
„Auf der Spur des Menschen ...“

Museumspadagogik am Museum fur Vor- und Friihgeschichte

Geraldine Saherwala

Abb. 1: Schuler beim Schleifen eines Steinbeiles in der ersten, 

1968 erbffneten padagogischen Ausstellung „Geschichtslabor“ 

im Museum fiir Vor- und Friihgeschichte. Foto: Archiv MVF.

175 Jahre Museum fiir Vor- und Friihgeschichte - 

das ist ohne Zweifel ein Anlass, die Geschichte des 

Museums mit alien seinen Aufgaben, den daraus 

resultierenden Abteilungen und den Traditionen 

geistiger Giiter aus dem Wirken der Museumsmitar- 

beiter, die die Institution „Museum“ mit Leben er- 

fiillten und erfiillen, vorzustellen. Zu den klassischen 

Aufgaben eines Museums - Sammeln, Bewahren, 

Dokumentieren, Forschen, Publizieren und Ausstel- 

len - gesellte sich Ende der 60er Jahre auch die Bil- 

dungsarbeit als „modeme“ museale Tatigkeit. Dass 

eine museumspadagogische Abteilung mit eigenem 

Personal, eigenen Raumen und einem breiten Ange- 

bot verschiedenster Lehr- und Anschauungsmateria- 

lien fur unterrichtliche Zwecke im und auBerhalb 

des Museums geschaffen wurde, ist in erster Linie 

dem Bildungsengagement des damaligen Direktors 

des Museums, Adriaan von Muller, und seinen Mit- 

arbeitern zu verdanken (Abb. I).1 Aber nicht allein 

der personliche Einsatz fiir die Schaffung einer sol- 

chen Abteilung an seinem Haus und deren Anbindung 

an das AuBenamt der Staatlichen Museen - Stiftung 

PreuBischer Kulturbesitz2 war dafiir ausschlagge- 

bend, sondern die Bedeutung der Museumspadago

gik trat ganz allgemein in dieser Zeit immer mehr in 

den Vordergrund.

Museumspadagogik, wie wir sie heute verstehen, ist 

ein Kind der 60er und 70er Jahre, in denen bildungs- 

politisches Engagement durch Bundesregierung, 

Lander und Gemeinden in einem hohen MaBe durch 

politische Vorgaben und mehr oder minder groBzii- 

gige finanzielle Ausstattung unterstiitzt und gefbr- 

dert wurde3 und wird. Sie ist aber keine Erfindung 

dieser Zeit, denn die Rolle des „Museums als Volks- 

bildungsstatte“ wurde bereits um die Jahrhundert- 

wende diskutiert.4 Zu nennen sind hier Namen wie 

Alfred Lichtwark5 oder Georg Kerschensteiner.6

1 Vgl. hierzu den Beitrag von H. Neumayer in diesem Band.

2 Das AuBenamt wurde 1961 unter dem Generaldirektor Leo

pold Reidemeister neu ins Leben gerufen. Seit dem Amtsantritt 

von Stephan Waetzoldt 1965 konnte es als Referat der General- 

verwaltung unter Andreas Grothe besonders in der Bildungsar- 

beit starke Impulse zu vermitteln. So wurde z. B. vom 25. bis 29 

April 1967 nach 35 Jahren erstmals wieder eine Tagung „Muse- 

um und Schule“ durchgefuhrt, die fiir die Bildungsarbeit der 

Staatlichen Museen von Bedeutung war. Vgl. hierzu: Museum 

und Schule 1967.

3 Dies trifft, allerdings unter iibergreifenden, politischen und

propagandistischen Gesichtspunkten, auch fiir die DDR zu.

Vgl.: Museum und Schule 1966. - Ebenfalls von der Arbeits-

gruppe „Museum und Schule“ wurde seit 1966 die Jahresschrift 

„Schule und Museum im einheitlichen Bildungssystem der 

DDR“ herausgegeben, die in vielfaltiger Form iiber Praxis und

Theorie museumspadagogischer Bildungsarbeit in der DDR in- 

formierte. - Vgl. hierzu auch: Schneider 1978; Museumspada

gogik 1983.

4 Grothe 1975; Kraft 1975; Klausewitz 1975.

5 Alfred Lichtwark (1852-1914), Direktor der Hamburger Kunst- 

halle, war am Deutschen Gewerbemuseum in Berlin, das, wie 

alle Kunstgewerbemuseen, als Vorbildersammlung gegriindet 

worden war, beschaftigt. Er war padagogischen Zielsetzungen 

gegeniiber besonders aufgeschlossen und stand der Volksbil- 

dungsbewegung nahe, die um eine Hebung des Bildungsniveaus 

in der Bevblkerung bemiiht war, um die Chancen der politischen 

Mitsprache, die das allgemeine Wahlrecht bot, zu verbessem.

6 Georg Kerschensteiner (1854-1932), Padagoge, machte di- 

daktische Vorschlage zum Auf- und Ausbau des Deutschen Mu

seums. Vgl.: Kerschensteiner 1925.
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Selbst der Begriff ,,Museumspadagogik44 wurde in 

Deutschland schon 1934 von dem Prahistoriker K. 

H. Jacob-Friesen7 und 1941 von Adolf Reichwein8 

verwendet und bereits 1939 gab es im Museum fur 

Volkskunde in Berlin eine eigene Abteilung „Schule 

und Museum44.

Die Entwicklung der Museumspadagogik ist eng mit 

der Geschichte der Museen verbunden, wenn sich 

auch der Anspruch hinsichtlich der Ziele, der Aufga- 

ben und der einzusetzenden Mittel immer wieder 

anderte.9 „Museumspadagogik“ beginnt mit dem 

„Museion“ des hellenistischen Kbnigs Ptolemaios I. 

in Alexandria, das namengebend fur alle Museen 

wurde.10 Wahrend die Reliquiensammlungen des 

Mittelalters noch Ausdruck einer religidsen Grund- 

haltung waren, erfolgte die Einrichtung fiirstlicher 

Galerien, Raritatenkabinette und Wunderkammem 

des 16. Jahrhunderts aus dem Wunsch heraus, mehr 

uber den Menschen und seine LJmwelt erfahren zu 

wollen.11

Auch das „modeme Museum44 hatte zunachst eine 

ahnliche Zielsetzung. Wie der Ausbau des Schulwe- 

sens und die Errichtung neuer Universitaten, so war 

auch die Griindung vieler Museen eine Antwort auf 

die Forderung der Aufklarung, der Unmiindigkeit 

des Burgers durch die Verbreitung von Wissen und 

Erkenntnissen entgegenzuwirken.12 Bei den ersten 

Museumsgriindungen in Deutschland wurde stets 

die Aufgabe betont, zur Bildung des Burgers und 

insbesondere zum Unterricht der Jugend beizutra- 

gen.13 So gab das historische Denken der Romantik 

AnstoB zur Erforschung der Vergangenheit des eige- 

nen Volkes und zur Griindung neuer Museen, wie 

z.B. des Rbmisch-Germanischen-Zentralmuseums in 

Mainz (1852), des Germanischen Nationalmuseums 

in Niimberg (1852) oder der zahlreichen Landes-, 

Heimat- und Schlossmuseen, die regionale Sammel- 

ziele verfolgten und sich die Vermittlung von Inhal- 

ten der Geschichte zur Aufgabe gestellt hatten.

Andere Museen gingen aus Bildungsbemuhungen 

burgerlicher historischer Vereine hervor oder wur- 

den, wie die Kunstgewerbemuseen, von Gewerbe- 

vereinen gefordert, die durch „padagogische Vorbild- 

sammlungen44 die Qualitat des Handwerks steigem 

sollten. Die Griindung dffentlicher naturgeschichtli- 

cher Museen ist ein Beispiel fur den unmittelbaren 

Einfluss der seit dem 18. Jahrhundert starker an Re

alien orientierten Schulen auf das Museumswesen. 

Viele Schulen stellten selbst Lehr- und Studien- 

sammlungen zusammen.14 Auch die Universitaten 

legten Studiensammlungen zur Unterstiitzung der 

wissenschaftlichen Lehre durch Anschauung an.15 

Im 19. Jahrhundert wuchsen viele Sammhmgen 

durch die Sakularisierung von Kirchen und Kidstern, 

durch Grabungen und durch die Ausbeute zahlrei- 

cher Entdeckungsreisen; eine Phase der wissen

schaftlichen Bearbeitung und Systematisierung ihrer 

Bestande begann. Immer starker achteten nun ein- 

zelne Sammlungen auf Vol 1 standigkeit und wissen- 

schaftliche Methodik bei der Aufstellung, Beschrei- 

bung und Restaurierung ihrer Objekte. Gleichzeitig 

mit der Verwissenschaftlichung der Museen vollzog 

sich die Auspragung verschiedener Museumstypen 

wie Kunst-, Kulturgeschichtliches-, Naturwissen-

7 Jacob-Friesen 1934.

8 Adolf Reichwein (1898-1944) kam aus der Volksschulbewe- 

gung und richtete in der Zeit der Weimarer Republik am Muse

um fur Deutsche Volkskunde in Berlin die Abteilung „Schule 

und Museum“ ein. VgL hierzu: Reichwein 1964; 1978.

9 Eine kritische Aufarbeitung der Geschichte der Museumspa

dagogik steht noch aus.

10 Es handelte sich dabei eigentlich nicht um eine Sammlung, son- 

dern um einen Ort, wo philosophische, astronomische, mathema- 

tische, botanische und zoologische Studien betrieben wurden.

11 Die meist fiirstlichen Sammlungen entsprachen zwar dem Re- 

prasentationsbediirfnis ihrer Eigentiimer, waren aber in der Re

gel auch Kiinstlern und Gelehrten zuganglich.

12 Das Britische Museum wurde von seiner Griindung 1753 an

als Eigentum der Offentlichkeit gesehen. Den Bildungsideen der 

Aufklarung und der franzbsischen Revolution folgend war auch

der Louvre seit 1793 der Offentlichkeit bei freiem Eintritt an 

drei Tagen der Dekade und Kiinstlern und Gelehrten an fiinf 

weiteren Tagen zuganglich. Zeitgenossen berichten von einem

Strom von Besuchem, fur die der seit 1800 im Louvre angestell- 

te Lehrer offentliche Fiihrungen veranstaltete. Erklarende Bild-

unterschriften und preiswerte Kataloge dienten dem Publikum 

zur Orientierung und Belehrung. VgL: McClellan 1988, 307. - 

Der Louvre hat seine Funktion als staatliche Erziehungsinstitu- 

tion nie aufgegeben, wie die dem Louvre zugeordnete Ecole du 

Louvre zeigt.

13 Wenn auch nicht mit dem explizierten Auftrag, als Bildungs- 

einrichtung tatig zu sein, verstanden sich die bffentlichen Muse

en in Berlin seit ihrer Griindung 1830 doch, wie aus Gutachten 

und Briefwechseln, die der Griindung vorausgingen, zu erschlie- 

Ben ist, „ als Bildungsinstitute, als Orte, an denen die Geschichte 

der Menschheit durch Begegnung mit Kunst erlebbar wird...“ 

(Waetzoldt 1980, 89).

14 Das Interesse der Schule an Lehrsammlungen geht auf Johann 

A. Comenius (1592-1670) zuriick, der mit seiner Bilderfibel 

„Orbis Sensualium Pictus“ von 1654 Verstandnis dafur geweckt 

hatte, Realien und deren Abbildungen als Mittel der Veranschau- 

lichung im Unterricht einzusetzen.

15 In der Ausstellung „Theater der Natur und Kunst“, die 2000/ 

2001 im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen war, stellte die 

Humboldt-Universitat die Sammlungen ihrer Institute dem Pu

blikum vor.
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schaftliches- oder Technikmuseum. Es begann aber 

auch ein Spezialisierungsprozess, der oft zur Ver- 

selbstandigung einzelner Abteilungen, etwa von 

Skulpturensammlungen, Kupferstichkabinetten oder 

Museen fur auBereuropaische Kunst fiihrte.

Die bildungspolitische bzw. padagogische Aufgabe, 

die ursprimglich zur Grtindung vieler Museen gefuhrt 

hatte, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz hinter 

den Aufgaben der Vermehrung und Verwaltung der 

Bestande zuriickgetreten. Jedes Museum war um eine 

mdglichst liickenlose Bestandsaufnahme bei Be- 

schrankung auf bestimmte Sammelgebiete bemiiht. 

Alfred Lichtwark konstatierte 1903 anlasslich einer 

Konferenz der „Centralstelle fur Arbeiter-Wohlfahrts- 

einrichtungen“ in Berlin in Fragen der Vermittlung 

von Museumsinhalten ein weitgehendes Desinteres- 

se des breiten Publikums und geringe Verstandigung 

der Museen untereinander.16 Auf seine Anregungen 

hin entschlossen sich die Museen in Berlin zu einem 

breiten Fiihrungsangebot, das bis in die Zeit nach 

dem Ersten Weltkrieg bestand.

Adolf Reichwein praktizierte eine Reihe museums- 

padagogischer Methoden, die noch heute - und das 

nicht nur in Berlin - Gultigkeit besitzen: Die Betreu- 

ung von Schulklassen im Museum, thematisch be- 

grenzte, padagogisch konzipierte und fur Schulen 

bestimmte Ausstellungen, den Projektunterricht im 

Museum und die Lehrerfortbildung.

In der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts formierte 

sich in beiden Teilen Deutschlands eine Bewegung,17 

die, besonders in der Bundesrepublik, Anregungen 

aus der erfolgreichen, sich in hohen Besucherzahlen 

niederschlagenden Offentlichkeitsarbeit amerikani- 

scher Museen und europaischer Technikmuseen auf- 

nahm. Die Riickbesinnung auf Bildungsaufgaben des 

Museums, wie sie etwa von Lichtwark und Reichwein 

formuliert worden waren, fuhrte in verschiedenen 

deutschen Museen zur Grtindung eigener museum- 

spadagogischer Abteilungen, wie z.B. 1968 am Mu

seum fur Vor- und Frtihgeschichte in Berlin (West), 

16 Lichtwark 1904.

l7Zum Geschehen in der DDR vgL Avel/Patzwall 1973; 1974.

18 Dieser Fiihrungsdienst war so aufgebaut, dass jeder neu einge- 

stellte Absolvent einer Universitat zunachst fur ein Jahr dort ar- 

beitete, bevor er an seine Fachabteilung ging. Diesen Hinweis 

verdanke ich Frau Ingrid Griesa.

19 1979 erfolgte die Grtindung des Padagogischen Dienstes bei 

den Staatlichen Museen. Gleichzeitig beschloss das Abgeordne- 

ten-Haus von Berlin die Einrichtung des Museumspadagogi-

schen Dienstes Berlin, der Bildungsarbeit fur die landeseigenen

Museen ausiibt.

oder von padagogischen Zentren, wie 1960 bei den 

Staatlichen Museen zu Berlin (Ost),18 aufierdem in 

Miinchen, Niimberg, Mainz und 1979 bei den Staatli

chen Museen - Stiftung PreuBischer Kulturbesitz 

Berlin (West).19 Allerdings ging die Einfuhrung der 

„Museumspadagogik“ in den Museen der Bundesre

publik Deutschland nur zogerlich voran. Es musste 

den Lehrem vermittelt werden, dass ein Museumsbe- 

such mehr sein konnte als nur ein nettes Ausflugser- 

lebnis, die kulturpolitische Bedeutung der Museen als 

Bildungseinrichtungen musste bewusst gemacht wer

den und in den Museen musste sich die Erkenntnis 

durchsetzten, dass mit Hilfe der Museumspadagogik 

die Aussagefahigkeit der Exponate gesteigert werden 

konnte. Inzwischen haben nicht nur alle groBeren 

Museen eine museumspadagogische Abteilung mit 

Personal, Raumen und finanzieller Ausstattung - wir 

linden sie auch in kleineren Museen - , aber dennoch 

geht die Diskussion uber die Aufgaben und Ziele der 

Museumspadagogik weiter. Dies liegt einerseits si- 

cherlich an der Bezeichnung selbst, die in der Kombi- 

nation von „Museum“ und „Padagogik“ als „Beleh- 

rungs- und Erziehungsandrohung“ missverstanden 

werden kann und wird.20 Andererseits schafft der 

Funktionswandel der Museen zu einem mehr auf 

Freizeit orientierten Medium veranderte Bedingun

gen und neue Aufgabenfelder, so dass Museumspada

gogik einen immer groBeren Teil musealer Offent- 

lichkeitsarbeit ausmacht. Der Bediirfniswandel zeigt 

sich etwa daran, dass neben der herkommlichen Ftih- 

rung auch Medien wie „Audio guide“, 3D-Animati- 

on, begleitendes Filmprogramm und Veranstaltungen 

wie die „Lange Nacht der Museen“ oder das „Muse- 

umsinselfestival“ sowie umfangreiche Begleitpro- 

gramme und besondere Events bei Ausstellungseroff- 

nungen langst selbstverstandlich sind. Die damit 

verbundenen vielfaltigen Aufgaben, die Kommunika- 

tion (Werbung, Presse, etc.) inner- und auBerhalb der 

Museen fuhrten in den 90er Jahren zur Umbenennung 

vieler museumspadagogischer Einrichtungen.21

20 VgL Nolte 1993; Breithaupt 2002.

21 Beispielsweise wurde der Padagogische Dienst der Staatlichen 

Museen nach 1989 mehrmals umbenannt, so in information 

und Bildung“ oder in „Museumspadagogik/Besucherdienst“. Im 

Jahr 2000 wurde diese Abteilung mit der Abteilung „Werbung“ 

zusammengelegt und in „AuBenamt“ umbenannt. Bereits 2001 

erfolgte die emeute Trennung beider Aufgabenbereiche. Damit 

verbunden war eine weitere Umbenennung, diesmal erhielt die 

Abteilung den Namen „Besucher-Dienste“.
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Museumspadagogik in Berlin (1980-2000)

Die Grundung eines Padagogischen Dienstes bei den 

Staatlichen Museen - PreuBischer Kulturbesitz in 

Berlin (West) im Jahre 1979 erfolgte durch Initiati- 

ven der Museen und der Schulverwaltung.22 Die vor- 

gegebene Zielsetzung, Schuler im Klassenverband 

im Museum zu unterstiitzen, machte die Ausrichtung 

der Tatigkeit des Padagogischen Dienstes verstand- 

lich und fiihrte zur Berufung von Schulpadagogen. 

Da Kinder und Jugendliche der verschiedenen Schul- 

arten aus alien Schichten der Bevblkerung kommen, 

werden auf diesem Weg auch Angehbrige „kultur- 

ferner Schichten“ erreicht. Aus Griinden der Arbeits- 

bkonomie mussten bei beschrankter personeller23 

und finanzieller Ausstattung Ferienkurse fur Kin

der24 und die Betreuung von Einzelbesuchem, haupt- 

sachlich Eltem mit Kindem25 oder Senioren, zunachst 

ebenso zuriickgestellt werden wie die regelmaBige 

kursartige Betreuung von Einzelgruppen, Angehbri- 

gen von Jugendorganisationen, Vereinen, Heimen 

etc.26 Aber innerhalb von Schularten konnten nur 

modellhaft Unterrichtsformen im Museum entwi- 

ckelt werden, deren Qualitat durch Erprobung in un- 

terschiedlichen Museen uberpriifbar war. Die Ent- 

scheidung, sich auf die Jahrgangsstufen 5 bis 1027 zu 

beschranken, bot die Gelegenheit, Unterrichtsein- 

heiten in verschiedenen Schularten zu erproben, was 

umso leichter fiel, als dafur die Lehrplane vorlagen.28 

Die ungebrochene Neugierde und Freude am Entde- 

cken insbesondere bei Schulem des 5./6. Schuljahres 

schaffen gute Voraussetzungen dafiir, dass sie die fur 

sie zunachst fremdartigen Exponate einer Sammlung 

angemessen zu wtirdigen wissen und aus dieser Be- 

gegnung fundamentale Einsichten erhalten (Abb. 2). 

Im Museum gibt es die Mbglichkeit, auch mit spie- 

lerischem Herangehen sachlichen und emotionalen 

Interessen Anreiz und Bestatigung zu geben. Die 

Reaktion der Schuler zeigt den Lehrern, dass Lemin- 

halte, die in der Schule nur unzureichend vermittelt 

werden kbnnen, durch das Erlebnis eines Museums- 

besuches weitaus besser veranschaulicht und vertieft 

werden kbnnen. Mit Hilfe der Exponate kann der 

Schuler abstraktes Einzelwissen konkretisieren, 

durch visuelle Erfahrung vertiefen und in grbBere 

Zusammenhange einbinden.

Eine Mbglichkeit, dieses Ziel sowohl bei Schulern 

als auch bei Erwachsenen zu erreichen, bildet die 

Fiihrung. Dabei besteht die Schwierigkeit, eine 

nach Vorbildung, Schichtzugehbrigkeit und Aus- 

drucksweise inhomogene GroBgruppe in einen 

Lemprozess einzubeziehen.29 Das in der Fiihrung 

behandelte Exponat ist der Gruppe aufgrund der 

meist beengten Raumverhaltnisse nur schwer zu- 

ganglich; deshalb wird der Betrachter durch andere 

Ausstellungsstiicke in seiner unmittelbaren Nach- 

barschaft, aber auch durch die iibrigen Gruppenmit- 

glieder relativ leicht abgelenkt. Entscheidend fur 

die Qualitat der Fiihrung sind deshalb das Engage

ment der Fiihrungskraft, ihre Fahigkeit, anhand der 

Exponate iibergeordnete Zusammenhange zu ver- 

deutlichen sowie AuBerungen, Beobachtungen und 

persbnliche Stellungnahmen der Gruppenmitglie- 

der in das Gesprach zu integrieren. Auch bei einer 

griindlich vorbereiteten Fiihrung besteht natiirlich 

immer die Gefahr, dass die Qualitat durch standige 

Wiederholung verflacht. Schulklassen stellen den 

Fiihrenden zusatzlich durch ihre grbBere Spontane- 

itat, ihre Motorik, Ablenkbarkeit und ausgepragte

22 Zum museumspadagogischen Konzept der Staatlichen Muse

en auf der Museumsinsel siehe: Gores 1979.

23 Die sieben wissenschaftlichen Mitarbeiter des Padagogischen 

Dienstes hatten insgesamt 14 Museen zu betreuen.

24 Ein derartiges Angebot wurde im MVF fur die Herbstferien 

1972 konzipiert, erarbeitet und durchgefiihrt. VgL: Piekarek 

1973.

25 Kraft/Zacher 1974.

26 Museumspadagogische Ansatze, auch diese Zielgruppen in 

die Bildungsarbeit der Staatlichen Museen, PreuBischer Kultur

besitz einzubinden, gab es aber durchaus bereits Ende der 60er/ 

Anfang der 70er Jahre. VgL: Amersdorffer 1974.

27 Schuler dieser Jahrgangsstufen erzielen bereits eine ausrei-

chende Lesegeschwindigkeit und zeigen eine geniigende Ge-

wandtheit im Umgang mit schriftlichen Informationen. Sie sind 

fahig, einfache Ordnungen zu erkennen, Ergebnisse zu iibertra- 

gen und anzuwenden. Sie kbnnen sich im Museum sachgerecht

informieren und orientieren, wenn sie dazu geeignete Hilfen er

halten. AuBerdem gehbren Schuler dieser Jahrgangsstufen, be- 

sonders des 5.16. Schuljahres, entwicklungspsychologisch einer 

Altersgruppe an, die den im Museum notwendigen padagogi

schen Prozess besonders bereitwillig annimmt, namlich histori- 

sche Vorgange anhand der materiellen Hinterlassenschaften zu 

begreifen. Der erwachende Sinn fur Realitat in dieser Altersstu- 

fe kann im Museum durch den Umgang mit Originalen ebenso 

angesprochen werden wie die Bereitschaft, sich Neuem gegenii- 

ber emotional engagiert und spontan zu verhalten.

28 In den curricularen Lehrplanen Berlins fur diese Jahrgangs

stufen wurde der Unterricht im Museum mitberiicksichtigt.

29 Die inhomogene Zusammensetzung der gefuhrten Gruppe, die 

kurze Dauer der Fiihrung und die geringen Mbglichkeiten ei

ner Interaktion innerhalb der Gruppe lassen den Aufbau einer 

Gruppenstruktur, die den Lernprozess unterstiitzen kbnnte, nicht 

zu.

502



Saherwala, Museumspadagogik

Abb. 2: Schiilergruppe im Altsteinzeitsaal des Museums Ende der 70er Jahre. Foto: I. Striiben.

Erwartungshaltung vor besondere Herausforderun- 

gen.30

Das straff organisierte Fuhrungswesen in der so rei- 

chen Museumslandschaft Berlin entwickelte eine 

starke Eigendynamik und stieb rasch an die Grenzen 

der personellen und finanziellen Leistungsfahigkeit 

der Staatlichen Museen. Der Padagogische Dienst 

stand deshalb vor der Notwendigkeit, Methoden zu 

entwickeln, die besser den Bediirfnissen der Schuler, 

des Museums, des Vermittelnden und der Arbeits- 

kapazitat angemessen waren. So wurden von den 

Mitarbeitem des Padagogischen Dienstes fur einige 

Museen Materialien fur den Unterricht im Museum 

in den Fachem Geschichte, Kunst und Sachkunde 

erarbeitet, die in der Regel fur einen facheriibergrei- 

fenden Unterricht konzipiert sind. Jede Einheit tragt 

zur Realisierung ganz bestimmter Grobziele bei und 

orientiert sich an dem Rahmenplan der Berliner 

Grund-, Haupt- und Realschulen.31

Die Unterrichtsprogramme bestehen aus schriftli- 

chen Materialien zur Vorbereitung, Durchfuhrung 

und Nachbereitung des Museumsbesuches far Leh

rer und Schuler. Sie sollen diese befahigen, den Un

terricht im Museum durch Anleitungen zur Eigen- 

aktivitat selbstandig zu gestalten. Dazu gehbren 

Informationsblatter, Schiilerblatter bzw. Arbeitsblat- 

ter und ein Lehrerblatt. Die Informationsblatter ent- 

halten erganzende Informationen durch Bild und 

Text und sollen zusatzlich zu einem kritischen Ver- 

standnis der Vergangenheit und Gegenwart beitra-

30 Der Museumspadagoge kennt den Wissensstand der Klasse 

nicht, kann darum konstruktive Schiilerbeitrage nicht einplanen 

und ist deshalb weitgehend zum Lehrervortrag gezwungen, der 

gerade fur den Museumsbesuch unangemessen ist. Ausfiihrli- 

che Vorbereitungsgesprache zwischen Lehrer und Museumspa

dagoge kdnnen dieses Defizit nur teilweise beseitigen.

31 Die Rahmenplane fur Unterricht und Erziehung in den Berli

ner Grundschulen schreiben die Behandlung der Vor- und Friih- 

geschichte im 5./6.Schuljahr vor. Ebenso verweist der vorlaufige 

Plan fur das Fach Biologie in der gymnasialen Oberstufe auf die 

Behandlung von Themen wie etwa der Menschheitsentwick- 

lung.
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Abb. 3: Ingrid Griesa, wissenschaftliche Mitarbeiterin des MUF, 

bei einem „Kabinettgesprach“ mit Schulem. Foto: Archiv MVF

gen. Die Schiilerblatter ermoglichen ein selbstan- 

diges Arbeiten der Schuler vor den Exponaten. Sie 

leiten die Jugendlichen an, durch verschiedene Auf- 

gabenarten (methodische Vielfalt und Eigenaktivi- 

tat) die Ausstellungsstiicke genau zu betrachten 

(Konzentration), sie zu hinterfragen und sie in einen 

Zusammenhang zu stellen (visuelles Lemen). Dabei 

erarbeiten sie in mehreren Gruppen (soziales Ler- 

nen) verschiedene Aspekte eines Themas, das wie- 

derum Teil einer groBeren Unterrichtssequenz ist. 

Das Lehrerblatt enthalt alle Angaben, um den Muse- 

umsbesuch zu planen und durchzuftihren, darunter 

Name und Adresse des Museums, Sammelgebiete 

des Museums, Offnungszeiten, Verkehrsverbindun- 

gen etc.

Einen anderen Weg beschritt man auf der Museums- 

insel in Berlin (Ost). Aus dem Anfang der 60er Jahre 

entstandenen „Zentralen Fuhrungsdienst“ der Staat- 

lichen Museen zu Berlin, der sich aus der Ftihrungs- 

tatigkeit einiger Mitarbeiter der Nationalgalerie und 

der Antikensammlung gebildet hatte, wurde 1975 die 

selbstandige Abteilung „Museumspadagogik“. Sie 

erarbeitete ein breites Fiihrungsangebot fur fast jede 

Alterstufe und die unterschiedlichsten Zielgruppen.32 

Das von ihr eingerichtete „Padagogische Kabinett“ 

fur Diavortrage, kreatives Arbeiten mit Kindern und 

„Kabinettgesprache“ mit Schulklassen des 4. und 5. 

Schuljahres wurde intensiv von den Mitarbeiterinnen 

des Museum fur Ur- und Friihgeschichte genutzt, wo- 

bei man den Gruppen auch Originale zum Anfassen 

in die Hand gab (Abb. 3).33 Bereits 1971 wurden, um 

den hohen Besucherzahlen aus dem In- und Ausland 

gerecht zu werden, auf der Museumsinsel mehrspra- 

chige Audiofuhrungen bereitgestellt.34 Dieses Ange- 

bot individueller Fiihrung wurde nach der Wieder- 

vereinigung der Staatlichen Museen beibehalten und 

ausgebaut.

Neben den verbalen Fiihrungen fur Besucher jeder 

Altersstufe wurde in Westberlin bereits 1970 von 

den einzelnen Museen und dem ehemaligen AuBen- 

amt der SMPK ein weiteres Informationssystem mit 

Fiihrungsblattem entwickelt, dass der Padagogische 

Dienst seit 1980 ausgebaut hat. Zielgruppe sind Er- 

wachsene, die auf diese Weise fiber die Presentation 

hinausgehende Informationen zu einzelne Expona

ten oder Exponatgruppen, zu Herstellungstechniken 

oder zu historische Epochen erhalten.35 Dieses An- 

gebot wurde nach der Wiedervereinigung der staatli

chen Museen auch von einigen Museen auf der Mu

seumsinsel iibemommen und durch Ubersetzungen 

ins Franzosische und Englische erweitert.

Zu den Aufgaben der Abteilung „Besucher-Dienste“ 

gehoren auch Fiihrungen und Kurse im Rahmen der 

Lehrerfortbildung.36 Bis 1989 wurden zudem in 

Westberlin kleine Schriften fur Schuler und Lehrer 

zu diversen Sammlungsbereichen und zu Sonder-

32 Die personelle Ausstattung dieser Abteilung lag im Juli 1981 

bei 15 und im Oktober 1986 bei 23 Mitarbeitem. Hierdurch wur

de nicht nur eine regelmaBige Betreuung unterschiedlichster Ziel

gruppen im Rahmen der schulischen Bildungsarbeit ermbglicht, 

sondern auch die auBerschulische Bildungsarbeit im Rahmen der 

Vorschulerziehung, der Pionier- und FDJ-Veranstaltungen, der 

Betreuung von Lehrerstudenten und der Lehrerfortbildung.

33 Ein Erlebnis von Ingrid Griesa, die solche „Kabinettgesprache“ 

durchftihrte, zeigt durchaus den Nutzen solcher Veranstaltungen. 

Zufallig wurde sie Zeugin eines Gespraches zwischen zwei Jun- 

gen einer 5. Klasse, von denen der eine an einem solchen Ge- 

sprach teilgenommen hatte. Er fragte seinen Freund „WeiBt du, 

was ein Faustkeil ist?“ „Nee!“ Die Reaktion: „Na, dann bist du 

doch noch ganz schbn blbd, du soiltest ins Museum gehen!“

34 1981 lagen diese Audio-Fiihrungen in 16 Sprachen vor.

35 Bis zum Jahr 1995 bot auch das Museum fur Vor- und Friihge- 

schichte seinen Besuchern ca. 99 Fuhrungsblatter in Deutsch, 

Franzosisch und Englisch an. Sie wurden durch kleinformatige, 

reprasentativ gestaltete Saalfuhrer ersetzt.

36 Seit dem Sommer 1973 boten die Museen der Stiftung PreuBi- 

scher Kulturbesitz in enger Zusammenarbeit mit der Senatsver- 

waltung und der damaligen Padagogischen Hochschule Berlin 

Lehrerfortbildungskurse in ihren Hausem an. Siehe dazu: Kraft/ 

Zacher 1975. - Auch die Abteilung Museumspadagogik auf der 

Museumsinsel hatte ein differenziertes Angebot fur Lehrer und 

Studenten erarbeitet. Um eine mdglichst weite Verbreitung der 

Angebote fur die Lehrerfortbildung in den Museen zu erreichen, 

arbeitet die Abteilung Besucher-Dienste derzeit eng mit dem 

Berliner Landesinstitut fiir Schule und Medien (LISUM) zusam- 

men und versendet zusatzlich ihre Angebote halbjahrlich an alle 

Berliner Schulen und Schulen im Umland.
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Abb. 4: Blick in Raum 2 der Kindergalerie wahrend der Ausstellung „Kampf um Troja“, 1981. Foto: Archiv MVF.

ausstellungen herausgegeben.37 Auch die Abteilung 

„Museumspadagogik“ auf der Museumsinsel erstell- 

te kindgerechte themenbezogene Schriften und Aus- 

stellungsfuhrer.

Spezielle Abteilungen fur Kinder sind das Ende der 

60er Jahre im Dahlemer Museum fur Volkerkun- 

de eroffnete „Juniormuseum“, die 1974 geschaffene 

„Kindergalerie“ im Bodemuseum auf der Museums

insel (Abb. 4) und das seit 1997 bestehende „Studio 

MPD“ im Kulturforum.38 In diesen Einrichtungen 

wurden und werden didaktische Ausstellungen und 

museumspadagogische Aktivitaten zu den verschie- 

densten Themenbereichen der Kunst, Kultur und Re

ligion angeboten.39 Die Aufgabe, Freude am Muse- 

umsbesuch zu wecken und das spielerische Lemen zu 

fbrdem, hat sich auch der im September 1972 auf Pri- 

vatinitiative und mit Untersttitzung der Staatlichen 

Museen gegriindete Verein „ Jugend im Museum^ zu 

eigen gemacht. Hier kbnnen im auBerschulischen Be- 

reich Kinder und Jugendliche ausstellungsbezogene 

handwerkliche oder kiinstlerische Fahigkeiten erler- 

nen und bekommen durch begleitende Museumsbe- 

suche Eindriicke der eigenen und fremder Kulturen. 

Seit den 80er Jahren wurden Museumspadagogen 

immer starker in Ausstellungsvorbereitungen einbe- 

zogen. In jiingster Zeit spielt jedoch die Bedeutung 

der Museen als „Lemort“, die durchaus von einer 

breiten gesellschaftlichen Basis favorisiert wird, im 

Hinblick auf Ausstellungsgestaltung, Vermittlung 

und Inhalte eine immer geringere Rolle.40

37 Bis 1989 waren insgesamt 31 Hefte erschienen, davon 7 im 

Bereich der Vor- und Friihgeschichte.

38 Wahrend das „Juniormuseum“ direkt dem Museum fur V61- 

kerkunde zugeordnet wurde, waren und sind die „Kindergalerie“ 

und das „Studio MPD“ der Abteilung bzw. dem Bereich „Muse- 

umspadagogik“ angegliedert.

39 Zur Geschichte der Kindergalerie vgl. Gores 1980. - In der

Kindergalerie wurden zwei Ausstellungen im Jahr zu unter- 

schiedlichen Themen gestaltet. Im Bereich der Vor- und Friihge- 

schichte waren von Marz bis September 1989 die Ausstellung 

„Tdpfern und Weben in der Jungsteinzeit“ und von Oktober bis 

Dezember 1990 die Ausstellung „Kampf um Troja“ zu sehen. 

40 Vgl. Rodekamp 2002.
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Museumspadagogik im Museum fur Vor- und 

Friihgeschichte - Riickblicke und Ausblicke

Seit 1968 gibt es am Museum fur Vor- und Friih- 

geschichte eine „museumspadagogische Abteilung“, 

deren erster Leiter im Dezember 1971 Udo Piekarek 

wurde (Abb. 5).41 Er erarbeitete zusammen mit dem 

damaligen „Padagogischen Zentrum“, heute Berli

ner Landesinstitut fur Schule und Medien“, das bis 

Anfang der 90er Jahre giiltige Programm.42 *

1980 wurde diese Abteilung dem neu gegriindeten 

Padagogischen Dienst der Staatlichen Museen zu 

Berlin zugeordnet. Ihre Hauptaufgabe ist die Planung 

und Durchfuhrung Lemziel orientierter Unterrichts- 

programme im Museum fur Vor- und Friihgeschich- 

te. Das Angebot umfasst Lehr- und Anschauungs- 

materialien fur den Unterricht im Museum und 

auBerhalb: Informations- und Arbeitsblatter, Film- 

und Diavorfuhrungen, Untemchtsgesprache mit 

Schiilem, Organisation von Fiihrungen durch die 

standigen Ausstellungsraume, vor allem fur Grup- 

pen des 5. Grundschuljahres und fur Gruppen der 

Sekundarstufe II, sowie Offentlichkeitsarbeit anlass- 

lich von Sonderausstellungen zu verschiedenen The- 

men der Vor- und Friihgeschichte inner- und auBer- 

halb des Museums.

Die Betreuung von Schulklassen fiihrt zu Situatio- 

nen, die vom erwachsenen Museumsbesucher einige 

Toleranz erfordem. Wollte man an einem Wochentag 

das Museum besuchen, war man mitunter gezwun- 

gen, sich durch eine Schar von Kindern bis zum 

Haupteingang durchzukampfen. Bevor beim Umbau 

des Hauses im Jahr 2003 ein eigener Eingang fur 

Schulklassen geschaffen wurde, drangten sich Kin

der im Alter von 8 bis 12 Jahren in Begleitung ihres 

Lehrers im Eingangsbereich, holten Schreibmateria- 

lien und Arbeitshefte aus ihren Taschen, verteilten 

Arbeitsblatter, verglichen und diskutierten, bis sie 

schlieBlich mit ihrem Lehrer im 2. Stock des Muse

ums den Filmsaal oder den Aktionsraum oder die 

Ausstellungsraume aufsuchten. Und auch in der 

Ausstellung bietet sich noch heute dem Besucher ein 

ungewdhnliches Bild: Kinder stehen, sitzen oder lie

gen, einzeln oder in Gruppen, vor den Vitrinen und 

Ausstellungsobjekten, halten Arbeitsunterlagen und 

Schreibmaterial in der Hand, beobachten, verglei-

Abb. 5: Udo Piekarek 1979 mit Lehrerinnen in der Ausstellung 

„Kinder sehen die Ur- und Friihgeschichte44. Foto: Landesbild- 

stelle Berlin.

chen, lesen oft laut die Erklarungen zu den ausge- 

stellten Gegenstanden, machen sich Notizen oder 

fertigen Skizzen an.

Schiilergruppen, besonders den 4. bis 6. Klassen, 

werden fur den Besuch des Museums Informations- 

materialien in ausreichender Anzahl kostenlos zur 

Verfugung gestellt. Sie lassen sich als Arbeitsmittel 

sowohl im Unterricht in der Schule als auch im Mu

seum einsetzen und ermdglichen ein zielgerichtetes, 

konzentriertes und selbstandiges Arbeiten. In Er- 

ganzung dazu wurden vom padagogischen Dienst 

schriftlich zu bearbeitende Beobachtungsbogen ent- 

wickelt, die wie die tibrigen Materialien nach Epo- 

chen gegliedert und im Klassensatz erhaltlich sind. 

Die Arbeitsblatter enthalten Beobachtungsauftrage, 

Fragen und DenkanstoBe oder Aufgaben, die zeich- 

nerisch zu losen sind. Inhaltlich erganzen die Beob

achtungsbogen die Informationsmaterialien und er- 

weitem somit die Kenntnis und das Wissen des 

Schulers fiber vor- und fruhgeschichtliche Funde 

und deren funktionale, wirtschaftliche und soziokul- 

turelle Bedeutung in der Vergangenheit.

Eine Erganzung dazu bilden Filme zur Ur- und Frtih- 

geschichte. Einige der hier angebotenen Filme, z.B. 

„Kunst und Magie auf Hdhlenwanden“ oder „Hand- 

werker der Steinzeit“ wurden unter Mitarbeit des 

ehemaligen Direktors des Museums, Adriaan von

41 Zur museumspadagogischen Arbeit dieser Jahre am MVF vgl. 

Piekarek 1974.

42 Das 1963 gegriindete Museum fur Ur- und Friihgeschichte auf

der Museumsinsel, hervorgegangen aus den aus der Sowjetuni

on zuruckgefuhrten Bestanden des Museums fur Vor- und Friih-

geschichte, bot seit 1980 in seinen fiinf Ausstellungsraumen im 

Bodemuseum Fiihrungen fur Kinder und Jugendliche und in ei

nem „padagogischen Kabinett44 in seinen Geschaftsraumen im 

Alten Museum Museumsgesprache zu verschiedenen Themen 

der Ur- und Friihgeschichte an.
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Abb. 6: Schuler bei der Feuersteinbearbeitung im Schulsaal 1985. 

Foto: I. Striiben.

Muller, der auch Dozen! an der Padagogischen 

Hochschule in Berlin war, in enger Zusammenarbeit 

mit dem Institut fur Weltkunde in Bildung und For- 

schung (WBF) in Hamburg gezielt fur diese Adres- 

satengruppe erstellt. Die Auswahl aus den rund 43 

vorhandenen Filmen erfolgt unter methodisch-didak- 

tischen Gesichtspunkten vom padagogischen Dienst 

gemeinsam mit dem begleitenden Lehrer. Der Ein- 

satz der Filme dient jedoch ausschlieblich der Ver- 

tiefung der in den Ausstellungen erarbeiteten Sach- 

gebiete.

Wie wichtig die Zielgruppe „Schulkinder“ der Mu- 

seumsleitung schon in den 80er Jahren war, lasst 

sich daran ablesen, dass trotz des Raummangels der 

Padagogischen Abteilung im 2. Obergeschoss des 

Museums ein ca. 300 qm grober Saal fur die Arbeit 

mit Kindem zur Verfugung gestellt wurde. Unter 

dem Titel „Urgeschichte fur den Unterricht“ loste 

sich hier das Museum von der traditionellen Form 

der Wissensvermittlung, um den Schiilem das vor- 

geschichtliche Leben „handgreiflicher“ zu machen. 

Originale Fundobjekte in den Handen der Schuler 

und das Nachvollziehen kulturtechnischer Fertigkei- 

ten wie Tbpfem, Weben, Feuersteinbearbeitung, Trei-

Abb. 7: Schulerin beim Tbpfem im Schulsaal 1985. Foto: I. 

Struben.

Abb. 8: Blick in die Ausstellung „Kinder sehen die Ur- und Fruh- 

geschichte“ von 1979. Foto: I. Struben.

ben oder Ziselieren machten den kulturellen, wirt- 

schaftlichen und sozialen Wandel der Menschheit 

von den Anfangen bis heute fur diese Zielgruppe 

besser erleb- und begreifbar (Abb. 6-7).

Die museumspadagogische Konzeption und das En

gagement aller Mitarbeiter des Museums fanden ihre 

positive Bestatigung nicht nur in den taglichen ho- 

hen Besucherzahlen, sondem zeigten sich auch im 

Erfolg der Anfang Dezember 1979 im „Schulsaal“ 

eroffneten Sonderausstellung „Kinder sehen die Ur- 

und Friihgeschichte“. Fur diese Ausstellung brach- 

ten uns Schulen und Kinder so viele Arbeiten, die 

wahrend oder nach einem Museumsbesuch, in der 

Schule oder zu Hause, in Gruppen- oder Einzelarbeit 

gefertigt worden waren, dass die zur Verfugung ste- 

hende Ausstellungsflache nicht ausreichte und die 

Direktion einer Ausweitung in den Aufgangsbereich 

des Museums zustimmte (Abb. 8). Das breite offent- 

liche Interesse an dieser Ausstellung fiihrte dazu, 

dass 1984 eine zweite Ausstellung, diesmal unter
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Abb. 9: Blick in die Ausstellung „Malen - Schreiben - Lesen“ von 1981. Foto: I. Striiben.

dem Thema „Die Ur- und Friihgeschichte und das 

alte Agypten im Blick Berliner Kinder“, im Schul- 

saal des Museums fur Vor- und Friihgeschichte er- 

offnet wurde und ebenso erfolgreich war.

1981 wurde eine kleine Ausstellung zum Thema 

„Malen-Schreiben-Lesen“ mit Nachbildungen und 

Fotos gezeigt (Abb. 9) und 1982 war in diesem Raum 

die Ausstellung „Habuba-Kabira in der Schule nach- 

gebaut. Vom Ausstellungsbesuch zur eigenen Aus- 

stellung“ zu sehen (Abb. 10).43

Bereits Mitte der 70er Jahre wurden fur Schulen 

kleine, didaktisch aufbereitete Ausstellungen entwi- 

ckelt, die fiir eine Dauer von drei Monaten entliehen 

werden konnten. Anhand von wenigen Expon aten 

oder Nachbildungen wurden die Kinder bereits in 

der Schule mit vor- und friihgeschichtlichen Funden 

konfrontiert und auf diese Weise zum Besuch des 

Museums und zur Beschaftigung mit Sammlungsob- 

jekten angeregt. Mit erganzendem Schrift- und Bild- 

material wie einem Exponatkatalog, Informations- 

blattem, Diapositiven mit Lebensbildern zur Vor- und 

Friihgeschichte und Schautafeln mit Darstellungen 

verschiedener Kulturtechniken dienten diese Aus

stellungen fiir den Unterricht in mehreren Fachem 

und bewirkten gleichzeitig, dass die Schiiler spater 

im Museum erheblich sachbezogener arbeiten konn

ten.44

Es war und ist durchaus nicht iiblich, dass Museums- 

padagogen bei der Planung und Durchfiihrung von 

Ausstellungen hinzugezogen werden oder gar Fire

men selber vorschlagen und durchfiihren kbnnen. 

Das Museum fiir Vor- und Friihgeschichte bildete 

in dieser Hinsicht eine erfreuliche Ausnahme. Die 

Tradition der Zusammenarbeit zwischen Museums- 

padagogen, wissenschaftlichen Mitarbeitem und dem 

iibrigen Personal reicht bis in die 70er Jahre zuriick. 

Als ein gelungenes Beispiel gemeinsamer Planung 

ist die architektonische und inhaltliche Neugestal- 

tung der Sale Alt- und Jungsteinzeit in den Jahren 

1986/87 zu nennen.

43 Saherwala 1984.

44 Anstehende RevisionsmaBnahmen im Magazin des Museums 

und Plane zur Neugestaltung einzelner Ausstellungsraume fuhr- 

ten nach einigen Jahren zur Einstellung dieses Projektes.
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Abb. 10: Blick in die Ausstellung „Habuba-Kabira in der Schule nachgebaut“ von 1982. Foto: I. Striiben.

Unter den vielen gemeinsam konzipierten Sonder- 

ausstellungen, die sich in ihren Ansatzen und in ihrer 

didaktischen Aufarbeitung recht unterschieden, sind 

einige besonders hervorzuheben. Schon bei der Vor- 

bereitung und Planung der Ausstellung „Land des 

Baal - Syrien, Forum der Volker und Kulturen", die 

von Marz bis Juni 1982 in der groBen Orangerie des 

Schlosses Charlottenburg zu sehen war, zeigte sich, 

dass diese wegen der Menge der Exponate und der 

GroBe der Ausstellungsflache vor allem fur junge 

Besucher schwer zu erschlieBen sein wiirde. Deshalb 

wurde der Vorschlag der Museumspadagogin ange- 

nommen, anhand weniger historisch und kiinstle- 

risch bedeutender Exponate dem jungen Besucher 

einen Leitfaden durch die Ausstellung an die Hand 

zu geben. Die von ihnen ausgewahlten Exponate 

wurden in den Vitrinen besonders gekennzeichnet, 

so dass der Bezug zwischen Text und ausgestelltem 

Gegenstand leicht hergestellt werden konnte. Dass 

auch andere, altere Besucher sich die Ausstellung 

mit diesem Fuhrer erschlossen, war ein nicht vor- 

hersehbarer, aber die gemeinsamen Anstrengungen 

rechtfertigender Nebeneffekt.

Von der Idee uber die Konzeption bis zur Umsetzung 

waren die Museumspadagogen auch bei den Aus- 

stellungen „Eisenverhiittung vor 2000 Jahren. Archao- 

logische Forschungen in der Volksrepublik Polen“ 

(1977), „Slawen und Deutsche zwischen Elbe und 

Oder" (1983), „Berlin im Mittelalter" (1987) oder 

„Troja - Heinrich Schliemanns Ausgrabungen und 

Funde“ (1982), „Fruhe Bergvdlker in Armenien und 

im Kaukasus“ (1983) und „Fruhe Phoniker im Liba- 

non“ (1984) beteiligt. Auch nach 1990, seit der Wie- 

dervereinigung der Staatlichen Museen und nach 

einem Direktorenwechsel, ist diese enge Zusammen- 

arbeit nicht unterbrochen. Sie setzte sich fort bei den 

Ausstellungen „Wikinger, Warager, Normannen. Die 

Skandinavier und Europa 800 bis 1200“ (1992), 

„Die Franken - Wegbereiter Europas - 5. bis 8. Jahr- 

hundert“ (1996) und „Menschen, Zeiten, Raume. 

Archaologie in Deutschland" (2002/2003).

Wann immer es sich mit dem Rahmenplan der Berli

ner Grundschulen vereinbaren lieB und je nachdem, 

ob Zeit, Personal und fmanzielle Mittel es moglich 

machten, wurden bei den Sonderausstellungen fur 

diese Zielgruppe Unterrichtseinheiten, Hefte oder
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Abb. 11: „Museum des Begreifens“: Sammlung mit Originalen 

und Nachbildungen zum Anfassen and zur Arbeit in den Schu- 

len. Foto: C. Plamp.

Informationsblatter erarbeitet sowie Beiprogramme, 

Fiihrungen und vieles mehr organisiert. Erwahnt sei 

hier beispielhaft die Veranstaltung „Asterix, der Kel- 

te und die Rbmer“ anlasslich der Ausstellung „Men- 

schen, Zeiten, Raume“ (2002/2003), die im Rahmen 

des Super-Ferien-Pass des „JugendKulturService“ 

angeboten wurde.

1992 musste wegen der Zusammenfuhrung der Be- 

stande des Ostberliner Museums far Ur- und Friih- 

geschichte mit denen des Museum fur Vor- und Friih- 

geschichte in Berlin-Charlottenburg und der damit 

verbundenen Einrichtung eines weiteren Depotrau- 

mes der „Schulsaal“ aufgegeben werden. Dies fuhrte 

zu einschneidenden Anderungen im padagogischen 

Angebot. Es blieben von der Ende der 60er Jahre 

entwickelten und in den 70er und 80er Jahren ausge- 

bauten museumspadagogischen Konzeption nur we- 

nige Bausteine iibrig.

Durch Neugestaltung von Ausstellungsraumen und 

die damit verbundene zeitweilige SchlieBung dieser 

Sale gab es weitere Einschrankungen in der Arbeit 

far und mit Kindem. Um das Erlebnis eines Muse- 

umsbesuches zu den Bereichen „Steinzeit“ und „Bron- 

zezeit“, den von Schulklassen am starksten frequen- 

tierten Salen dennoch aufrecht zu erhalten, wurde 

eine Reihe von Angeboten mit unterschiedlichen 

Zielstellungen von dem Prahistoriker Benjamin 

Langner in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitem 

der Besucher-Dienste am Museum fur Vor- und 

Fruhgeschichte entwickelt und durchgefuhrt (Abb. 

11).45 Dazu gehort das so genannte „Museum des 

Begreifens“, mit dem in veranderter Form wahrend 

der TeilschlieBungen des Museums das alte Angebot 

„Urgeschichte far den Unterricht“ wieder neu belebt 

wurde. Zu nennen sind zudem das „Schulprojekt 

Bronzezeit“, das erstmals 2001 in der Astrid-Lind- 

gren-Grundschule in Berlin-Staaken durchgefuhrt 

wurde (Abb. 12), sowie die besondere Fuhrung „Die 

eigene Altsteinzeit-Ausstellung“, die far Schuler der 

4. Klassen zum Thema „Altsteinzeit“ erarbeitet wor- 

den ist.

Im August 2003 erfolgte eine Teileroffnung und im 

Juni 2004 die vollstandige Wiedereroffnung des Mu

seums. Dass bei der Planung Kompromisse ge- 

schlossen werden mussten, war unvermeidlich, denn 

leider schuf die Generalsanierung nicht mehr Aus- 

stellungsflache. Dennoch wurden gerade far die Ar

beit mit Schulklassen Verbesserungen erreicht. Ein 

separator Eingang mit eigener Garderobe fiir Schuler 

an der Westseite des Gebaudes fuhrt in eine padago- 

gische Abteilung, die uber einen „Aktionsraum“, ei- 

nen Vortrags- bzw. Filmsaal und einen speziell far 

Schuler konzipierten Ausstellungsbereich verfugt. 

An zwei PC-Stationen konnen verschiedene Multi- 

media-Prasentationen und Spiele, die zusatzliche 

Einblicke in die Vor- und Fruhgeschichte Europas 

vermitteln, aufgerufen werden.

Der nach dem bekannten Arzt und Prahistoriker Ru

dolf Virchow benannte Ausstellungssaal ist ganz 

nach didaktischen Vorstellungen aufgebaut. Unter 

dem Thema „Technikgeschichte“ wird hier ein Uber- 

blick von der Altsteinzeit bis ins Mittelalter, von der 

Herstellung der ersten Steingerate bis zur Verhiittung 

von Eisenerz gegeben. Exemplarisch wird gezeigt, 

wie der Mensch im Laufe der Zeit lemte, seine Um- 

welt immer besser zu beherrschen. Hier konnen die 

Schuler nicht nur rein visuell, sondem durch eigenes 

Hantieren mit Nachbauten prahistorischer Gerat- 

schaften zu einem besseren Verstandnis der Ver- 

gangenheit gelangen.46 Bewusst wurde in diesem 

Ausstellungsbereich der Gesamtcharakter der Schau- 

sammlung beibehalten. Keinesfalls war vorgesehen, 

ein Kindermuseum oder einen „Abenteuerspielplatz“ 

einzurichten, vielmehr sollte ein Bereich gestaltet 

werden, der anschaulich und besonders fur Schuler 

der 5. bis 7. Klasse gut verstandlich in die friihen 

Epochen der Menschheitsgeschichte einfuhrt und

45 Benjamin Langner M.A. gehort zu den Honorarkraften, die 

am Museum Fiihrungen durchfuhren.

46 Dies allerdings mit Einschrankungen, denn auch nach der 

Wiedereroffnung des Museums konnen leider „Feuersteinschla- 

gen“ und „Topfem" nicht angeboten werden, da die Raumlich- 

keiten fur diese Arbeiten nicht geeignet sind.
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Abb. 12: Kinder der Astrid-Lindgren-Grundschule wahrend des „Schulprojektes Bronzezeit“ beim Anlegen einer Fibel. Foto: G. 

Saherwala.

auch dem erwachsenen Besucher vieles vermitteln 

kann, was in den iibrigen Ausstellungsraumen nicht 

zur Darstellung kommt. Die Exponate werden durch 

Illustrationen, Dioramen und Modelle erganzt imd 

erlautert. Rekonstruktionen, z. B. von einem Web- 

stuhl und einer steinemen Getreidemuhle, bieten die 

Mdglichkeit, bestimmte Techniken selbst nachzu- 

vollziehen (Abb. 13).

Nach wie vor werden Fiihrungen durch die Schau- 

sammlungen des Museums oder zu bestimmten The- 

men fur Schulklassen und Erwachsene angeboten, 

werden zur „Langen Nacht der Museen“ Programme 

erarbeitet. Neu hinzugekommen sind Fiihrungen fur 

Kinder im Vorschulalter, die in der Offentlichkeit 

auf eine sehr positive Reaktion gestoBen sind. Der 

Aktionsraum ermbglicht zudem die Veranstaltung 

von Kindergeburtstagen im Museum und von Kur- 

sen des Vereins „Jugend im Museum“.

Abb. 13: Vorfiihrung am Webstuhl im Rudolf-Virchow-Saal 2004. 

Foto: C. Plamp.
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Wie groB das Interesse gerade der Jugend an Veran- 

staltungen des Museums ist, zeigten die Feste an- 

lasslich der beiden Teilerbffnungen mit einem brei- 

ten Angebot verschiedenster Aktivitaten fur Kinder 

und Erwachsene, wie Lesungen, Fiihrungen, Filmen, 

einem Mittelaltermarkt in merowingerzeitlichen 

Kostiimen und vielem mehr (Abb. 14). Die Akzep- 

tanz, die diese Veranstaltungen bei den Besuchern 

fanden, zeigten nicht nur die hohen Besucherzahlen 

an diesen Tagen, sondern auch die an das Museum 

herangetragene Bitte, diese Feste zu einer Tradition 

am Museum fur Vor- und Fruhgeschichte werden zu 

lassen.

„ Es gibt gewifi viele Methoden, wie die Padagogen 

in den Museen den Zusammenhang bzw. das Verhalt- 

nis von Vergangenheit und Gegenwart unterrichtlich 

konkretisieren konnen, und vermutlich ist keine da- 

von die , einzig brauchbare Indem die Museen aber 

die Konfrontation mit der Geschichte und deren an- 

schaulichen Objekten herbeifuhren und den Unter- 

richt mit den Objekten methodisch-didaktisch, [...] 

durchstrukturieren, werden sie zu dem Kernpunkt 

des Geschichtsunterrichts vordringen, dafi Schulern 

die historische Dimension des eigenen Lebens er- 

schlossen wird“P

Abb. 14: Topfern beim Museumsfest zur Wiedererbffnung des 

MVF 2003. Foto: C. Plamp.

47 Zitiert aus: Piekarek 1975, 14.
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