
schilderte und bei dem das vom Schraubenzieher durchstoBene Bild eher noch zu den 

kleinen Unfallen zahlt, wurde klar, daB dieses Thema trotz aller offiziosen Verschwei- 

gung und Beschwichtigung von hochster Wichtigkeit ist und nicht nur Restauratoren und 

Museumsleute etwas angeht.

AbschlieBend ist bei aller Kritik an Einzelpunkten zu sagen: Die Bereitschaft, sich ak- 

tuell diskutierten Fragen zu stellen (Postmodeme, Kunst im Nationalsozialismus, Kunst 

und Kiinstler im Film, Naturwissenschaft und Kunst) war richtig und wichtig. Vielleicht 

ware aber fur den nachsten KunsthistorikerkongreB zu uberlegen, ob nicht fur manche 

angeschnittenen Probleme (so hatten sich sicher die Postmoderne Oder die Naturwissen

schaft dafiir angeboten) ein interdisziplinarer Blickwinkel fbrderlich ware. Last not least 

gibt es in der Kunstgeschichte wenigstens eine anregende Aufbruchsrichtung, die es auf 

dem Kunsthistorikerlnnentag starker zu vertreten gilt: die der sog. Frauenkunstge- 

schichte.

Inge Groepper 

Verena Kessel 

Claudia Meier

Mitteilungen des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker

XXL DEUTSCHER KUNSTHISTORIKERTAG IN FRANKFURT a. M. 

28. 9.-1. 10. 1988

Eroffnungsansprache des Ersten Vorsitzenden Herwarth Rottgen (Stuttgart)

Zum ersten Mai in der Geschichte des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker sind wir 

in diesem Jahr in der Stadt Frankfurt am Main mit dem alle zwei Jahre stattfindenden 

Deutschen Kunsthistorikertag zu Gast. Vor zwei Jahren fand der zwanzigste Deutsche 

Kunsthistorikertag in Berlin statt. Der einundzwanzigste 1988 in Frankfurt stellt zu- 

gleich das vierzigste Jubilaum des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker dar, der 1948 

in Briihl bei Bonn gegriindet wurde, ganz spontan, als es gait, die deutsche Kunstwissen- 

schaft nach dem Kriege in ihren verschiedenen Bereichen wiederaufzubauen und auch 

zu vereinen. Der Verband Deutscher Kunsthistoriker ist seitdem mit seinen Kunsthistori- 

kertagen das Forum, auf dem sich Universitat, Museum, Denkmalpflege und freie Beru- 

fe vereinen, ihre Forschungen vortragen und die Situation des Faches diskutieren. Das 

Bestreben des gegenwartigen Vorstandes war darauf gerichtet, den Verband noch mehr 

als bisher zu einem Berufsverband werden zu lassen, der sich auch um die beruflichen 

Belange seiner Mitglieder zu kiimmern hat. Dieser einundzwanzigste Kunsthistoriker

tag, der unter der Schirmherrschaft des hessischen Ministers fur Wissenschaft und 

Kunst, Herrn Dr. Gerhardt, steht, findet auf Einladung des Magistrats der Stadt Frank

furt und ihres Oberbiirgermeisters hin in dieser traditionsreichen ehemaligen Freien 

Reichsstadt statt, die ein Ort fruchtbarster Kultur und wohlsituierten Biirgertums war, 

im Kriege schwerstens zerstort wurde und danach Symbol des wirtschaftlichen Auf- 

schwunges wurde, zugleich auch eines rasanten Wiederaufbaus, der alle Etappen vom 

provisorisch Schnellen zum funktional-modemen, auf Langzeit geplanten Statussymbol
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deutscher Wirtschaft bis hin zur Verbergung der schrecklichen Katastrophe deutschen 

Wahnsinns von 1933 bis 1945 hinter historisierende Gesichtsfassaden durchmachte. 

Frankfurt hatte 1949 die Hauptstadt der Bundesrepublik werden kbnnen, selbst Symbol 

demokratischen Willens von 1848, wenn nicht Bonn naher an Rhondorf gelegen hatte. 

Geschichte in ihren vielfaltigen Dimensionen, uber die nachzudenken ist, muBte einem 

hier in Frankfurt besonders in den Sinn kommen. Frankfurt ist eine Stadt groBzfigiger 

unterschiedlicher Museumsplanungen und -realisationen, eine Stadt, in der sich funktio- 

nale Architektur und traditionsorientierte Architektur nebeneinander befinden, in der zu- 

dem das Architekturmuseum Zeugnis gibt von dem Streit der Richtungen. Wir haben 

den 21. Deutschen Kunsthistorikertag mit dem Motto „Kunst — Geschichte — Moderne 

— Postmoderne” unter die Frage nach der Rolle der Kunst im geschichtlichen ProzeB 

und der Stellung der Kunst gegeniiber dem geschichtlichen Ereignis gestellt. Hierzu ge- 

horen, wenn auch in unterschiedlicher Weise, die drei Plenarsitzungen uber die Piasten 

und das Heilige Romische Reich, uber Moderne und Postmoderne, fiber Denkmal und 

Geschichte und die Sektionen fiber die Darstellung von Geschichte vom 16. bis zum 20. 

Jahrhundert, uber Aufklarung und Revolution, fiber Nationalsozialistische Kunst heute.

Wir haben wie in Berlin das Prinzip dreier Plenarsitzungen beibehalten, das sich dort 

sehr bewahrt zu haben schien, brachte es doch alle Teilnehmenden potentiell zusammen. 

Uns schienen die drei Plenarsitzungen, die wir fur Frankfurt wahlten, Anspruch auf all- 

gemeines Interesse zu haben.

Ich begrfiBe hier sehr herzlich und dankbar die polnischen Kolleginnen und Kollegen, 

die an der Plenarsitzung „Die Piasten und das Heilige Romische Reich — Dynastische 

und monastische Kunstbeziehungen” teilnehmen werden. Polnische und deutsche Kunst- 

geschichtler werden fiber einen Bereich gemeinsamer geschichtlicher Leistungen der 

Vergangenheit sprechen in einer Zeit des Lernens, geschichtlich Entstandenes mit dem 

gegenseitigen Respekt ffir die Leistungen der Vergangenheit auch zu akzeptieren. Sie 

werden dies fiber ein Gebiet tun, das sachlich und geographisch vielen deutschen Kunst- 

historikerinnen und Kunsthistorikern relativ unbekannt ist. Dies war Grund genug, alle 

in einer Plenarsitzung miteinander zu vereinen. Die Neugier ist noch immer die beste 

Motivation zum Zuhdren und zur wissenschaftlichen Arbeit.

Uber die zweite Plenarsitzung „Moderne und Postmoderne” schrieb ich in meinem 

letzten Rundschreiben an die Mitglieder des Verbandes, es wfirde sich zeigen, ob der 

Begriff der Moderne „im Begriffe ist”, zu einer Epochenbezeichnung zu werden und 

damit fur jede jetzige und zukiinftige Gegenwart nicht mehr verffigbar zu sein. Hier ist 

die Stellung der Kunsthistorie zur Gegenwart und zu ihrem neuen Suchen nach ge

schichtlicher Anbindung angesprochen. Man kann dem, was die asthetischen Apologe- 

ten der ersten Jahrhunderthalfte und wir alle als die Moderne bezeichneten, ebensowenig 

den Anspruch, die Kunst vollendet zu haben, uberlassen, wie man sich mit Vasaris Sicht 

der Renaissance als hochster Vollendung abfinden konnte, um dann auch gleich in der 

Reihe der Nachrufe die immer wirkungsvollen Schlagworte vom Ende der Kunst, vom 

Ende der Kunstgeschichte anzuhangen. Bellori sprach 1672 zum ersten Mai von den 

pittori moderni. Die Moderne begleitet uns als unsere Sprache. Alles andere, wie die 

Festlegung der Moderne auf die erste Jahrhunderthalfte ist ungeschichtliches Denken, 

asthetisches Dogma.
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Die dritte Plenarsitzung beruhrt noch einmal das Verhaltnis der Kunsthistoriker, der 

Politiker und der Offentlichkeit iiberhaupt zur Geschichtlichkeit des Denkmals. Die zu- 

nehmend reproduzierte Geschichte, hier in Frankfurt und anderorts exzessiv geiibt, 

loscht in Wahrheit Geschichte aus, namlich die zunehmend verdrangte Geschichte 

Deutschlands unter dem Nationalsozialismus und ihre Folgen. Aber nicht nur das. Infra- 

ge zu stellen ist iiberhaupt die Berechtigung, auf Grund von Befiinden die Geschichte 

eines Bauwerks zuriickzudrehen, wie eine Uhr, zum Beispiel auf die Asthetik des acht- 

zehnten Jahrhunderts, wobei dann nur zu oft an den unangemessenen Mitteln, etwa der 

Farbtechnik erkennbar ist, daB die Uhr falsch geht.

DaB hinter all dem die Frage nach den eigentlichen Wertbestimmungen unserer Gegen- 

wart steht, die offenbar von einer erheblichen Identitatskrise bestimmt ist, soil mit gebo- 

tener Deutlichkeit gesagt werden. Das Verhaltnis zu den Denkmalern leidet zu oft an 

der Sucht nach publicity. Diesem Problem ist auch die Sektion „Museen und Ausstellun- 

gen, Das geplagte Kunstwerk” gewidmet. So leicht der Umgang mit der alteren Vergan- 

genheit ist, so schwer der mit einer nicht mehr ganz jungen Vergangenheit. Ich meine 

die Angst vor der Verfanglichkeit nationalsozialistischer Kunstproduktion — ich sage 

Verfanglichkeit gegeniiber der Unverfanglichkeit des fiinfzehnten Jahrhunderts, wenn es 

reproduziert wird. Es ist die Angst, man konne sich in dem heiklen Problem verfangen, 

z. B. daB sich plotzlich alte Freunde der Nazikunst mit neuen Feinden der Moderne tref- 

fen konnten, oft weil die einen friiher schon mehr Feinde der Moderne als Nazis waren 

und die anderen heute Feinde der Moderne sind, oder die Angst, was mache ich mit 

Ziegler in der Nahe eines spaten Derain, oder die Angst man miisse wirklich erklaren, 

warum man das nicht fur Kunst halte, oder schlieBlich iiberhaupt ein diffuser Verdran- 

gungsmechanismus. Giftschranke fur Nazikunst in der Form einer Studiensammlung fur 

die Unverdachtigen, fur Kunsthistoriker, die das Phanomen Nazikunst studieren wollen, 

wahrend andere Kunsthistoriker sich vor dem geschichtlichen Zusammenhang von 

Kunst und Geschichte driicken und meinen, sie konnten durch asthetische Urteile das 

Kunstmuseum rein halten von den politischen Implikationen, als ob es das bei alter Kunst 

jemals gegeben hatte.

Die didaktische Verbindung von Kunst und Geschichte hat allerdings wenig Gegen- 

liebe bei den Museumsleitern gefunden, wie das Beispiel des Historischen Museums in 

Frankfurt zeigt. Die beiden Sektionen „Historie in den Bildkiinsten — Zum Wandel der 

Darstellung von Geschichte vom 16. bis zum 18. Jahrhundert” und „Historie und Histo- 

rienmalerei in der Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts” behandeln Geschichte als Ge- 

genstand der Kunst. Die Frage nach dem Geschichtsbild ist heute moglicherweise auch 

in Zusammenhangen zu sehen, zu denen das Wiederaufleben des historischen Romans 

und seine Resonanz ebenso gehoren, wie die Faszination durch das historische Panora

ma, das der Film liefert. Die fliichtige Zeiterfahrung unserer Gegenwart, die vor allem 

Reportagefotos von Momenten kennt, mochte zunehmend bei bildlichen und literari- 

schen Evokationen von Vergangenem verweilen.

Wir freuen uns ganz besonders, daB sich die Begegnung zweier bildlicher Medien, 

namlich des Films und der Kunst, die nun schon lange existiert, auch zum erstenmal auf 

dem Kunsthistorikertag zum Gegenstand von Vortragen und Projektvorstellungen ma- 

chen lieB: unter dem Thema „Kunst und Kiinstler im Film”.

388



In alien weiteren Sektionsthemen haben wir Schwerpunkte und Desiderata bezeichnen 

wollen: die Leistungen der gegenwartigen Bauforschung, die ja vorbildlich sein kann fiir 

die Zusammenarbeit von Universitat und Denkmalpflege. Sie ist aber als Lehrstuhl fiir 

Baugeschichte, ganz zu schweigen von Lehrstiihlen fiir Denkmalpflege, zur Berufsvor- 

bereitung von Kunsthistorikern an deutschen Universitaten nur stiefmiitterlich be- 

handelt. Meistens ist die Baugeschichte personell eingebettet in die Vertretung kunst- 

historischer Lehre iiberhaupt.

Neue Tendenzen in der Kunstgeschichte der niederlandischen Malerei heiBt die Sek- 

tion, die einesteils die methodischen Auseinandersetzungen um die Interpretation von 

Bildinhalten im Bereich der niederlandischen Malerei zum Hintergrund hat, andererseits 

sich aber auch mit der brisanten kritischen Sichtung des Rembrandtwerkes auseinan- 

dersetzt.

Die Sektion zur Deutschen Kunst im 15. Jahrhundert, ein leider sehr vernachlassigtes 

Gebiet, faBt zum einen die erheblichen Wandlungen der deutschen Kunst um 1450 hin- 

sichtlich der Darstellung der Wirklichkeit ins Auge, zum anderen bringt sie Beitrage zu 

dreien der herausragenden Bildschnitzer und Bildhauer: Hans Multscher, Nikolaus Ger- 

haert und Michael Pacher, schlieBlich zu Rogiers Kolumba-Altar und zum Chor der 

Niirnberger Lorenzkirche. Die Sektion „Aufklarung und Revolution” wird vielleicht zu 

einer Klarung beitragen, was aus der Aufklarung heraus zur Revolution fuhrte und wie 

es die Aufgeklarten mit der Revolution hielten, ein nicht erst fur 1989 brisantes Thema, 

sondern eines, in dem sich auch die Erfahrungen von 1968 melden diirften. Die Themen 

der Beitrage konnten Grenzen in der Nennung von Aufklarung und Revolution in einem 

Atemzuge erkennen lassen. Kunst am Beginn ihrer Verbindung zur Naturwissenschaft, 

das ist fur das italienische fiinfzehnte Jahrhundert alien Kunsthistorikern ein gelaufiges 

Thema. Am Ende der figurativen Asthetik im neunzehnten Jahrhundert diirfte die Ver

bindung beider ein eher unbekanntes Gebiet fiir die Kunsthistoriker sein. Dieser Verbin

dung widmet sich die Sektion „Naturwissenschaft und Kunst im 19. Jahrhundert — 

Autonomie und Interdependenz”.

Wir haben uns schon in Berlin ganz bewuBt einem breiten und zugleich aktuellen 

Spektrum gestellt. Sicher wird es den einen oder anderen geben, der sich nicht unmittel- 

bar angesprochen fiihlt, aber letztlich dient ein solcher KongreB vor allem doch der Er- 

weiterung des eigenen Spektrums durch Zuhoren und Diskussion. Wie immer ist ein Tag 

fiir Exkursionen eingeplant, durch die bedeutende Denkmaler der Umgegend kennen ge- 

lernt werden konnen. Dies ist aber nicht der einzige Grund solcher Unternehmungen. 

Der Hauptgrund ist die notwendige Begegnung der Universitatskunsthistoriker und der 

Museumskunsthistoriker mit den Denkmalpflegern und mit deren Auseinandersetzung 

mit Geschichte und Gegenwart, wobei die Gegenwart den Denkmalern mehr Schaden 

antut, als durch Konservierung verhindert oder wieder gut gemacht werden konnte. 

Aber auch die Theorie und Praxis der Denkmalpflege selbst in unserer heutigen Zeit, 

einer Ideologic der Jugendlichkeit, der neuen Haut, sollte auf Exkursionen kritisch be- 

sprochen und befragt werden. Es ist leider so, daB auf den Tagungen der Denkmalpfle- 

ger eben meistens keine akademischen Kunsthistoriker teilnehmen.

Uber die Arbeit des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker und seines Vorstandes zu 

sprechen ist nicht Aufgabe dieser Eroffnungsansprache zum KongreB. Erlauben Sie mir
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dennoch einige Worte zur Situation der Kunstgeschichte in Ausbildung und Beruf heute. 

Was das Studium der Kunstgeschichte betrifft, so sind drei schwerwiegende Kritikpunk- 

te hervorzuheben:

1. eine viel zu lange Studiendauer von schatzungsweise achtzehn bis zwanzig Seme

stem bis zur Promotion, oft dariiber hinaus. Hieriiber liegen aber keine Erhebungen vor. 

Ich denke aber, daB die Universitatslehrer das im allgemeinen bestatigen konnen.

2. eine zu hohe Studentenzahl mit eher wachsendem Zulauf, bei der von einem Gebur- 

tenruckgang bisher nichts zu merken ist.

3. eine diesen Problemen gegeniiber vbllig ungeniigende Stellenausstattung, in der die 

Bundesrepublik Deutschland hinter USA und anderen europaischen Landern weit zu- 

riicksteht.

Das zu lange Studium geht zum Teil sicher auf in Haupt- und Beifachern iiberzogene 

Studienplane zuriick. Zwei wesentlichere Griinde sind aber die aus der Sicht vieler Uni

versitatslehrer ungeliebte Einfiihrung des Magister Artium vor der Promotion, akademi- 

sches Analogon zu den beiden Staatspriifungen, und die mangelnde Stellenausstattung. 

Das Ergebnis des Magister Artium ist eine Verlangerung des Stadiums um etwa zwei 

Jahre. Unsere Berliner Empfehlungen zur strengen Handhabung der Fristen und der the- 

matischen Begrenzungen konnten nicht mehr als Empfehlungen sein. Der Beginn an der 

Magisterarbeit, die als Priifimg nach dem achten Semester ansteht, wird weiter heraus- 

geschoben als fruher der Beginn an der Dissertation. Die Studierenden arbeiten im stil- 

len einem Thema voraus, und alle Empfehlungen auf rasche Meldung zur Priifung 

fuhren zu nicht viel. Das Problem des Magister Artium ist, daB es die Studierenden, die 

fruher aufgrund mehrerer guter Referate in Oberseminaren mit einer Doktorarbeit be- 

ginnen konnten, zu lange an diese Zwischenarbeit bindet. Es ist die Schuld der Universi

tatslehrer, wenn sie die Themen zu groB stellen. Wenn man wenigstens sagen konnte, 

der Magister ist ein giiltiger berufsqualifizierender AbschluB, so konnte man sich mit 

dem haufigen Verzicht auf die Promotion abfinden und insgesamt von einer Kiirzung des 

Stadiums sprechen. Leider ist es aber so, daB der Magister in den drei wissenschaftli- 

chen Sparten der Universitatslaufbahn, dem Museumsdienst und der Denkmalpflege, 

keine oder nur eingeschrankte Aussichten hat. Dariiber gleich noch etwas.

Da das wissenschaftliche Arbeiten erst einmal gelernt werden muB und mit einem 

wirklich qualifizierenden AbschluB gekront werden soil, ist nichts damit getan, wenn 

man nach der Abschaffung der Regelstudienzeit nun in den Empfehlungen des Wissen- 

schaftsrates von 1986 zur Struktar des Stadiums von der Einfiihrung einer Planstudien- 

zeit spricht, in der das Studium abgeschlossen werden muB, namlich nach acht 

Semestern und drei Monaten.

Der einzige AbschluB, das haben meine Berufsumfragen bei den Kunst- und Wissen- 

schaftsministerien gezeigt, der einem Studierenden eine gewisse Hoffnung auf Anstel- 

lungen geben kann, ist, was die Kunstgeschichte betrifft, gegenwartig die Promotion, 

weil weder die Ministerien noch die Museumsdirektoren und Denkmalpfleger ernst ma- 

chen mit der Tatsache, daB der Magister Artium der berufsqualifizierende AbschluB 

vom Gesetz her ist. In der Kunstgeschichte ist der Magister Artium in keiner Weise eine 

sichere Berufsqualifikation. Einzelne Ausnahmen von Magistern, die an Museen und 

Denkmalpflege feste Anstellungen fanden, wiederlegen das Prinzip im Grundsatz nicht.
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Ich zitiere aus einem Brief des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wissenschaft und 

Kunst vom 1. 2. 88 an mich zur Anstellungsmoglichkeit von Magistern als Volontare 

Oder als Angestellte und Beamte: „Im Hinblick auf die groBe Anzahl promovierter 

Kunsthistoriker wird keine Notwendigkeit gesehen, bei der Einstellung wissenschaft- 

licher Volontare vom Erfordernis der Promotion abzusehen. Der von Ihnen vorgeschla- 

gene Schritt (namlich den Magister Artium als dafiir qualifizierend anzusehen; H. R.) 

wiirde die Chancen fiir promovierte Bewerber verschlechtern”.

Und zu den Angestellten und Beamten: „Nach den in Bayern geltenden laufbahnrecht- 

lichen Bestimmungen ist die Promotion zwingend vorgeschrieben. Da in anderen Lauf- 

bahnen des hbheren Dienstes regelmaBig zwei Staatspriifungen und eine Referendarzeit 

gefordert werden, ware es unbillig, fur die Einstellung in die Konservatorenlaufbahn 

vom Nachweis der Promotionsleistung abzusehen. Auch ist zu bedenken, daB promo

vierte Kunsthistoriker in ihren Moglichkeiten, eine Stelle im Museumsbereich oder in 

der Denkmalpflege zu erhalten, beeintrachtigt wiirden, wenn als Einstellungsvorausset- 

zung auch der Grad des Magister Artium als ausreichend anerkannt wiirde”. Meine Da- 

men und Herren, das ist die Realitat des Studienabschlusses des M. A.

Vollig unakzeptabel ist der Anspruch auf Promotion fiir den Volontar, nachdem er wie 

bei den Referendaren im Schul- und Justizdienst nach dem ersten Staatsexamen ein Vor- 

bereitungsdienst ist, allerdings in einigen Landern nicht einmal so bezahlt wird. Der Un- 

gerechtigkeiten und VerstbBe gegen Chancengleichheit gibt es mehr als genug.

Richtig wird in Hessen gehandelt. Dort gilt das abgeschlossene Hochschulstudium: 

M. A. oder Promotion (Dr. designatus). Ich hoffe, es hat sich auch in letzter Zeit nichts 

daran geandert. In Hessen gibt es allerdings bedauerlicherweise keine Moglichkeiten fiir 

studentische Praktika an den Museen.

Der zweite Grund fiir das zu lange Stadium ist die schlechte Stellenausstattung und 

die daher nicht ausreichende Studienbetreuung. Wahrend in England auf einen Professor 

die Betreuung von etwa zwanzig Stadenten fallt, kornmen an einem Institat wie dem mei- 

nen in Stuttgart auf zwei priifungsberechtigte Professoren 155 Hauptfach-Studenten. 

Diese befristeten Professuren wurden durch die Hochschulgesetz-Novellierungen nun 

zudem abgeschafft. Man schuf den Oberassistenten. Und dies ist ein anderer Punkt uner- 

traglicher Zustande in der Bundesrepublik Deutschland. Unertraglich ist, daB verdiente 

Professoren nach vier Jahren auf der StraBe stehen und arbeitslos sind. Unertraglich war 

von Anfang an die Befristang solcher Professorenstellen. Wenn ein Wissenschaftler sich 

fiir die Universitat, das Museum oder das Landesamt fiir Denkmalpflege verdient ge- 

macht hat, so sollte man fiir ihn einzig und allein den Gesichtspunkt der Bewahrung gel- 

ten lassen, bis er eine neue und weiterfuhrende Anstellung gefunden hat. In dieser Zeit 

miissen fiir den weiteren Nachwuchs entsprechend Stellen des Mittelbaues zur Verfii- 

gung gestellt werden oder auch Professorenstellen, die wiederum eingezogen werden, 

wenn vom Stelleninhaber eine weiterfuhrende Stelle gefunden wird. An dieser unertrag- 

lichen Situation der Befristang von Professorenstellen andert auch die neue Etikettierung 

als Oberassistent C2, der habilitiert sein muB, nichts. Auch er wird nach guter Arbeit 

fiir das Fach vor die Tur gesetzt, nur weil ihm in der festgelegten Zeit nicht das Gluck 

einer hoheren Stelle oder Berufung winkte.
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Hat der Student mit den Priifungshiirden und der mangelnden Betreuung schlieBlich 

mit der Promotion im achtundzwanzigsten oder dreiBigsten Jahr den einzig berufsquali- 

fizierenden AbschluB der Promotion gemacht, so steht ihm als nachste absurde Regelung 

das Ende mit 35 Jahren in Sicht.

Der Kunsthistoriker sollte eigentlich nach dem Stadium ein Volontariat antreten und 

danach moglichst noch eine weiterfiihrende Forschungsarbeit auf der Basis eines For- 

schungsstipendiums anstreben. Es ist praktisch nur noch das eine oder das andere mog- 

lich, denn die Zeit wird fur eine forscherische Qualifizierung in Richtung auf 

Habilitation zu knapp.

Mehrere Lander verfolgen die wissenschaftsferne Regelung der Einstellung von Assi- 

stenten vor dem 35. Lebensjahr. Ich nenne z. B. Hessen mit der Einstellung einer 

„Nachwuchskraft” vor Uberschreiten des 35. Lebensjahres. In Einzelfallen — Ausbil- 

dungsgang — gibt es auf Antrag auch ein Abgehen davon. Bei einem Forschungsaufent- 

halt von drei Jahren im Ausland und einem vorhergehenden Volontariat wird diese 

Altersgrenze gefahrlich, nicht zu sprechen von vorhergehendem Berufswechsel, Bun- 

deswehr oder iiberhaupt der Tatsache, daB man ja nicht jede ausgeschriebene Stelle be- 

kommt, nur weil man noch unter 35 Jahre alt ist.

Ich hatte bereits in Berlin gesagt, wir zogen uns den Provinzialismus heran, wenn wir 

die Hdchstalter an die Stelle hochster Qualifikation stellen. Eine entsprechende Empfeh- 

lung wurde damals verabschiedet und in der Kunstchronik verbffentlicht. Sie ging auch 

an alle zustandigen Ministerien. Vom Minister fur Wissenschaft und Forschung des Lan

des Nordrhein-Westfalen erhielt ich zum Einstellungsalter fur Hochschulassistenten so- 

gar folgende Auskunft: „Der Hochschulassistent ist ein Personaltyp der alten 

auslaufenden Personalstruktur. Fur die Einstellung von Hochschulassistenten gait eine 

Altersgrenze von 32 Jahren. Der dem Hochschulassistenten alter Art heute nahekom- 

menden Personaltyp ist der des wissenschaftlichen Assistenten. Die Einfiihrung ver- 

gleichbarer Altersgrenzen wird erwogen. In alien Fallen sind Ausnahmen moglich bzw. 

vorgesehen”.

Bedenkt man nun noch die unsoziale Regelung, die z. B. das Land Rheinland-Pfalz 

hat, das den Promotionsnachweis durch Urkunde zur Voraussetzung einer Anstellung als 

Volontar und dariiber hinaus macht, also dem Promovierten die hohen Kosten eines Dis- 

sertationsdruckes zumutet, um ihn dann als Volontar fur netto etwa DM 950,— einzu- 

stellen, oder die Bedingungen im Saarland, das zwar eine dreijahrige hauptberufliche 

Tatigkeit fur die Einstellung als Angestellter oder Beamter zur Voraussetzung macht, 

aber nicht einmal Volontariate an den Museen hat, so kann man nicht sagen, daB in die- 

sem Lande die Dinge sehr zufriedenstellen stehen. Es gibt keinen Grund, die Verhaltnis- 

se allgemein sonderlich zu loben. Man sollte nach der Einfiihrung des Magister Artium 

auch mit ihm als berufsqualifizierendem StudienabschluB ernst machen und die Einstel

lung in Museum oder Denkmalpflege von einer weiteren Ausbildung dort als Volontar 

abhangig machen, wahrend fiir die Universitatslaufbahn die akademische Promotion Be- 

dingung bliebe. Die finanzielle Stellung des Volontars ware zu verbessern, wie das in 

manchen Landern durch Angleichung an die Beziige der Referendare im Schul- und Ju- 

stizdienst erfolgt ist. Die Absenkung der Eingangsbesoldung ist ein besonders triibseli- 

ges Kapitel in der Fiirsorge des Staates fiir seine wissenschaftlichen Krafte, wenn sie
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denn schlieBlich die Stelle erreicht haben, auf der sie eine festgelegte Bezahlung fur fest- 

gelegte Leistungen erwarten konnten.

Wenn man die Leistungen der deutschen Kunstgeschichte an den Museen, in der 

Denkmalpflege und an den Universitaten bedenkt, ich sprach dariiber in Berlin, und sich 

klar macht, wie sehr die wissenschaftliche Arbeit von den Professoren bis zu den wiss. 

Hilfskraften, von den Museumsdirektoren bis zu den Volontaren und von den Landes- 

denkmalpflegern bis zu den Praktikanten zur Befriedigung des Freizeitbediirfnisses der 

Bevolkerung mitvermarktet wird, kann man nicht sagen, daB diese Leistungen die notige 

Anerkennung in der Stellenausstattung fmden. Es gibt an den Universitaten zu wenige 

Stellen fur Mittelbau und Professuren, an den Museen zu wenige Volontarsstellen und 

an den Denkmalamtern zu wenige Praktikantenmoglichkeiten. An den Universitaten kol- 

lidiert die Qualitat der Lehrveranstaltungen mit der Belastung durch die Fulle von Magi- 

sterarbeiten und Dissertationen pro Professor, die Menge der Studenten mit der 

personellen Unterbesetzung fiir die Studienbetreuung, die Uberbordung der Studienpla- 

ne mit dem Stellenpegel. Dabei ist noch besonders gravierend, daB es an den deutschen 

Schulen keinen eigentlichen Unterricht in Kunstgeschichte gibt, sondern diese nur Teil 

der Kunsterziehung ist, mit, das kann ich aus eigener Prufungserfahrung sagen, einem 

mehr als schmalspurigen Ausbildungsgang. Auch hier ist Italien zum Beispiel weit 

kunstgeschichtsfreundlicher als die an sich ja sehr kunstfordernde Bundesrepublik. Die 

Schuler kommen im allgemeinen in diesem Fach ohne Universitatsreife an die Uni

versitat.

Schulische Versaumnisse in diesem Fach verlangern das Studium zusatzlich.

Meine Damen und Herren, ich will es hierbei bewenden lassen. Ich wollte es aber 

eben auch nicht nur bei freundlichen Worten bewenden lassen. DaB die deutsche Kunst

geschichte keine Lobby hat, die sich fur die Belange der Ausbildung und des Berufswe- 

ges mit Erfolg einsetzen kann, ist bekannt. Der Verband Deutscher Kunsthistoriker 

entwickelt sich erst sehr langsam zu einem wahren Berufsverband. Ich habe wie in Ber

lin auch hier einige deutliche Worte gesagt, damit man sich nicht damit beruhigt, es sei 

alles in Ordnung, wenn ein interessanter KongreB gut ablauft.

Allen Beteiligten sei herzlich gedankt: dem hess. Minister fiir Wissenschaft und Kunst 

fiir die Ubernahme der Schirmherrschaft und groBziigige finanzielle Unterstiitzung des 

Kongresses und schlieBlich fiir den Empfang im SchloB Biebrich, dem Magistral und 

Oberbiirgermeister Dr. Bruck fur die Einladung nach Frankfurt und den heutigen Emp

fang im Romer, dem Prasidenten und Vizeprasidenten der Universitat Frankfurt, Klaus 

Ring fiir die Tagungsraume, der Deutschen Forschungsgemeinschaft fiir die groBziigige 

finanzielle Unterstiitzung des Kongresses, der Nordstern Allgemeine-Versicherung AG 

fiir einen Beitrag zum Empfang des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker fiir seine Mit- 

glieder am Donnerstag, dem Kulturamt und dem Verkehrsamt der Stadt Frankfurt insge- 

samt fiir alle Hilfe, dem Institut fiir Kunstgeschichte der Universitat Frankfurt fiir seine 

Mithilfe, besonders Wolfgang Scholler, schlieBlich den Mitgliedern des Ortskomitees, 

die sich in irgendeiner Weise eingesetzt haben.

Ein ganz besonderer Dank geht aber an Michael Groblewski, den Geschaftsfiihrer des 

Verbandes, der nach der Programmfestlegung und dem fiir mich darauffolgenden kost-
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baren Forschungssemester ab Marz dieses Jahres praktisch die ganze Last der unmittel- 

baren Vorbereitung hatte.

Ebenso Dank an Frau Angelika Gernert-Groblewski.

DaB der KongreB ein voller Erfolg mogen werde, dafiir bitte ich Sie alle um aktive 

Teilnahme.

Protokoll der Mitgliederversammlung am 29. 09. 1988 in Frankfurt a. M.

Der Erste Vorsitzende, Herwarth Rottgen, eroffnet um 20.00 Uhr im Museum fiir 

Kunsthandwerk die Mitgliederversammlung.

Zu ihr sind 139 Mitglieder und 1 Gast aus Osterreich erschienen.

Die Versammlung gedenkt zuerst der seit dem 2. Oktober 1986 verstorbenen Mitglie

der: Wolfgang Braunfels, Robert Dangers, Heinrich Dattenberg, Walter Franzius, Wal

ter Hess, Franz Rademacher, Leopold Reidemeister, Ottilie Thiemann-Stoedtner und 

Klaus Wessel.

Vor Eintritt in die TO stellt Herr Rottgen fest, daB die Versammlung nach § 10 der 

Satzung ordnungsgemaB und termingerecht einberufen wurde und beschluBfahig ist.

Die geplante TO vom 28. August 1988 wird geringfiigig erweitert; sie lautet nun: 

TOP 1 Annahme der TO

TOP 2 Annahme des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 6. November 1987 

in Stuttgart

TOP 3 Bericht des Ersten Vorsitzenden fur den Zeitraum vom 3. Oktober 1986 bis 

26. September 1988

TOP 4 Bericht des Geschaftsfiihrers und Kassenbericht

TOP 5 Entlastung des Vorstandes

TOP 6 XXII. Deutscher Kunsthistorikertag 1990

TOP 7 Korrespondenz mit dem Osterreichischen Kunsthistorikerverband

TOP 8 Wahl von Vorstand und Beirat fiir den Zeitraum vom 1. 1. 1989 bis 

31. 12. 1992

TOP 9 Verschiedenes

TOP 1 Die vorliegende TO wird durch Akklamation angenommen.

TOP 2 Der Geschaftsfuhrer korrigiert das Protokoll der Mitgliederversammlung 

vom 6. November 1987: auf Seite 3 ist die Zahlung der Paragraphen falsch; 

anstelle von § 1, § 2, § 3 und § 4 muB es „§ 1, § 6 und § 7” und am Beginn 

des folgenden Absatzes „§ 10” heiBen.

Danach wird das Protokoll ohne Gegenstimmen per Akklamation bestatigt.

TOP 3 Wegen des Verlustes des Original-Manuskripts des Berichtes des Ersten Vor

sitzenden, Herwarth Rottgen, wird hier auf das Rundschreiben vom 1. August 

1988 und auf den w. o. abgedruckten Eroffnungsvortrag des Ersten Vorsit

zenden verwiesen, die wenn auch nicht wortlich, so doch inhaltlich dem Be

richt entsprechen.

In der folgenden Aussprache gibt Johannes Zahlten in aller Kiirze den Stand
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