
Museen

ZUR WIEDEREROFFNUNG DES , .KURPFALZISCHEN MUSEUMS" 

HEIDELBERG

DaB der diesjahrige Deutsche KunsthistorikerkongreB in der Sektion 1 die ,,Ar- 

chitektur der Gegenwart” ausschlieBlich anhand der „Bauaufgabe Museum” the- 

matisierte, verdeutlicht die weitreichenden Auswirkungen des anhaltenden Mu- 

seumsbooms in der Bundesrepublik. Wahrend allenthalben ambitionierte Mu- 

seumsneubauten das Interesse der breiten Offentlichkeit erregen, drohen die An- 

strengungen der oft mit nicht weniger Unternehmungsgeist, aber bescheideneren 

Mitteln arbeitenden kleineren Museen im lauten Presserummel unterzugehen.

Ein Beispiel dafiir ist die Wiedererbffnung des Kurpfalzischen Museums Heidel

berg ,,im neuen Gewand”. Das Kurpfalzische Museum ist in erster Linie ein Mu

seum von regionalem Rang; seine Bedeutung liegt in den Sammlungsschwerpunk- 

ten auf dem Gebiet der kurpfalzischen Kunst und Kultur und der Heidelberger Ro- 

mantik. Die besondere Situation des Heidelberger Museums erklart sich aus der 

wechselhaften Geschichte der Institution.

Den Grundstock der Heidelberger Museumsbestande bildet die Sammlung des 

franzosischen Grafen Charles de Graimberg (1774—1864), der in romantischer Be- 

geisterung vor allem Stiicke zusammentrug, die in historischem Bezug zur Stadt 

Oder zum kurfilrstlichen Hof standen. Seit 1908 beherbergt das 1712 von Joh. 

Adam Breunig errichtete Palais Morass, Hauptstr. 97, den Kern der Sammlungen. 

Mit dem Anwachsen der Bestande durch private Stiftungen und der ErschlieBung 

neuer Sammelgebiete (Ur- und Friihgeschichte, Archaologie) kam es dort zu einer 

permanenten Raumnot, die AnlaB zu verschiedenen baulichen Erweiterungen gab. 

So wurde 1936 die 1913 an der ostlichen Seite im Garten des Palais errichtete ,,Uni- 

versitatsfechtschule” einbezogen und die sog. ,,Gartenhalle” erbaut. Nach dem 

.Zweiten Weltkrieg aber muBte sich das Museum wiederum mit bis zur Unertraglich- 

keit beengten Verhaltnissen abfinden, um so schmerzlicher, als nun auch das 20. 

Jahrhundert (vor allem Expressionismus) Sammelgegenstand geworden war.

Erst neuerlich hat die Stadt Heidelberg, Trager des Museums, dem neuen Direk- 

tor Jbrn Bahns grimes Licht filr die langst uberfallige Erweiterung gegeben. War 

aber zuerst ein Neubau anstelle der Gartenhalle (die seit Jahren in erfolgreicher 

Ausstellungstatigkeit vom Heidelberger Kunstverein genutzt wird) geplant, so muB

te man sich schlieBlich 1981 doch mit einer kleineren Lbsung, d. h. dem Ausbau 

unter Beibehaltung der vorhandenen Substanz, bescheiden. Die BaumaBnahmen 

beschrankten sich auf die Restaurierung der historischen Raume im Palais Morass 

und die vollige Erneuerung der Innenraume in den iibrigen Teilen. Das erklarte Ziel 

des Umbaues war es, dem Besucher einen Rundgang zu ermoglichen, der die ver- 

winkelten und weitlaufigen Raumfluchten leichter erschlieBt und in einem Zuge 

durch alle Abteilungen fiihrt. Unter der Vorgabe, die AuBenhaut des Baugefiiges
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weitgehend zu erhalten, muBte man mit diesem Konzept notwendigerweise Kom- 

promisse eingehen, die nicht immer gliicklich geldst wurden.

Der Eingang wurde von der HauptstraBe in den westlichen Fliigel im Museums- 

hof verlegt. Dort beginnt der Rundgang in der Kurpfalzabteilung in chronologi- 

scher Abfolge und leitet dann uber in das HauptgeschoB des barocken Palais. Die 

ausgezeichneten Bestande zum kurpfalzischen Kunsthandwerk des 18. Jahrhun- 

derts finden einen angemessenen Rahmen in den Raumen des Palais, dessen origi

nale Ausstattung aus dem spaten 18. Jahrhundert nur teilweise erhalten ist, in den 

ubrigen Raumen aber mit groBer Umsicht unter Leitung von Carl Ludwig Fuchs 

rekonstruiert wurde.

Problematischer erscheint dagegen die Gestaltung der neuen Ausstellungsraume 

im Bereich der ehemaligen Universitatsfechtschule. Nachdem der Besucher die hin- 

zugewonnene Abteilung zur badischen Geschichte durchlaufen hat, betritt er einen 

von seiner Lage her zentralen Raum, der mit seinen drei Zugangen und der unpro- 

portionierten Durchgangsempore an seiner Westseite in seiner Raumwirkung zer- 

fallt. Das Auseinanderstrebende und Haltlose des Raumes wird auch durch die ver- 

streute Aufstellung der Exponate nicht aufgefangen. Kommt man nun durch die 

funktional-schlichte Glastiir in den nachsten Raum, wird man mit dem bedeutend- 

sten Kunstwerk im Kurpfalzischen Museum konfrontiert: dem Windsheimer 

Zwblfbotenaltar von Tilman Riemenschneider. Die alte Aufstellung prasentierte 

den Altar in der Wtlrdeform einer spitzbogigen, architektonischen Rahmung. 

Wenn man auch die weihevolle, pseudosakrale Atmosphare zugunsten einer musea- 

leren und moderneren Prasentation tilgen wollte, hatte man dennoch mit dem 

Kunstwerk behutsamer verfahren kbnnen. Die jetzige Aufstellung, frei im Raum 

stehend, seitlich an die Wand geriickt, zwingt den Betrachter, von einer kniehohen 

Glasblende geleitet, den Altar fbrmlich zu umschiffen. Sicherlich wird sich hier im 

Laufe der Zeit noch eine bessere Lbsung finden. Das ware auch den ubrigen Bild- 

werken in der Mittelalterabteilung zu wiinschen. Unangenehm wirken besonders 

die modernen, dunklen Figurensockel, welche die Skulpturen in ihrer Wirkung 

beeintrachtigen.

In hellerem Licht prasentiert sich dagegen die Galerie mit der bedeutenden 

Sammlung von Gemalden des 19. Jahrhunderts, in der neben den Heidelbergern 

Fohr, Fries und Rottmann auch die Nazarener mit qualitatvollen Werken vertreten 

sind. Die Raume sind zwar nur seitlich belichtet, aber die Gemalde kbnnen jetzt 

iibersichtlicher und besucherfreundlicher dargeboten werden als zuvor. GewiB sind 

noch lange keine idealen Bedingungen erreicht; ein vergrbBertes Raumangebot 

kbnnte die Mbglichkeit schaffen, deutlichere Akzente zu setzen und die Gemalde 

noch besser zur Geltung zu bringen. Dies gilt auch ftir das spate 19. und das 20. 

Jahrhundert in den Raumen des zweiten Obergeschosses. Die bereits erwahnte 

Empore und die neugeschaffene ,,Kostumpassage” fiihren den Besucher zuriick in 

das Palais, das der Sammlung Posselt (niederlandische Gemalde des 17. Jahrhun

derts) und dem Kunsthandwerk vorbehalten ist. Die dichtgedrangte Hangung im
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Stile einer alten Bildergalerie macht aus der (Raum-)Not eine Tugend und tragt 

uberdies dem Stifterwunsch, die Sammlung geschlossen zu erhalten, Rechnung.

Besonders publikumswirksam zeigt sich die noch nicht vollstandig eingerichtete 

archaologische Abteilung, fiir die Bernmark Heukemes verantwortlich zeichnet. 

Neu entstanden ist auch die von Susanne Himmelheber zusammengestellte stadtge- 

schichtliche Abteilung, ein Lapidarium aus Skulpturen und Fragmenten der Heidel- 

berger Altstadt in den Kellergewdlben des Palais. Die museumstechnischen Einrich

tungen und auch das Kupferstichkabinett sowie die Museumspadagogik verftigen 

jetzt tiber immerhin ausreichende Raumlichkeiten.

Die architektonische Leitung der Umbauten lag in den Handen von Dieter Quast, 

der als Museumsarchitekt im nordbadischen Raum schon bekannt geworden ist und 

auch am Bau des Sprengelmuseums in Hannover beteiligt war. Probleme im Um- 

gang mit der historischen Substanz zeigten schon die Museumseinbauten Quasts im 

Karlsruher und Bruchsaler SchloB. Die neue Architektur des Heidelberger Mu

seums erweckt vielfach den Eindruck, sie sei gar keine und wolle auch keine Archi

tektur sein. Das Bemtihen um eine moglichst neutrale Wirkung erzeugte eine Sterili- 

tat, die besonders in den rot gekachelten Treppenschachten mit ihren verchromten 

Gelandern vorherrscht, aber auch in die neuen Museumsraume hineinweht. Man 

muB dem Urteil ,,Museums-Rennbahn”, das von der alternativen Heidelberger 

Wochenzeitung gefallt wurde, nicht unbedingt zustimmen, aber wie fragwiirdig das 

Konzept, einen ,,Rundgang” um jeden Preis zu schaffen, ist, sieht man schon ange- 

sichts der Tatsache, daB dafiir erst die neuen Treppen eingerichtet werden muBten, 

wahrend die vorhandene prachtvolle Barocktreppe im Palais Morass im unteren 

Teil funktionslos geworden ist. Das Prinzip, historische Bauten zu entkernen, stellt, 

auch wenn man vorhandene Sachzwange in Betracht zieht, nicht nur im Museums- 

bau ein denkmalpflegerisches Problem dar.

Aber der jetzige Zustand des Kurpfalzischen Museums wird nicht der endgiiltige 

bleiben. Hatte der Heidelberger Stadtrat 1981 noch das Neubauprojekt fiir das Mu

seum gestoppt, so wurde es jetzt wieder auf’s Tapet gebracht, und der gerade fertig- 

gestellte Umbau firmiert nun nur noch als ,,Bauphase I” eines groBeren Bauvorha- 

bens, das mit dem Neubau anstelle der jetzigen Gartenhalle zum AbschluB gebracht 

werden soli. Die architektonische Gestaltung des Museumskomplexes, der auch den 

Kunstverein wieder in seinen Raumen aufnehmen soli, ist noch in der Diskussion.

Man fiihlt sich angesichts der Baupolitik des Heidelberger Stadtrates bei der Er- 

weiterung des Museums unwillkiirlich an die jiingsten Entwicklungen im Fall des 

Wiederaufbaues des Prinz-Carl-Gebaudes am Kornmarkt erinnert. Die Entschei- 

dung zugunsten des neutralen und niveaulosen Scherrmannentwurfs und gegen den 

anspruchsvollen Schiirmannentwurf zeigt symptomatisch, wie in Heidelberg Kul- 

turpolitik betrieben wird. Sowohl die Altstadtsanierung als auch das Museum sind 

von den kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen abhangig. Es bleibt nur zu 

hoffen, daB dem Museum auBer der miihsam erkampften Freiheit, in der ersten
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Zeile des Briefkopfes den Namenszug ,,Kurpfalzisches Museum” noch vor der 

Nennung der Stadt Heidelberg fiihren zu durfen, in Zukunft noch genilgend Spiel- 

raum zur Eigeninitiative zugestanden wird.

Markus Weis

PETER LEO KOLB, Das Kindermuseum in den USA. Tatsachen, Deutungen und 

Vermittlungsmethoden. Ein Beitrag zur vergleichenden Museumspadagogik. 

Frankfurt, Haag + Herchen Verlag 1983. 442 Seiten. DM 48,—

Wer als gegeniiber dem Museumspublikum verantwortungsvoller Direktor oder 

Padagoge angesichts des derzeitig bundesweit aufspielenden ,,Finanzstreichorche- 

sters” nicht mit ansehen will, daB die in den letzten Jahren stetig gestiegenen Besu- 

cherzahlen bald wieder — wegen schwindender Vielfalt und Lebendigkeit der Mu- 

seen — riicklaufig sein werden, der wird sich schon bald einige virtuose Improvisa- 

tionen einfallen lassen miissen. Es sind unbestreitbar oft gerade die Museumspada- 

gogen, die mit einfallsreichen Programmen fiir Kinder, Jugendliche und neue 

Besuchergruppen, mit ungewbhnlichen Ausstellungen oder uberzeugenden Didakti- 

ken fiir den Abbau von Vorurteilen insbesondere gegeniiber den Kunstmuseen ge- 

sorgt haben. Aber ihre Arbeit kostet Geld, und sie miissen damit rechnen — ob- 

wohl sie einen steten Publikumsstrom fordern —, durch Etatkiirzungen noch emp- 

findlicher getroffen zu werden als Fachwissenschaftler oder Restauratoren. Aller- 

dings kann eine solche Situation verminderter staatlicher Gewahrleistung der 

Museumsarbeit auf begrenzte Dauer zumindest fiir die Padagogen und die Offent- 

lichkeitsarbeit von kreativer, d. h. heilsamer Wirkung sein. Und ein Blick hiniiber 

zu den nur zu einem Drittel staatlich betriebenen amerikanischen Museen ist dabei 

besonders hilfreich. Allerdings muB bei einem Vergleich von vornherein beriick- 

sichtigt werden, dab die kulturpolitischen, ja, die gesellschaftlichen Verhaltnisse 

der USA nur sehr bedingt auf die Bundesrepublik iibertragbar sind. Dennoch kann 

eine Untersuchung uber ,,das Kindermuseum in den USA” fiir die bundesdeut- 

schen Museumspadagogen anregend sein. Dies zeigt eine Publikation, die Peter Leo 

Kolb nach einem mehrmonatigen USA-Aufenthalt 1983 vorgelegt hat.

165 amerikanische Kindermuseen — teils selbstandige Einrichtungen, teils inte- 

graler Bestandteil der Museen —, die alle in einem Directory of Children’s Museum 

stehen, hat der Autor beriicksichtigt. 41 sind ausfiihrlich erfafit, und nicht nur die 

drei weltbekannten in Brooklyn, Boston und Indianapolis, sondern auch kleinere 

und erst seit wenigen Jahren existierende wurden von ihm besucht.

Die groBe Anzahl amerikanischer Kindermuseen konnte — wenn man sie den nur 

drei bundesdeutschen in Berlin, Frankfurt und Karlsruhe, die sich ebenso bezeich- 

nen, gegeniiberstellt — zu der falschen Annahme fiihren, die Bundesrepublik sei 

museumspadagogisch noch recht unterentwickelt. Diesem, fiir seinen Vergleich fol- 

genschweren Irrtum unterliegt leider auch der Autor: Er ubersieht, daB in der Bun-
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