
aber auch ein bekanntes und so vielfach untersuchtes Gemalde wie Ver

meers „Madchen mit dem Weinglas" (Kat. Nr. 39) Raum zu wesentlichen 

ikonographischen Entdeckungen bietet, ist schon ein wenig sensationell. 

Nicht einmal A. Blankert, dessen Vermeer-Monographie 1975 erschien, hat 

gesehen, dafi es sich bei der weiblichen Gestalt im Glasfenster um eine 

Temperantia handelt. Das Bild erschliefit sich als eine Mahnung, mafizu- 

halten.

Das Beispiel Vermeers lehrt, dafi auch scheinbar „ausgeforschte“ nieder- 

landische Gemalde des 17. Jahrhunderts aufmerksamer Betrachtung bediir- 

fen. Die ikonographische Forschung auf diesem Gebiet ist zwar so weit ge- 

diehen, dafi Konrad Renger einen Abrifi der Forschungsgeschichte geben 

konnte (S. 34—38); doch sie ist keineswegs abgeschlossen. Dafi daher einige 

Deutungsvorschlage wirklich nur Vorschlage sein konnten, war den Veran- 

staltern sehr wohl bewufit. Es ware ungerecht, mit den obigen Fragen und 

kritischen Bemerkungen die Qualitat und das wissenschaftliche Gewicht 

des Braunschweiger Kataloges anzweifeln zu wollen — zu dem, last but not 

least, der Hannoveraner Zoodirektor Lothar Dittrich einen lehrreich-amu- 

santen Beitrag uber „Emblematische Weisheit und naturwissenschaftliche 

Realitat" beigesteuert hat (S. 21—33).

Gerd Unverfehrt

KOOPERATIVE ERWERBUNGSPOLITIK DEUTSCHER 

KUNSTBIBLIOTHEKEN

EIN PROGRAMM DER DEUTSCHEN FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT

Die Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Thema der 

uberregionalen Literaturversorgung, Boppard 1975, wird von ihrem Prasi- 

denten Heinz Maier-Leibnitz mit folgenden Worten eingeleitet: „In der 

Erkenntnis, dafi ein leistungsfahiges Bibliothekswesen zu den unabdingba- 

ren Voraussetzungen der Forschung gehort, rechnet die Deutsche For

schungsgemeinschaft die Forderung der wissenschaftlichen Bibliotheken zu 

ihren festen Aufgaben“. Diese Forderung hat sich immer auf fest umrissene 

bibliothekarische Ziele gerichtet, wie die Einrichtung von Sondersammel- 

gebieten in den grofien Universalbibliotheken der Lander und Hochschulen 

und die Unterstiitzung von zentralen Fachbibliotheken. Beide Programm- 

punkte sind Teil einer klar definierten und fachlich abgestimmten Forde- 

rung der uberregionalen Literaturversorgung. Durch diese Absprachen auf 

dem Gebiet der Akzession konnen mehr Bestellungen auf wissenschaftliche 

Literatur in der Bundesrepublik erledigt werden. Auch erleichtert diese 

fachliche Orientierung der Universalbibliotheken den auswartigen Leihver- 

kehr.
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Die Spezialbibliotheken hingegen sind ihrer Struktur nach in erster Linie 

Prfi.senzbiblioth.eken. Meistens sind sie an eine Institution gebunden und 

miissen deshalb ihre Bestande stets im Haus bereithalten; aufierdem erstre- 

ben sie bei ihrer Erwerbung fur ihr Wissensgebiet einen weit hoheren Grad 

der Vollstandigkeit, als er in der Regel selbst fur die Sondersammelgebiete 

der Universalbibliotheken erreicht wird; denn dieses engmaschige Erwer- 

bungsprogramm der fachlich spezialisierten Bibliotheken erfafit im Prinzip 

auch alle wissenschaftliche Literatur, die aufierhalb des Buchhandels er- 

scheint oder an Medien gebunden 1st, die nicht zum traditionellen Biblio- 

theksgut gehoren. Von Fachleuten betreut, sichern die Spezialbibliotheken 

eine Kontinuitat in der Erwerbung und der Katalogisierung und dienen so 

der Forschung.

Auch Fachbibliographien und Dokumentationsprogramme sind ohne 

funktionierende Spezialbibliotheken kaum erstellbar. Daher ist es nur fol- 

gerichtig, wenn nach der Einrichtung der Sondersammelgebiete fur die Uni

versalbibliotheken zur Beseitigung der Schaden, die durch die Isolierung 

Deutschlands im 2. Weltkrieg fur die Forschung entstanden waren, die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft sich spater auch der Forderung der fach- 

gebundenen Bibliotheken zuwandte. So kam es fur Technik und exakte 

Naturwissenschaften, Landbauwissenschaft, Wirtschaft und Medizin zur Ein

richtung von zentralen Fachbibliotheken und zu einer besseren Ausstattung 

wichtiger Spezialbibliotheken. Fur die Geisteswissenschaften, die im Gegen- 

satz zu den naturwissenschaftlichen Disziplinen auch in der aktuellen For

schung weit mehr die altere Literatur benotigen, schien ein Ausbau vorhande- 

ner grbfierer Fachbibliotheken zweckmafiiger als eine kostenaufwendige Neu- 

griindung. Fur die Disziplin der Kunstgeschichte beschritt man diesen Weg. 

So gab es bereits seit 1964 die „Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken“, 

einen formlosen Zusammenschlufi von Instituts- und Museumsbibliotheken, 

die sich dank der Forderung der Fritz Thyssen-Stiftung durchschnittlich 

zweimal (seit 1976 nur mehr einmal) jahrlich zu Besprechungen trafen 

(vergl. Deutsche Kunstbibliotheken. German art libraries. Berlin, Florenz, 

Kbln, Mtinchen, Numberg, Rom. Hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft der Kunst

bibliotheken. Red.: Horst-Johannes Tummers. Munchen 1975, 101 S.).

Eine solche Arbeitsgemeinschaft hatte sich als notwendig erwiesen, da 

angesichts der steigenden, freilich sehr ungleichwertigen Produktion kunst- 

historischer Literatur Personal- und Geldmangel die einzelnen Bibliotheken 

zu Rationalisierung und einer mbglichst effektiven inneren Organisation 

zwangen. Dies erforderte, dafi man sich gegenseitig fiber aktuelle Probleme 

und Fragen informierte, um eventuelle Doppelarbeit zu vermeiden und, 

wenn moglich, auf einigen Gebieten zu einer Kooperation zu kommen. Die 

Protokolle der bisher 21 Sitzungen legen daruber Rechenschaft ab. Der Of- 

fentlichkeit ist die Arbeitsgemeinschaft durch einige abgeschlossene Biblio-
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graphien bekannt geworden, die sie ediert oder wozu sie den Anstofl ge- 

geben hat; es sind dies:

1. [Hartmut SeeligerJ Verzeichnis kunsthistorischer Dissertationen an 

deutschen Universitaten und Hochschulen 1946—1966. [Heidelberg, Uni- 

versitatsbibliothek 1967.1

2. Bildende Kunst 1850—1914. Dokumentation aus Zeitschriften des Jugend- 

stils. Hrsg. von Gerhard Bott. Band 1: PAN 1895—1900. Bearb. von Ingrid 

Dennerlein. Berlin 1970.

3. Marianne Prause: Verzeichnis der Zeitschriftenbestande in den kunst- 

wissenschaftlichen Spezialbibliotheken der Bundesrepublik Deutschland 

und Berlin (West). Berlin 1973 (Abkiirzung: VZK).

4. Horst-Johannes Tummers: Kataloge und Fuhrer der Berliner Museen. 

Berlin 1975 (Verzeichnis der Kataloge und Fuhrer kunst- und kulturge- 

schichtlicher Museen in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin 

[West]. Band 1). (Abkiirzung: VKFM).

5. Horst-Johannes Tummers. Das entsprechende Verzeichnis fur die Miinch- 

ner Museen befindet sich z. Zt. im Druck.

Diese abgeschlossenen Bibliographien und Verzeichnisse, die mit Hilfe der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft oder der Fritz Thyssen-Stiftung erar- 

beitet und gedruckt werden konnten, sind wichtige Hilfsmittel fur die For- 

schung. Noch ungelost ist dagegen das Problem einer alien und uberall zu- 

ganglichen Bestandserschliefiung bzw. einer befriedigenden bibliographi- 

schen Berichterstattung. Das umfassendste Unternehmen einer Sacher- 

schliefiung der Bucher- und Zeitschrifteninhalte ist der Systematische Kata

log des Zentralinstituts fur Kunstgeschichte in Munchen. Er kann in Kartei- 

form am Ort benutzt werden.

Der durch die Arbeitsgemeinschaft bereits erprobte Kontakt und Ge- 

dankenaustausch der kunsthistorischen Spezialbibliotheken untereinander 

gab den Anstofi, dafi die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine langfristi- 

ge Forderung inErwagung zogl, die sich auf die Bibliotheken in Berlin, Florenz, 

Kdln, Munchen, Niirnberg und Rom erstrecken sollte. Das angestrebte Ziel 

ist der Besitz und damit eine schnelle Bereitstellung der gesamten Literatur 

zur abendlandischen Kunstgeschichte von friihchristlicher Zeit bis in die 

Gegenwart, und zwar nicht nur der Verlagsveroffentlichungen, sondern 

auch der vielen uber den Buchhandel meist nicht beschaffbaren Klein- 

schriften. Gerade die kunsthistorische Forschung ist auf schwer zugangliche 

Quellen wie Bestands- und Ausstellungskataloge, Auktions- und Lagerkata- 

loge der Kunsthandelsfirmen, lokale Kirchen- und Schlofifiihrer, Museums- 

bulletins, ja oft sogar auf Museumsfuhrungsblatter angewiesen. Wollte eine 

einzelne Bibliothek alle diese heterogenen und meist nicht in Allgemein- 

bibliographien angezeigten Veroffentlichungen in grohtmoglicher Vollstan- 

digkeit zu erwerben suchen, so ware sie personell, finanziell und raumlich 

uberfordert. Aus dieser Einsicht heraus entschlofi sich die Deutsche For-
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schungsgemeinschaft gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft, dieses neue 

Erwerbungsprogramm zu dezentralisieren. Dahingehende Absprachen wur- 

den von der Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken auf ihrer 12. Ar- 

beitstagung im November 1971 in Koln im Hause der Fritz Thyssen-Stiftung 

getroffen. Vorbereitende Gesprache zwischen der Deutschen Forschungs- 

gemeinschaft und einem der leitenden Kunstbibliothekare beschleunigten 

die Beschlufifassung, welche zu folgenden — von wenigen Korrekturen ab- 

gesehen — heute noch giiltigen Regelungen hinsichtlich der thematischen 

Festlegung fur die einzelnen Bibliotheken ftihrte.

Unter „kunstgeschichtlicher Literatur" wird nicht nur das Schrifttum zu 

Architektur, Plastik und Malerei verstanden, sondern ebenso die Publi- 

kationen zu „Kunstgewerbe“, „Kunsthandwerk (Volkskunst)" sowie Theorie 

und Asthetik der bildenden Kunst. Weiter werden einbezogen alle Gattun- 

gen von Kunstkatalogen, also Sammlungs-, Ausstellungs- und Auktions- 

kataloge. Alle diese kunsthistorischen Sachgruppen werden innerhalb der 

regional gegliederten Sammelschwerpunkte gleichwertig berucksichtigt. 

Entsprechendes gilt auch fur die sog. „graue Literatur" (Druckschriften au- 

fierhalb des Buchhandels) und in gewissem Umfange fur popularwissen- 

schaftliche Veroffentlichungen. Bei diesen letzteren wird jedoch keine Voll- 

standigkeit angestrebt, sondern ausgewahlt. Hierbei gelten folgende Ge- 

sichtspunkte:

1. Publikationen, die strengen wissenschaftlichen MaCstaben nicht genii- 

gen, sollen erworben werden, wenn sie noch nicht bearbeitete Themen 

behandeln bzw. im Text- oder Bildteil zu bekannten Objekten neue Sach- 

informationen bringen.

2. Aus wissenschaftsgeschichtlichen Grtinden interessante populace Dar- 

stellungen sollen ebenfalls einbezogen werden (siehe auch Kunstchronik 

26. 1973. S. 377—378).

ZNE NUdCH"SRNESTmfgNEFCHl N4

Berlin. Kunstbibliothek der Staatlichen Museen Preufiischer Kultur- 

besitz. Jebensstr. 2, 1000 Berlin 12

sCHO SRNOSOFeHUOmfbFtE C"UNOUOmfNHSsCd CElENUONOShUOSP,’’ 

sCHO SRNOSeH"NdOemfOUOmfNHSsCd CElENUONOShUOSP,’’ 

sCHO SRNESOleHRUHe8UOmfNHS-eHRNEShUOSP,’’

rEmfU Nl CESRNOS’9SJefEfCHRNE O.SNUHOmfdUN7dUmfST eR heClCHO  

CHRST eR FdeHCH"

Florenz. Kunsthistorisches Institut. Via G. Giusti 44, 1-50121 Firenze 

sCHO SUDSHtERdUmfNHS“ edUNH 

“ edUNHUOmfNSsCHO SRNOSP,9SCHRS’9SJefEfCHRNE O

Koln. Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Koln. Kolumbastr. 5 

(Verwaltung), Wallraf-Richartz-Museum, An der Rechtschule 

(Lesesaal), 5000 Koln 1

440



sCHO SRNES7NHNdC)b-eHRNEShUOSP,’’

7UdRNHRNSsCHO SRNOS’9SJefEfCHRNE O.StfHNSrEmfU Nl CE 

Mtinchen. Zentralinstitut fur Kunstgeschichte. Meiserstrafie 10, 8000 Mtin- 

chen 2

sCHO SUHSGEeHlENUmfShUOSP,’’

sCHO SRNEStO bSCHRSOCRtO NCEtFeUOmfNHS-eHRNE.SNUHOmfdUNhdUmf 

’9SJefEfCHRNE 

sCHO gUOONHOmfei dUmfNS-U NEe CESeCOSRNHStO bSCHRSOUURtO NCEtb 

FeUOmfNHS-eHRNEH

sCHO  fNtEUNSCHRSoUOONHOmfei O"NOmfUmf N

“ltHt"EeFfUN

Ntimberg. Germanisches Nationalmuseum. Kartausergasse 1, 8500 Niirn- 

berg

sCHO SRNESRNC OmfOFEemfU"NHS-eHRNEShUOSaCDSA)FENOOUtHUODCO 

NUHOmfdUNhdUmf

Rom. Bibliotheca Hertziana. Via Gregoriana 28, 1-00187 Roma 

sCHO SUDSOUdRdUmfNHS“ edUNH

Rom. Deutsches Archaologisch.es Institut. Via Sardegna 79, 1-00187 

Roma

Diese archaologische Bibliothek ist erst 1977 aufgrund der In

itiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft selbst in das 

Programm aufgenommen worden.

GECfmfEUO dUmfNSCHRSh„aeH UHUOmfNSsCHO ShUOSaCDSAHRNSRNO

k9SJefEfCHRNE O

Diese fachliche Aufteilung der einzelnen Sammelgebiete beruht haupt- 

sachlich auf der historisch gewachsenen Eigenart der sieben Bibliotheken. 

Es stellte sich bei der Einrichtung des DFG-Programmes heraus, dafi alle 

damals noch sechs Kunstbibliotheken jeweils uber Spezialbestande verftig- 

ten, so dafi man bei der neuen Aufteilung sich an schon bisher besonders 

gepflegten Sachgebieten orientieren konnte. (Lediglich fur die skandinavi- 

schen Lander und Grofibritannien gab es noch keine Spezifizierung.) Diese 

pragmatische Organisation hat den Vorteil, dafi auch die meiste Literatur, 

die vor der Einfuhrung des DFG-Programmes im Jahre 1972 erschienen ist, 

in diesen Bibliotheken vorhanden sein wird, sei es, dafi sie zum Altbestand 

gehort, Oder dafi man bei antiquarischen Nachkaufen sich besonders auf 

die zugewiesenen Sammelgebiete konzentrieren wird. So wird eine 

Spezialisierung der sieben Bibliotheken erreicht, welche die grofitmog- 

liche Chance dafur bietet, dafi jede Verdffentlichung zur abendlandischen 

Kunstgeschichte wenigstens in einem Exemplar in deutschen Bibliotheken 

bereitgehalten wird.

Die sieben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell gefdr- 

derten Kunstbibliotheken gehdren zu vier wissenschaftlichen Instituten und 

zu drei grofien Museen. Die Integration der Bibliotheken in grofiere Insti-
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tutionen konnte befurchten lassen, dab die Benutzung der Biicherbestande 

nur fur einen begrenzten Kreis mbglich sei. Das trifft jedoch nicht zu. Denn 

die Museumsbibliotheken verfugen uber dffentliche Lesesale und gestatten 

jedermann den Zugang, der die jeweils geltende Benutzungsordnung akzep- 

tiert, d. h. sich entweder eine Benutzerkarte ausstellen labt oder einen Per- 

sonalausweis vorlegt. Audi die Institutsbibliotheken werden uberwiegend 

von Personen benutzt, die nicht Mitarbeiter dieser Institute sind. Diese Be- 

sucher erhalten aufgrund ihrer Forschungsarbeiten oder wissenschaftlichen 

Interessen die Erlaubnis zur Bibliotheksbenutzung. Die etwas strengere 

Regelung resultiert zum Teil aus der meist auf zahlreiche Raume verteil- 

ten Freihandaufstellung und der damit verbundenen Verteilung der Arbeits- 

platze, die eine alle Besucher umfassende Aufsicht erheblich erschwert. 

Alle Kunstbibliotheken leisten den an den Universalbibliotheken ublichen 

Benutzerservice. Diese Benutzerfreundlichkeit gilt im allgemeinen nur 

fur die kunsthistorischen Institutionen im auberuniversitaren Bereich, wes- 

halb die Universitatsinstitute nicht in dieses Fbrderungsprogramm mit auf- 

genommen werden konnen. Schon 1966 formulierte Dieter Oertel in der 

„Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographic" dies wie folgt:

,Demgegenuber gilt fur die Masse der Spezialbibliotheken, dab jede 

einzelne fest an eine Institution mit wissenschaftlichen oder Verwal- 

tungsaufgaben gebunden ist, der sie ausschlieblich oder doch mit abso- 

lutem Vorrang vor externen Benutzern dient. Eine solche Bibliothek 

konnte niemals zentrale Funktionen ubemehmen. Dazu sind nur dieje- 

nigen in der Lage, die sich kraft ihres eigenen Gewichts uber den Status 

eines intemen Hilfsmittels, der sie tragenden Institutionen erhoben ha- 

ben, die Benutzung fur Aubenstehende liberal regeln und uber die ent- 

sprechenden technischen Einrichtungen verfugen, um auch als gebender 

Teil des groben Verbundsystems in Erscheinung treten zu konnen (S. 328).

Zum Ausleihverfahren im Rahmen des DFG-Programmes und zur Her- 

stellung von Fotokopien aus Biichern und Zeitschriften haben die beteilig- 

ten Kunstbibliotheken folgende Ubereinkunft getroffem

1. Gemab Absatz 2e der DFG-Grundsatze fur die Forderung von Spezial

bibliotheken sind die genannten Prasenzbibliotheken bereit, in begriin- 

deten Ausnahmefalien Werke aus den gefbrderten Schwerpunktberei- 

chen kurzfristig auszuleihen, sofern sie nachweislich fiber den deutschen 

Leihverkehr nicht beschaffbar sind. Als Nachweis gilt der rote Bestell- 

schein, aus dem ersichtlich ist, dab der vorgeschriebene Leitweg ergeb- 

nislos durchlaufen wurde. Wegen des Verlustrisikos miissen die Biblio- 

theken jedoch als Rara geltende Werke vom Versand ausschlieben.

2. Bei der Herstellung von Fotokopien unterscheiden die genannten Biblio- 

theken zwischen kostenpflichtigen Direktbestellungen und kostenloser 

Abgabe von Fotokopien anstelle von Fernleihversand eines Bandes. Als
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Bedingung fur die Gratislieferung gelten die oben unter 1. formulierten 

Voraussetzungen sowie die Einschrankung auf 10 Kopien je Auftrag, das 

entspricht maximal 20 kopierten Druckseiten. Diese Absprache wurde be- 

reits auf der 14. Arbeitstagung im Oktober 1973 getroffen. Fur die Di- 

rektbestellung von Kopien leistet das VZK wertvolle Dienste. Zur Aktua- 

lisierung dieses Verzeichnisses haben die sieben Bibliotheken Listen ihrer 

derzeit laufenden Zeitschriften maschinenschriftlich erstellt, die auf 

Wunsch versandt werden.

Mit welchen Erwartungen kann nun der Benutzer in die durch das DFG- 

Programm geforderten Bibliotheken gehen? Er kann damit rechnen, dafi 

ein (in Deutschland Oder im Ausland verlegtes) Buch, das auch nur teil- 

weise eine Thematik behandelt, die den jeweils zugeteilten Sammelschwer- 

punkt beruhrt, in der Regel kurz nach Erscheinen greifbar ist. Er wird aber 

auch Verstandnis dafur haben, wenn an sehr entlegener Stelle edierte Ver- 

offentlichungen, auf die der Bibliothekar lediglich durch Rezensionen auf- 

merksam wird, erst nach ein bis zwei Jahren vorhanden sind, und ebenso, 

wenn gewisse populare Darstellungen nicht gekauft wurden, well ihre An- 

schaffung nicht nach den oben beschriebenen Kriterien zu rechtfertigen ist. 

Das andert nichts an der Tatsache, dafi in den sieben Spezialbibliotheken 

nun auch Publikationen zu finden sind, die keinen streng wissenschaftlichen 

Charakter haben. Angesichts der Masse der heutigen „Kunstbuch“-Produk- 

tion wird der verantwortliche Bibliothekar vor der Erwerbungsentscheidung 

sorgfaltig abwagen, in Zweifelsfallen jedoch — entsprechend den DFG-Ver- 

einbarungen — kaufen.

Grofie Schwierigkeiten bereitet die Beschaffung des „grauen“ Schrifttums, 

handelt es sich doch hier um Literatur von privaten Herausgebern, die 

ohne Einschaltung eines Verlages mit eingespieltem Vertriebsnetz gedruckt 

wird. Vollstandigkeit wird fur diese Literaturgattung zwar angestrebt, ist 

aber kaum je zu erreichen. Gerade fur Frankreich und Spanien ist die Er- 

fassung der grauen Literatur besonders schwierig und ohne Bibliotheks- 

reisen und Verbindungen zu ortsansassigen Buchhandlern nicht zu realisie- 

ren. Auch in Italien sind das Reisen im Land und die Verbindung zu anderen 

Institutionen und Buchhandlern erforderlich, zumal die allgemeine biblio- 

graphische Berichterstattung in diesem Land unvollstandig ist. Aber auch 

in der Bundesrepublik Deutschland, wo die „Deutsche Bibliographic" in der 

,Reihe B“ uber ein eigenes Organ fur die aufierhalb des Buchhandels er- 

scheinenden Veroffentlichungen verfugt, werden nicht alle derartigen 

kunstgeschichtlich wichtigen Titel vollstandig erfafit. Welche Galerie, ja 

selbst welches kleinere Museum, welcher Heimatverein Oder welches Ge- 

meindeamt, das gerade eine Schrift zu seinem Ortsjubilaum hat drucken 

lassen, weifi schon, dafi es in Frankfurt eine Deutsche Bibliothek als Sam- 

melstelle der Pflichtexemplare gibt, die dafur dem Einlieferer die biblio- 

graphische Berichterstattung garantiert?
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Ftir die Beschaffung dieses Titelmaterials bleiben no-ch zwei Wege: Der 

Schriftentausch und die Durcharbeitung der Referateteile der Zeitschriften, 

beides muhsam, jedoch erfolgreich. Uber den Tauschverkehr werden vor 

allem Ausstellungskataloge — oft nur Faltblatter — und auch Zeitschriften, 

im wesentlichen im Abonnement auf der Basis einer Verrechnung ohne 

Geld, erworben, sofern die nehmende Bibliothek fiber adaquate Gaben ver- 

fiigt. Das Durcharbeiten der Rezensionen in Fachzeitschriften ist zeitauf- 

wendig, hat aber den Vorteil, dafi die Kaufentscheidung meist gleich bei 

der Lektiire getroffen werden kann. Selten erfafit werden hierbei jedoch 

interdisziplinare Abhandlungen, die oft in volkskundlichen, theologischen, 

historischen, philologischen, philosophischen, psychologischen, soziologischen 

Oder naturwissenschaftlichen Zeit- oder Festschriften versteckt, fur den 

Kunsthistoriker glelchwohl von besonderem Interesse sind. Hier kann oft 

nur der Kontakt mit dem Forscher selbst zur Beschaffung der Veroffent- 

lichung ftihren.

Wegen der Bedeutung, die der Fachzeitschrift nicht nur ftir die aktuelle 

Forschung, sondern auch in bibliothekarischer und bibliographisch infor- 

matorischer Hinsicht zukommt, sei noch ein Uberblick fiber die laufend ge- 

haltenen Zeitschriften (Stand 31.12.1977) aller im DFG-Programm zusam- 

mengeschlossenen Kunstbibliotheken gegeben.

7NEdUH

deutsche Zeitschriften:

auslandische Zeitschriften:

188

440

628

davon Schwerpunkt:

davon Schwerpunkt:

2

79

81

GdtENHa

deutsche Zeitschriften: 59 davon Schwerpunkt: —

auslandische Zeitschriften: 772

831

davon Schwerpunkt: 194

194

shdH

deutsche Zeitschriften: 273 davon Schwerpunkt: 66

auslandische Zeitschriften: 512

785

davon Schwerpunkt: 102

168

3CHmfNH

deutsche Zeitschriften:

auslandische Zeitschriften:

225

672

897 davon Schwerpunkt: 363

cCEHhNE"

deutsche Zeitschriften: 943 Da das Hauptsammelgebiet der

auslandische Zeitschriften: 522

1465

Bibliothek mit diesem Frogramm 

identisch ist, werden aus denDFG- 

Mitteln keine Zeitschriftenahon- 

nements bezahlt.
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1tD.SuNE aUeHe

deutsche Zeitschriften: 139

auslandische Zeitschriften: 620

05

davon Schwerpunkt: —

davon Schwerpunkt: 83

83

1tD.SKNC OmfNOSrEmfetdt"UOmfNOS“HO U C  

deutsche Zeitschriften: 134

auslandische Zeitschriften: 578

712

Die Anzahl von 6 077 Zeitschriftenabonnements, die selbstverstandlich 

Mehrfachexemplare bei den grofien Kunstzeitschriften aufweist, und ein 

Gesamtbestand alter sieben Bibliotheken von derzeit 1159 000 Banden (nach 

den Angaben im Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken. 47. 1977) verdeut- 

lichen, dafi mit einer kooperativen Erwerbungstatigkeit mehrerer Spezial- 

bibliotheken gleicher Oder verwandter Fachrichtung dieselbe Vollstandig- 

keit erreicht werden kann, wie sie die zentralen Fachbibliotheken bieten. 

Bemerkenswert ist dieses erfreuliche Ergebnis auch im Hinblick darauf, dab 

alle sieben Spezialbibliotheken verschiedenen Unterhaltstragern unter- 

stehen und somit ein klassisches Beispiel fur die Mannigfaltigkeit des der- 

zeitigen Kulturfoderalismus bieten, der keinerlei Behinderung fur die sach- 

liche Zusammenarbeit mit sich bringt.

Ein abschliefiender kurzer Ausblick auf Aktivitaten der Kunstbibliothe- 

ken im Ausland soil wenigstens andeutungsweise aufzeigen, dafi heute zu- 

mindest in vielen westlichen Landern ein Zusammenschlufi von Kunstbiblio- 

theken zum Zweck des gegenseitigen Informationsaustausches als wiin- 

schenswert empfunden wird. Eine erste Internationale Tagung im April 1976 

in London (Victoria & Albert Museum) und Brighton machte klar, dafi in 

Grofibritannien und den USA durch ARLIS (Art Libraries Society) bereits 

grofiere Organisationen bestanden, die dann auch in der Lage waren, ein 

internationales Treffen zu organisieren. ARLIS/UK (United Kingdom and 

Republic of Ireland) war bereits 1969 gegriindet worden, eine Parallelver- 

einigung fur ganz Nordamerika (ARLIS/NA) folgte 1972. Seit Fruhjahr 1976 

gibt es die Zeitschrift „Art libraries journal", hrsg. von Philip Pacey, The 

Library, Preston Polytechnic, Corporation Street, Preston PR1 2TQ, Lanca

shire (Great Britain). Einen informativen Uberblick uber die Tatigkeiten der 

Zusammenschlusse der Kunstbibliotheken der englisch-sprechenden Lander 

gab William B. Walker von der Library of the National Collection of Fine 

Arts and the National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washing

ton, D. C., auf der letzten IFLA-Tagung 1977 in Brussel, wo innerhalb der 

Sektion der Spezialbibliotheken eine zunachst noch provisorische Unter- 

gruppe fur die Kunstbibliotheken gegriindet wurde. Mme Viaux von der 

Bibliotheque Forney in Paris hat dafur den Vorsitz ubernommen.
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Anders als die Arbeitsgemeinschaft der Kunstbibliotheken rich ten die 

Zusammenschliisse auslandischer Kunstbibliotheken ihre Aktivitaten in er- 

ster Linie auf die Zusammenstellung von Titelmaterial. Von einer koopera- 

tiven Erwerbungspolitik, wie sie in der Bundesrepublik dank der Initiative 

und Forderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft betrieben wird, 

ist im Ausland nichts bekannt.

Elisabeth Rucker

REZENSIONEN

HANS ERICH KUBACH “ ALBERT VERBEEK, 1tDeHUOmfNS7eClCHO SeH 

1fNUHSCHRS3eeOS/ Katalog der vorromanischen und romanischen Denk- 

maler, Bd. 1A — K, Bd. 2 L — Z mit insgesamt 40 u. 1348 S., 2293 Abb. u. 

neun Karten, Bd. 3 Tafelteil mit 1408 Abb. auf 609 Tafeln, Denkmaler Deut- 

scher Kunst, hrsg. vom Deutschen Verein fur Kunstwissenschaft, Deutscher 

Verlag fur Kunstwissenschaft, Berlin 1976.

Als die vorliegende monumentale Verbffentlichung erschien, war fur die 

beiden Autoren — sieht man von einem noch in Aussicht gestellten Band 

mit einer architekturgeschichtlichen Darstellung ab — eine Arbeit glucklich 

abgeschlossen, die sie von ihrer Studentenzeit bis in ihren Ruhestand be- 

gleitet hatte. Man kann die stattlichen sowie innerlich und aufierlich gleich 

gewichtigen Bande nur mit Bewunderung und Respekt in die Hand nehmen, 

gelang es doch, ein ehrgeiziges Arbeitsuntemehmen fiber alle Schwierig- 

keiten und Hindernisse in viereinhalb Jahrzehnten hinweg durchzufuhren 

und ein Corpuswerk zu verbffentlichen, dem in der Literatur zur Architektui- 

des fruhen und hohen Mittelalters nur wenig an die Seite gestellt werden 

kann. Neben den grofien Baumonographien — unentbehrlichen Grundlagen 

einer sich selbst ernstnehmenden Architekturgeschichte —, Untersuchungen 

uber einen begrenzten Kreis von Denkmalem und problemgeschichtlich 

bzw. interpretierend gerichteten Werken blieben Corpuswerke eher selten — 

ob man sich dafiir auf die Denkmalerinventarisierung verlassen wollte? 

Im Gegensatz zu den „Vorromanischen Kirchenbauten — Katalog der Denk

maler bis zum Ausgang der Ottonen" (hrsg. vom Zentralinstitut fur Kunst- 

geschichte, bearb. von F. Oswald, L. Schaefer und H. R. Sennhauser, Miin- 

chen 1966—1970) ist der Kubach-Verbeek, wie er sicher kiinftig ohne jeden 

Zusatz zitiert werden wird, nicht in einem Forschungsinstitut entstanden. 

Man wird die Leistung der beiden Autoren etwa mit der von Richard 

Krautheimers Corpus der altchristlichen Basiliken Roms oder der von 

Friedrich Wilhelm Deichmanns Ravenna-Werk vergleichen durfen.

Das Arbeitsprogramm des Kubach-Verbeek geht in die Zeit zuruck, an 

der beide an ihren Dissertationen arbeiteten, Verbeek uber den „Grun-
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