
KUNSTCHRONIK
MONATSSCHRIFT FUR KUNSTWISSENSCHAFT 

MUSEUMS WES EN UND DENKMALPFLEGE

MITTEILUNGSBLATT DES VERBANDES DEUTSCHER KUNSTHISTORIKER E. V.

HERAUSGEGEBEN VOM ZENTRALINSTITUT FDR KUNSTGESCHICHTE IN MDNCHEN 

IM VERLAG HANS CARL NURNBERG

28. Jahrgang November 1975 Heft 11

VORLAUFIGES PROGRAMM DES XV. DEUTSCHEN KUNSTHISTORIKER- 

TAGES MUNCHEN 13.—17. SEPTEMBER 1976

Montag, 13. 9.

9 Uhr Erdffnung des Kongresses

Sektion I — ARCHITEKTUR DES 11.—13. JAHR- 

HUNDERTS

Leitung: Walter Haas, Munchen

Erlduterung: Unsere Kenntnis von Bauten des Hochmit- 

telalters hat sich in den letzten Jahrzehnten durch Gra- 

bungsergebnisse sehr erweitert. Andererseits haben an 

den erhaltenen Bauten die Fragen nach der urspriing- 

lichen Benutzung, nach Ausstattung und Raumfarbigkeit 

neues Gewicht erhalten, wobei die Ergebnisse der prak- 

tischen Arbeit der Denkmalpflege eine nicht unerhebliche 

Rolle spielten. Neues Inter esse richtet sich auch auf den 

Bauvorgang und die Einbindung des einzelnen Bauwerks 

in seine Umgebung, etwa in den Organismus einer Stadt. 

Zu diesen Themen sollten in der Sektion weniger Ergeb

nisse von Einzelforschungen bekannt gemacht als viel- 

mehr die Auswirkung dieser Resultate auf unser Vorstel- 

lungsbild von der Architektur des 11.—13. Jahrhunderts 

dargestellt werden.

Sektion II — ARCHITEKTUR DES CINQUECENTO 

Leitung: Wolfgang Lotz, Rom

Erlduterung: Die formale und stilkritische Betrachtungs- 

weise erweist sich fur die Beurteilung der Architektur
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der Renaissance als erganzungsbediirftig. Die Referate 

der Sektion sollten daher auch die Fruchtbarkeit anderer 

methodischer Ansatze an charakteristischen Themen 

nachweisen (z. B. die Beziehung zur Antike; theologische 

Voraussetzungen gebauter Architektur; Verhaltnis von 

Bauherr und Architekt; Bramantes Konzeption fur Vati- 

kan und St. Peter).

nachmittags Sektion I — BILDKUNSTE 11.—13. JAHRHUNDERT 

Leitung: Dietrich Kotzsche, Berlin

Erlauterung: Die Sektion umfafit Skulptur, Wand- und 

Glasmalerei sowie Buchmalerei und alle Bereiche der 

Kleinkunst. Die Referate mochten sich vomehmlich auf 

die Kunst des deutschen Sprachraumes beziehen. Im Vor- 

dergrund sollen stilgeschichtliche Erorterungen stehen, 

wobei die Aufmerksamkeit vor allem auf die Wechsel- 

beziehungen zwischen verschiedenen Kunstgattungen 

und -techniken bzw. Materialien zu richten ware. Fragen 

nach der wechselnden stilbildenden bzw. stiluberliefem- 

den Prioritat der einen oder anderen Kunstgattung oder 

-technik oder auch nach retrospektiven Erscheinungen 

wiirden in diesem Zusammenhang besonderes Interesse 

gewinnen.

Sektion II — RAFFAELLO SANTI

Leitung: Matthias Winner, Berlin

Erlauterung: An Raffael kbnnte die kunsthistorische Pro- 

blematik einer Kiinstlerbiographie deutlich werden. Ver- 

steht man sein Werk als „Kunstlerkunst“ des Cinque- 

cento, wird man seine schopferische Persbnlichkeit gleich- 

zeitig als eine Wegkreuzung von Stileinfliissen mehrerer 

Kunstlandschaften (z.B. Toskana, Venedig) und Kunstepo- 

chen (z. B. Antike, Mittelalter) untersuchen mussen. Zer- 

splittert man sein Werk nach Gattungen (etwa Malerei, 

Architektur oder Zeichnung; Fresko, Tafelbild etc), wird 

man auf die einigende Kraft dieses ,Uomo universale" 

immer wieder verwiesen. Ikonographische und bauikono- 

logische Fragen muflten neu aus der historischen Zweck- 

bestimmung seiner Arbeiten gestellt werden. Die Ein- 

flufinahme der Auftraggeber, die Arbeitsweise des Mei

sters und seiner Werkstatt sowie die Wirkungsgeschichte 

Raffaels bis fiber die Alpen — nicht zuletzt durch sein
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neues Verhaltnis zur Reproduktionsgraphik — sollten 

(nebst alien historischen Mifiverstandnissen) zur Thema- 

tik dieser Sektion gehdren.

Abendvortrag

Dienstag, 14. 9. 

vormittags

nachmittags

Otto Demus: VENEZIANISCHE MOSAIKEN. NEUE 

FUNDE UND ERKENNTNISSE

Sektion I — KUNST AM HOFE KARL IV.

Leitung: Hermann Fillitz, Wien

Erlauterung: Der Hof Kaiser Karls IV. war ein in seiner 

Zeit einzigartiges Zentrum der Bildenden Kunste aller 

Gebiete — von der Architektur bis zur Goldschmiede- 

kunst. Anregungen aus Frankreich, Italien und, wie sich 

nun mehrfach zeigt, auch aus England fuhrten zu neuen 

und sehr eigenartigen Losungen, die einerseits spezifisch 

mit den herrscherlichen Vorstellungen Karls im Sinne 

des universalen Kaisertums zusammenhangen, anderer- 

seits Prag zu einem der wichtigsten Zentren der Kunst 

in der 2. Halfte des 14. Jahrhunderts machten. Mit Bdh- 

men steht in dieser Epoche die ganze suddeutsche Kunst 

in einer Relation. Viele Fragen der Voraussetzungen, 

der Querverbindungen und der reinen Parallelen sind 

noch zu klaren.

Sektion II — KUNST UND WISSENSCHAFT UM 1600 

Leitung: Franz Adrian Dreier, Berlin

Detlef Heikamp, Berlin

Erlauterung: Es ist beabsichtigt, durch moglichst verschie- 

denartige Beitrage die Mannigfaltigkeit der Verflech- 

tungen von Kunst und Wissenschaft im Zeitalter der 

Spatrenaissance sichtbar werden zu lassen. Neben Bei- 

tragen zur Kunst und zum Kunsthandwerk sollen Fra

gen der Ikonographie der Gestime, der Technik- und 

Instrumentengeschichte und der Geschichte der Medizin 

erbrtert werden.

Sektion I — PROBLEMS DER SPATGOTISCHEN 

PLASTIK IN DEUTSCHLAND

Leitung: Hans Peter Hilger, Bonn

Erlauterung: Neuere Forschung setzt Zusammenarbeit 

mit Restaurierungswerkstatten und Archiven voraus (vgl.
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Ndrdlinger Hochaltar). Die vorgesehenen Referate sollten 

vomehmlich unter diesem Thema stehen, doch sind auch 

neue Ergebnisse zur Stilgeschichte und Inhaltsbestim- 

mung erwunscht. Neben Siiddeutschland steht Lubeck mit 

dem Werk Bernt Notkes. Niederlandisch-niederrheinische 

Plastik gewinnt neue Akzente durch die Arbeit der Re- 

staurierungswerkstatten in Brussel und Bonn.

Sektion II — SAKRALARCHITEKTUR 17./18. JAHR- 

HUNDERT IM DEUTSCHSPRACHIG 

KATHOLISCHEN RAUM

Leitung: Werner Oechslin, Zuricn

Erlauterung: Ziel der Sektion sollte es nicht sein, Ergeb

nisse der Einzelforschung zu prasentieren, sondern diese 

mit kritischer Einstellung gegeniiber den angewandten 

Methoden grundsatzlich zu befragen. Klassifikationsmdg- 

lichkeiten, Rezeptionsbedingungen mit ihren regionalen 

und zeitlichen Brechungen sollten dabei im Vordergrund 

stehen. Eine genauere Themenstellung wird in der Vor- 

bereitung erarbeitet werden.

Mittwoch, 15. 9.

vormittags Sektion I — NEOKLASSIZISMUS UND AUFKLARUNG 

Leitung: Johannes Langner, Freiburg 

Erlauterung: Der Stoffbereich der Sektion umfaflt die 

europaische Kunst (alle Kunstgattungen) der Zeit 1750— 

1800. Im Mittelpunkt soli die Frage nach dem Verhaltnis 

des Neoklassizismus zur Aufklarung stehen. Die Referate 

sollen an konkreten Beispielen die vorherrschende Auf- 

fassung uberpriifen, die den Neoklassizismus als das 

asthetische Aquivalent oder Instrument fortschrittlichen 

Gedankengutes versteht.

'Sektion II — MASSENPRODUKT ODER EINZELSTUCK? 

ZUM KUNSTGEWERBE UND TECHNI- 

SCHEN GERAT ZWISCHEN LONDON 

(WELTAUSSTELLUNG 1851) UND WEIMAR 

(BAUHAUS)

Leitung: Tilmann Buddensieg, Berlin

Erlauterung: Bei dem vorherrschenden Interesse der letz- 

ten Jahre an der theoretischen Diskussion uber das Ver

haltnis von Kunst und Industrie, uber Typisierung, Mas-
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nachmittags

Abendvortrag

Donnerstag, 16. 9. 

beide Sektionen 

ganztagig

senproduktion, historischem Ruckgriff und Design, uber 

Ausstellungen, Werkbund und Bauhaus trat die Frage 

nach dem entwerfenden und produzierenden Kiinstler 

und nach. dem kunstgeschichtlichen Rang des Einzel- 

sttickes stark in den Hintergrund. Eine Vielzahl von Aus- 

stellungs-, Sammlungs- und Werkkatalogen der letzten 

Jahre hat aber die aite Frage nach dem „Erstling“, der 

Neuschbpfung, dem folgenreichen Entwurf, der techni- 

schen Erfindung oder der tiberlegenen gedanklichen und 

formalen Gestaltung des kunstgewerblichen und techni- 

schen Gegenstandes wieder in den Vordergrund gertickt.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES DEUTSCHEN 

KUNSTHISTORIKERVERBANDES: Fortsetzung der 

Satzungsanderung

August Gebefiler: ZUR REPRODUZIERBARKEIT 

HISTORISCHER DENKMALER

Sektion I — DENKMAL GROSSTADT: MUNCHEN 

Leitung: August Gebefiler, Mtinchen

Erlauterung: Mtinchen gibt als Denkmalort ebenso wie 

durch die Anschaulichkeit der Objekte am Tagungsort 

die Mbglichkeit, das gegenwartig vielschichtige denkmal- 

pflegerische Problemspektrum insgesamt und im einzel- 

nen praxisbezogen anzusprechen. Die Einzelreferate — 

etwa zum Ensemblebegriff, zur Einzelrestaurierung, zur 

Neubaufrage, zu Stadtkemerhaltung und Entwicklungs- 

plan usw. — sollen letztlich beitragen zur kritischen De

finition des aktuellen Denkmalbegriffes.

Sektion II — KURFURST MAXIMILIAN II. VON BAYERN 

UND DIE KUNST

Leitung: Hermann Bauer, Mtindhen

Die Sektion findet in Schleifiheim in Verbindung mit der 

Max-Emanuel-Ausstellung statt.

Erlauterung: 1976 wird aus AnlaC des 250. Todestages des 

bayerischen Kurftirsten Maximilian II. Emanuel in Bayern 

eine Ausstellung erbffnet, die dessen Bedeutung in den 

Bereichen von Politik, Kultur und Kunst darstellen soli. 

Der Kunsthistorikertag bietet Gelegenheit, in einer eige-
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Freitag, 17. 9. 

vormittags

nachmittags

nen Sektion den kunsthistorischen Stand der Forschung 

vor einer von Max Emanuel gepragten Epoche in Refe- 

raten aufzuzeigen. Es geht um bayerische Kunstgeschich- 

te und ebenso um uberregionale Beziehungen, so dab 

auch Referate erwunscht sind, die eben die Internationale 

Bedeutung der Kunst unter Max Emanuel behandeln, 

etwa die franzosischen, niederlandischen oder italieni- 

schen Einfliisse auf den bayerischen Barock.

Sektion I — DIE BAUKUNST DER 2. HALFTE DES

19. JAHRHUNDERTS

Leitung: Renate Wagner-Rieger, Wien

Erlauterung: Wo liegt ihre Eigenstandigkeit? Die Zeit 

verstand sie als Monumentalkunst und steigerte den 

Aufienbau zum Denkmal. Hohepunkte neuer Raumschbp- 

fungen liegen im Kommunikationssystem (Treppenhau- 

ser etc.). Die Pariser Ecole des Beaux-Arts und Ecole 

Polytechnique waren im Stilpluralismus wichtige Gegen- 

spieler mit welter Ausstrahlung. Daneben behauptet 

sich die stilbildende Kraft der Einzelpersonlichkeit, wie 

Gottfried Semper als bauender Architekt.

Sektion II — DIE KUNST DES 20. JAHRHUNDERTS 

IM SPIEGEL DER KRITIK

Leitung: H. L. C. Jaffe, Amsterdam

Erlauterung: Im 20. Jahrhundert ist, durch die Abweisung 

der sinnlichen Wahmehmung als Grundlage der bilden- 

den Kunst, die Kluft zwischen Kunstler und Gesellschaft 

tiefer geworden. Die Kritik hat sich bemuht, einerseits 

den neuen Stromungen kampferisch den Weg zu berei- 

ten, andererseits sie im Namen uberkommener Werte 

einzudammen. Die Aufgabe der Kritik ist erweitert: zu 

der Wertung von Werk und Personlichkeit hat sich die 

Stellungnahme zu den Zielen der neuen Kunst gesellt. 

Dieser Beitrag der Kritik —• von der engagierten Analyse 

Apollinaires bis zur gesellschaftskritischen Auseinander- 

setzung mit Pop-Art u. a. — soil hier zur Diskussion ge- 

stellt werden.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES DEUTSCHEN 

KUNSTHISTORIKERVERBANDES: Neuwahl des Vor- 

standes

386



Samstag, 18. 9. Eventuell Exkursion

Fur die Halbtagssektionen sind maximal 6, fur die ganztagigen Sektio- 

nen entsprechend 12 Referate vorgesehen. Ihre Lange soil 20 Minuten nicht 

uberschreiten. Die von den Sektionsleitern gegebenen Erlauterungen sind 

als Anregung gemeint, sollen jedoch nicht das Spektrum der moglichen 

Beitrage und Gesichtspunkte einengen.

Anmeldungen fur Referate mit kurzem Resumd sind bis spatestens 1. 2. 

1976 fiber den Verband Deutscher Kunsthistoriker, c/o Zentralinstitut fur 

Kunstgeschichte, 8 Munchen 2, Meiserstrafie 10, einzureichen.

DER BAMBERGER DOM UND SEINE PLASTISCHE AUSSTATTUNG 

BIS ZUR MITTE DES 13. JAHRHUNDERTS

Bericht fiber das Kolloquium in Bamberg vom 8. und 9. April 1975 

(Mit 5 Abbildungen)

Anlafi zu der vom Zentralinstitut fur Kunstgeschichte veranstalteten Ta- 

gung boten die nunmehr abgeschlossenen Grabungen und Restaurierungs- 

arbeiten im Bamberger Dom sowie die Dissertation von Dethard v. Winter

feld zur Baugeschichte, deren Resultate vor Ort diskutiert werden sollten.

Der erste Tag war der Architektur des Domes gewidmet. Aufier der „Dom- 

begehung“ standen 6 Referate auf dem Programm — eine (wie oft bei ahn- 

lichen Anlassen) kaum zu verkraftende Informationsffille, die besonders 

straffe Organisation verlangte. Zunachst stellte Renate Neumfillers-Klauser 

im Rfickgriff auf die 1934 von Alexander v. Reitzenstein vorgelegte Doku- 

mentation (Mfi. Jb. f. bild. Kst. NF XI, 1934, 113—152) die Quellen zur Bau

geschichte des Ekbert-Doms noch einmal zusammen und versuchte vor 

allem, Anhaltspunkte fur den noch immer unsicheren Beginn der Bau- 

arbeiten im 13. Jahrhundert zu gewinnen.

Die Baunachrichten zum Ekbert-Dom sind aufierst sparlich. Bis zum 

Jahre 1225 sagen sie nichts aus, was unmittelbar und eindeutig auf diesen 

Neubau zu beziehen ware. Offenbar nahm das liturgische Leben im Dom 

auch nach dem Brand von 1185 ungestort seinen Fortgang: 1217 erfolgte 

eine Schenkung auf dem Georgsaltar, 1219 wurde „in choro maioris ecclesie" 

eine Synode gehalten. Fur 1225 ist eine grofiere Geldbewilligung durch 

Kaiser Friedrich II. „ad opus et utilitatem ecclesie" uberliefert. 1229 weihte 

Ekbert im Sudarm des Querhauses einen Marienaltar; fur 1231 ist die Be- 

nutzbarkeit des Westchors bezeugt. 1232 wird der erneuerte und wohl bald 

fertige Dom in einer Ablafiurkunde durch den Papst erwahnt, 1237 wird der 

Dom in Abwesenheit des Bischofs geweiht.

Da sich die uberlieferten Quellen aus der Zeit vor 1225 sowohl auf den 

— nach dem Brand von 1185 wiederhergestellten und benutzbar gemach- 

ten — Heinrichsdom als auch auf die im Bau befindliche neue Bischofs-
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