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MATERIAL TURN 

The Material turn. In 1967, p h i l o s o p h e r R i c h a r d R o r t y e d i t e d a v o l u m e w i t h t h e p r o g r a m m a t i c 

t i t l e The Linguistic Turn. S i n c e t h e n , t h e s o c i a l a n d c u l t u r a l s c i e n c e s h a v e g o n e t h r o u g h s e v e r a l 

>turns<, e . g . t h e i n t e r p r é t a t i v e s > iconic/pictor ia l<, or t h e >spatial turn<. S u c h >turns< s t i m u l a t e n e w 

r e s e a r c h p e r s p e c t i v e s a n d q u e s t i o n s , as w e l l as s h i f t s in t h e o r y a n d m e t h o d . In r e c e n t y e a r s , t h e 

>material turn< is g a i n i n g p r o m i n e n c e in t h e h u m a n i t i e s a n d s o c i a l s c i e n c e s . T h e p r i n c i p l e o f 

>thinking t h r o u g h things< a n d t h e c l a i m t h a t o b j e c t s p o s s e s s a g e n c y are e s p e c i a l l y p r o v o k i n g . T h i s 

c h a p t e r e x p l o r e s t h e s t i m u l a t i n g e f f e c t s o f t h e >material turn< in t h e f i e l d o f m u s e u m s t u d i e s . 

F i r s t l y , i t r e c a l l s t h e e a r l y h i s t o r y o f d i s c i p l i n e s s u c h as a r c h a e o l o g y , c u l t u r a l a n t h r o p o l o g y , f o l k 

lore s t u d i e s , a n d a r t h i s t o r y , w h i c h a r e e s s e n t i a l l y b a s e d o n t h e i r i n v o l v e m e n t w i t h m a t e r i a l c u l 

t u r e a n d o n t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e m u s e u m as a b o u r g e o i s i n s t i t u t i o n . S e c o n d l y , i t o u t l i n e s t h e 

d e v e l o p m e n t s o f t h e » m a t e r i a l turn< a n d i t s t h e o r e t i c a l a m b i t i o n s o v e r t h e last d e c a d e s . T h i r d l y , 

it d i s c u s s e s t h e t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l c o n s e q u e n c e s o f s u c h a n e w p e r s p e c t i v e f o r U n i v e r s i t y 

a r c h i v e s a n d c o l l e c t i o n s , a s w e l l a s f o r t h e p u b l i c p r e s e n t a t i o n o f a c a d e m i c k n o w l e d g e c o n v e y e d 

by o b j e c t s a n d t h i n g s . 

Seit geraumer Zeit ist die Rede von unterschiedl ichen >turns< innerha lb der K u l 
turwissenschaf ten . Diese Diskussion setzt 1967 mi t e inem Sammelband des ame
r i k a n i s c h e n Philosophen R i c h a r d Rorty (1931-2007) e in , der den programmati
schen T i te l The Linguistic Turn trägt . Pointiert propagiert Rorty die These, wonach 
jegliche F o r m von E r k e n n t n i s sprachabhängig se i . 1 Der l i n g u i s t i c turn< w i r d zur 
Ouvertüre al ler folgenden t u r n s . Unterschieden werden u . a. der >interpretative<, 
>performative<, >reflexive<, >postcolonial<, >translational<, >pictorial/iconic< und 
>spatial turn<. Seit den 1980er J a h r e n n u n ist v e r m e h r t auch von e inem >material 
turn< z u lesen. 

Doris Bachmann-Medick hat i n einer vielbeachteten Studie n icht nur die wis 
senschaftsgeschichtl ichen Verlaufsformen von bislang wicht igen Cultural Turns 
dargestellt, sondern auch das dafür Charakter ist ische herausgearbeitet. 2 Dem
nach vol lz iehen s ich i n solchen t u r n s keine umstürzenden Paradigmenwechsel 
oder elementaren Theorietransformationen. V i e l m e h r verändern s ich Forschungs
perspektiven u n d systematische Fragestellungen. Es handelt sich u m Blickver
schiebungen mi t Konsequenzen für Theorie u n d Methode. Typisch ist zudem die 
Tendenz, eigene Fachgrenzen z u überschreiten. Turns s ind »wichtige inter- u n d 
t ranskul ture l l e Gelenkstellen« u n d »tragen dazu bei, dass s ich Disz ipl inen nicht 
mehr als i n s ich geschlossen w a h r n e h m e n müssen, gleichsam wie Nat iona l 
staaten« der akademischen Welt.« 3 

I m Folgenden geht es u m jene ku l turwissenschaf t l i che >Wende< h i n zu Dingen 
u n d z u m Mater ie l len. I n diesem Begleitband, der sich mit der Inst i tut ion Mu
seum u n d mi t wissenschaf t l i chen Sammlungen befasst, mag diese Themenstel
lung v e r w u n d e r n . Geht es denn dort n icht seit jeher u m Objekte, also u m die 
handgreif l iche Seite von Wissenschaft , Kunst und Ku l tur? Welche neuen ku l tur -



wissenschaft l ichen Perspektiven verspr icht h ie r e i n >material turn<? Vermag er 
tatsächlich als interdiszipl inärer Innovationsbeschleuniger z u w i r k e n ? Welche 
Konsequenzen hat dieser >turn< für den Umgang mi t Objekten i n wissenschaf t l i 
chen Museen u n d Sammlungen? 

U m diese Fragen z u beantworten, w i l l i c h i n dre i Schr i t ten vorgehen. Zu
nächst soll a n die Ambit ionen e r i n n e r t werden, die materialbezogene Wissen
schaften wie Archäologie, Völkerkunde, Volkskunde, aber auch K u l t u r - u n d 
Kunstgeschichte i m 19. J a h r h u n d e r t entwicke l ten . I m zweiten Schr i t t soll es u m 
den >material turn< i m engeren S i n n gehen, so w i e er s ich seit den 1980er J a h r e n 
entwickelt . Theorie- u n d Forschungsfelder der Material Cultural Studies dienen h ier 
als Beispiel. I m dr i t ten Schr i t t soll es u m Ausste l lungsprakt iken unter den Bedin
gungen des >material turn< gehen u n d u m die Frage, w i e Wissen über Objekte ge
neriert w i r d u n d sichtbar gemacht werden k a n n . 

A U F D E R S U C H E N A C H O B J E K T I V I T Ä T U N D S I N N - D I N G E I M Z E U C E N S T A N D 

Als s ich i n der zweiten Hälfte des 19. J ahrhunder t s die unterschiedl ichen Diszi
p l inen von Natur- u n d Geisteswissenschaften formieren, w e r d e n zwei Problem
felder offensichtl ich. Z u m e inen ist es das R ingen u m objektive E r k e n n t n i s der Na
tur und i h r e r Gesetze, das i m m e r neue Tr iumphe zeitigt. Z u m anderen ist es das 
zutiefst verunsichernde Sinnproblem, n icht zuletzt ausgelöst d u r c h eben diesen 
massiven Erkenntn i szuwachs . Die Verortung des Menschen i n Natur- u n d K u l 
turgeschichte, Fragen nach seinem Woher u n d W o h i n werden komplexer u n d i m 
mer schwieriger z u beantworten. Für beide Problemhorizonte ist der wissen
schaftliche Umgang mi t Dingwelten erkenntnis fördernd. 

Die kontrol l ierte Beobachtung von Abläufen u n d Gegenständen der Natur 
führt zu e inem neuen Begri f f u n d Ethos von wissenschaft l icher Wahrhe i t . Das 
Exper iment , Augenzeugenschaft u n d die dokumentierende Abbildung s ind me
thodische Eckpfei ler . 4 Der uns so geläufige, scheinbar >natürliche< Zusammen
hang von Objekt, Objektivität, Tatsache, Wahrhe i t ebenso wie die Gegenüber
stellung von objektiv u n d subjektiv s ind demnach Ergebnisse eines spezifischen 
Entwicklungsprozesses west l icher Wissenschaf t . 5 

Auch i n den entstehenden Kul turwissenscha f ten werden Objekte z u unver
zichtbaren I n s t r u m e n t e n der E r k e n n t n i s . Das Arte fakt w i r d h ier als historisches 
Dokument verstanden, ähnl ich w e r t v o l l w i e das Textdokument. Fassbar w i r d 
eine schier unermessl iche Tiefe der Geschichte von Natur u n d Mensch, belegt 
w i r d dies mit Dingen u n d den d a r a n ablesbaren Formveränderungen. Versteine
rungen, Skelettreste, Tier- u n d Pf lanzenpräparate werden i n den Zeugenstand 
bestellt. Modellbildend s ind das Vorgehen des Geologen Charles Lye l l (1797-1875) 
und des Naturforschers Charles D a r w i n (1808-1882). Ä h n l i c h wie die Fossi l ien der 
Naturgeschichte werden menschengefertigte Artefakte z u Leit fossi l ien der K u l 
turgeschichte. Es s ind Mater ia l ien , die ste l lvertretend die Entwick lungss tufen 
der Menschheit kennze ichnen : Ste in, K e r a m i k , Bronze, E i sen . 

Gelenkt w i r d der wissenschaft l iche Bl ick v o n theoret ischen Entwür fen des 
Evolutionismus u n d Diffusionismus. Das Ident i f iz ieren von Objekt-Sequenzen 
oder Serien mittels typologischer Analyse gi l t als Methode, die E ins i chten i n die 
zeitliche E n t w i c k l u n g vom Einfachen z u m Komplexen u n d die Ausbrei tung von 
Dingen i m R a u m vermit te l t . Orte dieser wissenschaf t l i chen Prax i s s ind das Mu
seum u n d die Sammlungsräume der Universitäten. 
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Das Graben i n der Erde - wie i n der Geschichte - kombiniert s ich mit der Ak
tivität des Sammeins u n d Vergleichens, des Deponierens und Arch iv ie rens . Die 
E n t w i c k l u n g v ie ler moderner Geisteswissenschaften, w i e etwa der Sprach- und 
Literaturgeschichte, der Rechts- u n d Kunstgeschichte, ist ohne die Sammlungs
bewegung des 19. J ahrhunderts n icht denkbar . 6 Gesammelt werden einerseits ma
terielle und andererseits geistige Rel ikte , das s ind vermeint l i ch archaische Brauch
tümer ebenso w i e sprachliche Überl ieferungen, von den Brüdern G r i m m als 
»poetische Urkunden« bezeichnet. 7 Geläufig w i r d die Rede von d i n g l i c h e m Kultur-
besitz<, von >materialer Kultur< oder i n Großbritannien von >material c u l t u r e s 8 

Die neuentstehenden Museen dienen n icht n u r dem Studium von Altertü
m e r n von Natur u n d Kul tur , sondern erhal ten überdies eine ganz eigentümliche 
F u n k t i o n als Weihestätten bürgerl icher Selbstvergewisserung. 9 Das Museum re
agiert auf Wandlungsprozesse der Moderne u n d das Arte fakt ist dabei Garant von 
histor ischer Kontinuität . Es w i r d der Gebrauchs- u n d Tauschsphäre entzogen u n d 
i n die »Noli me tangere«-Sphäre der musealen Ordnung ü b e r f ü h r t . 1 0 Der Blick 
auf greifbare, gleichzeitig unberührbare Geschichte dient der Kommunikat ion 
zwischen zwei Welten des E i n s t u n d Jetzt . E r f a h r u n g von Kontinuität ist i n Zei
ten zunehmender Flüchtigkeit nachgefragt. Ohne Vergangenheit keine Identität 
u n d keine Z u k u n f t . Re l ik tkonserv ie rung sichert Möglichkeiten, Kontinuitätser
fahrungen z u machen. Denkmalschutz und Museal is ierung, so H e r m a n n Lübbe, 
kompensieren den »änderungstempobedingten Vertrauthe i t sschwund«. 1 1 

Die Begegnung mi t konserv ier ten Re l ik ten der Vergangenheit befördert E r i n 
nerung u n d Reflexion, zudem das Versprechen auf A n v e r w a n d l u n g von Schön
heit u n d Wahrhe i t . I n den neuen, imposant gestalteten Tempelräumen pflegt das 
Bürgertum eine eigene K u n s t r e l i g i o n . 1 2 Das Museum w i r d z u m Ort des Heils und 
der Hei lung, aber auch z u m »Raum der t raur igen Abschiede, die w i r n icht verges
sen w o l l e n . « 1 3 

3 2 
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Die >Aura des Objekts<, dieses für die bürgerl iche Museums- u n d E r i n n e r u n g s 
ku l tur so entscheidende Konzept, liegt n icht i n der Sache selbst, sondern entsteht 
als Zuschreibung just i n jenem his tor i schen Moment, als indus t r i e l l gefertigte 
Massenware die Alltagswelt mehr u n d mehr d u r c h s e t z t . 1 4 Vergangenes u n d E r i n 
nertes w i r d h inter Glas, auf Sockeln und i n R a h m e n auf geheimnisvol le Weise 
verwandelt . Das >Auratische< ist g le ichermaßen e i n Produkt des bürger l ichen Af
fekthaushaltes wie des expandierenden Ethnographica-, Kunst- u n d Antiquitä
tenhandels . Die Fabrikat ion von A u r a u n d der Umgang mi t entsprechenden Er 
wartungen des Besuchers gehören seither (unvermeidl ich) z u m Geschäft eines 
jeden Museumskurators . 1 5 

S T R U K T U R , B E D E U T U N G U N D D I N G E I N A K T I O N 

Die lange dominierenden Schulr ichtungen des Evolutionismus u n d Diffusionismus 
ver l ieren i m 20. J ahrhunder t a n Überzeugungskraft je weiter s ich Natur- u n d 
Geisteswissenschaften ausdif ferenzieren. Während die naturwissenschaf t l i chen 
Sammlungen (z. B. von Insekten , Versteinerungen, zoologischen u n d botanischen 
Präparaten) zunächst ihre Bedeutung behalten und die serielle Reihung u n d der 
Formvergleich Aufschlüsse über Morphologie, Entstehung u n d E n t w i c k l u n g der 
A r t e n l ie fern, w i r d genau dies i n den Geisteswissenschaften obsolet. 

Die evolutionäre Rekonstrukt ion von Kulturgeschichte über Objektkombina
t ion, F o r m k r i t e r i e n , Schichten-Modelle u n d Artefakt-Migrat ionen w i r d zuneh
mend als naiver Positivismus oder technologischer Determinismus k r i t i s i e r t , als
bald nur noch i r o n i s i e r t . 1 6 

I n den Ku l tur - u n d Geisteswissenschaften werden Artefakte uninteressant . 
I h n e n w i r d a l lenfal ls eine F u n k t i o n als Zeugnis von sozialer oder wir tschaf t -
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l i cher Aktiv i tät zugewiesen. Gegen die einstige posit ivist ische Technologie-Obses
sion stellt sich die Überzeugung, wonach Kul tur e in geistiges Gebilde ist und Dinge 
jedweder A r t diese al lenfal ls spiegeln. Die Idee, Technologie-Erfindung und Ding-
Gebrauch mit K u l t u r selbst zu ident i f iz ieren, w i r k t fortschreitend a n t i q u i e r t . 1 7 

Ab den 1960er J a h r e n jedoch er fahren Artefakte eine neue Zuwendung. Zwei 
mächtige Theorieströmungen s ind hier für maßgeblich. Zum e inen ist es der 
S t r u k t u r a l i s m u s i n Gestalt von Claude Lévi-Strauss (1908-2009), z u m anderen der 
sog. i n t e r p r e t a t i v e turn< i n Gestalt von Clifford Geertz (1926-2006). Lévi-Strauss' 
Strukturelle Anthropologie, die 1958 erscheint , w i r d z u e inem Gründungsdokument, 
das den S t r u k t u r a l i s m u s weit über die Ethnologie h inaus z u einer einflussrei
chen inte l lektue l len Strömung werden lässt. Die Idee, dass Regeln und S t ruktu
r e n von Sprache le tz t l i ch Aufschlüsse über alle anderen k u l t u r e l l e n Ausdrucks
formen l ie fern können, w i r k t revolutionär u n d insp i r i e r t zudem e inen neuen 
wissenschaf t l i chen Zugr i f f auf materiel le Ku l tur . Der s t ruktura le Vergleich von 
Kunst-Objekten weit auseinanderliegender Regionen weist den Weg zu grundsätz
l i chen E ins i chten i n die Grammat ik des menschl ichen D e n k e n s . 1 8 I n La Voie des 
masques (1975) kombinier t Lévi-Strauss Mythenanalyse u n d Sti lanalyse u n d u n 
tersucht Masken der Sal ish- u n d K w a k i u t l - I n d i a n e r ( A l a s k a ) . 1 9 Deutl ich werden 
soll n icht nur , w i e eng Mythologie u n d Kunst verwoben s ind, sondern auch die 
E ins icht , dass s ich die ganze Bedeutung eines Kunstwerks erst i m Vergleich mit 
seinem s t r u k t u r a l e n Gegenstück erschließt. Die Rezeption von Lévi-Strauss' Ar 
beiten s t imul ie r t die Semiotik, die Lehre von der menschl ichen Kommunikat ion 
über Zeichen, die n u n ihrerseits bemüht ist , zu einer Leitwissenschaft zu wer
den. Objekte werden h ier z u Bedeutungsträgern und materiel le K u l t u r w i r d als 
sprach-analoges Kommunikat ionssystem verstanden. 

A u f der e inen Seite l ie fern also der französische S t ruktura l i smus und die 
Semiotik neue Impulse für den Umgang mit mater ie l ler Kul tur , auf der anderen 
Seite steht der amer ikanische Ethnologe Clifford Geertz, der eine von Max Weber 
(1864-1920) beeinflusste Hermeneut ik von K u l t u r w i r k u n g s v o l l propagiert . 2 0 Eck
pfeiler stel len >Handlung< u n d >Bedeutung< dar. Kul tur , e i n von Menschen >selbst-
gesponnenes Bedeutungsgewebe< (Max Weber) sei w i e e i n Text zu lesen, behaup
tet Geertz und stellt dies selbst i n seiner >dichten Beschreibung< des bal inesischen 
Hahnenkampfs unter B e w e i s . 2 1 Geertz führt mi t seinen Forschungen i n Indone
sien u n d Marokko eine zentrale E ins i cht des Philosophen E r n s t Cassirer (1874-
1945) plast isch vor Augen. Der Mensch ist i m K e r n >animal symbolicum<, e in 
Wesen, das seinen Wirk l ichke i t sbezug über Symbolbildung und -Verwendung 
h e r s t e l l t . 2 2 

Der von Geertz mi t angestoßene i n t e r p r e t a t i v e turn< erfasst weite Bereiche 
der Sozial- u n d Geisteswissenschaften, u n d zusammen mi t der zunächst paral le l 
verlaufenden Rezeption des S t r u k t u r a l i s m u s rücken r ituel le Prax i s , Symbolismus 
u n d M y t h e n ins Z e n t r u m der Kultur forschung. Bezogen auf materiel le Ku l tur 
werden Form, S t i l u n d Design von Arte fakten re levant , n u n m e h r i n i h r e r Bezie
hung zur Bedeutung u n d Prax i s . 

Von e inem >material-cultural turn< i m eigentl ichen S i n n k a n n ab den 1980er 
J a h r e n gesprochen w e r d e n . 2 3 Das Ins t i tut für Archäologie i n Cambridge und das 
Ethnologie-Department a m Univers i ty College i n London (UCL) s ind h ier wichtige 
Impulsgeber. Die Entwürfe der Praxis-Theoret iker Anthony Giddens (geb. 1938) 
u n d Pierre Bourdieu (1930-2002), die bemüht s ind >structure< und >agency< i n Be
ziehung z u setzen, werden aufgegriffen. I a n Hodder (Cambridge) entwickelt da
von ausgehend eine Contextuel le Archäologie^ und Danie l Mi l ler (UCL) macht 
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sich e inen Namen d u r c h seine ethnologischen Forschungen z u m Massenkon
s u m . 2 4 Mater ia l culture studies haben s ich seither als univers i täre Disz ip l in a n 
verschiedenen Universitäten i n den USA u n d Großbritannien etabliert . Die Zeit
schrift Journal 0/Material Culture, die 1996 ins Leben gerufen w u r d e , spiegelt den 
interdiszipl inären A n s p r u c h wider . E n t h a l t e n s ind A r t i k e l z u Themen der A r 
chäologie, Ethnologie, folklore studies, Tour i smus-und Museumsforschung, Kul tur 
geographie u n d Kulturgeschichte, Religions-, Kunst- u n d Wirtschaftswissenschaft . 

Daniel Mi l l e r erschließt mi t der empir i schen Erforschung v o n Konsumverha l 
ten und Konsumobjekten n icht n u r e i n bis lang vernachläss igtes Themenfeld, 
sondern er tut dies mi t ethnologischer Methode u n d theoretischem A n s p r u c h . 
Die von i h m i n Aussicht gestellten Impl ika t ionen s ind r a d i k a l u n d er hat dabei 
nichts weniger i m S i n n als eine Ablösung der Gesel lschaftswissenschaften durch 
die mater ia l c u l t u r a l studies: »taking m a t e r i a l i t y as centra l to the study of h u 
mani ty [...] would be the dethronement of social studies and social sc ience« . 2 5  

Miller k r i t i s i e r t a n S t r u k t u r a l i s m u s , M a r x i s m u s ebenso w i e a n Semiotik u n d 
Ethnologie, dass die Dreidimensionalität u n d Handgrei f l ichkeit der Dinge bis
lang n icht ernst genommen w u r d e n . L e t z t l i c h werden Artefakte z u Repräsenta
tionen von immater ie l l en Größen w i e Gesellschaft, soziale Beziehungen u n d 
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Identität. M a n liest i n der mater ie l len Welt n ichts als Zeichen, Symbole und 
Ideen. P r i n z i p i e l l , so Mi l ler , schwingt dabei e i n altes abendländisches Thema i m 
Hintergrund m i t , wonach das Spir i tuel le dem Mater ie l len überlegen u n d Materi
al ismus dem Menschsein schädlich sei. Diese H i e r a r c h i s i e r u n g führt dazu, dass 
K u l t u r - u n d Sozialwissenschaften soziale Beziehungen, Gender, Klasse privilegie-
r e n . I n s p i r i e r t von der Philosophie Hegels u n d Bourdieus Theorie der Praxis , 2 6 stellt 
n u n Mi l l e r i n seinen Forschungen z u Kle idung, Wohnen, Handy- u n d Internet-
Gebrauch die These auf, dass Menschen erst durch die Aneignung von Dingen zu 
k u l t u r e l l e n Subjekten werden . A k t i v e r Umgang mit der Dingwelt ist der Weg, auf 
dem Menschen Kul tur , d . h . soziale S t r u k t u r e n , Ideen, Normen, Werte, Hand
lungsmuster, i n t e r n a l i s i e r e n u n d inkorpor ie ren . Menschen t u n etwas mit Din
gen, umgekehrt machen Dinge etwas mit Menschen. Theoretiker des »material 
turn< betonen >agency<, den >Eigenwillen< der Dingwelt . Dafür l iefert die Akteur-
Netzwerlc-Theon'e (ANT) des französischen Soziologen Bruno Latour (geb. 1948) e in 
provokantes u n d breit diskutiertes Konzept . 2 7 Die herkömmliche Trennung z w i 
schen Subjekt u n d Objekt, z w i s c h e n Person und Ding w i r d niedergerissen. Be
griffe w i e A k t a n t oder H y b r i d sollen verdeut l ichen, dass die Welt der Dinge und 
die Welt des Sozio-Kulturel len n icht z u t r e n n e n s ind. »Wer schießt, die Waffe 
oder der Mensch?«, fragt Latour u n d antwortet selbst: das Mensch-Waffen-Netz
w e r k . 2 8 I n Netzwerkkonstel lat ionen entfaltet sich Handlungspotential z .B . der 
Regierungen, aber auch der Ozeane, Muscheln u n d F i s c h e r . 2 ' Der gängigen Auf
fassung, wonach doch le tz t l i ch der Mensch h i n t e r a l l den Dingen steht, hält 
Latour entgegen: »Eine hübsche Geschichte, doch sie kommt mehr als einige Jahr
hunderte z u spät. Die Menschen s ind n i c h t mehr unter sich. W i r haben schon z u 
viele Handlungen a n andere A k t a n t e n delegiert, die n u n unsere menschliche 
Ex i s tenz t e i l e n . « 3 0 

Daniel Mi l lers Kapital ismus-Ethnologie u n d Bruno Latours ANT tragen mas
siv z u e inem >material turn< bei , der die abendländische Subjekt-Objekt-Trennung 
i n Frage stellt . Aus e inem anderen B l i c k w i n k e l w i r d dieser Dualismus von dem 
Germanis ten H a r t m u t Böhme bearbeitet, der i n seiner Studie z u m Fetischismus-
Konzept eine eigene Kul tur theor ie entwicke l t . Der Fetischismus als Kategorie des 
19. J ahrhunder t s durchläuft deswegen seine staunenswerte K a r r i e r e , »weil mit 
i h m auf die geheimnisvol len Kehrse i ten der veränderten quant i tat iven und qua
l i t a t i ven D y n a m i k der Gese l l schaf t der Dinge< reagiert w u r d e . « 3 1 War der Begriff 
Fet ischismus ursprüngl ich durchweg darauf gerichtet, i m chr i s t l i chen Sinne 
Anstößiges z u k e n n z e i c h n e n , dient er Ende des 19. J ahrhunderts als Deutungs
muster von >primitiver Kultur< s c h l e c h t h i n u n d rückt zudem über M a r x ' Konzept 
des >Warenfetischismus< oder als Freuds Psychopathologie-Syndrom ins Zent rum 
der west l i chen Moderne. Auch Böhme stellt die These a n den Anfang, dass Dinge 
etwas mi t den Menschen t u n . Moderne u n d Fetischismus gehören zusammen, 
u n d erforderl ich w i r d daher die Revis ion einer Theorie, die mi t Dingen Waren
verblendung, Pr imit iv i tät , Aberglaube, l e tz t l i ch Sozialpathologie assozi ier t . 3 2 Die 
»Dingbeziehungen i n unserer I n d u s t r i e k u l t u r [bedürfen] w a h r l i c h des verfrem
deten Bl icks des Ethnologen«, fordert B ö h m e . 3 3 Dieser Bl ick vermag d a n n der 
Se lbstaufklärung zu dienen u n d zu zeigen, dass fetischisierte, magische Dinge 
unt rennbar z u unserer modernen K u l t u r gehören. Fet ischisten, das sind n icht 
die anderen, das s ind w i r se lbst . 3 4 
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V E R K Ö R P E R T E S W I S S E N S I C H T B A R M A C H E N - D I N G E IM M U S E U M 

Die bisherigen Ausführungen machen deutl ich, w i e eng Dinge mi t der sozio-kul-
ture l len Identität des Menschen verbunden s ind. So eng, dass die a l tehrwürdige 
Subjekt-Objekt-Trennung n icht mehr s i n n v o l l erscheint . Materiel le K u l t u r ist 
demnach keine Größe, die es zusätzlich z u berücksichtigen gi lt , sondern sozio-
kulture l le Beziehungen konst i tu ieren s ich i m K e r n über sie. W e n n w i r dieses A n 
s innen des >material turn< auf Wissenschaft selbst r i chten , w i r d umso deutlicher, 
wie eng Material ität u n d E r k e n n t n i s verf lochten s ind. Objekte s ind In format i 
onsträger, Sammlungen s ind Wissensspeicher. Von zentraler Bedeutung ist h ier 
i n mehrer le i Hins icht die wissenschaft l iche Prax i s des Sammeins . Eingangs 
wurde bereits auf die Sammlungsbewegung des 19. J ahrhunder t s h ingewiesen 
und auf i h r e Rolle für die Entstehung v ie ler Geisteswissenschaften. Hier soll 

noch e i n m a l auf e inen wesent l i ch e lementareren Aspekt des Sammeins v e r w i e - Herbarschrank vermutl ich 

sen werden. Wissenschaft ist u n t r e n n b a r auf das S a m m e l n von Zah len , Daten, 19. J h . , Holz, c a . 

Objekten angewiesen u n d konst i tu ier t s ich selbst aus diesem u n d den daraus fol- 4 * 0,6 x 2,5 m, (darin 

genden Vorgängen des Ordnens, A r c h i v i e r e n s u n d Interpret ierens . Solche Samm- gepresste Pflanzen auf 

lungen weisen naturgemäß unterschiedl iche Nähe z u P r a k t i k e n der A r c h i v i e - P a P l e r . l n Kartonagen, 
, , . . p „ , . . . . . . . . in offenen Holzregalen), 

rung u n d Museahsierung auf . 3 5 W e n n m a n sich ledocn mi t univers i tären , , 
ö ö ' U n i v e r s i t a t s h e r b a n u m , 

Sammlungen beschäftigt, so kommt m a n a n dieser Konf igurat ion »Sammeln als Solmshaus G ö t t i n g e n 

Wissen« n icht v o r b e i . 3 6 Der Bl ick i n die Geschichte des wissenschaf t l i chen Sam- Foto: Gabriele G. Weis, 

melns ist auch h ier höchst aufschlussreich. 



P E T E R J . B R Ä U N L E I N 

Die bahnbrechende Leistung des Car l von Linné (1707-1778), die Grundlegung 
der modernen botanischen Taxonomie, beruht i m Wesentl ichen auf der epistemi-
schen F u n k t i o n eines Sammlungsmöbels , des H e r b a r s c h r a n k s . 3 7 

Ziel des besessenen Sammlers L inné ist es, über den Vergleich Ordnung i n die 
scheinbar unüberschaubare Viel fa l t der botanischen Belege z u bekommen. Linné 
durchbr icht dafür die bis d a h i n üblichen Beschreibungsverfahren der gebunde
nen Herbar ien . D a r i n s ind Pf lanzen einander gegenüber angeordnet, damit aber 
auch gleichzeitig f i x ie r t . Die K o n s t r u k t i o n des Herbarschranks , insbesondere 
Schubladen u n d Hängesysteme, erlaubt es indes, diese Ordnung zu durchbre
chen, i m m e r neue Vergleichskonfigurationen zu erproben, und dient somit der 
»Stabil is ierung des >natürlichen< Systems der P f lanzen .« 3 8 Die Kombination von 
Herbarschrank, botanischem Garten u n d einem Netz von wissenschaft l ichen 
Korrespondenten, die Linné mi t i m m e r neuen Pf lanzensamen beliefern, führt 
n icht n u r zur E n t w i c k l u n g einer naturwissenschaf t l i chen Taxonomie u n d zur 
Etabl ierung zahl re icher botanischer Gärten i n Europa, sondern auch zu einer 
eigenen Methode des wissenschaf t l i chen Sammeins , die Linné i n seiner Philoso-
phia Botanica (1751) festhält . Nicht die grenzenlose Anhäufung von Pflanzen
exemplaren ist seine Strategie, sondern Reduktion u n d die E inordnung der e in
ze lnen Pflanze i n das Tableau universel ler , taxonomischer Beziehungen, u m die 
genaue Best immung der »Zahl der Arten« z u v e r s t e h e n . 3 9 I m Endeffekt gelingt es 
Linné damit , zwe i »widersprechende Erkenntnisz ie le der zeitgenössischen Bota
n i k mite inander i n E i n k l a n g z u br ingen: die F i x i e r u n g von Taxonomien und die 
gleichzeitige Mobi l i s ierung der D i n g e . « 4 0 

E m m a C. Spary verweis t a m Beispiel von französischen Vogelsammlungen auf 
e inen anderen wicht igen Aspekt der Sammlungsakt iv i tä t , näml ich ihre grund
sätzliche Rückbindung i n den spezifisch ku l turh i s tor i schen Zusammenhang. I m 
E i n z e l n e n i l l u s t r i e r t E m m a Spary h ier die Engführung von naturkundl i cher A m 
bit ion mit gesel lschaft l ichen Dis t inkt ionsbemühungen . 4 1 Die Vogelsammlung des 
Antoine-René Ferchault de Reaumur (1683-1757) w i r d i n diesem Sinne von ver
schiedenen Forschern auf je eigene Weise genutzt. Die taxonomische Ordnung 
nach äußeren, d . h . anatomischen Merkmalen ist ein Vorgehen. E i n anderer Blick 
auf präparierte Vögel veranlasst den Naturforscher Georges-Louis Leclerc de Buf-
fon (1707-1788), grundsätzl iche Erörterungen über die Schöpferkraft der Natur 
anzustel len u n d diese mi t Moral lekt ionen z u verbinden. I n Objekten der Natur
geschichte erkennt Buffon geschlechtertypische Verhaltensweisen und Aufga
benverte i lungen. Seine Beschreibungen s ind voller erotischer Metaphorik und 
gleichzeitig durchdr ingen sich moral ische u n d naturgeschichtl iche Kategorien. 
Das S tudium der Vögel l iefert Buffon Argumente für e inen Biologismus, der i n 
eine K r i t i k des Adelsstandes mündet . Die weibl iche Natur näherte s ich demzu
folge »derjenigen der Vögel i m naturh is tor i schen Kabinett an , u n d Adlige glichen 
ihrersei ts den Frauen: f latterhaft, mi t unbändigem Geschlechtstrieb, i n k n a l l i 
gen Farben herausgeputzt u n d i m m e r auf der Jagd nach N e u e m . « 4 2 

Sammlungen generieren, w i e diese u n d andere Beispiele vor Augen führen, 
>Bedeutung< über naturgeschichtl iche u n d soziale Ordnungssysteme, die ihrer
seits über Gebrauch u n d Interpretat ion der jewei l igen Sammlungen erschlossen 
werden. Sammeln , Ordnen, Beschreiben, A r c h i v i e r e n ist somit immer auch 
>kommunikative Praxis<. Zuwenig Aufmerksamkei t w u r d e jedoch bislang genau 
dieser E i n h e i t der P r a k t i k e n des »Sprechens, Schreibens, Tauschens und For
schens« geschenkt, wie Stefan Siemer e r k e n n t . 4 3 Seine Dissertation über naturge
schichtl iches S a m m e l n u n d br i t ische Sammler i m 18. J ahrhunder t l iefert dazu 
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Anregungen. Z u m e inen stehen h ier P r a k t i k e n (der K o m m u n i k a t i o n , der Gesel
ligkeit, des Objekterwerbs, des Forschens u n d A r c h i v i e r e n s ) i m Mit te lpunkt . Z u m 
anderen w i r d die F u n k t i o n der Sammlungsräume als Orte der wissenschaft
l ichen Professionalisierung u n d der Öffentlichkeit m a r k i e r t . 

Versucht m a n n u n , die genannten Gesichtspunkte >Sammeln als Wissen<, den 
Zusammenhang von >Geselligkeit u n d Methode< sowie die kul turgeschicht l ichen 
Kontexte von Sammeln u n d Forschen a m Objekt g le ichermaßen ernst z u n e h m e n 
und i n den Ausstel lungsraum z u br ingen, ist m a n m i t erheblichen Herausforde
rungen konfrontiert . 

Anke te Heesen l iefert h i e r z u wertvol le A n r e g u n g e n . 4 4 Grundsätzl ich, so der 
Ausgangspunkt, osz i l l ieren >Objekte der Wissenschaftsmaterialität< zwischen 
Forschung u n d Lehre einerseits u n d His tor i s ierung andererseits. E ine >kulturhis-
torisch orientierte Wissenschaftshistorie< fragt n a c h spezifisch wissenschaft
l ichen Erkenntnis formen u n d Methoden. Das Bemühen u m Kontextua l i s ie rung 
k a n n zudem auf die Berücksichtigung der ästhetischen Dimension n i c h t verz ich
ten. Beschreibender Text u n d V i sua l i s i e rung s ind gleichwertige Dimensionen 
von >Bedeutung<. N immt m a n eine S a m m l u n g von präpar ier ten Vögeln als Bei
spiel, so w i r d dabei n icht n u r die zeitgenössische Präparat ionstechnik z u thema
tis ieren sein, sondern auch frühere Präsentationsformen solcher Vögel, die i h r e r 
seits von Designobjekten u n d K u n s t w e r k e n i n s p i r i e r t s ind. Schließlich liegt i n 
wissenschaft l ichen Sammlungen auch »ein großes Potential zur Erforschung his 
torischer Prozesse« u n d die E ins icht , »dass das Verständnis von Wissensentwick
lungen i n hohem Maße auf die mater ie l len Objekte angewiesen i s t . « 4 5 

Zusammenstel lung 

anatomischer Dauer

p r ä p a r a t e von verschiede

nen Pflanzen wie Orchi

d e e n , Rizinus, Kürbis und 

Farnen, 1899 bis 1903, 

handgeschnittene Cias

o b j e k t t r ä g e r , je max. 

2 , 5 x 8 c m , in O b j e k t t r ä g e r 

mappe, Alter Botanischer 

G a r t e n , G ö t t i n g e n . 

Foto: Stephan Eckardt. 
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Drei Konzepte der jüngeren Ausstellungsgeschichte (der Wissenschaftsmuseen) 
i l l u s t r i e r e n diese E ins i chten . I m >Museum z u m Anfassen<, st i lbi ldend w a r hier 
das 1969 gegründete Explorator ium i n San Francisco, werden naturwissenschaft
l iche Exper imente d u r c h den Besucher nachvollzogen. Das Deutsche Museum i n 
München oder das U n i v e r s u m (Science Center) i n Bremen sind h ier als Beispiele 
z u n e n n e n . Angeboten s ind i n solchen Wissenschaftsmuseen al lerdings nur klas
sische, >als w a h r anerkannte< Exper imente , n icht jedoch das P r i n z i p des offenen 
Exper iment ierens . 

E i n zweites Konzept ist die Darstel lung eines wissenschaftshistor ischen Nar-
rativs über Texte, Ins t rumente , Präparate, Modelle. Die soziale u n d räumliche 
Einbettung einer Entdeckung etwa w i r d dargestellt über die Korrespondenz von 
s ich »gegenseitig erhel lenden Objekten u n d i h r Interesse auslösendes Poten
t i a l . « 4 6 E i n weiteres Konzept arbeitet mi t einer deutl ichen Ästhetis ierung von 
Wissenschaftsobjekten, deren s inn l i che Qualitäten vor Augen geführt werden. 
Wissenschaftsdinge werden zur Kunst form. Dies zeigte s ich i n den 1990er J a h r e n 
etwa a n der Faszinat ion u n d Neu-Bewertung von Kunst- u n d W u n d e r k a m m e r n 
der Renaissance. 

Die gemeinsame Schnittmenge der genannten Ausstel lungsformen identif i
z iert A n k e te Heesen i m Status der gezeigten Objekte: Sie werden zu Objekten, 
»die s ich zwischen den Disz ip l inen bewegen u n d [sie] führen die materiale Be
dingtheit von Wissen u n d E r k e n n t n i s vor, die Tatsache, dass ohne Verkörperung 
u n d ohne Reproduktion Wissenschaft n icht stattf inden k a n n . « 4 7 

Die Bedeutung von Materia l i tät u n d Objekt für die Produkt ion von wissen
schaft l icher E r k e n n t n i s u n d i h r e r Fakten unterstre ichen auch die Arbeiten des 
Wissenschaftshistor ikers Hans-Jörg Rheinberger. Das Labor ist der Gegenstand 
seiner Forschung u n d die dort vorgefundenen Objekte werden von i h m >epistemi-
sche Dinge< g e n a n n t . 4 8 Sie mani fest ieren Fragen u n d Denkprozesse, u n d die A n 
strengunggi l t jenen i m Forschungsprozess neu entstandenen Gegenständen, »die 
es bisher noch n icht gab u n d die n u n - innerha lb eines mater ia len Systems der 
gegenseitigen Beglaubigung - eine Entdeckung dars te l l en .« 4 9 Rheinberger macht 
sein Vorgehen a n der Forschungsgeschichte der Entdeckung des Transfer-RNA-
Moleküls deut l ich. Aktuel les Beispiel für e i n >epistemisches Objekt<, das es (noch) 
n icht gibt u n d gleichzeitig geben müsste, w ä r e etwa das Higgs-Boson. Die (bislang 
erfolglos gebliebene) Suche nach diesem Materiebaustein w i r d mi t hohem f inan
zie l len , mater ie l len , exper imente l len u n d theoretischen Aufwand u n d i n einem 
globalen Kommunikat ionsnetz voranget r ieben . 5 0 E i n Vorgang, der keinerlei er
kennbaren f inanz ie l l en Nutzen verspr icht , dafür umso mehr dem Bedürfnis 
nach >Einblick i n die Natur< u n d kosmologischer Kohärenz dient. Rheinberger 
fordert dazu auf, >epistemischen Dingen« ebenso v i e l Aufmerksamkeit zu schen
ken , »wie sie Generationen von H i s t o r i k e r n den entkörperten Ideen gewidmet 
h a b e n . « 5 1 

Doch, so w a r n t Heesen, n i c h t jedes Objekt »ist gleich e in epistemisches Ding, 
w e i l m a n a n i h m etwas l e rnen k a n n . « 5 2 Wissenschaft l iches Forschen u n d Erken
nen über Objekte ausstel lungstechnisch z u >übersetzen<, konfrontiert mit dem 
Phänomen untersch ied l ich bewegter u n d bewegender Objekte. Gemeint ist damit 
der Umstand, dass jene i n Sammlungen gelagerten Objekte, die e instmals der Er-
kenntn i s f indung dienten, meist aus »ihrer erkenntnisgenerierenden Z i rkulat ion 
herausgenommen u n d stillgestellt« s ind, w i e Krzys to f Pomian feststel l t . 5 3 M a n 
könnte h ier auch mi t der Lévi-Strauss'schen Unterscheidung von >heißen< und 
>kalten< Gesellschaften spielen u n d dementsprechend >heiße< und >kalte< Objekte 

4 0 



i n A r c h i v u n d Ausstel lungsraum i d e n t i f i z i e r e n . 5 4 E ine S a m m l u n g mesolithischer 
Pfeilspitzen oder neol i thischer K e r a m i k ist gewiss als >kalt< e inzustufen. Die pa-
läolithische >Venus vom Hohle Fels< (Schwäbische Alb) hingegen, die v e r m u t l i c h 
älteste Menschendarstel lung der Welt , k a n n i n diesem S i n n >heiß< genannt wer
den. Dementsprechend könnte m a n anatomische Präparate einer mediz inh i s tor i 
schen Sammlung einer Ausstel lung von Ganzkörper-Plast inaten des Gunther von 
Hagens gegenüberstellen oder die A k t e n eines Universitätsarchivs jenen der 
Gauck-Birthler-Behörde. I n a l len Fällen handelt es s ich u m Objekte, die die mate-
riale Bedingtheit von Wissen u n d E r k e n n t n i s vor Augen führen . Es s ind Dinge, 
die auf ganz unterschiedl iche Weise mobi l is ieren, etwas mi t uns >machen<. Wis
sen von Geschichte u n d unserem ind iv idue l len Selbst s ind h ie r mater ia l i s ier t , 
aber eben i n unterschiedl icher Dosierung u n d D y n a m i k . Wissen museal z u prä
sentieren, heißt i m m e r auch, diese Beziehung von Objekt u n d Betrachter, von Ge
schichte und Gegenwart, n icht zuletzt auch von Affekt u n d Vernunf t e inzufan-
gen. M a n c h m a l k a n n es d a n n gelingen, auch >kalte< Objekte für die kurze Zeit des 
Ausstellungsbesuchs i n >heiße< z u v e r w a n d e l n . 

Wiewohl viele der genannten Vorschläge an Beispielen der Laborforschung 
und naturwissenschaf t l icher Sammlungen entwickel t w u r d e n , lässt s ich durch
aus eine Brücke h i n etwa z u archäologischen, völker- u n d v o l k s k u n d l i c h e n oder 
auch kunstwissenschaf t l i chen Sammlungen schlagen. Wicht ig ist dabei, Objekte 
nicht auf i h r e ästhetischen Qualitäten z u beschränken, sondern über sie E r 
kenntnisprozesse i m Kontext von K u l t u r - u n d Wissenschaftsgeschichte sichtbar 
werden zu lassen. Die Handlungsdimension, der prakt ische Umgang mi t Objek
ten ist ebenso bedeutsam, w i e das vielgestaltige Netz »von innerwissenschaft 
l ichen, k u l t u r e l l e n oder gesel lschaft l ichen Zuschreibungen«, das Wissen erst ge
n e r i e r t . 5 5 Dies vermag a m besten umzusetzen sein, w e n n Fragestellung u n d 
behandelter Zeitabschnitt überschaubar s ind u n d das Mater ia l ausstellungstech
nisch i n >dichten Beschre ibungen präsentiert w i r d . I n Objekten der Wissen
schaft ist eine jeweils besondere Zeit l ichkeit gespeichert. Sie s ind gle ichermaßen 
ku l turh i s tor i sch wie wissenschaftshistor isch aufgeladen. 

Die Herausforderung für die museale S ichtbarmachung von Gegenständen der 
Wissenschaft liegt d a r i n , »die vergangenen Bewegungen von Objekten, die bei
spielsweise e inem exper imentel len Zusammenhang entstammen, i n Präsentatio
nen wieder sichtbar werden z u lassen u n d so die besondere Eigenzeit der Wissen
schaftsobjekte i n Ausstel lungen e inzuholen . [...] Einige der Objekte befinden sich 
immer noch i n der charakter i s t i schen Bewegung des Forschens u n d Repräsentie
rens; andere, und das mögen die meisten sein, w u r d e n schon vor langer Zeit aus 
dem Bereich der U n r u h e abgezogen. Gerade i n dieser Gleichzeitigkeit von ver
schiedenen Bedeutungen, verschiedenen Zeiten u n d Bewegungsstufen ist eines 
der wicht igsten Potentiale wissenschaft l icher Sammlungen z u s e h e n . « 5 6 

Der >material turn<, insbesondere die Akteur-Netzwerk-Theorie Latours, ver
weist auf den Umstand, dass Wissenschaft n i c h t n u r einer Welt gegenüber steht, 
die sie beobachtet, erforscht, durchdr ingt , sondern dass die Welt d u r c h wissen
schaftliche Prax is hervorgebracht w i r d . Das, was als wissenschaft l iche Tatsache 
zu gelten hat , ist e i n interakt iver Prozess, verbunden mi t V o r a n n a h m e n , E r w a r 
tungen, Z i rku la t ion von Ideen u n d i h r e r V i sua l i s i e rung . 

Diese E ins icht korrespondiert mi t den Konsequenzen einer neuen Technolo
gie. Die digitale Revolution, i n der w i r uns befinden, t rans formiert mi t gefräßi
ger Emsigkeit n icht nur wissenschaft l iche Gegenstände u n d Erkenntnisse i n Bits 
und Bytes, sondern auch soziale Beziehungen, Sehnsüchte u n d Wahrnehmungs-
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formen. Die Welt der gre i fbaren Dinge, i h r e Ästhetik und Geschichtsträchtigkeit 

erhal ten vor diesem H i n t e r g r u n d e inen neuen Stel lenwert . I n Zeiten des v i r t u e l 

len A r c h i v s entfaltet s ich die Magie des Originals mi t umso stärkerer Macht. 

Museen u n d Sammlungen expandieren proportional z u m Verschwinden der 

Dinge . 5 7 Weder die Sehnsucht nach >auratischer Erfahrung<, noch die nach >Erlö-

sung< ist i n unserer Zeit geschwunden. Museen und Sammlungen, so schreibt 

Böhme, s ind »Einrichtungen der Transzendenz-Versicherung« geblieben, denn 

sie »betreiben die Anhäufung von stillgelegtem, unprodukt ivem Kapita l . Sie sind 

Orte des Gedächtnisses an die Dinge, die ver schwinden , u m i m Gegenzug eine fe
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