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Jubiliiumsrede zlIm 30jiihrigen Bestehen 
des Museums in FritzIar *) 

Hans Mangold 

DreiBigjahrigen zum Geburtstag zu gratulieren, ist Sache der Angehorigen 
und Freunde, Sache der OfTentlichkeit aber erst dann, wenn das Geburtstags
kind schon bedeutende Leistungen aufzuweisen hat. Und das ist bei DreiBig
jahrigen selten. 

U m so mehr freue ich mich, heute gleichsam in doppelter Funktion hier zu 
sein : namlich einmal als einer der Freunde, die den Weg des Geburtstagskin
des schon lange Zeit begleiten und ihm hie und da helfen konnten, zum ande
ren aber auch, urn als einer, der sich in diesem Punkte ein Urteil zutrauen darf, 
Ihrem Museum vor aller OfTentlichkeit eine bedeutende Leistung zu attestie
ren und ihm dazu herzlich zu gratulieren! 

Denn es hat in der Tat eine erstaunliche Leistung aufzuweisen. U nd noch 
anerkennenswerter ist dabei , daB dies hier wirklich einmal fUr alle Ebenen der 
Museumsarbeit gilt, also fUr das Sammeln und Erhalten, fUr das wissenschaft
liche Forschen und, soweit es die Ur- und Friihgeschichte sowie die Mineralo
gische Sammlung angeht, fUr das Ausstellen und die Bildungsarbeit im Hoch
zeitshaus wie im Patrizierhaus. 

Betrachten wir das ruhig einmal etwas naher. 
Mein Urteil gilt einmal dem erfolgreichen Sammeln museumswiirdigerOb

jekte auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Konzeptes, das - ungeachtet 
auch der Hilfe von Fachkollegen, insbesondere des Kasseler Landesmuseums 
sowie des Landesarchiiologen und seiner Mitarbeiter - zum wesentlichen Teil 
hi er von den Fritzlarer Museumsgriindern und ihren spater dazugestoBenen 
Freunden selbst entwickelt und in die Tat umgesetzt wurde. Sammeln fUr ein 
Museum, das kannja nichtjeder, weil es hohe Sachkunde erfordert, und zwar 
fUr jede Fachricbtung des Hauses eine besondere, also immer wieder andere 
Sachkunde - namlich fUr U r- und Friibgeschicbte eine andere als fUr Fritzlarer 
Keramik, aber jeweils auch spezielle Kenntnisse fUr die landwirtschaftliche 
Abteilung, fUr die Ofensammlung, die Feierabendziegeln, fUr altes Handwerk 
und andere volkskundliche Bestandsgruppen, von der Geologie und Minera
logie mit ihren komplizierten Systematiken gar nicht zu reden! U nd wieder ei
ner anderen Sachkunde bediirfen Objektsammlungen zur Stadtgeschiche zum 
Beispiel, bei denen die Schwierigkeit hinzukommt, die Gefahr zu vermeiden, 
durch allzu zahlreiche Urkunden das Museum zu einem "begehbaren Buch" 
zu machen, nicht zuletzt aber die Gefahr, dunkle Seiten unserer Geschichte 
zu verschweigen wie z. B. die gezielte Ermordung von Millionen Juden im 
Nationalsozialismus. 

Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit auf das hohe MaB an Sachkunde lenke, das 
fUr ein Regionalmuseum mit vielen Abteilungen erforderlich ist, so des-

0") Fur den Druck leicht uberarbeitctcs Manuskript tines Vonrags yom 14. September 1986. 
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halb, weil hier di e groBe Leistung ehrenamtlicher Museumskrafte fUr mich am 
augenfalligsten wird. 

Denn auch ein Wissenschaftl er kann ja nicht auf alien diesen Gebieten 
fac hlich zu Hause sein ; der letzte, der es gekonnt hatte, war Leibniz, der genia
le Polyhistoriker, aber der starb 1716. 

Urn wieviel schwerer haben es beim Erwerb so vielfaltigen Fachwissens 
dann erst di e Leiter und Mitarbeiter ehrenamti ich gefUhrter Museen! Aber 
urn so hoher ist deshalb auch ihre Leistung einzustufen, wenn sie Erfolg 
haben. 

Und spezielle Kenntni sse sind auch fUr die einwandfreie Pflege und Erbal
tung der Bestande, Wissen undM ethodenkenntnis fUr das Erforschen und Be
stimmen der Objekte notwendig, eine wiederum andere Sachkunde ist fUr das 
Ausstellen und die Bildungsarbeit erforderlich, bei denen Museumsdidaktik 
und -padagogik eine immer groBere Rolle spiel en. Kurzu m: Ein ehrenamtlicb 
gefUhrtes Museum mit so unterscbiedlichen Bestandsarten, wi e es beim F ritz
larer Museum der Fall is t, das kann, wenn es nachjahrzehntelanger Arbeit die 
Anerkennung derbfTentl ichkeit und der Fachwelt gewonnen hat, mit Fug und 
Recht fUr sich in Anspruch nehmen, AuBerordentliches geleistet zu haben. 

Und diese Anerkennung, meine Damen und Herren, ist Ihrem Museum 
zuerst regional, dann tiberregional in Hessen, dann iiber Hessens Grenzen 
hinaus vielfach zuteil geworden ! Im Blickpunkt der Museumspraktiker wi e 
der Wissenschaftl er stand und steht dabei natiirlich in erster Linie di e U r- und 
Friihgeschichte. Denn sei t den ersten Notbergungen durch Hans Heintel in 
Dilli ch im Mail Juni 1947 und nach der Kartierung historischer Ereignisse und 
erster VerofTentl ichungen zur Geschichte Fritzlars und seines Umlandes 
durch Ludwig Kohl er im Jahre 1948 hatten sie und die Mitglieder der spateren 
Arbeitsgemeinschaft im Zeitraum von nur zehn Jahren - also bis Mitte 1956 -
einen bereits museumswiirdigen Bestand zusammengebracht. Ihre Energie, 
Zahigkei t und Ausdauer, vor all em aber ihr Ideali smus, waren beispielhaft. 
Und sind es, wi e ich nach mehr als 22jahriger Tatigkeit im Hessischen Mu
seumsverband selbst bei Anlegung eines strengen MaBstabes bezeugen kann, 
bis heute geblieben. Denn aus der ersten Keimzell e des Museums, die noch in 
Gegenwart meines Amtsvorgangers im Museumsverband, Landeshauptmann 
Georg Hii ring, am 5. Juli 1956 eingeweiht wurde, entstand durch di e beharr
liche Weiterflihrung der Sammlungstii tigkeit ein immer unfangreicherer vor
und friihgeschichtlic her Bestand, dem nach GroBe und Bedeutung zwischen 
Kassel und Frankfurt heute m. E. kaum ein anderer gleichzusetzen ist. 

Niemand, meine Damen und Herren, schafTt eine solche Leistung allein. 
AbeT wir alle wi ssen, daB sie in erster Linie einem Manne Zll danken ist, der 

von Beginn an neben seinem Hauptberuf di e Planung, den Aufbau, die Finan
zierung und Ausgesta ltung des Museums sich selbst zur Lebensaufgabe ge
macht hatte. Es ist : Hans Heintel. Er und seine Freunde haben das Museum 
Fritzlar zu einem der bedeutenden Regionalmuseen von Hessen ausgebaut. 
Heintels eigene wissenschaftl ichen Beitriige, di e Entdeckung vieler Fundplat
ze und Siedlungen durch ihn, darunter der groBen Siedlung aus dem Neolithi
kum bei Wernswig, seine ,,Fundberi chte aus Fritzlar", die spater in die ,,Fund
berichte aus Hessen" libernommen wurden, und vi eles andere mehr haben 
seinen Namen in der Fachwelt bekannt gemacht und ihm allseits hohen 
Respekt ei ngetragen. AIs Initiator der "S tiftung Museum F ri tzlar", die der Trii-
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ger Ihres Museums ist, und des "Museumsvereins" als der Korperschaft, die 
die aktiven wie die fOrdernden Museumsfreunde vereinigt, ist Hans Heintel 
und ist Ihrem Biirgermeister Koch zudem ein Modell gelungen, das der mo
dern gewordenen Aufspaltung von industriebetrieben in Eigentumsgesell
schaft und Betriebsgesellschaft nicht unahnlich ist. Jch halte es (nicht so sehr 
bei der industrie, wohl aber im Museumswesen) fUr eine wegweisende, weil 
unter bestimmten Voraussetzungen vielfach brauchbare Losung, die gerade in 
mittleren und groBeren Regionalmuseen Nachahrnung verdiente. 

Nun war es gewiB ein Gliicksfall, daB schon in der Entstehungsphase zu 
Hans Heintel und Ludwig Kohler andere Engagierte stieBen, wie Fritz Rodde, 
Alfred Klisch, Theo Ziegler, Helmut Busch, Hans Josef Heer, Conrad Hoh
mann und August Bohley - die die Griindungsmitglieder der Arbeitsgemein
schaft fUr Ur- und Friihgeschichte im Jahre 1959 wurden -, daB von 1960 bis 
1968 Martin Kliem die Fiihrung im Museum iibernahrn (den Hans Heintel 
iibrigens mit seinem Auto tiiglich hin- und zuriickbringen muBte) , ein Gliicks
fall, daB seit 1961 der Landrat, meinFreund August Franke, dem Verein beitrat 
und dadurch ein in der Region beachtetes Zeichen setzte, daB 1966 der uner
miidliche Egon Schaberick die Mitgliedschaft erwarb und er seit 1968 haupt
amtlicher Museumsbetreuer der Stadt war, ein Gliicksfall auch, daB Sie, Herr 
Biirgermeister, zum Bundesgenossen wurden, und last but not least ein 
Gliicksfall, daB Martin Kliem im Jahre 1971 Frau Marianne Schrammel fUr die 
Arbeit am Fritzlarer Museum gewinnen konnte, die durch ihre Mineralie
nausstellungen, durch die Einrichtung der geologischen Abteilung im Patri
zierhaus und durch die in Museumskreisen vielbeachtete Ausstellung iiber 
das Geleucht des Bergmanns weithin bekannt geworden ist; und ein Gliick ist 
es schlieBlich, daB der Verein auch heute noch viele aktive Mitglieder hat, die 
in der Museumsarbeit sowohl wichtige Stiitzen als auch das Salz in der Suppe 
sind; ich nenne stellvertretend nur Wolfgang Pause, Rainer Scholz, Dr. Schot
ten, Georg Strippel, Gerd Wegener, Karl und Hiltrud Burchart, Alfred Marsch 
sowie Clemens und Dagmar Lohrnann. 

Was treibt nun Menschen wie Hans Heintel und alle seine Mit-Tater, sich 
eine so schwierige, zeitraubende, schon vom groBen WissensstofTheranstren
gende Aufgabe zu wahlen, die nichts einbringt, sondern sogar erhebliche zeit
liche und materielle Opfer fordert, eine Aufgabe, der andere Menschenjeden
falls in den Griindungsjahren von Museen oft ohne rechtes Verstandnis gege
niiberstehen? 

Diese Frage ist hier urn so berechtigter, als es sichja nicht primar urn land
laufige Kostbarkeiten und Antiquitiiten handelt, hinter denen heute viele her 
sind, sondern urn Scherben, steinerne Faustkeile, andere unscheinbare Fund
stiicke aus unterschiedlichen Gesteinsarten, urn uralte Knochen, urn das Aus
graben von Urnengraberfeldern, Steinkistengrabern und so fort, daneben urn 
bronzene od er eiserne, in beiden Fallen aber langst unansehnlich gewordene 
Reste von Werkzeugen, WafTen, Geraten, Gewandnadeln usw. - und auch seit 
der Hinzunahme der volkskundlichen Sammlungen iiberwiegend oder durch
weg urn Dinge, die man im normal en biirgerlichen Alltag nicht in seiner Woh
nung zu haben pflegt. 

Ja, was treibt sie, unsere Museumsleute? 
Ich werde mich hiiten, hier psychoanalytische Fragen an Hans Heintel und 

seine Mitstreiter zu stellen. 
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Aber Antwort - odervi elleichtAntworten verschiedenster Art - miissen wir 
ja eigentlich aucb erhalten, wenn wir die Geschichte der Museen etwas ge
nauer in den Blick nehmen. Beschreiten wir heute also einmal diesen Weg. 

Seit wann gibt es iiberhaupt Museen? Und wann entstanden die ersten Hei
mat- und Regionalmuseen? Was waren die Motive ihrer Griindungen ? Wie 
haben ihre Funktionen und ihr Aussehen si ch im Laufe der lahrzehnte veran
dert ? Welche Aufgaben stellen sich die Museumsleute heute selbst, und 
welche Aufgaben stellt ihnen der Staat, welche stellen ibnen die Gesellscbaft , 
die Kommunen, die Kirche, die Wissenscbaften? G ibt es irgendeinen Kon
sens dariiber? 

Urn Si e, li ebe Freunde des F ritzlarer Museums, nicht bis ins alte Rom, nicht 
einmal zu einer genaueren Betrachtung der beriihmten Kunst- und Wunder
kammern des 16. und 17. l ahrhunderts zuriickzuflihren, sondern mit dem 18. 
l ahrhundert, genauer gesagt einige l ahrzehnte vor der Franz6sischen Revolu
tion, beginnen zu k6nnen, darf ich mich fUr die vielen l ahrhunderte davor auf 
wenige Hinweise beschranken. 

Gesammelt, urn Interessantes, Erinnerungswiirdiges, Absonderliches und 
Sch6nes aufzuheben, urn Reichtiimer und Kostbarkeiten anzuhaufen, wurde 
ofTenbar schon immer. Beobachtet man, was Kinder sammeln, die noch nicht 
von den Eltem oder Lehrem dazu angeregt worden sind, erkennt man auch 
den in aller Regel angelegten MaBstab des "Kostbaren aus Quali tat oder Rari
tat" (wobei wir Alteren wissen, wi e abenteuerlich in einem einzigen Men
schenleben die individuelle Vorstellung, was quali tatsvoll sei, si ch verschi e
ben kann). 

Von einer Systematik der Sammlungstatigkeit aber kann man wohl erst von 
der zwei ten Halfte des 16. l ahrhunderts an reden, in der die ,,Kunst- und Wun
derkammem " der europaiscben Fiirstenh6fe entstanden, die dem Bediirfnis 
der Renaissance nach neuer Welterldarung und Deutung Ausdruck gaben. Die 
Kunst- und Wunderkammern waren schon eine Art "Spiegel der Welt", in 
denen di e mit Akribie, Leidenschaft und vor allem neuer Systematik gesam
melten Objekte die Welt, ihre Wirkkrafte, ihren Aufbau und ihre Wunder ver
k6rpern soli ten. 

Di e si ch bald darauf im 17. l ahrhundert vollziehende Losl6sung der moder
nen Naturwissenschaften von ihrer bisherigen Mutter, der Philosophie, und 
die si ch dadurch ergebende neue Systematik einer nunmehr streng mechani
schen, kausalen und mathematischen Naturerldarung hat die alten Kunst- und 
Wunderkammern zerst6rt. Zuriick blieb das Prinzip der Spezialisierung, blieb 
in der Kunst z. B. die Trennung in G emaldegalerien, antike Skulpturen, Gra
fikkabinette, kunsthandwerldiche Sammlungen. 

Die "Wunder" aber wurden abgezogen oder wanderten in einschlagige Spe
zialmuseen. 

Rational zu denken hat der Mensch seitdem gelernt, aber ob "di e Schau auf 
das Ganze und Eine der Welt" ihm dariiber nicht verlorengegangen ist, darf 
man gewiB fragen. Ich komme spater darauf noch zuriick. 

Mit der Trennung von Kunst und Naturwissenschaften wie auch von Wis
sen und G lauben - deren verbindende Briicke, an die noch die Scholastik 
glaubte, Kant mit seiner Kritik der reinen Vernunft endgiiltig zerschlagen 
hat - sind wir im 18. l ahrhundert angelangt, das einen weiteren wichtige n 
Schritt zum 6fTentl ich zugangli chen Museum bringen sollte. 
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Aufkliirung und Naturrecht, die Entdeckung des Menschen als Individuum, 
das eine eigene Wiirde habe und dem sehr bald auch Grundrechte zugestan
den werden sollten, kulminierten historisch gewiB in der Franzosischen Re
volution. Aber schon einige Jahrzehnte vorher, niimlich 1753, war das Briti
se he Museum in London der Offentlichkeit zugiinglich gemacht worden und 
hatte 1779 Landgraf Friedrich 11. von Hessen-Kassel seine Sammlungen und 
die Bibliothek im eigens dafUr erbauten Museum Fridericianum dem interes
sierten Publikum geoffne!. Ihnen folgte nach der Franzosischen Revolution 
auf der vom Enzyklopiidisten Diderot geschaffenen Basis der BeschluB, im 
Louvre ein jederrnann zugiingliches "Kulturdenkmal der franzosischen 
Nation" zu begriinden. Anfang des 19. Jahrhunderts kam dann die entschei
dende Phase, in der sich das Museum als ojJentliche Institution zur Belehrung 
entwickelte. 

Das hatte bedeutsame Folgen. 
Niimlich fUr die groBen Museen die Eingliederung in die staatliche Organi

sation, die Erorterung der Museumsfunktionen, den Aufbau von museums
eigenen Verwaltungsapparaten, Bibliotheken und Forschungsmoglichkeiten, 
die Entwicklung von Ausbildungsrichtlinien, Auswahl-, Aufstellungs- und 
Hiingungsprinzipien, was zugleich die Losung kunstgeschichtlicher, konser
vatorischer und didaktischer Fragen voraussetzte. 

Die schon friiher maBgebenden Sammlungsgesichtspunkte des Kostbaren 
aus Qualitiit oder Raritiit bzw. der Legitimation des Fiirsten und des Staates 
durch kulturelle Schaustellung wurden auf diese Weise zuniichst durch immer 
stiirkere Wissenschaftlichkeit, Systematisierung der Sammlungen, auch unter 
naturwissenschaftlichen und technischen Aspekten, erganz!. 

Kurz: Nach der Franzosischen Revolution und den ihr folgenden, ganz Eu
rapa erschiitternden Ereignissen wurden die Museen mehr und mehr offent
lich, urn den Biirgem Teilhabe an Kunst, Wissenschaft und dem allgemeinen 
Geistesleben zu errnoglichen. 

GefOrdert wurde dies durch einen weiteren Umstand: Die Eraberungen der 
Revolutionskriege, die Enteignung des Kunstbesitzes von Kirchen, K10stern 
und Schlossem nach der Revolution in Frankreich und nach der Sakularisie
rung in Deutschland machten riesige Sammlungsbestande mobil. Das fUhrte 
zu neuer Sammlungsleidenschaft sowohl im Biirgertum als auch bei den iiber
all entstehenden offentlichen Museen. Auf diese Weise und durch die immer 
speziellere wissenschaftliche Systematisierung entstanden im 19. Jahrhundert 
neue Museumstypen fUr bisher vernachlassigte Gebiete und Epochen; 1849 
z. B. mit dem ethnographischen Museum in Kopenhagen der Typ des VOIker
kundemuseums; 1852 mit dem Germanischen Nationalmuseum in Niimberg 
der Typ des Kulturhistorischen Museums; ebenfalls 1852 mit dem Romisch
Germanischen Zentralmuseum in Mainz der Typ des archiiologischen Mu
seums; 1857 mit dem Victoria and Albert Museum in London der Typus des 
Kunstgewerbemuseums. 

Entsprachen diese neuen Griindungen im wesentlichen dem erwachten 
Interesse des Bildungsbiirgertums auf der einen und neu entdeckten Speziali
sierungsmoglichkeiten wissenschaftlicher Disziplinen auf der anderen Seite, 
so ergab sich eine auch politisch besonders bedeutsame Erweiterung durch 
die Volkskundemuseen, deren Entwicklung von Skandinavien ausging. Aufsie 
komme ich gleich, will ab er noch erwiihnen, daB nach der Anregung Goethes 
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zur Grlindung eines nalurwissenschaftlichen Museums in Frankfurt, der das 
Senckenberg-Museum seine Enlslehung verdankl, iiberall in DeuIschland 
auch nalurwissenschaftliche Ableilungen oder Museen gegrlindel wurden. 

Doch sollten wir, bildungspolitiscb gesehen, eins nichl vergessen: Wirk.li
chen Gewinn von den Museumsbestiinden, die damals noch bticbsl sparsam 
beschriftel und kaum jemals erliiulert waren, hatte auch im 19. Jahrhundert 
nur deljenige, der die Objekle, ibre zeiUiche Enlslebung und Funklion wie 
auch ibre Qualitiil bereils kannle oder wenigslens rekonslruieren konnle. Das 
aber war meisl der "gebildele Biirger". Die Museen waren bei aller neu gewon
nenen Wichligkeil flir die Visualisierung und Diskussion wissenscha/llicher und 
kiinsllerischer QualitiilsmqjJsliibe - eine m. E. zeiUose Museumsaufgabe -
iiberwiegend .Bewabranstallen flir koslbare Anliquiliilen", die zwar der 
Schichl der Gebildelen, also in der Hauplsache dem Biirgertum, htichsl niilz
lich waren, aber flir die breile Masse der Bevtilkerung noch kaum Bildungs
funklionen enlfallen konnlen. 

Darin Iral ersl im 20. Jabrhundert ein grundlegenderWandel ein. Nachdem 
sich schon in den lelzlen Jahrzehnlen des 19. Jabrhunderts die wissenschaft
lichen Disziplinen der Volkskunde durch Zeilschriften, Spezialmuseen und 
Lehrveranstaltungen an den Universitiilen elabliert hatten, enlwickelte sich 
seil Anfang des 20. Jahrhunderts eine Art von lokal ausgerichlelen Museen, 
die si ch zum Ziel selzlen, die Denkmiiler der heimischen N atur und Kultur zu 
sammeln, urn sie zu erhallen, sie im grtiLleren Zusammenhang und in ibren 
Beziehungen zueinander zu erforschen sowie der Schule und der Volksbil
dung nUlzbar zu machen. Ich spreche von der Enlslehung unserer Heimalmu
seen. Der demokralische Grundgedanke, Aufbruchsideologien und Bildungs
oplimismus - wie sie sich z. B. in Jugendbewegung und Arbeilerbildungsver
einen ausdrlicklen - sind als Moloren dieser neuen Einrichlungen dabei einer
seils ebensowenig zu iibersehen wie andererseils die Indienslnahme palrioli
scher, ja nalionalislischer Uberzeugungen flir die neue Museumsart. Es wuchs 
bei vielen Gruppierungen die Erkennlnis, daLl in unseren Museen die Vergan
genheil visuell als Gegenwart erlebbarwird und dadurch wichlige Beilriige zur 
Volksbildung, zum besseren Geschichlsverstiindnis, ebenso aber zur "nalio
nalen", "vtilkischen" od er sonsl lendenziellen Manipulalion der Besucher, 
aber schlieLllich auch zur individuellen Aneignung von QualiliilsmaLlstiiben 
und zur Chancengleichheil im Bildungswesen geleislel werden ktinnen. 

Wenn wir uns der Gegenwart zuwenden, slellen wir fesl, daLl der BegrifT 
"Heimalmuseum" noch immer hiiufig gebrauchl wird, daLl er ab er in den 
"G rundlinien eines Konzepls der Hessischen Museumsenlwick.lung" und zu
meisl auch im Sprachgebrauch des Hessiscben Museumsverbandes vermie
den wird. Wir haben ihn aus vielen Grlinden seil langem durch den BegrifT 
"Regional museum" erselzl. Das geschah nichl, weil "Heimalmuseum" nach 
Blul und Boden, schwiirmerischer Bauernfolk.lore oder heiler Well riechen 
ktinnle. Wichliger war die Erwiigung, daB der BegrifT "Heimal" vieldeutig, oft
mals sogar schillernd geworden iSI, daLl er nach der Vertreibung von Millionen 
DeuIschen aus ihrer Heimal in den Oslgebielen neu durchdachl und insbe
sondere darauf abgek.lopft werden mull, ob er flir unsere Idenliliil als Deul
sche, als Bundesbiirger, als Hesse, als Bewohner einer beslimmlen Sladl - wie 
z. B. Frilzlar - oder Region noch wirk.lich elwas bedeutel oder flir das bessere 
Selbslversliindnis der Biirger fruchlbar gemachl werden kann. 
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Dahinter steht die AufTassung, daB alle unsere Museen, die groBen, hauptamt
lich-wissenschaftlich gefUhrten wie auch unsere zumeist noch ehrenamUich 
geleiteten Regionalmuseen einen immer wichtiger gewordenen bildungspoli
tischen Beitrag zur Kultur unseres demokratischen Gemeinwesens leisten konnen 
und in der Lage sind, zur Forderung eines kritischen GeschichtsbewuBtseins 
und zum Selbstverstandnis der Menschen eines Dorfes, einer Stadt oder einer 
bestimmten Region WesenUiches beizusteuem. 

Wie unentbehrlich dies gerade in unserer Zeit geworden ist, sehen wir 
daran, daB neben den herkomrnlichen kulturgeschichtlichen, kunsthistori
schen und naturwissenschaftlichen Aspekten neuerdings immer starker auch 
den okologischen, wirtschafts- und sozialgeschichUichen Zusammenhiingen 
Beachtung geschenkt wird.Ereignisgeschichte wird mehr und mehrvon Struk
turgeschichte ergiinzt. 

U nd hier, meine Damen und Herren, wird das, was viele ehrenamUiche 
Museumsleute motiviert und antreibt, wird auch die Pionierfunktion modern 
aufgefaBter und gestalteter Regionalmuseen sichtbar. Sie niimlich konnen die 
[solierung der wissenschaftlichen Museumsdisziplinen und ihre strenge Spe
zialisierung iiberwinden. Wie Sie wissen, unterscheiden z. B. Kunstmuseen 
meist zwischen Antikensammlung, Gemiildegalerie Alter Meister, Galerie 
Neuerer Meister, Gegenwartskunst, Kunsthandwerk, Skulpturensammlung, 
Kupferstichkabinett usw. - folgen also in solcher Gliederung den wissen
schaftlichen Fiichern und Unterfachem der Universitaten. Regionalmuseen 
aber brauchen diese Disziplinierung und Spezialisierung nicht streng innezu
halten, sondem konnen, ja miissen am konkreten Beispiel ihres Ortes und 
ihrer Region deren Entwicklung, die sie umgebende Natur, die Wandlungen 
der Wohnforrnen und der gesellschaftlichen Verhiiltnisse, die politischen 
Schicksale ihres Dorfes, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte grenziiber
schreitend darstellen, sie an einzelnen Ziinften, Handwerksmeistem, Betrie
ben, Produktionsforrnen usw. festmachen. Sie konnen ebenso die dunklen 
Zeiten ihres Ortes behandeln, konnen z. B. den inneren Zusammenhang zwi
schen Katastrophen der KartofTelfaule im vorigen Jahrhundert und den Aus
wanderungswellen aus Hessen nach Amerika und in andere Kontinente auf
zeigen. Kurzum: Das Regionalmuseum kann den Blick auf "das Ganze und 
Eine der Welt" wagen, urn am konkreten Beispiel des eigenen Ortes und der 
Region zum Selbstverstandnis der hier lebenden Menschen beizutragen. [ch 
halte das bildungspolitisch fUr ganz unverzichtbar. Lassen Sie es mich einrnal 
etwas anders ausdriicken: [m Regionalmuseum kann man verdeutlichen, daB 
anjedem Ding der Welt, auch noch am geringsten,pars pro toto, die vielen ver
zahnten und tiefgreifenden Zusammenhiinge des Lebens, aber auch seine 
Schatten und Leidenswege, nicht minder seine SchOnheiten und Geheimnis
se aufgezeigt oder doch wenigstens spiirbar gemacht werden konnen. Aller
dings : Nicht stupide Anhiiufung von Objekten, sondem Auswahl weniger 
exemplarischer Dinge, an denen die ihnen innewohnende vie/fiiltige Funktion 
und historische Bedeutung auf unterschiedlichsten Ebenen klargemacht wer
den kann, ist zu fordeml 

Michael Stiirrner nannte den VW als Beispiel, denn an einem einzigen 
Exemplar lasse sich im Museum vieles aufzeigen, so die Bedeutung des Autos 
als technisches Phiinomen, die Massenrnotorisierung, das VW-Sparen, das zu 
Kiibelfahrzeugfabriken fUr den Krieg gefUhrt habe, die Bedeutung des Begrif-
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fes "Volk" und was es im Nazireich hieB, kein Volksgenosse zu sein, die 
sprunghaft gestiegenen Produktionszahlen nach dem Kriege usw. U nd ich 
fUge hinzu: Auch die Umweltprobleme des StraBenbaus, die Verkehrssorgen 
der Stiidte, die Kompensation der AuspufTgase eines VW von 40000 km Fahr
strecke durch einen Baum erst in 30 Jahren z. B. - "Identitiit" hat unendlich 
viele Ansiitze - Museen miissen sie nur finden! Hier in diesem Raum fUr Vor
und Friihgeschichte denke ich z. B. daran, daB dieselben Stembilder, zu denen 
wir in der Nacht aufschauen, sicb in gleicher Weise schon in den Augen des 
Neandertalers, in den Augen von Platon und von Jesus gespiegelt baben; auch 
dies ein Gedankensplitter zum Museum als Spiegel derWelt, zum Menschen
bild und zum BegrifT der Identitiit. 

Ich denke, unsere Regionalmuseen sind liingst zu Kristallisationspunkten 
regionaler Identitiit, also des besseren Selbstverstiindnisses der Menschen 
ihrer Einzugsbereiche, geworden. Und sie werden an Bedeutung in dieser Be
ziehung noch erheblich gewinnnen. 

Da sie bei uns gottlob keiner zentralen Steuerung od er Zensur unterliegen, 
reflektieren sie zugleich die Meinungsvielfalt unserer pluralistischen Demo
kratie und den sich daraus ergebenden geistigen Dialog. 

Gleicbwohl meine ich, daB wir erst am Anfang der Entwicklung stehen, 
wenn die ersten Schritte in die richtige Richtung auch schon getan sind. 

Hatten im 19. Jahrhundert und auch noch in der Weimarer Republik unsere 
,Heimatmuseen" oder Regionalmuseen ganz iiberwiegend eine Funktion, die 
zwiscben patriotischer Identifizierung und Vermittlung eines modernen Ge
schichtsbewuBtseins lag, so verstehen wir ihre Aufgabe heute kulturell wie 
politisch wohl ganz iiberwiegend in der bereits skizzierten Hilfestellung fUr 
Biirger all er sozialen und Altersschichten, besser zu einem geschichtlich 
untermauerten kritischen Selbstverstiindnis zu finden, das die Erkenntnis ein
schlieBt, daB der Mensch Geschichte gemacht, zumeist aber erlitten hat, von 
der Ausbeutung in alien ihren Formen iiber die Opferung in Schlachten bis 
zur Vernichtung von Minderheiten. 

Ich frage mich z. B., ob Museumsleiter heute, vierzehn Jahre vor der Jahr
tausendwende, nicht auch daran denken mlissen, 

- daB wir seit 1914 im Jahrhundert der abenteuerlichsten Verwandlungen der 
Erde leben, so der Heraufkunft und Ausbreitung des Sowjetkommunismus, 
der faschistischen Liquidation humaner Aufkliirungsideen, der Menschen
vernichtung durch den Nationalsozialismus und seines barbarischen sozial
darwinistischen Herrschaftsanspruchs? 

- daB seit 1918 auf dem Erdball etwa 100 Staaten neu entstanden sind? 

- oder daB die Menschheit sich trotz vielseitiger Methoden der Empfangnis-
verhiitung in unvorstellbarer Weise vermehrt und dadurch auch fUr uns im 
Reflex immer groBere Probleme entstanden sind und weiterwachsen? 

- daB si ch dagegen die Zahl der Pflanzen- und Tierarten auf der ganzen Welt 
stiindig verringert? 

- daB die Raketentechnik, die Weltraumfahrt se it der Mondlandung, daB die 
Computerisierung, die unsere Existenz bis in die Schulklassen hinein erfaBt 
hat, daB die Entfesselung und vorerst iiberaus fragwiirdige Biindigung der 
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Atomkraft unser ganzes Leben verandert und vor eine .kulturelle H erausfor
derung ohnegleichen' gestellt haben, 

wi e es Eugen Kogon in seiner Dankansprache zur Verleihung des ersten hessi
schen Kulturpreises 1982 ausdriickte? 

Einiges von alledem, das von Bedeutung ist mr unsere Identitat als Deut
sche, als Biirger eines demokratischen und sozialen Rechtsstaats, mr ein neu
zeitliches, vom Christentum und Humanismus und freiheitlichem Sozialis
mus - oder einfacher: von mitmenschlicher Solidaritat - gepragtes Menschen
bi/d, das kann, ja muB auch in unseren Museen wenigstens spiirbar od er be
handelt oder abrufbar sein. A uch Tschernoby l und Geigerziihler gehoren ab mor
gen dazu! Videotheken, elektronisch abrufbare thematische Dia-Serien und 
Filme werden uns dabei helfe n und in zwanzig Jahren - ich wage das zu pro
phezeien - selbstverstiindlich sein. Auch hier ist der Anfang iibrigens schon 
gemacht, denken Sie nur an die groBen Tonbildautomaten im Historischen 
Museum zu Frankfurt, an die audiovisuelle Ei nm hrung in die Geschichte 
Schliichtem s und der Sammlungen im Bergwinkel-Museum oder an den Ein
druck, den in der Jiidischen Abteilung des Viemheimer Museums der feier
liche Gesang des Rabbiners in der Synagoge in uns erzeugt, den man dort 
durch Einschalten des Bandgerates hOren kann. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, solange es Museen gibt, wandeln sie 
sich. Ich glaube, sagen zu diirfen, daB sich gerade die Regionalmuseen in Hes
sen dessen seit langem bewuBt sind, und freue mich vor allem, dariiber, daB sie 
nicht das SchluBIicht der musealen Entwicklung bilden, sondem viele von ih
nen inzwischen in der Spitzengruppe mitmarschi eren! Das Museum Fritzlar 
ist - vor allem mit seiner groBartigen ur- und friihgeschichtl ichen Abteilung 
und manchen anderen Sammlungsbereichen - damr ein hervorragendes Bei
spiel. Dazu gratuliere ich von Herzen. Der Weg dieses Museums ist aber noch 
nicht zu Ende, sondem wird weiter aufwartsgehen. Und dazu wiinsche ich 
Ihnen alien, insbesondere denen, die di e Arbeit in diesem Museum leisten, 
weiterhin G liick und Erfolg! 
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