
EDV in der Kunstgeschichte - neue Entwicklungen 

D a ß der C o m p u t e r ein nützl iches Mitte l zur 
Erstel lung v o n T e x t e n ist, w e i ß der for t 
schrittl iche Kunsth is tor iker schon seit Mit te 
der achziger Jahre . Jetzt aber, in der Mit te der 
neunziger, w i r d auch einer breiteren geistes
w i s senscha f t l i chen Ö f f e n t l i c h k e i t l a n g s a m 
klar, d a ß die Fähigkeiten des Geräts sich darin 
keineswegs erschöpfen. Die seit kurzer Ze i t 
a u c h in n i ch t spez ia l i s ier ten V e r ö f f e n t 
l ichungsorganen verbreitete Berichterstattung 
über Vernetzung , D a t e n a u t o b a h n e n etc. hat 
ins Bewußtsein gerufen, d a ß auch die Geistes
wissenschaf ten v o r einer Umstruk tur ie rung 
ihrer Wissenserste l lung und -Verbreitung ste
hen , die m o m e n t a n noch k a u m abschätzbar 
ist, in j edem Fall aber sehr t iefgehend sein 
wird . Gerade die Vernetzung v o n C o m p u t e r n 
n ä m l i c h wird bewi rken , d a ß m a n D a t e n 
bestände, die teilweise schon seit Jahrzehnten 
entwickel t werden , die aber bisher aufgrund 
ihrer nur l oka len N u t z b a r k e i t wenig bekannt 
geworden s ind, grundsätz l ich überal l in der 
W e l t a n w e n d e n kann . 

Z ie l dieses Berichtes soll es sein, V o r - und 
N a c h t e i l e der e lek t ron i schen D a t e n v e r a r 
be i tung aus der Perspekt ive des Prakt ikers 
a b z u w ä g e n und darau fh in eine kompetente 
Beurtei lung ihres A n w e n d u n g s s p e k t r u m s zu 
leisten. Dabei ist kein erschöpfender Einbl ick 
in die verschiedenen U n t e r n e h m u n g e n ge
p lant : Schon 1988 hat es i m m e r h i n 2 5 0 
Pro jekte i m engeren Bereich der Kunstge 
schichte gegeben, und jeder weiß , d a ß die 
J a h r e danach erst die eigentl ich stürmische 
E n t w i c k l u n g des M e d i u m s gebracht haben. 
A m auffä l l igsten und wenigsten umstr i t ten 
scheinen mir die Vortei le der E D V dort zu 
sein, w o es u m die reine E r k u n d u n g v o n 
bib l iographischen und Bibl iotheksdaten geht. 
D i e Verbesserungen gegenüber den t rad i t io 
nel len Zet te l - oder Micro f i cheka ta l ogcn lie
gen auf der H a n d : speziell d a n n , w e n n keine 
präzisen Angaben über das gesuchte B u c h 
v o r h a n d e n s ind, k a n n m a n auch mit bib l io 
graphischen Bruchstücken ein B u c h ausf ind ig 
m a c h e n , darüber hinaus sind St ichwortsuchen 
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mög l i ch , die den Gesamtbes tand eines m e h r 
o d e r wen iger w e i t de f in ier ten Feldes er 
schl ießen. 
I m H i n b l i c k auf d ie angesprochenen D a t e n 
au tobahnen ist inzwischen eine entschiedene 
Erwei terung entsprechender In fo rmat i onsbe -
schaf fung zur H a n d . Uber das Wissenschafts 
netz Internet bzw. dessen ansprechende gra
phische Ober f l äche World Wide Web ist seit 
einigen J ahren die M ö g l i c h k e i t gegeben, v o n 
j edem beliebigen Te le fonansch luß aus auch 
weit entfernte Datenbes tände zu befragen. Im 
Falle der Buchbes tände etwa k a n n m a n m i t 
einem über M o d e m mi t der Te le fon le i tung 
verbundenen C o m p u t e r - oder m i t e inem 
direkt an ein (Univers i täts - )Netz angeschlos
senen Rechner - jede B ib l io thek au f ihre 
Vorräte befragen, die diese elektronisch lesbar 
aufbereitet hat. Z u ihnen gehören n u n m e h r 
d ie m e i s t e n deu t schen U n i v e r s i t ä t s b i b l i o 
theken und B ib l io theksverbünde , so daß k o m 
p lexe b ib l iographische Recherchen mög l i ch 
s ind , die n icht mehr an l oka le Bestände ge
bunden bleiben. H e r v o r z u h e b e n s ind hier v o r 
a l lem Universa lb ib l io theken wie die Göt t inger 
U B , deren Schätze bis zur J ahrhunder tm i t t e 
k o m p l e t t abzuru fen s ind. D a r ü b e r h inaus bie
tet das Deutsche Bib l iotheks inst i tut , der süd 
westdeutsche u n d der nordrheinwest fä l ische 
V e r b u n d , einen in zweistell ige M i l l i o n e n h ö h e 
gehenden Bestand an , der die Vorräte v o n ver
schiedenen regionalen Bib l io theken z u s a m 
menfaßt und entsprechend u n a u f w e n d i g zur 
Ver fügung stellt. A l lerd ings sind die Buch 
bestände im Regelfal l n o c h immer nur in 
mehr oder m inder großen Te i lmengen digital i 
siert, so daß die Abf ragen meistens n o c h ein 
schiefes Bild der jeweils vo rhandenen M ö g 
l ichkeiten bieten. 
N e b e n den Universa lb ib l io theken sind die 
Spezia lb ib l iotheken zu nennen , die für den 
Kunsth i s tor iker in Frage k o m m e n . Tn den 
großen deutschen Kuns tb ib l i o theken werden 
intensive Über legungen angestellt, auf we lche 
Weise die in konvent ione l ler F o r m im Über
f luß v o r h a n d e n e n D a t e n in maschinenlesbare 

F o r m gebrach t w e r d e n k ö n n e n . D i e B i 
b l io theken der Forschungsinst i tute Zentral
institut für Kunstgeschichte, Bihliolheca 
Hertziana u n d Kunsthistorisches Institut 
Florenz werden in diesen Fragen zukün f t ig 
s icher l i ch e b e n s o z u s a m m e n a r b e i t e n w i e 
gegenwär t ig s c h o n bei der g e m e i n s a m e n 
Umste l lung des laufenden Kata logis ierungs
betriebes zu e inem E D V - F a c h v e r b u n d . V o n 
wesent l icher Bedeutung ist hierbei die insbe
sondere an den M a ß s t ä b e n des M ü n c h e n e r 
S a c h k a t a l o g c s zu messende neue Sacher -
sch l i cßungskomponente , die ein besonderes 
Forschungsdesiderat darstellt, Einige Univer 
sitätsinstitute haben diese Phase dank ihrer 
übersichtl icheren Situat ion schon hinter sich 
gelassen und mit der Umste l lung begonnen, 
die e inen nur für den neu angeschaf f ten, ande
re auch für den A l tbes tand (Re t rokonvers ion ) . 
Ent täuschend ist, daß m a n in e inem Fach w i e 
d e m unseren so lange auf A b s t i m m u n g s 
bemühungen hinsichtl ich P r o g r a m m a u s w a h l 
und Datenerfassung war ten mußte , bevor sich 
jetzt an den meisten Stellen das P r o g r a m m 
AUegro-C d u r c h z u s e t z e n beg innt . Dessen 
Er fassungs format u m f a ß t mitt lerwei le ein spe
ziel les A n g e b o t für d ie Bedür fn i s se v o n 
K u n s t b i b l i o t h e k e n (Au f sä t ze , R e z e n s i o n e n , 
Ka ta loge , A u k t i o n e n , G r a p h i k ) . U m die dane 
ben verwendeten P r o g r a m m e aber e inzub in 
d e n , w ä r e es v o r a l l em w i c h t i g , e ine 
Schnitcstel lenkoppelung heterogener, eventu
ell auch n icht -b ib l iothekar ischer Systeme zur 
Ver fügung zu haben , u m kuns twerkbezogene 
D a t e n und deren wissenschaft l iche A u f b e 
rei tung in e inem D u r c h g a n g erschließen zu 
k ö n n e n . Für die Integrat ion von verschiede
nen großen pho tograph i schen D a t e n b a n k e n 
(Wi t t -L ib rary u n d andere) ist solches mit d e m 
v o n der Europä ischen Gemeinscha f t geförder 
ten Van-Jlyck-Vroject geplant . 
Bekannt l i ch sind amer ikanische Bib l io theken 
n icht nur in ihrem U m f a n g , sondern speziell 
auch bei dessen elektronischer Au fbere i tung 
führend . D a s gilt auch für kunsthistor ische In 
f o rmat i onen . N o c h m u ß man in Huropa v o n 
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einem digital isierten b ib l iographischen Be
stand w i e d e m der Harvard -Un ivers i ty t räu 
m e n , der allein i m Bereich der Arch i fek tur -
gcschichte fast 1 5 0 . 0 0 0 B ä n d e ausmach t . 
I m m e r h i n aber sind diese D a t e n onl ine auch 
v o n hier aus abfragbar u n d k ö n n e n dami t 
mindestens eine b ib l iographische G r u n d l a g e 
bieten. Es sei angemerkt , daß der architektur
geschichtl ichen Forschung i m übr igen ver
gleichweise üppig zugearbeitet w i r d , da ihr 
mehrere zusätzl iche, hier n icht im einzelnen 
zu benennende elektronische In fo rmat i ons 
quellen zur Ver fügung stehen. D i e insgesamt 
umfangreichste , etwa den gesamten jemals 
erschienenen m o n o g r a p h i s c h e n Bestand an 
kunsthistor ischer Literatur n u n m e h r zu über 
7 0 % umfassende D a t e n b a n k w i rd von RUN, 
d e m Research Library Information Network 
zur Ver fügung gestellt. O n l i n e - R e c h e r c h e n 
s ind in diesem Fall aber nur gegen G e b ü h r e n 
durchführbar , während die meisten anderen 
hier vorgestellten Suchmögl ichke i ten kos ten 
los s ind und nur die Invest i t ion in die n o t 
wend ige H a r d w a r e erfordern. 
Wei tere m o n o g r a p h i s c h e , b i b l i o t h e k s ü b e r -
greifende D a t e n b a n k e n stehen d e m Benutzer 
inzwischen in den meisten Univers i tätsb i 
b l iotheken zur Ver fügung . Unverz i ch tbar v o r 
al lem für die Buchbestel lung sind die für alle 
w ich t igen Ver lags länder angebo tenen V e r 
zeichnisse der l ieferbaren Bücher, die au f C D -
R O M existieren. D a n e b e n sind auch verschie
dene Nat iona lb ib l i ograph ien inzwischen in 
demselben M e d i u m greifbar, o b w o h l auch 
hier die Regel gilt , d a ß nur Tei lbereiche aufge
n o m m e n s ind, in Deutsch land etwa die letzten 
1 0 , in Frankre ich die letzten 25 u n d in 
Eng land die letzten 4 5 Jahre , ein F a k t u m , das 
die B tnu t zbarke i t für die histor ischen W i s 
senschaften empf ind l i ch e inschränkt . D e s w e i 
teren s ind n ü t z l i c h e B a n k e n w i e d ie 
Zeitschriften-Datenbank - auf deren G r u n d 
lage e twa in Nordrhe in -Wes t f a l en im R a h m e n 
des sogenannten / A S O N ' - P r o j e k t e s seit e in i 
gen M o n a t e n die kostenpf l icht ige , da für in 4 8 
Stunden garantierte e lektronische Bestel lung 

und Lieferung v o n Au f sä t zen realisiert w u r d e 
- und die Dissertation Abstracts zu nennen. 
Letztere f ü h r e n sämt l i che a m e r i k a n i s c h e 
D i s se r ta t i onen a u f u n d er le ichtern u n d 
beschleunigen deren Erschl ießung gegenüber 
der eher u n h a n d l i c h e n g e d r u c k t e n F o r m 
erhebl ich. Eine ähnl iche S a m m l u n g stellt Foto 
Marburg m i t seiner D « & « s - F o r s c h u n g s d a t e n -
b a n k zur Ver fügung , die die in der Kunst
chronik abgedruckten und dort w e g e n der 
Eintei lung nach Univers i täten nicht gerade 
bequem zu durchschauenden angefangenen 
u n d beendeten F o r s c h u n g s p r o j e k t e v o n 
deutschsprachigen Magis t randen und Disser -
tanden auf führt . 
I m Bereich der auch Aufsä tze erfassenden 
D a t e n b a n k e n ist es besonders erfreul ich, d a ß 
die wichtigste kunsthistor ische B ib l iographie , 
der von der amer ikan ischen Getty-Founda-
tion betreute R1LA n icht nur in digitalisierter 
F o r m vorhanden ist, sondern seit kurzem 
a u c h k o s t e n l o s o n l i n e a b g e r u f e n werden 
kann . D i e insgesamt festzustel lende schlei
chende K o m m e r z i a l i s i e r u n g des In terne t 
m a c h t sich al lerdings leider auch hier bemerk 
bar, s ind doch die Bände seit 1989 , a lso seit 
d e m Z u s a m m e n s c h l u ß mit d e m Repertoire 
d'art et d'archeologie (seinerseits ab J a h r g a n g 
1973 be im französischen Anbieter Questel 
abzufragen) , w iederum nur gegen Bezahlung 
zu erschließen. Nichtsdestoweniger bleibt fü r 
e inen i m m e r h i n zentra len A b s c h n i t t der 
modernen kunsthistor ischen Forschung , die 
J a h r e von 1975 bis 1989 , ein vorzügl iches , 
w e n n auch unvol ls tändiges Instrument übr ig , 
das w i e die B ib l io theksdatenbanken in der 
Recherche eine beliebige K o m b i n a t i o n v o n 
A u t o r - u n d Ti te lbestandtei len er laubt u n d 
darüber h inaus auch den gezielten Zugr i f f auf 
d ie tei lweise mitgelieferten kurzen Er läutc -
rungstexte liefert. 
D a s im Bereich der kunsthistor ischen D a t e n 
ve ra rbe i tung f ü h r e n d e Getty Art History 
Information Trogram liefert on l ine weitere 
Datensätze , zu erwähnen s ind der Provenance 
Index u n d der Avery Index m i t seiner 
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Spezial is ierung auf architekturgeschichtl iche 
Forschungen . Unter d e m D a c h des e rwähnten 
RUN w u r d e n weitere kunsthistor ische D a 
tenbanken zusammengefaßt : D e r H o s t DIA
LOG ermögl icht eine sehr bequeme , weil z u m 
Tei l mehrere Q u e l l e n in e i n e m e inz igen 
Suchvorgang zusammenfassende Recherche. 
H ie r fl ießen die D a t e n v o n R1LA und RHA, 
der ARTbihliogmpbies Modern, SCIPIO mi t 
seinen A u k t i o n s k a t a l o g s d a t e n , Dissertation 
Abstracts, Avery Index u n d Bookreview 
Index z u s a m m e n . Es bleibt der H i n w e i s au f 
den w i e d e r u m in einer C D - R O M - V e r s i o n v o r 
handenen Art Index, der sich v o r a l lem für 
den ersten b ib l iographischen Zugr i f f eignet, 
da er zuallererst für ein nicht professionel les 
P u b l i k u m konz ip ier t w u r d e , und den k o m 
merziel l vertriebenen ArtQuest-lndex m i t sei
ner r ies igen K u n s t h a n d e l s d a t e n b a n k mit 
Bezug vor a l lem auf die letzten 25 Jahre . 
N a c h den rein b ib l iographischen S a m m l u n g e n 
s ind solche D a t e n b a n k e n zu nennen , die auch 
Teile des eigentl ichen Textes m i t einschließen 
und ansatzweise Vo l l t ex tda tcnbanken bieten. 
Nütz l i ch für den Kunsth i s tor iker scheint mir 
dabei vor a l lem der Arts and Humanilies 
Citation Index (auf C D - R O M und on l ine im 
RUN), der s t ichwortart ig auch Begrif fe und 
N a m e n au f führ t , die in den A n m e r k u n g e n 
von wissenschaft l ichen Au fsä tzen v o r k o m 
m e n . D i e Suche in diesem Index l ohnt sich v o r 
a l lem d a n n , w e n n m a n In format ionen zu 
( K ü n s t l c r - l P e r s ö n l i c h k e i t e n sucht , d ie zu 
wen ig bedeutend s ind, als d a ß sie H a u p t 
gegenstand v o n Pub l ika t ionen u n d dami t über 
eine gewöhn l i che B ib l iographie erschl ießbar 
wären . 
D i e Erstel lung echter Vo l l textbestände in digi 
ta l is ierter F o r m b i ldet z w e i f e l l o s e inen 
Schwerpunk t der augenbl ick l ichen Digita l is ie -
rungsbemühungen . Gleichzeit ig hat die Furcht 
v o r der A b s c h a f f u n g des Buches und den radi 
k a l (?) sich ändernden Rezep t i ons fo rmen v o n 
geschr iebenen Tex ten d ie w e i t verbreitete 
A b l e h n u n g des C o m p u t e r s vor al lem in gei
steswissenschaft l ich orientierten Kreisen m a s 

siv gefördert. Zwe i fe l l o s besteht die Gefahr , 
daß m a n sich in Z u k u n f t mehr und mehr auf 
die hochse lekt ive Lektüre v o n Texten be
schränkt , d ie durch die Suchmögl ichke i ten 
n a c h bel iebigen B u c h s t a b e n - u n d W o r t 
k o m b i n a t i o n e n zu reinen In format ionsha lden 
v e r k o m m e n . E i n z u w e n d e n bleibt gegen eine 
solche kulturpessimist ische These , d a ß eine 
derar t ige E n t w i c k l u n g auch v o r der 
E i n f ü h r u n g der e lektronischen M e d i e n m ö g 
l ich und absehbar war , andererseits aber auch , 
d a ß e twa bei i konograph i schen Fragestel
lungen angesichts der exponent ic l l a n w a c h 
senden Da tenmengen eine A u s w a h l geradezu 
zw ingend nöt ig ist und immer schon geleistet 
wurde . D i e i m m e r wieder zu vernehmende 
These v o m epistemologischen Bruch , der m i t 
der e lektronischen Datenverarbe i tung zustan
de g e k o m m e n sei, scheint m i r vorschnel l und 
die H o f f n u n g , d a ß auch m i t diesem zugege
benermaßen schwer zu bewertenden M e d i u m 
ein verantwor tungsvo l l e r U m g a n g mög l i ch 
ist, n icht g a n z unbegründet . W i e d e m auch 
sei, d e m Interessierten w i e dem Skeptiker wi l l 
ich hier einige Projekte vorstel len, die in d e m 
Bereich angesiedelt s ind. 
R e i n prakt isch gilt es auch hier wieder z w i 
schen den onl ine abru fbaren und den loka len , 
g e w ö h n l i c h auf C D - R O M vorhandenen T e x t -
sammlungen zu unterscheiden. Über Le i tung 
recherchierbar s ind die schnell wachsenden 
virtuel len B ib l io theken, w i e sie e twa mit d e m 
in den U S A beheimateten Gutenberg-Vto\ekt 
gestellt werden. V o r h a n d e n s ind bisher im 
wesent l ichen (copyrightfre ie) K lass iker der 
ange lsächs ischen L i teratur , anges ichts der 
Tatsache aber, d a ß der D a t e n p o o l von ver
schiedensten Seiten beliefert w i rd , k a n n m a n 
le icht e rmessen , d a ß auch hier s i ch d ie 
Si tuat ion b a l d ganz anders darstellen w i r d . 
A u f C D - R O M gepreßt k a n n m a n schon jetzt 
die gesamte griechische, z u d e m - genauso e in
schüchternd w i e teuer - die vo l ls tändige eng 
l ische L i t e r a t u r erha l ten (?!) . D a n e b e n 
schießen elektronische Tex tausgaben wie Pi lze 
aus d e m Boden , z u m a l sich mehr und mehr 
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Verlage an dem Unternehmen beteiligen. So 
w i rd man in Z u k u n f t die Patrologia Latina 
wie die W e r k e Augus t ins auf dem Bi ldschirm 
lesen und wor twe i se erschließen k ö n n e n . U m 
fassende kunsthistor ische Nachsch lagewerke 
w i rd es genauso in elektronischer F o r m geben 
wie jetzt schon v ie lbändige Enzyk lopäd ien . 
A l lgemein w i r d sich i m m e r dr ingender d ie 
Frage stellen, o b nicht B ib l io theken und ins
besondere Ins t i tu tsb ib l io theken , d ie schon 
heute in vielen Fäl len unter P la tzmangel lei
d e n , g e z w u n g e n sein w e r d e n , b e s t i m m t e 
l 'ubl ikat ionsgenres nur n o c h in digitaler F o r m 
au f zubewahren , w a s e twa für d ie zuwei len 
auch k a u m m e h r f inanz ierbaren Disserta
t ionen gelten könn te . 
W a s bisher diskutiert wurde , betrif ft Fli l fs-
mittel der kunsthistor ischen Wissenschaf t , die 
v o r al lem für I konographen und K o n t e x t 
forscher v o n Belang s ind. N o c h interessanter 
aber w i rd d ie Angelegenhei t dor t , w o nicht 
mehr nur buchbezogene, sondern unmit te lbar 
kuns twerk bezogene D a t e n aufbereitet wer 
den . G e m e i n t sind d a m i t zunächst e inmal 
kuns tbeschre ibende D a t e n b a n k e n , d ie das 
W e r k nach mehr oder minder detail l ierten 
Kategor ien systematisieren. N e b e n den tradi 
t ionel len Basis- und Proven ienzdaten gehört 
hierhin speziell die schlagwortart ige Bi ld in 
haltsanalyse, die gewöhn l i ch zur I n f o r m a 
t ionsvere inhe i t l i chung an e inen T h e s a u r u s 
(etwa den Art and Architecture Thesaurus) 
gekoppe l t ist. N i c h t nur i m deutschen Bereich 
hat sich das unter E inbez iehung des iconclass 
e n t w i c k e l t e M a r b u r g e r H IDA/M 1DAS-
System einen N a m e n gemacht , das eine sehr 
detaillierte W e r k a u f n a h m e ermögl icht , aller
dings auch hohe Ansprüche an den Bearbeiter 
stel lt u n d in den M u s e e n te i lwe ise aus 
Persona lmange l leider mit sehr deut l icher 
Z u r ü c k h a l t u n g a u f g e n o m m e n w i rd . Gegen
über der b ib l io thekar ischen Registr ierung, die 
ja i m Z u s a m m e n s p i e l v o n m e h r e r e n I n 
st i tut ionen erfo lgt u n d i m wesent l ichen Daten 
überträgt, die au f den Pub l ika t ionen selbst 
verzeichnet s ind , s ind hier n icht nur f o rma le , 

sondern in viel größerem M a ß e ( k u n s t w i s 
senschaft l iche Fähigkeiten gefragt, so d a ß eine 
m a n g e l n d e Bearbe i terqua l i f ika t ion zwangs 
läuf ig auch in die Qua l i t ä t des Datensatzes 
einfl ießt. Darüber h inaus hat die noch i m m e r 
eher unbefr iedigende Situation sicherlich auch 
m i t der dezentra len deutschen Ku l tu rver -
wa l tung zu tun. Ein L a n d wie Frankre ich m i t 
seiner zentral ist ischen T r a d i t i o n hat hier m i t 
wen iger Schwier igke i t en zu rechnen u n d 
k o n n t e somi t schon seit den 70er J ahren ein 
System mit N a m e n Joconde au fbauen , das 
i n z w i s c h e n s ta rk a n g e w a c h s e n ist u n d 
f lächendeckend in den staatl ichen Museen 
verwendet w i rd . D i e bisher a u f g e n o m m e n e n 
) 30 .000 K u n s t w e r k e er lauben dami t schon 
jetzt eine wissenschaft l iche N u t z u n g . Parallel 
dazu ist die D a t e n b a n k Merimee entstanden, 
die die architekturgeschicht l ichcn D a t e n des 
Inventaire general des richesses artistiques de 
la France beinhaltet . Für beide Systeme gilt , 
daß sie i m Internet on l ine und in sehr beque
mer Aufbere i tung der D a t e n abru fbar s ind. In 
deutschen K u n s t h i s t o r i k e r - u n d speziel l 
Renaissanceforscherkreisen relativ bekannt ist 
d ie CewsttS-Datenbank, we lche D a t e n v o n 
ant iken K u n s t w e r k e n aufl istet, v o n denen 
m a n in der Renaissance wußte . D i e lange 
s c h o n ge läu f ige B e s c h ä f t i g u n g m i t d e m 
N a c h l e b e n der A n t i k e hat h i e rm i t e in 
Ins t rument an die H a n d b e k o m m e n , das eine 
ges icherte R e z e p t i o n s a n a l y s e e r m ö g l i c h e n 
soll . 
E in M a x i m u m an Nutzbarke i t von solchen 
D a t e n b a n k e n ist dor t geboten, w o die reinen 
Tex tda ten mit einer A b b i l d u n g des beschrie
benen Werkes verbunden werden . Wegen der 
im Vergleich zu T e x t - ex t rem h o h e n G r ö ß e 
von Bi lddaten - ein einziges gut digitalisiertes 
P h o t o k a n n leicht den U m f a n g v o n mehreren 
D u t z e n d v o l u m i n ö s e n Büchern erreichen - ist 
h iermit aber eine Sphäre erreicht, die selbst 
d ie k o m p l i z i e r t e n n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
A n w e n d u n g e n in den Schatten stellt. Abh i l f e 
k a n n in so lchen Fällen z w a r die A u f n a h m e 
der P h o t o s in weniger hoher B i ldau f lösung 
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bieten, die Übertragung der Daten in Netzen 
oder die D a t e n k o m p r e s s i o n gehört aber noch 
immer z u m Anspruchsvo l l s ten , w a s im A u 
genbl ick denkbar ist. In jedem Fall sind hier 
große und hochau f l ö sende M o n i t o r e m i t ent
sprechenden Graph ikkar ten , große Speicher
med ien und schnelle Prozessoren gefragt. D e r 
Betre iber der a n g e s p r o c h e n e n D a t e n b a n k 
Joconde - das französische Ku l tusmin i s ter ium 
- h a t vor k u r z e m d a m i t begonnen , den vor 
h a n d e n e n D a t e n s ä t z e n eine entsprechende 
Bi lddatei zuzuordnen . Ebenfal ls in Frankre ich 
hat m a n aus A n l a ß des Bicentenaire der f ran 
zösischen R e v o l u t i o n eine Bi ldplatte m i t einer 
annäherungswe ise vo l l s tänd igen S a m m l u n g 
v o n R e v o l u t i o n s g r a p h i k e n herausgegeben ; 
heute schon fast wieder ant iquiert w i rken die 
großen B i ldersammlungen auf Bi ldplat te , die 
teuer und nur auf sehr spezieller F la rdware 
abzuspielen s ind. Durchgesetzt hat sich vor 
derhand auch hier d ie C D - R O M , die großen 
Speicherplatz liefert, billig in der Herste l lung 
ist u n d auch nur e in sehr preiswertes, n u n 
mehr weit verbreitetes A b s p i e l m e d i u m v o r 
aussetzt. A l ternat iv ist, w i e angedeutet , die 
Au fbere i tung für das N e t z denkbar : innerhalb 
v o n RUN e twa w i rd die T e x t - und Bi ld-
Da tenbank AVI ADO R angeboten , die (Stand 
1992) fast 5 0 . 0 0 0 Arch i tekt l i r ze ichnungen 
l iefert ; andere P r o j e k t e m ü s s e n h ier aus 
P latzgründen übergangen werden . D i e jeweils 
zur Ver fügung gestellte große Z a h l darf aber 
n icht darüber h inwegtäuschen , d a ß hier w i e 
in den meisten anderen Fällen v o n B i ld -
digital is ierung eine e in igermaßen universel l 
nutzbare wissenschaft l iche Bearbeitung noch 
nicht mögl ich ist. D a n e b e n werden auch in 
Deutsch land jetzt in verschiedenen M u s e e n 
Tei le oder gar Gesamtbes tände v o n M u s e e n 
digitalisiert und dann mit den HIDA/MIDAS-
D a t c n verbunden . D a ß es sich hierbei u m ein 
J ahrhunder tpro jek t handel t , sollte v o n der 
Real is ierung nicht abschrecken, stellt doch die 
insgesamt wenig erfreuliche Inventar is ierung 
der deutschen Museen bisher ein gravierendes 
H a n d i c a p für die Forschung dar. Eine weitere 

Chance , der Unmassen v o n Daten Herr zu 
werden , m a g dar in l iegen, daß sich an der 
digitalen S a m m l u n g im G r u n d e g e n o m m e n 
jeder Interessierte beteiligen kann . Zwe i fe l l o s 
beinhaltet diese C h a n c e auch eine Gefahr , v o r 
a l l e m d a n n , w e n n es n icht ge l ingt , d i e 
E n t w i c k l u n g i n e i n i g e r m a ß e n g e o r d n e t e n 
Bahnen zu hal ten. T r o t z d e m ist eigentlich 
k a u m einzusehen, w a r u m m a n nicht - u m hier 
nur zwei Beispiele zu nennen - mit solchen 
D a t e n b a n k e n w i e d e m in Austra l ien herge
stellten Prints and Printmaking Index umge 
hen sollte, der eine S a m m l u n g v o n vor läuf ig 
10 .000 graphischen Blättern on l ine als imagc-
Datc i zur Ver fügung stellt; oder w a r u m ein 
Stadtgeschichtsforscher nicht auf das A n g e b o t 
v o n enthusiastischen Archi tekturh is tor ikern 
der N e w Yorker Columbia University zugrei 
fen sol l te, die eine größere S a m m l u n g v o n 
Stadtplänen aus dem Paris des 18. und 19. 
J ahrhunder t s eingescannt und in das Internet 
eingespeist haben . 
A u f internat ionaler Ebene hat n u n m e h r eine 
regelrechte Schlacht u m die Digital is ierung 
der mi l l i onen fach vorhandenen Bi ldvor lagen 
begonnen, m a n braucht dabei nur an die mas 
siven Intervent ionsversuche von Bill Gates zu 
denken , dem Che f der So f tware -Schmiede 
M i c r o s o f t . Z w e i f e l h a f t erscheint al lerdings, 
o b so lche Un te rnehmungen wi rk l i ch auch an 
der w i s senscha f t l i chen A u f b e r e i t u n g der 
D a t e n interessiert s ind. D o r t aber, w o diese 
Bed ingung erfül lt scheint, sollte das Fach u m 
so mehr darau f achten, daß entsprechende 
Bestrebungen gefördert werden . Mi t te l - und 
langfristig näml i ch w i r d sich dadurch die 
Mög l i chke i t ergeben, das zentrale, aber nicht 
unprob lemat i sche M e d i u m kunsthistor ischer 
F o r s c h u n g u n d L e h r e zu ersetzen: das 
D iapos i t i v . D ieses unterl iegt erstens einer 
Verfallszeit , zweitens ist es selbst bei sorgfäl 
tigster Betreuung der Bestände k a u m sicher, 
d a ß es jeweils an der Stelle e ingeordnet w i r d , 
w o es leicht wieder aufzuf inden ist. Beide 
Schwier igkei ten entfal len bei der Dig i ta l i 
sierung. D i e A b b i l d u n g ist stabil (wenn auch 

58 



pf legebedürft ig) , und sie k a n n über einen 
Index leichc aufgespürt werden . G a n z abgese
hen davon bietet ein detaill iert ausgeführter 
Index die Mög l i chke i t , au f ein F o t o nach 
unterschiedl ichen Kriterien zuzugrei fen, ohne 
d a ß - wie etwa in ikonograph isch geordneten 
D ia theken - selbiges an mehreren Stellen 
untergebracht werden m u ß . Gerade in diesem 
Bereich ist im übrigen gut vorstellbar, d a ß sich 
d ie ja d u r c h a u s n i ch t u n a u f w e n d i g e 
Index i e rung und B i ldd ig i ta l i s ierung durch 
Aufgabenver te i lung au f verschiedene Institute 
min imieren läßt , we lche d a n n ihre Daten 
untereinander austauschen oder au f einem 
zentra len R e c h n e r z u r V e r f ü g u n g stel len. 
W e n n m a n berücks icht igt , d a ß eine gute 
Seminar -Diathek normalerweise selten deut 
lich mehr als ca. 150 .000 A b b i l d u n g e n zur 
Ver fügung stellt, k ö n n t e m a n in relativ kurzer 
Ze i t ein digitales Substitut erstellen, das dann 
v o n allen angeschlossenen Rechnern anzuzap 
fen w ä r e u n d ein wertvol les Forschungs- u n d 
Studienreservoir darstellte. I m Rückgr i f f auf 
vorhandene Dias und deren Beschri f tung w ä r e 
vor al lem der Transfer auf K o d a k P h o t o - C D s 
ein Un te rnehmen , über das nachzudenken 
sich lohnt . 
D i e M ö g l i c h k e i t der B i ldda tenau fnahme in 
erstaunlich guter, w e n n auch v o n der t radi t io 
nellen D iaqua l i t ä t im A u g e n b l i c k noch ent
fernter Qua l i t ä t hat zu einem ganz neuen 
Genre in der Kuns tpräsenta t ion geführt . W e r 
immer auch nur ein wen ig im Internet s töbern 
k o n n t e , m u ß festgestellt haben , d a ß vor al lem 
a m e r i k a n i s c h e , aber auch e u r o p ä i s c h e 
M u s e e n immer mehr dazu übergehen, eine 
v i r tue l le Ve r s i on ihrer Bes i t z tümer im 
Cyberspace anzubieten. N a c h d e m s c h o n in 
den 80er J ahren das Pariser M u s e e d ' O r s a y in 
e inem P ion ier -Pro jekt seine Bestände elektro
n isch au fbere i te t h a t , ist es längst ke in 
P r o b l e m mehr , ein M u s e u m u n d dessen 
Bestände jedem mit d e m N e t z verbundenen 
Verbraucher vorzustel len. H ierh in gehören 
a u c h d ie i m Falle des L o u v r e u n d der 
L o n d o n e r N a t i o n a l Ga l lery inzwischen schon 

recht popu lä ren M u s e u m s « i n v e n t a r e « , die 
mehr oder weniger ausgedehnte Teile des 
jeweil igen Museumsbes tandes auf C D - R O M 
zur Ver fügung stellen und kurze T e x t - m i t 
B i lddaten , teilweise auch V ideosequenzen ver
binden. A n diesem P u n k t stellt sich sofort die 
Frage, o b eine so lche E n t w i c k l u n g nicht dazu 
führ t , d a ß schlußendl ich n i e m a n d mehr a m 
realen M u s e u m Interesse zeigt. Aber auch hier 
kann m a n mit einigem Recht vermuten , daß 
die Bcn jaminsche These v o m Verlust der A u r a 
i m Zeitalter der technischen Reproduz ier 
barkeit in die Irre führ t , d a ß die elektronisch 
vermittelte A n s c h a u u n g von Kuns twerken im 
Betrachter den W u n s c h nach Kenn tn i s und 
Erlebnis des Or ig ina ls erzeugt und verstärkt. 
Eine Var iante der beschriebenen M u s c u m s -
V o r h a b e n ist d e m a u f m e r k s a m e n Besucher 
zwei fe l los schon aufgefal len. Einige Institute 
sind dazu übergegangen, Auss tc l lungspro jcktc 
durch begleitende elektronische Führungen zu 
ergänzen, die an B i ldsch i rmen abgefragt wer 
den k ö n n e n . V o r a l lem dor t , w o es au f 
K o n t e x t i n f o r m a t i o n e n a n k o m m t , m a g sich 
dieses Verfahren anbieten. Bei der im M a i i m 
M ü n s t e r a n e r L a n d e s m u s e u m erö f fne ten 
Sch laun-Ausste l lung etwa war es auf diesem 
Wege mög l i ch , die ausgestellten Arch i tektur -
Zeichnungen durch pho tograph i sche A u f n a h 
m e n der gebauten O b j e k t e zu ergänzen und 
mit Erk lä rungen der schwier igen Fachter 
m i n o l o g i e zu versehen. N i ch t übersehen wer 
den sollte der prakt ische Aspek t , d a ß man auf 
d i e sem W e g e jungen K o l l e g i n n e n u n d 
K o l l e g e n d ie C h a n c e bieten k a n n , au f 
Werkvertragsbas is einen Einstieg in den Beruf 
zu f inden. 
E s w a r i n zw i schen s c h o n m e h r f a c h v o m 
Internet bzw. d e m World Wide Web die Rede , 
w e n n es u m on l ine -Recherche -Mög l i chke i ten 
ging, die auf d iesem Wege vonstatten gehen. 
N u n sind mit d e m Ins t rument , das in den 
Univers i täten über die viel fach vorhandenen 
Glas faserverb indungen z u m jeweiligen H o c h 
schulrechenzentrum sehr ef fekt iv genutzt w e r 
d e n k a n n , K o m m u n i k a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n 
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eröf fnet w o r d e n , die we i t über das bisher 
Dargeste l l te h inausgehen , im wesent l i chen 
aber vor a l lem für unser Fach noch Z u k u n f t s 
m u s i k sind. Z u m Schluß n o c h einige W o r t e zu 
diesem T h e m a , da es sehr viel schneller a k t u 
ell werden dürfte , als w i r uns das im M o m e n t 
noch vorstel len k ö n n e n . 
D a ß die Kunstgesch ichte im Vergleich m i t 
anderen Wissenschaf ten ihre Ergebnisse bis
her mit geradezu sträfl icher Langsamke i t ver 
breitet, w i r d w o h l n i e m a n d bestreiten, der auf 
die Verö f fent l i chung eines Art ike ls so lange 
gewartet ha t , d a ß i hm sein Inhal t schon fast 
wieder überho lungsbedür f t i g erschien. R e 
fo rmbedür f t ig scheint m i r v o r al lem der bis
her zuwe i l en eher g e h e m m t e W i s s e n s a u s -
tausch au f informeller, d .h . zunächst e inmal 
n i ch t ve rö f f en t l i chungsor i en t i e r t e r Ebene . 
Speziell i m Bereich des Meinungsaus tausches 
zwischen Interessierten bietet das Internet mit 
se inem e lectronic -mai l -Scrv ice und den in 
E u r o p a viel zu wen ig genutzen wissenschaft l i 
chen D i skuss i ons l i s t en bisher u n b e k a n n t e 
Mög l i chke i ten . W a r u m sollte es keinen Sinn 
haben , w e n n Spezialisten für mittelalterl iche 
B u c h m a l e r e i in M ü n c h e n und H a r v a r d 
Zuschrc ibungsprob leme diskut ieren und das 
in absehbarer Z u k u n f t auch im unmit te lbaren 
Zugr i f f au f B i lddaten , die au f beiden Seiten 
des A t l an t i k s jewei ls paral le l au f dem Bild
sch irm vorl iegen? W a r u m sollte m a n sich 
nicht eine e lektronische Kon ferenzscha l tung 
zu einem wissenschaft l ichen T h e m a vorstel len 
k ö n n e n , die e twa e inem h e r k ö m m l i c h e n K o n 
greß in seiner p rodukt i ven Intensität g le ichkä 
m e oder einen solchen zur Ef fekt iv icrung v o r 
bereitete? Interakt ive Nutzungsmög l i chke i ten 
im Internet sind technisch schon jetzt o h n e 
weiteres machbar , d ie Interakt iv i tät k ö n n t e 
z u d e m einen Demokra t i s i e rungsprozeß der 
Wissenschaf t einleiten, der z w a r ganz anders 
als der in den siebziger J ahren diskutierte aus 
sehen m a g , n ichtsdestoweniger ausgesprochen 
anregend sein müßte . V o r al lem bei größeren 
P u b l i k a t i o n s p r o j e k t e n w i e m e h r b ä n d i g e n 
L e x i k a , die ja auch in der Kunstgeschichte 

durchgeführt werden und sich zeitl ich so weit 
erstrecken, d a ß die i m A lphabe t f rühen A r 
tikel schon wissenschaf tsh is tor i schen W e r t 
h a b e n , w e n n spätere n o c h n i ch t e i n m a l 
erschienen s ind , w ä r e es erstens denkbar , 
abgesch lossene D a r s t e l l u n g e n im Internet 
schon J a h r e , w e n n nicht Jahrzehnte v o r der 
t rad i t i one l l en V e r ö f f e n t l i c h u n g im D r u c k 
m e d i u m zur Ver fügung zu stellen; und zwe i 
tens - dar in w ü r d e ich den demokrat i schen 
W e r t erbl icken - k ö n n t e jeder qual i f iz ierte 
Interessent einen T e x t ergänzen und korr ig ie 
ren, ohne ihn deswegen in seiner Integrität zu 
verletzen. D e n n das sogenannte H y p e r t e x t -
system, au f dem auch die K o n s t r u k t i o n des 
W o r l d W i d e W e b basiert, w ü r d e es er lauben, 
sich an einer beliebigen Stelle eines e lektro 
nisch publ iz ierten Textes »e inzuk l inken« und 
die eigenen G e d a n k e n als abgeschlossenes 
K o r p u s h inzuzufügen . Gerade G r o ß p u b l i k a 
t ionen w i e Künst ler lex ika müßten d a v o n p r o 
fit ieren, erscheinen solche doch aus f inanzie l 
len u n d organ i sa tor i schen G r ü n d e n n icht 
mehr als e inmal im J a h r h u n d e r t , so d a ß ihre 
A n g a b e n häuf ig stark veraltet sind. 
E in wicht iger Schritt auf dem W e g zu einer 
qual i f iz ierten A u s l o t u n g der Potent ia le der 
e l e k t r o n i s c h e n D a t e n v e r a r b e i t u n g in der 
Kunstgeschichte ist mit e inem i m vor igen J a h r 
angelaufenen P i lot -Pro jekt getan w o r d e n , das 
in Z u s a m m e n a r b e i t v o n V W - S t i f t u n g u n d 
F o t o M a r b u r g s ieben k u n s t h i s t o r i s c h e n 
Instituten die EDV-gestützte Dokumentation 
in Forschung und Lehre ermögl ichen soll . V o n 
d iesem Pro jek t erwarten sich die O r g a n i 
satoren eine entscheidende Befruchtung der 
D i skuss ion . M a n darf behaupten , daß es dazu 
längst an der Ze i t war , selbst w e n n auch in der 
deutschen Kunstgesch ichte tei lweise schon 
seit geraumer Zei t an einigen Stellen durchaus 
avanc ier te U n t e r n e h m u n g e n a u f d i e sem 
Gebie t in A n g r i f f g e n o m m e n w o r d e n sind. 
E r w ä h n t sei hier stellvertretend neben den 
jetzt s c h o n jahrzehnte langen Bemühungen , 
die v o n F o t o M a r b u r g ausgehen, ein H a m 
burger P r o j e k t , in d e m das v o n M a r t i n 
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W a n i k e zusammengestellte* Arch iv zur pol ir i 
schen Ikonograph ie digitalisiert - und dann 
hof fent l ich auch einer entfernteren W i s s e n -
schafrlcrgeraeinde zur Ver fügung gestellt -
w i rd . N a c h amer ikan ischem V o r b i l d s ind dar
über h inaus inzwischen einige wenige kunst 
historische Institute d a z u übergegangen, ihre 
Angebo te , Forschungspro jekte , Schwerpunkte 
etc, über Internet jedem Interessierten zu prä 
sentieren. 

D i e D i s tanz der Geisteswissenschaften z u m 
elektronischen M e d i u m ist häuf ig nichts ande 
res als Angs t vor der Innova t i on im al lgemei
nen u n d v o r e inem M e d i u m im besonderen, 
d e m m a n aus m a n g e l n d e m V e r s t ä n d n i s 
ge fahrvo l l e Z a u b e r k r ä f t e zu b e m i ß t . Der 
C o m p u t e r aber - an diese banale A l lerwel ts -
weisheit m u ß doch erinnert werden - ist 
i m m e r nur so gut w i e die Da ten , die der 
M e n s c h in ihn hineingibt . D i e Standardi 
sierung als eine der H a u p t i m p l i k a t i o n e n der 
e lektronischen Datenverarbe i tung verursacht 
ke ineswegs no twend igerwe i se die Standar 
dis ierung der wissenschaft l ichen Resultate . 
D i e Interpretat ion der aus d e m Rechner erhal 
tenen D a t e n w i rd i m m e r eine Angelegenheit 
wissenschaft l icher Intell igenz bleiben. A n dem 
angedeuteten Tätbes tand sollte sich g rund 
sätzlich, auch dann nichts ändern , w e n n — das 
ist absehbar — naturalisierte A b f r a g e m c t h o d e n 
w i e Spracbeingabe in den C o m p u t e r und 

sogenannte Expertensysteme eingeführt wer 
den, die eine Vernetzung v o n heterogenen 
In format ionen liefern. M i t diesem Plädoyer 
sol len fundierte Bedenken etwa gegenüber den 
zuletzt genannten interakt iven Pro jekten und 
den Vo l l t ex t sammUmgen nicht e infach v o m 
Tisch gewischt werden . Es wäre jedoch gera
dezu se lbstmörder isch , sich v o n der Ent 
w i c k l u n g der E D V a b z u k o p p e l n und dem tra
d i t ionel len Ideal des heroisch für sich selber 
Forschenden nachzutrauern . Wenn es d e m 
Fach nicht gelingt, vernünft ige A n w e n d u n g s 
bereiche des M e d i u m s für Forschung und 
Lehre zu def inieren, w i rd es sich v o m inter
d i sz ip l inären A u s t a u s c h in z u n e h m e n d e m 
M a ß e a b k o p p e l n und m u ß auf f inanziel le 
Ressourcen verz ichten, die in Z u k u n f t mehr 
und mehr an solche A n w e n d u n g e n gebunden 
sein werden . Es gilt - schl icht f o r m u l i e r t - s i c h 
v o m g r o ß e n K u c h e n der ö f f en t l i chen 
Forderung ein ordent l iches Stück abzuschnei 
den, das im übrigen angesichts der hohen 
technischen An fo rderungen im Bereich der 
Bi ldverarbei tung gar nicht groß genug sein 
kann . 

Huber tus K o h l e 

D ie T h e m a t i k dieses Beitrags wird in einem 
B u c h vertieft, das E n d e 1 9 9 6 be im Dietr ich 
R e i m e r Verlag erscheinen soll . Für A n r e g u n 
gen danke ich Rüd iger Hoyer . 


