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Volontariat und freier Arbeitsmarkt

i. Auf den ersten Blick scheint die Verkniip- 

fung von Volontariat und freiem Arbeitsmarkt 

nicht naheliegend. Volontariate sind dazu ein- 

gerichtet, auf eine Beschaftigung im hoheren 

Museumsdienst oder in den Oberen Denkmal- 

schutzbehorden der Lander vorzubereiten. 

Dock auch wenn das Volontariat nach wie vor 

als gute Referenz im Lebenslauf gilt, garantiert 

es langst nicht mehr eine anschliekende An- 

stellung. Wie kann man dann aber als freibe- 

ruflicher Kunsthistoriker das wahrend des 

Volontariats erworbene Know-how verwen- 

den? Drucksachen und Ausstellungskataloge 

konnen Museen noch auswarts in Auftrag 

geben. Wahrend Ausstellungsorganisation  

kaum auSerhalb der Institution durchzu- 

fiihren ist, und dies wohl auch nicht immer 

wiinschenswert scheint. Inventarisierung und 

Bestandssicherung sind zumindest bisher 

kaum als Betatigungsfeld fiir Freiberufler 

erschlossen. Zu sensibel scheinen dafiir notige 

Arbeitsablaufe, als dais man sie auSer Haus 

geben konnte.

2.. Einige Vorteile fiir ein Volontariat liegen 

dennoch - auch gegeniiber manchem Aufbau- 

studiengang - auf der Hand: Vielfaltige Pra- 

xiserfahrung und die Moglichkeit, an unter- 

schiedlichen Projekten mitzuwirken und Teil- 

bereiche eigenverantwortlich zu bearbeiten, 

Texte zu veroffentlichen, Kontakte zu kniip- 

fen. Das konnte als Ausgleich gelten zur viel- 

fach unangemessenen, von Stelle zu Stelle sehr 

unterschiedlichen Vergiitung.

3. Doch wie oft erfiillen Museen oder ahnliche 

»volontariatsfreudige« Institutionen den un- 

mittelbaren Sinn und Zweck des Volontariats, 

die Aus- und Weiterbildung? Ein umfassender

Existenzgrtindung als Kunsthistoriker

Die Berufssituation fiir Kunsthistoriker hat 

sich in den letzten Jahren dramatisch ver- 

schlechtert (zu diesem Thema: Sibylle Ehring- 
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Ausbildungsplan besteht, wenn iiberhaupt, 

nur in der Theorie. Das »learning by doing« 

schliefit den Erwerb methodischer Vorgange 

aus. Das Image vieler Museen fulst vielerorts 

auf der Arbeit der Volontare: Ist das ein Zei- 

chen des Qualitatsanspruchs? Nicht selten 

werden anstelle der benotigten Wissenschaftli- 

chen Mitarbeiter Volontare fiir einzelne Pro- 

jekte eingestellt. Diese Volontariate verdienen 

ihren Namen nicht und sollten grundsatzlich 

aufgegeben werden. Warum legt man ange- 

sichts dieser Praxis Wert darauf, den Schein 

von Ausbildung zu wahren? Mit der bundes- 

weiten Umstellung der meisten Studiengange 

auf Bachelor/Master wird der Ausbildungsbe- 

darf fiir den Nachwuchs sicher noch erheblich 

zunehmen. Wie dies unter den heutigen Bedin

gungen in den Museen geleistet werden soil, ist 

vollig offen. Ob das wissenschaftliche Volon

tariat unter diesen Umstanden iiberhaupt 

noch ein Modell fiir die Zukunft darstellt, ist 

sehr diskussionswiirdig.

4. Zumindest muf> die Aufgabenstellung von 

Volontariaten deutlich diversifiziert werden, 

damit sich den Bewerbern die Moglichkeit 

einer praxisbezogenen Spezialisierung eroff- 

net. Und wenn die Museen nicht in der Lage 

sind auszubilden, warum sollten sie nicht die 

Gehalter der Volontare in Zeitvertrage (keine 

Werkvertrage9) fiir Freiberufler investieren? 

Viele Kollegen wiirden dann gem a Is ihrer Qua- 

lifizierung (BAT II) bezahlt. Ein Zeitvertrag 

hat schlieSlich den grolscn Vorteil, in seinem 

juristischen Status bundesweit anerkannt zu 

sein - was bei Volontariaten nicht immer der 

Fall ist.

Donatella Cacciola

- eine Alternative?

haus, Hauptberuflich unterbezahlt oder »Sehr 

geehrter Herr Bundeskanzler9« Zur Lage frei- 

beruflicher Kunsthistorikerinnen und Kunst-



bmwa.bund.de
http://www.gruenderzeit.de
http://www.money-study-go.de


Mitteilungen des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker

Als ein weiterer Schritt steht eine moglichst 

ausfiihrliche Sammlung von Informationen 

an, die im Zusammenhang mit der Wahl eines 

geeigneten Standortes in Verbindung stehen. 

Dabei stehen folgende Fragen im Vorder- 

grund: Wer sind meine Konkurrenten? Welche 

Starken und Schwachen haben die Konkurren

ten? Welchen Service bietet die Konkurrenz? 

Wer sind meine moglichen Kunden? Welche 

Bediirfnisse hat meine Zielgruppe?

Nach der Konkurrenz- und Kundenanalyse 

sollte die Ausarbeitung eines Griindungskon- 

zeptes (Businessplanes) in Angriff genommen 

werden. Ein Griindungskonzept ist ein niitzli- 

ches Mittel der Selbstkontrolle und unent- 

behrlich fur die Presentation der Geschafts- 

idee bei einem moglichen Finanzpartner (z. B. 

fiir den Antrag auf Fordermittel oder einen 

Kredit bei einer Bank). In ein Konzept gehbren 

folgende Gesichtspunkte: Geschaftsidee (Un- 

ernehmensziel), Erlauterung der Dienstlei- 

stung, Marktiibersicht (Standort-, Konkur

renz- und Kundenanalyse), Marketing 

(Serviceangebot, Preisstrategie, Werbekonzept), 

Unternehmensorganisation (Rechtsform), Chan- 

cen und Risiken, Finanzierung (Investitions-, 

Kapitalbedarfs-, Liquiditatsplan, Ertragsvor- 

schau). Die Frage der Finanzierung bedarf 

einer griindlichen Planung und ist von aul?er- 

ordentlicher Wichtigkeit. Finanzierungspro- 

bleme sind die Hauptursache fiir das Scheitern 

von Existenzgriindungen. Bei der Berechnung 

des Finanzbedarfs sind folgende Aspekte zu 

beriicksichtigen: Startinvestitionen (u. a. Bera- 

tungen, Renovierung, Ausstattung, Fahrzeug), 

Betriebsausgaben (Miete, Heizung, Strom, 

Wasser, Versicherungen, Steuern, Fahrzeugko- 

sten, Telefon, Werbung), evtl. Personalkosten 

und Eigenbedarf (Lebenshaltungskosten).

Neben der Priifung der Mbglichkeit der Fbr- 

derung durch die Bundesagentur fiir Arbeit 

(Ich-AG, Uberbriickungsgeld) ist eine rechtzei- 

tige Erkundigung iiber Fbrderprogramme der 

EU, des Bundes und der Lander fiir Existenz- 

griinder empfehlenswert. Grundsatzlich ist zu 

beachten, dal? ein Antrag nur gestellt werden 

kann, wenn die Griindung bisher noch nicht 

erfolgt ist. Treffen beide genannten Fbrderar- 

ten nicht zu, ist die Aufnahme eines Kredites 

bei einer Bank in Erwagung zu ziehen, wobei 

das Vorhandensein von Eigenkapital eine 

wesentliche Voraussetzung ist. Eine weitere 

Mbglichkeit ist die Hinzuziehung eines finanz- 

kraftigen Partners bei der Unternehmensgriin- 

dung. Uberhaupt ist es teilweise sinnvoll, die 

Unternehmensgriindung mit zwei oder mehre- 

ren Personen durchzufiihren. Das finanzielle 

Risiko des Einzelnen lal?t sich so verringern. 

Bei einer Unternehmensgriindung durch meh- 

rere Personen ist die Vereinbarung eines 

schriftlichen Gesellschaftsvertrages sinnvoll. 

Dies gilt auch, wenn es sich um die Griindung 

einer Gesellschaft biirgerlichen Rechts (GbR) 

handelt, die keiner notariellen Beurkundung 

bedarf. Uberhaupt ist die GbR eine Rechts

form, die sich fiir den Zusammenschlul? von 

Freiberuflern oder Kleingewerbetreibenden 

aufgrund der wenigen Griindungsformalitaten 

anbietet. Der Nachteil besteht darin, dal? jeder 

Gesellschafter auch mit seinem Privatvermb- 

gen gesamtschuldnerisch haftet. So ist genau 

zu iiberlegen, .ob der gewahlte Partner auch 

zuverlassig ist. Der Gesellschaftsvertrag kann 

durch eine genaue Klarung der Geschafts- 

fiihrungsbefugnisse, der Gewinnverwendung 

und eine Auflbsungsklausel das Risiko verrin

gern, aber nicht vollstandig ausschliel?en. Eine 

Alternative zur GbR bietet die seit 1995 mbg- 

liche Partnerschaftsgesellschaft (PartG), die im 

Partnerschaftsregister der Amtsgerichte einge- 

tragen wird, und die nur von Freiberuflern 

gegriindet werden kann. Bei dieser Gesell- 

schaftsform ist es mbglich, dal? durch eine ver- 

tragliche Vereinbarung jeder Partner nur fiir 

die eigene Tatigkeit mit dem Privatvermbgen 

haftet, die aber notariell beurkundet werden 

mul?.

Wenn das Griindungskonzept ausgearbeitet, 

die Raumlichkeiten und die Ausstattung vor- 

handen, die Fragen der Finanzierung und der 

Rechtsform geklart sind, kann die eigentliche 

Anmeldung der selbstandigen Tatigkeit beim 

Finanzamt erfolgen. Die Anmeldung mul? 

innerhalb von vier Wochen nach Aufnahme

58



Mitteilungen des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker

der Tatigkeit (Betriebseroffnung) erfolgt sein. 

Dort erhalt man eine Steuer- und ggf. eine 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer fur Selb- 

standige. Wenn der Jahresumsatz nicht die 

Grenze von 17.500,- € (Kleinunternehmer- 

regelung, Stand 2004) iiberschreitet, ist es 

nicht notwendig, dal? die Umsatzsteuer bei 

Rechnungen, die das Unternehmen ausstellt, 

ausgewiesen wird. So entfallt die Pflicht der 

Umsatzsteuer-Voranmeldung. Als Selbstan- 

dige sind Freiberufler und Kleingewerbetrei- 

bende dariiber hinaus verpflichtet, mit ihrer 

personlichen Einkommensteuererklarung Ein- 

nahmen und Aufwendungen innerhalb eines 

Jahres in einer Einnahme-Uberschul?rechnung 

nachzuweisen, um den Gewinn festzustellen, 

der dann zur Ermittlung der Steuerlast heran- 

gezogen wird. Mit der Einnahme-Uber- 

schul?rechnung kommt der Selbstandige seiner 

Aufzeichnungspflicht gegeniiber dem Finanz- 

amt nach. Neben dem Finanzamt miissen 

Gewerbetreibende (z. B. Galeristen) ihr 

Gewerbe zusatzlich beim Gewerbeamt der 

Stadt anmelden. Freiberufler wie Wissen- 

schaftler, Schriftsteller und Kiinstler bediirfen 

dagegen keiner besonderen Genehmigung. Sie 

haben die Moglichkeit, in die Kunstlersozial- 

kasse (KSK) aufgenommen zu werden (siehe 

auch Beitrag Denk). In der KSK sind selbstan

dige Kiinstler und Publizisten in den Bereichen 

Musik, bildende Kunst, darstellende Kunst 

sowie Wort in der Renten-, Kranken- und Pfle- 

geversicherung gesetzlich pflichtversichert. 

Der Vorteil der Kiinstlersozialversicherung 

liegt in der Besonderheit, dal? selbstandige 

Kiinstler und Publizisten nur die Halfte ihrer 

Beitrage zu tragen haben. Berufsanfanger 

unterliegen einem besonderen Schutz und kon- 

nen auch innerhalb einer 3-Jahres-Frist nach 

dem Kiinstlersozialversicherungsgesetz versi- 

chert werden, auch wenn die Geringfiigig- 

keitsgrenze (z. Z. 3.900,- €) nicht iiberschrit- 

ten wird. Insgesamt ist darauf hinzuweisen, 

dal? eine berufliche und private Absicherung 

fiir Selbstandige (wie z. B. Haftpflicht-, Unfall-, 

Berufsunfahigkeitsversicherung) notwendig 

ist und nicht auf die leichte Schulter genom- 

men werden sollte.

Neben den Anmeldeformalitaten ist eine 

griindliche Vorbereitung der Betriebseroff

nung fiir den optimalen Start eines Unterneh- 

mens sehr wichtig. Die Information iiber die 

Betriebseroffnung sollte moglichst werbewirk- 

sam z. B. durch Anzeigen in Wochen- und 

Tageszeitungen verbreitet werden. Uberhaupt 

ist der Aufbau des Kontaktes mit der Presse 

wichtig. Daneben sollten Informationsmate- 

rialien iiber das Unternehmen wie Werbeflyer, 

Visitenkarten, Eintrag ins Branchenverzeich- 

nis und Presentation im Internet potentiellen 

Kunden zur Verfiigung gestellt werden. Die 

Kundengewinnung und Kundenbindung ist 

von aul?erordentlicher Wichtigkeit, damit ein 

Unternehmen langfristig ein Erfolg wird.

Das Fragezeichen im Titel dieses Beitrages ist 

ein Hinweis darauf, dal? Kunsthistoriker - von 

einigen Ausnahmen abgesehen - eine Exi- 

stenzgriindung in ihrer Berufsplanung zu 

wenig in Erwagung zieherl. Eine Nichtanstel- 

lung an Museum, Denkmalamt oder Univer- 

sitat bedeutet nicht das Ende der Karriere als 

Kunsthistoriker. Durch Eigeninitiative und 

Arrangement bieten sich vielseitige Alternati- 

ven, die es zu nutzen gilt. In anderen akademi- 

schen Fachrichtungen ist die Moglichkeit der 

Existenzgriindung fester Bestandteil der Kar- 

riereplanung. Gerade zukiinftige Kunsthistori- 

kergenerationen sollten friihzeitig diese beruf

liche Alternative in ihre Uberlegungen mit einbe- 

ziehen und sich allgemeines Grundlagenwissen 

in Betriebswirtschaftslehre und Wirtschafts- 

recht aneignen. Die kunsthistorischen Institute 

an den Hochschulen konnten zu einer positi- 

ven Grundeinstellung gegeniiber der Existenz- 

griindung beitragen, indem sie Veranstaltun- 

gen dazu im Rahmen einer allgemeinen 

Berufskunde anbieten. Vom Deutschen Kunst- 

historikertag in Bonn sollte eine Aufbruch- 

stimmung ausgehen, die dem Beruf des Kunst- 

historikers eine moderne Positionierung 

ermoglicht.

Sabine Gertrud Cremer
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