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»heimlicher« Anleihen bewul?t zitiert wiirde. 

Statt dieser Feststellung hatte es sich gelohnt, 

die Griinde fiir einen solchen Wandel zu erdr- 

tern und diesen historisch zu verankern. Denn 

das offensichtliche Zitat ist in der Kunstge- 

schichte nicht neu, Imitatio wurde lange Zeit, 

besonders im Cinque- und Seicento, als wert- 

steigerndes Stilmittel empfunden und bis ins 

18. Jh. gezielt eingesetzt. Gerade in England 

findet sich die von Reynolds und Hogarth 

gepflegte Form der »witty borrowings'*, mit 

denen das Assoziationsvermogen des Betrach- 

ters besonders herausgefordert wurde. Zur 

gleichen Zeit enwickelte sich die Auffassung, 

dal? Nachahmung von Kunst einfallslos sei 

und dem Geniebegriff diametral entgegen- 

stehe. Stattdessen waren von nun an Werte wie 

Originalitat und Autonomie gefordert, ein 

Anspruch, der bis heute seine Relevanz kaum 

eingebiil?t hat. Aus diesem Grund wurden 

Zitate im 20. Jh. vielfach zum ironischen Hin- 

terfragen und Neuformulieren von Ikonen der 

Kunstgeschichte eingesetzt. Dieses Bediirfnis 

nach Abgrenzung unterscheidet sich funda

mental von dem Charakter der Imitatio, die 

friiher vorrangig zur Nobilitierung des Bildge- 

halts gedient hatte.

Es war ein vielversprechender Versuch zu 

testen, wie sich Kiinstler am Ende des Jahr- 

hunderts im Dialog mit den alten Meistern 

arrangieren wurden - Encounters zeigte eine 

breite Palette von moglichen Stellungnahmen 

in den verschiedensten Medien und machte 

deutlich, dal? bis heute Unsicherheit herrscht, 

welcher Weg im Umgang mit den Vorgangern 

einzuschlagen ist: die Abgrenzung und das 

Drangen auf die eigene Originalitat oder der 

deutliche Verweis auf das Vorbild im Sinne 

einer Hommage.

Alexandra Kapp

Vorbemerkung der Redaktion: Die Struktur- 

und Denkmalschutzprobleme der schlesischen 

Industrieregionen, denen die folgenden vier 

Beitrage gewidmet sind, fordern Aufmerksam- 

keit iiber die polnische Grenze hinaus. Janusz 

L. Dobesz trug seinen alarmierenden Bericht 

iiber den Zustand der Industriedenkmaler in 

Waldenburg zuerst am 30.9.2000 auf der 7. 

Tagung des Arbeitskreises deutscher und pol- 

nischer Kunsthistoriker in Oldenburg vor. 

Ewa Chojecka, Kattowitz, vermittelte freund- 

lich die iibrigen Mitteilungen. Fiir wertvolle 

redaktionelle Hilfe danken wir Stefan Muthe- 

sius, Norwich, und dem Oberschlesischen 

Landesmuseum Ratingen.

Industrielandschaft Oberschlesien. Das Revier im Umbruch.

Fotografie und Graphik der Akademie der Schonen Kiinste in 

Kattowitz

Ratingen, Oberschlesisches Landesmuseum, 2. Dezember 2000 — 28. Januar 2001; Kattowitz, 

Galerie der Akademie der Schonen Kiinste, 15. Februar — 25. Marz 2001. Katalog zweisprachig 

in Deutsch und Polnisch, Kattowitz und Ratingen 2000, 108 S., 82 Abb. ISBN 83-908329-2-3

Zum Verstandnis dessen, was Oberschlesien 

heute darstellt und was es einstmals war, sind 

einige statistische Angaben hilfreich (die fol

genden Zahlen sind dem Artikel von Helmut 

Neubach, Grundziige der politischen Entwick

lung Schlesiens zwischen i860 und 1914, in: 

Schlesien in der Wilhelminischen Ara, hrsg. v. 

W. Bein, Wurzburg 1980, S. 3-13, sowie einem 

Uberblick fiber die Konzeption der Umstruk- 

turierung der oberschlesischen Industrie von 

Josef Bendkowski, Gleiwitz, im Ausstellungs- 

katalog entnommen, S. 94-103):
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Abb. i Kattoivitz, Kohlengrube »Wieczorek«.

Foto Agata Kubien (Kat. Nr. 25)

Zur napoleonischen Zeit warden in den 

Unternehmen der Bezirke Gleiwitz, Kattowitz 

und Beuthen, die adligen Grundbesitzern ge- 

horten, jahrlich etwa 90.000 t Steinkohle 

gewonnen, um i860 waren es schon 800.000 t, 

und ab 1895 stieg die Zah! auf 6 Mill, t jahr

lich. Die oberschlesische Kohle wurde zum 

Exportartikel und gait wegen ihrer hohen 

Energiedichte und ihrer giinstigen Brandeigen- 

schaften als der begehrteste Energietrager des 

deutschen Bergbaus. Um 1825 wurden in 

Oberschlesien 250.000 Ztr Zink erzeugt, nach 

einer Absatzkrise der 183061 Jahre erreichte 

die intensiv geforderte Metallindustrie ab 

i860 800.000 bis 1 Mill. Ztr Zinkproduktion 

pro Jahr, so daE sich in 60 Produktionsbetrie- 

ben Schlesiens 40 % der Weltzinkerzeugung 

konzentrierten.

Das neue staatliche polnische Energiekonzept 

fur die Zeit bis 2010 legt den Abbau von Stein

kohle auf einem Niveau fest, das die Rentabi- 

litat des Bergbaus in der Situation der welt- 

weiten Krise, ohne die bisherigen Staatszu- 

schiisse und unter Erfiillung der Umwelt- 

schutzauflagen garantieren soli. Nach den 

Vorgaben der Staatl. Agentur fiir die Umstruk- 

turierung des Steinkohlenbergbaus sollte der 

Landesbedarf an Steinkohle von 96.000.000 t 

im Jahre 2000 nicht iiberschritten werden. Fiir 

das Jahr 2010 sind 90.000.000 t vorgesehen, 

fiir 2020 nur noch 80.000.000 t. Auch der 

Kohlenexport soil wesentlich verringert wer

den von 28.000.000 t im Jahre 2000 auf 

10.000.000 t im Jahre 2010. Gleichzeitig rati- 

fizierte die polnische Regierung im Juni 1999 

ihr Programm zur Restrukturierung des staat- 

lichen Hiittenwesens: in erster Linie SchlieEung 

veralteter Walzwerke, besonders solcher mit 

Vorschmelze und Halbfertigprodukten, und 

Umstellung des StahlguEverfahrens auf konti- 

nuierlichen Betrieb.

Aus der Statistik erhellt, welche Richtung 

gegenwartig Oberschlesiens Wirtschaft nimmt. 

Die meisten bis dahin tatigen Kohle- und Hiit- 

tenunternehmen sind noch vor Ende 2000 auf- 

geldst worden, die iibrigen werden ihnen in 

niichster Zukunft folgen.

Der Umbruch in der sich einst rapide ent- 

wickelnden mitteleuropaischen Industriere- 

gion mit seinen die Bevolkerung alarmieren- 

den Umstrukturierungen, BetriebsschlieGun- 

gen und der Stillegung der alten Industrie- 

anlagen hat einen positiven Nebenaspekt: er 

bietet eine einmalige Gelegenheit, die bis vor 

kurzem genutzten griinderzeitlichen Maschi- 

nen und Bauten der oberschlesischen Kohlen- 

gruben und Hiitten als schatzens- und sehens- 

werte Denkmaler zu entdecken und unter 

Denkmalschutz zu stellen. Aus dieser Erkennt- 

nis sind viele lokale Initiativen erwachsen, die 

mit Hilfe von Tagungen, Vortragen und Kul- 

turveranstaltungen versuchen, offentliches In- 

teresse an der Erhaltung der oberschlesischen 

Industriedenkmaler zu wecken. Einiges wird 

damit tatsachlich erreicht. So ist es z. B. gelun-
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Abb. 2

Konigshiitte/Chorzow, 

Halde der Htitte 

»Kosciuszko«. 

Foto Waldemar jama 

(Kat. Nr. i)

Abb. 3 

Siemianowitz/ 

Siemianowice Slc/skie, 

Kohlegrube. Foto Agata 

Kubien (Kat. Nr. 61)

44i



Ausstellungen

Abb. 4

Bismarckhiitte/

Chorzoiv-Batory.

Foto Adam Michen

(Kat. Nr. 44)

Abb. 5 Schwientochlowitz/Swigtochlowice, 

Htitte »Florian«, Walzwerk. Foto Ksawery 

Kaliski (Kat. Nr. 56) 

gen, kurz vor der Auflosung der Kohlengrube 

»Kattowitz« deren altesten Teil unter Denk- 

malschutz zu stellen, so dal? die 1892 in der 

Isselburgerhiitte gebaute Dampfmaschine, die 

bis 1997 den Aufzugsturm betrieben hatte, 

gerettet werden konnte.

Der grdl?te Teil der Rettungsanstrengungen 

steht jedoch noch aus. Dem Anliegen, darauf 

aufmerksam zu machen, hat die Akademie der 

Schonen Kiinste in Kattowitz eine Ausstellung 

von Fotografien und Graphik gewidmet, die 

im Oberschlesischen Landesmuseum Ratingen 

und danach in der Kattowitzer Akademie 

gezeigt wurde. Es handelt sich um unter der 

Leitung von Jan Szmatloch (Tiefdruck) und 

Waldemar Jama (Foto) entstandene Arbeiten 

von Studierenden (Abb. 1-5). Die hinsichtlich 

Informationen wie kiinstlerischer Leistung 

sehr qualitatvolle Schau hatte es verdient 

gehalbt, dal? man die deutsche Offentlichkeit 

lautstarker auf sie hinwies.

Einige Arbeiten verstehen sich als dokumenta- 

rische Abbildungen, die meisten aber interpre- 

tieren die industrielle Umwelt mit kiinstleri- 

schen Mitteln durchaus subjektiv, ja emotio

nal. Obwohl im Mittelpunkt der Aufgaben- 

stellung der Akademie die Dokumentation der 

oberschlesischen Gegenwart gestanden hatte, 

bevorzugte man bei der Auswahl der Expo-
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nate eher den »kiinstlerischen« Blick, wo- 

durch ein spannungsvoller Gesamteindruck 

entstand: einerseits das Protokoll einer Um- 

weltkatastrophe als Ergebnis langjahriger 

Ausbeutung, andererseits eine romantische 

Verklarung des Verfalls und des HaElichen. 

Ob die Arbeiten der jungen Kiinstler die 

erhoffte Resonanz und Wirkung erlangen wer- 

den, bleibt abzuwarten. Erfolg verdienen auch 

die im Katalog auf S. 104-108 skizzierten Rah- 

menvorschlage von Heinz J. Kiefer, Essen (seit 

1991 Leiter der Arbeitsgruppe »Schlesien, 

Slqsk, Slezsko«) zu einem zeitgemafien Um- 

strukturierungsprogramm fur Oberschlesien, 

das aus den Erfahrungen bei der Umstruktu- 

rierung des Ruhrgebiets Nutzen ziehen und als 

ein komplexer gesellschaftlicher Verbund im 

»Europa der Regionen« unter Beriicksichti- 

gung der kulturellen Pragung des Landes kon- 

zipiert werden sollte. Zu den dauerhaften 

Resultaten der Veranstaltung zahlt auch der 

gut hergestellte Ausstellungskatalog, der par

allel zur dokumentarischen Sammlung der 

Kattowitzer Akademie das Bild der oberschle- 

sischen Industrielandschaft zur Zeit des 

groEen Umbruches festhalt.

Irma Kozina

Composing Industrial Spaces in the Early 20th Century in Upper 

Silesia. Architectural Design in the Rybnik Coal Basin

The cultural image of the central, densely 

populated area of the province of Silesia, 

known as the Upper Silesian Industrial 

Region, is characterized by a specificity of 

development which has not been known to 

such degree in other parts of the European 

continent. The intense industrialization that 

took place in the 19th century, shaping the 

natural landscape in which man existed, left 

an imperishable impression on the landscape 

of that region. The architectural and town

planning phenomena need therefore to be per

ceived against a wider background of issues, in 

which landscape and space have been under

stood as co-creative factors for the artistic 

impression of the region. The landscape in 

which specific cultural values have been inscrib

ed gained an aesthetic impression, legible until 

today, however, due to changed economic 

needs has been losing its original character.

In this unique industrial space the main ele

ments delineating the character of the region 

were the monumental bodies of factory buil

dings or coal mines, the buildings serving 

social purposes, located in their vicinity, the 

residences of the owners or managers, as well 

as the dense transportation networks.

Relatively close to the plants and mills, wor

kers’ settlements were built according to a 

definite concept deriving from the English idea 

of »garden-city«. The ideas of Ebenezer 

Howard (Garden Cities of Tomorrow. London 

1902) started to be disseminated in Upper Sile

sia as early as 1890. Among the numerous 

workers’ settlements which referred to the for

mal patterns preferred by the circles of Deut- 

scher Bund fur Heimatschutz, specific atten

tion should be paid to the settlement near the 

»Giesche« coal mine (at present »Wieczo- 

rek«), constructed in the years 1906-08 accord

ing to designs by Emil and Georg Zillman, cal

led Giszowiec (Gieschewald); D. Glazek, Gis- 

zowiec i Nikiszowiec na tie tendencji 

urbanistycznych przelomu XIX i XX wieku, 

in: Slqskie dzieta mistrzow architektury i 

sztuki. Ed. by E. Chojecka, Katowice 1987, 

67-83; E. Bergmann, Giszowiec, gornicza 

wies-ogrod, in: O sztuce Gornego Slqska i 

przylegtych ziem malopolskich. Ed. by E. Cho

jecka, Katowice 1993, 223-237).
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