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Bis vor e i n e m J a h r z e h n t sp ie l ten d ie N e u e n M e d i 
en  g e m e i n t s ind hier alle auf d igi ta ler Basis b e r u 
h e n d e n M e d i e n w i e C D  R O M , DVD, In te rne t etc. 
 i nne rha lb de r Geistes u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n 
u n d d a m i t a u c h i n n e r h a l b de r Ur u n d F r ü h g e 
schicht l ichen Archäo log ie k a u m eine Rolle. Ihr Ein
satz i m Fo r schungsa l l t ag w a r s p o r a d i s c h u n d eine 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m Po tenz ia l de r n e u e n 
K o m m u n i k a t i o n s  u n d I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e n 
k a u m G e g e n s t a n d a rchäo log i scher Be t rach tung . Die 
G r ü n d e h i e r f ü r l iegen z u e i n e m g r o ß e n Teil d a r i n 
b e g r ü n d e t , dass i n s b e s o n d e r e die d e u t s c h s p r a c h i g e 
Ur u n d F rühgesch i ch t sw i s senscha f t , u m die es h ier 
geht , d ie T h e m a t i k ,Archäo log i e u n d (Neue) M e 
d i e n ' n i ch t g e n u i n als i h r e n F o r s c h u n g s g e g e n s t a n d 
auf fass t . Die Disse r ta t ion n i m m t sich d a h e r d ieser 
b i s l ang ve rnach lä s s ig t en T h e m a t i k an, u n d z w a r so
w o h l aus m e d i e n w i s s e n s c h a f t l i c h e r als a u c h a rchäo
logischer Perspekt ive 1 . 

Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m g e g e n w ä r t i g e n 
F o r s c h u n g s s t a n d ve rdeu t l i ch t , dass in der Ur u n d 
F rühgesch ich t l i chen Archäo log ie eine Deba t t e z u m 
U m g a n g m i t d e n N e u e n M e d i e n u n d e ine Di skus 
sion z u m Potenz ia l d igi ta ler M e d i e n erst beginnt 2 . 
Dieser U m s t a n d s teht i m G e g e n s a t z zu der in de r 
d e u t s c h e n Gesch ich t swi s senscha f t s t a t t f i n d e n d e n 
Deba t t e u n d z u m a n g l o p h o n e n a r chäo log i schen Dis
kurs 3 . Offens ich t l ich w i r d die W i r k u n g s f ä h i g k e i t des 
C o m p u t e r s u n d de r N e u e n M e d i e n f ü r d ie A r c h ä o 
logie  w a s n e b e n der Mögl ichke i t zu w i s senscha f t s 
in te rne r K o m m u n i k a t i o n a u c h die C h a n c e zu r Wis
s e n s v e r m i t t l u n g anbe l ang t  i m d e u t s c h s p r a c h i g e n 
R a u m n o c h w e i t g e h e n d v e r k a n n t u n d eine Diskus 
s ion n icht f ü r nö t ig gehal ten . 

D a sich m e i n e Arbe i t als in te rd i sz ip l inä res Pro
jekt z w i s c h e n d e n Fäche rn M e d i e n w i s s e n s c h a f t 
u n d Ur u n d Frühgesch ich t l i che Archäo log ie ver
s teht , w u r d e das T h e m a in e inen g r ö ß e r e n Un te r 
s u c h u n g s r a h m e n e i n g e b u n d e n . Die Beschä f t i gung 
mi t d e m T h e m a erfolgte auf z w e i Ebenen . In e i n e m 
ers ten Schrit t g ing es d a r u m , zu zeigen, w i e Archä 
o logen die n e u e n In fo rma t ions  u n d K o m m u n i k a t i 

o n s t e c h n o l o g i e n i n n e r h a l b ihrer Scientific Communi
ty g e b r a u c h e n . In e i n e m z w e i t e n Schri t t w u r d e d a s 
A u g e n m e r k auf d ie a u ß e r w i s s e n s c h a f t l i c h e A n w e n 
d u n g gelegt . H i e r sol l ten M ö g l i c h k e i t e n d ig i ta le r 
W i s s e n s v e r m i t t l u n g u n d W i s s e n s c h a f t s d a r s t e l l u n g 
a u f g e z e i g t w e r d e n . Z w e i b i s l ang vo r a l l em in de r 
Soziologie b e h e i m a t e t e K o n z e p t e d i e n t e n als A u s 
g a n g s p u n k t de r U n t e r s u c h u n g : ,Cyberscience' u n d 
,Public Understanding of Science (PUS) b z w . ,Public 
linder standing of Science and Humamties (PUSH). Cy
berscience ist n a c h M. NENTWICH (2003) als ,Wissen
s c h a f t s f o r m ' z u v e r s t e h e n , in de r alle a k a d e m i s c h e n 
Ak t iv i t ä t en ü b e r d e n C o m p u t e r u n d die n e u e n 
I n f o r m a t i o n s  u n d K o m m u n i k a t i o n s t e c h n o l o g i e n 
s t a t t f inden . H i n t e r d e m K o n z e p t de s ,Public Under
standing of Science' ve rb i rg t s ich d ie Vors t e l lung , d a s 
V e r s t e h e n v o n u n d V e r s t ä n d n i s f ü r W i s s e n s c h a f t 
i m öf fen t l i chen B e w u s s t s e i n zu ve rbes se rn , w o b e i 
g e r a d e de r Wis senscha f t l e r d iese A u f g a b e ü b e r n e h 
m e n sollte (GAUS/WILDT 2001). Es w u r d e n also z w e i 
un t e r s ch i ed l i che A n s ä t z e f ü r d ie A n a l y s e gewäh l t : 
z u m e inen e ine m e h r , nu tze ro r i en t i e r t e ' b z w . inne r 
wi s senscha f t l i che u n d z u m a n d e r e n e ine m e h r ,p ro 
d u z e n t e n o r i e n t i e r t e ' b z w . a u ß e r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Pe r spek t ive . Im e r s t en Fall s t a n d d e m z u f o l g e der 
A r c h ä o l o g e u n t e r d e m A s p e k t v o n Cyberscience als 
N u t z e r d igi ta ler M e d i e n  spezie l l de s In t e rne t s  i m 
Z e n t r u m des In teresses ; i m z w e i t e n Fall soll te u n t e r 
d e m G e s i c h t s p u n k t ,Public Understanding of Science 
and Humanities ' d ie F u n k t i o n des A r c h ä o l o g e n als 
Wis sensve rmi t t l e r u n t e r s u c h t w e r d e n . I n s g e s a m t 
galt es, da s Po tenz ia l d e r N e u e n M e d i e n in de r Ar
chäologie z u b e w e r t e n . 

Als zen t ra le F rages t e l l ung f ü r d e n e r s t en Ge
s i c h t s p u n k t d i en te d ie Frage , w e l c h e B e d e u t u n g d a s 
In te rne t i m wi s senscha f t l i chen Al l tag de r Archäo lo 
gen h e u t e spielt , also ob, w i e u n d in w e l c h e m U m 
f a n g A r c h ä o l o g e n N e u e M e d i e n n u t z e n . U m dies
bezüg l i ch z u q u a n t i t a t i v e n A u s s a g e n z u ge langen , 
w u r d e i m J a n u a r 2004 e ine schr i f t l iche B e f r a g u n g u n 
ter d e u t s c h e n Ur u n d F r ü h g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t 
le rn speziel l z u r I n t e r n e t n u t z u n g d u r c h g e f ü h r t . Ins
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gesamt wurde 321 Personen an 28 deutschen Uni
versitätsinstituten angeschrieben. Der Rücklauf von 
etwas mehr als 46 % beantworteter Fragebögen ist 
positiv zu bewerten, wird doch gewöhnlich schon 
eine Rücklaufquote von 20 % bei schriftlichen Um
f r a g e n a l s g u t b e t r a c h t e t (MERTEN/TEIPEN 1991, 111). 
Gleichzeitig lieferte eine qualitative Analyse wissen
schaftlicher archäologischer Informationsressourcen 
im Internet Erkennmisse zu archäologischen Ange
botsformen (z. B. Diskussionsforen, Fachinformati
onssysteme, Elektronische Zeitschriften). 

Aus der Synthese beider Vorgehensweisen er
gibt sich, dass besonders die elektronische Post (E
Mail) und das World Wide Web (WWW) in weiten 
Teilen des wissenschaftlichen Alltags eine wichti
ge Funktion einnehmen, dass aber demgegenüber 
elektronische Diskussionsforen wie Newsgroups 
oder Mailinglisten von den Wissenschaftlern nicht 
genutzt werden. Dies hat, was die qualitative Aus
wertung der Diskussionsforen deutlich macht, zum 
einen mit dem geringen Diskussionsniveau der Teil
nehmer gerade in Newsgroups zu tun  sind diese 
doch in der Mehrheit von Laien besetzt. Zum an
deren gibt es in der deutschsprachigen Archäologie 
kein explizit wissenschaftliches Diskussionsforum 
wie es etwa für die Geschichtswissenschaft mit der 
Mailingliste ,HSozuKult' (Humanities  Sozial
und Kulturgeschichte) der Fall ist4. Diese Mailinglis
te ist Teil des amerikanischen ,HNet' (Humanities 
Net), einem internationalen Zusammenschluss von 
Geistes und Sozialwissenschaftlern, der die wis
senschaftliche Kommunikation und den internatio
nalen Austausch über die neuen Informationstech
nologien fördert. ,HSozuKult' unterliegt daher, 
anders als die meisten Mailinglisten, einer Modera
tion bzw. Begutachtung von Redakteuren, die alle 
eingehenden Beiträge auf ihre fachwissenschaftliche 
Relevanz hin prüft. Mit mehr als 8000 Subskriben
ten besitzt diese Mailingliste, die vereinzelt auch 
archäologische Themen behandelt, eine für eine 
Mailingliste außerordentlich große Reichweite. In 
der Mehrheit handelt es sich bei den Subskribenten 
um Wissenschaftler bzw. Akademiker (etwa 90 %). 
Die Analyse der Verteilung der Listenbeiträge ver
deutlicht, dass insbesondere Rezensionen, Termi
nankündigungen von Konferenzen, Tagungen etc., 
Inhaltsverzeichnisse von Zeitschriften sowie Stellen
anzeigen das Gros der Beiträge ausmachen. Konkre
te Diskussionen unter den Listenteilnehmern bilden 
die Ausnahme. ,HSozuKult' stellt demnach keine 
Mailingliste im ursprünglichen Sinne mehr dar, weil 
die Diskussion und damit das Hauptmerkmal von 
Mailinglisten kaum noch gepflegt wird. Die Liste 
übernimmt vielmehr die Aufgaben eines stets aktu
ellen Informationsdienstes. Anders als ,HSozKult' 

präsentiert sich dagegen die unmoderierte deutsch
sprachige archäologische Mailingliste ,ArchDe'. Sie 
umfasst um die 300 Subskribenten und setzt sich 
etwa zu einem Drittel aus Laien und zu zwei Drit
teln aus Archäologen bzw. Studenten der Archäo
logie zusammen. Die Analyse von ,ArchDe' zeigt, 
dass über Mailinglisten hierarchische Strukturen 
aufgebrochen werden können. Laien, Studenten 
und Wissenschaftler diskutieren gemeinsam, was 
bisher über die herkömmlichen Medien kaum mög
lich war bzw. nicht praktiziert worden ist. Die Liste 
ermöglicht also eine direkte Auseinandersetzung 
mit dem Laien, wodurch dem NichtExperten ein 
differenziertes Bild von der Archäologie vermittelt 
werden kann. Die heterogene Zusammensetzung 
der Liste bringt es jedoch zugleich mit sich, dass die 
Qualität der Beiträge in der Liste stark variiert. Ein 
hohes methodisches und theoretisches Niveau wird 
immer dann erreicht, wenn Fachwissenschaftler un
tereinander diskutieren. Bei Diskussionen zwischen 
Laien und Wissenschaftlern übernimmt in der Mehr
heit der Wissenschaftler die Funktion des Lehrers ' , 
wobei sich die Diskussion häufig auf das Schema 
,FrageundAntwort ' beschränkt. 

Bei der Analyse der elektronischen Zeitschriften 
ging es in erster Linie um deren Erscheinungsbild, 
die Verbreitung dieser Publikationsart und deren 
Akzeptanz im Fach. Für die Untersuchung wurde 
die Entwicklung der Elektronischen Zeitschriften 
Bibliothek Regensburg (EZB) betrachtet5, die Ergeb
nisse der Umfrage herangezogen sowie ausführli
che Analysen verschiedener EZeitschriften6 durch
geführt. Dass EZeitschriften bisher im Fach nicht 
etabliert sind und im Prozess der Wissenschafts
kommunikation, Wissensproduktion und Wissens
vermittlung kaum eine Rolle spielen, hat die Aus
wertung der Studie zur Internetnutzung bestätigt. 
Elektronische Zeitschriften sind nämlich bei einer 
großen Mehrheit (etwa 70%) der befragten Archäo
logen unbekannt und besitzen bei vielen Befragten 
ein schlechtes Image; noch immer wird diese Publi
kationsform nicht als vollwertige Publikation aner
kannt7. Im Vergleich zu anderen Geistes und Kul
turwissenschaften zeigt sich darüber hinaus, dass 
archäologische EJournale quantitativ deutlich un
terrepräsentiert sind. Für die Zukunft ist aber insge
samt durchaus eine Änderung zu erwarten, worauf 
die Entwicklung der EZB und auch Neugründungen 
von archäologischen EZeitschriften wie die im Jahr 
2003 gegründete Zeitschrift ,Leipziger Online Bei
träge zur Ur und Frühgeschichtlichen Archäologie' 
hinweisen; ähnliches signalisiert das positive Resul
tat auf die Frage, ob die Wissenschaftler in Zukunft 
in einer EZeitschrift publizieren würden. Mehr als 
70 % gaben an, sie beabsichtigten in einer elektroni
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sehen Zei t schr i f t z u ve röf fen t l i chen . D a r ü b e r h i n a u s 
ist a u f g r u n d de r w a c h s e n d e n M e d i e n k o m p e t e n z 
j ünge re r Wissenscha f t l e r m i t e iner V e r ä n d e r u n g z u 
r echnen . Tendenz ie l l ist also v o n e iner z u n e h m e n d e 
A k z e p t a n z u n d e i n e m Z u w a c h s a n EZei t schr i f t en 
a u s z u g e h e n . A b z u w a r t e n ist a l le rd ings , w e l c h e r 
Ze i t s ch r i f t en typus sich letzt l ich d u r c h s e t z e n w i r d . 
Die Ana lyse der u n t e r s u c h t e n EZei t schr i f ten lie
fer te n ä m l i c h gleich z w e i m ö g l i c h e Model le : z u m 
e inen der V e r s u c h e iner e l ek t ron i schen Kop ie v o n 
g e d r u c k t e n Ze i t schr i f t en u n d z u m a n d e r e n die Etab
l i e rung einer w e i t g e h e n d u n a b h ä n g i g e n u n d n e u e n 
Form. K e n n z e i c h n e n d f ü r d e n e r s t en T y p s ind ins
b e s o n d e r e f o l g e n d e Kri ter ien: Per iodiz i tä t , d ie Ein
f ü h r u n g e ines B e g u t a c h t u n g s s y s t e m s , e ine ins t i tu t i 
onel le V e r a n k e r u n g sowie eine ISSN. Die Zei tschr i f 
ten, d ie d i e s e m T y p u s a n g e h ö r e n , v e r s u c h e n sich 
also  so we i t es da s e lek t ron i sche M e d i u m e r l aub t 
 d e n g e d r u c k t e n Ze i t schr i f t en a n z u n ä h e r n , u m da 
m i t d e m Wissenscha f t l e r ein v e r t r a u t e s u n d p rak t i 
kab les M e d i u m in d ie H ä n d e zu geben. Der zwe i t e 
T y p d a g e g e n ve r such t , s ich v o n d e n g e d r u c k t e n Pe
r iod ika z u e m a n z i p i e r e n . Charak te r i s t i s ch f ü r solche 
EZei t schr i f ten ist, dass sie ihre Ar t ike l i m H T M L 
F o r m a t ve röf fen t l i chen , n icht p e r i o d i s c h e r sche inen , 
z u m e i s t zusä tz l i che I n f o r m a t i o n s a n g e b o t e f ü r d e n 
Leser be re i tha l t en u n d in de r Regel ins t i tu t ione l l u n 
a b h ä n g i g s ind. 

G r o ß e Vortei le ve r sp r i ch t gleichfal ls die Etab
l i e r u n g a rchäo log i scher e lek t ron ischer Rezens ions 
journa le . Betrachte t m a n die derze i t ige E n t w i c k l u n g 
a rchäo log i scher Fachze i t schr i f ten , so w i r d deut l ich , 
dass me i s t ens Jahre v o n der E i n r e i c h u n g des M a 
n u s k r i p t s bis z u r Pub l ika t ion v e r g e h e n . G e r a d e be i 
Ze i t schr i f t en w i e z.B. der , G e r m a n i a ' w ä r e d ie A u s 
g l i e d e r u n g des Rezens ions te i l s in e ine e lek t ron i sche 
Var ian te in z w e i f a c h e r Hins i ch t vor te i lha f t . Z u m 
e inen k ö n n t e n die R e z e n s i o n e n schnel l e r sche inen , 
w a s f ü r die F a c h d i s k u s s i o n w ich t i g ist, u n d z u m an
d e r e n k ö n n t e de r d a d u r c h g e w o n n e n e P la tz in d e n 
D r u c k a u s g a b e n f ü r zusä tz l i che F o r s c h u n g s b e i t r ä g e 
g e n u t z t w e r d e n . G e r a d e die A n a l y s e des etabl ier
ten e l ek t ron i schen h i s to r i schen Rezens ions jou rna l s 
, s e h e p u n k t e ' m a c h t deut l ich , w e l c h e s Po tenz ia l e ine 
e lek t ron ische A u s g a b e i m Hinb l ick auf d ie Aktua l i 
tät u n d auf d ie A n z a h l de r e r s c h e i n e n d e n Rezens io
n e n besitzt . 

W a s d e n Einsa tz d igi ta ler M e d i e n in de r a rchä
o log ischen Lehre anbe lang t , so lässt s ich ebenfa l l s 
e ine M i s s a c h t u n g kons t a t i e r en (Abb. 1). Es gibt k a u m 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n z u m T h e m a ,Archäo log ie u n d 
N e u e M e d i e n ' u n d schon gar ke ine A n w e n d u n g 
n e u e r L e h r m e t h o d e n , also be i sp ie l sweise ve rne t z t e 
Seminare , we lche die n e u e n d idak t i s chen , äs thet i 
schen u n d t echn i schen Mögl ichke i t en der d ig i ta len 

(428) 

Leh rve rans ta l t ungen in den Fäche rn Ur- u n d F r ü h g e s c h i c h t e 
und A rchäo log ie des Mi t te la l te rs im WS 2003/04 (n=441) 

1,1% (5) 
1,6% ( 7 ) ^ k^-—0,2%(1) 

• Archäologische Themenstel lung 

• Museumsspezif ische Themenstel lung 

D Computer/EDV 

• Neue Medien bzw. Internet 

Abb. 1 Verteilung der Lehrveranstaltungen in den Fächern 
Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters im 

Wintersemester 2003/04 (N=441). 

M e d i e n a u s n u t z e n . H ie r ist also e in we i t e r e r ekla
t an te r U n t e r s c h i e d z u r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t fest
zus te l len . Der Berl iner Hi s to r ike r A. E. Imhof f ü h r t 
be i sp ie l swe i se bere i t s seit 1995 v e r n e t z t e S e m i n a r e 
d u r c h , u n d a u c h de r Er l anger Mi t te la l t e rh i s to r ike r 
S. Jenks ve rans t a l t e t r e g e l m ä ß i g solche Semina re . 
Seine E r f a h r u n g e n m i t e i n e m i m S o m m e r s e m e s t e r 
1996 d u r c h g e f ü h r t e n S e m i n a r w a r e n dabe i insge
s a m t recht posi t iv , g a n z b e s o n d e r s w a s M o t i v a t i o n 
u n d schließl ich d e n L e r n f a k t o r se iner S t u d i e r e n d e n 
a n b e l a n g t e (JENKS 1998). 

Das  m a n g e l s a rchäo log i sche r Pro jek te  w i e d e r 
hol te A u f g r e i f e n gesch ich t swis senscha f t l i che r Bei
spiele, e t w a i m Z u s a m m e n h a n g m i t e l ek t ron i schen 
D i s k u s s i o n s f o r e n , EZe i t schr i f t en o d e r n e u e n Lehr 
m e t h o d e n , m a c h t deu t l i ch , da s s d ie P räh i s to r i sche 
Archäo log i e b i she r ein ge r inges In te resse b e z ü g l i c h 
digi ta ler M e d i e n an d e n T a g legt. Es w ä r e d a h e r 
r a t s am, in Z u k u n f t v e r m e h r t d ie gesch ich t swi s sen 
schaf t l i chen D i s k u s s i o n e n u n d E n t w i c k l u n g e n z u r 
Kenn tn i s zu n e h m e n . H ie r w u r d e n vo r a l l em in 
d e n le tz ten fünf J ah ren zah l re i che Pro jek te f ü r un 
te rsch ied l iche Z w e c k e initiiert8 , die g e r a d e f ü r d ie 
P räh i s to r i sche Archäo log i e als h i s to r i sche Ku l tu r 
w i s s e n s c h a f t V o r b i l d c h a r a k t e r h a b e n k ö n n e n . 

W ä h r e n d i m ers ten Teil de r Arbe i t in ers ter Linie 
d ie F rage i m V o r d e r g r u n d s t and , w i e A r c h ä o l o g e n 
die d i v e r s e n In t e rne td i ens t e f ü r ihre w i s s e n s c h a f t 
l ichen Z w e c k e n u t z e n , wechse l t e i m z w e i t e n Teil 
de r Arbe i t d ie Pe r spek t i ve z u m U n t e r s u c h u n g s g e 
g e n s t a n d . Jetzt s t a n d de r A r c h ä o l o g e n ich t m e h r 
als N u t z e r , s o n d e r n als P r o d u z e n t d ig i ta ler M e d i e n 
i m V o r d e r g r u n d d e r Be t rach tung . Fü r d ie A n a l y s e 
w u r d e n dre i v o n a rchäo log i sche r Seite aus p rak t i 
z ier te K o n z e p t e h e r a u s g e g r i f f e n , a n d e n e n die M ö g 
l ichkei ten der P o p u l a r i s i e r u n g m i t d ig i t a len M e d i e n 
da rge l eg t w e r d e n sollten: n e b e n d e n a m C o m p u t e r 
gene r i e r t en v i r tue l l en R e k o n s t r u k t i o n e n u n d ü b e r 
d a s W W W a b r u f b a r e n ,v i r tue l len ' M u s e e n w a r e n 
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Informationen 

A b b . 2 Merkmale des virtuellen Museums. (* damit sind nicht nur digitalisierte Dinge gemeint, sondern 
beispielsweise auch digitalisierte Ton oder V ideodokumente) . 

das a u c h die Webs i t e s z w e i e r G r a b u n g s p r o j e k t e . Bei 
de r A n a l y s e w a r e n vo r a l l em f o l g e n d e F r a g e n lei
t end : W a s le is ten d ie N e u e n M e d i e n auf d e m Gebie t 
de r W i s s e n s v e r m i t t l u n g ? W e l c h e Vor u n d Nach te i 
le h a t d ie m u l t i m e d i a l e W i s s e n s v e r m i t t l u n g ? K a n n 
P U S H ü b e r d ie N e u e n M e d i e n be t r i eben w e r d e n ? 

Die A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e n so g e n a n n t e n 
v i r t u e l l e n '  a lso a m C o m p u t e r e r z e u g t e n  Rekon
s t r u k t i o n e n zeigt , da s s d iese R e k o n s t r u k t i o n s a r t bei 
La ien w i e bei A r c h ä o l o g e n bel iebt ist9. A m C o m p u 
ter gener ie r t e a rchäo log i sche R e k o n s t r u k t i o n e n be
g e g n e n u n s mi t t l e rwe i l e fas t täglich, g a n z b e s o n d e r s 
i m M u s e u m s k o n t e x t o d e r in F e r n s e h p r o d u k t i o n e n . 
Als Fal lbeispiel d i en te h ier da s Pro jek t ,TroiaVR' , 
d a s in d e n J a h r e n 2001 bis 2003 v o m B u n d e s m i n i s t e 
r i u m f ü r F o r s c h u n g u n d B i l d u n g (BMBF) g e f ö r d e r t 
w u r d e . W i e d ie D i s k u s s i o n a m Beispiel des v i r t u 
el len Troia ' ve rdeu t l i ch t , b i l den R e k o n s t r u k t i o n e n 
k e i n e s w e g s die v e r g a n g e n e Wirk l ichke i t ab. Sie stel
len v i e l m e h r e ine K o n s t r u k t i o n des A r c h ä o l o g e n 
b z w . Hi s to r ike r s da r . U m also e inen fa l schen Ein
d r u c k b e i m P u b l i k u m zu v e r m e i d e n , sol l ten d e s h a l b 
A r c h ä o l o g e n u n d His to r ike r auf e ine sugges t i ve 
D a r s t e l l u n g s f o r m verz ich ten . Eine L ö s u n g f ü r die 
a d ä q u a t e V e r m i t t l u n g liegt dabe i s icherl ich dar in , 
die n e u e n t echn i schen Po tenz ia le des C o m p u t e r s 
besser als b i sher a u s z u n u t z e n , also e b e n n ich t n u r 
geschön te u n d fo torea l i s t i sche R e k o n s t r u k t i o n e n 
a n z u b i e t e n . Eine Mögl ichkei t , w i e d e m Laien v e r a n 
schau l ich t w e r d e n k a n n , da s s es n ich t n u r d ie e ine 
Historie gibt , l iegt in de r v e r g l e i c h e n d e n Dars te l lung . 
Mit d e m G e g e n ü b e r s t e l l e n a l te rna t iver R e k o n s t r u k 
t ionen k a n n d e m Betrachter d ie Vie lzahl mög l i che r 
Geschichten vo r A u g e n g e f ü h r t w e r d e n . 

M u s e e n ü b e r n e h m e n h e u t e eine wich t ige Funk 
t ion, w e n n es u m die V e r m i t t l u n g wissenschaf t l i 
cher Sachverha l t e geht . Die d ig i ta len M e d i e n h a b e n 
in d e n le tz ten Jah ren s t ruk tu re l l e u n d konzep t ione l 
le V e r ä n d e r u n g e n a u c h auf d e m M u s e u m s s e k t o r 
bewi rk t . I m m e r m e h r M u s e e n p r ä s e n t i e r e n sich n u n 
i m W W W , so dass mi t t l e rwei le v o m v i r t u e l l e n ' M u 
s e u m g e s p r o c h e n w i r d . M e r k m a l e wie Mul t imed ia l i 
tät , In te rak t iv i tä t u n d Kon tex to r i en t i e rung ze i chnen 
das v i r tue l le M u s e u m dabe i aus (Abb. 2). Das Ver
s t ä n d n i s v o m v i r t u e l l e n ' M u s e u m ist a l le rd ings sehr 
he t e rogen . W ä h r e n d die e inen die W W W  P r ä s e n t a 
t ion als Mögl ichke i t be t rach ten , da s reale M u s e u m 
z u b e w e r b e n (Marke t ing funk t ion ) , h e b e n a n d e r e die 
b i l d e n d e F u n k t i o n des v i r t u e l l e n ' M u s e u m s ana log 
z u m rea len M u s e u m he rvor . A n h a n d v o n drei aus
f ü h r l i c h ana lys ie r t en Fal lbeispie len aus Archäo log ie 
u n d Gesch ich tswissenschaf t 1 0 w u r d e n die derzei t i 
g e n d ig i ta len M u s e u m s k o n z e p t i o n e n vorges te l l t u n d 
kr i t isch g e w ü r d i g t . Fü r die Ur u n d Frühgesch ich t s 
m u s e e n k o n n t e dabe i festgestel l t w e r d e n , dass sie 
i m W W W h a u p t s ä c h l i c h eine M a r k e t i n g f u n k t i o n 
f ü r das reale P e n d a n t a u s ü b e n . Konkre te Wissens
v e r m i t t l u n g f i nde t derze i t übe r die m u s e a l e n Web
sites k a u m statt. Das M u s e u m i m W W W w i r d von 
a rchäo log i scher Seite aus n o c h nicht als Mögl ichkei t 
begr i f fen , Wis sen zu ve rmi t t e ln u n d zu popula r i s ie 
ren. M a n be sch ränk t sich v i e lmehr auf organisa tor i 
sche S t a n d a r d a n g a b e n (Wegbeschre ibung , Eintri t ts
pre ise , I n f o r m a t i o n e n zu V e r a n s t a l t u n g e n etc.). 
D a m i t w i r d die Chance , die ein vir tuel les M u s e u m 
hinsicht l ich w i s s e n s v e r m i t t e l n d e r Potenz ia le zu bie
ten hat , v e r s ch en k t u n d de r j en ige Besucher , der sich 
übe r das W W W wei t e rb i lden möchte , auf da s reale 
M u s e u m rückve rwie sen . Mit Blick auf das archäo
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logische Museum im WWW scheint es daher an der 
Zeit, eine spezifische Didaktik für virtuelle Museen 
zu entwickeln. Ein Beispiel, wie ein solches Museum 
im WWW beschaffen sein könnte, stellt das histori
sche Projekt LeMO (Lebendiges Museum Online) 
dar, das aus einer Kooperation zwischen dem Deut
schen Historischen Museum Berlin und dem Haus 
der Geschichte in Bonn entstanden ist. 

Ähnlich defizitär in der Vermittlung von Wis
sen ist das Konzept einer reflexiven, kontextuellen, 
interaktiven und multivokalen Archäologie, wie es 
vor allem die britische postprozessuale Archäologie 
unter I. HODDER (Z. B. 1997; 2000) propagiert. Dieses 
Konzept betrachtet das WWW als Chance, den Dia
log mit der Gesellschaft zu intensivieren und allen 
gesellschaftlichen Gruppen den Zugriff auf archäo
logische Daten zu gestatten. Damit kommt es zwar 
weitgehend den Zielen von PUSH nach, folgt aber 
gleichzeitig einem relativistischen Ansatz, der die 
Interpretation eines Befundes durch einen Laien auf 
eine Stufe mit der eines Archäologen stellt. Die Aus
einandersetzung mit dem ambitionierten Projekt 
Catalhöyük11, welches das Konzept einer reflexiven, 
kontextuellen, interaktiven und multivokalen Ar
chäologie umzusetzen versucht, zeigt, dass der Öf
fentlichkeit über die Website in der Mehrheit Roh
daten zur Verfügung gestellt werden, die aus Sicht 
des Laien aber inhaltsleer bleiben. Anders dagegen 
präsentiert sich das Projekt ,Archäologie Multime
dial' der Universität HalleWittenberg (dazu BIEHL 
2005)12. Auch hier wird die Popularisierung der Ar
chäologie betrieben, allerdings wird der Webauftritt 
nicht als Plattform betrachtet, anderen gesellschaft
lichen Gruppen Daten und Informationen für ihre 
eigene Interpretation zur Verfügung zu stellen. Viel
mehr sehen sich die Ausgräber in der Pflicht, ihre 
wissenschaftlichen Erkenntnisse sachgerecht auf
zubereiten und zu vermitteln. Eine effektive Strate
gie zur Wissensvermittlung ist aber auch für dieses 
Projekt nicht entwickelt worden. Häufig scheitern 
die hehren Projekte schon an Kleinigkeiten, wie 
beispielsweise der ungenügenden, aber unbedingt 
notwendigen, kontinuierlichen Aktualisierung der 
Forschungsergebnisse. 

Festzuhalten bleibt, dass sich die Archäologie 
schlicht zu wenig um Fragen der Vermittlung und 
die Wirkungsweise der Popularisierung archäolo
gischer Sachverhalte kümmert, was unter anderem 
an einer fehlenden Auseinandersetzung zu didakti
schen Fragen liegt. Es scheint deshalb an der Zeit, in 
Anlehnung an die Geschichtsdidaktik eine Didaktik 
der Archäologie zu entwerfen13. 

Neue Medien in der Archäologie nehmen in 
wachsendem Maße sowohl im innerwissenschaftli
chen Gebrauch als auch in der außerwissenschaft

lichen Vermittlung einen immer größer werdenden 
Einfluss ein. Es ist deshalb dringend notwendig, sich 
von den kulturpessimistischen Vorurteilen einerseits 
und von den allzu euphorischen Lobeshymnen eini
ger Geisteswissenschaftler gegenüber den digitalen 
Medien andererseits zu lösen. Von wissenschaftli
cher Seite aus sollte ein bewusster und reflektierter 
Umgang mit den Neuen Medien gepflegt werden. 
Gerade für die Ur und Frühgeschichtswissenschaft 
bedeutet das, die Thematik ,Archäologie und Neue 
Medien als Forschungsgegenstand anzunehmen 
und eine inhaltliche Diskussion zu den Potenzia
len digitaler Medien anzustoßen. Der schleichende 
strukturelle Wandel im Wissenschaftssystem und 
damit der Wissenschaftskommumkation  etwa die 
Etablierung der EMail im wissenschaftlichen Alltag 
oder die stetige Zunahme an elektronischen Zeit
schriften  macht deutlich, dass eine Diskussion zu 
solchen Veränderungen und ihren Folgen notwendig 
ist, um angemessen und gegebenenfalls mit eigenen 
Konzepten darauf zu reagieren14. In der deutsch
sprachigen Archäologie hat eine solche Diskussion 
bisher aber nicht stattgefunden. Ein kritischer Um
gang mit der Thematik ist Grundvoraussetzung, um 
die Ur und Frühgeschichtswissenschaft für die pro
k l a m i e r t e „ G o o g l e  G e s e l l s c h a f t " (LEHMANN/SCHET
SCHE 2005) z u m o d e r n i s i e r e n . 
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