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FUNFTER DEUTSCHER KUNSTHISTORIKERTAG
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Vom 28.—31. Juli 1954 fand in Hannover die Fiinfte Tagung des Verbandes Deut- 

scher Kunsthistoriker statt. Das vorliegende Heft enthalt die Resumes der auj der 

Tagung gehaltenen Vortrage und der Diskussionen sowie die Berichte uber die Mit- 

gliederversammlungen des Verbandes und des Deutschen Vereins fiir Kunstwissen- 

schafl. Zugrunde liegen die von den Vortragenden eingesandten Zusammenf as sungen 

bzw. die Protokolle der Diskussionen und Versammlungen.

VORTRAGE AM 28. JULI 1954

Eroffnungsansprache des Vorsitzenden Hans Kauffmann (Kdln):

Ich habe die Ehre, im Namen des Vorstandes des Verbandes Deutscher Kunst

historiker den Fiinften Kunsthistorikertag zu erbffnen.

Ich begriifie hohe Vertreter des Landes Niedersachsen, den niedersachsischen Kultus- 

minister Herrn Voigt, Herrn Staatssekretar Skiba und Frau Regierungsprasident 

Banisch, und beniitze gern die Gelegenheit, fiir die Fbrderung zu danken, mit der 

unsere Tagung vom Kultusministerium unterstiitzt worden ist.

Ich heibe die Vertreter der Stadt Hannover, an ihrer Spitze den Herrn Oberstadt- 

dire^tor, unter uns willkommen, dieser Landeshauptstadt, die uns in sehr dankens- 

werter "Weise gastlich entgegengekommen ist.

An den Alt-Rektor der Technischen Hochschule und deren derzeitigen Hausherrn 

richte ich meinen Grufi und statte ihm Dank ab fiir alle uns gewahrte Erleichterung 

und die freigebige Uberlassung der Tagungsraume und schliere alle Vorstande geist- 

licher und weltlicher Verwaltungen in und aufierhalb Hannovers ein, ohne deren 

verstandnisvolle Bereitwilligkeit die Exkursionen fiir die besonderen Anspriiche der 

Fachleute nicht vollauf ergiebig werden kbnnten.

Ein besonderes Grufiwort gilt den Vertretern der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft, 

die seit Jahren als Sachwalter der Kunstgeschichte amtieren. Es ist willkommener An-
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laft, vor dieser Versammlung bffentlich unsere Dankbarkeit zu bezeugen fiir alle 

wirksame Beihilfe, die im kunstwissenschaftlichen Bereich in sehr betrachtlichem Um- 

fang gewahrt worden ist.

Unserer Einladung sind auch diesmal wieder Kollegen aus benachbartem und ent- 

legenerem Ausland gefolgt. Wir begriiften sie herzlich unter uns.

Alle meine Fachgenossen, die Mitglieder des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker, 

heifte ich herzlich willkommen und darf mit Freude feststellen, daft sie aus ganz 

Deutschland zahlreich zusammengekommen sind. Mit dem Wunsch fruchtbringender 

Anregung und Strenger Selbstkritik begriifte ich unsere jungen Kollegen aus den Reihen 

der Studierenden.

Von der hohen Warte des Stifterverbandes fiir die Deutsche Wissenschaft aus ist 

kiirzlich in dem Geleitwort zu dem „Vademecum Deutscher Forschungsstatten“ aus- 

gesprochen worden, daft im lebendigen Gefiige der Wissenschaften „das durch Krieg 

und Zusammenbruch entstandene Vacuum heute als ausgefiillt gelten kann“. Kbnnen 

wir von seiten der Kunstgeschichte in diese Feststellung einstimmen? Gewift, mit Ge- 

nugtuung verzeichnen wir seit unseren letzten Tagungen in Berlin 1951 und Niirnberg 

1952 die Wiedererbffnung unserer Italieninstitute, des florentinischen und des rd- 

mischen, unter souveraner deutscher Leitung 1953; alien, die zu diesem Friedensschluft 

in der Wissenschaft die Hand geboten haben, zollen wir lebhaften Dank. Wir durfen 

feststellen, daft beim Deutschen Institut in Madrid eine Stipendiatenstelle fiir einen 

jungen Kunsthistoriker eingerichtet ist. Wir bestatigen die Fortschritte des Miinchner 

Zentralinstituts in seinem Ausbau zu einer iiberragenden Forschungs- und Fortbil- 

dungsstatte, zu einem Forum hochrangiger Fachtagungen, zu einer fest fundierten 

Heimstatte wichtiger Organe wie des Reallexikons zur Deutschen Kunstgeschichte. 

Wir hegen die Zuversicht, daft der Deutsche Verein fiir Kunstwissenschaft wieder auf 

eine arbeitsfahige Grundlage gestellt worden ist, und daft er geriistet ist, als Glied 

im Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft die „Monumenta:‘ 

mit neuer Kraft fortzusetzen. Wir sehen die Deutsche Kunstwissenschaft gleichberech- 

tigt im Comite International; mit einer ansehnlichen Delegation waren wir auf dem 

Internationalen Kunsthistorikerkongreft in Amsterdam 1952 vertreten und werden 

wir trachten, im nachsten Jahr in Venedig zugegen zu sein. Der Wechsel vielverspre- 

chender Nachwuchskrafte auf Stipendiatenstellen von verschiedenem Rang im In- und 

Ausland — in Italien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden — fluktuiert wieder 

mit regelmaftigem, erfreulich kraftigem Pulsschlag. Die Grenzen stehen wieder ziem- 

lich often. So bewegen sich denn die Studien wieder vor dem europaischen Horizont, 

und auch die Beschaftigung mit der deutschen Kunstgeschichte orientiert sich wieder an 

den Maftstaben, die aus der Gesamterscheinung der europaischen Kunst gewonnen 

und zu gewinnen sind. Der Anschluft an die internationale Wissenschaft ist wieder 

erreicht und hergestellt.

Indes hat der verzweigte Haushalt unseres Fachs doch nicht uberall wieder zu 

ausgeglichenem Leistungsvermbgen zuriickkehren konnen. In dem ehemals so fein und 

empfindlich ausbalanzierten Zusammenspiel zwischen Theorie und Praxis, zwischen
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systematischer Begrifflichkeit und empirischer Kennerschaft, wie es zwischen Museen, 

Universitaten und Denkmalpflege verteilt war, ist das gesunde Gleichgewicht nodi 

nicht wiederhergestellt. Die ernsteste Sorge bereitet uns, dab grofte und grbftere Mu- 

seumskomplexe unproduktiv lagern, und jedem Schritt zur Wiederbelebung geziemt 

Anerkennung. Besorgt sind wir Zeuge, daft friiher maftgebliche museale Zentren und 

Schwerpunkte der Kunstforschung aus dem Kreislauf der Krafte gleichsam ausge- 

klammert sind. Kbln, meine Universitats- und Kunststadt, ist ein, nicht das einzige 

Beispiel. Die Forschertatigkeit hat sich von unseren Museen weg verlagert — be- 

ruhigende Ausnahmen sind uns alien gegenwartig —, die doch auf eine ruhmvolle 

Vergangenheit als Forschungsinstitute zuriickblicken. Welch bedenkliches Symptom, 

daft wir in der Aufarbeitung kritischer Sammlungskataloge mit dem Ausland, mit Eng

land, Amerika, Frankreich, Spanien seit langerem nicht Schritt halten, und waren 

doch einst darin vorbildlich fur die Welt! Substanzverlust an unmittelbarer Objekt- 

nahe droht, und fur das Vertrautwerden des Nachwuchses mit dem wissenschaftlichen 

Museumsdienst und seinen Forschungsaufgaben schwinden wesentliche Voraussetzun- 

gen. Von der Einsicht after verantwortlich Mitwirkenden erhoffen wir, daft Wege 

gefunden werden, um dem Museumswesen seine Ausstrahlungskraft im Bildungsleben 

und seine Funktion in der Wissenschaft zuriickzugeben.

Schatzen wir die Gegenwartslage unserer Wissenschaft, ihre heutzutage bestim- 

menden, vorwartstreibenden Fragestellungen und methodischen Leitgedanken richtig 

ein, so zeichnet sich als ein vorherrschendes Charakteristikum ab, daft facherweise 

Sonderung im Schwinden begriffen ist, keineswegs bloft in Deutschland. Reine Archi- 

tekturgeschichte ist selten geworden, desgleichen einseitige oder ausschlieftliche Betrach- 

tung von Plastik, Malerei oder Kunsthandwerk. Die Uberschau wird mehr und mehr 

zur Regel. Neue Ganzheitsvorstellungen und Realitatsbegriffe haben den Blick fur die 

gegenseitigen Bedingtheiten und Bezogenheiten der Kunstgattungen frei gemacht. In 

der Zeit der sogenannten abstrakten, undinglichen Malerei ist in der Kunstgeschichte 

das Verstandnis fur das polare Gegenteil, fur Architektur als abbildende oder dar- 

stellende Kunst, herangereift, und Ikonographie oder Ikonologie von Bautypen ist zu 

einer bestimmbaren Kategorie geworden. Die Sinngebung, der Begriff der Bedeutung 

hat Aktualitat gewonnen; er legt ebenso die Frage nach inhaltlicher Aussage einer 

Bauform wie nach der Einordnung eines Bildwerks, seiner Stelle im Ganzen eines 

Baugefiiges nahe.

Eben diese Komplettierung und Wechselseitigkeit macht unsere Tagungen er- 

wiinscht und ersprieftlich als Plateau fiir kritische Vortrage und Diskussionen, die 

uns alle angehen. Bei einigem Ubergewicht architekturgeschichtlicher Themen wird 

sich eine Art Querschnitt durch die Problemlage ergeben, und versdhiedene Betrach- 

tungsweisen kbnnen einander kontrollieren. Passenden Boden bietet uns dafiir Han

nover und diese seine Alma Mater.
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