh-
rern: Ob man von Leyhof im Rheinland oder
einem SchloB in Mecklenburg wie Martin
BORMANN traumte, immer gab es den ihnen
gemeinsamen Wunsch, daB ihr Vermachtnis
mit kulturellen Aufgaben verbunden werde.53

Eine zweite Form dieser Selbsterhohung ist ih-
re Wahrnehmung der sozialen Struktur im Drit-

• ten Reich. Die NS-FOhrer waren Parvenus,
und sie glaubten, daB die Kunstgegenstande
ihnen Anstandigkeit und Edelmut verleihen
wurden. Man muB bemerken, daB die Haupt-
fuhrer selten aus wirklich einfachen Familien
stammten.54 Sie wuchsen nicht- wie manch-
mal dargestellt wird - ohne Kultur oder Erzie-
hung-auf. Michael KATER hat in Oberzeugen-
der Weise gezeigt, daB die meisten von ihnen
aus dem Mittelstand kamen.55 Viele waren pri-
vilegiert wie GORING, der die exklusive Lich-
terfeld-Akademie besucht hatte, oder wie
Rudolf HESS, der aus einer ,,wohlhabenden
groBburgerlichen angesehenen Familie" in
Alexandria (Agypten) stammte.56 Auch HIT-
LER, der selbst schon den Mythos einer Kind-
heit in Armut verbreitete, hatte in Wirklichkeit
doch relativ bequeme materielle Umstande
genossen. Sein Vater war Zollbeamter, und
die Familie war nie ohne Geld.57

Die zukunftigen NS-Eliten wuchsen mit einem
Respekt vor der traditionellen Kultur auf. Sie
kannten diese europaische Kultur, die Arno
MAYER in seinem Buch ,,The Persistence of
the Old Regime" beschrieben hat.58 Sie
kamen normalerweise nicht aus den GroB-
stadten und hatten im allgemeinen sehr
wenig Interesse an moderner Kunst. Sie
schatzten die traditionelle Kultur, wie klassi-

• sche Musik, Oper, historisierende Architektur
usw. Angesichts dieses Hintergrundes hat-
ten sie eine bestimmte Achtung fur diese so-
genannte Hochkultur. Sie glaubten auch, daB
die Produkte dieser Kultur ihnen einen Elite-
status geben wurden. Anfangs hatten sie
noch versucht, sich in die alte Aristokratie zu
integrieren, spater hielten sie dann deren vol-
lige Ersetzung an der Spitze der Gesellschaft
fur moglich. Um diese Ziele zu erreichen, be-
nutzten sie auch den Erwerb von Kunst-
werken, fur das spatere Vorhaben den Er-
werb gerade aus adligem Besitz. 1942 er-
warb HITLER etwa von einem Hohenzollern-
Prinzen ein Gemalde von WATTEAU, ,,Der
Tanz" (Schatzpreis 900.000 Reichsmark), im
Tausch gegen ein WaldstOck in PreuBen.59 Es
war hochst symbolisch, daB ein Mitglied der
ehemaligen kaiserlichen Familie zu HITLER
ging, um Land zu erwerben. HITLER und
seine Agenten kauften auch Kunstgegen-
stande von vielen anderen Aristokraten, unter
anderem von Georg Prinz von Sachsen,
Freiherr von FRANKENSTEIN, Herzog von
OLDENBURG und Prinz SCHAUMBURG-

- LIPPE.60"

Ein zweiter Mechanismus in diesem Vor-
haben der Nazi-Elite war die bewuBte Ver-
wendung von Adeligen zum Erwerb von
Kunst. So spielte Prinz Philipp von Hessen
eine Hauptrolle im Sonderauftrag Linz. Da er
mit der Tochter von K6nig Viktor Emanuel von
Italien verheiratet war, hatte er enge Bezie-
hungen zu vielen fuhrenden Familien in Ita-
lien.61 Unter den Kunstwerken, die Prinz Phi-
lipp fur HITLER vermittelte, war das Gemalde
,,Leda mit dem Schwan" von Leonardo DA
VtNjCI (gekauft von der Contessa SPIRIDON).
Auch andere NS-Fuhrer hatten Aristokraten in
ihrem Gefolge: Im Einsatzstab von Alfred
ROSENBERG in Frankreich war mit Eberhard
Freiherr von KUNSBERG einer der groBten
Kunstrauber des Krieges; RIBBENTROP
hatte Kurt Freiherr von BEHR zum gleichen

' Zweck in seinem Stab. Die NS-Fuhrer wollten
ganz bewuBt die Aristokraten durch Beteili-
gung an diesen kriminellen Tatigkeiten er-
niedrigen. Das Resultat ihrer Absichten
wurde dann nach dem 20. Juli 1944 ganz
deutlich. Die beruhmten Reden von Robert
LEY und anderen (,,blaues Blut wird durch

Leonardo da Vinci, Leda mit
dem Schwan

die StraBen flieBen") und die Verhaftung
vieler Aristokraten stellten die Endphase
dieses Programms dar.
Der dritte Grund schlieBlich in der Hierarchie
der Erklarung, warum die NS-Eliten Kunst
sammelten, ist im wesentlichen anthropolo-
gischer Natur. Die Fuhrer benutzten Kunst-
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