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K. Roeckner: Ausgestellte Arbeit

Das WestfÃ¤lische Industriemuseum, dessen korrek-
te Bezeichnung LWL-Industriemuseum WestfÃ¤lisches
Landesmuseum fÃ¼r Industriekultur lautet, hatte in 2009
gleich dreifach Anlass zum Feiern: vor 40 Jahren wur-
de die dortige Maschinenhalle als erstes Industriege-
bÃ¤ude in der BRD unter Denkmalschutz gestellt, zehn
Jahre spÃ¤ter, 1979 erfolgte die GrÃ¼ndung des de-
zentralen WestfÃ¤lischen Industriemuseums (mit heute
acht Standorten) und 1999 Ã¶ffnete Zeche Zollern sei-
nen Dauerausstellungsbetrieb. In dieses JubilÃ¤umsjahr
passt die Dissertation von Katja Roeckner, in der sie Zol-
lern als eines von drei deutschen Industriemuseen dar-
aufhin untersucht, welche Geschichtsbilder und welches
Geschichtsbewusstsein sie vermitteln, welche Interpreta-
tionsangebote der Industriegeschichte sie anbieten und
wie sie den Strukturwandel thematisieren.

Roeckner beginnt mit einer Skizze der relativ jungen
Geschichte dieser historischen Institution und formu-
liert im Sinne des Geschichtsdidaktikers JÃ¶rn RÃ¼sens,
der Historischen Museen allgemein als Teil der Ge-
schichtskultur die Aufgabe einer Sinnstiftung zuweist,
dass die Industriemuseen ihre GrÃ¼ndung dem ge-

sellschaftlichen BedÃ¼rfnis nach Orientierung ange-
sichts des wirtschaftlichen Strukturwandels und der
VerÃ¤nderungsdynamik verdanken. Da die Industriemu-
seen âAuskunft geben Ã¼ber denWerdegang unserer In-
dustriegesellschaftâ (Helmut BÃ¶nnighausen, 1979; Lei-
ter des Westf. Industriemuseums bis 2005), diese jedoch
noch nicht zu ihrem endgÃ¼ltigen Abschluss gelangt ist,
befinden sich nach Roeckner auch die Industriemuseen
in einem laufenden Verfahren, Ã¼ber das die Forschung
noch kein endgÃ¼ltiges Urteil gefÃ¤llt hat. Daher fordert
sie, dass diese âspezialisierten Geschichtsmuseenâ (S.Â
12) mit Ausstellungen und Katalogen einen Diskussions-
beitrag zum aktuellen Geschehen zu liefern hÃ¤tten. Zu-
zustimmen ist ihr in der EinschÃ¤tzung, dass der Blick
zurÃ¼ck eine Reflektion Ã¼ber Gegenwart und Zukunft
evozieren sollte.

Das Buch ist in fÃ¼nf Kapitel gegliedert. Der Ein-
leitung folgt ein Ãberblick Ã¼ber Verlauf und Beur-
teilung des wirtschaftlichen Strukturwandels seit den
1940er-/1950er-Jahren, der in seinen AnfÃ¤ngen durch-
aus positiv wahrgenommen wurde. Roeckner schaut
hier Ã¼ber den nationalen Tellerrand hinaus, verweist
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auf wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten aus Frank-
reich und GroÃbritannien sowie auf verschiedene De-
Industrialisierungstheorien.

In dem folgenden Kapitel âDas Industriemuseumâ
beschreibt Katja Roeckner Voraussetzungen und Ums-
tÃ¤nde fÃ¼r die GrÃ¼ndung der ersten Industriemu-
seen. Sie legt die Vorreiterrolle GroÃbritanniens und
der dortigen âindustrial archaeologyâ dar. Dabei sah in
(West-)Deutschland der reflexartige Umgang mit still-
gelegten Montan-Arealen lange Zeit nur deren Zer-
stÃ¶rung vor. Im Ruhrgebiet hieÃ es noch Ende der
1980er-Jahre: âAlles platt machen, … , um GE-Gebiete
(Gewerbegebiete, S.A.) fÃ¼r neue Ansiedlungen und
neue ArbeitsplÃ¤tze zu schaffenâ. Karl Ganser, Eine
Bauausstellung in hÃ¼bsch-hÃ¤sslicher Umgebung, in:
Forum Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, 1
(2009), S.Â 15-19. Ganser war Leiter der Internationa-
len Bauausstellung Emscher Park GmbH (1989-1999). Ge-
genÃ¼ber der IndustriearchÃ¤ologie vermochten sich
hier die Begriffe âIndustriedenkmalschutzâ und âIndus-
triekulturâ zu etablieren. Roeckner zeichnet hier die ei-
gens erwÃ¤hnte Unterschutzstellung der Maschinenhal-
le Zollerns, fÃ¼r deren Erhalt sich unter anderem die
Fotografen Bernd und Hilla Becher engagierten, sowie
die Einrichtung der âReferenten fÃ¼r Industriedenkmal-
pflegeâ auf rheinischer und westfÃ¤lischer Seite in NRW
in den 1970er-Jahren nach und erinnert an die Bedeu-
tung des vonHermannGlaser zu Beginn der 1980er-Jahre
eingefÃ¼hrten Begriffs âIndustriekulturâ. Das Denkmal-
schutzgesetzt in NRW wurde relativ spÃ¤t 1980 erlas-
sen (Hessen besaÃ seit 1902 ein solches), wies jedoch
mit der Formulierung âEntwicklung der Produktions-
und ArbeitsverhÃ¤ltnisseâ die weitreichendste Formu-
lierung zum Schutz des industriellen Erbes auf. Erstaun-
licherweise verweist Roeckner in diesem Zusammen-
hang nicht auf die Bedeutung von Industriedenkmal-
pflege und IdentitÃ¤t, obwohl die Landesregierung in
NRW bereits im âNordrhein-Westfalen-Programm 1975â
von 1970 die Erhaltung wichtiger technik-historischer
Bauten â âFÃ¶rdertÃ¼rme, Maschinenhallen, Schleu-
sen und SchachtgebÃ¤udeâ â zu einem kulturpolitischen
Schwerpunkt erklÃ¤rt hatte. Stiftung Industriedenkmal-
pflege und Geschichtskultur (Hrsg.): Einblicke in In-
dustriedenkmalpflege und Denkmalschutz. Schwerpunkt
Nordrhein-Westfalen, o. J. o. O., S.Â 7. Das Zechenster-
ben hatte begonnen und die Eisen- und Stahlindustrie
zeigte erste Anzeichen von SchwÃ¤che. Die bis dahin
gÃ¼ltige (Selbst-)Wahrnehmung als Montanregion be-
gann zu brÃ¶ckeln und fÃ¼r die regionale IdentitÃ¤t ge-
wann die historische Industrie-Bausubstanz (zuerst lang-

sam und nur bei wenigen) an Bedeutung.

AnschlieÃend geht Roeckner nÃ¤her auf den Begriff
âIndustriemuseumâ ein, der zwar nicht derart diffus wie
der der âIndustriekulturâ ist, sich aber auch nicht exakt
fassen lÃ¤sst. So gibt es daneben zum Beispiel âMuseen
fÃ¼r Arbeitâ, âHÃ¤user fÃ¼r Technik und Arbeitâ oder
âMuseen fÃ¼r Industriekulturâ. Das Charakteristische
der Industriemuseen sei nach ihrer Definition dreierlei:
das SelbstverstÃ¤ndnis als ein sozialhistorisches Muse-
um, die Abgrenzung gegenÃ¼ber dem Technikmuseum
und die Unterbringung in einem stillgelegten Industrie-
gebÃ¤ude (S.Â 52 und 55).

Die Kurzdarstellung der GrÃ¼ndungsintentionen
und Schwerpunkte des Deutschen Museums, des
Bergbau-Museums, des Berliner Technikmuseums, der
Arbeitsschutzausstellungen sowie von Firmenmuse-
en verdeutlichen Roeckners Aussage, dass es keine
trennscharfe Abgrenzung zwischen Industrie, Technik-,
Freilicht- oder Heimatmuseen gibt und dass das ent-
scheidende Kriterium der sozial- und alltagsgeschichtli-
che Schwerpunkt ist. So auch jÃ¼ngst Thomas Parent,
Arbeit und Alltag. Zur Geschichte und Konzeption von
Industriemuseen, in: BlÃ¤tter fÃ¼r Technikgeschichte,
Bd. 69/70, Wien 2008, S.Â 55-72. Parent ist stellvertreten-
der Leiter des LWL-Industriemuseums. Daran knÃ¼pft
die Vorstellung der âPioniereâ, des RÃ¼sselsheimer Mu-
seums und des Ruhrlandmuseums an. NatÃ¼rlich wer-
den auch die beiden dezentralen Industriemuseen in
NRW, das LVR- sowie das LWL-Industriemuseum (Land-
schaftsverband Rheinland (LVR) und Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL)), aufgrund ihrer Bedeu-
tung fÃ¼r die Entwicklung dieses Museumstyps vorge-
stellt, ebenso deren Nachfolgeeinrichtungen, das Mu-
seum fÃ¼r Arbeit in Hamburg und bereits hier kurz
das Museum fÃ¼r Technik und Arbeit in Mannheim. Es
folgt ein Exkurs in die DDR-Geschichte und eine knap-
pe Skizze der Entwicklung in England, Frankreich und
den USA. Die Charakterisierung des Anfang 2010 auf
Zollverein erÃ¶ffnenden Ruhr Museums als Industrie-
museum am Ende dieses Kapitels widerspricht jedoch
dessen Selbstdarstellung ânicht als klassisches Industrie-
museum, sondern als GedÃ¤chtnis und Schaufenster der
neuen Metropole Ruhr.â (30.11.09).

Auf knapp 90 Seiten untersucht Roeckner in ei-
nem weiteren Kapitel anhand von drei Industriemu-
seen im Detail den musealen Umgang mit dem The-
ma Strukturwandel â Zollern II/IV als Zentrale des
grÃ¶Ãten deutschen Industriemuseums, das Mannhei-
mer Landesmuseum als Mischform zwischen Technik-
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und Industriemuseum und das SÃ¤chsische Industrie-
museum als MuseumsgrÃ¼ndung der 1990er-Jahre. Me-
thodisch wendet sie dafÃ¼r die RÃ¼sen’sche Diffe-
renzierung der Geschichtskultur (und somit auch der
Museumsarbeit) in eine politische, eine wissenschaft-
liche und eine Ã¤sthetische Dimension an. Sie fragt
nach den Motiven der beteiligten Personen und Initia-
tiven (âGrÃ¼ndungsbeschluss und Konzeptentwicklun-
gâ), nach den jeweiligen âGeschichtsinterpretationenâ
(âAusstellungsinhalte â wissenschaftliche Dimensionâ)
und zuletzt nach dem Umgang mit den Objekten (âDenk-
malnutzung und Ausstellungsgestaltung â Ã¤sthetische
Dimensionâ). Auf diese Weise gelingt es Roeckner, die
VerÃ¤nderungen der Industriemuseumslandschaft an-
schaulich nachzuzeichnen, und zwar derart, dass Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten dieser HÃ¤user offen-
sichtlich werden. So stand bei Zollern der Erhalt und
die ZugÃ¤nglichmachung eines Industriedenkmals ne-
ben dem Wunsch, die Sozial- und Alltagsgeschichte um-
zusetzen, um somit auch die Geschichte des so genann-
ten kleinen Mannes zu berÃ¼cksichtigen. Auch wenn
sie dies umgesetzt sieht, vermisst Roeckner hier weit-
gehend den Gegenwartsbezug. Indem das Museum zu
wenig den Strukturwandel thematisiere, wÃ¼rde es âoft
nostalgischâ wirken und zur âPerpetuierung altindus-
trieller MentalitÃ¤tenâ beitragen (S.Â 107f.). Wobei es
Katja Roeckner leider unterlÃ¤sst, diese âaltindustriel-
le MentalitÃ¤tâ nÃ¤her darzustellen. Dabei hatte sie zu-
vor noch die prinzipiellen Bedenken von JÃ¶rn RÃ¼sen,
dass Museumsexponate auch nostalgisch âden Blick auf
die Wirklichkeitâ verstellen kÃ¶nnen, mit einer gewis-
sen Vehemenz geleugnet (S.Â 91). Sie beanstandet die ge-
ringe Zahl an Originalexponaten in der Dauerausstellung
und den fehlenden Bezug zwischen den Objekten, dem
Thema und dem Schauplatz, der ehemaligen Waschkaue
von Zeche Zollern II/IV. HÃ¤tte sie allerdings die mit den
Jahren hinzugekommenenAbteilungen und dieWechsel-
ausstellungen in ihre Betrachtung mit einbezogen (was
sie prinzipiell unterlassen hat), hÃ¤tte ihre Kritik positi-
ver ausfallen mÃ¼ssen.

Bei dem Museum in Mannheim, das Roeckner auf-
grund seiner langen Entstehungsgeschichte untersucht
hat, die in den 1960er-Jahren begann und erst 1990 zur
ErÃ¶ffnung fÃ¼hrte, und in der sich Ã¼ber lange Zeit
Technik- und Sozialhistoriker nicht Ã¼ber das Konzept

verstÃ¤ndigen konnten, verwundert ein wenig die Aus-
wahl. Denn der groÃe Anteil von Technikhistorie und
Naturwissenschaft in der Dauerausstellung, der mit dem
neuen Namen TECHNNOSEUM sogar betont wird Die
Umbenennung erfolgte Anfang 2010, um so auch “bun-
desweit fÃ¼r Aufmerksamkeit zu sorgen”; (05.01.2010).
, steht im Gegensatz zu dem von Roeckner als Al-
leinstellungskriterium angefÃ¼hrten sozial- und alltags-
geschichtlichen Schwerpunkt eines Industriemuseums.
Was sie indes bedauert ist nicht das Fehlen sozialhisto-
rischer Aspekte, sondern das Fehlen einer von ihr als re-
levant erachteten IdentitÃ¤tshilfe mittels “PrÃ¤sentation
der StÃ¤rken der eigenen Region” (S.Â 138).

Am besten bewertet Roeckner das erst in 2003
erÃ¶ffnete Industriemuseum in Chemnitz, das mit Funk-
tionsvorstellungen konzipiert und realisiert wurde, die
Roeckner befÃ¼rwortet: nÃ¤mlich IdentitÃ¤tsstiftung
Ã¼ber die positive, zugleich kritisch-reflektierte Darstel-
lung von regionaler Tradition und Selbstbild. Dies sieht
sie erfolgreich umgesetzt mittels einer Fokussierung auf
die Menschen in Sachsen (und nicht nur â wie in Dort-
mund - auf die Arbeiter), durch einen freien und asso-
ziativen Zugang, eine ausfÃ¼hrliche BerÃ¼cksichtigung
wirtschaftshistorischer Aspekte sowie eine starke Ge-
genwartsorientierung.

Am Ende ihrer Arbeit formuliert Roeckner drei
Forderungen an die Industriemuseen allgemein: ei-
ne stÃ¤rkere Hervorhebung des Gegenwartsbezugs
der prÃ¤sentierten Geschichtsthemen, eine Darstel-
lung der Industriegeschichte vor allem als Wandel
der Arbeitsbedingungen und -anforderungen und eine
BerÃ¼cksichtigung offener Fragen und Kontroversen,
wie zum Beispiel die Globalisierung. Nur so kÃ¶nnten
diese Museen ein Ort der Diskussion sein, ein âleben-
dige[r] Teil der Bildungslandschaftâ (S.Â 169). Darin
ist Katja Roeckner zuzustimmen. Skepsis ruft jedoch
ihr an vielen Stellen vorgetragenes PlÃ¤doyer fÃ¼r ei-
ne Orientierungs- und IdentitÃ¤tsaufgabe der Industrie-
museen hervor, dem eine Tendenz zur BeschÃ¶nigung
sozial- und alltagshistorischer Ereignisse inne wohnt. An
der vom Internationalen Museumsrat (ICOM) formulier-
ten PrimÃ¤rtugend des Museums, der âEntwicklung und
Verbreiterung von Wissen“, sollte nicht gerÃ¼ttelt wer-
den.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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