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Geschichte eines angekiindigten Todes

Zur SchlieEung des Instituts fiir Kunstgeschichte der Technischen Universitat Braunschweig

Am 30. September 2001 wurde das Institutfiir 

Kunstgeschichte der Technischen Universitat 

Braunschweig geschlossen. Daft dies weder zu 

uberregionalen Protesten der Studentenschaft 

fiihrte noch ohne weithin wahrnehmbaren 

Widerspruch der bundesrepublikanischen Kunst- 

historikerschaft geschehen konnte, mag mit 

der langen Sterbegeschichte und der schon 

1997 erfolgten definitiven Entscheidung des 

Senates der TU Braunschweig zur Schheftung 

dieses niedersdchsischen Instituts erkldrbar 

sein. Hier nimmt der letzte Braunschweiger 

Lehrstuhlvertreter, PD Dr. Sergiusz Michalski, 

die Gelegenheit wahr, in einem Gesprdch mit 

dem Geschaftsfuhrer des Verbandes Deut- 

scher Kunsthistoriker, Dr. Ernst Seidl, das 

Ende des Instituts und die moglichen Auswir- 

kungen auf die Forschungslandschaft aus sei

ner Sicht zu erldutern.

Seidl: Herr Michalski, ist das geringe offentli- 

che Aufsehen um das Ende des Instituts fiir 

Kunstgeschichte in Braunschweig auch durch 

seine lange andauernde Agonie erkldrbar? 

Und wie beurteilen Sie die Entwicklung hin zu 

der heutigen Situation?

Michalski: Gewils ist die Stille um die 

SchlieEung des Kunsthistorischen Instituts 

durch die lange Zeit seiner Bedrohung begriin- 

det, die eigentlich schon 1987 nach dem Aus- 

scheiden Martin Gosebruchs begann. Ande-
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rerseits verfiihrt offenkundig die Tatsache, dag 

in geisteswissenschaftlichen Fachern solch 

tiefe Einschnitte vorgenommen werden, dazu, 

sich ausschlieglich mit dem Fortbestehen des 

eigenen Instituts zu befassen. Eine Entsolidari- 

sierung unter den Geistes- und Kulturwissen- 

schaften hat stattgefunden. Auch wird die 

Stimme der Kunsthistoriker in der Bundesre- 

publik nur wenig wahrgenommen. Was das 

Institut betrifft, so waren seine glanzvollste 

Zeit gewig die Jahre bis 1986/87 unter Gose- 

bruch, einer kontroversen Persbnlichkeit, aber 

einem charismatischen Hochschullehrer, der 

vor allem in den 8oer Jahren ein umfassendes 

Programm zur Erforschung der Romanik in 

Braunschweig und Sachsen-Anhalt initiiert 

hat. Damit nahm er gleichsam die Deutsche 

Einigung vorweg, indem er Kontakte zur DDR 

auf einer realwissenschaftlichen Ebene pflegte 

- nicht mit Deklamationen und Besuchen. Die 

Braunschweiger Feldforschung migachtete die 

damalige Grenze, weil sie eine Kulturland- 

schaft durchschnitt. So mug man es eine bit- 

tere Paradoxie der Wende um 1989 nennen, 

dag ausgerechnet das Institut, das sich wirk- 

lich Verdienste um die wissenschaftliche Eini

gung erworben hatte, den Sparmagnahmen im 

Zuge der deutschen Einheit zum Opfer fiel. 

Indes gab es da natiirlich auch gewisse Ver- 

werfungen und die nicht allzu gliickliche 

Andockung des Instituts in der Universitats- 

struktur. Gewig unterliefen auch den Kunsthi- 

storikern Fehler. Aber schon seit Ende der 8oer 

Jahre war der Wille der Universitatsleitung 

deutlich, die Kunstgeschichte abzuschaffen. 

Die Verantwortlichen ignorierten die Tatsa

che, daE gerade die Kunst- und Baugeschichte 

ab dem 19. Jh. zu jenen Lehrstiihlen gehorten, 

die den intellektuellen Aufstieg der Techni- 

schen Universitaten begriindeten und deren 

universitatsahnlichen Rang erkampften.

Seidl: Hatte denn Ihrer Meinung nach eine 

reelle Chance existiert, oder welche Wege 

hatte es gegeben, dieses Institut doch noch zu 

retten?

Michalski: Ich habe die letzten Jahre miter- 

lebt, auch als das Institut am 18. Februar 1997 

aufgeldst wurde. Aber ob es moglich ist, dort, 

wo kein Geld und kein guter Wille vorhanden 

ist, ein Institut zu retten? Wir rechnen uns 

schon sehr hoch an, dag es uns in einer Kam- 

pagne gelang, die drohende Niederlage vpn 

13:0 Stimmen im Senat auf - wenn auch 

bedauerlich knappe -7:6 Stimmen zu redu- 

zieren. Denn als der Kampf begann, waren 

dem Ondit zufolge beinahe alle Senatsmitglie- 

der dagegen. Auch hatten wir ein Jahr lang 

versucht, die Kunstgeschichte - nach Vorga- 

ben - an die Medienwissenschaften anzu- 

docken. Ich kann nur alle bedrohten Institute 

davor warnen, diesen Weg zu gehen. Denn bei 

den Verhandlungen erwies sich, dag dies zu 

einer nicht mehr vertretbaren Aushbhlung der 

Kunstgeschichte fiihrt.

Seidl: Eine zentrale Sektion auf dem letzten 

Kunsthistorikertag in Hamburg mit namhaf- 

ten Vertretern des Faches befafte sich aller- 

dings nahezu einmiltig mit diesem Problem 

einer dringend erf orderlichen Ausweitung und 

Modernisierung der Kunstgeschichte zur Bild- 

wissenschaft. Ware nicht vielleicht umgekehrt 

der offensivere der richtigere Weg?

Michalski: Wenn wir von unserer Perspektive 

aus diese Vorstbge in neue Terrains machen, 

ja, unbedingt. Aber es mug eine Basis existie- 

ren und die darf nicht beliebig sein: das klassi- 

sche Bildrepertoire und die methodische Kom- 

petenz, die wir hiiten. Wir diirfen uns nicht 

von fremder Seite Scheinalternativen aufdran- 

gen lassen, die auf eine Auflosung unserer 

Primaraufgaben hinauslaufen. Es ist ein 

Unterschied, ob wir Veranderungen selber 

durchfiihren oder uns passiv verandern lassen. 

Braunschweig hat mich gelehrt, dag in den 

Handen der Wissenschaftsbiirokratie und der 

Kollegen aus noch wenig konturierten Diszi- 

plinen die Kunstgeschichte zu einem immer 

formloseren Gebilde gerat.

Seidl: Wie haben Sie mit Blick auf die 

Schlieftung am 30. September dieses Jahres die 

letzten Jahre wahrend Ihrer Zeit in Braun

schweig wahrgenommen?

Michalski: Die Abwicklung mit immer weni- 

ger Studenten hatte sogar zur Folge, dag die
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Magisterzahlen noch anstiegen, da auch 

langsame Studenten plotzlich die Zeichen der 

Zeit erkannten. Obwohl das Institut eine 

schwache Position hatte, traten in diesen Jah- 

ren noch immer seine Dozenten und Studie- 

renden bei Ausstellungen der grol?en Museen 

oder Bibliotheken als Mitarbeiter - auf wel- 

cher Ebene auch immer - stark in Erschei- 

nung. Damit entkrafteten sie vollig den im 

Auflosungsbeschlul? implizierten Vorwurf, 

dal? die Kunstgeschichte am Leben vorbei 

agiere. So mul? man sagen, dal? Kunsthistori- 

ker gesellschaftlich, ja volkswirtschaftlich und 

materiell Auswirkungen zeigen. Ich glaube 

eher, dal? die junge sog. Medienkunstge- 

schichte ihre Lebenstiichtigkeit erst noch 

beweisen mul?.

Seidl: Wenn man sich die kunsthistorische For- 

schungslandschaft Niedersachsens ansieht, so 

konnte man meinen, ein - im Vergleich zu 

anderen Bundeslandern - schwacheres Inter- 

esse der Landesregierung an kultureller Sub- 

stanz wahrzunehmen, an ihrer Erforschung, 

Erhaltung und Vermittlung und somit einen 

Zweifel am grundsatzlichen Wert von Kultur 

als zentraler gesellschaftlicher Kohasionskraft. 

Wiirden Sie so weit gehen mit ihrer Beurtei- 

lung der Folgen?

Michalski: In der Tat entsteht dutch die 

Schliel?ung dieses Institutes eine grol?e Lucke 

in einem wichtigen MuseumsrauiTi. Hannover, 

Hildesheim, Braunschweig haben insgesamt 

rund eine Million Einwohner. Es ist eine der 

reichsten Kulturregionen Deutschlands, und 

ich mochte betonen - ohne die sehr gute, doch 

raumlich entfernte Gottinger Kunstgeschichte 

und die an der TU Braunschweig verbliebene 

Baugeschichte in irgendeiner Weise schmalern

zu wollen -, dal? diese grol?e Lucke weder vom 

exzentrisch gelegenen Osnabriick noch von 

Hamburg aus richtig betreut werden kann. 

Gewil? sollte man auch grundsatzlich liber das 

Bild der Kunstgeschichte in der Offentlichkeit 

nachdenken. Die grol?te Liicke entsteht aber 

durch das brachliegende Feld, das Gosebruch 

und die Kommission fiir Niedersachsische 

Bau- und Kunstgeschichte der Braunschweigi- 

schen Wissenschaftlichen Gesellschaft zur 

Erforschung des alten sachsischen Raumes 

bestellt hatten. Dies kann z. B. von den kunst- 

wissenschaftlichen Professuren an der Braun- 

schweiger Hochschule fiir Bildende Kunst 

anscheinend nicht zusatzlich zu ihren iibrigen 

Aufgaben geleistet werden. Mir geht es nicht 

um billige Polemik, im Gegenteil erinnere ich 

mich dankbar an die Hilfe von Prof. Johannes 

Zahlten, HBK. Doch hat sich gezeigt, dal? im 

Regionalgefiige, vor allem mit Blick auf die 

Denkmalerforschung, auf museale Arbeit und 

Denkmalpflege, selbst ein untergehendes Insti

tut auf wackeligen Beinen noch bessere 

Arbeitsmoglichkeiten bietet als eine gut ausge- 

statte Hochschule fiir Bildende Kiinste mit vie- 

len um die Kunstgeschichte kreisenden Profes

suren - darunter einige ausgezeichnete Kolle- 

gen. Sie konnen im anders gelagerten Gefiige 

der HBK (die Kunst des 20. Jh.s ausgenom- 

men) kaum einen so weitreichenden kunsthi- 

storischen Bezug zur Umgebung entfalten.

Ernst Seidl

Aus aktuellem AnlaE: Zur Modernisierung des Schuldrechts

In einer anstehenden Reform des deutschen 

Schuldrechts im BGB soli geregelt werden, dal? 

Anspriiche des Eigentiimers auf Herausgabe 

seines gestohlenen Gutes nach Ablauf einer 

dreil?igjahrigen Frist nicht mehr gestellt wer

den konnen. Eine solche gesetzliche Regelung 

ware fiir das Recht des Kulturgiiterschutzes 

eine Katastrophe.

Der Bundesrat hatte liber diese, vom Rechts- 

ausschul? des Bundestages empfohlene Fas- 

sung am n. November 2001 abzustimmen. 

Der Verband Deutscher Kunsthistoriker hat 

daher in einem Rundschreiben auf die gravie- 

renden Folgen der vorgesehenen Gesetzesan- 

derung warnend hingewiesen:
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