
Neue Medien

berechtigt! - die These, daE die drei Siedlun- 

gen »zeittypische, in ihrer stadtebaulichen und 

architektonischen Qualitat hervorragende 

Zeugnisse des Siedlungsbaus von 1918 bis 

1923 in Deutschland« darstellten (S. 80).

Eine wiederholt geauEerte Motivation der 

Luckenwalder Stadtentwicklung ist das au- 

genfallige und konzeptionell angestrebte Be- 

miihen der Stadt um harmonisches, integrati- 

ves Bauen; dies ist iibrigens auch in den ver- 

wirklichten Ergebnissen ablesbar. Die ge- 

seilschaftlichen Krafte nehmen oft, mitunter 

ideologisch motiviert, gegensatzlichen EinfluE 

auf das Erscheinungsbild der Stadt, z. B. im 

Gedenken an die Gefallenen des Weltkrieges. 

Hier wirkt der Magistral eher moderat und 

umsichtig, ausdriicklich nicht »nationali- 

stisch« (S. zof.). Damit einher geht eine ergan- 

zende, geschickte Offentlichkeitsarbeit (S. 28 

»Die Selbstdarstellung der Baupolitik der 

Stadt«); auch hier ist J. Bischof federfiihrend 

und mit »Presseterminen und Publikationen« 

aktiv. Interessant ware hierbei gewesen, wel

ches Echo und welche Aufmerksamkeit die 

Stadt iiberregional in Fachkreisen und in der 

Offentlichkeit gefunden hat, und ob es einen 

Nachahmungseffekt gegeben hat. Von den 

Vertretern der Stadt wird allenthalben ein 

Bemiihen um Vorbildlichkeit geauEert.

Beeindruckend und beispielhaft fiir den sin- 

gularen Stellenwert des Luckenwalder »Bau- 

wurmes« sind vor allem die Zeugnisse der 

Industriearchitektur (S. 81-95). Die beiden 

langst uber die Fachkreise der Industriedenk- 

malpflege hinaus bekannten Hutfabriken von 

Luckenwalde stehen fiir einen sehr expressi- 

ven, innovativen, skulpturalen Charakter der 

Architektur Mendelsohns, der mit den funk- 

tionalen Anforderungen an Fertigungstechni- 

ken eine enge Symbiose eingeht (Abb. 2). In 

ihrem friihen Beginn im Jahre 1918, in der 

quantitativen wie qualitativen Vehemenz und 

Vielgestaltigkeit dokumentiert die Bauge- 

schichte der Stadt Luckenwalde bis zum Be

ginn des Dritten Reiches ein liber Branden

burg weit hinausgehendes, eigenstandiges 

stadtebauliches Erscheinungsbild, das so voll- 

standig und ausfiihrlich bislang nicht beschrie- 

ben und erforscht worden ist.

Drachenberg dokumentiert nicht nur Ergeb- 

nisse der brandenburgischen Landesdenkmal- 

pflege, er bietet auch kiinftig eine reiche 

Quelle, detaillierte Zielstellung und wissen- 

schaftlich belegte Argumentationsgrundlage 

fiir eine kontinuierliche und langfristige Denk- 

malpflege.

Ludger J. Sutthoff

Prometheus. Das verteilte digitale Bildarchiv

Das im April anlaufende Projekt »Prome- 

theus. Das digitale Bild als Lehr- und Lernme- 

dium in der Kunstgeschichte und Archaolo- 

gie« ist auf drei Jahre angelegt. Beteiligt sind 

Universitaten und Hochschulen in Berlin 

(Humboldt-Univ., Kunstgeschichte), Dessau/ 

Kothen (FB Design, FB Informatik), GieEen 

(Kunstgeschichte, Klass. Archaologie) und 

Koln (Kunstgeschichte, Inst. f. kulturwiss.- 

hist. Informationsverarbeitung, Sem. f. Pada- 

gogische Psychologie); die Leitung liegt beim 

Unterzeichner. Ziel ist der Aufbau einer inter- 

netbasierten Plattform. Sie fiihrt digitale Bild- 

archive zusammen, die die beteiligten Institute 

hausintern in eigenen Bilddatenbanken auf- 

bauen. Weiterhin stellt sie didaktische Module 

fiir herkommliche Prasenzlehre und Selbststu- 

dium in Kunstgeschichte und Archaologie zur 

Verfiigung. Uber eine URL (http://www.des. 

hs-anhalt.de/prometheus) kann jeder Verbund- 

teilnehmer in alien Datenbanken gleichzeitig 

recherchieren.

Nach dem ersten Projektjahr soil jedem Ver

bundpartner der Prototyp dieser Plattform 

mitsamt den wichtigsten Recherche-, Sortier- 

und Prasentationsmodulen zur Verfiigung ste-
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hen, durch die man standortunabhangig mit 

einem Browser (Netscape, Explorer) Bilder 

finden, zu einer Bildprasentation kombinie- 

ren, abspeichern, im Institut an einen Compu

ter abrufen und iiber einen Beamer in den 

Lehrveranstaltungen projizieren kann. Im 

zweiten und dritten Projektjahr werden Leh- 

rende und Studierende an diesem System 

geschult, es wird in die Lehre eingefiihrt, dabei 

beobachtet und verbessert. Zugleich sollen 

didaktische Module entwickelt werden, die 

die besonderen Eigenschaften einer Bildober- 

flache im Internet nutzen und iiber die Ergeb- 

nisse analoger Archive hinausfiihren. So soli z. 

B. das Modul »TimeLine« eingebunden wer

den, das die Ergebnisse nicht linear unterein- 

ander ordnet, sondern als Punktmengenvertei- 

lung auf einem Zeitstrahl (bei Kiinstlern 

Geburts- bis Sterbedatum) darstellt, so dal? die 

Bilder durch Beriihrung eines Punktes mit dem 

Mauszeiger angezeigt werden konnen.

»Prometheus« beansprucht keine wissen- 

schaftliche Objektdokumentation (die sollte 

dort stattfinden, wo sich das Objekt befindet), 

sondern versteht sich primar als ein Verbund 

internetbasierter Bilddatenbanken fur die An- 

wendung in Lehre und Forschung; einfache 

Datenfeldstrukturen sind moglich, und die 

zugrundeliegenden Datenbanken miissen le- 

diglich SQL/XML-kompatibel sein. Es ist ein 

offenes, auf Vielfalt eingestelltes System, das 

keine bestimmte Datenbank bevorzugt, und 

an das man auch zukiinftig neue Module anfii- 

gen kann. Dies wahrt die Selbstandigkeit der 

einzelnen Datenbanken und Institutionen, for- 

dert berufsqualifizierende Ausbildungsmog- 

lichkeiten in Bezug auf Digitalisierung und 

Datenbankpflege an den Universitaten und 

ermoglicht eine aus unserer Sicht notwendige 

konstruktive Konkurrenz zwischen den Da- 

tenbanktypen.

Eine Ausweitung der Verbundteilnehmer- 

schaft ist geplant und erwiinscht. Am Ende der 

Projektzeit wird das System als Open-Source 

unter den Bestimmungen des GNU Public 

License zur Verfiigung stehen, so dal? weitere 

Teilnehmer das System nutzen, eigene Bildda

tenbanken einbringen sowie neue Module ent- 

wickeln und implementieren konnen.

Holger Simon

Bei der Redaktion eingegangene Neuerscheinungen
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