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Die Mitgliederversammlung des Verbands Deutscher Kunsthistoriker hat dem Vorstand am 

29. September 1994 den Auftrag erteilt, eine Kommission einzuberufen, die alle Probleme im 

Zusammenhang mit der notwendigen Studienreform im Fach Kunstgeschichte erortern sollte. 

Anlals ist die Einfiihrung der Regelstudienzeit, die nunmehr in alien Bundeslandern ohne Ver- 

zogerung durchgesetzt wird (vgl. die letzte Nummer der Kunstchronik, Juli 1995, S. 322-323).

Die Kommission hat die Probleme der Studienstruktur systematisch durchforstet; mogliche 

Optionen wurden erortert. Der Vorstand des Verbands fordert alle Universitatsinstitute auf, 

zum nachstehenden Protokoll Stellung zu nehmen. Nur aufgrund einer breiten Konsensbildung 

an alien Instituten kann die nachste Mitgliederversammlung des Verbands eine Stellungnahme 

zur Studienreform verabschieden.

SlTZUNG EINER KOMMISSION FUR DIE 

Studienreform im Fach Kunstgeschichte 

(einberufen durch den Vorstand des Verbands 

Deutscher Kunsthistoriker aufgrund eines Beschlusses 

der Mitgliederversammlung vom 29. 9. 1994)

Protokoll

Technische Universitat Berlin, 20. Jan. 1995

Beginn: 11.15 Uhr Ende: 18.30 Uhr

Anwesend: Dr. Reinhold Baumstark, Prof. Dr. Frank 

Biittner, Prof. Dr. Werner Busch, Dr. Gabi Dolff- 

Bonekiimper, Dr. habil. Steffi Roettgen, Prof. Dr. 

Robert Suckale (Vorsitz), Prof. Dr. Thomas Topfstedt, 

Prof. Dr. Monika Wagner, Dr. Michael F. Zimmer

mann (Protokoll)

1. Bcgriil?ung; Grundsatzdiskussion liber Zielc eines 

Engagements des Verbands deutscher Kunsthistoriker 

in der Debatte um die Studienreform

Die Kommission, die der Vorstand des Verbands im 

Auftrag der Mitgliederversammlung einberufen hat, 

wird durch ihren Vorsitzenden Prof. Suckale begrufst. 

Er erinnert an den durch die Mitgliederversammlung 

erteilten Arbeitsauftrag. Auf der Versammlung vom 

29.9.1994 konnte liber die universitare Ausbildung 

weder erschopfend noch auch nur soweit diskutiert 

werden, dal? irgendwelche Beschliisse gefal?t werden 

konnten. Daher wurde die Griindung einer Arbeits- 

gruppe zur Lage an den Hochschulen gefordert. Sie 

solle unterschiedliche Vorstellungen biindeln und 

Antworten auf die »Schere« zwischen Berufsleben und 

Ausbildung suchen. In dieser Arbeitsgruppe sollten die 

Berufsgruppen Museum und Denkmalpflege als »Ab- 

nehmer« der Ausbildung vertreten sein.

Eingangs werden verschiedene Optionen fiir das wei- 

tere Vorgehen besprochen. Ein mogliches Ziel der 

Kommissionsarbeit ware die Vorbereitung einer 

Fachtagung oder einer Mitgliederversammlung zum 

Thema. Es sei wichtig, die Institute zu diesem Thema 

einmal um einen Tisch zu versammeln. Die Diskus- 

sionen dieser ersten Kommissionssitzung sollen in die 

Erarbeitung eines Positionspapiers zu den aktuellen 

Entwicklungen einmunden. Dieses soli aufgrund des 

Protokolls durch den Vorsitzenden der Kommission 

redigiert und nach weiterer Bearbeitung durch die 

Mitglieder der Kommission fertiggestellt werden. 

Hernach soil es an die Universitatsinstitute zur 

Stellungnahme versandt werden. Nach Eingang der 

Stellungnahmen mul? entschieden werden, ob zu die

sem Thema eine Fachtagung ausgerichtet werden soli. 

Da eine Tagung von 57 Instituten in Deutschland nicht 

durch den Verband finanziert werden kann, wiirde 

eine Beratung auf dem nachsten Kongrel? naheliegen. 

Besprochen wird auch die Entscheidungsfindung uber 

die Empfehlungen, die in der Kommission erarbeitet 

werden konnen. Einerseits sollen kontroverse 

Positionen herausgearbeitet und die unterschiedlichen 

Stellungnahmen der Universitaten gesammelt werden, 

damit die Mitgliederversammlung zu einem Votum 

gelangen kann. Andererseits will die Kommission 

selbst ihr Mandat erfiillen, unterschiedliche Optionen 

zu diskutieren und einen Weg zu empfehlen.

Anlal? fiir die Einsetzung und die Arbeit der Kom

mission ist einerseits die unertragliche Uberfiillung des 

Faches und die dadurch bedingte Studienmisere. Die 

notwendige Weiterentwicklung der Ausbildungs- 

inhalte im Hinblick auf neue Aufgaben und ein viel- 

fach gewandeltes Berufsbild wird dadurch erschwert 

oder verhindert. Andererseits sehen sich die Hoch- 

schulinstitute verpflichtet, auf Verordnungen zur 

Verkiirzung und zur Straffung des Hochschulstudiums 

zu reagieren. Diese wurden durch die Kultusminister- 

und die Rektorenkonferenz teils beschlossen, teils sind 

weitere Beschliisse in naherer Zukunft zu erwarten. 

Die Kommission kann dazu beitragen, dal? die 

Universitatsinstitute fiir Kunstgeschichte nicht ganz- 

lich unterschiedlich auf die neuen Vorgaben reagieren. 

Die Studienordnungen sollten mindestens soweit auf- 

einander abgestimmt werden, dal? ein Wechsel des 

Studienortes moglich bleibt.

Einhellig wird ein Vorgehen nach der durch Herrn 

Suckale vorgeschlagenen Tagesordnung fiir sinnvoll 

erachtet, die jedoch um drei Punkte erweitert wird: be- 

stehende Verordnungen und die fiir die weitere Ent

wicklung vorauszusetzenden politischen Ziele sollen 

eingangs referiert werden, aul?erdem soli liber Auf- 

nahmepriifungen und iiber das Graduiertenstudium 

grundsatzlich diskutiert werden.
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Das Dienstrecht fur Hochschullehrer soil »aktuali- 

siert« werden: das Lehrdeputat soli vordringlich in den 

nach der Studienordnung relevanten Bereichen er- 

bracht, auf seine Erfiillung starker geachtet werden. 

Freisemester sollen nur vergeben werden, wenn das 

Lehrdeputat erbracht und gegebenenfalls ausgefallene 

Lehrveranstaltungen nachgeholt wurden. Gedacht ist 

auch an eine Regelung der Prasenzpflicht. Beamtenver- 

haltnisse sollen vermehrt auf Probe oder auf Zeit ange- 

boten werden. Angestrebt werden auch der Vergleich 

und die regel rnafsige Evaluierung von Forschungs- 

feldern, Studiengangen und individuellen Lehrleistun- 

gen.

Die Regelstudienzeit erscheint der Kommission als 

Rahmen weiterer Planungen fur die Studienreform. 

Unterschiedlich waren die Auffassungen dazu, wie tief- 

greifend das Studium aufgrund dieser Vorgabe umge- 

staltet werden mul?.

3. Eignungspriifungen von dcr Aufnahme bis zur 

Zwischenpriifung

Aufnahmepriifungen werden in der Kommission un

terschiedlich eingeschatzt. Erst zur Zwischenpriifung 

zeichne sich ab, ob die Studenten dauerhaft fur das 

Fach begeistert sind. Eine vorherige Eignungspriifung 

ware angesichts sich verschlechternder Bildungs- 

voraussetzungen moglicherweise ein soziales Urteil. 

Daher halt ein Teil der Anwesenden angesichts eines 

an den meisten Universitaten bestehenden numerus 

clausus Aufnahmepriifungen fiir entbehrlich. Zudem 

seien Aufnahmepriifungen politisch unerwiinscht und 

insofern derzeit nicht durchzusetzen.

Unterschiedlich beurteilt wurde die Frage, ob visuelles 

Gedachtnis und die Fahigkeit, Gesehenes zu beschrei- 

ben, priifbar seien. Eine Mehrheit hielt solche Tests 

angesichts der Uberfiillung des Faches fiir durchfiihr- 

bar. Doch sprechen auch gewichtige Argumente aus 

der Praxis gegen solche Tests.

Die Zwischenpriifung oder Eignungstests wiihrend des 

Grundstudiums miissen die entscheidende Priifung zu 

Anfang des kunsthistorischen Studiums sein. Dazu ist 

ein strenges Curriculum in den ersten vier Semestern 

unerlal?lich, wodurch das Fach in der ganzen Breite 

vorgestellt wird. Denkbar (und in den »Allgemeinen 

Bestimmungen fiir Magisterordnungen« als eine 

Moglichkeit vorgesehen) sind auch mehrere, aufeinan- 

derfolgende Priifungen. An der Universitat Kiel gibt es 

Einfiihrungskurse mit Klausuren, die besucht werden 

miissen, bevor die Studierenden in die Proseminare 

aufgenommen werden kbnnen. Diese Einfiihrungs

kurse sind Pflichtveranstaltungen fiir alle Erstsemester. 

Wer die Klausuren nicht besteht, mul? den Kurs wie- 

derholen und kann somit im Studium nicht fortschrei- 

ten. Dieses Verfahren habe eine begriil?enswerte 

Filterwirkung und sei gegeniiber dem Scheinesammeln 

zu relativ beliebigen Seminarthemen vorteilhaft. Die 

Studienordnung fiir Kunstgeschichte der Universitat 

Hamburg sieht das Abpriifen von Wissen grundsatz- 

lich nicht vor. Stattdessen wurde dort eine Orien- 

tierungseinheit eingerichtet, wo im Rahmen von 

Lehrveranstaltungen kleinere Publikationen vorberei- 

tet werden. Dagegen wird eingewandt, dal? eine solch 

intensive Eingangsschulung nur bei scharfer Selektion 

durch den numerus clausus moglich sei: 26 Studien- 

anfangern in Hamburg stehen 120 in Berlin, und 240 

in Miinchen gegeniiber.

Die Empfehlungen der Kommission sollten nicht so 

eng gefal?t werden, dal? sie uberall eine einheitliche 

Gestaltung des Grundstudiums erzwingen. Grund- 

kurse sollten jedoch das Studium iiberall eroffnen und 

mit einem konsekutiv aufgebauten System von Eig- 

nungspriifungen verkniipft werden. Auch eine strenge- 

re Handhabung der Zwischenpriifung, in der auch ein 

breiterer Wissensstandard beriicksichtigt werden soll- 

te, erscheint einer Mehrheit als notwendig.

4. Grundstudium

Eine starkere Verschulung erscheint als unvermeidlich. 

Der heute an vielen Universitaten bestehende Zustand, 

dal? ganze Kerngebiete der Kunstgeschichte nach den 

Studienordnungen iiberhaupt nicht studiert werden 

miissen, ist nicht mehr tragbar.

Einhelligkeit besteht jedoch auch dariiber nicht. Ein 

Wissenskanon kbnne nicht definiert werden. Die 

»Abnehmer« der Kunstgeschichte in neuen Berufs- 

feldern legten darauf keinen Wert; Wissen kbnne elek- 

tronisch bereitgestellt werden. Im Vordergrund der 

Ausbildung solle daher der souverane Umgang mit 

Wissensressourcen stehen. Schnellkurse kbnnten das 

qualitatlose Reproduzieren von Stil- und Gattungs- 

kriterien fbrdern, die ohne ausreichende Arbeit am 

Objekt und ohne das vertiefte Verfolgen einer Frage- 

stellung erlernt wurden. Die grundsatzlichen Bedenken 

gegen eine starkere Verschulung werden zumindest 

dahingehnd aufgenommen, dal? neben den allgemei- 

nen Kursen »Tiefbohrungen« am Einzelbeispiel fiir 

notwendig erachtet werden. Das Fach soil bei der 

Gestaltung des Grundstudiums jedoch nicht auf Frage- 

stellungen reduziert werden.

Ein gewisser Anted der Seminare des Grundstudiums 

sollte einem Kanon an propiideutischem oder Grund- 

wissen zugeordnet werden. Der Besuch soicher An- 

fangsveranstaltungen solle auch in den Studien

ordnungen festgeschrieben werden. An der Universitat 

Kiel etwa sei der Besuch von Grundkursen zu zwei 

Themen verbindlich: bildende Kunst und Architektur. 

Im ersten Themenbereich wurde auch eine Einfiihrung 

in kiinstlerische Techniken und in die Fachtermino- 

logie geboten. Solche Einfiihrungen seien auch deswe- 

gen wichtig, weil in neueren Forschungen vermehrt 

restauratorische Untersuchungen fiir die Deutung aus- 

gewertet werden. In der Diskussion werden Grund- 

kurse zu verschiedenen Themenbereichen in Erwagung 

gezogen, etwa zur Einfiihrung auch in das wis- 

senschaftliche Arbeiten, zur Ikonographie (ohne 

Trennung von sakral und profan) oder zu kunsttheo- 

retischen Fragestellungen, worunter die epochentypi- 

schen Erwartungen von Auftraggebern und Publikum, 

die Institutionen der Kunst, Kunstkritik und Offent- 

lichkeit, Akademien etc. fallen. Erwogen wird auch ein 

Scheiden nach Epochen.
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6. Erweiterung des Gegenstandsbereichs 

der Kunstgeschichte

Die Aufgaben des Faches und die Erwartungen an eine 

zeitgemal?e Entwicklung seines Gegenstandsbereiches 

haben sich in jiingster Zeit in verschiedene Richtungen 

sehr vermehrt. Zudem ist die Umwandlung vieler gei- 

steswissenschaftlicher und philoiogischer Nachbar- 

disziplinen zu Kulturwissenschaften wesentlich weiter 

fortgeschritten als in unserem Fach. Die kunsthistori- 

schen Aufgaben der Bauforschung und der Denk- 

malpflege, der Kunsttechnologie oder der Medien- und 

Filmgeschichte machen eine zunehmende Speziali- 

sierung in den vermehrten Teilbereichen erforderlich. 

Unabweisbar ist zudem die Forderung danach, den 

Eurozentrismus einer auf das »Abendland« begrenzten 

Kunstgeschichte schrittweise aufzugeben.

Fur neu entstehende Berufsfelder der Denkmalpflege, 

des Kunstmanagements, der Medien werden Kunst- 

historiker nicht ausgebildet. Die Chancen in diesen 

Bereichen werden durch das Fach nicht wahrgenom- 

men. In Leipzig gibt es ohne Beteiligung der Kunst- 

historiker ein Institut fiir Medienwissenschaften und 

eines fiir Museologie; andernorts iibernehmen die 

Philologien die von der Kunstgeschichte vernachlassig- 

te Erforschung neuer Bereiche der Bildproduktion.

Kontrovers diskutiert wird uber die Verantwort- 

lichkeit des Fachs in Bereichen wie Photographie, Film, 

Gebrauchsgraphik, Design und Werbung, illustrierte 

Presse und Plakat. Das Fach kbnne diese Bereiche 

nicht in einen immer mehr erweiterten Kompetenz- 

bereich aufnehmen. Die Verantwortung sei vielmehr 

nur in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen zu 

tragen. Die Ausweitung soil nicht durch die Umwand

lung der Kunstgeschichte in eine Universaldisziplin 

erfolgen, sie kann nur durch eine Vernetzung mit ande

ren Fachern geleistet werden. Die Konsequenz daraus 

sei, dal? ein Studiengang nicht notwendig jeweils pra- 

zise den entsprechenden Professoren eines und nur 

eines Faches zuzuordnen sei. Zusammenarbeit etwa 

zwischen Instituten fiir Theater-, Film- und Fernseh- 

wissenschaften und moderner Kunstgeschichte sollte 

selbstverstandlich sein.

In Berlin wird nach Art des »institute of fine arts« 

auch eine Einbeziehung der aul?ereuropaischen Kunst

geschichte gefordert. Die Einbindung oder Partner- 

schaft in kunsthistorischen Studiengangen bereitet 

jedoch Schwierigkeiten. Im Faile der Orientalistik, der 

Indologie oder der ostasiatischen Kunstgeschichte ist 

eine enge Anbindung an die Philologien unerlal?lich. 

Bei anderen Kulturen ist die Verbindung mit der 

Ethnologic erforderlich.

Nachdriicklich wird dafiir pladiert, dal? in einem 

zukiinftigen Department-System auch zusatzliche, 

erganzende Professuren neue Disziplinen vertreten 

kbnnen. Dies wiirde das Profil der Universitaten schar- 

fen; unterschiedliche Schwerpukte ergaben sich teil- 

weise schon durch die Schwerpunte der Universitats- 

bibliotheken. Auch Schwerpunkte fiir nationale und 

regionale Bereiche oder fiir Feminismus sollten gebil- 

det werden. Bei der Einrichtung solcher Sonderschwer- 

punkte sollten die Graduiertenkollegs mitberiicksich- 

tigt werden. Gefordert wird dariiber hinaus, dal? der 

Verband Deutscher Kunsthistoriker konkrete Empfeh- 

lungen fiir die Einrichtungen von Sonderschwer- 

punkten gibt. Dies soli jedoch nicht im Rahmen der 

allgemeinen Empfehlungen zur Studienreform gesche- 

hen.

7. Praxisbezug; neue Studiengange

Mit Blick auf Studiengange wie den fiir Museologie in 

Leipzig oder fiir Kulturmanagement in Hamburg wird 

betont, dal? eine berufsqualifizierende kunsthistorische 

Ausbildung wichtiger ist als schmalspurige Verwal- 

tungslehrgange. In manchen Bereichen der Museen wie 

Kunstgewerbe und Skulptur ist es oft aul?erordentlich 

schwierig, geeignete Fachwissenschaftler zu finden. 

Die Museen und die Denkmalpflege brauchen keine in 

ihrem Bereich unvollkommen und rein theoretisch aus- 

gebildeten Technokraten, sondern gute Kunsthisto

riker. Daher werden Studiengange fiir Museologie, die 

ein Promotionsstudium nicht voraussetzen, sondern 

ersetzen, einhellig abgelehnt. Auch Aufbaustudiengiin- 

ge fiir Museologie, wie sie etwa in Berlin teils schon 

sehr konkret in Erwagung gezogen werden, werden 

skeptisch beurteilt.

Praktika im Studienverlauf werden als geeignetstes 

Mittel zur Vertiefung des Praxisbezugs der Ausbildung 

angesehen. In Hamburg miissen die Studierenden, 

bevor sie an einem Praktikum teilnehmen konnen, 

mindestens ein Seminar bei einem Lehrbeauftragten 

aus dem jeweiligen berufspraktischen Feld absolviert 

haben. Angesichts der drohenden Streichung der 

Finanzmittel fiir Lehrleistungen, die nicht in den 

Studienordnungen stehen, wird fiir die Festschreibung 

von Praktika und Exkursionen in den Studien

ordnungen pladiert.

Leider werden die Veranstaltungen von Lehrbeauftrag

ten jedoch teilweise auf das Lehrdeputat der Institute 

angerechnet. So mul? in Hamburg die Anzahl der 

Lehrbeauftragten beschrankt werden, damit sie nicht 

auf die Kapazitat angerechnet werden. Solche Mal?- 

nahmen sind mbglicherweise vermeidbar, wenn ent- 

sprechende Lehrauftrage als Ubungen zum Praxisbe

zug gestaltet werden. Einhellig erhebt die Kommission 

die Forderung, dal? Lehrauftrage zur Herstellung des 

Praxisbezugs nicht auf die Kapazitaten angerechnet 

werden.

Exkursionen konnen grundsatzlich auf die Deputate 

angerechnet werden, in der Regel mit einer oder zwei 

SWS. In der Regel konnten die Lehrprogramme jedoch 

von den wenigen Lehrenden nicht mehr aufrechterhal- 

ten werden, wenn sie diese Anrechnung der Exkur

sionen auf das Lehrdeputat in Anspruch nehmen wiir- 

den. Wiirden die Professoren und Assistenten gemai? 

der Kapazitatsverordnung starker auf die Anrechnung 

der Exkursionen auf das Lehrdeputat drangen, kbnnte 

umgekehrt verlangt werden, diesen scheinbar »iiber- 

fliissigen« Teil des Studiums aus den Studienplanen zu 

streichen.

Der Umgang mit dem Original sollte als notwendiger 

Bestandteil in die Universitatsausbildung aufgenom- 

men werden, und dies kann nur in Zusammenarbeit
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mit den Museen geschehen. Die Universitaten richten 

an die Museen das Anliegen, dal? in Zusammenarbeit 

mit studentischen Praktika Kataloge, Ausstellungen 

o.a. erarbeitet werden. Innerhalb eines Semesters ist 

dies nicht zu leisten. Theoretisch konnte man eine sol- 

che Arbeit auch innerhalb des Graduierten- oder Auf- 

baustudiums institutionalisieren. Sinnvoller sei es 

jedoch, wenn der Umgang mit Originalen und beruf- 

spraktische Arbeit schon vor Abschlul? des Magi- 

sterstudiums vermittelt werde.

8. Hauptstudium und Magister

Grundsatzlich ist der Magister ein berufsqualifizieren- 

der Abschlul?. An den meisten Universtiaten ist er 

zugleich Promotionsvoraussetzung. Tatsachlich reicht 

der Magister jedoch meist nicht aus, um in den tradi- 

tionellen Berufszweigen des Faches eine Stelle zu fin- 

den. Dariiber hinaus wird mancherorts, z.B. in Bayern, 

fur die Laufbahn des Konservatoren die Promotion als 

Voraussetzung gefordert.

Fur die Universitaten stellt sich die Frage, ob sie lang- 

fristig beabsichtigen, den Magister zu einem HnHrIIudO 

DIud berufsqualifizierenden Abschlul? aufzuwerten oder 

ihn iiberwiegend als Promotionsvoraussetzung behan- 

deln.

Grundsatzlich wiirde begriil?t, wenn der Magister ent- 

sprechend seines rechtlichen Gewichts in Zukunft zum 

berufsqualifizierenden Abschlul? wiirde und die 

Promotion an die Stelle der Habilitation trete. Eine 

solche Entwicklung scheint jedoch derzeit nicht reali- 

sierbar. Die hollandische Studienstruktur, in der die 

Ausbildungsstufen etwa entsprechend gewichtet sind, 

wird positiv bewertet. Dort konnen die Studierenden 

praktische Erfahrung analog zum Volontariat gewin- 

nen, und dann an die Universitat zuriickkehren, um 

die am Museum gewonnene Erfahrung in die Ab- 

schluRarbeit mit einfliel?en zu lassen. Dieser Weg ist 

mangels Finanzierbarkeit hierzulande meist verbaut.

Angesichts der hohen Zahl promovierter Absolventen 

ist nicht damit zu rechnen, dal? der Magister in abseh- 

barer Zeit tatsachlich als berufsqualifizierend gewertet 

wird. Nur in einigen neuen Berufsfeldern, etwa im 

Bereich der Medien, des Verlagswesens, der Werbung 

etc. hat der Magister tatsachlich das Gewicht eines 

berufsqualifizierenden Abschlusses. Auch Verlage 

bevorzugen vielfach keine promovierten Absolventen, 

da sie in die Ausbildung selbst noch investieren wollen. 

In diesen Bereichen erarbeitet eine grdl?ere Zahl von 

Kollegen die Dissertation uber dem Beruf neben einen 

langeren Zeitraum.

Da der Magister auf liingere Sicht in der Praxis nicht 

das Gewicht haben wird, welches ihm als berufsquali

fizierenden Abschlul? eigentlich zukommen miil?te, ist 

eine ziigige Bearbeitung um so notwendiger. Nur so 

kann eine Uberschwemmung der Ausbildung mit For- 

schungsarbeiten verhindert werden. An der FU in 

Berlin wurde vor wenigen Jahren eine durchschnittli- 

che Bearbeitungszeit fur den Magister von drei Jahren 

festgestellt. Durch einhelliges Bemiihen aller Profes- 

soren konnte eine erhebliche Verkiirzung erreicht wer

den.

Derzeit klaffen die tatsachliche Funktion der Promo

tion als eigentlich berufsqualifizierender Abschlul? und 

die rechtliche Bewertung auseinander. In vielen Beru- 

fen wird die Promotion zwar als Eingangsqualifikation 

fur die Berufstatigkeit de facto vorausgesetzt, als not- 

wendige berufliche Laufbahnleistung jedoch nicht 

anerkannt. In der Denkmalpflege fangen diplomierte 

Studienabganger der Architektur zu gleichen Gehal- 

tern an wie promovierte und dadurch meist altere 

Kunsthistoriker. Durch Beforderungen nach Dienst- 

alter werden Kunsthistoriker liber die gesamte 

Lebensarbeitszeit benachteiligt. Offiziellerseits wird 

argumentiert, der Magister sei der eigentliche Ab

schlul?, die Promotion sei jedoch nur eine private 

Zusatzqualifikation. Tatsachlich qualifiziert sich der 

Kunsthistoriker jedoch erst durch die Promotion. 

Gegen diese an den tatsachlichen Gegebenheiten vor- 

beigehende laufbahnrechtliche Bewertung der 

Promotion mul? der Berufsverband Stellung nehmen.

9. Promotionsstudium; Aufbaustudium;

Graduicrtenkollegs

Planung und Gestaltung des Promotionsstudiums ist 

eine Notwendigkeit, da sich bei der Regelstudienzeit 

die Studenten zu Anfang des siebten Semester fiir den 

Magister anmelden miissen. Die Studenten diirfen 

nicht nach Abschlul? des Magisters zu Privatgelehrten 

werden. Eine solche Ausbildungsstufe ist jedoch 

schwierig zu realisieren, solange jenseits des Magisters 

keinerlei Lehrveranstaltungen auf?er den Doktoran- 

denkolloquien auf das Lehrdeputat angerechnet wer

den. Um die Anrechnung auf die Lehrdeputate zu 

erreichen, mul? das Promotionsstudium in den Stu- 

dien- und Promotionsordnungen festgeschrieben wer

den. Obwohl die Universitaten sich einhellig fiir die 

Anrechnung von Lehrveranstaltungen aus dem Promo

tionsstudium eingesetzt haben, wurde dies vor sechs 

Jahren seitens der Kultusministerkonferenz vehement 

abgelehnt. Griinde dagegen miissen immer wieder vor- 

gebracht werden. Dabei ist auch auf das meist hohe 

Engagement der Hochschullehrer fiir die Betreuung 

von Priifungsarbeiten zu verweisen. So sollte man ein- 

mal hochrechnen, wieviele Lehrveranstaltungen aus- 

fallen wiirden, wenn die Magisterbetreuungen gemal? 

der geltenden Regelungen vom Lehrdeputat abgezogen 

wiirden.

Als Aufbaustudium werden hier nicht, wie in den 

»Allgemeinen Bestimmungen fiir Magisterordnun

gen«, nur Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung von 

Kollegen mit Berufserfahrung, sondern auch Studien- 

inhalte des Promotionsstudiums bezeichnet. Positive 

Erfahrungen wurden an der Universitat Bamberg mit 

einem Aufbaustudium fiir die Denkmalpfelge gemacht. 

Das Lehrprogramm ist auf zwei Semester begrenzt. 

Der Studiengang ist offen auch fiir Quereinsteiger aus 

Staatsexamens-Studiengangen, besonders Architekten; 

am Ende steht ein Abschlul? durch Priifung mit 

Zertifikat. Den Studierenden wird eine fiir die berufli

che Tatigkeit qualifizierende, spezialisierte Ausbildung 

geboten. Kunsthistoriker lernen durch die Einfiihrung 

in Baurecht, Bauforschung, Stadtplanung Fertigkeiten,
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die in der Denkmalpflege erforderlich sind, aber im 

Fachstudium nicht vermittelt werden. Die Absolventen 

erwerben gegeniiber anderen Bewerbern in der 

Denkmalpflege einen echten Vorteil.

Unterschiedlich wird die Frage eingeschatzt, ob dieser 

und entsprechende Aufbaustudiengange auch fiir 

Kandidaten ohne einen kunsthistorischen Magister 

offen sein sollen. Der Bamberger Abschlul? sei in die 

klassische Studienstruktur nur bedingt integrierbar. 

Letztlich seien die Absolventen nur durch die kunsthi- 

storische Promotion fiir die Denkmalpflege qualifi- 

ziert. Gefordert wird daher von einem Teil der 

Kommissionsmitglieder eine entsprechende Ausbil- 

dung nur im Rahmen des kunsthistorischen Promo- 

tionsstudiums. Jedoch wird die Offnung von Aufbau- 

studiengangen fiir Denkmalpflege weniger vehement 

abgelehnt als andere Formen einer verkiirzten 

Ausbildung fiir die Wahrnehmung kunsthistorischer 

Aufgaben. So werden bestehende oder geplante 

Studiengange fiir Museologie auf Fachhochschul- 

niveau einhellig abgelehnt. Ein mittlerer Museums- 

dienst ohne ausreichende wissenschaftliche Qualifi- 

kation ist nicht sinnvoll; entsprechende Ausbildungs- 

gange werden von den Museen nicht akzeptiert.

Die Spezialisierung nach dem Magister im Rahmen des 

Promotionsstudiums wird begriiflt, aber die Frage auf- 

geworfen, ob derartige Anbebote wirklich Aufbaustu

diengange mit eigenem Curriculum und Abschlul?- 

priifung sein miissen oder ob es nicht sinnvoller sei, 

eine schwerpunktmaGtige Vertiefung des Studiums zu 

ermoglichen, ohne sie als eigenstandigen Studiengang 

auszuweisen.

Die Direktoren der grol?en Kunstmuseen sollten eine 

Stellungnahme veroffentlichen, dal? die Promotion die 

einzig sinnvolle Eingangsvoraussetzung fiir Volon- 

tariate und Kuratorenstellen sei. Die Einrichtung von 

Studiengangen fiir Museologie sei nicht sinnvoll. Statt- 

dessen solle das Promotionsstudium inhaltlich gefiillt 

werden.

Da das oben referierte »Eckwertepapier« das Gradu- 

iertenkolleg als zentrales Mittel der Forderung des 

Promotionsstudiums ansieht, es sogar den bei der Um- 

setzung der Regelstudienzeit besonders erfolgreichen 

Instituten vorrangig in Aussicht stellt, wird man diesen 

Rahmen fiillen miissen. Mittelfristig sollen Graduier- 

tenkollegs finanziell unterstiitzt werden. Die DFG geht 

davon aus, dal? der Kunstgeschichte fiinf bis sechs 

Koilegs zustehen sollten. Dennoch stehen derzeit keine 

Mittel fiir Neuantrage zur Verfiigung.

Aufgrund der Erfahrungen, die etwa in Hamburg oder 

in Marburg gesammelt werden konnten, werden 

Graduiertenkollegs einhellig als ungeeignetes Mittel 

zur inhaltlichen Intensivierung des Promotionsstu

diums in den Geisteswissenschaften oder zumindest im 

Fach Kunstgeschichte gewertet. Gleichgiiltig, ob die 

Kollegs vorrangig durch Fragestellungen oder durch 

traditionehe Themen definiert wiirden, wiirden im 

Ergebnis zu viele Kunsthistoriker gleichzeitig mit 

gleichartigen Schwerpunkten ausgebildet. Der Arbeits- 

markt kann das zu grol?e Angebot an gleichartig aus- 

gebildeten Berufsaspiranten nicht aufnehmen. Zudem 

bestehe die Gefahr, dal? die Doktoranden mit wissen- 

schaftlich zu spezifischen, berufspraktisch nicht sinn- 

vollen Themen iiberfordert werden.

Als Aufbaustudium fiir die Weiterqualifizierung beruf- 

lich bereits tatiger Fachkollegen werden Sommeraka- 

demien nach dem Prinzip der Studienstiftung des 

Deutschen Volkes fiir sinnvoll erachtet. Diese konnten 

sowohl im Rahmen der beruflichen Weiterbildung als 

auch im Rahmen des Promotionsstudiums sinnvoll 

sein. Die Anrechnung auf die Lehrdeputate ist anzu- 

streben.

Nachdriicklich verweist die Kommission auf die 

Schwachstellen in der Kapazitatsverordnung und auf 

die unzuliinglichen institutionellen Voraussetzungen 

fiir ein inhaltlich angereichertes Promotionsstudium. 

Sofern die besonderen Anliegen an die kunsthistori- 

sche Ausbildung nicht in den Empfehlungen der Kom

mission dargelegt werden, solle die Abfassung eines 

gesonderten Memorandums zum Promotionsstudium 

ins Auge gefal?t werden.

Robert Suckale, Michael F. Zimmermann
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