
Portraits; 21. 2.—1. 4.: Alexander Rodtschenko. Fo- 

tograjie; 15. 1.—4. 3.: Prominenten-Fasching im 19. 

Jahrhundert.

Stadtische Galerie im Lenbachhaus. 17. 1.—4. 3.: 

Vladimir Vinsky. Hotel City. Fotografien 1980—1984; 

14. 2.-25. 3.: Louise Bourgeois.

Villa Stuck. 27. 1.—25. 2.: Gauguin und die Schule 

von Pont-Aven; 28. 2.-29. 4.: Zeitbilder — Zeit- 

formen.

Munster Westfal. Kunstverein. 2. 2.—11. 3.: Silke 

Leverkilhne. Malerei.

WestpreuB. Landesmuseum. 28. 1.—16. 4.: Farb- 

kldnge und Rhythmus.

Neuss Clemens-Sels-Museum. 2. 2.-28. 2.: Wil

helm Kiippers. Schnitte (Haus Rottels); 10. 2.-25. 3.: 

Mit der Feder zu Papier.

New York Museum of Modem Art. 10. 2.—1. 5.: 

Robert Moskowitz.

Whitney Museum. 20. 2.—20. 5.: The New Sculpture 

1965—1975. Between Geometry and Gesture.

Niirnberg Kunsthaus. 9. 2.-4. 3.: JUrgen Brock- 

mann, Ralf Jurszo, Ralf-Rainer Odenwald, Jadranko 

Rebec, Susanne Virta, Beate Wassermann.

Oldenburg Stadtmuseum. 9. 2.—11. 3.: Barbara 

Habermann; 11. 2.—11. 3.: Freimaurer in Ol

denburg.

Osnabriick Kulturgeschichtl. Museum. 18. 2.— 

31. 3.: Die Sammlung Englert; 18. 2.—18. 3.: Foto- 

atelier Lichtenberg (Akzisehaus).

Ottawa National Gallery. 16. 2.—15. 4.: Chagall 

the Storyteller. Three suits of Prints.

Paderborn Stadt. Galerie. 25. 2.-25. 3.: Franz 

Radziwill. Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafik.

Paris Centre Georges Pompidou. 15. 2.—30. 4.: 

Filonov.

Mus6e d’Orsay. 8. 2.-3. 6.: Le corps en morceaux.

Recklinghausen Stadt. Kunsthalle. 21. 1.—25. 2.: 

Gerd Baukhage. Bilder.

Regensburg Stadt. Galerie. 26. 1.—18. 2.: Pino 

Poggi. Damokles.

Saarbriicken Saarland Museum. Bis 11. 3.: Ger

hard Hoehme.

Salzburg Galerie Welz. 7. 2.-4. 3.: Kurt Moldo

van; August Stimpfl.

Rupertinum. 7. 2.—4. 3.: Alfred Kubin;

8. 2.—1. 4.: Kurt Moldovan; 22. 2.—1. 4.: Peter 

Kubovsky.

St. Gallen Kunstmuseum. 3. 2.—1. 4.: Martin Dis- 

ler. Druckgraphik.

Schwabisch-Hall Stadt. Galerie. 3. 2.-8. 4.: 

Raffael Rheinsberg. Objekte, Installationen.

Schweinfurt Alte Reichsvogtei.2.2.—18.3.: Heinz 

Altschdjfel. Figur und Raum.

Strasbourg Ancienne Douane. 3. 2.-25. 3.: Max 

G. Kaminski; La conversation. Collection de photo

graphies contemporaines.

Stuttgart Galerie der Stadt. 1. 2.-8. 4.: Hans Die

ter Schaal. Architekturen.

Staatsgalerie. 3. 2.-4. 3.: 30 Jahre Stiftung der LTG 

Stuttgart-Zuffenhausen; 24. 2.-29. 4.: Bologneser 

Zeichnungen aus Budapest.

Wurtt. Kunstverein. 8. 2.—11. 3.: The Reign of Nar

cissism, Barbara Bloom; Benjamin Katz, Photogra- 

phien; 15. 2.-25. 3.: Ars viva 89/90.

Toronto Art Gallery. 9. 2.—1. 4.: Ross Bleckner;

17. 2.—15. 4.: Frederick H. Evans. The desired 

haven.

Troyes Musde d’Art modeme. 28. 1.—2. 4.: Ous- 

mane Sow. Sculptures.

Tubingen Kunsthalle. 24. 2.-29. 4.: Franz Marc. 

Aquarelle und Zeichnungen.

Ulm Museum. 25. 2.—1. 4.: Klaus Heider. Malerei.

Washington, DC National Gallery. 28. 1.—22. 7.: 

Gardens on Paper; 28. 1.—15. 4.: John Marin.

Wien Museum Modemer Kunst. 25. 1.—28. 2.: 

Aglaia Konrad/Thomas Freiler.

Oberes Belvedere. 28. 2.—1. 4.: H. C. Berann.

Wiener Secession. 26. 1.—25. 2.: Michelangelo 

Pistoletto; Walter Kdlbl; Peter Pongratz.

Wiesbaden Museum. 18. 2.—16. 4.: Auke de Vries.

Winterthur Kunstmuseum. 28. 1.—18. 3.: Pierre 

Haubensak; Matias Spescha; 7. 2.-25. 3.: Franz Ma

sereel.

Wolfenbiittel Herzog August Bibliothek. 28.

1. —29. 4.: Josua Reichert. Haidholzener Psalter.

Wurzburg Stadt. Galerie. 18. 2.—16. 4.: Monika 

Huber.

Zagreb Galerija suvremene umjetnosti. 21. 12.—25.

2. : Kazimir Maljevic.

Zurich Graphik-Sammlung ETH. 30. 1.—9. 3.: 

Holldndische Horizonte. Landschaftsdarstellungen 

von Bruegel bis Ruisdael.

Kunsthalle. 27. 1.—18. 3.: Glint er Tuzina.

Kunsthaus. 27. 1.—25. 3.: Walter Linck.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION

RICHTIGSTELLUNG

Urs Patyk erwahnt in seiner Rezension der Balinger Picasso-Ausstellung im Januar- 

Heft der „Kunstchronik”, Seite 4: „man denke an die Schaden der Stuttgarter Dali- 

Ausstellung...”
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Diese Behauptung ist unrichtig. Richtig ist vielmehr, dafl es trotz des groBen Publi- 

kumsandrangs erfreulicherweise zu keinem einzigen Schaden gekommen ist.

Karin v. Maur, Staatsgalerie Stuttgart

STIPENDIUM DER BIBLIOTHECA HERTZIANA FUR EINEN DOKTORANDEN DER DDR

Die Bibliotheca Hertziana vergibt zum 1. Mai 1990 ein Promotionsstipendium fur ei- 

ne(n) Studierende(n) der DDR. Die Doktorarbeit sollte sich mit einem Gegenstand der 

italienischen Kunstgeschichte befassen. Das einjahrige Stipendium kann um ein weiteres 

Jahr verlangert werden. Bewerbungen sind bis zum 30. Marz an den Geschaftsfiihrenden 

Direktor der Bibliotheca Hertziana zu richten, Via Gregoriana 28,1-00187 ROMA, Tel. 

0039/6/6841198, Telefax 0039/6/6790740. Folgende Unterlagen werden erbeten: 

Antrag mit Darlegung des Dissertationsthemas, Befiirwortung zweier zustandiger Do- 

zenten, Lebenslauf, Nachweis des Staatsexamens oder einer dem Magister gleichwerti- 

gen Leistung, Abiturzeugnis sowie mindestens eine schriftliche Arbeit aus dem 

bisherigen Studienbereich. Diese Ausschreibung geht den Direktoren der Kunsthistori- 

schen Institute der Universitaten Berlin, Greifswald, Jena und Leipzig auch mit der Post 

zu.

TAGUNG DES DEUTSCHEN RESTAURATOREN-VERBANDES e.V.

WUPPERTAL 2.-7. APRIL 1990

„UMGANG MIT MODERNER KUNST”

Angesichts der Vielfalt von Materialien, Techniken, Medien und Ideologien stellt sich 

an modernen Kunstobjekten die Frage ihrer Restaurierbarkeit immer wieder neu und 

vollig anders als bei den traditionell hergestellten Gemalden, Skulpturen, Graphiken 

oder Textilien. Eine Restaurierung ist aus diesem Grunde besonders im Bereich moder- 

ner Kunst nicht zuerst ein technisches, sondem ein theoretisches Problem.

An dem dem Schwerpunktthema gewidmeten Mittwoch werden zunachst Begriffskla- 

rungen zu Kunststromungen seit 1910, zur Asthetik und zur Frage des Originalen am 

modemen Kunstobjekt geliefert und diskutiert werden. Beispielhaft sollen gefundene 

Wege der Konservierung und Restaurierung wie auch nicht restaurierbare Faile vorge- 

stellt werden. Es ist eine Podiumsdiskussion zum Thema geplant, in der sowohl Kunst- 

historiker, Galeristen und Restauratoren wie auch Kiinstler selbst zu Wort kommen 

werden.

An den weiteren KongreBtagen werden Referate zu neuesten naturwissenschaftlichen 

und technologischen Forschungen und Vortrage aus den unterschiedlichsten Bereichen 

der Restaurierung gehalten, so etwa zur Skulptur- und Altarrestaurierung, zur Konser

vierung von Wandmalereien, zu Textilien und auch Wachsobjekten.

Das genaue Tagungsprogramm ist ab Februar 1990 erhaltlich. Kontaktadresse: Deut- 

scher Restauratoren-Verband e. V., Geschaftsstelle, Institut fur Technologie der Male- 

rei, Am Weifienhof 1, D-7000 Stuttgart 1.
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SYMPOSION UBER ‘LITERARISCHE INTERESSENBILDUNG 

IM MITTELALTER’

1991 IN SCHLOSS MAURACH AM BODENSEE

Im Auftrag der Germanistischen Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

wird vom 1. 9.-5. 9. 1991 in SchloB Maurach am Bodensee ein internationales Sympo- 

sion uber das Thema Literarische Interessenbildung im Mittelalter durchgefuhrt. Es folgt 

organisatorisch dem Muster der DFG-Symposien, deren Folge mit dem Barock- 

Symposion des Jahres 1974 eroffnet wurde. Vorbereitung und Durchfiihrung des Sym- 

posions liegen in den Handen von Wolfgang Haubrichs, Walter Haug, Johannes Janota, 

Thomas Klein und Joachim Heinzle, dem die Gesamtleitung obliegt.

Das Symposion will den vielfaltigen sozial- und fiinktionsgeschichtlichen Fragestel- 

lungen, die seit geraumer Zeit die Altgermanistik beschaftigen, eine neue Perspektive 

geben. Es soil erproben, ob die Frage nach der Ausbildung und Ent wicklung des Interes- 

ses an Literatur — was bewegt Menschen, Texte hervorzubringen und zu rezipieren, zu 

fordem und zu tradieren? — helfen kbnnte, die divergenten Ansatze zusammenzusehen 

und weiterzufuhren. Dabei sollte vor allem auch deutlich werden, dafl die Problemstel- 

lungen und Lbsungswege der diversen Arbeitsfelder des Faches von der historisch- 

philologischen Quellen- und Datensicherung bis zur Entwicklung umfassender Deu- 

tungsmodelle des literarhistorischen Prozesses in einem wechselseitigen Begriindungs- 

zusammenhang stehen.

Ausdriicklich eingeladen sind auch Vert ret er der Nachbardisziplinen. Gedacht ist da

bei in erster Linie an die Facher, von denen der germanistische Literarhistoriker die 

grundlegenden Informationen zur Lebenswelt der Texte und zu ihren intersprachlichen 

und interkulturellen Beziehungen ubemehmen muB (etwa: Sozial-, Rechts-, Wirtschafts-, 

Landes-, Kirchengeschichte; mittellateinische und romanische Philologie). Angespro- 

chen sind aber auch die anderen Schwesterphilologien und die Kunstgeschichte, soweit 

sie aus verwandter Fragestellung heraus Erfahrungen vermitteln und AnstbBe geben 

kbnnen. Das Symposion gliedert sich wie folgt:

1. Historisch-philologische Grundlagen (Leitung: Thomas Klein)

Mit kritischem Blick auf den sachlichen und methodologischen Kenntnis- und BewuBtseinsstand in 

den einzelnen Arbeitsbereichen ware zu fragen nach fachspezifischen Pramissen/Kontroversen und 

daraus sich ergebenden literarhistorischen Konsequenzen hinsichtlich

— der Heuristik der literarischen Quellen (Handschriften und Drucke) und der historischen Quel

len (urkundliche Zeugnisse im weitesten Sinne zu Personen, Institutionen, literarischen Anlassen): 

Probleme der Vollstandigkeit der Quellenermittlung, Probleme der Corpusbildung (z. B. bei Uber- 

lieferungsdokumentationen, Nachrichten uber Auffiihrungen von Spielen, Nachrichten iiber Auf- 

tritte berufsmaBiger Rezitatoren),

— der Auswertung dieser Quellen: Probleme der Auswahl der Quellenmerkmale (z. B. auBere 

Merkmale der Uberlieferungstrager als Anhaltspunkte fur die Rekonsktruktion von Uberlieferungs- 

bzw. Rezeptionsgeschichte), Probleme der Beurteilung von Einzelbefunden (z. B. der Datierung 

und Lokalisierung von Handschriften und Drucken; der Zuordnung von Biichem zu urspriinglichen 

Bibliothekszusammenhangen; der sprachlich-terminologischen Interpretation historischer Quellen), 

Probleme der Beurteilung von Corpus-Befunden (z. B. der Reprasentativitat der Befunde; der Zu- 

sammenschau von kodikologischen, palaographischen, philologischen, kunsthistorischen etc. Ein

zelbefunden).
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2. Fallstudien I: Friihes und hohes Mittelalter (Leitung: Wolfgang Haubrichs)

3. Fallstudien II: Spdtes Mittelalter (Leitung: Johannes Janota)

Die Fallstudien sollen anhand reprasentativer Texte Oder Textensembles in faktengesattigter Analy

se paradigmatische Thesen zur literarischen Interessenbildung vorstellen, erproben, kritisieren. Er- 

wiinscht sind dabei vor allem auch Arbeiten, die dem Verhaltnis von Funktion und Form der Texte 

besondere Aufmerksamkeit widmen. Themen kbnnten etwa sein

— im friihen und hohen Mittelalter: Funktionsbereiche der volkssprachigen und lateinischen Lite- 

ratur im friihen Mittelalter (z. B. germanische Heldensage als Stammessage/adlige Hausiiberliefe- 

rung, Literatur als Instrument politischer Interessen in karolingischer Zeit, geistliche Texte als 

Instrumente der Pastoralpraxis); hofische Literatur des hohen Mittelalters als Gesellschaftskunst 

(z. B. Minnesang als „Zeremonialhandlung”), als Reprasentationskunst (z. B. geistliche Epik als 

Teil furstlicher Stiftungen zusammen mit Werken der bildenden Kunst), als Legitimierungsinstru- 

ment und „Ideologie-Spender” (z. B. epische Demonstration von Adelsgesellschaft/Adelsherr- 

schaft im Roman), als Geschichtsuberlieferung (z. B. Heldenepik als „Vorzeitkunde”, geglaubte 

Historizitat der „Matiere de Bretagne” in England/Frankreich und Deutschland), als Instrument der 

Lebensorientierung (z. B. Minnesang, Spruchdichtung, Roman als Anleitungen zu hofischem Ver- 

halten; Kreuzzugsdichtung als Medium der Diskussion von Lebensnormen),

—im spaten Mittelalter: neue Offentlichkeit und Breitenwirkung von Literatur (z. B. Spruchdich

tung, Reimpaar-Reden, Bettelordens-Predigt als „Massenmedien”); neue literarische Interessen der 

Laien aus neuem Selbstverstandnis und SelbstbewuBtsein (z. B. direkte Teilhabe an kirchlichem 

Heilswissen und Heilsvollzug: Bibeliibersetzungen vs. Bibeldichtungen, geistliche Lieder in der 

Volkssprache, Gebetssammlungen/Stundenbiicher in der Volkssprache; enzyklopadische Wissens- 

aneignung und -vermittlung in Spruchdichtung und Meistergesang; Abgrenzung gehobener Bil- 

dungsschichten in neuen Forrnen der Liedkunst: „Gesellschaftslied”, entsprechende „Liederbii- 

cher”), literarische Artikulation eines neuen Interesses am Menschen und an der Welt („Erfah- 

rungsberichte” als Ausdrucksmittel und Vollzugsform individueller Existenz bzw. als Instrument 

zweckgerichteter Selbstdarstellung von Personen und Institutionen: z. B. Mystikerinnen-Viten im 

Kontext von neuer Frbmmigkeit, Ordensreform, Ordenshistorie; Interesse an authentischer Wahr- 

nehmung im literarischen Zugriff auf Welt, an Buchwissen zur Strukturierung einer heilen Oder 

heillosen Welt; Faszination einer totalen Literarisierung von Welt, Gegenbewegung einer neuen 

„Armut im Geiste”).

4. Theorie, Kritik, Perspektive (Leitung: Walter Haug)

Im SchluBteil des Symposions ware zu versuchen, die Frage nach der literarischen Interessenbil

dung auf der Ebene generalisierender Theorie zu reflektieren, die Chancen und die Grenzen der 

Fragestellung zu klaren und ihre Bedeutung fur die Erarbeitung eines Bildes von der Entstehung 

des modemen LiteraturbewuBtseins abzuschatzen. Dabei kbnnten etwa die folgenden Gesichtspunk- 

te eine Rolle spielen: Verhaltnis von Textstruktur (Form) und Textfunktion (Interesse); Konzepte 

der Bindung von Literatur an auBerliterarische Zwecke vs. Konzepte von literarischer Autonomic 

in Mittelalter und Neuzeit; Fiktionalitatsbegriffe in Mittelalter und Neuzeit; Ansatze zu bewuBt au- 

toreferentieller Literatur vs. sekundare Ruckbindung fiktionaler Konzepte an die Faktizitat (z. B. 

im Roman: Historisierungen, genealogische Ankniipfungen, „Schlusselroman”, Fiktionalitat und 

Autobiographic); Gebundenheit und Autonomie in den nicht-literarischen Kiinsten; Gebunden- 

heit/Autonomie/Fiktionalitat als Momenteder Epochenbildung „Mittelalter — Renaissance”, „Mit- 

telalter — Neuzeit”.

Es versteht sich, daB die Themenvorschlage weder ein Programm umreiBen, das Punkt fur Punkt 

abzuarbeiten ware, noch das gesamte mbgliche Spektrum abdecken, sondem nur exemplarisch zei- 

gen wollen, welche Art von Themen gemeint ist. Und es versteht sich auch, daB sie jeweils nur 

einen Fragerahmen abstecken, innerhalb dessen die einzelnen Beitrage sich zu bewegen hatten.

Zur Durchfiihrung:

Von miindlichen Vortragen soil das Symposion zugunsten eingehender Diskussionen 

freigehalten werden. Alle Beitrage werden deshalb vervielfaltigt und den Teilnehmern
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der Tagung zugesandt. Sie sollen danach, zusammen mit den Diskussionen, in einem 

Sammelband verrbffentlicht werden. Um das Symposion arbeitsfahig zu halten, wird die 

Zahl der Beteiligten auf ca. 30 begrenzt. Voraussetzung zur Teilnahme ist die Vorlage 

eines Beitrags. Mit der Bewerbung verpflichten sich die Teilnehmer zu uneingeschrank- 

ter Prasenz wahrend des Symposions. Alle interessierten Forscher des In- und Auslandes 

werden hiermit eingeladen, spatestens bis zum 1. Mai 1990 dem Unterzeichneten ihre 

Bereitschaft zur Teilnahme zusammen mit Thema und Expose mitzuteilen. Das Expose 

soil auf 1—2 Seiten prazise und verbindlich Ziel und Gang des Beitrags entwerfen. Nach 

Prufung der Exposes werden die Organisatoren der DFG vorschlagen, wer zum Sympo

sion eingeladen werden sollte. Die endgiiltigen, druckfertigen (!) Fassungen der Beitrage 

miissen spatestens bis zum 1. Mai 1991 in der Hand des Unterzeichneten sein. Der Um- 

fang darf 20 Maschinenseiten nicht iiberschreiten (Ausnahmevereinbarungen sind im 

Einzelfall moglich, wenn der Beitrag eine umfangreichere Materialdokumentation erfor- 

dert). Kiirzere Beitrage sind erwiinscht. Unkosten (Fahrtkosten und Tagegelder) wer

den, soweit nicht die jeweilige Heimatuniversitat sie tragt, von der DFG ubernommen.

Anschriften:

Prof. Dr. Wolfgang Haubrichs, Fachbereich 8 der Universitat des Saarlands, D-6600 

Saarbriicken. — Prof. Dr. Walter Haug, Deutsches Seminar der Universitat Tubingen, 

Wilhelmstr. 50, D-7400 Tubingen. — Prof. Dr. Joachim Heinzle, Institut fur Deutsche 

Philologie des Mittelalters der Philipps-Universitat, Wilhelm Ropke-Str. 6A, D-3550 

Marburg. — Prof. Dr. Johannes Janota, Lehrstuhl fur Deutsche Sprache und Literatur 

des Mittelalters, Universitat Augsburg, Universitatsstr. 10, D-8900 Augsburg 1. — 

Prof. Dr. Thomas Klein, Institut filr Deutsche Sprache und Literatur der Universitat zu 

Koln, Albertus Magnus-Platz, D-5000 Kbln 41.

Im Auftrag der Germanistischen Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft

Joachim Heinzle

HENDRICK GOLTZIUS STUDIES, NKJ 1992 (Vol. 43)

Die Redaktion des Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 1992 beabsichtigt, den Teil 

43 Hendrik Goltzius zu widmen. Als Beispiel steht der Redaktion „ Lucas van Leyden 

Studies” (NKJ 1978, Vol. 29) vor Augen. Der neue Band soil die verschiedenen Aspekte 

des vielseitigen OEuvres von Goltzius belichten. Daneben kbnnte auch Raum fur Beitra

ge uber direkt mit Goltzius liierte Kiinstler (Jacques de Gheyn II, Jacob Matham, Jan 

Saenredam u. a.) geschaffen werden.

Hiermit will die Redaktion interessierte Autoren auf die Moglichkeit hinweisen, Vor- 

schlage fur Beitrage einzureichen. Wollen Sie bitte Ihren Vorschlagen eine kurze 

Inhaltsangabe und die schatzungsweise Zahl von Worten und Abbildungen beifugen. Die 

Adresse des Redaktionssekretariats von NKJ 1992 lautet: H. Leeflang p/a Rijksprenten- 

kabinet, Rijksmuseum, Postbus 50673, 1007 DD Amsterdam, Niederlande.

Der Einreichtermin fur Vorschlage wurde auf den 1. Marz 1990 festgesetzt. Die Ver- 

fasser, die danach definitiv zur Publikation ihrer Beitrage eingeladen werden, mbchten 

wir bitten, sich als EinsendeschluB den 1. April 1991 vorzumerken. Wir sehen Ihren 

Vorschlagen mit groBem Interesse entgegen.
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ABRAHAM U DRENTWETT (d. A.) (1647—1729)

Fur die Erstellung eines Werkverzeichnisses des Augsburger Goldschmieds Abra

ham II Drentwett (Rosenberg Nr. 651 und 752; Seling Nr. 1728; Meisterzeichen: Eich- 

homchen) bin ich auf der Suche nach Zeichnungen, Kupferstichen, Silberarbeiten, 

Wachs- und Stuckreliefs dieses Kiinstlers. Ich bitte Besitzer oder Kenner solcher Werke 

oder sonstiger Informationen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Diskretion wird zu- 

gesichert.

Werner Schwarz M. A., Forellenstr. 19, D-8052 Moosburg a. d. Isar, 08761 /60923.

MONOGRAPHIE JOHANN CASPAR FUSSLI

Ich bereite eine Monographic mit einem Werkverzeichnis fiber den Ziircher Maier und 

Kunsthistoriker Johann Caspar Fussli (1706—1782) vor und bitte Museen und private 

Eigentfimer um Hinweise auf Werke dieses Kiinstlers. Ffissli war bis 1736 auch in Oster- 

reich und Deutschland tatig.

lie. phil. Sabina Reich, Kunsthistorisches Seminar der Universitdt Zurich, Ramistrasse 

73, CH-8006 Zurich.

DIE AUTOREN DIESES HEFTES

Clemens Bayer M. A., Rheinisch-Westfalische Aka- 

demie der Wissenschaften, Inschriften-Kommission, 

Arbeitsstelle Bonn, Konviktstr. 11, 5300 Bonn 1.

Dr. Herta Lepie, Domschatzkammer, Ritter-Chorus- 

Str. 7, 5100 Aachen.

Prof. Dr. med. Wolfgang Wiemer, Institut fur Physio

logic, Universitatsklinikum Essen, Hufelandstr. 55, 

4300 Essen 1.

Prof. Dr. Robert Suckale, Lehrstuhl I fur Kunstge- 

schichte, Universitat Bamberg, Fleischstr. 2, 8600 

Bamberg.

Prof. Philippe Verdier, 47 Haversham Road, Wester

ly, R. I. 02891, U.S.A.
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