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Vorbemerkung 

Ausgehend von den Erfahrungen, die be i der ErsteJlung einer wissenschaft lichen Arbeit uber 
die z uon· und Wirtschaftsgeschichte des Raumes Hofge ismar gesammeit werden konnlen I und 
diejetzt fUr die Erweiterung des Stadtmuseums Hofgeismar in cine Ausstell ungsgestaltung ei nzu
bringen sind, so llen einige aUgeroeine Probleme der Umsetzu ng von Ergebnissen der historischen 
Forschung im Museum untersucht we rden. Konkrete Oberlegungen zur Gestaltung der zuki.infti
gen Ausstellu ng im Stad tmuseu m sind hier kaum zu erwarten, ebensowe nig cin allgemeingultiges 
Handlungsrezepl rur die Verwendung von wissenschaftlichen Arbeiten in der Museumsarbeit. So
fern nicht ausd ri.ick lich angegeben, bezieht sich Kriti k an Ausstellungskonzepten stets aufM useen 
des Landkreises Kassel. Dabei ist das Stadtmuseum Hofgeismar nicht ausgenommen. 

Methodische Probleme der Museumsarbeit 

Museen sollen sammeln, ausstellen, bewahren, fo rschen und Bildungs
arbeit leisten (Abb. I). Zwischen diesen Aufgaben ergeben sich enge Interde
pendenzen, wie man schon aus der einsichtigen Erkenntnis, daB Ausstellen 
ohne vorheriges Sammeln schlicht unmoglich is!, sehen kann. Es ist zur Wah-

•• 
rung der Ubersicht zunachst e inmal sinnvoll, die Diskussion auf die Bereiche 
Sammeln und Forschen zu beschranken. AnschlieBend wird man liber die 
Frage der Ausstellungsgestaltung leichter an den etwas problematischen Be
griff der Bildungsarbeit herangehen konnen '. 

Geht man davon aus, daB grundsatzlich aus alien liberl ieferten Objekten, 
Texten, "Traditionen", Uberresten etc. historische Erkenntnis gewonnen wer
den kann und grundsatzlich jede Erkenntnis, die gewonnen werden kann, 
auch wlinschbar ist oder wlinschbar werden kann, dann folgt daraus zwangs
laufig ; Grundsatzlich mu B alles, was sich sammeln laBt, auch gesammelt wer
den. Nur so ist es moglich, einen in de r Zukunfl moglicherweise veranderten 
Info rmationsbedarf zu befri ed igen. 

Man kann eine einfache Dreiteilung der sammelnden Einrichtungen - Ar
chive, Bibliotheken, Museen - vornehmen und das Sammlungsgut entspre
chend in Verwaltungsschriftgut, Blicher und Periodika und den "Rest" eintei
len, womit d ie Hauptmerkmale der genannten Einrichtungen aufgefUhrt sein 
dlirflen. Erhebliche Uberschneidungen und Unscharfen sind hier natlirlich 
vorhanden und sollen nur der Einfachheit halber libergangen werden ' . 

Man konnte nun, analog zur "histo ire totale"\ die Forderung nach einer 
"collection totale" und damit - ausgehend von der skizzierten Aufgabentei
lung - nach einem "musee totale" erheben. Ganz abgesehen von der Frage, ob 
Totalitat liberhaupt wlinschenswert und erkenntnisfOrdernd sein kann, ist sie 
aus einsichtigen Grtinden in der Praxis unerreichbar. 

Man kann gegen den Anspruch einer "collection totale" abe r auch weitergehende und grund
siitzliche Einwiinde erheben . Angeno mmen, man wo llte ei n de rart iges Vorhaben in Angriff neh
men, dann ware es eine Moglichkeit - um ei n gU I nachvollziehbares Beispiel zu wiihl en - die Woh
Dung einer Familie in ihrem momenlanen Zustand zu konse rviere n. Gemeint ist da mit, die dort le-

271 



benden Menschen nur mit dem , was sie aufdem Korper trage n, oder nicht e inmal dam it, nir immer 
aus ihrem Wohnrau m auszuQuarti eren. Alles - bi s hin zu noch nicht abgewasche nem Gese hirr -
milBle unve rande rl bleiben. (Ei nige konservalo rische EingrifTe, wie die Lee rung des Millle imers
nach genaue r Erfassun g se in es Inhalts nach Art und Menge - sollte man allerd ings in Belracht zie
hen .) Das Ergebnis ware se lbst bel groBter Sorgfalt unvo ll standig, da es zum ei nen nur einen se hr 
kl e inen Teil der Lebe nswirklichkeit zu einem bes limm len Zeitpunkt widersp iege ln wilrde und 
zum andere n eben nur nir diesen bestimmten Zei tpunkt Gil lt igkeit hiitte. Es bliebe statisch, wiih
rend nahezu alle in der hi storisehen Betrachtung interessierenden Gegenstiinde dynamisehen 
Charakter haben. Selbst ei ne rege lm aBige Sammlung so le her Wohnungen wilrde ni cht den ge
wunsehlen EfTekt ergeben . Am Ende hiitte man ein mu seales Monster mil unzweifelhaft lotalila
ren Zugen. 

Die tatsachliche Sammeltaligkeit eines Museums wird durch Sachzwange 
bestimmt. Finanzielle Mittel , Platzangebot, Mitarbeiterstab, Konkurrenz an
derer Sammlungen legen es nahe, ein Sammlungskonzept zu erarbeiten, das 
aus dem potenliellen Sammlungsgut eine wohldurchdachte, strukturierte und 
im IdeaIfall solide begrlindete Auswahl trim. Unerwartete "Verfllichtigung" 
von Sachglitern vor ihrer Erwerbung, plotzliche, nicht erwartete und einge
plante Schenkungen und ahnliche Ereignisse lassen oft das mit Mlihe erarbei
tete Konzept zu Makulatur werden ' . 

Der Forscher, der sich nun mit einer solchen Sammlung auseinanderzuset
zen hat, steht vor Material , in dem sich zwei historische Prozesse - Entstehung 
bzw. Verwendung und Sammlung - liberla~ern. Seine erste Aufgabe besteht 
nun darin, beide Prozesse zu trennen, urn Uberlieferungsllicken nicht fUr hi
storische Nichtexistenz zu halten und das liberlieferte Material in den richti
gen Bewertungszusammenhang stellen zu konnen. Niemand kame etwa auf 
die Idee, das Verhaltnis von Edelmetall und Holz, das sich aus Museumsbe
standen ermitteln lieBe, auf die historische Realitat zu Ubertragen . 

Aufgabe des Forschers innerhalb des Museumsbetriebes muB es sein, ei
nerseits das Material so zu bearbeiten, daB daraus eine Ausstellung werden 
kann, andererseits aber auch Defizite im bisherigen SammlungsprozeB aufzu
decken. Dabei entstandene Versaumnisse konnen dann - wenn noch moglich 
- korrigiert werden. 

Der dritte Aspekt - ausstellen - schlieBlich ist wesentliches Kennzeichen 
der Einrichtungen, die man "Museum" nennt und tragt durch die Begriffsfin
dung liber das gesammelte Material zur Unterscheidung von Archiv und Bi
bliothek bei . Deren Aufgabe ist nicht primar in der ausstellungsmaBigen Pra
sentalion ihres Materials zu se hen " obwohl auch hier gelegentlich Neuerwer
bungen oder besondere Kostbarkeiten einem breiten Publikum gezeigt wer
den. Sie haben in erster Linie Information zur Bearbeitung bereitzustellen. 

Urn zu einer Ausstellung zu gelangen, die das gesammelte Gut "sachge
recht", historisch richtig und zum Vorteil des Publikums darbietet, ist eine Be
stimmung der Exponate und ihre Einordnung in einen historischen Kontext 
erforderlich. Die hier getroffenen AuBerungen beziehen sich primar auf ein 
historisches Museum. Allerdings kann man sie durchaus auf andere Muse
umstypen, vielleicht sogar das Museum im allgemeinen libertragen. Hier be
steht aber wohl definitiv keine Einigkeit. 

Bevor die Aufgabe der Forschung im Museum - die von vielen Betrachtern 
auBerhalb des Museumsbetriebes oft nicht wahrgenommen und z. T. auch gar 
nicht akzeptiert wird - genauer untersucht wird, scheint es sinnvoll zu sein, die 
Frage nach der allgemeinen Aufgabe der Museen zu stellen. 

272 



Zielvorgabe 

Obwohl hi er keine KHirung dieser umstrittenen und sehr komplexen Frage 
angestrebt wird, mussen dennoch einige Aspekte zusammengetragen werden, 
urn eine Grundlage fUr die sich anschlieBenden Betrachtungen zu erhalten. 
Ober die Frage, welche Aufgaben Museen innerhalb der GeseUschaft zu erfUl
len haben, ist heftig gestritten worden, und sie ist letztlich nicht endgtiltig be
antwortbar ' . Gerade die Diskussion der letzten Jahre kann hierfUr ein Indika
tor sein. 

Wesentliches Merkmal der Museumsarbeit ist die Tiitigkeit des Ausstel
lens. Somit steht zuniichst einmal fest, daB es hier urn Informationstransfer 
und Kommunikation geht. Es steUt sich davon ausgehend die Frage nach dem 
Zweck und der Methode dieses Transfers. Der Deutsche Museumsbund weist 
den Schausammlungen der Museen - also den Teilen des Systems Museum, 
innerhalb derer sich der Kontakt mit dem Besucher voUzieht - eine "eindeu
tige Bildungsfunktion'" zu. 

Durch Aussagen des Internationalen Museumsrates (ICOM) wird diese 
eindeutige Zielvorgabe - deren Lasung aUes andere als trivial ist - urn einen 
sehr wichtigen Faktor erweitert. Museen soUen danach Objekte "zur Freude 
und zur Bildung der OfTentlichkeit'" ausstellen. 

Freude und Bildung scheint hier als Vorgabe sehr wesentlich zu sein, denn 
wie Kenneth Hudson bemerkt, sind Museumsbesucher frei e Menschen, die 
selbstverantwortlich entscheiden, ob sie in ein Museum gehen oder nicht 10. 

Wenn man will, daB sie wiederkommen, dann muB man dafUr sorgen, daB sie 
sich im Museum wohlfUhlen, gerne kommen, also Freude baben. 

Vielleicht sollte man zuniichst einmal die Frage untersuchen, was ein Mu
seum nicht leisten kann oder 3uch gar nicht zu leisten versuchen darf, urn der 
Antwo rt, wie das Verhaltnis vo n Bildung und Freude zu defini eren sei, naheT 
zu kommen. (DaB Bildung Freude bereiten kann, sei hier als Tatsache unter
stellt. ) 

Als wichtiges Stichwort muB hier der BegrifT "Identitiitsstiftung" gel ten, der 
in jiingster Zeit meist im Zusammenhang mil histo rischen Museen und gaoz 
speziell mitjenem fUr Berlin geplanten Deutschen Histo rischen Museum 11 ge
braucht wird . Betrachtet man den BegriIT "Identitii tsstiftung" auf nationaler 
Ebene, wo er meist angesiedelt wird (und damit fUr die Masse der Museen 
nattirlich wenig [nicht: keineJ Bedeutung hat), so soli er wohl die Absicht aus
drucken, eine Einheit zwischen Beva lkerung und Staat herzustellen oder zu 
vermitteln. Im Zusammenhang mit Museen ware dabei naturlich an die "Kul
turnation" zu den ken 12. An diesem Punkt wird man abeT fragen mussen, ob 
hier nicht von bestimmter Seite versucht wird, den Museen eine Aufgabe 
zuzuweisen, die diese gar nicht le isten konnen, an deren Bewaltigung sie allen
falls als Teil eines sehr vie I graBeren Kontextes mitarbeiten ka nnten. Es han
de ll sich hier m. E. urn e in primar politisches Problem, das dann auch zunachst 
aufpolitischer Ebene und mit Mitteln der Polit ik zu lasen wii re. Die Beauftra
gung der Museen - und anderer kultureller Einrichtungen - mit dieser Sac he 
ist, so wie dies zur Zeit geschieht , e ine zu le ichte Befre iung von e iner zugege
benermaBen schwie rigen Arbe it. 

Beschriinkt man sich auf die Zielvorgabe "Identitiitsstiftung", dann besteht 
die akute Gefahr, daB man im Museum da landet, wo Theodor W. Adorno die-
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ses schon einmal angesiedelt hat : Museen als "Erbbegrabnisse van Kunstwer
ken", in denen Kultur neutralisiert wird 13 , Die Freude am Museumsbesuch 
ware dahin, denn wer geht schon vergntigt in ein Mausoleum? Ein Ort, dessen 
Zweck Identitatsstiftung sein soli, kann sich nur schwer dem Charakter einer 
Weihestatte entziehen, vor allem, wenn er politische und wirtschaftlich e Sy
steme rechtfertigen soil. Ob der Bildungsauftrag dann noch zu leisten ist, darf 
mit Recht angezweifelt werden I'. 

Wahrend also der eben behandelte Punkt eine schlichte Uberforderung der 
Museen darstellt 1' , gibt es einen anderen Aspekt, der mit dem vorhergehen
den verknupft sein kann : Museen konnen relativ leicht ZUT Legitimation poli
tischer Herrschaft miBbraucht werden. Hier ist auch an sebr kleinraumige Ver
haltnisse zu denken, da auch lokale Herrschaft durchaus massive Rechtferti
gungsbediirfnisse haben kann. Implizit ist hier auch der Versuch eingeschlos
sen, das Museum als Mittel zurn Machterwerb zu instrumentalisieren. Dies 
we iter auszuftihren, ertibrigt sich. Festhalten sallte man mil Nachdruck, was 
Hans Mangold richtig bemerkt : "Das Feld der Museen eignet sich nicht flir 
parte ipoiit ische Auseinandersetzungen" 16, 

Damit soli aber nicht gesagt werden, daB M useen keine politische Funktion 
haben diirflen . Sie miissen sich sogar einer pOlitischen Aufgabe stellen. Hier 
kann man wieder auf Kenneth Hudson zuriickgreifen, der ein gutes Museum 
als e inen dernokratischen, koo perativen Ort sieht, "wo Ideen gete ilt und nicht 
van oben auferlegt werden" 17. Daraus ergibt sich, daB ein Museum gegeniiber 
seinen Besuchern die Verpnichtung hat, kritisches Denken und Hinterfragen 
des Dargestellten zu erlauben und zu fOrdern . Die Setzung unantastbarer 
Wahrheiten kann und darf nicht die Aufgabe einer Ausstellung sein, dies wiir
de auch dem Anspruch einer wissenschaflli ch korrekten Museumsarbeit wi
dersprechen. Es ware zutiefst unwissenschaftli ch. Noch einmal Kenneth Hud
son zu m Anspruch, den sich Museen gegeniiber ihren Besuchern stellen soll
ten : "Das Suchen nach Wahrheit unfl Verstandnis ist ein sehr schwieriges Ge
schaft. WiT tun das Beste, urn lhnen dabei zu helfen, und wir werden nur mit
einander Erfolg haben" 1'. 

So selbstverstandlich dies hier erscheinen mag, die Realitiit sieht anders 
aus. N icht zuletzt die sogenannte "rationale Hangung" in den Kunstmuseen 
fti hrt nicht nur zu e iner scheinbar wertfre ien und objektiven Betrachtungs
mogl ichkeit. In ihrer haufig zu beobachtenden Extremfo rm erzeugt sie ienen 
Charakter einer Weihestatte der Kunst, der iede Kritik, iede Diskussion des 
Besuchers zu e inem ehrfurchtsvollen Gemurmel erstickt. Hier konnen sich 
nur Spezialisten - aus deren Sicht diese Variante der Ausstellungsgestaltung 
allerdings optimal sein mag - wirklich wohlflihlen. Hier zeigt sich dann, daB 
nicht nur der histo rische Nachbau von Szenen, die Einbettung von Kunstwer
ken und anderen Exponaten in e ine vermeintlich der historischen Wirklich
keit angenaherten Kulisse - die auch das ganze Museum umfasse n kann -
einen flir den Besucher wenig hilfreichen Effekt hat. Auch der genaue Gegen
satz, "Kunst pur", flih rt nicht weiter. Im Gegenteil, der Besucher - und hier ist 
vom Besucher im allgemeinen die Rede, schl ieBlich geht es hier urn Museen 
als Einrichtungen einer demokratischen Gesellschaft - bekommt das GefUhl , 
daB man ihn sowieso nur fUr die Statistik ben6tigt und viellieber eine Ausstel
lung ausschlieBlich fUr "Kenner", die keine Hilfestellung benotigen, machen 
wli rde. Hier befind et man sich dann im "arroganten Museum" 19. 
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Der Umgang mit Traditionen bleibt schwierig, auch oder gerade weil sie 
"keineswegs das Privileg konservativer Kriifte" sind oder "in die alleinige Erb
pacht van Reaktionaren, obgleich diese am lautsUirksten van ihnen red en" 20, 

gehti ren. Urn so wichtiger ist es, an Museen nicht einfach Tradition zu pflegen 
und auszustellen, sondern diese auf der Basis kritischer Wissenschaft zu iiber
priifen. 

Forschung zur Wissensvermittlung 

Forschung ist mehr als nur das kompilatorische Zusammentragen von Fak
ten. Der wissenschaftl ich Tiitige begibt sich vielmehr in einen Diskussionspro
zeB. Dabei ist der Dialog mit historischem Quellenmaterial notwendigerweise 
einseitig, ebenso derjenige mit niedergeschriebenen Forschungsergebnissen 
anderer. Dennoch handelt es sich urn eine Diskussion die auch zu einer realen 
Auseinandersetzung mit einem leibhafti gen Gespriichspartner werden kann. 
Festzuhalten bleibt hier, daB es urn mehr geht, als urn das bloBe Sammeln von 
Fakten, und daB die Interpretation der Fakten nicht zu m Monolog werden 
darr. Wozu soli an einem Museum aber geforscht werden? Und welche Funk
lion bekommt der Museumsbesucher im ForschungsprozeB zugeteilt? 

Geht man davon aus, daB dieser ProzeB vor der Errichtung einer Ausstel
lung bereits abgeschlossen ist, allenfalls hinter der Kulisse weiterl iiuft, urn ir
gendwann in kleinen Veriinderungen des Ausstellungsbereichs sichtbar zu 
werden, dann kann der Besucher nur konsumieren, hat aber keine Chance 
passiv oder akt iv auf den Gang der Forschung und Ausstellungsgestaltung ein
zuwirken. Er wird zu m bloBen Objekt im Museum, kann selber gar zum Aus
stellungsstiick degenerieren. Aus der Perspektive des Museums werden so 
kostbare Ressourcen nicht genutzt. 

Sinnvoller ware es, den Besucher zum aktiven Partner zu machen, wozu 
manchmal etwas Druck erforderlich sem dtirfte, da eine reine Konsumhaltung 
nattirl ich viel bequemer ist. Damit verbieten si ch aber zwei Methoden der 
Ausstellungsgestaltung - die oben angesprochene "rationale Hiingung" und 
die didaktische Uberperfektion. Erstere ruhrt - beim Normalverbraucher -
zum geistigen Hungertod, letztere mit groBer Sicherhei t zu einseit iger Man
gelern iihrung. Es ist niimlich wed er sinnvoll , derart viele Fragen offen zu las
sen, daB der Besucher gar nicht weiB, was er fragen ktinnte, noch alles als be
rei ts beantwortet erscheinen zu tasseD. Zwischen diesen beiden Polen der 
Ausstellungsgestaltung muB eine Synthese gefunden werden ". Gerade Mu
seen, die im regionalen Bereich arbeiten und sich im we itesten Sinne mil Fra
gen des historischen Alltags befassen, sind existentiell auf einen engen Kon
takt mit den Besuchern angewiesen. Nur auf diesem Weg sind viele Objekte 
und - oft nach viel wichtiger, da schwieriger zu bekommen - Informationen 
iiber Objekte und Zusammenhiinge zu erhalten. In diesem Sinne muB der Be
sucher eingebunden werden. Er muB auch die Berecht igung und Gelegenhei t 
zur Krit ik, die dann allerdings ernstgenommen werden muB, haben. 

Was aber legilimiert Forschung am Museum, welchem Zweck dient sie und 
welcher Rahmenbedingungen bedarf sie? 

Zuniichst sei zuriickverwiesen aufdas oben Angeruhrte, daB sie niimlich der 
Kontrolle und Steuerung des Sammlungs- und Ausstellungsprozesses zu die
nen hat. Dies geschieht in der Regel iiber die Inventarisation der Bestiinde, 
arbei tet also vornehmlich mit Mitteln der Klassifi kation. Dies allein als Ziel 
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und Endzweck der Wissenschaft an Museen zu betrachten, ware aberwahrhaft 
armselig. 

lm Konzeptentwurf des Hessischen Museumsverbandes wird der Einord
nung der Objekte in einen graBeren Kontext eine wesentliche Bedeutung 
zugemessen n Der Wissenschaftsrat kommt in seinen Empfehlungen zum 
Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen zu einer noch genauer gefaBten 
Ansicht. Dort wird gefordert, daB man von einer Betrachtung der Einzelgegen
stande zu einer umfassenden Darstellung historischer, kunsthistorischer und 
naturwissenschaftlicher Gesichtspunkte kommen muB. Auch Soziologie, 
Okonomie und Psychoiogie seien dabei einzubeziehen 23. 

Hiermit ist etwas angedeutet, was trotz einer allgemein in diese Richtung 
weisenden Stimmung im Bereich der Museumsarbeit selten - im Falle der rei
nen Kunstsammlungen praktisch nie - explizit ausgesprochen wird. For
schung am Museum hat, wenn sie ihrer Aufgabe gerecht werden will, nicht nur 
die Maglichkeit, sondern sogar die Verpflichtung zur Interdisziplinaritat. Nur 
im Zusamrnenwirken verschiedenster Fachbereiche lassen sich die komplex
en Informationsgehalte der Objekte erschlieBen und urnsetzen. Dies gilt auch 
fLir Kunstmuseen, deren meist rein kunsthistorische Ausrichtung groBe Teile 
des vorhandenen Informationsgehalts ungenutzt laBt. Daraus erwachst den 
Museen die Aufgabe einer Synthese der Wissenschaften, deren Breite primar 
durch den jeweiligen Bestand und den Charakter der Sammlungen bestimmt 
wird 24 . Diese Synthese ist aus verschiedenen Grtinden auBerordentlich wich
tig. Selbst Wissenschaftler aus dem vermeintlich gleichen Fachgebiet kannen 
sich oftrnals nur iiber das Grundsatzliche unterhalten. Das unmittelbare For
schungsgebiet des jeweils anderen bleibt ihnen in vielen Fallen weitgehend 
verschlossen. Sie konnen die Ergebnisse zwar auf eine gewisse Plausibilitat 
hin iiberpriifen , allzu oft aber ihrem Kollegen nur glauben, daB er recht bat. 
Damit soli selbstverstandlich nicht die intersubjektive Uberpriifbarkeit von 
Wissenschaft in Frage gestellt werden. Allerdings lassen die realen Umstilnde 
- z. B. der Faktor Zeit - sie oft sehr schwer werden. 

Noch viel mehr jedoch sieht si ch die OfTentlichkeit mit einem immer 
komplexer werdenen Gebilde konfrontiert, dessen Zusammenhange zuneh
mend schwerer zu erkennen sind. Dieses Auseinanderdriften ftihrt zu zuneh
mender Sprachlosigkeit, zu m Unverstandnis fUr den anderen und seine Pro
bleme. Die immer prazisere Beschreibung unserer Welt ftihrt so keinesfalls zu 
ei nem klareren Weltbild - Orientierungslosigkeit wird als Folge von For
schung erkennbar. Ohne hier eine philosophische Diskussion des Erkenntnis
begriffs anstellen zu konnen, sei daraufverwiesen, daB man untersuchen miif3-
te, ob diese Forschung noch berechtigt ist, ftir sich die Behauptung aufzustel
len, zu wissenschaftlicher Erkenntnis zu ftihren. 

Im Museum k6nnte man versuchen, durch integrative Forschung diesem 
EfTekt gegenzusteuern, urn zu mindest in Teilbereichen zu einer einheitliche
ren Sicht der Dinge zu gelangen. Damit kannte fUr den Besucher etwas gelei
stet werden, was durch Print- und AV-Medien nicht zu leisten is!. Als "Tage
biicher der Menschheit" " wiirden die Museen aus den Teilen der Forschung 
ein Gesamtbild erstellen helfen. 

Was steht nun der Forschung im Museum im Wege? Das Spektrum der Hin
dernisse ist breit gestreut und reicht vom Banalen bis zum Skandal6sen. Mei
stens wird man die Ursache entweder bei denen zu suchen haben, die fUr den 
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Aufbau und die Betreuung der Bestande verantwortlich waren oder sind oder 
ab er bei denen, die die Mittel, die flir einen funktionierenden Museumsbe
trieb vorhanden sein mUssen, zur Verftigung zu stellen haben; wobei man hier 
nicht nur an das zweifellos wichtige Geld denken sollte, auch Hilfsmittel in 
Form von beratender Fachkompetenz in Fragen der Museumsgestaltung oder 
wissenschaftlicher Arbeitsweise sind hinzuzurechnen. Selbst auf die Ent
schuldigung, ein bestimmter Sammlungsbereich sei zwar interessant, es gebe 
aber kaum Material, das man sammeln, untersuchen und ausstellen konne, 
laBt sich antworten, daB man dann vielleicht eher darauf v"rzichten und nicht 
eine weitere der unzahligen Kleinstsammlungen beginnen sollte. Einem ande
ren Museum ware wahrscheinlich geholfen, wenn man seine eigenen wenigen 
Objekte weitergabe, anstatt sie in einer falsch verstandenen Raffgier selbst zu 
horten. Sachzwange vorzuschieben ist zwar bequem, reicht aber zur Entla
stung auch im Museum meist nicht aus. 

Ohne hier auf alle denkbaren Hindernissse einzugehen, seien einige aufge
zahlt : mangelnde Qualifikation der ansonsten sehr engagierten Mitarbeiter, 
fehlendes Engagement hochqualifizierter Mitarbeiter, schlecbte Arbeitsmog
lichkeiten aufgrund mangelhafter raumlicher Kapazitaten, fehlende Finanz
mittel zur Erhaltung und Beschaffung von Objekten, mangelndes Verstandnis 
flir die Wichtigkeit kultureller Arbeit oder der Relevanz bestimmter Samm
lungsbereiche bei den Geldgebern und viete andere mehr. 

Jede Behinderung eines Teilbereichs der Museumsarbeit wirkt aber wegen 
der vielfaltigen Vernetzungen innerhalb des Gesamtsystems Museum aufalle 
anderen Bereiche zurlick. Da es sicb hier um nichts anderes als die Qualitiit 
und - in ExtremfaUen - sogar die Freiheit von Forschung und Lehre handelt, 
kann man zumindest eine Erwahnung dieses Punktes nicht aussparen. 

Umselzung von Forschung 

Da Forschung am Museum nicht zweckfrei sein kann, sondern in der Regel 
mit dem Ziel, die eigene Sammlung besser verstehen und erkliiren zu konnen , 
betrieben wird, muB man si ch ernsthaft Gedanken darliber machen, wie die 
gewonnenen Ergebnisse umgesetzt werden konnen . Ergiinzen zum bisher 
Gesagten soUte man, daB auch an Museen etwas, das man als "Grundlagenfor
s(.hung" bezeichnen konnte, geieistet werden muB. Dies gilt vor allem immer 
dann, wenn zu bestimmten Teilbereichen, zum Beispiel historischen Land
schaften bei regional orientierten Museen, keine oder unzureichende Arbei
ten existieren, also eine Grundlage flir die ausstellungsorientierte Forschung 
liberhaupt erst geschaffen werden muB. Man kann einwenden, daB dies eine 
Leistung der Landesgeschichtlichen Lehrstiihle der niichsten Universitat oder 
eines Landesarchivs sein sollte. Leider gibt es aber z. B. gerade im praktischen 
Umfeld der nordhessischen Museen keine ausreichend positiven Erfahrun
gen. Dieses Verhrutnis zwischen Grundlagen- und anwendungsorientierter 
Forschung " muB je nach Sammlungsbereich und Museumstyp beziehungs
weise -groBe definiert werden. Die wenigsten Museen werden etwa Grundla
genforschung im Bereich der Geologie durchflihren konnen; bei historischer 
Landeskunde od er kunsthistorischen Themen sieht es vollstiindig anders aus
was nichts liber die notige Kompetenz, sondern nur etwas liber den For-
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schungsaufwand aussagt. Der Schwerpunkt wird im Museum aber stets bei 
Untersuchungen in direktem Bezug auf das eigene Material liegen mUssen. 

Eines der wesentlichsten Probleme bei der Visualisierung von Forschungs
ergebnissen ist - gerade im Bereich der historischen Wissenschaften, aber 
nicht nur dort - die Tatsache, daB man in der Regel aus "Flachware" (Archiva
lien) neue "Flachware" produziert. 

Oer BegrifT "Flachware" ist im Museumsbereich eindeutig negativ besetzt. Gemeint sind damit 
in der RegeJ sekundar ers tellte Texttafe ln oder andere ErHiuterungen . Die Ausuferung di eses Dar
stellungsmitteis, das manchmal unverzichtbar sein kann, fUhrt zum sogenannten "begehbaren 
Buch" (M ango Id), also einer Einrichtung, die roil einem Museum nichts mehr zu tun hat uDd bes
ser dUTCh die handliche uDd kiiuflich erwerbbare Version ersetzl werden sallte . 

Man hat si ch ab er vorzustellen, daB der Historiker normalerweise Akten, 
Urkunden oder ahnliches auswertet und seine Ergebnisse anschlieBend in 
Buch- oder Aufsatzform prasentiert. Beides aber ist nicht die Form der Wis
sensdarsteliung, die fLir ein Museum von Nutzen sein konnte, sofern man mit 
ihrer Hilfe die behandelten Sachverhalte erkliirend begleiten, kommentieren 
oder gar darstellen machte_ Es ist ein Leichtes, einem Objekt einen Namen zu 
geben und seinen Verwendungszweck auf ein Pappschild zu schreiben und in 
die Vitrine zu legen. Dies ist natig und kann manches bereits erklaren. Sehr 
viel schwieriger wird es aber, wenn man vor der Aufgabe steht, komplexere 
historische Prozesse darzustellen und zu erlautern, die si ch einer einfachen 
Beschriftung entziehen (wohl die Masse der historischen Phanomene). Dies 
mag bei technischen Entwicklungen no ch sehr einfach erscheinen - kann aber 
auch eine Tauschung sein -, bei der Veranderung gesellschaftlicher Struktu
ren, die im Normalfall nicht auf rein soziale Phanomene beschrankt, sondern 
mit der politischen, der wirtschaftlichen und der kulturellen Entwicklung ver
kniipft sind, wird man si ch vor erhebliche Probleme gestellt sehen, die nicht 
abschlieBend zu lasen se in werden. 

Man kannte argumentieren, daB es sich hier nur um ein Platzproblem han
delt, man also in dem Augenblick, in dem man iiber ausreichende Kapazitiiten 
verfligt, auch alles darstellen kann. Dies ist sicherlich auch nicht vollkommen 
falsch, verdeutlicht aber gleichzeitig, daB man einerseits eine fixe Vorstellung 
davon hat, was man alles vermitteln machte, und nur dann, wenn dies erftillt 
wird, kann dies auch "richtig" gelingen. Dies mag ein Grund se in, warum Mu
seen, die von si ch behaupten, zu wenig Platz zu haben, dem Besucher zumu
ten, anstatt eines beengten, aber solide aufbereiteten Ausstellungsraumes ein 
"begehbares Magazin" zu besuchen, in dem noch nicht einmal eine - im hygie
nischen Sinne - saubere Beschriftung vorhanden ist. Zweifellos hat Kenneth 
Hudson mit seiner Aussage Gber die Vorziige des "alten Museums" recht. 
Damit hat er aber mit Sicherheit nicht eine im wartlichen Sinne verstaubte 
Einrichtung gemeint. Dariiberhinaus wird suggeriert, daB man nur ausrei
chende Finanzmittel und entsprechend viele Raume brauchte, um ein beliebi
ges Thema ausreichend behandeln zu kannen. So selbstverstandlich es ist, daB 
diese Voraussetzungen - Raum und Geld - hilfreich und notwendig sind, so 
selbstverstandlich diirfte es ab er auch sein, daB sie erst an zweiter Stelle kom
men kannen_ Wichtiger sind in der Wissenschaft und im Thema begiindete 
Fragen, die zunachst geklart werden miissen. 

Ober die Frage der didaktischen Gestaltung von Museen ist bereits sehr viel 
Kontroverses gesagt und geschrieben worden. Hier scheinen Probleme auf-
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zutreten, die an anderen Ste llen - z. B. im Buch, in der Schule, im Fernsehen 
etc. - nicht oder wenigstens nicht so scharf erscheinen. Die wichtigste Eigen
schaft, die das Museum eindeutig von alien anderen Institutionen unterschei
det, ist die prinzipielle OfTenheit fUr jedermann, d. h. fUr Menschen jeglichen 
Alters, Bildungsgrades, Sprach- und Kulturkreises. Daneben sollte vielleicht 
noch der Aspekt erwogen werden, daB man im Museum den Besucher, anders 
als beim Besuch der Schule, beim Betrachten eines Films oder Lesen eines Bu
ches, in seinen Aktionen und der Reihenfo lge seines Vorgehens nur schwer 
kontrollieren kann. AlIerdings ist eine gewisse Konditionierung der Muse
umsbesucher sicher vorauszusetzen. Ob diese zum Vorteil e iner modernen 
Museumskonzeption, die den Besucher als aktiven Teil einbeziehen machte, 
dient, sei dahingestellt. Ein sinnvoller didaktischer Ansatz sollte demzufolge 
nicht versuchen, die Entscheidungsfreiheit des Besuchers durch ausgefeilte 
Rundgange, Kontrollfragen, labyrinthartige Raumgestaltung und andere 
Werkzeuge eines didaktischen Horrorkabinetts im Sinne eines Lehrplanes 
einzuschriinken, urn ein Optimum an Wissensvermittlung zu erwirken. Wenn 
Wolfgang Hug bemerkt, daB es fUr das Museum "(noch) keinen didaktischen 
Rahmenplan" " gibt, so kannte man erganzend die Vermutung - und vielleicht 
auch die HofTnung - auBern, daB es diesen aus prinzipiellen Grlinden magi i
cherweise auch nie geben wird. Jedes Museum ist grundsatzlich ein Einzelfall 
und kann ausschlieBlich als solcher behandelt werden. Rahmenplane ka nnen 
hier allenfalls Anregungen und Ideen beisteuern . Man sollte es peinlichst ver
meiden, die Museen (unbeabsichtigt) zu "verschulen". Dies wird weder dem 
Medium gerecht, noch wirkt es sonderlich anziehend auf die Besucher. Wenn 
das Museum fUr Schulen genu/zt wird, dann als alternativer Lernort mit e ige
nen Regeln und Methoden lB . 

Wahrend in der Schule und auch an anderer Stelle Geschichte vor aUem 
durch Sprache vermittelt wird ", steUt sich fUr das Museum die Frage, wie Ge
schichte an hand vo n Gegenstanden und Bildern zu vermitteln sei. Dabei ist 
eine Antwort darauf zu find en, welche Geschichte im Museum auszustellen 
ware. Aufgrund des im Museum versammelten Materials mit seinen besonde
ren inhaltiichen Eigenschaften, das selten pauschal nur der politischen, Kul
tur- oder Wirtschafts- und Sozialgeschichte zuzuordnen ist, scheint es zur 
Darstellung von GeseUschaftsgeschichte mit einem umfassenden Erklarungs
ansatz )O geradezu priidestiniert. Es ware zu zeigen, daB ein Objekt oder ein 
Komplex von solchen nicht nur politisch oder nur klinstierisch zu betrachten 
ist. Die Insignien des Heiligen Ra mischen Reiches sind jeweils mehr als nur 
Kunstwerke des MittelaUers oder Zeichen pOlitischer Macht. Zlinfte sind 
mehr als nur Interessenvertretungen von Handwerkern oder praktische Glie
derungsmodeUe fUr eine volkskundliche Betrachtung von Werkzeugen. Ge
rade diese Komplexitat, die man mit schwer zu vermittelnden Abhandlungen 
zum Wesen und Anspruch des mittelalterlichen Kaisertums oder mit fUr den 
Laien kaum durchschaubaren FachbegrifTen wie "polyfunkt ionales Sozial
gebilde" ' l und langen Texten liber die Strukturen und Aufgaben der Zlinfte 
aufzulasen versucht, laBt sich im Museum anhand weniger Objekte unver
gleichlich anschaulicher vermitteln. 

Wahlt man hier als Beispiel das Thema der "Zunft", dann muB man sich dar
liber kl ar werden, welche Aspekte des Lebens von den Zlinften erfaBt wurden. 
Ob man dabei von den Objekten oder von der historischen Forschung ausgeht, 
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mag eine Frage der eigenen fachlichen Herkunft sein. Letzteres hat den ein
deutigen Vorteil, daB man nicht der Gefahr erliegt, die iiberlieferten Objekte 
als MaBstab der Beurteilung zu wiihlen. Die Zunft erfaBte ihrem Anspruch 
nach das gesamte Leben des Handwerkers und seiner Familie. Sie muB an
hand geeigneter Exponate in ihren verschiedenen Funktionen erkennbar wer
den: als Produktions- und Absatzkartell, als Kontrollinstanz fUr die Qualitiit 
der Waren, als Ausbildungsstiitle, Kranken-, Invaliden- und Hinterbliebenen
versorgung, als Rechtsvertretung flir den einzelnen Handwerker, als politische 
Kraft, als sozialer Bestimmungsort fUr ihre Mitglieder und nicht zuletzt auch 
als Kulturtriiger. Dies in seinen Vor- und Nachteilen zu schildern sowie die 
Veriinderungen in Struktur und Wirkungsfeld darzustellen, ist mit Texten sehr 
schwer. [m Museum lassen si ch zwar nicht alle Nuancen, alle Details und Ab
stufungen darstellen - was der Besucher in der Regel auch gar nicht erwarten 
wird - aber die verschiedenen Dimensionen des BegrifTs "Zunft" kann man 
ohne viel Aufwand verdeutlichen. Zunftzinn zeugt von Anspruch aufsoziales 
Prestige und teilweise hohes kiinstlerisches Niveau. Meisterstiicke konnen 
den hohen Ausbildungsstand und die kiinstlerische Qualitiit der Produkte dar
legen. Gegenstiinde der tiiglichen Produktion dagegen verdeutlichen die 
Spannung zwischen dem handwerklich Machbaren und dem tatsiichlicb Ab
setzbaren. Zunftlade, Zunftsiegel, Meister- und Gesellenbriefe stehen fUr den 
Rechtscharakter und den Monopolanspruch der Ziinfte. Wanderbiicher kon
nen die iiberregionale Verflechtung darstellen. Ohne viel Phantasie wird man 
hier bei Kenntnis der ungeheuren Bandbreite der Zunft als Organisation des 
tiiglichen Handwerkerlebens weitere Beispiele finden und in konkrete Aus
stellungsgestaltungen umsetzen konnen. Nur darf man nicht etwa das Mei
sterstUck mit dem alltiiglichen Produkt oderdas Zunftzinn mit der Einrichtung 
jedes Hausbalts verwechseln. Hier ist Umsetzung von Forschung gefragl. Man 
muB die korrekt inventarisierten Gegenstiinde fUr die Ausstellung in einen 
groBeren Rahmen stellen und ihren Stellenwert innerhalb der Priisentalion ih
rer historischen Bedeutung angleichen. Dies ist aus den Objekten allein nicht 
zu leisten. Hier ist manchmal weit ausholende Forschung erforderlich. 

Selbstverstiindlich ist es schwer, oft unerfUllbar, im Museum historische 
Zusammenhiinge an und mit Objekten zu zeigen n Noch scbwieriger wird es, 
wo man sich der Aufgabe stellen will, historische Prozesse durchschaubar zu 
machen. Allzu leicht geriit man in die Versuchung, die Aufgabe nicht mit Ob
jekten, sondem rnil museumsuntypischen Mitteln - will sagen z. B. langatmi
gen Tafeltexten - zu losen. Tafeln, Photos, Graphiken und andere Hilfsmitlel 
sind gelegentlich unverzichtbar, urn [nformationen, die aus den Objekten 
nicht hervorgehen odeT vam Besucher nicht erschlossen werden konnen, kon
zentriert anzubieten. Sie mUssen ab er die Form van Originalen zweiter Hand 
annehmen, das heiBt sehr viel mehr sein als bloBe Reproduktionen von nicht 
vorhandenen Ausstellungsgegenstiinden oder langen Texten aus Biicbern 
oder Aufsiitzen. Viele Museen - auch einige im Einzugsbereich Kassels - kom
pensieren ihren Mangel an Objekten auf diese eigentlich vollig unmuseale 
Weise. Man muB sich bewuBt sein, dall Tafeltexte ebenso wie Videogeriite, 
Tonbildschauen, Bildschirmtextgeriite und Computer dem Besucher ein Ver
halten abverlangen, das er im Museum vielleicht gar nicht zeigen mochte. Sie 
zwingen ihn, stehenzubleiben und eine vorgegebene Zeitspanne in einer Rich
tung aufmerksam zu sein. Im Gegensatz zum Betrachten einer Vitrine kann er 
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nicht entscheiden, ob und wann er alles, was ihn interessiert, gesehen hat. 
Er wird sich nach kurzer Zeit unbefriedigt, mit dem unguten Gemhl, das wich
tigste jetzt zu verpassen, abwenden. 

Das BTX-System des Senckenberg-Museums B etwa scheint mir ei n int eressante r Versuch zu 
sein. Abgesehen von den technischen Unzulanglichkeiten - viel zu niedrige Obertragungsraten
ist sein Nutzen flir den Besucher aber ehe r kritisch zu sehen. Oer Charakter ei nes Bu ches, den 
schon die Ei nteilung der Tafeln in .. Kapitel" vermillelt, ist nichl museumsadaQuat. Man darf neu
gie rig sein, wie die Einbeziehung moderne r Informationsmilttel im Landesmuseum fUr Technik 
und Arbeit. Mannheim - dart VOT allem auf der sogenannten "Ebene -5", wo mod erne Technik ge
zeigt werden soli - gelosl wird 34. 

Man mu6 diese Medien insgesamt als das begreifen, als was sie gedacht 
sind: Hilfsmillel zur Ausstellungsgestaltung und nicht Selbstzweck oder gar 
Ersatz mr mangelnde Exponate, Ideen oder Vorbereitungen. Nur wenn ihr 
Einsatz gut Uberlegt und problembezogen gestaltet wird, ist es vertretbar, sie 
anzuwenden 35. 

Wenn Zusammenhange mit Tafeln nicht kUnstlich konstruiert werden sol
len, wenn kein prazise vorgegebenes Lernprogramm aufgebaut werden soli , 
bleibt dann nur noch die Miiglichkeit, die Objekte sprechen zu lassen? Man 
kiinnte geneigt sein, den van Hug aufgezeigten Gegensatz zweier Museen wei
terzufLihren : auf der einen Seite das Haus, in dem die Objekte "gewisserma
Ben entthront" 36 werden, auf der anderen Seite das Museum, in dem "die vor
handene Oberlieferung grundsatzlich respektiert und anerkannt" " wird. Ein
mal abgesehen davon, daB im ersten Fall- Hug bezieht sich hier auf das Histo
rische Museum in Frankfurt- die Oberlieferung sicher nicht mi6achtet oder 
gar unterschlagen wird, scheint hier ein sehr problematische r Ansatz zu lie
gen. Wenn man namlich daraufverzichtet, die Oberlieferung zu hinterfragen, 
was eine der Grundforderungen kritischer Geschichtswissenschaft ist, wenn 
man unterschiedslos annirnmt, daB alles, was in ein Museum geiangt und dort 
prasentiert wird, "einen besonderen Rang" 3! erhiiit und damit meint, daB es 
mit der Eintragung in das Eingangsbuch gewissermaBen sakralisiert wird, 
dann beginnt man, nur den asthetischen Wert der Objekte zu berUcksichtigen 
und sie entsprechend auszustellen. Dem Anspruch nach sollen "die Objekte 
gelten, was sie sind, ja ihr Wert wird mit moderner Ausstellungstechnik her
vorgehoben und auf bUhneartigen (sic) Inseln in Szene gesetzt" ". 

Ein markantes Beispiei solcher Ausstellungsgesta[tung war die Priisentalion des "Hochdorfer 
KeltenfUrsten" in Koln, wo der Ausstellungsraum vollstand ig in Schwarz gehaiten war und nur die 
Exponate punktuell beleuchtet wurden. VOT allem die Stucke aus Gold erhieiten so ein e besondere 
Ausstrahlung, die der Sache nicht unbedingt gerecht geworden is!. 

Weder der eine noch der andere Ansatz ist aber geeignet, den oben abge
steckten Zielsetzungen wirklich naherzukommen. Die Vielschichtigkeit der 
Wahrnehmungsmiiglichkeiten des Museums ausnutzend, lassen si cb beide 
Konzepte durchaus vereinen. Wenn die Meinungsbildung des Besuchers nicht 
durch ein perfektes didaktisches System vorbestimmt wird, dann kiinnen die 
Objekte, deren asthetischer und historischer Wert ein tatsachlicher und nicht 
ein durch pratenti6se Inszenierung hergestellter ist, diesen zur Geltung brin
gen. Es ist eben ein Mi6verstandnis van Besuchern und manchmal auch van 
Ausstellungsgestaltern, daB jedes Kunstwerk im Museum auch ein Meister
werk ist ". Wahrend die Frage, ob man Objekte oder Zusammenhange ausstel
len mochte, also eigentlich mtiBig ist, bleibt offen, wie man die aufTausenden 
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von Seiten niedergelegte Forschung innerhalb einer Ausstellung sichtbar ma
chen kann. Sie muB doch mehr bieten, als nur die Moglichkeit, Objekte zu 
identifizieren und zu datieren. 

Da eine I: I-Umsetzung wissenschaftlicher Arbeiten in einer Ausstellung 
nicht machbar ist, muB man sich fragen, ob der Ansatz, eine solche Untersu
chung unmittelbar "auszustellen", liberhaupt tragfahig sein kann . Hier schei
nen Zweifel angebracbt zu sein, da die Erfahrung gegen diese Oberlegung 
spricht. Eine grundsatzlichere Betrachtung van Museum einer- und wissen
schaftlichem Text andererseits laBt hier unliberbrlickbare Inkongruenzen 
erkennen. Dennoch sollte man var der Umsetzung van Wissenschaft im Mu
seum insgesamt nicht so schnell kapitulieren, nur weil museale und wissen
schaftliche Methoden auf den ersten Blick nicht kompatibel zu sein scheinen. 

Ein wesentlicher Kernpunktjeder Ausstellung, der liber Gelingen und MiB
lingen entscheiden kann, ist die richtige G Iiederung der Objekte. Man kann sie 
nach Sachgruppen, nach Alter und nach inhaltlichen Kriterien zueinander in 
Beziehung setzen. Die haufigste Art der Sortierung dlirfte die chronologische 
Sachgruppenbildung sein. Mehr oder weniger groBe Sortimente von Einzel
gegenstanden - Keramik, Werkzeuge, Mobel, Bilder, Uhren, Lampen etc. -
sollen in ihrer zeitlichen Abfolge eine irgendwie geartete Entwicklung - oft 
den sogenannten "FortschriU" - darstellen. Viel sinnvoller und ergiebiger wa
re es, Vernetzungen und Prozesse aufzuzeigen, also z. B. die "Geschichte der 
Juden" und die "Geschichte der Zlinfte" nicht beziehungslos nebeneinander 
slehen Zll lassen. Zu zeigen ware, daB beide Themen nur verschiedene 8e
trachtungsmoglichkeiten derselben historiscben Zeit sind. Warum auf der ei
nen Etage des Hauses die Geologie und aur der anderen Skulpturen aus Mar
mor und Sandstein zeigen, wo doch jeder Steinmetz und Bildhauer von der 
Geologie abhangig ist? Wohl kaum gabe es Beispiele antiker Bildhauerkunst, 
wenn im Mittelmeerraum nur skandinavischer Granit odeT Gneis Zll fioden 
gewesen ware. Umsetzung von Forschung heiBt also auch, die verschiedenen 
Dimensionen und Bezlige eines Objektes und eines Themas zu erkennen und 
darzustellen . 

Man wird alle Methoden moderner Ausstellungsgestaltung wie Arrange
ment, Ensemble, Rekonstruktion, Requisiten, Inszenierungen, Modelle, Ko
pien, Photographien, Graphiken, audio-visuelle Medien, Texte, VorfUhrungen 
und selbstverstandlich auch Flihrungen und Vortrage einsetzen, urn eine ada
quate Darstellung zu erreichen 41. Diese werden von nahezu alien Museen 
mehroder weniger stark genutzt. Dabei ist aber oft eine unzureichende Kennt
nis ihrer optischen und inhaltlichen Wirkung zu beobachten . Hier ware eine 
Beratung vor allem im graphischen und wahrnehmungspsychologischen Be
reich, erganzt durch eine inhaltlich wohldurchdachte Auswahl und Beschran
kung, dringend erforderlich. Sechs gut ausgestattete Werkstatten von Hand
werkern, wie sie im Regionalmuseum Kaufungen zu sehen sind, bilden zu
sammen eine volkskundlich und technikhistorisch sehr gute Obersicht, lassen 
die historische Realitat des Handwerks im 19. und frlihen 20. lh . aber viel zu 
idyllisch erscheinen. Hier (aber auch anderswo) verstellt der Stolz auf die ei
gene Sammlung und die Ausstellungsidee den Blick fUr die optische und 
inhaltliche Wirkung solcher Ensembles. 

Kunstmuseen sind hier eine Ausnahme, da sie in der Regel "grundsatzlich 
unverandert" 42 ausstellen. Ware es fUr den Besucher aber nicht von Interesse 
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zu wissen, wie etwa das Atelier e ines van Dyck, e ines Frans Hats, e ines 
Albrecht [hirer ausgesehen hat oder wie eine Aquatinta-Radierung, ein StahI
stich, ein OIgemii lde iiberhaupt entstehen? Wer anders aIs gerade die Kunst
museen hiitten dies zu zeigen? Interessant wiire es auch, die gesellschaftlichen 
und politischen Hintergriinde, die die AuswahI und Ausgestaltung von Bild
themen beeinfluBt baben, darzulegen ". Die bereits bekannte Trennung von 
erklarender Darstellung und "eigentlichem Museum" ist e ine Losung, die von 
kritischen Besuchern nicht akzeptiert werden sollte. 

H artmu t Bookm ann bezieht seine hierzu geauBerte Kritik aur die H amburger Kunsthalle·· . 
A uch die bere its erwahnte Ausstellung des Keltenfli rsten in Koln wahlte diesen Weg. lm Vorraum 
wurden - immerhi n gute - Tareln zur Au sgrabung und zu den histori sc hen Rahmenbedingungen 
gezeigt, bevor man dann in das geheimnisvolle Dunkel der "e igentiichen" A usstellung treten 
konnte. 

Ohne ZweifeI klingt gerade die Forderung, Kunst und historischen oder 
auch technischen Hintergrund - also auch die Prasentation von Forschungs
ergebnissen - in einer Ausstellung zu verbinden, bei Betrachtung vieler der 
groBen klassischen Sammlungen ziemlich radikal. 

Einen allgemeingiiltigen Weg zur Liisung des Kernproblems kann es nicht 
geben. Es gibt ab er Miiglichkeiten fUr eine sachgerechte Suche nach einer 
individuellen Liisung. Man kann eine Forschungsarbeit aIs Steinbruch fUr 
Fakten benutzen. Dieser niitzliche und sicher unverzichtbare Gebrauch sollte 
aber nicht an erster Stelle stehen. Zuniichst sollte man sehr genau die einer 
Arbeit zugrunde Iiegende Fragestellung untersuchen und priifen, ob diese 
direkt oder in etwas anderem Licht auch ein miiglicher Ausgangspunkt fUr 
eine Ausstellung (und Sammlung !) sein kiinnte. Je sorgfaltiger dieser TeiI der 
Arbeit geleistet wird, desto Ieichter gelangt man zu einem guten Ergebnis. 
Dies zu betonen ist alles andere aIs iiberfliissig, da nicht selten die Arbeit mit 
irgendwelchem Material begonnen wird, nur weiI es gerade vorhanden ist. Die 
Fragestellung wird dann vielleicht bei der Auswertung nachgeschoben. Diese 
Feststellung gilt ausdriicklich nicht nur fUr Museen, sondern fUr alle Bereiche 
historischer Forschung"- Eine priizise Fragestellung mu B Ausgangspunkt 
jeder wissenschafUichen Arbeit und jeder wissenschaftli ch fundierten Aus
stellung sein . 

Quellenkunde und Quellenkritik sind weitere wichtige Punkte, die man be
riicksicht igen mu B. Hier besteht im Bereich der Museumsarbeit vielfach ein 
erhebliches Delizit, obwohI man dies aIs einen zent ralen TeiI musealer For
schung ansehen kann 46 . Bislang gibt es relativ wenige historische Analysen, 
die sich mit Realien aIs Quellenmaterial befassen. Es scheint notwendig zu 
sein, fUr die Zukunft eine Quellenanalyse fUr Sachgiiter zu entwickeln, die mit 
den Methoden der Diplomatik qualitativ durchaus vergleichbar sein sollte und 
iiber die bisherige Form der - meist an kunsthistorischen oder volkskundl i
chen Interessen gemessenen - Inventarisierung hinausgehen mu B. Man sollte 
aber nicht den Fehler begehen - dies zu wiederholen scheint nicht iiberfl iissig 
- in der Quellenkunde bereits das ZieI zu sehen. 

Museen k6nnen aus so abgesicherten Untersuchungen dann Nutzen zie
hen, wenn sie vor der Frage stehen, welchen Stellenwert ein einzelnes Objekt 
oder eine Gruppe von soIcben hat. Die Bedeutung einzelner Exponate - im 
Licht einer konkreten Fragestellung - IaBt sich in der RegeI nicht aus diesen 
selbst ableiten. Urn sie im jeweiligen Kontext bewerten zu kiinnen, aber auch 
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um diesen Kontext liberhaupt erst definieren zu konnen, ist es erforderlich, 
die hierftir relevanten Untersuchungen zu kennen und zu berticksichtigen 
bzw. selbst forschend tiitig zu werden. 

Man kann hier als Beispiel auf Werkstiitten von Handwerkem zurlickgrei
fen. Wenn man sich darliber im klaren ist, daB der Besucher das, was er im Mu
seum als solche gezeigt bekommt, als typisch aufnimmt, dann mlissen emste 
Bedenken wach werden. Es ist durchaus nicht gekliirt, was eine typische Werk
statt sein konnte. AuBerdem wird das ausgestellte Material in der Regel aus 
vielen verschiedenen Werkstatten stammen und ehef zufallig zusammenge
stellt sein. Hier wiire ein Ansatz, Forschung zu leisten und einzubringen. Aus 
der Analyse der fUr diese Bereiche giingigen Quellen - Heirats- und Sterbe
inventare, Geschiiftsblichem und Rechnungen, evtl. auch Steuerquellen -
lieBe sich ein Bild liber die Ausstattung des Handwerks (fUr den Geltungsraum 
der Quelle) gewinnen. Jetzt- erst - wird man versuchen konnen, eine "durch
schnittliche" Werkstatt (Obwohl dies nicht zwingend notig sein muB, warum 
nicbt auch eine sehr kleine Arbeitstiitte?) aufzubauen und gleichzeitig mit an
deren Mitteln klarzurnachen, daB es sich hierbei dann nur urn einen ganz en
gen Ausschnitt der historischen Wirklichkeit handelt. Man konnte das Bei
spiel we iter ausfUhren. Es soli hier abeT nur zeigen, wie eine unmittelbar muse
umsbezogene Forschung und ihre Funktion im Ausstellungsbereich auszuse
hen hiitte. 

Aus dem Beispiel kann man aber noch mehr ableiten. Forschung kann und 
soli dann auch zu der Erkenntnis fUhren, welche Objekte noch notwendig 
sind, um ein Thema sachgerecht zu erfassen und darzustellen. Der For
schungsprozeB und seine Ergebnisse soli ten eine Sammeltiitigkeit induzieren, 
die dann zusammen in eine Ausstellung mUnden konnen. Wahrend es fUr den 
Wissenschaftler nlitzlich oder notwendig sein kann, viele Objekte eines Typs 
zur VerfUgung zu haben, hilft es zurn Beispiel in einer Ausstellung liber Zlinfte 
wenig, vierzig oder mehr Hobel aufzureihen (das Mainfriinkische Museum in 
Wlirzburg stellt eine solche Sammlung aus), ab er keinen einzigen Beleg zur 
inneren Organisation des Handwerks oder seinen kulturellen Aufgaben zu 
zeigen. Zugegeben: Man kann nur sammeln, was sich erhalten hat. Wamend 
sei aber dagegengehalten, daB man von Themen, die man nur unzureichend 
behandeln kann, weil das Material fehlt, meistens besser "die Finger lassen" 
sollte. 

Erst durch Forschungsarbeit erhiilt man die Moglichkeit, gezielt zu sam
meln, um gezielt ausstellen zu konnen. Um aber an Museen forschen zu kon
nen, muG etwas vorhanden sein, an dem oder Gber das man arbeiten kann. 
Auch hier ist Sammeln erforderlich, wenn auch nicht so zielgerichtet, 500-

dern, da genaue Erkenntnisse noch fehlen, eher aufVerdacht. Die Erkenntnis 
scheint alles andere als revolutioniir zu sein: Die Sammlung ist der Kem des 
Museums. Sie muB permanent erweitert und gepflegt werden. 

F orderungen 

Einige Forderungen an die Zukunft der Forschungsarbeit an Museen und 
die dafUr notigen Rahmenbedingungen sollen hier noch aufgestellt werden. 
Das meiste ist nicht neu, aber dennoch so wichtig, daB man es gar nicht oft 
genug in nachdrlicklicher Form iiuBem kann. 
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Ganz dringend erforderlich ist obne Zweifel eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Museen und Universitaten. Einerseits ware es an der Zeit, daB die 
Hochschulen die Museen als Vermittler von Forschung stii rker in Anspruch 
nehmen als bisher. Andererseits sollten Museen grundsiitzlich selbstbewuBter 
aufireten und ihren Standpunkt als Forscbungsstiitten deutlicher vertreten, 
gerade wenn sie ein Spezialgebiet mit hoher Qualitiit bearbeiten. Eine BrUcke 
konnte und sollte die Museumsberatung der Museumsverbiinde schlagen. 
Ihre Aufgabe mUBte es eigentlich sein, solche Kontakte zu vermitteln, die fUr 
beide Seiten aus verschiedenen, VOT allem emo tionalen Griinden nur schwer 
herzustellen sind . Damit soli nicht gesagt werden, daB es solche Kontakte 
nicht gelegentlich gib!. Dies ab er gerade wirft die Frage auf, warum es sie nicbt 
Uberall , in Nordhessen nur aufgrund eigener Init iativen der Museen, gibt "-

Den vielfach anzutretTenden Vorwurf, Museen wUrden keine tiefgreifende 
wissenschaftli che Arbeit leisten und vor allem ehrenamtl ich gefUhrte Museen 
seien hier grundsatzlich tiberfordert 48, muB man ernst nehmen und Uberprti
fen, da es eine schwerwiegende Behauptung is!. Man wird fes tstellen, daB in 
den Fallen, wo sie zutrifTt, es oft gentigen wiirde, Hinweise aufFehler, wissen
schaftli che Hilfs mittel, neue Forscbungsergebnisse oder kompetente An
sprechpartner zu geben. Eine pauschale Bewertung von Museumsarbeit ist 
auch hier nicht moglich ; jedes Museum muB ind ividuell beurteilt werden. 
Entscheidend ist nicht die fo rmale Organisation, sondern die Arbei t derjeni
gen, die an dem jeweil igen Museum tiitig sind . RegelmiiBige Fortbi ldungsver
anstaltungen der Museumsverbiinde, die sich gezielt technischen und inhaltli
ch en Problemen aller Bereiche der Museumsarbeit widmen sollten, sind 
eigentlich unverzichtbar49. Wichtig ware dabei 3uch, nicht nur Fragen van 
Konservierung, Li chtschutz, Inventarisierung und ahnlichem zu diskutieren. 
Inhaltliche Fragen zu bestimmten Ausstellungsbereichen, aber auch zu m 
Selbstverstiindnis und ZUT Wirkung der Museen, waren mindestens genauso 
bedeutsam. Keine Massenveranstaltungen unter Zeitdruck, sondern Behand
lung ausgewahlter Themen mil intensiver Diskussion anzubieten, ware hier 
eine wichtige Aufgabe, die nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt eines 
Kontaktes zwischen Museen und Hochschulen zu institutionalisieren ware. 

Die Museumsberatung so lite die Aufgabe, Informationen und Kontakte zu 
vermitteln, ernst nehmen. Dann wUrden sich viele berechtigte Kritikpunkte in 
kUrzester Zei t von selbst erledigen. Die dienende Funktion, die eine Beratung 
nach ihrer Wortbedeutung - auch im Kontext der historischen Verwendung 
des BegritTes "Rat" als Berater des FUrsten, also Diener desselben, gelangt 
man zu dieser Interpretation - einzunehmen hat, konnte so wirklich erfUllt 
werden. Ihr Ziel saUte es immer sein, sich im Prinzip selbst "UberflUssig" zu 
machen. Ihre Aufgabe sollte es auch sein, daraufzu achten, daB der ProzeB der 
Ubertriebenen, blinden Spezialisierung, der vermutli ch auch vor den Toren 
der Museen nicht haltmachen wird, in verniin ft iger Weise gesteuert wird. Sie 
sollte die Instanz sein, die darauf achtet, daB die bereits geforderte Interdiszi
pl inaritiit der Museen nicht verloren geh!. Leider deutet sich diese Gefahr in 
vielen Punkten bereits an. Sogenannte "Fachid ioten" (i m Griechischen be
deutet \4~hw1"TJ O' soviet wie Privatmann, Laie oder Stlimper), Wissenschaftler, 
die ausschlieBlich den engen Horizont ihres eigenen Faches sehen, sind in 
Museen mit absol uter Sicherheit fehl am Platz. Gefragt sind kreative Kriifte, 
die in der Lage sind, auch die Fragen und Ergebnisse ihnen sehr fe rn liegender 
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Zweige der Wissenschaft ernst zu nehmen. Man darf keine Angst vor neuen 
Fragen und unkonventionellen Liisungen haben. 

MaBstab fUr gute Museumsarbeit mu B dann sein, ob sie einer wissenschaft
lichen Kritik standhii lt und ob sie den wissensehaftl iehen Inhalt in musealer 
Weise - nach Jii rn Rusen in einem Gleichgewicht der drei Dimensionen des 
Polit isehen, des Wissensehaftliehen und des Asthetischen 50 - dem Publikum 
vermittel!. AlIes andere kann keine Bedeutung fUr die Urteilsbildung haben. 

Resiimee 

Es durfle deutlich geworden sein, daB sieh hinter dem Begri fT "Museum" 
ei n sehr komplexes, vielsehiehtiges Gebilde verbirgt, dessen Beschreibung un
vollstiind ig bleiben muB (Abb. 2). K1ar geworden sein du rfte aber auch, daB 
keiner der fUnf Grundpfe iler der Museumsarbeit - Sammeln, Bewahren, Aus
stellen, Forsehen, Bilden - verzichtbar ist, da sie die engste Aufgabendefiniti
on der Museumsarbeit darstellen 'J. Fehlt einer dieser Aspekte, dann hat man 
es nicht mehr mit einem Museum zu tun . Mag dies beim Bewahren und Aus
stellen no ch di rekt einleuehten, gi lt es ebenso fUr Sammeln und Forsehen. Da 
si ch Wissenschaft allgemein weiterentwickeit , muB man an Museen bemtiht 
sein , am ForschungsprozeB te ilzuhaben. Dies ist nUf dUTch e igene wissen· 
sehaftli ehe Arbeit miiglich. Ein Verzieht hierauf erzwingt die Frage naeh der 
eigenen Existenzberechtigung, da die Darstellung uberholter Erkenntnisse 
der Vermitt lung false her Tatsachen gleiehzusetzen is!. Eine eigene forsehende 
Arbeit ist aber primar nur an den BesHinden des eigenen Museums moglich, 
diese mtissen flir den Gewinn neuer Erkenntnisse und in gaoz besonderem 
MaB zu ihrer Darstellu ng erweitert und vertieft werden. 

Es zeigt sich, daB sieh Sammeln und Forschen dialektisch aufe inander be
ziehen, das heii3 t, daB das ei ne das andere voraussetzt ; ke ines kann ohne das 
andere gedacht werden. Ansonsten entsteht keine museale Sammlung, son
dern e in Raritiitenkabinet!. "Ohne Wissensehaft kann es daher kein Museum 
geben, sie ist die Voraussetzung fUr die Einrichtung Museum"S2. Es ist ohne 
Zweifel erforderlieh, die Qualitiit der Forschung an Museen zu erkennen, 
ernst zu nehmen und zu fo rdern . 

Ein Museum ist mehr als die bloBe Summe seiner Teile. Wer glaubt, er 
kiinne sei n Museum als die Addition einzelner thematischer Sammlungen be
treiben, verkennt, daB es immer zahlreiehe Querbezuge und Ruckkopplungen 
zwisehen seheinbar sehr versehiedenen Themen gib!. Zwar wird in der Regel 
der aur Abgrenzung zielende Widerstand der fUr die einzelnen Sammlungsbe
reiche Verantwortlichen zu tiberwinden sein . M anche Konvention hat 3uch 
liber Bord geworfen zu werden. Diese Arbeit ab er lohnt sieh. Vermeintlich 
wohlbekannte Sammlungen kiinnten so unter viiUig neuen Aspekten betraeh
tet werden. Dem Besueher, dem Forscher und Aussteller wlirden sieh liberra
schende Einsichten erofTnen. Dann ist aus dem Mausoleum ein Museum ge
worden. Der Weg der Dinge in das Museum bleibt zwar irreversibel53 : Das 
Museum ist somit gewissermaBen das Gebei nhaus der Geschiehte - Adorno 
spricht vom "Tod der Werke im Museum"S4 -, wenn man die Gegensti:inde in 
bezug auf ihre ursprlingliehe, vormuseale Funkt ion betrachte!. Im Museum 
aber kiinnen sie eine neue Aufgabe bekommen. Sie mlissen nieht wie Gebeine 
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verstauben und in Ruhe und Wiirde zerfallen . Sie kiinnen helfen, mit ihrer 
historischen Funktion unsere Gegenwart zu erkHiren ss. 

Zum "guten Museum", wie es Kenneth Hudson beschreibt 56, geiangt man 
nUT, wenn der hier dargestellte Zusammenhang van Sammein, Forschen und 
Ausstellen konsequent befolgt wird . Wissenschaftlich einwandfreie Arbeit 
laBt sich nicht durch eine glanzende Fassade, eine Flut mittelmaBiger Schrift
stiicke, volkstiimliche Aktivitaten ohne inhaltliche Tiefe und ahnliches erset
zen. 
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