
Zur Notwendigkeit der musealen Priisentation 
von IndustriekuItur 

Bemerkungen aus volkskundlicher Sichl * 

Siegfried Becker 

Die Frage , ob denn Industrie· und Arbeite rku lturgeschichte museal darzustellen heute tibeT
haupl oach sinnvo ll se i, is! in den lelzten Jahren wiederholt und intensiv diskutiert wo rden I, Die 
groBen industriegeschichtl ichen Ausstellungsproj ekte - erwahnt se ien hier etwa Coalbroo kdale, 
Leeds UDd Sheffi eld in G roBbritan nie n, die Ecom usees in Frankreich; Riisselsh eim. Nu m bers, 
Hamburg, Oberhausen, Mannheim, Essen uDd jungsl in Pl anu ng befi ndl ich Dafmstad!, u rn ein ige 
nur zu nennen - haben hier ri chtungsweisend gewirkt uDd Forderungen - uDd gewiB auch DedUrr
ni sse - befried igt. Lohnt es s ich also ooch, museale Prasentali on yo n Industriekultu r verstarkt ein
zufo rdern ? 

Dieler Kramer hat darin jedenfalls die Chance gesehen, in einer diskursiven Fo rm musealer 
Arbeit d ie Dialektik der Auflc1arung einzubeziehen und den humanist ischen Anspruch der Arbei
terbewegu ng einzubringen in di e moderne n Gese ll schafie n 2. Darin lage eine zentrale Aufgabe , 
und sie e rhiilt akt uelles Gew icht. Kulturpolitik wird allzu oft als Kunslpolilik ve rstanden , der Kul
lurbegrifT reduziert auf gese ll schafiliche Randerscheinu ngen, stall auf die Erarbeitung der Lebens
grundl agen hinzuweisen ). Ein elitare r und asthetisierender Kuitu rbegrifT droht den Bezug zur AII
tags- und Arbeitswelt als Forderung an die Kulturpoliti k zu verli eren 4. Gerade die aktuel len Pro
bleme und strukturpolit ischen Aufgaben der Gegenwart zeigenjedoch nachdriicklich auf, wie not
wen dig di eser Bezugeingefo rdert werden muB. Die Stabilis ie ru ng des Arbeitsmarktes und die o ko
logische Schadensbegrenzu ng als zentrale Aufgaben in den neuen Bundesliindern verdeutiichen 
nur Probleme der modernen Gesellschafte n, die in ein er weitwei len Dimensio n unsere r Wahrneh
mung bediirfen. 

Das Museum als Bildungsstiitte kann sich diesen Aufgabe n nicht ve rschlieBen : Konzepte und 
Theme n miissen iiberdacht und gegebenenfalls korrigiert werde n 5. DaB ein verme hrtes Interesse 
am Leben und Uberlebe n der GroBeltern zu ko nstalieren 6 u nd der Zugangzur musealen Priisenta
tio n darum gewii nscht oder se lbst geschaffen wird, bedarf als Ausdruck der Verarbe itu ng gesell 
schaftlicher Konflikte auch der Reaktion und des verantwortlichen Umgangs seitens der Museolo
gie. Industriek ultur mag da cin Anhaitspunkt zum Nachdenken sein . 

Ich will nachfolgend in ei nem knappen Statement versuchen, aus vo lksku ndl icher Sichl sechs 
Thesen ZUt Notwendigkeit der musealen Prasenlalion von Ind ustriekultur zu formuli eren. 

Es kann dabei allerd ings kaum urn eine abschlieBende Zusam me nfassung de r Positionen zum 
The ma gehen , dazu ist das Feld zu differenzierl und die Diskussio n noch im FluB. Es sollen daher 
einige Ube rlegu nge n zu n ordhessischen Indu s tr ie- und Museums sta n dorten im Vor
dergrund stehen. 

I. Induslriegeschichle UDd GrenztiberschreiluDg 

Die DarslelluDg VOD hislorischer Induslriekultur scheinl mir besonders 
dazu geeignel. die sich im Verlauf des 19. lahrhunderts nachhaltig verlindern
den Beziehungen des Menschen zum Raurn 7 museal urnzusetzen. Im ProzeB 
der Induslrialisierung Iral die Bedeutung der polilischen Grenzen in den deul
schen Kleinstaaten zugunsten der wirtschaftlichen Verflechtungen immer 
mehr in den Hinlergrund. Der ProzeB vollzog sich nichl ohne Konflikle. und 
gerade Kurhessen slehl als anschauliches Beispiel flir die Spannungen. die 
sich zwischen der Behauplung der Terrilorialhoheil und Beharrung in weilhin 
vorinduslriellen Liisungsmodellen verschriebener Slruklurpolilik einerseils 
und den von auBen herangetragenen verkehrs- und wirtschaftspolitischen 
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Forderungen andererseits auftaten '. Der kurhessische Antimodemismus liiBt 
aber urn so nachdriicklicher den Umbruch deutlich werden, der mit der Anne
xion durch PreuBen 1866 eintrat: der spiite Fall der 1816 wieder inkraft gesetz
ten Zunftordnung und die Erleichterungen in der Konzessionierungspolitik, 
die bis dahin einer industriellen Entwicklung im Wege gestanden hatte - 1823 
schon war Kritik an den sprichwtirtlich hessischen Zustiinden geiibt worden: 
"Die vielen Verbotsgesetze sind driickender als manche Abgabe, sie sttiren 
vielfaltig Industrie und jede freie Bewegung in den Mitteln zum Erwerb, zum 
Wohlstand und zur Zufriedenheit der Regierten" '. 

Der IndustrialisierungsprozeB hat in Kurhessen - und hi er mit besonderer 
Nachhaltigkeit - deutlich gemacht, daB der sekundiire Sektor sich nicht mehr 
in territoriale Grenzen bannen lieB. Die wirtschaftlichen Verflechtungen, die 
Ausbeutung von Lagerstiitten, die verkehrstechnische ErschlieBung, insbe
sondere aber auch die Nutzung regional verfligbarer, billiger Arbeitskriiftepo· 
tentiale waren nach Mechanismen der kapitalistischen Produktion zu orientie
ren und verlangten nach einer politischen Neuordnung. Die gegeniiber dem 
wirtschaftspolitisch wesentlich we iter entwickelten GroBherzogtum Hessen 
verspiitet einsetzende Industrialisierungsphase im kurhessi
sch en Ra u m wird damit zu einem in den Amplituden seiner Voraussetzun
gen auch eindrucksvoll umzusetzenden und zu veranschaulichenden museo
logiscben Experimentierfeld 1'. 

2. IDdustriegeschicbte uDd Landwirtschaft 
Der zuvor angeschnittene restaurative Tenor der kurhessischen Reaktion 

batte die in der Protoindustrialisierungsphase errungenen Erfolge der merkan
tilistiscben Politik 11 zwar nicbt aufgeboben, in der Betonung agrarwirtscbaftli
ch er StrukturmaBnahmen den priiindustriellen Charakter des Landes aber 
weithin gestiitz!. Die demographischen Konsequenzen der Aus- und Abwan
derung 12, der nachhaltigen Folgen def Hungerkrisen 13 und eines deutlicher als 
andemorts spiirbaren Pauperismus wirkten sich bis we it in die preuBische Zeit 
hinein aus. Die zogerlichen innovativen Tendenzen 3uch im agrarischen 
Bereich haben in Verbindung mit einer hohen Verschuldung biiuerlicher 
Anwesen in den letzten Dezennien des 19. lahrhunderts die Grundlage fUr 
einen massiven Antisemitismus in Oberhessen im Zusammenhang 
mit der Btickelbewegung abgegeben ". 

Die Existenzsicherung der Bevtilkerung vor allem in den Mittelgebirgsre
gianen war daher erst mit einer einsetzenden Industrialisierung ausreichend 
mtiglich. Die industrielle Revolution, vor allem in Bergbau und Maschinen
produktion, muBte als Fluchtweg aus materiell vielfach unzureichenden 
Lebensqualitiiten erscheinen, die erst durch Saisonwanderung und Hausge
werbe " einigermaBen ertriiglich gestaltet werden konnten. Die Sogkraft der 
neuen Industrieansiedlungen, spiirbar wobl zuerst auch in der Abwanderung 
landwirtschaftlicher Arbeitskriifte und demzufolge steigenden Ltibnen ", hat 
auch im agrarischen Bereich einen Strukturwandel erst mtiglich - und ntitig 
weeden lassen : die einsetzende Mechanisierung wie auch die Rationalisierung 
der Betriebszweige gegen Ende des lahrhunderts muB als direkte Folge der 
Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt interpretiert werden. In den Industriere
vieren schlieBlich erlangte die landwirtschaftliche Priigung der Lebensweise 
Bedeutung in der Ansiissigkeit der Bevtilkerung, in einem hohen Grad der 
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Selbstversorgung undo - verbunden mit der Immobilitiit - vergleichsweise 
niedrigen ArbeitsWhnen, die auch ohne vorhandene Lagerstatten Industrie
ansiedlungen noch rentabel erscheinen lieBen ". Die enge Bezie hung z wi
schen Industriearbeit und Nebenerwerbslandwirtschaft gerade 
im nordhessischen Raum bedarfnoch einer eingehenderen musealen Umset
zung. 

Der Einbruch der Industrialisierung in eine landwirtschaftlich gepragte 
Region hat damit einerseits zur wirtschaftlichen Sicherung beigetragen, er hat 
jedoch andererseits auch - in der vergleichsweise eruptiven und nachhaltigen 
Entwick.lungsphase - zu einer biirgerlichen Verk.larung der vorindustriellen 
Zeit beigetragen, die sich vielleicht mehr als andernorts niederschlagt. 

3. Iodustriegeschichte uod volkskuodliche Dokumeotatioo 
Die Ansatze volkskundlicher Sammlungsarbeit im letzten Drittel des 19. 

Jahrhunderts tragen vor all em in der Provinz Hessen-Kassel die Ziige einer 
Idealisierung des Bauerntums, aus unterschiedlichen Griinden gewiB, aber in 
einmiitiger Vergewisserung volkskundlicher Forschungsaufgaben. Alt-kur
hessischer Separatismus und die entschiedene Ablehnung des Modernismus, 
der in der Industrialisierung zum Ausdruck kam, forcierten eine beinahe 
aktionistische Dokumentations- und Rettungsarbeit, deren agrarromantische 
Selektion noch heute als schwere Biirde auf den groBeren Museen lastet. 
Schon bald nach der Annexion begann Ludwig Bickell mit der Sammlung bau
erlicher Kuiturgiiter, der das Marburger Universitatsmuseum seinen reichen 
Fundus verdankt". Bickells Freund, der Marburger Iranist Ferdinand Justi, 
dokumentierte in filigranen Aquarellen und Zeichnungen Tracht und bauerli
che Sachkultur in der Absicht, der Nachwelt ein Abbild des Reichtums und 
der SchOnheit hessischer Bauernkultur zu erhalten 19 ; Otto Bockel, der sich als 
antisemitischer Agigator im oberhessischen Wahlkreis hervortat, sammelte 
Volkslieder und Volkserzahlungen ", Grundlagen, auf denen auch zahlreiche 
nachfolgenden Dokumentationsarbeiten fuBen sollten. 

Ludwig Friedrich Werner Boette, der spater einen der ersten volkskundli
ch en Lehrauftrage an der Marburger Universitat erhielt", fUhlte sich auf seiner 
Pfarrstelle in Friedewald durch den unmittelbar heraufziehenden industriel
len Strukturwandel der Region zu seinen Charakterzeichnungen hessischer 
Bauern berufen 22: Darstellungen, die aus der romantischen Perspektive auf 
die alte Kultur, nicht aus der Konfrontation der Lebenswelten ihre Aussage 
erhielten. So fanden weder die soziale Struktur der alten dorflichen Gesell
schaft noch eine neu entstehende Industriekultur im nordlichen Hessen ihre 
realistische volkskundliche Wiirdigung. 

Mit dem nahezu hundert Jahre spater erst aufkommenden Interesse an der 
Arbeiterkulturforschung in der Volkskunde" bedarf es daher in 
den bis in die sechziger Jahre vernachlassigten nordhessiscben Industrierevie
ren einer eingehenderen Aufarbeitung der kulturellen, sozialen und wirt
schaftlichen Voraussetzungen und Begleiterscheinungen der Industrialisie
rungsphase. 

4. Iodustriegeschlchte uod museale Sammluogeo 
In der nordhessischen Museumslandschaft tut die Anerkennung der Dring

lichkeit dieser Aufarbeitung not. Nicht nur die Bestande des erwahnten Mar-
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burger Museums, auch die von RudolfHelm zusammengetragenen Sammlun
gen des Landesmuseums KasseP4 wissen sich dem agrarromantischen Impe
tus in der musealen Dokumentation biiuerlicher Sachkultur verptlichtet. Die 
unzureichenden Voraussetzungen personeller und raumlicher Ausstattung 
der volkskundlichen Abteilungen dieser in staatlicher Triigerschaft befindli
chen Museen" lassen aufeine Wahrnehmung des Sammlungs- und 
Bildungsauftrages mit industriegeschichtlicher Schwerpunkt
setz u ng in absehbarer Zeit nicht holTen. Was gestiitzt wird, ist ein nach hun
dert lahren wiederum im fin-de-sieNe erwachtes und kulturpolitisch forciertes 
Interesse an der agrarromantischen Hinwendung zur alten Bauernkultuf, die 
eine Welt zu repriisentieren gedacht ist, die so heil, wie sie die Bilder vorgeben, 
nicht war. Man mag die Stimmung, die sich in diesem Interesse widerspiegeit 
und nicht zuletzt in einer Welle von gerade eben dieser biiuerlichen Kultur 
verschriebenen Heimatmuseen (auch da waren die staatlichen Museen 
in ihrer Verantwortlichkeit zu hinterfragen) niederschliigt, als Aus
druck eines neuerlichen Unbehagens interpretieren, jenes Unbehagens, das 
sich an der 6kologischen Krisensituation, an den neuen Technoiogien, an der 
Bevormundung der Provinz entziindet. DaB hier der R ii c k g riff a u f k u 1-
turpolitische Leitbilder des ausgehenden 19. lahrhunderts 
(und zum Teil sehr konkret auf die volkskundlichen Studien dieser Epoche " ) 
erfolgt, muB auch im Versagen des bildungspolitischen Auftrags des kulturge
schichtlichen Museums gesehen werden " , das den Faktor der sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklung dieser letzten hundert lahre, den 
IndustrialisierungsprozeB, nicht geniigend aufzuarbeiten imstande war. 

Vielversprechende Ansiitze einer musealen Aufarbeitung der Industriege
schichte im nordhessischen Raum, die auf kommunaler Ebene umgesetzt zu 
werden beginnen 28, verdienen gerade darum besondere Beachtung, wirken sie 
doch auch als Storfaktoren in einer Festschreibung des "miirchenhaften" Hes
sens, als Irritation in der heimat-musealen Welt des »Biiuerlichen", das allzu 
oft auch heute noch stilisiert, vereinnahmt, vermarktet wird 29. Wenn sie einen 
Beitrag dazu leisten konnen, jenes landliiufig noch immer festgeschriebene 
Bild dessen, was» H e s s i s c h e V 0 I k s k u n de" zu se in habe 30, zu korrigieren, 
so sind wir ein gutes Stiick Wegs von jenen Kulturmuseen entfernt, die als 
Erbe adeliger und biirgerlicher Selbstdarstellung 31 in sozialen und territoria
len Schranken verharren. 

5. Industriegeschichte und Umweltaneignung 

Konrad Kostlin hat davor gewarnt, aus den Arbeitern die neuen Bauern des 
Faches zu machen". Das, was die Volkskunde am Ende des 19. lahrhunderts 
in ihrer Abwehrhaltung wohl wahrgenommen, nicht ab er in ihren Diskurs 
integriert hat, die soziale Frage, die nur ex negativo in der Beschworung der 
Vergangenheit ihren Widerhall fand , sollte am Ende des 20. lahrhunderts zu 
einem sorgfaltigeren Umgang mit den Aufgabenfeldern mahnen. Die Aufar
beitung der Arbeiterkultur verlangt nach Einordnung in ihren Kontext, eine 
in d u s t r i e II e K u I t u r Jl, die die menschliche Gesellschaft und ihre natiirli
che Umwelt grundlegend und nachhaltig veriindert hat, jene Transformation 
der Kultur im ProzeB der Mechanisierung, die wir als ZivilisationsprozeB zu 
beschreiben haben ". 
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Es gilt dabei auch, die industrielle Revolutuion als Dimension der Urn welt
aneignung Zll verdeutlichen, sie einzuordnen in das Themenfeld der Hi s t 0-

rischen Umweltforschung " , die als ein zentrales Anliegen der Volks
kunde am Ende des 20. Jahrhunderts einzufordern ware " . DaB dabei ein 
erhebliches Kontliktpotential in der Frage der Existenzsicherung von Arbeits
kriiften einerseits und der Belastung ihrer Lebenswelt andererseits themati
siert wird, ist schlieBlich auch heute wieder erfahrbar: die Richtungsverschie
bung allerdings, die nun einer drohenden Arbeitslosigkeit die Konzentration 
von AlIlasten im Sanierungsverfahren nachschiebt (wie es etwa mit der Endla
gerung von Sondermiill in den Salzlagerstatten Thiiringens und Sachsen
Anhalts proiektiert ist), liiBt die Gefahrdung einer kulturellen Orientierung 
spiirbar werden. Das unbefriedigte Bediirfnis nach kultureller Stabilitat bedarf 
- Peter Assion hat darauf hingewiesen )1 - einer Praxis historisierender Kom
pensation des Kulturwandels. Das Ausgrenzen einer kulturellen Gegenwelt 
ZUT trislen Alltagsrealitat aber wird auch einen e i g e n e n F 0 I k I 0 r i sm u s 
der zwe iten indu s tri e llen Revolution erzeugen - Aufgabe auch fUr 
das industriegeschichtliche Museum, hier Interpretationen anzubieten und 
einer Verkliirung zu begegnen " . Die Gefahr, einer Faszinalion der Technik zu 
erliegen und angesichts eines momentan gewiB notwendigen Sammelns und 
Rettens der Sachzeugen ihre sozialgeschichtliche Relevan z zu ver
nachHissigen, soil ten wir uns vergegenwartigen, urn die Kulturgeschichte der 
industriellen Arbeitswelt nicht ZUT positivistischen Revierfolklore, Zll einer 
Industrieromantik herabzuwiirdigen. Die Geschichte der Industrialisierung 
bedarf 3uch einer kriti schen Einordnung ihres massiven Eingriffs in die 
Lebenswelt, der Auseinandersetzung mit den sozio kulturell e n 
und oko nomis c hen Ko mponenten iener Ausbeutung d e r 
N a t u r , die unsere existentielle Sicherbeit heute erst ermoglicht hat, uns aber 
mit den okologischen Risiken als Folgen der Technisierung auch Verantwor
tung auferlegt. 

6. Industriegeschichte aIs Erinnerungsarbeit 
Die museale Aufarbeitung der Arbeiterkultur als Teil industrieller Kultur 

wird damit zur Mentalita tsgeschichte, die die Bewaltigung des Industrialisie
rungsprozesses nachzuzeichnen hat. Sie wird den Arbeitsalltag, die Gestal
tung der Lebensverhaltnisse, die politische und kulturelle Orientierung doku
mentieren und in sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Zusammenhange ein
o rdnen . Sie wird sich dabei auch auf Erinnerungen stotzen konnen, und es 
macht dies den Reiz - und die Chance - des industriegeschichtlichen Muse
ums aus, in der Erhebung biographischer Zeugnisse den unmittelbaren Bezug 
zur mu sealen Prasentation herzustellen, dem Museum damit auch eine auBer
ordentlich wichtige Funktion in der re gio nalen Kulturarb ei t ein
zuraumen. Die Thematisierung industrieller Kultur wird dabei die Chance 
erofTnen, ehrlicher, weil naher an der Gegenwart, mit unserer Vergangenheit 
umgehen zu mussen. Die geschlossene "heile Welt" von vorgestern wird nicht 
mehr so einfach zu stilisieren sein, die Darstellung der "Volkskultur" als 
Geschichte von unten bedarf auch der Aufhellung des Vergessenen, 
Halbvergessenen, Verdrangten. Die Erinnerungsarbeit raumt dem Museum 
die Moglichkeit ein, zu einer regional en Geschichtswerkstatt zu werden, die 
auch iene zu Wort kommen liiBt, die bisher der Tradi tion des Schweigens ver-
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pflichtet waren. Der Versuch, die Subjektivitat deIjenigen zu rekonstruieren, 
die von der Geschichte der Herrschenden zu Objekten degradiert wurden ", 
laBt eine diskursive Form des Museums, wie sie Kramer gefordert hat, nliher
rucken. Die Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg, die fUr den Kupferschiefer
bergbau Sontra etwa durch die Arbeit von Jiirgen Raabe thematisiert wurde", 
macht die Notwendigkeit dazu deutlich. 

Die Aufgaben industriegeschichtlicher Museen im nordhessischen Raum 
sind mit den Themenfeldern, die ich aufzuzeigen versucht babe, freilich nicht 
erschopfi. le eigene Schwerpunkte und Ansatze gilt es zu entwickeln. Es 
scheint mir ab er das BedGrfnis und auch die Einsicht zu wachsen, daB aucb 
abseits der Industrieagglomeration im Rbein-Main-Gebiet, in dem industriell 
bereits frGh erschlossenen ehemaligen GroBherzogtum Hessen, die BerGck
sichtigung der Industrie- und Arbeiterkultur in die Museumsarbeit einbezo
gen werden muB. Eine konzeptionelle Zusammenarbeit der vor
bandenen oder entstebenden bergbau- und industriege
se hie h tI i c hen Mu see n sollte hierzu fruchtbares Diskussionsforum sein. 

Anmerkunaen : 
• Vortrag, gehalten anlaBlich des ersten ArbeitstrefTens zu r Grundung eines Verbundes der nard

bessischen uod thtiringischen lndustrie- uod Berghaumuseen am 16. 3. 1991 in HeringeR an der 
Werra. Als Hinweis aur die ausfUhrliche Diskussion zum Thema uod als Grundlegung fU r wei
lere konzeplionelle Oberlegungen ist im Anmerkungsapparat aur wichtige weiterfti.hrende 
Literatur verwiesen. 

1 Dazu sei an dieser Stelle lediglich verwiesen aur die Veroffentlichungen der Referate aur den 
ietzten Tagungen der Kommission ruT Arbeiterkulturforschung in der Deutschen Gesellschaft 
fUr Volkskunde : 
Helmut Fielhauer und Olaf Bockhorn (Hrsg.) : Die and ere Kultur. Volkskunde, Sozialwissen
schafte n und Arbeiterkultur. Ei n Tagungsbericht. Wien-Miinchen-Ziirich 1982 ; Olaf Bock
horn, Helmut Ebe rhart und Wolfdieter Zupfer (H rsg.): Aufder Suche nach der verlorenen Kul
tur. Arbeiterkultur zwischen Museum und RealiHit. Wien 1989 ; sowie auf die Sammelbande: 
Olaf Bock horn und Reinhard lohler (Hrsg.): Industriegeschichle und Arbeiterkultur. Beitrage 
zu Fragen ihrer Dokumentatio n und musealen Prasentation. (= Veroffentlichungen des Insti
tuts mr Volkskunde der Universitat Wien, 14), Wien 1987 ; Herben Pietsch (Red. ): Arbeiterkul
turgeschichte als Forschungs- und Sammlungsauftrag stadt- und regionalgeschichtlicher 
Museen . (= Mitteilungen & Materialien, Arbeitsgruppe Padagogisches Museum e. V, 31) Berlin 
1990 ; innerhalb des hessischen Museumsverbandes wurde das Thema vor allem im Arbeits
kreis der Wissenschaftler an hessischen Museen, ausgehend insbesondere vom Museum der 
Stadt Russelsheim, eingehend behandelt, zul etzt auch im Rahmen einer Tagung "Industriege
schichte im Museum" am 25 . 10. 1986. 

2 Dieter Kramer : Lohnt es si ch noch, Arbeiterkultur zu erforschen und im Museum darzustel
len? - In : Pietsch, Arbeiterkulturgeschichte (wie Anm. I), S. 152-157. 

3 Dazu l ohann Berger: Menschen, Monster und Museen. Zur musealen Darstellung von Indu
striegeschichte und Arbeiterkultur. - In : Bock ho rn l l ohler, Industriegeschichte (wie Anm. I), 
S. 12-24. 

4 DaB auch und gerade die Industriemuseen hiervon nicht ausgenommen sind, mit der Hofflihig
werdung der Industrie- und Technikgeschichte vielmehr eine Fabrikiisthetik museal feslge
schri eben zu werden droht, daraufhat auch Gisela Lixfeld hingewiesen : Arbeiter- und Arbeite
rinnenalltag im Heimatmuseum. In : Bockhom/Eberhardt/Zupfer, Aufder Suche nach derver
lorenen Kultur (wie Anm. I), S. 87-107; hier sind vor allem Landesmuseen uDd Museumsbera
tung gefordert, die von volkskundlicher Seite eingehend gem hrte Diskussion konzeptionell 
umzusetze n und die gesellschaftliche Dimension des Industrialisierungsprozesses in den Vor
dergrund zu rucken. 

5 Dazu etwa Helmut P. Fielhauer : Gedanken und Pl ane zur AlItags- und Arbeiterkultur in 
Museen und Ausstellungen . - In : Bockho rn / Johler, Industriegeschichte (wie Anm. 1), S. 
25-33 . 
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6 Oarauf haben, basierend aur den Erfahrungen im Zusammenhang mit den Vorarbeiten zur 
oberosterreichischen Landesausstellung in Steyr, hingewiesen RudolfKropfund Udo B. Wie
singer : Oas Museum. Industrielle Arbeitswelt in Steyr oder Oberosterreichische Landesau s
stellung 1987 "Arbeit-Mensch-Maschine - Der Weg in die Industriegesellschaft . - In : Bock
hom/Eberhart/Zupfer, Auf der Suche nach der verlorenen Kultur (wie Anm. I), S. 57-75. 

7 Das hat sehr eindrOcklich beschrieben Wolfgang Schivelbusch: Geschi chte der Eisenbahn
reise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. lahrhundert. Frankfurt/ Main 1978. 

8 Hans-Wemer Hahn : Oer hessische Wirtschaftsraum im 19. lahrhundert . - In : Waiter Heine
meye r (Hrsg.): Das Werden Hessens. (= Veroffentlichungen der Hi storischen Kommission fli r 
Hesse n, 50) Marburg 1986, S. 389-429. 

9 Vgl. ebd ., S. 395. 
10 Vgl. etwa Kurt Wagner : Leben aur dem Lande im Wandel der Industriaiisierung. (= Die Hes

sen-Bibliothek im Insel-Verlag) Frankfurt 1986 ; weiterhin auch Klaus EHer (Hrsg.) : Hessen im 
Zeitalter der industriellen Revolution. (= ebd.), Frankfurt 1984 ; Ulrich Moker : Nordh esse n im 
Zeitalter der industri ellen Revolution. Koln- Wien 1977. 

11 Ingomar Bog : Die Industriaiisierung Hessens. - In : Die Geschichte Hessens. Stuttgart 1983, 
S. 190-203. 

12 Dazu Wolf-Heino Struck : Die Auswanderung aus dem Herzogtum Nassau 1806-1866. Ein 
Kapitel der modernen J)olitischen und soziale n Entwicklung (= Geschichtliche Landes
kunde, 4) Wiesbaden 1866 ; Peter Assion : Von Hessen in die Neue Welt. Eine Soziai- und Kul 
turgeschichte der hessischen Amerikaauswanderung. (= Die Hessen-Bibliothek im Insel-Ver
lag) Frankfurt 1987 ; ders. (Hrsg.): Der groBe Aulbru ch. Studien zur Amerikaauswanderung. 
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1887-1894. In : Christiane Heinemann (Bearb.) : Neunhundert l ahre Geschichte der luden in 
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Ferdinand lusti (1837-1907). (= Schriften des Marburger Universitiitsmuseums, I, zugleich 
Hessische Fo rschungen zur geschichtlichen Landes- und Volkskunde, 15) Marburg 1987. 

271 
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2, Langensalza 1912; Band 3 - "Hessische Bauern" - Langensalza 1926) . Die Ind ustrial isierung 
der Region - Friedewald im Werrakalibe rgbaurevier - zur Amtszeit Boettes sche int in seinen 
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sozialen Mobilitat seit de r industriellen Revolu tion. (= ebd., 101) Konigstein/Ts. 1978. Wichtige 
Akzente sind fru h bereits mil der Ei nbeziehung der Techn ik ins volkskundl iche Forschungs
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Aufh ellu ng und Eintrubung. Zu e inem Paradigmen- und Funkt ionswa ndel im Muse um 1970-
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fUr Volkskunde in Hildesheim. 4. 10. 1990; ein Tagungsband befindet sich in Vorbe reitu ng). 
Den Ve rsuch einer Standortbest im mu ng hat Micha Rohring unterno mmen : Forschung im 
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Industriell e Arbeitsmitte l und Kultur. - In : ders., Volkskunde als demo kratisc he Kulturge
schichtsschre ibung. Wien 1987, S. 340-359. 

32 Konrad Kostlin : Die Wiederkehr der Volkskultur. Der neue Umgang mit einem alt en Begriff. 
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industrie lle n Kultur gehen, nich t urn eine positivistische Alltagsgeschichl ssch reibu ng, die 
Assion zu Recht krit isierl, wohl abe r urn den Versuc h, das Spek lru m einer Induslri alisierung 
des Alltags1ebens moglichst weit zu fassen. 
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39 LulZ Nielha rnmer (Hrsg.): Lebense rfahrung und kollektives Gediichtnis. Die Praxis der "Oral 
Hislo ry" . Frankfurt/Mai n 1980, EinfUhrung, S. 7. 
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