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Kunstgeschichte und Schule

9ss3kLJr iJ3Fs3 0bJekuzh
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Unter solchen Begriffen wie Oberstufenreform, Curriculare Lehrplanung, Lern- 

zielorientierung, schiilerorientierter Unterricht, Projektunterricht u. a. bestimmt 

die Bildungsreform seit 10 Jahren auch das Fach Kunst. In diesem Rahrnen hat sich 

der Umfang des Faches bedeutend erweitert und umfaBt inzwischen alle visuell- 

haptischen Phanomene der natiirlichen und kiinstlichen Welt. Das hat alle Lehr

plane seither gepragt.

Konsens fiir alle Schulbereiche ist die gleichzeitige Beriicksichtigung von gestal- 

terischem Tun und Reflexion als Grundprinzip des Kunstunterrichts, d. h. es wird 

z. B. schon in der Grundschule Bildbetrachtung an eigenen und fremden Produk- 

ten durchgefiihrt; aufgrund der Neuerungen der letzten 10 Jahre kommen in die

sem Alter schon solche Lernbereiche wie Comics, Spielzeug, Foto und Film vor.

Besonders deutlich wird das Neue in der Orientierungsstufe. Dort wird dem 

Grundsatz Rechnung getragen, den gesamten Bereich der Bildlichkeit und Gestal- 

tung zu beriihren zur Erprobung fiir die richtige Bildungslaufbahn des Schulers.
In der Sek I ist der Kunstlehrplan in vielen Bundeslandern mit den einzelnen 

Schulformen koordiniert oder sogar gleichlautend formuliert. Fiir den gymnasialen 

Bereich wird durchgehend auf eine genaue und umfangreiche Ausarbeitung der 

Richtlinien Wert gelegt. Theorie allgemein und Bildbetrachtung speziell nehmen 

vor allem die Form exemplarischer Bearbeitung fiir ein Einzelproblem an, selten
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werden Sequenzen zu einem umfangreichen Themengebiet uber einen langeren 
Zeitraum hinweg behandelt.

Die Sek 11 ist gepragt durch die Oberstufenreform, Kunst wird wie jedes andere 

Fach auch 3-stiindig in Grundkursen und 6-stiindig in Leistungskursen unterrich- 

tet, in beiden Kursbereichen linden schriftliche Klausuren statt. Die fur 1983 vor- 

gesehene Verbindlichkeit einer einheitlichen Abiturpriifungsordnung fur alle Bun

deslander bedingt, daB die Lehrplane anspruchsvoll und fast lehrbuchartig verfaBt 

sind. Werkbetrachtung wird hier vor allem in Form von Problemreihen und nicht 

historisch-epochenartig durchgefiihrt (Beispielthema: die Darstellung der Frau in 

der Kunst und in den Massenmedien). In den Richtlinien und Lehrplanen aller 

Bundeslander fur die Sek II wird der Diskussion uber den Realitatsbezug von 

Lehrstoff fiir Schuler Rechnung getragen, das heiBt u. a., Beriicksichtigung von 

Gebieten wie Massenmedien, Design, Umweltgestaltung. Nach wie vor wird aber 

der theoretische Unterricht in enger Verkniipfung und Durchdringung mit der ge- 

stalterischen Praxis durchgefiihrt, und auch uber diese produktiven Phasen oder 

Unterrichtsreihen werden Klausuren angefertigt.

Das Hauptproblem der Kunsterziehung besteht in der standig fortschreitenden 
Beschneidung des Faches in den Stundentafeln der Bundeslander. Die geforderte 

2-Stiindigkeit in alien allgemeinbildenden Schulen muB durch den Fachverband 

BDK, einer viel zu kleinen Lobby, standig verteidigt werden, in den letzten Jahren 

in 8 Bundeslandern.

Eine weitere Schwierigkeit ist der Ausfall des Faches wegen Personalmangels, in 

vielen Landern bis zu 30 % oder der nicht qualifiziert erteilte Unterricht. Die er- 

hohten Anforderungen an das Fach — ein Fach ohne eigenes Lehrbuch und mit 

uberall nur unzureichender Hochschulausbildung — vor allem auch im kunstwis- 

senschaftlichen Bereich —, machen besonders deutlich, was die Kunsterzieher den 

Kunsthistorikern gegeniiber auf dem Herzen haben: Mehr Zusammenarbeit fiir die 

Belange einer gemeinsamen Sache, mehr wissenschaftliche Hilfen von Seiten der 

Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte — das waren Stichworte fiir eine Diskus

sion aus der Sicht von Kunsterziehern.

(LJ.Te. bH3JTLPP 0oLHPtzh
vePR.d3RgkHgk.3 HP r3P 3kJ4uLP3P r3R LPr3R 2k3HPuLPrMpFLut 

(Das Resiimee lag bei RedaktionsschluB nicht vor).

/V3 a3R.F3kuHPd 0vSuPzh

vePR.d3RgkHgk.3 LuR 3kJR.SFF ePr rH3 N3JTH..uePdRHPkLu.3 r3J oeR3eTR4rrLdSdHs

Im Bereich der asthetischen Erziehung werden groBe Defizite unserer Bildungs- 

planung verzeichnet. Welche Probleme des Kunstunterrichts liegen hier vor? Wes- 

halb zeigt die Zusammenarbeit von Schule und Museum nur einen Teil ihrer mbgli- 

chen Entfaltung? Welche Fragen ergeben sich fiir die Kunstgeschichte als Wissen- 

schaftsfach und fiir das Museum als Institution?
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I. Kunstun  terrich t und Kunstgeschichte bewegen sich gegenwartig nur zu einem 

Teil im selben Bereich. Seit der Wende der Curriculumplanung in den 60er Jahren 

(von inhaltlich definierten zu lernzielbezogenen Orientierungen) spielen fur den 

analysierend-betrachtenden Teil des Kunstunterrichtes Fragen des historischen 

und gesellschaftlichen Zusammenhanges, der Wirkungsabsichten und der Herstel- 

lungsbedingungen eines Werkes eine entscheidende Rolle. Die Objektbereiche 

schlieBen Medien, Trivialformen und Fragen der Lebensumwelt des Schulers ein. 

Dagegen treten z. B. stil- und epochenbezogene Fragen kaum auf. Begriffe wie 

Sensibilisierung und Emanzipation bestimmen allgemeine Bildungsziele. Kann 

Kunstgeschichte in ihrer bisher typischen Form Kern eines in diesem Sinne fiir die 

Offentlichkeit wirksamen Bildungsfaches sein? Hat sie eine Vorstellung von der 

Breitenwirkung ihrer Forschung und bezieht sie eine solche Breitenwirkung in ihre 

Planungen ein? Dann miiBte sie z. B. ihre Fragestellungen erweitem und Bereiche 

wie Wahrnehmungspsychologie, Medienforschung und Kunstsoziologie starker be- 

riicksichtigen.

II. Museen als informierende und bildende Institutionen konnen fiir den Schul- 

unterricht ein wichtiger offentlicher Lemort sein, und besonders empfiehlt sich als 

Partner der Schule die Museumspadagogik. Diese hat dabei durchaus ihre eigenen 

Probleme, was z. B. die Einbindung in die Museumsstruktur und das Feld des Be- 

rufsbildes und der Berufsausbildung betrifft. Gegeniiber einer eng auf den Lehr

plan bezogenen Arbeitsweise, die schulische Zielsetzungen weiterfiihrt und das 

Museum als Instrument einsetzt, verspricht eine mehr auf das Museum bezogene 

Vermittlung eine besondere Wirksamkeit der Erfahrungsmoglichkeiten, die in der 

Begegnung mit dem Originalgegenstand in der Schausammlung stecken. Gegen- 

iiber dem oft als eingeengt charakterisierten Arbeitsrahmen der Schule kann hier 

ein Freiraum fiir sinnfallige, interdisziplinare und kreative Lemformen geschaffen 

werden. Das Objekt wird mit der ganzen Vielfalt seiner Bedeutungszusammenhan- 

ge (,,polyfunktional“) wirksam und erschlieBt Wege zur Fahigkeit, sinnliche Erfah- 

rung bewuBt zu genieBen und kritisch bewuBt zu machen.

III. Welche Vermittlungsformen kann die Museumspadagogik fiir den Schulun- 

terricht anbieten, und welche Anspriiche der Schule ergeben sich gegeniiber dem 

Museum?

Vermittlungsformen: Starke Betonung des Gesprachs- und Diskussions-Charak- 

ters fiir den Unterricht im Museum; Forderung spontaner Begegnung und intensi- 

ver Wahrnehmung, Spielaktivitaten (Such-, Beobachtungs- oder Identifikations- 

und Rollenspiele); Arbeitsmaterialien (auch fiir Vor- und Nachbereitung im Dn- 

terricht); Einbeziehung eigener praktischer Tatigkeit, evtl. Vermittlerrolle von 

Kiinstlern im Kunstmuseum.

Museumsvoraussetzungen: Informationssysteme, die publikumsnah und mit unter- 

schiedlichen Zugangen die Schausammlung erschlieBen; eine Gesamtatmosphare, 

die Schwellenscheu abbaut und Kommunikation fordert; Raume fiir Medienarbeit, 

spezielle Unterrichtsformen und besondere Aktivitaten; evtl. Moglichkeiten, Ob- 

jekte fiir spezielle Unterrichtszwecke besonders zu prasentieren, Depotbestande
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hinzuzuziehen oder Gegenstande fur haptische Erfahrung bereitzustellen, An- 

schauungsmaterial fur kiinstlerische Techniken und Restaurierung.

Solche im Sinne eines erfolgreichen Zusammenwirkens von Schule und Museum 

formulierten Vorschlage sind nicht nur spezielle Wiinsche aus dem Blickwinkel der 

Unterrichtsbereicherung, sondern es geht dabei um allgemeine Umrisse fur ein 

Museum, das ausdriicklich ein Ort lebendiger Erfahrung und vielfaltiger menschli- 

cher Begegnung sein will.

Forschungsplanung

,3SJd vLeFFTLPP 0oePR.3Jzh 

iH3 -S.V3PrHds3H. mSP nSJRgkePdR4uLPePd

Kunstgeschichte ist Leistung des Einzelnen, der in freier Wahl sein Thema sucht 

und bearbeitet. Deshalb widerstrebt die Kunstgeschichte (wie alle Geisteswissen- 

schaften) einer wenn auch lockeren Planung entschiedener als etwa die Naturwis- 

senschaften. Gleichwohl zeigt sich, daB die Geisteswissenschaften planungsfahiger 

geworden sind. Es ist heute anerkannter Grundsatz, daB sich der Wissenschaftler, 

sofern er offentliche Mittel beansprucht, eine Kontrolle seiner Arbeit gefallen las- 

sen mufi. Zu diesem Zweck hat die Wissenschaft in ihren verschiedenen Instanzen 

eine differenzierte Selbstkontrolle entwickelt. Diese rekurriert auf Planungsvor- 

gange. AuBerdem muB modeme Forschung koordiniert, Tendenzen zum Sektie- 

rertum wie zum Dogmatismus sollen kenntlich, neue Forschungsgebiete faBbar ge- 

macht werden. Auch dabei wird Planung in Gang gesetzt. SchlieBlich wird Planung 

notig durch die Interdisziplinaritat, wie sie insbesondere in den durch die DFG ge- 

forderten Sonderforschungsbereichen geiibt wird. Fassen wir diese Gesichtspunkte 

zusammen, ergibt sich auch fiir die Kunstgeschichte die Notwendigkeit zur For

schungsplanung, und zwar insbesondere, wenn es sich um Gruppenarbeit („team- 

work“) oder um Langzeitvorhaben handelt (wie sie z. B. die Akademien betreu- 

en), oder wenn Forderungsmittel in Anspruch genommen werden, die eine exakte 

Darlegung der Ziele, der zu erwartenden Ergebnisse sowie eine Kalkulation in zeit- 

licher wie finanzieller Hinsicht erforderlich machen.

An der Forderung hat sich iiberhaupt das Problem der Forschungsplanung in 

den Geisteswissenschaften entwickelt. Seit Jahren tragen die Empfehlungen des 

Wissenschaftsrates den Charakter einer Empfehlung zur Forderung auf der Grund- 

lage von Planung. Vor fast 30 Jahren erkannte man bei der DFG, daB die Forde- 

rung der Geisteswissenschaften Planungsvorgange voraussetzt. So sah sich auch die 

Kunstgeschichte vor die Notwendigkeit versetzt, wenn sie Forderung suchte, Riick- 

stande nachzuweisen, und die Notwendigkeit von Forschungsplanung ergab sich 

hier aus der Frage des Forderungswilligen, wo denn die Liicken seien (vgl. G. Hess: 

Die Forderung der Forschung und die Geisteswissenschaften, Arbeitsgemeinschaft 

fiir Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, G 116, Koln-Opladen 1964). Je- 

der weiB, daB die Beantwortung dieser Frage nach den Liicken nicht immer leicht 

ist. In der Kunstgeschichte ergeben sich dabei heute besondere Probleme aus dem
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Umstand, daB der geistige Zusammenhalt des Faches nachgelassen hat. Bei einem 

definierbaren Stand des Wissens kann zwischen sinnvollen und sinnlosen Fragestel- 

lungen unterschieden werden, bei uns dagegen werden gegenwartig — man verglei- 

che die jahrlichen Dissertationslisten — alle beliebigen Fragestellungen durchpro- 

biert, weshalb Forschungsfronten kaum auszumachen sind (hierzu: H. v. Alemann: 

Der ForschungsprozeB, Stuttgart 1977, 250 f). Allerdings hat man bei der Beurtei- 

lung dieser Lage im Auge zu behalten, daB beim wissenschaftlichen Fortschritt zwi

schen exogenen und endogenen Impulsen unterschieden werden muB. Exogen sind 

von auBen kommende Anregungen, wie sie z. B. von seiten des Staates den Denk- 

malpfleger betreffen oder von seiten der Naturwissenschaft die Restauratoren. 

Diese exogenen Impulse, die dann im Endeffekt auch wieder dem Geisteswissen- 

schaftler die Erkenntnismbglichkeiten erweitem, lassen sich leichter in Planungs- 

prozesse einordnen. Endogene Impulse dagegen kommen aus der Wissenschaft 

selbst und sind viel schwerer zu erfassen.

Insgesamt ware festzustellen, daB die Kunstgeschichte gegeniiber anderen gei- 

steswissenschaftlichen Fachem ins Hintertreffen geraten ist. Immer wieder kommt 

es vor, daB kunstgeschichtliche Projekte vor allem wegen ihrer unzulanglichen 

Vorbereitung nicht gefordert werden. Wir betreiben keinen einzigen Sonderfor- 

schungsbereich und pflegen nur ein langfristiges Akademieprojekt (das Corpus Vi- 

trearum). So gerat die Kunstgeschichte in Gefahr, angesichts der gegenwartigen 

Wissenschaftsentwicklung, die durch Konzentrationsvorgange gekennzeichnet ist, 

ins Abseits zu geraten. Unser aller Ziel sollte es sein, Kontinuitat und Kumulativi- 

tat der kunstgeschichtlichen Forschung zu erhalten und zu starken. Dieser Appell 

richtet sich auch an unsere Forschungsinstitute (vgl. E. K. Scheuch und H. v. Ale

mann (Hrsg.): Das Forschungsinstitut. Formen der Institutionalisierung von Wis

senschaft, Erlangen-Niimberg 1978). Sie haben keine eigene Methodendiskussion 

entwickelt und wenig Eigenes zur geistigen Fortentwicklung des Faches beigetra- 

gen, sie sind — mit anderen Worten — der Universitatswissenschaft verpflichtet. 

Da ohnehin, wenn heute von Forschung die Rede ist, in erster Linie die Universi- 

tatsforschung anvisiert wird (vgl. Bundesminister Schmude am 25. 6. 1978 vor der 

DFG; Forschungsbericht des Landes Nordrhein-Westfalen 1980, u. a.) miiBten 

sich die Forschungsinstitute ermutigt fiihlen, den seit langem als nicht ausreichend 

anzusehenden Kontakt mit den Universitaten zu intensivieren. Andernfalls konnte 

sich hier eine Gefahr entwickeln, die fur die Forschungsinstitute die Uberlebensfra- 

ge stellt (vgl. O. Poggeler: Fragen der Forschungspolitik gegeniiber den Geisteswis- 

senschaften, Vortrage der Rheinisch-Westfalischen Akademie der Wissenschaften, 

G 242, Koln-Opladen 1980).

p3.3J buSgk 0b3JuHPzh 

i3J i3e.Rgk3 N3J3HP FeJ vePR.VHRR3PRgkLF.

Im Jahre 1908 wurde von Wilhelm von Bode der Deutsche Verein fur Kunstwis

senschaft gegriindet, als eine private Vereinigung, die in groBem Stile systematische
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Forschung im Auge hatte. Ziel des Deutschen Vereins war die Erfassung und Her- 

ausgabe der „Monumenta artis Germaniae“ (in Parallele zu den Monumenta Ger- 

maniae historica), die innerhalb einer Generation erarbeitet und publiziert sein 

sollten. Die Sektionen Baukunst — Skulptur — Malerei — Kunstgewerbe wurden 

von den bedeutendsten Gelehrten jener Zeit betreut, darunter Georg Dehio, Paul 

Clemen, Adolph Goldschmidt, Max Dvorak, Georg Swarzenski, Max Friedlander, 

Franz Wickhoff, Karl Koetschau, Otto von Falke. Dank erheblicher finanzieller 

Mittel konnten Forschungsauftrage erteilt oder Forschungen finanziell unterstiitzt 

werden. Was so zustandekam, hat den Rang der deutschen Kunstgeschichte ge- 

pragt. Erinnert sei an die Corpus-Edition der Elfenbeinskulpturen (Goldschmidt 

und Weitzmann), der Schaumiinzen (Habich), der karolingischen Miniaturen 

(Kohler), der Bronzegerate des Mittelalters (Falke und Meyer), Standardwerke, 

die heute im Reprint wiederaufgelegt oder fortgesetzt werden. Zwei weitere der ur- 

spriinglich geplanten Projekte wurden erst 1934 verwirklicht: die Zeitschrift des 

Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft (begonnen von Karl Koetschau) und das 

Schrifttum zur deutschen Kunst (begonnen von Hans Kauffmann).

Durch den ersten Weltkrieg wurde die systematische Erarbeitung der „Monum- 

enta artis Germaniae“ unterbrochen, in den folgenden Jahrzehnten mehrten sich 

die Schwierigkeiten. Was dennoch im Laufe einer nunmehr siebzigjahrigen Ge- 

schichte zustandekam, war die Publikation von etwa 250 ,,Denkmalern deutscher 

Kunst“ oder „Forschung zur deutschen Kunstgeschichte". Sie erschienen seit 1916 

im Selbstverlag und erscheinen seit 1964 im Deutschen Verlag fiir Kunstwissen

schaft GmbH., dessen Gesellschafter zu gleichen Teilen der Deutsche Verein und 

der Gebriider Mann Verlag sind.

Fragt man nach den Chancen von Forschungsplanung im Rahmen eines privaten 

Gremiums heute, so muB zugegeben werden, daB die hochgemuten Ziele der 

Griinderjahre so nicht mehr zu verwirklichen sind. Dennoch behalt die Initiative 

eines von Mitgliedern getragenen Vereins und seines Verlages inmitten staatlicher 

und kommerzieller Institutionen ihr groBes Gewicht. Uber Vorstand, wissenschaft- 

lichen Beirat oder einzelne Mitglieder werden Forschungen angeregt oder For- 

schungsergebnisse iibemommen, unabhangig von Bedingungen der Tagespolitik 

oder der Auflagenhbhe, also ausschlieBlich unter fachimmanenten Gesichtspunk- 

ten, die sich in dem von den Begriindern vorgegebenen Rahmen der Denkmaler- 

Edition zur deutschen Kunst fiigen. Hier hat der Deutsche Verein fiir Kunstwissen

schaft heute noch und heute wieder seinen sinnvollen und ertragreichen Platz. Wie 

solche nationalen in iibernationale Unternehmungen hineinwachsen kbnnen, er- 

weist das Corpus vitrearum medii aevi.

Soli der Verein angesichts zunehmender staatlicher Eingriffe sowie der Kosten- 

explosion im grafischen Gewerbe seinen zunehmend wichtigen und zugleich 

schwierigen Part im Bereich systematischer Forschung weiterspielen, so bedarf es 

einer Vermehrung, Verjiingung und Aktivierung seiner Mitglieder. Zur Zeit sind es 

etwa 1550 Mitglieder. Fiir den Jahresbeitrag von DM 65.— erhalt jedes Mitglied 

die Zeitschrift des Deutschen Vereins fiir Kunstwissenschaft und eine Jahresgabe
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(1978/79: Sigfried Asche, Balthasar Permoser, 1980: Winfried Nerdinger, Rudolf 

Belling, 1981/82: Gert von der Osten, Hans Baldung Grien, das malerische Werk). 

Alle iibrigen Publikationen des Deutschen Verlages, die zumeist mit Druckbeihil- 

fen der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefbrdert werden, kbnnen die Mitglie- 

der mit einem Rabatt von 20 % erwerben. Es soil, so wurde abschlieBend und mit 

Uberraschung festgestellt, einige Fachkollegen geben, die dem Deutschen Verein 

fiir Kunstwissenschaft noch nicht beigetreten sind.

9JVHP vU Igk3egk 0vSuPzh

7JdLPHRL.HSP r3J nSJRgkePd HP r3P IStHLuM ePr ,3HR.3RVHRR3PRgkLF.3P

f ,3T3HPRLTs3H.3P ePr /P.3JRgkH3r3

Die empirische Forschung in den Sozialwissenschaften hat eine Geschichte von 

ca. 150 Jahren, als Sozialstatistik eine noch viel langere. Wiederholt scheiterten je- 

doch die Versuche einer allgemeinen Institutionalisierung — in Deutschland zwei- 

mal: Kurz nach der Jahrhundertwende und erneut in den 20er Jahren, obwohl eini

ge der deutschen Forschungsinstitute ihre Geschichte bis in diese Zeit zuriickrech- 

nen. So ist der Zeitraum fiir Belege uber organisatorische Aspekte der Forschung 

in den Sozialwissenschaften etwas knapp, wenn die Aussagen als bleibende Eigen- 

tiimlichkeiten dieser Disziplinen verstanden werden. Da das meiste in Deutschland 

sich nach 1950 ereignete, in den USA ab ca. 1930, kann hier noch vieles anders 

werden.

Drei grundlegende Unterschiede in der Situation der verschiedenen Sozialwis

senschaften scheinen organisatorische Konsequenzen zu haben: Zunachst die An- 

gewiesenheit auf Massendaten oder nicht; und dann die Notwendigkeit eigener 

Datensammlung zusatzlich zu denen, die als Produkt von Administrationen anfal- 

len. Das Angewiesensein auf Massendaten hat Organisation und Kodifizierung von 

Techniken zur Konsequenz. Die Ausbildung von Techniken kann so spezialisiert 

werden, daB es auch in der Forschung eines Faches zur Arbeitsteilung kommt. Sind 

die Daten zudem ziemlich gleichfbrmig und werden sie kontinuierlich nachgefragt, 

so hat sich das Forschungsinstitut mit einer Mischung akademischen und nicht-aka- 

demischen Personals als besonders geeignet erwiesen. Die Wirtschaftswissenschaf- 

ten arbeiten oft in diesem Bedingungskranz und bei ihnen ist das Institut, das fort- 

laufend Ergebnisse als Dienstleistung anbietet, die wichtigste organisatorische 

Form fiir institutionalisierte Forschung.

Fiir die Soziologie treffen einige der genannten Bedingungen nicht zu: Im Vor- 

dergrund stehen hier Daten, die spezifisch selbst beschafft werden miissen. Vorlau- 

fig differieren sie noch von Studie zu Studie und werden meist nicht als Dienstlei- 

stungen von auBen nachgefragt. Hier herrscht Forschung im Sinne des Projekts vor, 

wenngleich es in den Instituten eine Kontinuitat von Projekten gibt. Nur in Institu- 

ten ist eine zureichende Mischung von spezialisierten technischen und substantiel- 

len Fahigkeiten zu halten. Forschung als jeweilige ad hoc Organisation von Projekt- 

gruppen hat sich nicht bewahrt und brachte schon der Friihzeit der Forschung gro- 

Be Schwierigkeiten. Die Biindelung von Projekten in Instituten bringt allerdings
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auch ein schwerwiegendes Problem: Die Dauerbeschaftigung eines Stabes zwingt 

zur Projekterfindung um der Beschaftigung willen. Kreative Forschung verlangt 

dagegen eher ein Denken in einzelnen Projekten. Adorno war ein bitterer Kritiker 

des Institutsbetriebs.

Ein Teil der technischen Fahigkeiten von Sozialwissenschaften, insbesondere der 

Okonomie und der Soziologie, wird als Dienstleistung im Besorgen von Daten 

fur praktische Zwecke nachgefragt. Speziell die Soziologie ist eine Art Heimat fur 

das Ausbilden von Fahigkeiten der Ermittlung bei Individuen. Am bekanntesten 

und wohl auch am wichtigsten sind die Institute fur Markt- und Meinungsfor- 

schung, die aber bezeichnenderweise aus dem groBen Katalog der Forschungstech- 

niken sowohl fur Datensammlung wie auch fiir Datenanalyse nur jeweils einen Teil 

anbieten — immer nur dann, wenn die Technik als bloBe Technik standardisiert er- 

lernt werden kann.

Besonders vielfaltig ist die Erscheinungsform der politischen Wissenschaft. Als 

Wahlanalyse arbeitet sie mit wiederkehrend-anfallenden Daten in einfachster Aus- 

pragung; als Verhaltenslehre ist die Grenze zur Soziologie kaum auszumachen; als 

Parlamentsanalyse und allgemeiner als Untersuchung von Ereignissen arbeitet sie 

mit Fallstudien in oft hermeneutischer Art. Bisher haben sich diese verschiedenen 

Vorgehensweisen gegenseitig in ihren Ergebnissen nicht sonderlich befruchtet; dies 

sind noch Forschungen auf verschiedenen Biihnen mit jeweils anderem Publikum.

Bei allem szientistischen Selbstverstandnis in den Sozialwissenschaften, insbe

sondere auch in der Soziologie, ist fiir eine umfangreiche Stiitzung durch Forderer- 

organisationen und fiir breites Interesse der Offentlichkeit das Besorgen von Fak- 

ten entscheidend. Vor diesem Hintergrund einer permanenten Auskunft an die Of

fentlichkeit und Institutionen kann dann Wissenschaft nach innerwissenschaftli- 

chen MaBstaben getrieben werden. Praxisnahe Forschung ist als hochschulfreie, ja 

kommerzielle Forschung erfolgreich betrieben worden, Forschung ohne unmittel- 

baren Praxisbezug kann auf Einbindung in die Hochschule nicht verzichten. In ver

schiedenen Landern sind dafiir verschiedene Losungen gefunden worden, wobei 

das deutsche universitare Forschungsinstitut mit Drittmittelfinanzierung durch eine 

Mischung von Tragern eine gute Losung war.

Es besteht ip manchen Bundeslandern, jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, die 

Gefahr, daB Hochschulen zu Fachschulen gemacht werden, an denen selbstver- 

standlich diese Art von Forschung nichts verloren hat. Eine Abwanderung in groBe 

hochschulfreie Insitute hat bisher fiir die Kreativitat Nachteile gebracht und ledig- 

lich begrenzte Vorteile in der Beschaffung von Fakten fiir Administration und 

Herrschaft bei solchen Sachverhalten, die als Anwendung von Routinewissen ge- 

deutet werden. Anderes Wissen bliebe dann ausgeblendet.

2erHd3J b3gsRTLPP 0I.e..dLJ.zh

iLR r3e.Rgk3 :SJ4eR NH.J3LJeT o3rHH —3mH

Die Erforschung der mittelalterlichen Glasmalerei hat als spezielle Forschungs- 

aufgabe in Deutschland eine Geschichte, die weit hinter die seit 1952 erfolgreich
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praktizierte internationale Zusammenarbeit unter dem Signum :SJ4eR NH.J3LJeT 

o3rHH —3mH zuriickreicht. Zunachst wurde diese Vorgeschichte (vgl. S. Waetzoldt, 

in: Vitrea dedicata, Berlin 1975, S. 11—19) im Hinblick auf das Thema der Sek- 

tion kritisch durchleuchtet. Es wurde auch nicht verhehlt, daB der Arbeit am deut- 

schen CVMA bis zur Griindung der Arbeitsstelle durch den Deutschen Verein fur 

Kunstwissenschaft (vgl. R. Becksmann, in: Kunstchronik 24, 1971, S. 253—258) 

die technische und organisatorische Basis gefehlt hat und daB das offensichtliche 

MiBverhaltnis zwischen Aufwand und Leistung in den Jahren 1954—1970 wesent- 

lich auf einer Fehleinschatzung der zu leistenden Arbeit beruhte. In den vergange- 

nen zehn Jahren wurde nun ein auf die spezifische Forschungs-, Publikations- und 

Archivaufgabe abgestimmtes Instrumentarium geschaffen, das der Verschiedenar- 

tigkeit der zu bearbeitenden Denkmaler Rechnung tragt und dennoch alien zu- 

kiinftigen Banden ein einheitliches Erscheinungsbild sichern wird. Hierzu wurden 

auf der Grundlage der internationalen Richtlinien differenzierte Arbeits- und Edi- 

tionsregeln entwickelt, die nicht nur der Gliederung und Proportionierung der Tex- 

te, sondern auch der Organisation der Bebilderung dienen. Erstes Ergebnis dieser 

Bemiihungen ist der 1979 erschienene Band Baden/Pfalz. Nicht zuletzt wird die 

dort sichtbar werdende Disziplinierung aller Arbeitsvorgange von der Objekterfas- 

sung bis zur Endredaktion die Arbeitsstelle in die Lage versetzen, bis 1985 vier 

weitere Corpusbande herauszubringen und den zeitlichen Abstand von Band zu 

Band somit entscheidend zu verringern. AbschlieBend wurde noch auf grundsatzli- 

che Probleme langfristiger Forschungsplanung eingegangen. AnlaB zu groBter Sor

ge bereitet der wissenschaftliche Nachwuchs, der kaum noch in der Lage ist, den 

komplexen Anforderungen einer Forschungsaufgabe wie der des CVMA gerecht 

zu werden. Hinzu kommt, daB der Bereitschaft zu idealistischer Hingabe an eine 

derartige Aufgabe und der hierzu erforderlichen unzeitgemaBen Ausdauer keine 

entsprechende Honorierung gegeniibersteht. Vielmehr wird die Tatigkeit an einem 

Forschungsinstitut gegeniiber der Tatigkeit an der Universitat, die einmal der Ort 

solcher Forschungsaufgaben war, unterbewertet. Eine nicht zu unterschatzende 

Qualitat liegt jedoch in der weitgehenden Selbstandigkeit eines Forschungsinstitu- 

tes, das in sachbezogener Freiziigigkeit bei kommunikativer Zusammenarbeit der 

wissenschaftlichen und technischen Krafte einander befruchtende facheriibergrei- 

fende Leistungen hervorzubringen vermag. Im Rahmen des neuen, von Bund und 

Landem gemeinsam finanzierten Akademieprogramms haben nunmehr die Aka- 

demien fur viele langfristige Forschungsunternehmen, so auch fiir das deutsche 

CVMA, Schutzmantelfunktionen ubernommen. Die Leistungsfahigkeit und damit 

die Zukunft dieser stets von einzelnen Forschern gepragten Unternehmen wird we- 

sentlich davon abhangen, wie weit es in diesem Rahmen gelingt, die fiir den Fort- 

bestand des einzelnen Untemehmens jeweils notwendige organisatorische und wis

senschaftliche Selbstverantwortlichkeit gegen biirokratische Eingriffe abzusichern.
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7..S pSdd3u3J 0bSgkeTzh 

oSduHgks3H.3P r3J nSJRgkePdRFrJr3JePd FeJ rH3 vePR.d3RgkHgk.3

Wenn ich diese Diskussion mit ein paar zugespitzten Bemerkungen untersiitzen 

darf, mochte ich beginnen mit einer Frage zur Anlage des Kolloquiums: auch die 

Kunsthistoriker miissen, so glaubt man, zu starkerer Forschungsplanung kommen; 

konnen sie sich da nicht orientieren an dem, was in den letzten Jahrzehnten (in 

Amerika noch mehr als bei uns) erforderlich gewesen ist, an den Sozialwissen

schaften? In einem bezeichnenden Schwanken spricht die Deutsche Forschungsge- 

meinschaft in ihren Tabellen einmal von Geisteswissenschaften, dann von Geistes- 

und Sozialwissenschaften oder Geistes- und Gesellschaftswissenschaften. „Geist“ 

ohne Zusatz meint bei Hegel die bkonomische und politisch-rechtliche Sphare; 

Dilthey (was man uber ihn auch sage) nimmt die Okonomie als Modell der Geistes

wissenschaften. Seit einiger Zeit dagegen versteht man unter den Geisteswissen

schaften Gebildewissenschaften (etwa von den Gebilden der Kunst); dieser 

Sprachgebrauch aber ist ein MiBbrauch. Zum Geist gehort die soziale Sphare, doch 

konnen die Sozialwissenschaften sich methodisch emanzipieren: durch Ausblen- 

dung der Geschichtsbestimmtheit. Gerade das aber ist fur die Kunstgeschichte 

kaum moglich, und so muB eine kunsthistorische Forschungsplanung sich ah der ei- 

genen Tradition, nicht an sozialwissenschaftlichen Instituten, orientieren.

Der Trend zu den Sozialwissenschaften scheint jedoch allgemein zu sein. So halt 

der Tatigkeitsbericht der DFG fur 1979 fur das sog. Schwerpunktverfahren fest, 

daB die schon friiher sichtbare Verschiebung von den Geisteswissenschaften zu den 

Sozialwissenschaften anhalte. „Fiir die Geisteswissenschaften im engeren Sinne 

scheint das Normalverfahren die bestgeeignete Forderungsform zu sein.“ Das Nor- 

malverfahren einer ehemaligen Notgemeinschaft der Wissenschaft ist „normal“, 

weil es ohne Planung bleibt. Wenn die Kunstgeschichte eine Geisteswissenschaft in 

diesem Sinne ist, dann konnen wir das Kolloquium beenden. Aber das ware eine 

arge Fehleinschatzung der Situation.

Die Kunstgeschichte ist als Fach der Universitat des Humboldtschen Typs in we- 

nigen Generationen aufgebaut worden, aber zusammen mit den Sammlungen und 

Museen. Wenn heute die Humboldt-Universitat der Vergangenheit angehdrt, sind 

Umstrukturierungen notig. Ein Beispiel dafiir ist das Akademienprogramm der 

langfristigen geisteswissenschaftlichen Projekte (das nun nach § 91 b unseres 

Grundgesetzes als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Landern betrieben wird). 

Erst vor zehn Jahren hat die DFG damit begonnen, ihre Langfristvorhaben festzu- 

stellen; von 200 registrierten hat sie jetzt 20 an die Akademien abgegeben. Ein sol- 

ches Projekt ist z. B. das Corpus der mittelalterlichen Glasmalereien, doch gibt es 

Projekte anderen Typs. Z. B. verdankt sich Degenharts Corpus der italienischen 

Handzeichnungen ganz der Initiative eines Einzelnen; es wurde von 1932 bis 1950 

ohne Forderung aufgebaut und soil nun bis 2020 in 20 Banden erstellt werden. Zu 

einem wiederum anderen Typ gehort das Reallexikon zur deutschen Kunstge

schichte (von der DFG und dem Freistaat Bayern gemeinsam getragen); seine Fer- 

tigstellung ist bis 2052 geplant... Das Akademienprogramm wie die DFG-Forde-
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rung sind fur Archaologie und Kunstgeschichte sekundar, da diese Facher Museen 

mit eigener Forschung und auch Forschungsinstitute haben; die DFG tragt nur 

Spitzenbelastungen. So gibt es lebhafte Aktivitaten zugunsten dieser Projekte in 

der Musikgeschichte Oder der Philosophiegeschichte, eine neue Aufgabenvertei- 

lung zwischen Literaturarchiven, einem Universitatsmassenfach und zusatzlicher 

Forderung in der Germanistik, aber kaum forschungspolitische Aktivitaten, die 

von der Kunstgeschichte ausgehen. Hier halten sich gerade die Forschungsinstitute 

zuriick (auch auf diesem Kolloquium). Mogen die Kunsthistoriker auch ihre ,,Monu- 

menta” erstrebt haben — die koordinierende Kraft eines Monumenta-Instituts 

fehlt bei ihnen.

Sammeln und Sichten sind wichtg, aber sie konnen auch auswuchern; vor allem 

kann eine phantasielose Forschungspolitik den materialerschlieBenden Projekten 

das Geld nur deshalb geben, weil grbBere Summen und vielleicht sogar ein Apparat 

gefordert werden. Wenn heute selbst im Alltag das Visuelle gegeniiber dem 

Schriftlichen so stark vordringt, wenn unklar geworden ist, was eigentlich Kunst ist, 

dann ware diese Frage — was fur uns heute Kunst ist — vor allem zu diskutieren. 

Verfahren fur einschlagige Projekte gabe es, aber sie werden nicht beansprucht. Es 

gibt auch bedeutende interdisziplinare Projekte unter Beteiligung von Archaolo- 

gen und Kunsthistorikern (z. B antike Stadt und Nekropolenforschung, Wiener 

RingstraBe); aber im allgemeinen ist die Beteiligung von Kunsthistorikern etwa an 

historischen Sonderforschungsbereichen gering. Der Tourist, der nach Ostasien 

fahrt, kann sich beim KunstgenuB auf eine spezialisierte Kunstgeschichte stiitzen; 

doch gibt es auch eine universale Kunstgeschichte, die z. B. dortige unvollendete 

Formen mit den unseren vergleicht? Hier hinkt die Kunstgeschichte um einige 

Jahrzehnte hinter dem Leben her; aber die Stunde der forschungspolitischen Kor- 

rektur dieses Defizits ist wohl zuerst einmal verpaBt worden.

:SJr o3gsR343J 0(LPPSm3Jzh

b3R.LPrRLeFPLkT3 TH..3uLu.3JuHgk3J —r3uRRH.t3 0beJd3Pz HP r3J 

bePr3RJ34eCuHs i3e.RgkuLPr

Das mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk vom Institut fiir Bau- und Kunst

geschichte der Universitat Hannover durchgefiihrte Vorprojekt sollte die Moglich- 

keiten einer schnellen Erfassung und wissenschaftlichen ErschlieBung aller Burgen 

nach dem neuesten Forschungsstand untersuchen. In seinem Rahmen wurde der 

Stand bereits vorliegender Untersuchungen und Bestandsaufnahmen analysiert, die 

Gesamtzahl der bekannten Burgen (definiert als „befestigter Wohnsitz eines Ade- 

ligen“: 15 490, unter Einbeziehung aller vor- und friihgeschichtlichen Anlagen 

17 110; jeweils als Hochrechnungswerte) ermittelt, zwei Dokumentationsmodelle 

erarbeitet und anhand von 15 Beispielen erprobt, schlieBlich ein Organisationsmo- 

dell fiir die Erfassung erstellt. Auf einem interdisziplinaren Symposion wurden die 

Ergebnisse von Vertretern der Bau- und Kunstgeschichte, allgemeinen Geschichte, 

Landesgeschichte, Vor- und Friihgeschichte, historischen Geographic und Denk-
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malpflege diskutiert und Mindestkriterien fur eine Erfassung festgelegt. Ergebnis 

war die prazisierte Form eines nach Bundeslandern gegliederten Lexikons mit ein- 

fiihrenden Aufsatzen zur Forschungslage und offenen Problemstellungen. Ziel der 

vorgeschlagenen Erfassung ist nicht die vollstandige Aufarbeitung und Dokumen- 

tation im Sinne eines Vollinventars, vielmehr eine moglichst genaue ErschlieBung 

des derzeitigen Forschungsstandes als Grundlage fiir die wissenschaftliche Weiter- 

bearbeitung, vergleichbar dem „Katalog der vorromanischen Kirchenbauten“. 

Hingewiesen wurde auf die Probleme einer mbglichen Kollision mit der Inventari- 

sation der staatlichen Denkmalpflege und die Frage gestellt, unter weichen Bedin

gungen es Aufgabe der Hochschulforschung sein kann oder darf, vertiefte Vorar- 

beiten fiir eine Erfassung einzelner Baugattungen durchzufiihren.

Der AbschluBbericht fiir die Stiftung Volkswagenwerk liegt als Institutspublika- 

tion vor.

aLu.3J bSJR. 0(LPPSm3Jzh

iH3 nSJRgkePdRFSJr3JePd r3J I.HF.ePd NSusRVLd3PV3Js

Die Stiftung Volkwagenwerk ist vor knapp 20 Jahren von der Bundesregierung 

und der Regierung des Landes Niedersachsen errichtet worden; beide Regierungen 

berufen auch das Stiftungskuratorium. Dennoch versteht sich die Stiftung als 

staatsunabhangig; sie ist und handelt autonom. Die Stiftung schbpft ihre Fbrde- 

rungsmittel vor allem aus der Anlage des Stiftungskapitals von inzwischen 1,3 Mil- 

liarden DM. Eine nicht ganz so ergiebige und zuverlassige Quelle sind daneben 

Ausschiittungen des Volkswagenwerkes, die satzungsgemaB der Stiftung zugute 

kommen; insofern ist die Stiftung am Geschaftserfolg des Volkswagenwerkes leb- 

haft interessiert, doch ist sie sonst vom Volkswagenwerk gleichfalls unabhangig, 

und sie fbrdert die VW-Forschung mit keiner Mark. Die Stiftung kann mittlerweile 

mit jahrlich gut 100 Mio DM Forderungsmitteln rechnen. In einer Weltstatistik der 

Stiftungen stande sie damit hinter der Ford- und vor der Rockefeller-Stiftung auf 

dem zweiten Platz.

Der wohl wichtigste Grundsatz der Stiftung Volkswagenwerk ist, ihre Fbrde- 

rungsarbeit auf bestimmte Schwerpunkte zu beschriinken. Wie ein Seitenblick auf 

das 800 Millionen-Budget der Deutschen Forschungsgemeinschaft veranschau- 

licht, wurde sich die Stiftung iibernehmen, wenn sie die Wissenschaft in deren gan- 

zer Auffacherung fbrdern wollte. Selbstverstandlich ist das Schwerpunktprinzip 

nicht frei von Nachteilen. Auch wir sehen das Risiko ungeschickter Schwerpunkt- 

setzung und die Gefahren der Biirokratisierung und einer Entfremdung von nicht 

schwerpunktgefbrderten Gebieten. Gegenmittel sind sorgfaltige Vorbereitung der 

Schwerpunkte in partnerschaftlichem — keineswegs „mazenatischem“ — Verhalt- 

nis zur Wissenschaft; von Zeit zu Zeit Revision der Schwerpunktliste; fachoffene 

Schwerpunkte, wie zum Beispiel die Fbrderung von Symposien auf beliebigen Wis- 

senschaftsgebieten; und schlieBlich, als wohliiberlegte Ausnahme vom Schwer

punktprinzip, die Fbrderung unkonventioneller Vorhaben, die sich in keinen der 

laufenden Stiftungsschwerpunkte einfiigen und gleichwohl Fbrderung verdienen.
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Seit ihrem Bestehen lag der Stiftung vor allem an interdisziplinarer wie interna- 

tionaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit. So fordert sie auslandische wissen- 

schaftliche Einrichtungen in grundsatzlich gleicher Weise wie deutsche Einrichtun

gen; vorausgesetzt wird dabei, auBer dem Bezug zu einem unserer Forderungs- 

schwerpunkte, eine Zusammenarbeit mit deutschen Wissenschaftlern.

Wie alien Fachern, so steht auch der Kunstgeschichte das Symposien- und das 

Akademiestipendienprogramm der Stiftung offen. Unter Symposium wird dabei 

das Arbeitsgesprach verstanden, bei dem nicht mehr als zwei oder drei Dutzend 

Wissenschaftler, darunter moglichst auch jiingere und Auslander, ein abgegrenztes 

Thema erortern. Das Akademiestipendium, das man auch Forschungsfreijahr hatte 

nennen konnen, ist auf den Hochschullehrer und seine Bediirfnisse als Forscher zu- 

geschnitten; es soil ihn instandsetzen, einem selbstgewahlten Thema frei von Lehr- 

und Verwaltungslast nachzugehen; es zielt typischerweise auf den „einsamen“ Ge- 

lehrten und konnte daher den Kunsthistoriker besonders locken. Die Forderungs- 

dauer reicht von sechs Monaten (vielleicht im AnschluB an ein Freisemester) bis zu 

zwei Jahren; die Stiftung ubernimmt die Beziige des Akademiestipendiaten oder 

seines Vertreters sowie Sach- und Reisemittel, etwa fur wiinschenswerte langere 

Auslandsaufenthalte.

Erst mit der Einrichtung des Schwerpunktes „Erfassen, ErschlieBen, Erhalten 

von Kulturgut als Aufgabe der Wissenschaft“ im Jahre 1976 hat sich die Stiftung 

Volkswagenwerk der Kunstgeschichte sichtbar zugewendet, allerdings auch ande- 

ren Disziplinen wie der Vor- und Friihgeschichte oder der Volks- und Volkerkun- 

de, denn der Schwerpunkt bezieht sich auf Kulturgut im weitesten Sinn. Bei seiner 

Einrichtung standen vor allem zwei Uberlegungen Pate:

— Unsere Museen (und Archive und Bibliotheken) verfiigen liber unzugangliche 

und ungehobene Schatze.

— Die Umweltveranderung weckt den dringenden Bedarf nach Orientierung und 

damit auch nach „Denkmalern“. Zugleich bedroht oder zerstort sie Denkmaler 

und andere Zeugnisse der Vergangenheit. Oft geht es um Rettung oder wenig- 

stens um Dokumentation in letzter Minute.

Somit ist dieser Schwerpunkt auch eine Zeiterscheinung. Die manchmal aus den 

Proportionen geratende Ausstellungstatigkeit gefahrdet das Ausgestellte, jene Ge- 

genstande, die die Substanzen der Kunstgeschichte bilden; hier kann die Stiftung 

Grundlagenforschung zur Restaurierung fordern. Die an sich verdienst- und ein- 

drucksvollen Ausstellungskataloge behindern oft die kontinuierliche Bestandsauf- 

nahme in den beteiligten Museen; hier kann die Stiftung die wissenschaftliche Ka- 

talogisierung wichtiger Bestande unterstiitzen. Die Denkmalpflege ist allenthalben 

mit der gesetzlich vorgeschriebenen Listenerfassung beschaftigt; hier kann die Stif

tung Grundlagenforschung liber bestimmte Denkmalsgruppen finanzieren; des- 

gleichen Planungen und Pilotarbeiten oder Modellvorhaben im Vorfeld flachen- 

deckender Inventarisierungen, wie sie es bei der geplanten Denkmaler-Topogra- 

phie fur die Bundesrepublik getan hat, aber beispielsweise auch fur die Burgen und 

Friedhofe. (Es kann aber nicht Aufgabe der Stiftung sein, danrfauch die eigentliche
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Inventarisierung zu finanzieren und damit die Unterhaltstrager der Denkmalpfle- 

geamter zu entlasten.)

Im Kulturgutschwerpunkt hat die Stiftung bisher 26 Mio Mark fur 130 Vorha- 

ben bewilligt. An vielen dieser Vorhaben sind Kunsthistoriker beteiligt, junge und 

bemerkenswert engagierte. Hat sie das Studium der Kunstgeschichte hierfiir hinrei- 

chend vorbereitet? Deckt das Lehr- und Forschungsangebot der Hochschulen den 

Umgang mit Denkmalern und Museumsschatzen geniigend ab? Kiimmert sich die 

Kunstgeschichte ausreichend urn ihre gegenstandlichen Grundlagen, die kiinstleri- 

schen Objekte? Unsere vierjahrige Erfahrung mit dem Schwerpunkt weckt Zweifel 

hieran. An den etwa 130 bewilligten Vorhaben sind nur drei Kunsthistorische In

stitute beteiligt.

Eine weitere Frage: Die deutschen Museen bergen viele und bedeutende Kunst- 

werke aus auBereuropaischen Kulturen. Haben wir diese Kunst schon intellektuell 

verarbeitet? Sollten vielleicht auch hier neue Briicken geschlagen werden zu Wis- 

senschaftlern aus den Herkunftsregionen, denen solches Kulturgut besonders na- 

hesteht und sich deshalb anders erschlieBt als uns?

(3HP3 mSP —u3TLPP 0vSuPzh

nSJRgkePdRHPR.H.e.3 ePr nSJRgkePdR4JS;3s.3 LuR oSr3uH3 r3J nSJRgkePdRFjSJr3JePdh 

b3HR4H3u3 LeR r3P IStHLuVHRR3PRgkLF.3P ePr HkJ3 7C3J.JLdePdRTSduHgks3H.3P 

LeF rH3 vePR.d3RgkHgk.3

Wenn auf dem Kunsthistorikertag erstmals eine Veranstaltung tiber Forschungs- 

planung abgehalten wird, dann deutet das darauf hin, daB im Fach selbst Unruhe 

und ein Gefiihl des Unbehagens entstanden sind. Wenn das Thema des Kongresses 

zugleich lautet ,,Fragen der modernen Kunstgeschichte", so kann man diese Blick- 

richtung auf die Gegenwartskunst hin auch deuten als ein Zeichen dafiir, daB sich 

die Kunstgeschichte auf eine allgemeinere Kunstwissenschaft hin entwickelt, die 

nicht mehr ausschlieBlich historisch verhaftet bleibt. Wiirde man einer solchen Dis- 

ziplin die Funktion zuweisen, zwischen dem Kunstwerk und dem Kunstbetrachter 

zu vermitteln, dann bedeutet dies, daB Aufgabe der Kunstgeschichte nicht aus

schlieBlich die Deutung des Werkes selbst darstellt, sondern daB es z. B. eine Rolle 

spielt, welchem Kunstbetrachter das Werk nahegebracht werden soil.

Man kann die Forschungsmethode einer Wissenschaft nur dann auf eine andere 

Disziplin iibertragen, wenn die Forschungsgegenstande der beiden Gebiete in etwa 

die gleichen sind. Es wurde herausgearbeitet, daB die Forschungsgegenstande der 

Soziologie und der Kunstgeschichte auBerordentlich verschieden sind. Damit ver- 

bietet sich eine unmittelbare Ubertragung des Methodenarsenals der Sozialwissen

schaften (wie Interview, Inhaltsanalyse, statistische Datenauswertung, usw.) auf die 

Kunstgeschichte. Die Kunstgeschichte benbtigt also ihre eigenen Forschungs- und 

Planungsmethoden. Sie kann selektiv zweckmaBige Arbeitstechniken aus anderen 

Disziplinen entlehnen, aber sie muB sie sogleich amalgamieren und den fachspezifi- 

schen Forschungsinteressen unterwerfen.
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Eine andere Frage ist die nach der angemessenen Forschungsorganisation. Es ist 

wohl vor allem die Forschungsorganisation und die allgemeine Finanzausstattung, 

die in der Kunstgeschichte als ungeniigend empfunden werden. Planung und Orga

nisation der Forschung setzen eine gewisse minimale Arbeitsteilung im konkreten 

ForschungsprozeB voraus. Dieses Stadium hat die Sozialforschung insbesondere in 

der Meinungsforschung inzwischen erreicht. Die Kunstgeschichte hat diese gewis- 

sermaBen „technologisch“ bedingte Arbeitsteilung wahrscheinlich noch nicht er

reicht, wobei hier allerdings Studien uber den Forschungsstand der Kunstgeschich

te in einem derartigen organisationssoziologischen Sinne gegenwartig fehlen.

Die Diskussion iiber Forschungsplanung hat noch eine recht triviale Vorausset- 

zung, namlich, daB in einem Fach iiberhaupt Forschung getrieben wird. Es ist hier 

nicht der Ort, um iiber den Forschungsbegriff zu reflektieren. Eine wissenschafts- 

soziologische Beobachtung soil dies ersetzen: Der Begriff der Forschung ist nam

lich kaum alter als 200 Jahre und tauchte nicht etwa zuerst in der Physik oder einer 

anderen Naturwissenschaft auf, sondern in der Geschichte und der Sprachwissen- 

schaft. Es scheint, daB diese friihe Forschungsorientierung in den Geisteswissen- 

schaften lange Zeit verdrangt worden ist. Bei ihrer Institutionalisierung vor etwa 

200 Jahren haben diese Geisteswissenschaften (die Kunstgeschichte eingeschlos- 

sen) offenbar eine Starke empirische und forschungszentrierte Ausrichtung beses- 

sen — zu der sie nur zuriickzufinden brauchen.

Eine Vielzahl von praktischen Fragen muB gestellt und beantwortet werden, 

wenn die Einzelplanung in der Disziplin verstarkt und die Organisation der For

schung verbessert werden soli. Dabei spielt die Frage eine besondere Rolle, ob das 

Fach seine Forschung eher in der Form von diskontinuierlichen Forschungsprojek- 

ten organisieren Oder wie bisher iiberwiegend an den Seminaren und Instituten be- 

treiben soli. Dies setzt eine innerfachliche Diskussion dariiber voraus, als wie wich- 

tig die Schwerpunktsetzung betrachtet wird. Eine Projektorientierung erhoht die 

Flexibilitat der Forschung, aber sie setzt Institutionalisierung voraus, weil sie sonst 

leicht Diskontinuitaten erzeugt und eine Fragmentierung eines Faches bewirken 

kann.

PROTOKOLL DER VORMITTAGSSITZUNG AM 26. SEPTEMBER 1980: 

BERUFSSITUATION, BERICHTE UND AUSSPRACHE

Herr Ellger erinnert zunachst an die Vormittagssitzung des Kunsthistorikertages in 

Dusseldorf. Damals habe man erstmal die Berufssituation erbrtert. Das Protokoll 

wurde in der Kunstchronik veroffentlicht. Da sich in den letzten beiden Jahren 

nicht viel geandert hat, habe man diesmal nur eine Stunde angesetzt. Wie in Dus

seldorf ist es auch jetzt nicht moglich, exakt zu sagen, wie viele Kunsthistoriker ge

genwartig arbeitslos sind, da auch die Zentralstelle fiir Arbeitsvermittlung in 

Frankfurt iiber keine genauen Zahlen yerfiigt. Waren dort im Herbst 1978 43 Ar- 

beitslose gemeldet, so sind es jetzt mindestens 30, es besteht folglich kein Grund 

zum Aufatmen.
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Im Bereich der Denkmalpflege hat sich wenig geandert. Vornehmlich die inzwi- 

schen wirksamen Gesetze, insbesondere das waghalsige in Nordrhein-Westfalen, 

zwingen zu Personalvermehrungen, wenn sie angemessen erfiillt werden sollen. 

Diese Zwangslage ist gut fur unsere jungen Kollegen, ebenso der Umstand, daB die 

Arbeit am groBen Werk einer Denkmalertopographie fiir alle Lander der Bundes- 

republik, sowie nachzuholende Bestandserfassungen und Auflistungen eine Menge 

von Zeitstellen erforderlich macht. Dadurch wird es etwas leichter, eine Situation 

zu meistern, auf die Herr Ellger schon in Dusseldorf hingewiesen hat. Die unglei- 

che Verteilung der Jahrgange in den Amtern bringt es mit sich, daB erst gegen En- 

de der 80er Jahre wieder Stellen in gewissermaBen normaler, spater sogar dariiber 

hinausgehender Zahl frei werden. Es besteht nach wie vor die Aufgabe, eine Viel- 

zahl junger Kollegen zunachst in Serien von Zeitvertragen tiber die ersten Runden 

ihres Berufslebens zu bringen, damit sie den fiir das Metier hochbedeutenden Vor- 

teil reicher fachberuflicher Erfahrung in die Waagschale werfen konnen, wenn es 

darum geht, Planstellen zu besetzen.

Geblieben ist in der Sparte Denkmalpflege die Spannweite der Antworten auf 

die Frage „bekommt ihr die Kunsthistoriker, die ihr braucht“. Die Anziehungs- 

kraft der harten, entsagungsvollen, vielfach auf Teamarbeit beruhenden Dienstlei- 

stung fiir Offentlichkeit und Fach mit ihrer begrenzten Aussicht, sich durch groBe 

wissenschaftliche Einzelveroffentlichungen einen Namen zu machen, ist offensicht- 

lich unterschiedlich. Diejenigen Kollegen, die Lehrauftrage an den Universitaten 

haben, konnen dem etwas entgegenwirken, indem sie den Studenten ein klares 

Bild liber die Tatigkeit in der Denkmalpflege vermitteln.

Herr Bott hat es nicht fiir notwendig gehalten, uber die Situation an den Museen 

zu berichten, da die Lage unverandert sei. Ebenso hat sich in den vergangenen Jah- 

ren nichts im Bereich der freien Berufe geandert.

Herr Kauffmann berichtet uber den Bereich der Universitaten, Hochschulen und 

Institute. Vom 10.—18. 9. 1979 fand in Bologna der Internationale KongreB statt. 

Die Teilnahme aus der Bundesrepublik war bedauerlich gering, doch lag dies zum 

Teil an Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Comite International d’Histoire 

de 1’Art. DaB wir lebhaft dafiir eintreten, daB auf Kongressen von Deutschen 

deutsch gesprochen wird (vgl. auch die entsprechenden Bemerkungen von H. W. 

Kruft im Dezemberheft der Kunstchronik 1979), sollte gerade angesichts des allge- 

meinen Verfalls von Deutsch als Wissenschaftssprache eigens hervorgehoben wer

den. Auf der letzten Mitgliederversammlung in Dusseldorf 1978 war gefordert 

worden, daB sie nicht zur bloBen Formsache degenerieren, sondern auch Berichte 

zur Kenntnis nehmen sollte, z. B. seitens der Auslandsinstitute. Dies hat sich leider 

trotz der ergangenen Anregung des Vorstands auch diesmal nicht realisieren las- 

sen, wobei wir besonders bedauern, daB seitens des Florentiner Instituts der Fe- 

rienkurs gerade auf die Zeit dieses Kongresses gelegt worden ist. Man sollte den 

Auslandsinstituten die Bitte des Faches ans Herz legen, Kontakt mit den Kollegen 

in Deutschland zu halten und uns, wie friiher iiblich, auch in Zukunft durchVerdf- 

fentlichung der Jahresberichte Einblick in die Tatigkeit sowie in die Personalsitua-
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tion zu gewahren. Das Fehlen der Jahresberichte des Florentiner Institutes seit 

1974 wird von vielen Seiten als empfindlicher Mangel empfunden. Zu bedenken 

ist, daB dadurch auch eine Behinderung des Nachwuchses eintritt, denn seit nun- 

mehr sechs Jahren ist nicht mehr ersichtlich, welche jungen Forscher in Florenz ta- 

tig waren Oder sind.

Nach wie vor gilt, daB wir iHRR3J.L.HSP3P und (LCHuH.L.HSP3P anregen und fordern 

miissen. Immer deutlicher wird der Nachwuchsmangel an habilitierten Hochschul- 

lehrem, und es wiirde unser Fach auf Dauer diskreditieren, wenn sich die Meinung 

verbreiten sollte, fur kunstgeschichtliche Universitatslehrer sei es im Gegensatz zu 

anderen, anspruchsvolleren Fachern gleichgiiltig geworden, ob ein Professor habili- 

tiert sei oder nicht. AuBerdem hat sich die Stellung der Honorarprofessoren und 

Privatdozenten iiberall dort verschlechtert, wo es — wie in Nordrhein-Westfalen — 

zu Einschrankungen in der Lehrvergiitung gekommen ist. Als besonders ungerecht 

und empdrend wird man dabei vermerken, daB einerseits in der Offentlichkeit laut- 

stark eine Forderung des hochqualifizierten Nachwuchses proklamiert, im Stillen 

aber den echten Privatdozenten, die aus Stellenmangel nach der Habilitation keine 

Position an ihrer Hochschule bekleiden konnen, jetzt selbst die bescheidenste 

Lehrvergiitung gestrichen wird. SchlieBlich ware hervorzuheben, daB in den Stu- 

dienplanen zunehmend die Ablegung des Magisterexamens vor dem Doktorexa- 

men gefordert wird, was wir aus berufspolitischen Griinden nicht gutheiBen kon- 

nen. Es wurde bereits festgestellt, daB der „Magister“ kaum Berufschancen eroff- 

net, ihn vor die Promotion zu schalten, erschwert nur diese selbst. Wo das Magister- 

examen vor der Promotion als unumganglich angesehen wird, empfiehlt Herr 

Kauffmann die Anforderungsschwelle fiir den Magister mdglichst niedrig zu hal- 

ten.

In der anschlieBenden Diskussion warnt zunachst Herr Biermann vor dem Glau- 

ben, daB die neuen Gesetze auch eine PersonalvergroBerung mit sich bringen. Die 

Finanzminister wiirden dafiir sorgen, daB die Erfiillung der Gesetze mdglichst weit 

hinausgeschoben wird. Das unterstreicht Herr Ellger, es hangt von der Einsicht der 

Exekutive und den verfiigbaren Mitteln ab, ob die bendtigten Stellen bewilligt wer- 

den. Herr GroBmann halt eine verstarkte Ausbildung der Studenten in Richtung 

auf die Denkmalpflege fiir wiinschenswert. Er bedauert, daB immer weniger Uni- 

versitatsprofessoren zu den Kunsthistorikertagen kommen und fragt, ob der Ver

band zu diesem Punkt nicht eine Empfehlung an die Universitatsprofessoren und 

-dozenten richten wolle. Herr GroBmann ist ferner der Ansicht, daB man zur Zahl 

der arbeitslosen Kunsthistoriker auch diejenigen rechnen miisse, die nur einen 

Zeitvertrag ohne Aussicht auf eine Daueranstellung hatten. Herr Ellger bemerkt 

hierzu, daB es inzwischen eine Vielzahl von Denkmalpflegern gabe, die an Univer- 

sitaten Lehrauftrage hatten. Herr Boeck regt an, der Verband rndge verfolgen, daB 

die Volontariate, die in der Denkmalpflege auf Empfehlung der Kultusminister- 

konferenz eingerichtet werden sollen, auch wirklich eingerichtet werden. Dazu sagt 

Herr Ellger, daB die bisherige Situation, bei der die Denkmalpflege einheitlich den 

Kultusministerien unterstellt war, nicht mehr bestiinde. Heute untersteht z. B. die
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Denkmalpflege in Berlin dem Bausenator, in Baden-Wiirttemberg dem Innenmini- 

sterium und in Nordrhein-Westfalen sei sie in das neugebildete Ministerium fur 

Landes- und Stadtentwicklung eingegliedert.

Herr Burbach spricht sich gegen Herrn Kauffmann beziiglich des Magisterexa- 

mens aus. Es sei eine Tatsache, daB der MagisterabschluB wenig Berufschancen 

bietet, aber es sei auch eine Tatsache, daB er in Verbindung mit mehrjahriger Be- 

rufspraxis zumindest im stadtischen Bereich die gleichen Aussichten wie die Pro

motion hatte. Herr Schweikhart halt es nicht fiir wiinschenswert, in der derzeitigen 

Situation eine Empfehlung zu formulieren, weil die Magister- und Promotionsord- 

nungen der einzelnen Fakultaten und Fachbereiche sehr unterschiedlich sind. Herr 

Biermann sieht auch das Problem, ist aber gegen einen zu niedrigen Ansatz fiir den 

Magister, was er anhand der Situation in Mainz erlautert. Herr Ellger betont die 

herrschende Unklarheit, die auch auf der Seite derjenigen bestiinde, die einen Ma

gister einstellen sollen. Herr Kauffmann widerspricht beziiglich der Berufschancen 

Herrn Burbach, er erlautert die Praxis des Magisterexamens und spricht sich noch- 

mals fiir eine Empfehlung an die Kollegen aus.

AbschlieBend erlautert Herr Drexel die Situation aus der Sicht der Zentralstelle 

fiir Arbeitsvermittlung in Frankfurt. Solange ein Arbeitgeber auswahlen konne, 

wiirde er sich in der Regel am hoheren HochschulabschluB orientieren. Die letzte 

Erhebung habe ergeben, daB ein Drittel mit dem Magister die Hochschule verlas- 

sen, zwei Drittel mit der Promotion. In anderen geisteswissenschaftlichen Fachern 

sei es ahnlich. Er betont, daB im deutschen Bereich der Magister geringer bewertet 

wird. Zu den ABM-MaBnahmen sagt er, daB sie Magistern und Promovierten die 

Moglichkeit boten, bis zu zwei Jahren Berufserfahrung zu sammeln. Leider wiirden 

diese MaBnahmen den Kreis der Zeitstellen vergroBern. Es sei mehr im Interesse 

der Zentralstelle, Dauerstellungen zu vermitteln. Herr Schweikhart fragt nach ge- 

nauen Zahlen von arbeitslosen Magistern und Promovierten und, ob die Zentral

stelle Erhebungen fiber den Stellenbestand und -ausbau vornehmen wiirde, wobei 

er sich auf den Bereich der Hochschulen bezieht. Die Zentralstelle sammelt seit Ju- 

ni von den verschiedenen Dienststellen Zahlen arbeitsloser Kunsthistoriker, im Ju- 

ni waren es 60, im ganzen werden es wohl 120 sein, davon entfallen 18—20 % auf 

ABM-MaBnahmen und zwar in einer fachbezogenen Tatigkeit. Herr Drexel be

tont, daB die Zentralstelle bereit ist, halbjahrlich die Zahlen zu iibermitteln, aller- 

dings konnen keine prazisen Zahlen genannt werden, weil die Kunstgeschichte in 

der Gruppe der Geisteswissenschaften gefiihrt wird. Exakte Zahlen zu errechnen 

sei Aufgabe des Fachverbandes, wobei die Zentralstelle fiir Arbeitsvermittlung zu 

jeder Art von Mithilfe bereit ist.
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