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Diskussion

Denkmalpflege und Museumswesen, zwei Geschwister

Denkmalpfleger und Wissenschaftler im 

Museumsdienst nennen sich beide Konserva- 

tor, Indiz fur eine Ubereinstimmung in ihrem 

Arbeitsethos. Dieses erwachst aus der Einsicht 

in die Kontinuitat der Geschichte. Im Bewah- 

ren scheinbar riickwartsgewandt, hat der 

Konservator auch die Zukunft im Auge. Er 

weils um die Verganglichkeit des Materiellen 

in den Werken und sein letztliches Unterliegen. 

Aber sein Wille, den Verlust aus Verantwor- 

tungsgefiihl fur spatere Generationen so weit 

wie moglich hinauszuzogern, verleiht seinem 

Dienst eine moralische Festigkeit. Sein Beruf - 

die Restauratoren sind bier eingeschlossen - 

ist dem des Arztes verwandt, dessen Aufgabe 

es ist, den Patienten moglichst dauerhaft 

gesund zu erhalten, Krankheiten zu diagnosti- 

zieren, nach ihren tieferen Ursachen zu fragen 

und zu heilen, aber auch Vorsorge zu treffen. 

Der Patient ist nicht nur das einzelne Bau- 

denkmal, das einzelne Kunstwerk oder die 

Sammlung, sondern die Kultur im Ganzen als 

humane Lebensart der Gesellschaft, nicht der 

Kulturbetrieb. Die Diagnose hat also mehr zu 

beriicksichtigen als Architektur und bildende 

Kunst. Die Geschichte bietet dem Kunsthisto- 

riker reiches Studienmaterial liber die Ursa

chen von Bliite und Verfall, wo der geistige 

stets mit dem materiellen einhergeht. Dabei 

sind die Objekte der Denkmalpflege starker 

vom Untergang bedroht als die in den musea- 

len Schutzraumen. Das wirkt sich auf die 

Mentalitat der Konservatoren aus.

Das Bewahren der materiellen Substanz der 

Denkmaler ist nicht moglich ohne Aufklarung 

fiber ihre geistige, und zu diesem komplexen 

Bewahren miissen erganzend das Forschen, 

das Sammeln und das Vermitteln hinzutreten. 

Beim Museum reduziert sich ohne padagogi- 

sche Tatigkeit sein Nutzen auf den eines Wirt- 

schaftsunternehmens. Forschung, kunstge- 

schichtliche wie die Grenzen des Faches iiber- 

schreitende, verkiimmert heute in den Museen 

unter dem standigen Druck der Produktion 

von Ausstellungen und in der Denkmalpflege 

dutch rigorose Entmachtung und Sparmafi-
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nahmen. Der Wert wissenschaftlicher Arbeit 

wird unterschatzt. Hierbei zahlen nicht nur 

die Ergebnisse, sondern auch die disziplinie- 

rende Wirkung wissenschaftlicher Teamar- 

beit, die den Geist eines Hauses positiv pragt. 

Da die Fahigkeit, Kunstwerke zu verstehen, in 

unserer Gesellschaft unterentwickelt ist und 

selbst Gebildete trotz museumspadagogischer 

Hilfen vor ihnen nur diffuse Eindriicke emp- 

fangen, bleibt hier ein weites Wirkungsfeld. 

Hohe Besucherzahlen bei spektakularen Aus- 

stellungen sind nur bedingt ein Beweis von 

Effizienz. Da solche Erfolge nur bei wenigen 

allgemein beliebten Themen erzielt werden, 

hat nicht allgemein Bekanntes auch bei hoher 

Qualitat nur geringe Chancen, wahrgenom- 

men zu werden. In manchen Stadten werden 

selbst bedeutende Sammlungen kaum besucht. 

Ein Beispiel fiir die Resignation des Museums 

angesichts des Desinteresses an wissenschaftli

cher Information - oder vielleicht eines 

respektablen Bemiihens um die »Volksbil- 

dung«? - bietet gerade die Niedersachsische 

Landesgalerie in Hannover. Der Bestandskata- 

log der hollandischen und flamischen Gemalde 

des 17. Jh.s von 2000, 413 Seiten mit Abbil- 

dungen aller Werke, wird fiir drei Euro ver- 

ramscht.

Vermitteln und sammeln hat fiir den Museums- 

konservator eine grofserc Bedeutung als fiir 

den Denkmalpfleger, aber auch dieser mul? 

beides in seiner Arbeit vereinen. Ein Denkmal 

kann nicht nur mit Gesetzen verteidigt wer

den, es bedarf dazu einer Verankerung im 

Bewu&sein der Offentlichkeit, was vom Kon- 

servator sowohl feste Grundsatze als auch Fle- 

xibilitat im Einzelfall verlangt. Ein solcher ist 

der kontrovers diskutierte Wiederaufbau der 

Dresdner Frauenkirche, der trotz negativer 

Nebenwirkungen nicht nur fiir die Stadtsil- 

houette, sondern auch fiir den Lebenswillen 

der Dresdner ein Gewinn ist.

Die Allianz der beiden Fachbereiche zu 

sichern, ist heute mehr denn je geboten, da die 

Verbrauch und Verschleil? stimulierende All- 

macht der Wirtschaft auch die Kultur in ihre 

Abhangigkeit zu bringen sucht. Investoren 

bedrangen die Denkmalpfleger, und in den 

Museen sind die Marketingstrategen im Vor- 

marsch. Das heikt, daf> die Denkmalpfleger 

ihren Gegnern noch gegeniiberstehen, woge- 

gen namentlich in den grofien prestigetrachti- 

gen Museen diese bereits die inneren Struktu- 

ren zu sprengen drohen. Der Typus des der 

Wissenschaft und dem Auftrag der Volksbil- 

dung fernstehenden Managers besetzt immer 

haufiger Spitzenpositionen.

Die neue Zielrichtung von Museen, dem 

Publikum Erlebnisse zu verkaufen, fiihrt zur 

Schwachung der wissenschaftlich tatigen Kon- 

servatoren durch Einsparungen ihrer Stellen 

und zur Unterbewertung ihrer Leistungen. Die 

dadurch erzeugten Spannungen vergiften das 

Arbeitsklima ganzer Hauser. Der Wertzu- 

wachs einer Sammlung durch wissenschaftli- 

che Bearbeitung wird nur wenig wahrgenom- 

men. Die dringend notwendige gegenseitige 

Unterstiitzung der Konservatoren in Denk- 

malpflege und Museen in der Abwehr eines 

Absolutismus der Wirtschaft, mit dem sich die 

Politik schon abgefunden zu haben scheint, 

kann unter diesen Umstanden kaum noch 

stattfinden.

Es soil gewifi nicht jede Art von aufierer Ein- 

wirkung auf die Kultur unbesehen verteufelt 

werden. Doch macht uns nicht nur die von der 

Wirtschaft ausgehende Tendenz zu schaffen, 

den Menschen vorrangig als Verbraucher zu 

sehen, statt ihn fortzubilden, sondern auch die 

Ignoranz der Politik gegeniiber dem, was 

eigentlich Kultur ist. Den Vertretern von 

Museum und Denkmalpflege gelingt es nicht 

oft genug, den Politikern zu verdeutlichen, 

dal? die rigorosen Stelleneinsparungen die Ein

richtungen dauerhaft schadigen, indem die 

Weitergabe des Wissens von Generation zu 

Generation unterbrochen wird. Es gibt her- 

vorragenden Nachwuchs, der sich bewahren 

und zu Fachkraften heranreifen will, um ver- 

antwortungsvolle Aufgaben zu iibernehmen. 

Er kann sein Dasein aber nur mit zeitlich eng 

begrenzten Arbeitsauftriigen fristen, hat keine 

Zukunftsperspektive und kann keine dauer-
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hafte Bindung an eine Institution ausbilden. Er 

wird gezwungen, vor allem an sich selber zu 

denken.

Die im Alltag zu beobachtende unzureichende 

Solidaritat der Geschwister Denkmalpflege 

und Museum, beide in ihrem Selbstverstand- 

nis Kinder der Aufklarung, hat mehrere 

Griinde. An erster Stelle steht der Unterschied 

von Architektur und bildender Kunst, einge- 

schlossen das Kunstgewerbe. Die Notwendig- 

keit einer Spezialisierung fiihrt dazu, dal? nur 

relativ wenige Kunsthistoriker ein tieferes Ver- 

standnis fur alle Bereiche besitzen und ihre 

gemeinsame Verwurzelung in der Geschichte 

bedenken. Dies fordert eine problematische 

Einseitigkeit, ja Rivalitat. Es gibt zahlreiche 

Beispiele fur die Blindheit von Museumsdirek- 

toren gegeniiber den von ihnen benutzten Bau- 

denkmalern, unter denen sich solche hochsten 

Ranges befinden. Umgekehrt lassen sich man- 

che Architekturspezialisten nicht auf die 

eigentliche, sehr personliche Aussage eines 

Werkes der bildenden Kunst ein.

Denkmalpfleger sind es gewohnt, gegen kurz- 

sichtige Interessen anderer zu kampfen. Der 

verantwortungsbewul?te Schinkel hat dies auf 

den Punkt gebracht: »Das Vertrauen, das die 

Menschheit auf ihre Werke selbst legt, indem 

sie ihnen einen entschiedenen Wert beilegt und 

ihre Erhaltung auf lange Zeit erstrebt, hat aber 

etwas moralisch Hohes und Erhabenes. Dage- 

gen ist die vollige Geringschatzung alles Beste- 

henden, dem man so bald als moglich ein 

anderes an seine Stelle wiinscht, dieser Hang 

und die Beforderung des Wechsels, der endlich 

fur kein Ding die Zeit, es zu erkennen und zu 

geniefien, zulal?t, ein sicheres Zeichen fur die 

Nichtigkeit des Zeitcharakters und derer, die 

an der Spitze stehen.« Im Museum dagegen 

gewinnt das gerade Aktuelle in der Kunst 

immer grolseres Ubergewicht, weil hier die 

breiteren Geldstrome flieSen, weil das Prestige 

des Zeitgemal?en lockt und das Museum sich 

als Kultstatte einer Ersatzreligion anbieten 

kann. Damit lal?t sich eine Karriere aufbauen. 

Da Neues standig nachwachst, scheint konser- 

vatorische Sorgfalt hier weniger vordringlich.

Der seinen regionalen faktischen Aufgaben 

verpflichtete Denkmalpfleger kumtnert sich 

um Objekte ganz unterschiedlichen Ranges 

und erntet damit wenig Ruhm. Ein modischer 

Museumsdirektor dagegen kann mit spekta- 

kularen Ausstellungen eine internationale 

Biihne betreten, mit dem Glanz der ihm anver- 

trauten Werke sich selber schmiicken und der 

Politik andienen. Denkmalpfleger haben 

wenig derartigen Gestaltungsspielraum. In 

den Museen ist dutch die Auswahl der gezeig- 

ten Werke, die Art ihrer Presentation und die 

Wahl der Ausstellungsthemen ein standiger 

Wandel moglich, der als Lebendigkeit geprie- 

sen wird, aber nur zu oft Manipulation eines 

Geschichtsbildes darstellt.

Die allgemeine Tendenz zur neuerlichen Hier- 

archisierung unserer Gesellschaft findet im 

Museumswesen noch leichter Eingang als in 

der Denkmalpflege, weil ihre Behorden trotz 

grdl?erer Unterschiede in den einzelnen Lan- 

dern doch eher gleichformig organisiert sind, 

was ihren Zusammenhalt fordert. Das Gefalle 

von Museumskomplexen, die fast wie Kon- 

zerne organisiert sind, bis hinab zu kleinen 

Heimatmuseen ist dagegen gewaltig und 

behindert Kollegialitat. Die Konzentration 

staatlicher Forderung auf »Leuchtturme« ent- 

spricht einer allgemeinen Tendenz, die Starken 

zu begiinstigen und die Schwachen zu 

schwachen. Grol?e Institutionen behindern 

kleinere bis hin zur Wegnahme von Spitzen- 

werken, in Anniiherung an Praktiken von 

Wirtschaftsunternehmen. Wenn ein Energie- 

konzern heute Museen alimentiert, um seinen 

ramponierten Ruf aufzupolieren, zeigt das 

deutlich, wie gefahrlich nahe sich Macht und 

Kunst wieder gekommen sind. Bei der Denk

malpflege versteht sich, dal? Bedeutendes auch 

aul?erhalb der Machtzentren flachendeckend 

zu betreuen ist. Die Stiftung Denkmalschutz 

bemiiht sich mit Erfolg, eine breite Offent- 

lichtkeit deutschlandweit zum Engagement fur 

gefahrdete Bauten zu bewegen, wogegen For- 

dervereine der Museen nur in lokalem Rah- 

men wirken.
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Ausstellungen

Museumsschldsser konnten das Band zwi- 

schen Denkmalpflege und Kunstsammlungen 

festigen, da die hier tatigen Kunsthistoriker 

Architektur und alle Sparten von Kunst bis bin 

zur Gartenkunst mit ihren Naturgesetzlichkei- 

ten zu pflegen und zu vermitteln verpflichtet 

sind. Hinzu muB noch ein Geschichtsverstand- 

nis kommen, das die fiirstlichen oder adeligen 

Reprasentationsstrategien durchleuchtet, die 

demokratische Gegenwart von der Vergangen- 

heit her erhellt und die Distanzen bewuBt 

macht. Nur so wird Geschichte ernst genom- 

men. In den Schldssern sind jedoch die glei- 

chen Krankheitsbilder wie in den Museen zu 

beobachten, schon wegen ihrer Abhangigkeit 

von der Tourismusindustrie. Ein Beispiel war 

die Darbietung von Watteaus »Einschiffung 

nach Cythera« als Lebendes Bild - einschlieB- 

lich der Venusstatue - im SchloBpark von 

Charlottenburg aus AnlaB der Dreihundert- 

jahrfeier der Stadt - zugleich mit dem 300. 

Todestag der namengebenden Konigin Sophie 

Charlotte. So wurde nicht nur Geschichte in 

schiefer Perspektive gezeigt, es wurde auch ein 

Triumph des Banalen uber das GroBartige 

gefeiert.

Die groBen Verdienste der Hole bei der Zivili- 

sation der Gesellschaft sind Vergangenheit, 

und nur in diesem Tempus sind sie gegenwar- 

tig, objektiv zu wiirdigen und anregend fur die 

Aufgaben der Zivilisation in unserer Zeit. Eine 

Riickkehr zu sentimentaler Fiirstenverherrli- 

chung nicht nur in Berlin stumpft den Sinn fur 

Geschichtlichkeit ab und laBt die Botschaften 

auBer Acht, die die Schlosser aussenden kon- 

nen. Eine Besuchermasse spiilt zwar Geld in 

die Kassen, dies als Hauptziel entspricht aber 

nicht dem Bildungsauftrag, den die Schlosser 

als Museumseinrichtungen nach dem Ersten 

Weltkrieg erhalten haben.

Eine verzerrte Wahrnehmung der Geschichte 

mag den Vorzug vor volliger Unwissenheit 

haben, aber auf diese Weise wird eine der zwar 

bitteren, doch wichtigen Lehren des 2.0. Jh.s 

zuruckgedrangt, namlich die, daB um der 

Gerechtigkeit und Menschlichkeit willen 

Geschichte nicht beschonigt und verkiirzt wer- 

den darf. Wie konnen die in Mahnmalen 

manifestierten Beteuerungen, die Schrecken 

der Barbarei diirften nicht vergessen werden, 

Bestand haben, wenn alles andere in unserer 

Vergangenheit nicht mehr wahr- bzw. ernstge- 

nommen wird?

Die Offentlichkeit wird zur Zeit von apoka- 

lyptischen Vorstellungen bewegt, die der Kli- 

mawandel erzeugt. Das Auseinanderdriften 

von Denkmalpflege und Museumswesen 

erscheint demgegeniiber als marginales Pro

blem. Es ist jedoch ein Symptom des gleichen 

Mangels an vorausschauender Vernunft, der 

auch die Naturzerstorung bewirkt. Der Arzt- 

blick wird das bemerken, und er sollte zu 

MaBnahmen fiihren, die das Immunsystem 

des Faches durch Biindelung der konservieren- 

den Krafte stiirken.

Helmut Bdrsch-Supan

Konstantin der GroEe. Geschichte - Archaologie - Rezeption

Trier, Rheiniscbes Landesmuseum, Bischdfliches Dom- und Didzesanmuseum, 

Stadtisches Museum Simeonstift, 2. J uni - 4. November 2007

Im Jahr 2007 war Luxemburg Kulturhaupt- 

stadt Europas. Erstmals sollte auch die umlie- 

gende GroBregion, bestehend aus Wallonien, 

dem Saarland und Rheinland-Pfalz einbezo- 

gen werden. Partnerstadt von Luxemburg war 

Trier. Auch das Bistum Trier gesellte sich zu 

diesem Kreis von Veranstaltern. Hauptereignis 

sollte eine Ausstellung sein, die dem romi- 

schen Kaiser Konstantin d. Gr. gait. Diese bil- 

dete zudem den AbschluB einer Trilogie von 

Ausstellungen, die sich zwar alle jener zentra- 

len Gestalt der europaischen Geschichte wid-
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