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Ines Kehl

VITTORE CARPACCIOS URSULALEGENDENZYKLUS 

der Scuola di Sant’Orsola in Venedig 

Eine venezianische Illusion

Gegen Ende des 15. Jahrhunderts schuf Vittore Carpaccio fur die veneziani

sche Bruderschaft Scuola di Sant’Orsola einen aus neun groBformatigen Lein- 

wandbildern bestehenden Gemaldezyklus, in dem Szenen aus dem Leben 

der Schutzheiligen der Scuola, der Heiligen Ursula, erzahlt werden.

BewuBt lenkt die Autorin die Aufmerksamkeit auf eine der kleineren Bruder- 

schaften Venedigs, entgegen des Trends, sich weit mehr urn die Scuole 

Grandi, den bedeutungsvolleren Bruderschaften, zu bemuhen, und weist auf 

die stilistische und ikonologische Sonderstellung des besagten Zyklus hin.

Manuskripte zur Kunstwissenschaft Band 36

207 Seiten Text, 114 Abb. auf 54 Taf., 17 x 24 cm, kartoniert, DM 88- 

ISBN 3-88462-935-2
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STIFTUNG LANGMATT

SIDNEY UND JENNY BROWN

BADEN/SCHWEIZ

Impressionisten- und Wohnmuseum

Sonderausstellung 17. Juni bis 31. Oktober

Carl Montag 

Maier und Kunstvermittler

(1880-1956)

Geoffnet: Dienstag bis Samstag 14- 18 Uhr, 

Sonntag 10-12 und 14-18 Uhr.

Gruppenfuhrungen nur vormittags auf Voranmeldung.

Rdmerstrasse 30, 5400 Baden, Telefon 056 -22 58 51

In der Landesgalerie des Niedersachsischen Landesmuseums Hannover (Malerei 

und Skulptur vom Mittelalter bis zum Impressionismus) ist ab 1. Oktober 1992 fur 

die Dauer von zwei Jahren die Stelle fur eine(n)

wissenschaftliche(n) Volontar(in)
zu besetzen.

Voraussetzung: Promotion im Fach Kunstgeschichte, nachgewiesener Forschungs- 

schwerpunkt auf dem Gebiet der alteren Malerei und Skulptur.

Vergiitung: Besoldungsgruppe A 13 (Anwarterbezuge).

Bewerbungen bis zum 15. September 1992 an: Landesgalerie des Niedersachsi

schen Landesmuseums Hannover, Am Maschpark 5, 3000 Hannover 1.
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Sammlungen

RETTET DAS KERAMIK-MUSEUM IN METTLACH!

(mit zwei Abbildungen)

Das Keramik-Museum im SchloB Ziegelberg in Mettlach an der Saar, die 

groBte private Keramiksammlung in Deutschland, ist in Gefahr. Vollig unerwar- 

tet hat im Dezember 1991 der Vorstandsvorsitzende der Firma Villeroy & Boch 

AG, Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau, dem Gemeinderat von Mettlach mitge- 

teilt, dafi der Mietvertrag fur SchloB Ziegelberg zum Ende des Jahres 1992 auf- 

gekiindigt werde. Man beabsichtige, das Museum in das Gebaude der Generaldi- 

rektion in der Alten Abtei zu verlagern und dort in der Nahe der „Keravision“, 

einer Ausstellung der firmeneigenen aktuellen Produkte, zuganglich zu machen. 

Es ist davon die Rede, daB damit erheblich mehr Publikum erreicht werden kbn- 

ne, da die „Keravision“ jahrlich uber 100 000 Besucher anziehe, ins Museum 

aber „nur“ 30 000 kamen (das mit dieser Zahl allerdings eines der am besten be- 

suchten Hauser des Saarlandes ist). Der eigentliche Hintergrund des Vorstands- 

beschlusses ist jedoch ein ganz anderer: Das Unternehmen hat UmsatzeinbuBen 

hinnehmen miissen und sucht nun „Kosten einzusparen, die nicht unmittelbar mit 

den geschaftlichen Zielen zu tun haben“. Beim Museum glaubt man Verfiigungs- 

masse zu haben, schlagt es doch mit einem „hoheren sechsstelligen Betrag zu 

Buche“; von der vorgesehenen Verlagerung erwartet das Weltunternehmen mit 

einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden DM „eine wesentliche Kostenreduzierung 

fur Villeroy & Boch“ (Trier. Volksfreund, Ausg. Saar v. 24./26.12.1991; 13.1.1992. - 

Saarbriicker Ztg. v. 13., 14. u. 18./19.1.1992).

In seiner jetzigen Form im SchloB Ziegelberg besteht das Keramik-Museum 

seit 1979. Das SchloB selbst ist ziemlich genau 100 Jahre zuvor von Edmund von 

Boch im Stil der franzbsischen Neorenaissance als Wohnhaus errichtet worden
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(Abb. la). 1939 wurde es von der Gemeinde Mettlach erworben und zuletzt bis 

1966 als Kinderferienheim genutzt. Danach stand es bis 1977 leer, als sich die 

Gemeinde Mettlach und Villeroy & Boch dariiber verstandigten, hier ein Mu

seum einzurichten. Mit erheblichen Landesmitteln wurde SchloB Ziegelberg in 

zweijahriger Bauzeit saniert und umgebaut. Im Souterrain wurde ein Restaurant 

eingerichtet, im zweiten Stockwerk Raumlichkeiten fur den Gemeinderat. Die re- 

prasentativen Raume des Erdgeschosses und der ersten Etage blieben den Aus- 

stellungssalen sowie der Museumsverwaltung vorbehalten, im DachgeschoB fan- 

den die magazinierten Studiensammlungen ihren Platz; diese drei Etagen hatte 

Villeroy & Boch von der Gemeinde Mettlach fiir die neue Zweckbestimmung an- 

gemietet. Am 12. Mai 1979 konnte das Keramik-Museum in seiner neuen wiirdi- 

gen Umgebung eroffnet werden.

Die groBe Bedeutung und der kulturelle Rang des Mettlacher Museums erhel- 

len insbesondere aus einem AbriB seiner Sammlungsgeschichte. Die Familie 

Boch ist seit 1748, als Francois Boch (1695-1754) in Audin-le-Tiche in Lothrin- 

gen damit begann, Steingut herzustellen, mittlerweile seit acht Generationen in 

der Keramikproduktion tatig - eine Kontinuitat, die in der Industriegeschichte als 

einmalig gilt. Jean-Franjois Boch-Buschmann (1792-1858) richtete in der 1809 

erworbenen ehemaligen Benediktinerabtei Mettlach eine Steingutfabrik ein. 1821 

begann er damit, Fayencen anderer Unternehmer, vor allem aus Frankreich und 

England, zu erwerben. Damit nahm eine Musterkollektion keramischer Produkte 

ihren Anfang, die vor allem den Zeichnern und Modelleuren der Firma Anregun- 

gen geben sollte. Dieser Gedanke lag durchaus auf der Linie der Entwicklungen, 

die in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts zur Griindung zahlreicher Kunst- 

gewerbemuseen fiihrten.

Eugen von Boch (1809-1898), der den wirtschaftlichen Aufschwung des Un- 

ternehmens entscheidend gepragt hat, sorgte fiir ihren weiteren systematischen 

Ausbau, wobei er keine Grenzen in Bezug auf Zeiten und Kulturen kannte. Hin- 

zu kamen nun als Belegsammlung die in kiinstlerischer Hinsicht wertvollen Stiik- 

ke aus der Produktion der eigenen Fabriken. Als Folge seiner ausgepragten anti- 

quarischen Interessen bildete sich nach und nach eine archaologische Abteilung, 

die vor allem rdmische sowie vor- und friihgeschichtliche, aber auch mittelalter- 

liche Fundstiicke aus Mettlach und dem ganzen Kreis Merzig umfaBte. 1844 

wurde auf seine Veranlassung ein eigener Raum fiir die Sammlung eingerichtet. 

Seit 1851 verwendete er selbst regelmaBig den Ausdruck „Museum“; er darf als 

der eigentliche Griinder der Mettlacher Sammlung gelten. In seiner Person verei- 

nigten sich in gliicklichster Weise unternehmerische Fahigkeiten mit einer pas- 

sionierten Liebe zur Keramik und einer ausgepragten Sammelleidenschaft.

Klare Konturen gewann das Museum 1873, als die Privatsammlung der Fami

lie Boch in Firmenbesitz iiberging und ein fester Ankaufstitel eingerichtet wurde. 

Der Umfang und die damit stark gewachsene Bedeutung des Museumsbestandes 

veranlaBten Rene von Boch (1843-1908), der ganz im Sinne seines Vaters Eugen 

die Sammlungen weiterfiihrte, von Friedrich Jaennicke, einem der besten Kenner 

der Materie, einen Katalog erarbeiten zu lassen, dessen erster und leider einziger
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Band 1884 in mustergiiltiger Weise Deutsches Steinzeug bis zum Ende des 18. 

Jahrhunderts im Druck vorlegte.

In den Jahren 1905/06 lieB Rene von Boch auf dem Gelande der Abtei einen 

dreistdckigen Neubau filr das Museum errichten, das damit nun ein eigenes Haus 

besaB. „Von seinen drei Stockwerken enthalt das untere auch eine Anzahl Aus- 

grabungen und kirchliche Altertiimer. Aber der Hauptteil ist auch hier Keramik. 

Eine mit buntbemalten guBeisernen Ofenplatten geschmiickte Treppe fiihrt dann 

empor zum ersten und zweiten Stockwerk. ErdgeschoB und erstes Stockwerk ge- 

hort der Geschichte der Weltkeramik, das zweite Stockwerk gehbrt Mettlach. In 

alien drei Stockwerken sind keramische Schatze aus alien Zeiten und aus aller 

Welt aufgehauft. Es wird kaum eine keramische Fabrik von irgendwelcher Be- 

deutung auf der Erde geben, welche nicht wenigstens durch ein bezeichnendes 

Stuck vertreten ware... Ein zweites keramisches Museum wie das Mettlacher 

diirfte es auf der Welt nicht mehr geben“ (A. Tille, Siidwestdt. Wirtschaftszeitung 

14, 1909, 129).

Diese groBartige Presentation muBte 1922 deutlich reduziert werden, als nach 

einem Brand des Abteigebaudes das Museum in den rechten Flugel der Abtei 

verlegt wurde. Die Ausstellung blieb aber im groBen und ganzen fiir das interes- 

sierte Publikum zuganglich. Im Zusammenhang mit der Evakuierung des Saarge- 

bietes wurde die Sammlung 1939 in das Dresdener Werk der Firma ausgelagert 

und blieb nach 1945 in Mettlach magaziniert. Erst 1964 konnte wieder eine Aus- 

wahl der schonsten Stiicke vor allem der firmeneigenen Produkte aus Septfontai- 

nes, Mettlach und Wallerfangen in zwei Raumen und einem Flur ausgestellt wer

den. Sonderausstellungen in Miinchen und Bonn 1976 sowie in Amsterdam 1977 

erbrachten fiir ausgewahlte Objekte zwei Kataloge, die heute zum Standardreper

toire der keramischen Fachliteratur zahlen.

Unter maBgeblicher Forderung durch Luitwin von Boch-Galhau (1906-1988) 

erlebte die Mettlacher Sammlung 1979 auf SchloB Ziegelberg praktisch eine 

Neubegriindung (Abb. lb). Anders als in den vorhergehenden Prasentationen 

wurde nun entsprechend den heutigen museumsdidaktischen Konzepten mehr 

Wert auf eine sorgfaltige Auswahl der Exponate gelegt als auf eine moglichst 

vollstandige Zusammenstellung aller vorhandenen Objekte. In diesem Sinne ziel- 

te das neue Museum darauf ab, eine Gesamtschau des Keramikschaffens der uber 

200 Jahre vom 18. bis zum beginnenden 20. Jahrhundert in der weiteren Region, 

das heiBt im Saarland, Lothringen, Luxemburg und Belgien, zu vermitteln. Na- 

turgemaB liegt ein Schwerpunkt auf den Erzeugnissen der verschiedenen Werke 

der Firmengruppe von Villeroy & Boch, aber vielfach erganzt und abgerundet 

mit weiteren interessanten Stricken. Entsprechend dieser Konzeption kann in der 

Schausammlung etwa ein Viertel der liber 12 500 Objekte gezeigt werden. Alles 

iibrige, einschlieBlich der Keramik anderer Kulturen, wird in einer Studiensamm- 

lung aufbewahrt.

In den etwa 25 Sonderausstellungen seit 1979 hat sich das Keramik-Museum 

auch fiir das moderne und zeitgenossische Kunsthandwerk engagiert. Als hoffent- 

lich nur vorlaufiger Hbhepunkt dieser Aktivitaten wird in der zweiten Jahreshalf-
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te 1992 in Zusammenarbeit mit dem Stadtmuseum Dresden die Produktion von 

Villeroy & Boch in Dresden von 1856 bis 1945 gezeigt.

Wenn der bewahrte Standort auf dem Ziegelberg nun aufgegeben wird, droht 

eine Einschniirung der musealen Entfaltungsmdglichkeiten. Es steht zu befiirch- 

ten, daB mit der Eigenstandigkeit auch die herausragende kulturelle Bedeutung, 

das wissenschaftliche Niveau und die Ausstrahlung weit liber das Saarland hin- 

aus verloren gehen.

Seit dem erklarten Riickzug von Villeroy & Boch hat sich noch kein anderer 

Trager gefunden, der bereit und finanziell in der Lage ware, wenigstens einen 

Teil der laufenden Sach- und Personalkosten des Keramik-Museums zu tragen. 

Die Gemeinde Mettlach ist schon mit der Bauunterhaltung von SchloB Ziegel

berg an der Grenze ihrer Mdglichkeiten. Nur vom Landkreis Merzig-Wadem und 

von der saarlandischen Landesregierung konnte man noch ein Engagement erhof- 

fen, wenn sich mit Villeroy & Boch im Interesse der Sache eine Verstandigung 

erzielen lieBe.

Uber den Stand der neuen Ausstellungsplanung ist nur wenig Konkretes zu 

erfahren. Offiziell laBt Wendelin von Boch, ebenfalls Mitglied des Vorstandes, 

verlautbaren: „V & B ziehe sich keineswegs vom Museum zuriick... Man wolle 

vielmehr in den Raumen, die durch den Umzug eines Teils der Fayencerie in die 

neue Fabrik frei wurden, ein viel umfangreicheres Museum nach einem ganz mo

demen Museumskonzept schaffen" (Saarbriicker Ztg. v. 27.1.1992). Laut Vor- 

standsbeschluB will Villeroy & Boch nun „ein erweitertes Konzept der Keravisi- 

on in der Alten Abtei in Arbeit nehmen, das die Presentation historischer Expo- 

nate mit einschlieBt"; die konsequente Umsetzung dieser Planung kann nur zur 

Folge haben, daB „ein klassisches Museum stirbt“ (Merziger Stadtanzeiger v. 

29.1.1992).

Hat unter diesen Umstanden das Keramik-Museum in Mettlach noch eine Per- 

spektive? Nach der sicher erheblichen Beeintrachtigung durch den bevorstehen- 

den Verlust des Standortes bleibt der Erhalt der Sammlung von entscheidender 

Bedeutung. Uber die Bestande des Keramik-Museums hinaus befinden sich im 

Besitz von Villeroy & Boch auch die von Eugen von Boch zusammengetragene 

und seinem Sohn Rene erganzte archaologische Sammlung von Bodenfunden aus 

Mettlach und der weiteren Umgebung sowie eine wertvolle Kollektion mittelal- 

terlicher Architekturfragmente aus den untergegangenen romanischen und go- 

tischen Abteigebauden Mettlachs und von der Burg Montclair. Die konservatori- 

sche Betreuung des gesamten Sammlungsbestandes einschlieBlich der magazi- 

nierten Teile ist unabdingbar, die weitere wissenschaftliche Erforschung ange- 

sichts seines historischen und kulturellen Stellenwertes dringend geboten, die 

Vermittlung an das interessierte Publikum durch eine didaktisch sorgfaltig aufbe- 

reitete Schausammlung sowie durch Fiihrungen und entsprechende Publikationen 

eine logische Konsequenz. Wesentliche Voraussetzung hierzu ist und bleibt die 

Ausstattung mit fachlich qualifiziertem Personal.

Ohne die Erfiillung dieser Pramissen wird die von Villeroy & Boch haufig 

und gern als „Unternehmensphilosophie“ angefiihrte Devise „Der Tradition ver-
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bunden, dem Fortschritt verpflichtet" nur eine leere Worthiilse bleiben. Bislang 

sah Luitwin-Gisbert von Boch-Galhau noch ein wesentliches Kriterium fur den 

Erfolg von Villeroy & Boch im .aktiven Mitwirken einzelner Familienamitglie- 

der an den kulturellen Entwicklungen' “ (Heimathuch d. Landkr. Merzig-Wadern 

5, 1986, 170-172). Die Aufgabe des Museums als eigenstandiges Kulturinstitut 

kame einem Verrat am oft zitierten, vielfach bewahrten und stetig gewachsenen 

kulturellen Engagement von bislang acht Generationen gleich. Den Freunden des 

Keramik-Museums in Mettlach bleibt nur, Villeroy & Boch beim Wort zu neh- 

men: Nicht nur Adel, auch Tradition verpflichtet! 1998 wird Villeroy & Boch 

250 Jahre alt.
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Tagungen

KUNST DES 17. JAHRHUNDERTS IN DANZIG

(SZTUKA GDANSKA XVII WIEKU)

Danzig/Gdansk, Danziger Wissenschaftliche Gesellschaft (Gdanskie Towarzyst- 

wo Naukowe), 20. und 21. September 1991.

Die Tagung wurde vom erst vor wenigen Jahren gegriindeten Lehrstuhl fiir 

Kunstgeschichte an der Danziger Universitat (Zaklad Historii Sztuki Uniwersyte- 

tu Gdanskiego) veranstaltet. Nach der Teilnahme an einem PhilologenkongreB an 

der Universitat Danzig, der sich 1989 dem Danziger 18. Jahrhundert gewidmet 

hatte, und dem eintagigen Kolloquium von 1990 zur Erinnerung an E. Iwanoyko 

(den 1988 verstorbenen Posener Professor fiir Kunstgeschichte und Experten fiir 

Vredeman de Vries, Bartholomaus Strobel und den Danziger Manierismus) bilde- 

te sie das dritte Glied einer Kette von Veranstaltungen dieses Instituts zur Danzi

ger Kultur. Das vielseitig konzipierte Programm reichte von der Urbanistik bis 

zum Kunsthandwerk und zu methodischen Uberlegungen (allerdings entfielen 

drei Referate). Man darf hoffen, da£> es bei kiinftigen Anstrengungen dieser Art 

mbglich sein wird, den Kreis der Gespriichspartner international zu erweitern; der 

folgende Bericht mbge als eine Anregung in diesem Sinne verstanden werden.

Danzig/Gdansk, das friiher sein Epitheton „Perle der Ostsee“ verdiente, stand 

zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf der Hbhe seiner Macht und seines Wohl- 

stands. In ihrer Anlage geht die Stadt auf die Zeit des Deutschen Ordens zuriick. 

1454 unterstellte sie sich der polnischen Krone, behielt aber weitgehende Auto- 

nomie. Als einzige Hafenstadt Polens kam sie in den GenuB eines enormen wirt- 

schaftlichen und kulturellen Aufschwungs.

Die Bevblkerung Danzigs war iiberwiegend deutsch, doch unterschied es sich 

in Status und Aussehen bald betrachtlich von den deutschen Stadten, selbst von 

den freien Reichsstadten. Als Ort der Begegnung unterschiedlicher Volker und 

als Handelszentrum an einer vielbefahrenen Seeroute nahm die Stadtrepublik ei- 

nen kosmopolitischen Charakter an, der sich im Lauf der Jahre niederlandisch 

farbte. Ihr Wohlstand, Polens religiose Toleranz und das haufige Einlaufen nie- 

derlandischer Schiffe fbrderten einen Zustrom von Einwanderern aus den Nieder- 

landen, deren Kunstgeschmack, Kleidung und Sprache sich pragend auf die Stadt 

auswirkten - ein Vergleich mit Amsterdam erscheint fiir diese Epoche keines- 

wegs als abwegig. In einer Zeit, da der Markt fiir osteuropaische Landwirt- 

schaftserzeugnisse auBerst giinstig war, erschien in Danzig im letzten Drittel des 

16. Jahrhunderts eine ganze Gruppe niederlandischer Kiinstler, die Steinmetzen 

Willem und Abraham van dem Blocke, der Maier Isaac van dem Blocke, der rei- 

sefreudige Vredeman de Vries, der Architekt Anthonis van Obberghen. Die Nie- 

derlander beeinfluBten Deutsche wie den Maier und Graphiker Anton Moller und 

verliehen der Stadt mit Bauten wie dem Hohen Tor und dem Zeughaus, aber 

auch ihrem Innenausstattungsgeschmack ein spezifisches Gesicht, das auBerhalb
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Hollands am ehesten an das Kopenhagen Christians IV. erinnert. Selbst als urn 

1620 die Konjunktur und mit ihr die Zahl der Neubauten sank und die Malerei 

im spateren 17. Jahrhundert mit Stech und Schultz starker eklektische Ziige an- 

nahm, blieb niederlandischer EinfluB willkommen. Noch im letzten Jahrhundert- 

viertel wurde die kbnigliche Kapelle von Tylman van Gameren entworfen.

Das niederlandisch-deutsche Danzig wirkte anziehend und anregend auf nahe 

gelegene Stadte; von kleineren Orten wie Braunsberg im Ermland abgesehen gilt 

dies verstandlicherweise vor allem fiir die anderen autonomen Stadtrepubliken 

des polnischen PreuBen Thorn und Elbing, spiirbar weniger fiir das herzoglich 

preuBische Kbnigsberg.

Dieser gesamte hochinteressante und bedeutende Kulturbereich ist mit Aus- 

nahme von Thorn zerstort. Danzig wurde wahrend der letzten Monate des zwei- 

ten Weltkriegs nach dem Abzug der deutschen Truppen systematisch verbrannt. 

Der Wiederaufbau begann in den spaten 40er Jahren und dauert bis heute an. Da- 

bei folgen Gesamtformen und Einzelheiten der historischen Gestalt, soweit sie 

durch Fotos, Zeichnungen u.a. bekannt ist; abseits der gut dokumentierten promi- 

nenten Zonen nahm man sich mehr Freiheiten (vgl. die ausfiihrlichen, differen- 

zierten Mitteilungen in: Dokumentation der Jahrestagung 1986 in Danzig. The- 

ma: Probleme des Wiederaufbaus nach 1945, hrsg. von Ingrid Brock, Arbeits- 

kreis Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V., Bamberg 1991). Die nicht sel- 

ten eher gemischten Gefiihle des heutigen Historikers gegeniiber solchen Rekon- 

struktionen werden aufgehellt durch die Tatsache, daB einige wenige Bauten, 

etwa von Obberghens Altstadtisches Rathaus, wie durch ein Wunder nahezu un- 

versehrt erhalten geblieben sind.

Uniibersehbar ist es jetzt an der Zeit, dem Glanz und Niedergang einer im eu- 

ropaischen Rahmen bedeutenden Stadt die gebiihrende, nur allzu lange durch po- 

litische Grenzen blockierte Aufmerksamkeit zu widmen. In dieser Perspektive sa- 

hen die Veranstalter der Tagung ihr Vorhaben.

Einleitend sprach Teresa Zarebska uber die Merkmale der manieristischen 

Stadtbaukunst in Danzig. Im Widerspruch zu einer verbreiteten Einschatzung 

schlagt sie vor, zwischen dem Ende des 16. und dem Ende des 17. Jahrhunderts 

vier Phasen der Stadtentwicklung zu erkennen. Diese Phasen bedeuten nach ihrer 

Einschatzung allerdings keine grbBeren Briiche des urbanistischen Konzeptes, 

sondern eher kleinere Veranderungen.

Adam Milobedzki nahm Probleme der nordeuropaischen Architektur der 

Zeit von 1550 bis 1625 generell in den Blick. Eigene AuBerungen (Zarys 

dziejow architektury w Polsce, Warschau 1961) widerrufend, griff er die fiir 

diese Epoche gangigen Stilbegriffe an, speziell den des Manierismus. Statt- 

dessen betonte er das Fortleben der mittelalterlichen Tradition bis zumindest 

ins mittlere 17. Jahrhundert. Fiir den besprochenen Zeitraum schlug Milo

bedzki vor, zur Differenzierung drei Stilmodi - hoch, mittel, niedrig - zu 

verwenden. Wie er ferner zeigte, wirkte die Holzbautradition auf die Bauten 

in der Stadt ein, und er schlug vor, beides im Zusammenhang zu untersuchen. 

Man darf sagen, daB sein Beitrag einen neuen Zugang zum Gegenstand er-
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schloB und daB seine methodischen Uberlegungen langerfristigen Nutzen ver- 

sprechen.

Zygmund Wazbinski und Juliusz A. Chroscicki befaBten sich mit der Rezep- 

tion der groBen internationalen Malerei in Danzig. Ersterer sprach uber den Ein- 

fluB des Caravaggismus auf die Maier im kbniglichen PreuBen, namentlich Her

mann Han. Chroscicki zeigte. wie das 17. Jahrhundert hindurch Danziger Maler- 

werkstatten sich an Rubens orientierten. Teresa Sulerzyska diskutierte einige 

Freiheitsallegorien in der Danziger Illustrationsgraphik.

Am zweiten Tag prasentierte zunachst Z. Kruszelnicki das im Museum der 

Krakauer Jagiellonenuniversitat aufbewahrte Epitaph fur den Vater des Koperni- 

kus. Er sah es in Zusammenhang mit einer historisierenden kiinstlerischen Stro- 

mung der Zeit um 1620 und zerstbrte die um dieses Werk herum gewachsenen 

Legenden.

Der Berichterstatter besprach ein groBes Gemalde von Bartholomaus Strobel 

d.J., das Gastmahl des Herodes im Prado. Er deutet das Werk, das in jiingerer 

Zeit betrachtliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat (zuletzt mit einer ande- 

ren Interpretation: J. Szczepinska-Tramer, El „Festin de Herodes": Notas sobre el 

cuadro de B. Strobel, Goya Nr. 223-4, 1991, S. 2-15), in Zusammenhang mit ei

ner spathumanistischen, irenischen und liberalen Bewegung, die sich noch wah- 

rend der spateren Phase des DreiBigjahrigen Krieges bei der Intelligenz Europas 

geltend machte, und schlug vor, das Bild mit Kbnig Wladislaus IV. und dem 

Oranierhof im Haag zu verbinden. Als Entstehungsort ist Elbing, als Datierung 

die Zeitspanne 1639-42 wahrscheinlich.

Tomasz Mikocki beschaftigte sich mit dem stilistischen Hintergrund des 

1614/15 von Peter Husen modellierten und wohl von Gerd Benningsen in Bronze 

gegossenen Neptun am Neptunsbrunnen auf dem Langen Markt (zur Kiinstlerfra- 

ge: Helmut Carl, Zeitschrift fiir Kunstgeschichte 6, 1937, S. 147-170). Es ging 

ihm weniger um die offenkundigen Einflusse der Giambologna-Werkstatt als um 

Antikenzitate der Figur; er sah Reflexe des Marc-Aurel-Reiterstandbildes, des 

Torso vom Belvedere und des Laokoon. Eine Antwort auf die Frage, wie diese 

Kenntnisse vermittelt sein konnten, ware wesentlich fiir eine bessere Vorstellung 

von dem noch weitgehend unbekannten Autor der Figur und dem Kunstge- 

schmack des damaligen Danziger Rates.

Jan Wrabec referierte iiber kiinstlerische Verbindungen zwischen schlesischen 

und preuBischen Kiinstlem. Ein Gemalde der Gottesmutter im schlesischen Dorf 

Goszcz bei Klodzko/Glatz weist Ahnlichkeiten mit dem Werk von Hermann Han 

und Bartholomaus Strobel auf. Die Kbnigliche Kapelle in Danzig laBt sich dem 

Konventsgebaude der Kreuzherren mit dem roten Stern in Breslau (heute Ossoli- 

neum-Bibliothek) gegeniiberstellen; fiir beide Bauten sieht Wrabec die Vorbilder 

in der Architektur Borrominis.

Die anschliefienden Vortrage von Katarzyna Cieslak und Jan Harasimowicz 

betrafen Fragen der in Danzig gelaufigen protestantischen Kunst. Beide hoben 

hervor, wie wdrtlich lutherische Kiinstler geistliche Lehrstoffe ihrer Zeit ins Bild 

iibersetzten - Cieslak am Beispiel von emblematischen Kirchendekorationen, zu
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denen literarische Kommentare existieren, Harasimowicz mit Bezug auf den Zy- 

klus der Zehn Gebote von Anton Moller in Praust/Pruszcz Gdanski. Die letztge- 

nannte Folge mit ihrer in der lokalen Tradition verankerten lebensnahen Erzahl- 

weise scheint eine nicht unwichtige Rolle in der lutherischen Polemik gegen den 

Calvinismus gespielt zu haben. Moralisierende Motive auf alttestamentlicher 

Grundlage bildeten, wie Barbara Tucholka-Wlodarska iiberzeugend zeigte, auch 

die Bildthemen fur die Dekoration von Danziger Silberkannen.

Elzbieta und Maciej Kilarski gaben einen Uberblick tiber die Typen der reich 

mit Vegetation und Ornament verzierten, qualitativ hochstehenden Danziger 

Ofenkacheln. Nach Leszek Pudlowskis Mitteilung uber Adelsverleihungen an 

Danziger Burger im 17. Jahrhundert faBte Teresa Grzybkowska die Ergebnisse 

zusammen: Die facettenreiche Danziger Kultur wurde durch die Referate der Ta- 

gung anschaulich; verstarkte theoretische und methodische Reflexionen kbnnten 

der Sachforschung nur zugute kommen.

Jacek Tylicki

(nach Aufzeichnungen von Teresa Grzybkowska)

Ausstellungen

IL GUERCINO 1591-1666

Frankfurt, Schirn Kunsthalle, 3. Dezember 1991 bis 9. Februar 1992. Eine um- 

fangreichere Fassung wurde zuvor in Bologna (Museo Civico Archeologico) und 

Cento (Pinacoteca Civica und Chiesa del Rosario) gezeigt, eine von der Frank

furter abweichende Auswahl bot die National Gallery of Art, Washington, vom 

15. Marz bis zum 17. Mai 1992.

Der 400. Geburtstag des bolognesischen Barockmalers Giovanni Francesco 

Barbieri (1591-1666), genannt II Guercino („Der Schielende"), bildete den AnlaB 

fur eine stattliche Reihe von Publikationen und Ausstellungen. Im Vorfeld er- 

schienen eine Monographic der Gemalde von Luigi Salerno (Rom 1988) und der 

Katalog des umfangreichen Bestandes an Zeichnungen in der kbniglichen Samm- 

lung auf SchloB Windsor von Denis Mahon und Nicholas Turner (Cambridge 

1989; vgl. die Rez. von Christel Thiem, in: Kunstchronik 44, 1991, 319-23). Zum 

Jubilaumsjahr wurden die Gemaldebestande in Frankreich, GroBbritannien und in 

der Kapitolinischen Pinakothek in Rom aufgearbeitet (Kataloge von Stephane 

Loire, Michael Helston und Tom Henry [auch als Anhang im Burlington Magazi

ne 1991, July] und von Sergio Guarino u.a.). AuBerdem legte David Stone einen 

Catalogo completo der Gemalde in der bei Cantini edierten Reihe / Gigli 

dell’Arte (Florenz 1991) vor, die die Nachfolge von Rizzolis Classici dell’Arte 

antritt. Guercinos Zeichnungen aus nordamerikanischem Besitz konnte man auf
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einer Wanderausstellung in Cambridge/Mass., Ottawa und Cleveland sehen (Ka

talog von David Stone), diejenigen aus britischen Sammlungen in London (Kata

log von Nicholas Turner und Carol Plazzotta) und die Blatter aus den Niederlan- 

den in Haarlem (Katalog von Carel van Tuyll van Serooskerken). Die umfang- 

reichste Ausstellung von Gemalden und Zeichnungen des Meisters und seiner 

Schule fand im vergangenen Herbst in Bologna und im nahegelegenen Cento, 

Guercinos Geburtsort, statt (Katalog der Gemalde hrsg. von Denis Mahon, 506 

S.; ein Katalog der Zeichnungen ist angekiindigt). Einen Teil der dort gezeigten 

Gemalde (82 von 193, aber nur Werke von Guercino selbst) iibernahm von De- 

zember 1991 bis Februar 1992 die Schirn Kunsthalle in Frankfurt/Main, bevor 

diese - in etwas anderer Auswahl - nach Washington reisten. Guercino ist nun 

ausfiihrlicher publiziert und einem breiteren Publikum bekanntgemacht als seine 

ebenbiirtigen oder beriihmteren Zeitgenossen Annibale Carracci, Guido Reni, Do- 

menichino, Giovanni Lanfranco oder Pietro da Cortona.

Die Konzeption der Frankfurter Ausstellung und die Herausgabe des Katalo- 

ges lagen in den Handen von Sybille Ebert-Schifferer, die damit die Reihe der 

Ausstellungen italienischer Malerei in der Schirn (Guido Reni und Europa 

1988189, Savoldo 1990) fortsetzte. Zweifellos war die Rem-Ausstellung ambitio- 

nierter, doch schien mir die Guercino-Prasentation ausgewogener und ein gewis- 

ses Optimum dessen, was mit bkonomisch eingesetzten eigenen Kraften im An- 

schluB an den internationalen Ausstellungsbetrieb machbar ist. Man erhielt einen 

umfassenden chronologischen Uberblick uber die einzelnen Phasen des CEuvres, 

wobei fast die Halfte der Gemalde aus der schon ab 1634 angesetzten spaten Pe- 

riode, d.h. dem eigentlich zu langen zweiten Teil der Karriere stammten. Gattun- 

gen und Themen wurden abwechslungsreich dargeboten. Den Gesamteindruck 

bestimmten die mit einer oder zwei Personen komponierten Halb- oder Ganzfigu- 

renbilder. Deutlich iiberwogen religiose Sujets, vor allem im Spatwerk. In den 

ersten beiden Raumen hingen ein paar friihe Landschaften, darunter die als frii- 

heste ihrer Art neu zugeschriebene - ungiinstig beleuchtete - Landschaft mit Fi- 

guren an einem Flufi (Neapel, Privatsammlung, Kat. 4). Ein Raum war Portrats 

vorbehalten, unter ihnen das kiirzlich entdeckte Selbstportrat (New York, Kunst- 

handel, Kat. 36). Kaum hervorgehoben gehangt waren die Hauptwerke Die Ein- 

kleidung des Hl. Wilhelm, Guercinos erstes Altarbild fur Bologna (1620 datiert; 

Bologna, Pinacoteca Nazionale, Kat. 29), das fiir die Papstfamilie Ludovisi, 

Guercinos wichtigste romische Mazene, gemalte Bild Der Hl. Gregor der Grofie 

mit den Hl. Ignatius von Loyola und Franz Xaver (ca. 1625-26; London, Sig. 

Mahon, Kat. 39), die 1645 fiir die italienische Galerie des franzosischen Samm- 

lers Louis Phelypeaux de La Vrilliere entstandene altromische Historie Hersilia 

interveniert zwischen Romulus und Titus Tatius (Paris, Louvre, Kat. 55) und die 

Kumaische Sibylle (1651 datiert; London, Sig. Mahon, Kat. 71). Die Projektion 

eines Diapositivs der Aurora, Guercinos beriihmtes Deckengemalde im Casino 

Ludovisi in Rom, an die Decke des ovalen Hauptraumes (an dessen Wanden aus- 

schlieBlich hochformatige Altarbilder hingen) vermittelte einen guten Eindruck 

von diesem schwer zuganglichen Werk.
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Eine representative Auswahl von Zeichnungen schloB sich an, denen Fotos 

von Bildern, die mit diesen Blattern in Verbindung stehen. beigegeben waren. 

(85 Katalognummern; ausschlieBlich bekannte Werke aus der Sammlung SchloB 

Fachsenfeld in der Stuttgarter Staatsgalerie und aus dem Ashmolean Museum in 

Oxford, groBtenteils aus der dort verwahrten Sammlung Denis Mahon). Insge- 

samt also eine didaktisch klug aufgebaute Ausstellung fiir einen Maier, aus des- 

sen fast vierhundert Nummern zahlendem CEuvre sich kaum ein Dutzend Origi- 

nalgemalde in bffentlichen Sammlungen in Deutschland befindet (die meisten in 

Dresden, je eines in Berlin, Mainz und Miinchen) und mit dem sich die deutsche 

Forschung - auBer im Zusammenhang mit den Zeichnungen der Sammlung Fach

senfeld (Ausstellungen in Stuttgart 1967 und 1978) - bisher nur am Rande be- 

schaftigt hat.

Im Katalog sind die Aufsatze der Organisatoren der Ausstellungen in Bologna 

und Washington, ein einleitender Uberblick von Andrea Emiliani und Diane De- 

Grazias Aufsatz Guercino als Dekorationsmaler, sowie die von Denis Mahon 

verfaBten Texte zu den sechs Perioden im Werk des Kiinstlers mit den zugehori- 

gen Katalogeintragen vom Bologneser Katalog iibernommen. Ein Abschnitt aus 

dem Londoner Katalog leitet die von Sybille Ebert-Schifferer verfaBten Katalog

nummern der Zeichnungen ein. Die Autorin steuerte auBerdem Uberlegungen zu 

Guercinos Erzahlstruktur bei. Leider scheinen die Ubersetzungen nicht immer 

ganz befriedigend zu sein, so daB auch aus diesem Grund fiir Forschungen der 

wesentlich umfangreichere Bologneser Katalog (rezensiert von Carel van Tuyll, 

in: Burlington Magazine 133, 1991, 864-68) und der Originaltext von Turner/ 

Plazzotta (rezensiert von David Stone, in: Burlington Magazine 133, 1991, 

632-35) zur Hand zu nehmen sein werden.

Den Kern der Forschungen leistete wieder Sir Denis Mahon, der sich seit den 

1930er Jahren mit Guercino beschaftigt: als Sammler, der einige von dessen 

schbnsten Bildern und Zeichnungen besitzt oder besaB, und als Kunsthistoriker, 

der namentlich mit seinen Studies in Seicento Art and Theory (London 1947; 

Nachdruck liegt vor) und den beiden Katalogen zu den Gemalden und Zeichnun

gen der Ausstellungen aus AnlaB von Guercinos 300. Todestag den MaBstab 

setzte (Bologna 1968: der lange vergriffene Katalog der Gemalde liegt jetzt als 

Reprint vor). Daran schlieBen seine jetzigen Ausfiihrungen ausdriicklich an. Die 

Texte zu den einzelnen Perioden sind nur leicht veranderte und mit neuen Infor- 

mationen angereicherte Fassungen der Ausfiihrungen von 1968. Starker modifi- 

ziert wurden die Katalogeintrage, bei denen natiirlich oft auf die seitdem erschie- 

nene Literatur verwiesen werden konnte. Da die Halfte der in Frankfurt zu se- 

henden Bilder bereits 1968 ausgestellt war, hatte sich eine Konkordanz empfoh- 

len, in der auch auf Salernos Werkverzeichnis Bezug zu nehmen gewesen ware, 

denn die Literaturangaben sind in die zum Teil etwas uniibersichtlichen Katalog- 

texte eingearbeitet. Die Texte selbst zeichnen sich wieder durch Mahons immen

se Detailkenntnis an historischen Fakten - besonders in der Auseinandersetzung 

mit dem Biographen Malvasia - und eine vorbildliche Akribie in der Beschrei- 

bung stilistischer Veranderungen aus.
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An dem festen Gefiige aus gesicherten Informationen und SchluBfolgerungen 

laBt sich hier kaum etwas Qualifiziertes erganzen. Lediglich die reizende kleine 

Madonna, die dem Christkind einen Brei bereitet (Stockholm, Nationalmuseum, 

Kat. 5), scheint mit dem Blauschimmer auf ihrem fahlen Inkarnat besser zu den 

gegen 1620 angesetzten Werken, etwa der Mystischen Hochzeit der Hl. Kathari

na (Berlin-Dahlem, Gemaldegalerie, Kat. 26), als zur Friihzeit um 1615 zu pas- 

sen.

Die Ausstellung prasentierte das (Euvre nicht so streng periodisiert, wie es die 

Katalogeinteilung, die in den Jahresangaben geringfugig von Bologna 1968 und 

1991 abweicht, glauben macht. Man nahm einen allmahlichen Wandel von den 

hbher geschatzten friiheren Werken mit ihrem kraftvollen Helldunkel zu den 

„klassizistisch“ werdenden Werken gegen 1630 wahr. Schon um 1616 war Guer- 

cinos friiher Stil, seine eigenstandigste Leistung, ausgepragt (vgl. die Madonna 

mit dem Sperling, Sig. Mahon, Kat. 7). Die ungewohnliche Lichtfiihrung und die 

plastische Modellierung der Kbrper sind aber wohl nicht nur auf sein „Naturta- 

lent“ zuriickzufiihren, sondern scheinen Anregungen von Caravaggio und seinen 

Nachfolgern zu verarbeiten. In den gleichen Jahren lieBen sich auch Ribera und 

Velazquez zu personlichen Interpretationen des Caravaggismus inspirieren.

Die zweifellos entscheidende Zasur im Leben des Kiinstlers bildete sein zwei- 

jahriger Aufenthalt in Rom wahrend des Pontifikats Gregors XV. (1621-23). 

Guercino wurde verunsichert und blieb es, als er danach wieder in das Provinz- 

stadtchen Cento zuriickkehrte. Er war nicht zum Schrittmacher einer Entwicklung 

geworden, sondern muBte mit den neuen Entwicklungen von Domenichino und 

Lanfranco, die der junge Pietro da Cortona bald uberfliigelte, in irgendeiner Wei

se Schritt halten. Die von Mahon schon seit 1947 enggefiihrte Argumentation, in 

der rbmischen Zeit sei Guercinos Stilwandel besonders durch den EinfluB der 

Kunsttheorie Giovanni Battista Agucchis hervorgerufen worden, ist in einen gro- 

Beren Kontext einzubetten. Nicht nur, dafi auch Reni damals seine seconda ma- 

niera entwickelte. Beides steht mit einem allgemeinen Wandel gegen 1630 in 

Zusammenhang, bei dem sich europaweit - Vouet in Paris, Gentileschi und Hont- 

horst in London, Velazquez in Madrid - ein Abwenden von chiaroscuro und 

Realismus - ein Uberwinden des Caravaggismus - und das Hinwenden zu einem 

„hdfischen Klassizismus" beobachten laBt. Der neovenezianismo, den erstmals 

Roberto Longhi bei Guercinos wenig jiingeren Zeitgenossen Cortona, Sacchi, 

Poussin und anderen feststellte, benennt ein Teilphanomen davon, den Wandel in 

der Farbigkeit durch die Orientierung besonders an Tizian. Es spricht fiir Guer

cinos Aufgeschlossenheit, daB er auch im abgelegenen Cento den neuen Strb- 

mungen folgte. Besonders die religiose Malerei - ein noch zu wenig erforschtes 

Gebiet - tendierte zum Barockklassizismus. MaBstabsetzende Altarbilder wurden 

in der zweiten Halfte des Jahrhunderts von Carlo Maratta geliefert, nicht etwa 

von Pierfrancesco Mola oder von Salvator Rosa, deren malerisches Temperament 

am ehesten dem friihen Guercino vergleichbar ware.

Auch die Religiositat des Kiinstlers war noch kein Thema der Forschung: In- 

teressanterweise wurde sein Brief mit Gliickwiinschen zu dem Kunsttraktat des
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Jesuiten Ottonelli und Pietro da Cortona, „...bei dem das Sakristeigeriichlein ... star

ker denn anderswo ist...“ (J. v. Schlosser, Die Kunstliteratur, 1924, S. 538), auf des- 

sen erster Seite abgedruckt (siehe Ed. v. V. Casale, Treviso 1976, S. CXLIIIf.).

Das eigentliche Fazit von Diane DeGrazias Uberblick liber die Dekorations- 

malereien ist, daB Guercino kein Freskodekorateur war und auch keiner werden 

wollte/konnte. Seine Deckenbilder im Casino Ludovisi und im Pal. Costaguti, die 

er mit Hilfe des versierten Quadraturisten Agostino Tassi ausfiihrte, mdgen viel- 

versprechend erscheinen, sie blieben aber Versuche, dem damaligen Standard in 

Rom nahezukommen. Auch bei der Domkuppel in Piacenza (1626-27) ging es 

fast nur um einzelne Figuren. Vielfigurige Szenerien, wie sie wenig spater von 

Lanfranco in der Kuppel von S. Andrea della Valle oder von Cortona im Salone 

Barberini gestaltet wurden, hatten ihn wohl iiberfordert.

Nicht verschweigen laBt sich auch, daB Guercino wuBte, bei welchen Auftra- 

gen er sich - im Unterschied etwa zur Galerie de la Vrilliere - keinem Vergleich 

mit anderen bedeutenden Werken zu stellen hatte. Nach Rimini (Kat. 48), Seni- 

gallia (Kat. 50) oder Ancona (Kat. 78 und 82) lieBen sich schon gemalte, aber 

fade Altarblatter schicken. Ein solches Qualitiitsgefalle ist in der ersten Halfte 

der Karriere des Kiinstlers nicht zu bemerken.

Zur Aufklarung von Guercinos Stilwandel, der die Forschung immer am mei- 

sten interessiert hat und an dem sich auch die Gesamteinschatzung des Kiinstlers 

scheidet, bringt Sybille Ebert-Schifferer einige neue Beobachtungen zur verschie- 

denartigen erzahlerischen Gestaltung gleicher Themen im Frith- und Spatwerk. 

Sie neigt aber meines Erachtens dazu, die herkbmmlichen Erklarungen zu gering 

zu beachten, wenn sie etwa Guercinos Orientierung an Reni als cum granu sails 

zu betrachtenden Topos abtut (S. 70). Die helle Palette, die diinne Malweise be- 

sonders des Inkarnats, das manchmal grau gebrochene Kolorit mit gelegentlich 

starken lokalfarbigen Akzenten z.B. auf flattemden Gewandern (Kat. 65, 66), die 

„plakativen“ Gesten...: diese Merkmale von Guercinos Werken ab den 1640er 

Jahren finden sich wenige Jahre friiher bei Reni.

Bei der Frage, ob in Guercinos Stilwandel eine interne kiinstlerische Entwick

lung zum Ausdruck kommt, oder ob es eher ein Eingehen auf auBere Umstande 

war, deuten die Zeichnungen mehr auf die zweite Moglichkeit. Als Zeichner, 

dessen Blatter nicht fitr ein Publikum bestimmt waren, machte Guercino keinen 

den Gemalden vergleichbaren Wandei dutch. Es laBt sich zwar beobachten, daB 

er in der Spatzeit bei den Studien - ahnlich wie bei den Gemalden - mehr Wert 

auf fein gestaltete Oberflachen legte, etwa bei den prachtvollen Rbtelstudien Kat. 

60A und 61A (mit Farbtafel), auf denen er zarte Hbhungen mit weiBer Kreide 

anbrachte. Im groBen und ganzen bleibt sein Zeichenstil, namentlich die 

schwungvolle Handhabung der Feder und die locker gesetzten Lavierungen, - 

anders als etwa bei Pietro da Cortona - erstaunlich konstant. Eine Stilentwick- 

lung zu beschreiben, ware wenig aufschlufireich. Mit Recht nimmt dagegen die 

Untersuchung des kreativen Prozesses einen groBen Teil der Katalogeintrage ein.

Jorg Martin Merz
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Rezensionen

MARY D. GARRARD, Artemisia Gentileschi. The Image of the Female Hero in 

Italian Baroque Art. Princeton, University Press 1989. 607 Seiten, 327 Schwarz- 

WeiB-Abbildungen im Text, 24 Farbtafeln. - ROBERTO CONTINI, GIANNI 

PAPI, Artemisia. Rom, Leonardo de Luca 1991 (Ausstellungskatalog). 218 Sei

ten, 121 Schwarz-WeiB-Abbildungen, 42 Farbabbildungen.

(mit vier Abbildungen)

Das Thema „Artemisia Gentileschi" gewann 1991 durch eine Ausstellung in 

der Florentiner Casa Buonarroti an Aktualitat. Ohne Zweifel stellt Mary D. Gar- 

rards Buch eine Basis fur das Unternehmen dar, das mit der Schwierigkeit zu 

kampfen hatte, aus dem Schatten der umfangreichen Studie herauszutreten und 

eine eigene Fragestellung zu finden.

Bisher war es auBerst miihsam, sich liber die Vorzeigemalerin Artemisia Gen

tileschi zu informieren, so daB die Erwartungshaltung bei der 1989 erschienenen 

Monographie hochgesteckt war. Sammelwerke zur caravaggesken Malerei ver- 

mittelten nur einen fragmentarischen Eindruck von ihrem Werk. Germaine Greer 

widmete in ihrem Buch Das unterdriickte Talent der „Ausnahme“ Artemisia ein 

ganzes Kapitel, das erstmals einen iiberblickenden Zusammenhang gewahrleiste- 

te. Das popularwissenschaftliche Interesse begniigte sich mit den skandalbsen 

Episoden ihres Lebens, mit der verzerrten Impression eines weiblichen Opfers. 

Dieses Bild versucht die Autorin mit aller Vorsicht zu relativieren im Sinne des 

Untertitels „The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art“. Die Doppel- 

deutigkeit des Titels laBt offen, ob Artemisia selbst der weibliche Held ist oder 

ob den von ihr dargestellten Frauen diese Ehre gebiihrt.

Wie in einer Kiinstlermonographie iiblich, beginnt die Autorin mit Leben und 

Werk der Artemisia Gentileschi. Sie schildert die Vita im historischen Kontext, 

verkniipft das personliche Schicksal mit den zeitgleich entstandenen Bildern und 

sucht eine synchrone Entwicklung sowohl der Kiinstlerin als auch ihres Stils zu 

vermitteln. Biographic und Werkkatalog sind ineinander verwoben, was bei den 

nicht datierten und oft nur zugeschriebenen Bildern erhebliche Schwierigkeiten 

mit sich bringt. Die Autorin tendiert dazu, qualitativ weniger iiberzeugende Wer- 

ke, die auch inhaltlich nicht zu den „Heroic Women" passen - Bathseba, Lucre

tias Vergewaltigung - in die spatere Phase der mittlerweile erfolgreichen und 

scheinbar an den mannlichen Geschmack angepaBten Malerin zu datieren.

Frau Garrard zeichnet mittels der Quellen ein anschauliches Bild von Artemi- 

sias Leben. 1593 in Rom geboren, dort aufgewachsen und von ihrem Vater aus- 

gebildet, lehnt sie sich zunachst dermaBen eng an ihren Lehrer an, daB sich 

wahrscheinlich noch einige ihrer Bilder unter dem Namen Orazio Gentileschis 

finden. Ihr persbnliches Umfeld wird durch die Beziehungen ihres Vaters zu Ca

ravaggio, dem Cavaliere d'Arpino und Adam Elsheimer sowie durch die Ver- 

wendung der in den Akten des Vergewaltigungsprozesses von 1612 erscheinen- 

den Namen charakterisiert.
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Nach diesem aufsehenerregenden ProzeB siedelte die mittlerweile verheiratete 

Artemisia nach Florenz tiber, wo sie in den Kiinstlerkreis um Michelangelo Buo

narroti d.J. aufgenommen wurde und enge Kontakte zum Hof der Medici pflegte. 

Hier macht sich nun eine Emanzipation von der Stilvorgabe ihres Vaters bemerk- 

bar. Artemisia wandte sich deutlicher dem Caravaggismus zu, distanzierte sich 

aber gleichzeitig davon durch eine Zurschaustellung prachtvoller Stoffe und Ac

cessories („BiiBende Magdalena”, Palazzo Pitti, 1617/20; „Judith“, Uffizien, ca. 

1620). Diese Wendung zum Luxuribsen begriindet die Autorin mit dem EinfluB 

des prachtliebenden Medici-Hofes, der nicht nur als Vorbild, sondern auch als 

Auftraggeber EinfluB auf ihre Arbeiten nahm. Nicht nur stilistisch distanziere sie 

sich in dieser Zeit von ihrem Vater, sondern auch durch die Signatur ihrer Wer- 

ke, die nun nicht mehr Gentileschi, sondern Lomi lautete. Vielleicht kam es wah- 

rend ihrer nachsten Lebensstation in Genua zu Kontakten mit van Dyck, dessen 

„Susanna“ in der Miinchner Pinakothek enge Verwandtschaft mit Artemisias 

Pommersfeldener Bild gleichen Themas aufweist. Ihre Familienverhaltnisse sind 

nur fragmentarisch iiberliefert, so lebte sie 1624 mit einer wohl 1618 geborenen 

Tochter und zwei Dienern in Rom, eine zweite Tochter heiratete 1649. Der Ehe

mann trat nicht mehr in Erscheinung, nur in einem Brief aus dem Jahr 1637 er- 

kundigte sich Artemisia, ob er noch am Leben sei. Doch schon aus den wenigen 

Angaben kann der SchluB auf eine sehr unabhangige Lebensfiihrung gezogen 

werden, besonders auf eine fiir Frauen seltene Entscheidungsfreiheit und finanzi- 

elle Selbstandigkeit.

Einen neuen Lebensabschnitt, auch in der kiinstlerischen Entwicklung, brach- 

te ihre Neapolitaner Zeit von 1630 bis 1638. Thematisch riickte sie, wohl aus 

Griinden der Nachfrage, von ihren Darstellungen heroischer Frauen ab, hin zur 

religibsen Malerei. Frau Garrard zufolge lag Artemisia diese Bildgattung weniger 

als die sogenannten Frauenthemen, in denen sie sich von vorgegebenen Schemata 

Ibsen konnte. In der religibsen Malerei iiberzeuge sie zwar auch durch ihre 

kiinstlerische Qualitat, bleibe aber eher den traditionellen Formen verhaftet.

1638 schloB sich auf Einladung Charles I. ein zwei- bis dreijahriger England- 

aufenthalt an. Vielleicht erwartete ihr Vater, der im hohen Alter mit den Decken- 

gemalden im Queen’s House in Greenwich beschaftigt war, Unterstiitzung von 

seiner Tochter. Wie Garrard feststellt, geht aus Inventaren allerdings hervor, daB 

sie mehrere Gemalde in England hinterlieB. Eines, „Tarquinius und Lukretia”, 

muB schon vor ihrer Ankunft in der kbniglichen Sammlung vorhanden gewesen 

sein, so daB sie nicht nur als Gehilfin fiir ihren Vater, sondern auch aufgrund ih

res eigenen Rufes eingeladen worden sein diirfte.

Ab 1642 bis zu ihrem Tod 1652 lebte sie als erfolgreiche, auf materielle Ab- 

sicherung bedachte Malerin wieder in Neapel. Die in der Spatphase ihres Lebens 

entstandenen Bilder wirken an ein Bestellerklischee angepaBt - keine revoltieren- 

den Judiths, keine sich zur Wehr setzenden Susannen und keine am eigenen 

Selbstmord zweifelnden Lucretien mehr, sondern mehrere Varianten der nackt 

und ergeben dem Betrachter als Augenweide angebotenen Bathseba. Die Begriin- 

dung dieses thematischen Wechsels mit endgiiltiger Unterwerfung unter den
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mannlichen Geschmack ihrer Auftraggeber wird von der Autorin in Erwagung 

gezogen, dann aber relativiert: Das gesteigerte SelbstbewuBtsein der Kiinstlerin 

habe sie der Notwendigkeit enthoben, sich liber Heroinen zu definieren. Gllick- 

lich ist Frau Garrard liber die Lbsung wohl nicht, denn gerade bei diesen Bildern 

bezweifelt sie Artemisias Autorschaft, weil deren Entwicklung nicht ins Konzept 

zu passen scheint.

Die Autorin verliert sich nicht in Spekulationen. Mit den ihr zur Verfiigung 

stehenden historischen Informationen geht sie sehr vorsichtig um - vielleicht zu 

vorsichtig? Die als Quellenanhang in englischer Ubersetzung komplett verbffent- 

lichte Korrespondenz von Artemisia Gentileschi enthalt mancherlei private Infor

mation, die nicht weiter ausgewertet wurde. So das Verhaltnis zu ihren Tochtern, 

beide von der Mutter als Malerinnen ausgebildet. Wie einst Orazio Gentileschi, 

so versuchte Artemisia ihren Tochtern den Weg zu ebnen, indem sie deren Ge- 

malde als Arbeitsprobe und zur Werbung mit ihren eigenen verschickte (S. 385), 

doch ist von den Tochtern kein Werk bekannt. Ob sie aus Mangel an Talent er- 

folglos waren oder ob eine berufliche Laufbahn iiberhaupt nicht angestrebt war, 

muB offen bleiben, doch gibt zu denken, wie sehr sich Artemisia Gentileschi um 

deren EheschlieBung bemiihte. Nach einer Hochzeit 1649 bezeichnet sie sich als 

bankrott und bittet einen ihrer Gbnner, weitere mogliche Auftraggeber zu vermit- 

teln (S. 391). Sicher lassen sich hier Parallelen zu ihrer eigenen Lebensgeschich- 

te zeigen, denn auch ihr Vater hatte Wert auf eine EheschlieBung seiner Tochter 

gelegt, doch um einer Ehrenrettung willen, wahrend Artemisia flir die Verheira- 

tung ihrer Tochter materielle Griinde anfiihrt. Sie bezeichnete eine Tochter als 

Last oder Burde, von der sie sich durch die Hochzeit bald befreit sehen mbchte 

(S. 387). Offensichtlich kam sie mit ihren Kindern nicht sonderlich gut zurecht. 

In der Realitat ihres Lebens ist wenig von der Frauensolidaritat zu spliren, die 

Frau Garrard in ihren Gemalden findet. Hier kbnnten weiterftihrende Uberlegun- 

gen anschlieBen, doch vermag sich der Leser durch den Quellenanhang ein eige- 

nes Bild zu machen.

Die Autorin war sich der Schwierigkeit bewuBt, aus der zeitlichen und kultu- 

rellen Distanz zu einer objektiven Wertung der berlichtigten Gerichtsverhandlung 

zu kommen, deren Akten die Lligen, Halbwahrheiten und Intrigen der Beteiligten 

erzahlen. Angesichts ihres zuriickhaltenden Reslimees sollte der Leser die Akten 

unbedingt selbst lesen. Kannte man bisher vor allem das Bild der Vergewaltigten 

als Folteropfer, so lehren die Akten doch das Staunen. Nach der von Artemisia 

minutibs beschriebenen Entjungferung pflegten Tater und Opfer weiterhin sexu- 

elle Kontakte - ein Umstand, der heute die Klage als unglaubwiirdig erscheinen 

lassen wurde. Damals loste es noch nicht einmal Erstaunen aus, handelte Artemi

sia doch in der Annahme, geheiratet zu werden. Das ist der eigentliche Punkt: Es 

geht in dem ProzeB viel mehr um ein gebrochenes Eheversprechen als um die 

Vergewaltigung. Die wiederholten Versuche Orazios, seine Tochter „an den 

Mann zu bringen", waren nach der Verhandlung erfolgreich.

Die „peinliche Befragung", der Artemisia wahrend des Prozesses unterzogen 

wurde, bildet die Basis flir die psychologisierende Interpretation ihrer Judith-Dar-
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stellungen. Die Folter wurde Artemisia angeboten, nicht aufgezwungen! Sie 

nahm das fur heutiges Rechtsverstandnis unfaBbare Angebot an, woraufhin der 

Gerichtsdiener ihr im Verhandlungssaal Kordeln um die Finger wickelte und zu- 

sammenzog (S. 461-462). Sie beharrte wahrend der Tortur darauf, die Wahrheit 

gesagt zu haben. So kurios das klingen mag, aber mit dieser „Folter“ kam das 

Gericht der Klagerin entgegen, indem es ihr die Mbglichkeit bot, sich der Glaub- 

wiirdigkeit, der Sympathie und des Mitleids von Juristen und Publikum zu versi- 

chern. Garrard hat dies nicht hinterfragt, sondern als Mythos der Ungerechtigkeit 

bestehen lassen.

Anstatt des iiblichen Werkkatalogs widmet die Autorin sieben von der Male- 

rin mehrfach dargestellten Frauengestalten unter dem Titel „Artemisia 

Gentileschi’s Heroic Women" ausfiihrliche Kapitel. Zum Thema der Susanna ist 

ein alterer Aufsatz von Garrard in leicht modifizierter Fassung aus Feminism and 

Art History (Hrsg. Norma Broude und Mary D. Garrard, New York 1982) iiber- 

nommen. Es folgen Lucretia und Kleopatra, inhaltlich verklammert durch ihren 

Selbstmord, anschlieBend Judith und zum AbschluB die Allegorie der Malerei - 

Artemisia Gentileschis Selbstportrat.

Die Autorin geht mit einer weit gefacherten Fragestellung an die Werke her- 

an: von der Typologie, der Ikonographie, vom kulturhistorischen Hintergrund bis 

hin zum Persdnlichkeitsbezug der Kiinstlerin zu ihrem Bild. Mit der Frage nach 

den Vorbildern riickt sie die Malerin keineswegs in die Reihe der Ekklektizisten, 

sondern zeigt parallel das Neuartige in ihrem CEuvre. Uberzeugend fiihrt sie das 

wohl bekannteste Gemalde, die Judith in Neapel (Museo Capodimonte) und die 

Variante in Florenz (Uffizien), auf die Gemalde gleichen Themas von Adam Els- 

heimer (1601-1603, London, Wellington Museum), Rubens (Original verloren, 

Stich von Cornelius Galle I, 1610, New York, Metr. Mus.) und Caravaggio (1598-99, 

Rom, Gall. Naz.) zuriick. Diese drei Werke haben die Wahl des Handlungsmomen- 

tes gemeinsam, indem sie die Enthauptung des Holofemes als eine grausame Mo- 

mentaufnahme wiedergeben. Dadurch unterscheiden sie sich von der iiblichen Iko

nographie, die zum Verbergen des Ereignisses neigt. Wurde bisher die „Judith“ 

haufig als genuine Reaktion auf die persbnlichen Erlebnisse der Malerin angese- 

hen, so relativiert sich dieser Eindruck, denn unter Beriicksichtigung der drei oben 

genannten Gemalde kann ihr Bild nicht mehr als „im Affekt“ entstanden angesehen 

werden. Dennoch gibt es wesentliche Unterschiede zu den Werken ihrer mannli- 

chen Kollegen. Gentileschis Komposition ubertrifft den Realismus ihrer Vorbilder 

an Glaubwiirdigkeit und schockiert durch blutigste Zurschaustellung der Grausam- 

keit. Inhaltlich hebt sie sich von den „mannlichen“ Varianten durch die Themati- 

sierung einer ungewbhnlichen Frauensolidaritat ab: Abra, Judiths Dienerin, ist bei 

ihr entgegen dem biblischen Bericht aktiv an die Handlung beteiligt. Frau Garrard 

interpretiert das weibliche Solidaritatsdenken als Wunschprojektion der Kiinstlerin, 

die in einer reinen Mannerwelt lebte und von ihrer Freundin Tuzia wahrend des 

Prozesses in den Ruf gebracht worden war, mit ihrem aufreizenden Benehmen die 

Vergewaltigung provoziert zu haben. Diese Personlichkeitsbeziige zwischen der 

Malerin und ihren Bildem bzw. ihren Heldinnen entwickelt die Autorin mit einem
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Mut, der wahrend des Lesens immer wieder Zweifel an der gebotenen Objektivitat 

aufkommen lieBe, wiirde sie ihre eigenen Thesen und Ideen nicht durch rhetorische 

Einschube relativieren und auf diese Art jeder mbglichen Kritik vorbeugen.

Dennoch finden sich auch gewagte Gedankenspiele, so bei der Besprechung 

von Artemisia Gentileschis Pommersfeldener Friihwerk „Susanna und die beiden 

Alten“. Nur in wenigen Darstellungen des Themas vermittelt Susanna solch ei- 

nen kbrperlich spiirbaren Widerwillen gegen die Aufdringlinge, von denen einer 

zudem als noch recht jung erscheint. Frau Garrard sieht Parallelen zwischen der 

Malerin und ihrer „Susanna“: Beide waren in einen ProzeB verwickelt und Opfer 

iibler Nachrede, beide hatten zwei mannliche Gegner (S. 204, Tassi und sein 

Freund Quorli gelten hier als verbiindetes Paar). Sollte Artemisia Gentileschi 

nicht nur in der „Judith“, sondern auch in der „Susanna“ ihre Erlebnisse verar- 

beitet haben? Nun ist ausgerechnet dieses Bild zwei Jahre „zu friih", 1610, da- 

tiert! Die Autorin sucht Abhilfe bei der bedenklichen These, Orazio kbnnte eine 

Vordatierung veranlaBt haben, um die malerische Friihreife des Wunderkindes zu 

dokumentieren und einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen Bild und ProzeB 

zu verunklaren. Falls aber das Bild die richtige Datierung aufweise, spiegele es 

Belastigungen wider, denen Artemisia vor der Vergewaltigung ausgesetzt gewe- 

sen sei. Jedenfalls sei es ein Reflex der sexuellen Verwundbarkeit, wie sie von 

einer jungen Frau im Jahre 1610 empfunden wurde. Es ist typisch fur Frau Gar

rard, historisch nicht belegbare Thesen zu wagen, sie gegen andere abzuwagen 

und zu relativieren, um sich schlieBlich auf einen allgemeineren, unanfechtbaren 

Standpunkt zuriickzuziehen.

Da die Kapitel iiber die „Heroic Women" betrachtliche Wiederholungen des 

im biographischen Teil ausfiihrlich Mitgeteilten enthalten, fragt es sich, ob das 

Buch nicht hatte gestrafft werden kbnnen. Vor allem der erste Teil „Life and 

Art" hatte unter Verzicht auf die wiederholten Werkbetrachtungen an Struktur 

und Scharfe gewonnen.

Uberlangt sind die Ausfiihrungen iiber die „Heroic Women". Das Bestreben 

der Autorin, einen liickenlosen Uberblick iiber Historie, Urspriinge und Entwick

lung der Ikonographie zu liefern, ist bei einem nicht selten untersuchten Sujet 

wie „Judith“ nicht nbtig gewesen (vgl. etwa Volker Herzner, Die Judith der Me

dici, Zeitschrift fur Kunstgeschichte 43, 1980, S. 139-180, und Jan Bialostocki, 

Judith: the Story, the Image and the Symbol. Giorgione’s Painting in the Evolution 

of the Theme, in: The Message of Images, Studies in the History of Art, Wien 

1988, S. 113-131).

Vergleichbare Langen finden sich im Kapitel zu Kleopatra, wo neben altbe- 

kannten Herleitungen des liegenden weiblichen Aktes und der ikonographischen 

Entwicklung auch noch der historische Hintergrund bis zur weiblich bestimmten 

Erbfolge der Pharaonendynastien des alten Agyptens geboten wird, wohl weil 

dieses Thema, mit Seitenblick auf das Matriarchat, so gut in das Buch zu passen 

scheint. Schade, daB sich die Autorin im wesentlichen auf die popularwissen- 

schaftliche Kleopatra-Biographie von Michael Grant stiitzt. Einmal bei den Pha- 

raonen angelangt, die so haufig als Kopfputz eine Schlange tragen, folgt deren
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archetypische Untersuchung. Der Zusammenhang zwischen dem symboltrachti- 

gen Uraus und Kleopatra ist bekannt. Frau Garrard befbrdert die Schlange jedoch 

zum weiblichen Isis- und Kbniginnensymbol, ungeachtet der diversen mannli- 

chen Pharaonen-Kronen, an denen das Symbol genauso, ja sogar dominanter er- 

scheint. Ungliicklicherweise wird die angeblich weibliche, schlangengeschmiickte 

Kopfbedeckung mit einem Relief belegt (S. 267), auf dem die 1500 Jahre vor 

Kleopatra lebende Kbnigin Hatschepsut ausgerechnet mit einer sonst Mannern 

vorbehaltenen Kurzhaarperiicke dargestellt ist. Die Legitimation dieser Herrsche- 

rin erfolgte von der Kbnigstitulatur bis zur Bekleidung iiber rein maskuline Attri

bute. Doch auf dem weiblichen Sinngehalt des Schlangensymbols beharrend, lie- 

fert das Kapitel noch einen Schlenker zur kretisch-minoischen Schlangengbttin 

sowie Allegorien der Prudentia und der Dialektik mit Schlangenattributen. DaB 

gerade das Motiv der Schlange zwiespaltig bzw. zwiegeschlechtlich ist und ne- 

ben dem Weiblichen ein phallisches Symbol bedeutet, vor allem in Kombination 

und Konfrontation mit dem hier sehr weiblichen Kbrper der Kleopatra, findet nur 

eine kurze Erwahnung im Zusammenhang mit den Werken ihrer mannlichen Kol- 

legen, bei denen die Werkzeuge der popularen Selbstmbrderinnen - Schlange 

und Schwert - natiirlich phallisch sein diirfen und miissen.

Der Drang, feministische Botschaften zu entdecken, bffnete sachlichen Feh- 

lern den Eingang in das Buch. Artemisia Gentileschi stellt in der Londoner Ver

sion der „Kleopatra“ (Abb. 2a) keinen Feigenkorb, wie Plutarch ihn erwahnt, 

sondern Blumen als Versteck der Schlange dar. Nach Garrard wollte die Kiinstle- 

rin durch die eigenwillige Umdeutung der Quelle nicht nur auf die Wiedergeburt 

der Kleopatra-Isis und ihre Vereinigung mit Antonius-Dionysos anspielen, son

dern eine Assoziation mit Isis-Diana, speziell deren Regenerationsaspekt vermit- 

teln. Abgesehen davon, daB Kleopatra sich nicht gerade mit Diana, sondern mit 

Aphrodite identifizierte, erledigen sich solche Konstruktionen durch einen Blick 

in Cassius Dio 11,14,2, wo eben der Blumen- und nicht der Feigenkorb erwahnt 

wird.

In den Kapiteln zu den „Heroic Women" entwirft die Autorin ein rein femini- 

stisches Bild der Kiinstlerin. Kein Zweifel soil daran herrschen, daB nicht nur 

quantitativ, sondern auch qualitativ das Thema „Frau“ eine beherrschende Rolle im 

CEuvre spielt, doch scheint mit dieser Einengung die Mbglichkeit eines objektiven 

Gesamteindruckes verschenkt. Artemisia Gentileschi gerat in die Rolle einer Frau, 

die vorzugsweise Frauenthemen problematisierte, oder, um es iiberspitzt zu sagen, 

die sich in ihrer Frauenrolle nur um sich selbst drehte, um schlieBlich zum Be- 

standteil eines circulus vitiosus zu werden: Die Kunsthistorikerin arbeitet iiber eine 

Kiinstlerin, aber nur, wenn diese auch Heldznnen darstellt.

Die zahlreichen von Zeitgenossen bezeugten Portrats wie auch die religiose 

Malerei werden nicht zuletzt dem Broterwerb zuliebe geschaffen worden sein. 

Uber Gentileschis religiose Malerei gewinnt man erstmals im biographischen 

Teil einen Eindruck, und auch ihre nur literarisch iiberlieferten Werke findet 

man, allerdings erst nach muhevollem Suchen im Text, in den FuBnoten und dem 

Quellenanhang. So langweilig Werkverzeichnisse sein mbgen - hier ware doch

351



eine Auflistung, sowohl uber die erhaltenen Werke als auch nur liber die in Quel- 

len iiberlieferten Bilder, wiinschenswert gewesen.

Ein Exkurs behandelt mit „Historical Feminism and Female Iconography" die 

feministische Diskussion im 17. Jahrhundert und deren Wirkung auf Bildinhalte. 

Der gelungene, mit dem Thema sinnvoll verkniipfte Beitrag befreit, indem er ei- 

nen speziellen historischen Kontext in Erinnerung ruft, Artemisia aus ihrer Isola

tion als eine Art weibliches Phanomen. In gewohnter Ausfiihrlichkeit stellt Gar

rard verschiedene Denkansatze und Theoretiker der Renaissance und des Barocks 

gegeniiber, wovon u.a. die am Hof Charles I. als Erzieherin tatige Bathsua Makin 

konkret im sozialen Umfeld der Gentileschi anzusiedeln ist. Diese sprachbegabte 

Mathematikerin und Verfasserin eines Erziehungsbuches fiir Madchen scheint, 

laut Garrard, an Orazio und Artemisia Gentileschis Deckengemalde (Allegorie 

des Friedens, umgeben von Personifikationen der Freien Kiinste und den Musen) 

in Queen’s House gedacht zu haben, als sie auBerte, die Freien Kiinste und Mu

sen wiirden immer durch weibliche Gestalten symbolisiert, weil Frauen eben die 

Erfinder der Kunst seien (Abb. 4). Artemisia scheint somit auf die zeitgendssi- 

sche feministische Diskussion eingewirkt zu haben.

Frau Garrards Definition von „Frauenkunst“ ist klar: Die Kunst von Frauen 

sei zwangslaufig unterschiedlich der Kunst von Mannern, da beide Geschlechter 

in verschiedenen, gesellschaftlich bedingten Rahmen leb(t)en (S. 5), also auf- 

grund ihrer unterschiedlichen Sozialisation. Der historisch begriindete Unter- 

schied zwischen Manner- und Frauenkunst manifestiert sich in Frau Garrards 

Bildbetrachtungen haufig darin, Gemalde gleichen Themas von Artemisia und ih- 

ren mannlichen Malerkollegen zu vergleichen und den letztgenannten einen sexi- 

stischen Blick nachzuweisen. Ob der mannliche Blick auf die nackte Weiblich- 

keit nun unbedingt historisch begriindet sein muB, sei dahingestellt. Doch Man- 

nerkunst aufgrund des unterstellten Sexismus zu erkennen, vergleichbar Morellis 

Handescheidungen anhand von Ohren (der Vergleich steht auf S. 202), zwingt 

die Autorin gelegentlich zur Gedankenakrobatik. Bei der „Susanna“ in Pommers- 

felden ist ihre Argumentation nachvollziehbar, da die Reaktion der Bedrangten 

unmiBverstandlich als abwehrend verstanden wird und die moralische Wertung 

der Alten weit davon entfernt ist, den Betrachter augenzwinkernd zu einem Ein- 

verstandnis mit den beiden „Abenteurern“ einzuladen (dazu zahlreiche Bildbei- 

spiele bei Frau Garrard). Die Schwierigkeit des Denkansatzes offenbart sich bei 

Gentileschis eigenem Blick auf ihre Geschlechtsgenossinnen, ein Blick, der, wiir- 

de er von einem Mann stammen, ohne Zbgern als sexistisch bezeichnet werden 

konnte. Der wogende Busen in Judiths tiefem Decollete ist hier ein eher noch 

harmloses Beispiel, bedenklich wird es jedoch bei der ohne jede „Blickbremse“ 

hingelagerten nackten Kleopatra in Mailand (S. 244 ff.) oder gar der Venus in 

Princeton (S. 108). Frau Garrard erkennt hier die Konzession an den erotischen 

Geschmack der mannlichen Auftraggeber, doch habe Gentileschi das Prinzip des 

passiv verfiigbaren Frauenkorpers umgestoBen, indem sie ihn anatomisch wenig 

reizvoll und mit gewbhnlichen Gesichtsziigen prasentierte, zur Enttauschung ih

rer an gemalte Schbnheit gewbhnten Kunden. So sehr es stimmt, daB die Malerin
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ihre Modelle bis in die weiblichen Speckfalten wesentlich naturalistischer dar- 

stellt als die so oft zur Idealisierung neigenden Kollegen, spricht doch die negati

ve Wortwahl bei der Beschreibung fur eine merkwiirdige Intoleranz gegeniiber 

einem Frauenbild, das wenn nicht dem heutigen Schbnheitsideal, so doch einem 

vergangenen entspricht. Diese Frauengestalten in ihrer greifbaren Lebensnahe als 

nicht erotisch fiir den mannlichen Geschmack zu charakterisieren, widerspricht 

einer ganzen Tradition der Erotik des Un-Idealen, von Rembrandts derben Mo- 

dellen bis hin zu Goethes Verhaltnis zu Christiane Vulpius. Es ist erstaunlich, 

wie miihsam sich die feministische Forschung immer noch plagt, indem sie Ent- 

schuldigungen fiir die Darstellung nackter Frauen einer Kiinstlerin sucht, um sie 

vor dem Ruf einer Art optischer Kupplerin zu retten, die ihre Modelle dem 

mannlichen Blick preisgibt. Offenbart sich hier ein Reflex der besonders in Ame- 

rika so forcierten Por-No-Kampagne, die ihre Gegenreaktion ja schon nach sich 

zieht? Zwar sind die Frauen in Gentileschis Gemalden weit von Pornographie 

entfernt, doch reichen sie offensichtlich zur Provokation von priiden Gemiitern 

aus. Frau Garrard geht zur „Ehrenrettung“ der Malerin so weit, dab sie ange- 

sichts der vollig unbekleideten Mailander „Kleopatra“ vermutet, sie sei sicher ur- 

spriinglich mit einer Draperie versehen gewesen, die von einem Restaurator ent

fernt und durch die nackte Lendenpartie ersetzt worden sei - wie auch immer das 

technisch mbglich sein soli. Die willkiirliche Rekonstruktion eines Lendenschur- 

zes erweist sich als erkenntnisverhindernd. Die tatsachlich ungewbhnliche Nackt- 

heit entspricht mehr einer Danae als einer Kleopatra. In dem Florentiner Katalog 

zeigt die Abbildung auf S. 51 eine „Danae“ von Artemisia Gentileschi in St. 

Louis, The St. Louis Art Museum. In identischer Pose wie Kleopatra, diirfte sie 

als deren Vorbild anzusehen sein. das ikonographisch unbemiiht zur agyptischen 

Kbnigin umgewandelt wurde.

Trotz aller Kritik - ein sehr lesenswertes Buch! Es fordert allerdings kritische 

Leser, die zwischen dem vorsichtigen und sicheren Umgang mit historischen 

Quellen einerseits und Uberinterpretationen andererseits umzugehen wissen. We- 

gen seines spektakularen Themas wird es einen weiten Interessentenkreis anspre- 

chen, worauf die fiir wissenschaftliche Publikationen ungewohnte benutzer- 

freundliche Aufmachung eingerichtet ist. Zur iiberaus reichen und qualitativ her- 

vorragenden Bebilderung kommt die vollstandige Publikation der Briefe und Akten.

Garrards Verdienst liegt vor allem in der inhaltlichen Deutung der Frauenbil- 

der und dem Nachweis, dab die Innovation und Eigenstandigkeit Gentileschis 

weniger im stilistischen als im ikonographischen Bereich liegt. Sie suchte mit ei

nem sensiblen Blick bewubt nach den feinen Unterschieden, wobei sie als Frau 

eventuell Erkenntnisvorteile besab.

Wie behandeln die mannlichen Ausstellungsmacher in Florenz das Thema? 

Komplementar zur ikonographisch orientierten Methode von Garrard konzentrier- 

te man sich auf eine stilistische Fragestellung, was sich ohnehin bei der erstmali- 

gen Ausstellung eines reprasentativen Teils der Gemalde Artemisia Gentileschis 

anbot. Ziel der Ausstellung und des Kataloges war es, eigenstandige Stilkriterien

353



der Kiinstlerin zu definieren, ihr Werk von dem ihres Vaters Orazio abzugrenzen 

und damit zu einer Argumentationsbasis bei Zu- und Abschreibungen zu gelan- 

gen. Im Katalog versucht Gianni Papi, den EinfluB Giovanni Bagliones auf Arte

misia nachzuweisen, ebenso auf ihren Vater, der zusatzlich an Tommaso Salini 

orientiert zu sein scheint. Welchen Schwierigkeiten bei der Erstellung eines 

Werkkataloges von Artemisia zu begegnen sein wird, demonstrieren allein schon 

die Qualitatsschwankungen, denen ihr Werk, aber auch das ihres Vaters, unterwor- 

fen ist. Obgleich das von Artemisia signierte und datierte schwache Bild „Jael und 

Sisera" (Budapest, Szepmiiveszeti Muzeum) trotz seiner Qualitatsmangel keine 

Zweifel an der Autorschaft laBt, wurde die Zuschreibung der wenig gelungenen 

„Salome“ (ebd.) mit einem Fragezeichen versehen. Eine iiberzeugende Neuzu- 

schreibung an Artemisia gelang bei dem Bildnis eines kleinen Madchens (Rom, 

Galleria Naz.; hier Abb. 2 b), vor allem im Vergleich mit den Engelskopfen in ih- 

rem Verkiindigungbild (Neapel, Museo Capodimonte). Des weiteren wurden eine 

„H1. Cacilia" (Trient, Privatbesitz) und eine „Martyrerin“ (Mentana, Coll. Zeri) 

dem Werk hinzugefiigt, wahrend das Gemalde „Apollo schindet Marsyas“ (Flo- 

renz, Gall. Palatina) in der Zuschreibungsfrage zur Diskussion gestellt wurde.

Die Ausstellung suchte dem Gesamtwerk der Kiinstlerin gerecht zu werden, 

indem sie die Spur nach denjenigen Gattungen aufnahm, die den zeitgendssi- 

schen Ruhm Artemisias mitbestimmten: Portrait und Stilleben. Das einzig be- 

kannte Portrait, das Bildnis eines Gonfaloniere (Bologna, Abb. 3), bestatigt ihren 

Ruf in diesem Fach, ebenso ein neu zugeschriebenes Kinderbild. Die Blu- 

menkranze in den Haaren der halbfigurigen weiblichen Heiligen sollen die verlo- 

rengegangene Stillebenmalerei evozieren. Gianni Papi schlagt den „Maestro della 

Natura Morta Acquavella" als Nachfolger Artemisias vor (S. 54-57). In den Wer- 

ken dieses anonymen Maiers erscheinen Bildnisse, deren Physiognomie enge 

Verwandtschaft mit den bevorzugten Typen in Artemisias Malerei aufweist. Der 

Autor schlieBt daraus, daB auch in den Blumen- und Friichtearrangements Refle- 

xe von Artemisias Stilleben zu vermuten seien.

Will man dem Vorwort Glauben schenken, war es gar nicht die (gelungene) 

Absicht, Artemisia Gentileschis Werk zu definieren. Nein, am Anfang habe das 

Interesse an der Familie Buonarroti gestanden. Das Mazenatentum von Michelan

gelo d. J. sollte durch die Ausstellung eines von ihm gefbrderten Kiinstlers ge- 

ehrt werden. Was sich zuerst anhbrt wie die konstruierte Abkehr vom Trend der 

„Frauenkunst“, kann durchaus positiv verstanden werden. Artemisia Gentileschi 

wird nicht als Exotin, als malende Frau gezeigt, sondern einfach als eine Persbn- 

lichkeit unter vielen, die aufgrund ihrer herausragenden Qualitat damals gefordert 

wurde und heute ausgestellt wird.

Nicht gelungen scheint mir der Titel der Ausstellung. Schlicht „Artemisia" 

prangte auf der weiBen Leinwand vor der Casa Buonarroti, ebenso auf dem Kata

log. Mary D. Garrard wahrte die Distanz und betitelte ihr Buch mit dem vollen 

Namen „Artemisia Gentileschi", aber in Florenz war man mit der Malerin per 

du. Wie ware es mit Ausstellungen fur Joseph, Otto und Edgar - um Beuys, Dix 

und Degas zu ehren?
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Korrekt, aber unverstandlich ware der Titel „Artemisia Lomi“ gewesen, denn 

unter diesem Namen arbeitete sie in Florenz. In der Begriindung des Namenwech- 

sels offenbaren sich verschiedene Sichtweisen: Garrard vermutet eine Abkehr von ih- 

rem Vater, mit dem die Malerin nichts mehr gemeinsam haben wollte aus Enttau- 

schung dariiber, daB er mit ihrem Vergewaltiger wieder zusammenarbeitete. Luciano 

Berti begriindet es im Florentiner Katalog pragmatischer: Sie habe sich in Florenz 

auf ihren dort tatigen und als Maier geschatzten Onkel Aurelio Lomi bezogen, den 

Namen sozusagen als Markenzeichen eingesetzt (S. 14). Dafiir spricht, daB sie nach 

der Riickkehr nach Rom wieder den dort etablierten Namen „Gentileschi“ tragt.

Die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Art, die Kiinst- 

lerin zu betrachten, liegt nahe. So wie die Autoren des Florentiner Katalogs ihre 

stilkritische Methode verlassen und zu interpretativen Ansatzen iibergehen, fin- 

den sich zahlreiche Textstellen, die in einer feministischen Arbeit nicht geschrie- 

ben worden waren, so die Bemerkung, daB Artemisia wahrscheinlich nicht erst 

15, sondern schon 18 Jahre alt gewesen sei, als sie vergewaltigt wurde, was die 

Geschichte „doch ein wenig ent-dramatisieren“ wurde. Je alter das Opfer, desto 

weniger schlimm die Tat? Die „Leidenschaft“ (Passione) zwischen Tassi und Ar

temisia habe sich nach der Vergewaltigung fortgesetzt - Luciano Bertis Aus- 

drucksweise suggeriert eine nicht belegbare Gegenseitigkeit der Emotionen. Und 

was soli man zu der Feststellung sagen, „che 1’accaduto col Tassi 1’aveva fatta 

maturare completamente anche come donna"?

Obwohl der Katalog ihre Qualitat zu definieren sucht, wird sie als Kiinstlerin 

in Frage gestellt, wenn namlich Roberto Contini an De’Dominicis Bericht zwei- 

felt, daB Massimo Stanzione Gemalde von Artemisia kopiert und davon gelernt 

habe. Warum, fragt Contini, solle der acht Jahre altere Maier von Rang die jiin- 

gere, gerade erst in Neapel angekommene Artemisia imitieren? Warum eigentlich 

nicht? Es gibt geniigend Beispiele, bei denen Innovationen jiingerer Maier auf 

die Kunst der alteren belebend wirkten. AuBerdem war Artemisia zu dem Zeit- 

punkt keine Anfangerin mehr, sondern eine bekannte Malerin, so daB es keine 

Schande war, sich an ihrem Werk zu schulen. Der Autor scheint sich mit dem 

Gedanken einer weiblichen Protagonistin schwer zu tun, sonst hatte er kaum vor- 

geschlagen, sie hatte ihren anarchischen, unkontrollierten, autodidaktischen Geni

us im akademischen Sinne disziplinieren miissen, um an eine Qualitat wie die 

des Francesco Guarino heranzureichen. Hatte sich die Malerin im akademischen 

Sinne diszipliniert, wieviel ware wohl von ihrer Individualitat vernichtet worden?

Nach der Lektiire des Kataloges und von Garrards Monographic wird klar. daB 

die eigentliche Qualitat von Artemisia Gentileschi in der inhaltlichen Neugestal- 

tung, vor allem von Frauendarstellungen, lag, weniger in stilistischen Innovationen. 

So erscheint der Schwerpunkt in Garrards Buch riickblickend gerechtfertigt. Gar

rards Monographic und der Florentiner Katalog erganzen sich in ihren unterschied- 

lichen und voneinander unabhangigen Methoden zu einer Gesamtheit, die den in

haltlichen und stilistischen Fragen zu Artemisia Gentileschis Werk gerecht wird.

Kerstin Merkel
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JOHN BELDON SCOTT, Images of Nepotism. The Painted Ceilings of Palazzo 

Barberini, Princeton, Princeton University Press 1991. 243 pp., 4 pl. couleurs, 

174 ill. noir et blanc. $ 75. ISBN 0-691-04075-3.

Parmi les grands decors romains de 1’epoque baroque, les voutes peintes au 

Palais Barberini par Andrea Sacchi et Pierre de Cortone peuvent a bon droit 

compter parmi les mieux connus et les mieux etudies: les sources documentaires 

qui s’y rapportent ont ete depuis longtemps reperees, leurs contenus allegoriques 

ont fait 1’objet d’abondants commentaires, et les composantes de leurs systemes 

decoratifs ont ete bien degagees. Pourtant, notre connaissance de leur elaboration 

est loin d’etre complete et pour avoir ete avant tout consideres en rapport avec la 

figure du pape Urbain VIII, une partie de leur signification ideologique et politique 

a pu rester occultee. Surtout, 1’etude separee de ces deux decors a davantage 

conduit a les comparer, a souligner leurs differences et les implications esthetiques 

des divergences theoriques de leurs deux createurs, qu’a rechercher les liens 

eventuels pouvant exister entre leurs programmes respectifs. Reexaminant de 

maniere exhaustive les sources historiques et iconographiques de ces deux 

plafonds et proposant, dans une reflexion portant sur la totalite des programmes 

contemporains des decors du Palais Barberini, de les interpreter en soulignant le 

poids qu’y joue le nepotisme pontifical, le remarquable ouvrage de John Beldon 

Scott permet d’enrichir notablement notre connaissance et notre comprehension 

de ces deux decors. Soulignant 1’importance du theme de 1’election divine pour 

la famille Barberini, et ses liens avec les pratiques astrologiques en vogue a la 

cour pontificale, il propose une nouvelle approche de leurs contenus et de leurs 

intentions, tout en eclaircissant plusieurs de leurs nouveautes techniques et 

iconographiques. Il ne s’agit pas ici d’une monographie sur ces deux decors, 

comme celles existant sur d’autres ensembles similaires qui rassemblent la 

totalite de la documentation s’y rapportant et qu’accompagne la discussion de 

leurs contenus et de leur significations (John Rupert Martin, The Farnese 

Gallery, Princeton, 1965; Malcolm Campbell, Pietro da Cortona at the Pitti 

Palace, Princeton, 1977). Les plafonds Barberini ont deja ete largement etudies 

dans des ouvrages recents sur leur createurs ou dans des etudes plus ponctuelles 

(Dante Bernini, Bruno Zanardi, Anna Lo Bianco, Orietta Verdi, Il voltone di Pietro 

da Cortona in Palazzo Barberini [Quaderni di Palazzo Venezia, 2], Rome, 1983) et 

1’auteur a cherche avant tout a les interpreter, en completant la documentation deja 

connue. C’est un ouvrage dense et complexe, ou 1’enchainement des chapitres 

n’apparait pas toujours tres clairement, mais dont la lecture est riche d’indications 

et de reflexions stimulantes.

Devant justifier 1’autorite accordee a ses neveux par le pape Urbain VIII, les 

decors du nouveau palais familial acquis des Sforza en 1625 allaient se deployer 

de maniere privilegiee sur ses voutes. Comme ceux d’autres ensembles plafonnants 

contemporains, ils obeissent, selon I’auteur, a cinq conventions implicites: unite de 

programme pour chacun des differents appartements du palais; existence, pour 

chaque plafond, d’une situation ideale pour son apprehension visuelle; respect des
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regies du „decorum“; presence de motifs heraldiques explicites; et „persuasion 

optique" grace a 1’illusionnisme spatial. Objet de cette etude, le cycle des decors 

de 1’aile nord du palais - celle de Taddeo Barberini et de son epouse Anna 

Colonna - devait trouver son accomplissement avec 1’achevement du grand 

Salon par Pierre de Cortone (1639): decor profane sans egal a Rome a cette 

epoque, il faisait du palais Tequivalent baroque de ce qu’etaient, pour la 

Renaissance, le Palais Farnese ou ceux du Vatican.

L’ancien Palais Sforza comportait deja des cycles de decors plafonnants 

(1580-1612). Conserves par les Barberini, ils devaient etre incorpores au nouveau 

programme, influen^ant parfois le choix des themes iconographiques de celui-ci. 

Au piano nohile, des scenes bibliques tirees de 1’histoire de Joseph, prefiguration 

de 1’incarnation du Christ et de son sacrifice, faisaient allusion a 1’accession de 

Francesco Sforza au cardinalat (1583), tandis qu’avec leurs motifs evoquant la 

patemite ou la protection divine, des sujets tires de la Genese se rapportaient aux 

aspirations familiales apres 1’union de Mario Sforza avec Renee de Lorraine 

(1612). Au piano terreno, des sujets mythologiques illustrant les pouvoirs de la 

poesie se rapportaient a la fonction plus pastorale de ce niveau du palais, entoure 

de jardins et semblable a une villa champetre. Dans le nouveau Palais Barberini, 

les plus belles pieces du piano nobile allaient etre occupees par Donna Anna; ce 

sont celles qui devaient recevoir les decorations de Sacchi, Camassei, et des 

assistants de Cortone. La decouverte, dans les archives Barberini, de nouveaux 

paiements, a permis de preciser les dates des travaux: pour Sacchi, la Sagesse 

divine du Salotto etait deja commencee en decembre 1629 et fut achevee en 

novembre 1630; pour Romanelli et Baldini, assistants de Cortone pour la chapelle, 

le travail semble avoir ete termine en 1631. Quant a la Creation des anges de 

Camassei et aux autres plafonds, ils furent tous completes avant 1’installation de 

Taddeo et de son epouse dans le palais, en mai 1632.

Se proposant de reevaluer le plafond de Sacchi, 1’auteur souligne ses 

singularites: presentant la fiction d’un ciel ouvert, il est pourtant completement 

depourvu de 1’appareillage de quadrature jusque-la courantes dans les decors des 

palais remains. Il ne s’agit cependant pas d’un quadro riportato, puisque la 

recherche d’illusionnisme spatial y est reelle, et la fonction de ce salotto comme 

antichambre de la chapelle semble avoir incite Sacchi a y adapter les perspectives 

illusionnistes des coupoles d’eglises, en particulier celle recemment achevee par 

Lanfranco a San Andrea della Valle (1627). L’auteur propose d’ailleurs de ne plus 

considerer ce plafond en se plagant au centre du salotto mais depuis un point de 

vue privilegie, situe a proximite de son entree: observe de biais, le groupe principal 

semble se dresser dans un plan vertical, parallele a ceux des parois de la piece, et 

le globe terrestre cesse de paraftre ecrasant.

La premiere description de la voute, qui est davantage un inventaire de son 

contenu que son programme proprement dit, livre 1’identite des differentes 

figures: representant les Vertus principales de la Sagesse qu’elles entourent dans 

le ciel fictif, elles sont toutes identifiees par des constellations dont Torigine, 

biblique, se trouve dans le Livre de la Sagesse. La Sagesse n’est done pas ici une
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qualite humaniste mais une vertu resultant d’un don divin: 1’image de Sacchi est 

une introduction a la Crucifixion de la chapelle, oil le Christ incarne la Sagesse 

faite homtne. La liaison theologique et iconographique des deux pieces trouve 

son prolongement dans une relation visuelle, a la fois par I’iHusionnisme et par 

1’eclairage de chaque decor; elle invite a supposer une collaboration entre 

Cortone et Sacchi, mais sans la relation hierarchique qui les avait associes a 

Castelfusano. De maniere judicieuse, 1’auteur avance ici la possibility d’une 

intervention du Bernin, alors 1’architecte en titre du palais, qui aurait, pour la 

premiere fois, eu recours a des sources lumineuses dirigees. Quant au choix du 

theme, il doit etre envisage a travers ses implications politiques et dynastiques 

concernant tout particulierement Taddeo Barberini, le chef temporel de la 

famille Barberini. En multipliant, autour de la figure principale de la fresque, 

ses emblemes (le sceptre, le soleil, Tabeille), le peintre demontrait la faveur 

divine accordee a la famille tandis que la presence de sirenes Colonna 

supportant le soleil Barberini peintes aux quatre angles lui conferent une valeur 

d’epithalame.

Un important chapitre est consacre aux implications astrologiques du 

programme de la fresque, deja implicites dans ses sources bibliques. Les profondes 

croyances de Maffeo Barberini dans 1’efficacite de 1’astrologie 1’amenerent, apres 

son election, a la pratiquer assidument et secretement avec Tommaso Campanella, 

pour contrer les phenomenes astronomiques defavorables, et a faire interdire que 

Ton tente, en examinant son theme astral, de predire la duree de son regne. Dans 

une analyse etonnante et tres technique de ce theme et de celui de Taddeo, 1’auteur 

montre que 1’importance de 1’imagerie solaire dans 1’iconographie Barberini trouve 

son origine dans la position dominante de cet astre lors de leurs naissances 

respectives. Ce fait ne pouvant etre ignore des visiteurs du palais familial, la 

presence du soleil irradiant derriere la Sagesse divine au plafond du Salotto, ainsi 

que dans les fresques de la chapelle, recouvrait une valeur de justification 

allegorique et astrologique du regne des Barberini, „nes et elus pour gouvemer 

1’Eglise a la place de Dieu“.

La complexity d’un tel programme invite naturellement a rechercher son auteur. 

Outre Sacchi lui-meme et Urbain VIII, les noms de quatre autres conseillers pour 

le peintre ont ete jusqu’a present avances: Matthias Casimir Sarbiewski, 

Clemente Merlini, Sforza Pallavicino et Tommaso Campanella. Sans pouvoir le 

demontrer en toute certitude, 1’auteur avance de solides arguments pour faire de 

ce dernier le bon candidat: etroitement associe au pape Urbain VIII mais 

egalement au service de Taddeo, auteur, en 1621, d’un traite s’efforijant de 

reconcilier la pratique astrologique et les Ecritures, il etait suffisamment docte 

pour elaborer un programme complexe, melant imageries biblique et 

astrologique, mais evitant toute representation de dieux patens.

Apres le plafond de Sacchi, 1’auteur examine celui d’Andrea Camassei dans 

la piece voisine montrant la Creation des anges. Ici encore, le sujet comporte des 

allusions cosmiques a la predestination et a la protection divine de la famille 

Barberini. Le pape ayant choisi la fete de saint Michel et de tous les anges pour
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jour de son couronnement (29 septembre 1623), il n’est guere surprenant que les 

neuf hierarchies celestes apparaissent dans la fresque tandis que le casque de 

1'Archange figurant dans la frise de stuc de cette salle rappellait aux visiteurs les 

fonctions militaires de Taddeo en tant que prefet de Rome.

Apres une discussion du contenu des decors des appartements d’Anna Colonna 

et de Taddeo dans la partie est de 1’aile nord, oil le choix des scenes doit etre 

interprete en fonction de la personnalite des occupants, puis de la redecoration par 

le cardinal Francesco des appartements du Piano terreno (1678) qui montrent 

clairement 1’integration des cycles peints anterieurs dans le nouveau programme 

decoratif, 1’auteur consacre la troisieme partie de son ouvrage au decor du grand 

Salon du palais. D’abord confie a Camassei, favorise par Taddeo, cette commande 

monumentale fut assignee a Pierre de Cortone par Urbain VIII, grace aux 

interventions de Giulio Sacchetti, Francesco Barberini, et peut-etre du pere jesuite 

Ottonelli avec lequel Cortone devait rediger un traite theorique sur la peinture. 

Ici encore, 1’exploration exhaustive des archives relatives aux paiements des 

travaux permet de deduire leurs differentes phases avec une precision inedite. La 

nouveaute consiste ici a dater les travaux grace aux paiements mensuels verses aux 

ouvriers charges d’appliquer Vintonaco preparatoire sur la voute: ils fournissent, 

indirectement, la mesure chronologique et quantitative precise du travail de 

Cortone et de ses assistants. Travaillant a partir d’avril 1633, Cortone s’interrompit 

brievement a deux reprises en 1635 puis, plus durablement, entre juillet et 

decembre 1637, lorqu’il se rendit a Florence et en Italie du nord. Il s’y remit sans 

arret et le decor etait acheve lorsque le pape vint le voir le 5 decembre 1639. Que 

le nombre de giornate attestees par ces paiements (1428) excede largement le 

nombre de celles qui furent effectivement necessaires pour couvrir la totalite de la 

voute (900 a 950) permet de confirmer de maniere certaine les dires de Boschini 

selon lequel Cortone en repeignit une grande partie a la suite de son voyage a 

Venise.

Pour 1’interpretation de 1’iconographie complexe de ce plafond, 1’auteur 

s’attache tout particulierement a la premiere description qui en ait ete faite, celle 

d’un obscur Matteo Rosichino (Dichiarazione delle pitture della sala de’ signori 

Barberini, Rome, 1640) dont les archives revelent la position modeste de 

balayeur (scopatore) du palais, servant egalement de portier pour introduire les 

visiteurs dans le grand Salon et le leur commenter; jamais citee mais clairement 

utilisee pour les descriptions plus officielles de Teti (Aedes Barberinae ad 

Quirinalem, Rome, 1642), ou d’Ubaldini („I1 Pellegrino, o vero La Dichiarazione 

delle Pitture della Sala Barberina", Ms.), sa Dichiarazione livre le programme 

definitif de la fresque. Incluant quatre types d’images symboliques (figures et 

scenes mythologiques; personnifications et vertus; figures historiques; allegories 

animales) occupant chacunes des dimensions restreintes dans son organisation et 

toutes etroitement imbriquees selon leur valeur iconographique, ce programme 

n’a done pu etre preconfu de maniere detaillee par un conseiller exterieur. 

Comme le revelent clairement les rares dessins preparatoires qui nous soient 

parvenus, il ne saurait etre que le fait du peintre 1’elaborant progressivement, a
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partir d’un schema general incluant des themes appropries choisis en accord avec 

le commanditaire.

Comme pour le plafond de Sacchi, 1’existence d’un point de vue privilegie 

parait ici indispensable pour 1’appreciation correcte de 1’effet de trompe-l’oeil du 

plafond. Pour exploiter la surface courbe du plafond en vue de creer un espace 

fictif, Cortone n’a pas eu recours a une quadratura puisque son encadrement 

feint suit cette voute plutot qu’il ne la prolonge au-dela de sa surface physique. Il 

s’agit plutot d’imbriquer les espaces interieurs et exterieurs en combinant des 

systemes decoratifs issus de trois traditions: romaine, avec des entablements 

fictifs derives de ceux de la Galerie Farnese, emiliano-lombarde, de figures 

debordant sur 1’architecture peinte, et venitienne, de plans „perpendiculaires“ 

illusionnistes de figures situees dans des plans verticaux.

Si le systeme decoratif de la fresque combine des traditions d’origines 

geographiques variees, son iconographie releve d’une tradition specifiquement 

romaine de representation des vertus appropriees a un souverain pontife et a sa 

famille. Parmi les modeles probables, sont ici examines la Salle de Constantin et 

la Salle Clementine au Vatican - dont les dimensions colossales en font la plus 

grande voute peinte a Rome entre la chapelle Sixtine et le Salon Barberini. Sur 

1’interpretation du decor de la Salle Clementine, voir en dernier lieu Stefania 

Macioce, Undique Splendent. Aspetti della pittura sacra nella Roma di Clemente 

VIII Aldobrandini (1592-1605), Rome, 1990 -, la Salle des Cent jours au Palais 

de la Chancellerie, et les deux grandes salles d’audience des Palais Farnese, a 

Rome et Caprarola. Derivant tres nettement de ces prototypes, le Salon Barberini 

les depasse cependant en ne montrant pas seulement les vertus appropriees au 

pape regnant mais aussi 1’origine, les moyens et les fins des vertus necessaires a 

tout souverain pontife.

Outre des sources iconographiques et des modeles figuratifs precisement 

identifiables, Cortone semble avoir puise a un troisieme type de source, les 

poesies epiques de Francesco Bracciolini. Auteur d’un recit versifie du conclave 

de 1623 (U Elettione di Urbano Papa VIII, Rome, 1628) et depuis longtemps 

considere comme 1’un des inspirateurs possibles du programme, celui-ci voit son 

role probable souligne, non pas tant comme auteur d’un programme ecrit remis a 

1’artiste mais plutot comme un collaborateur occasionnel dans des relations 

informelles avec Cortone; ses theories poetiques, en particulier, pourraient avoir 

notablement influence la combinaison des differents types d’images symboliques 

dans la voute et avoir incite le peintre au choix de certaines figures allegoriques 

peu connues, ou a la violation fictive des barrieres architectoniques dans son 

systeme decoratif. L’intervention de Bracciolini ne fait d’ailleurs aucun doute 

dans le theme de la fresque, ne serait-ce que parce qu’il fut 1’introducteur du 

theme de la Sagesse divine dans 1’iconographie Barberini. Il etait courant de voir 

Faction de celle-ci dans les elections des papes mais les troubles qui 

accompagnerent celle, inattendue, de Maffeo Barberini, a la suite d’une reforme 

du mode de scrutin, renforcerent 1’idee de sa presence. Elie se serait en 

particulier manifestee, au cours du conclave, sous la forme d’un essaim
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d’abeilles miraculeux qui, venant de Toscane, aurait pris la forme d’une tiare 

pontificate en s’introduisant a proximite de la cellule du futur pape. Cet episode 

fut codifie dans la biographic officielle d’Urbain VIII et il fournit une 

justification historique precise a la presence des trois abeilles dans le plafond du 

grand Salon, ou la Divine Providence commande a Flmmortalite de „couronner 

les armes d’Urbain VIII comme souverain pontife".

Dans le dernier chapitre, 1’auteur s’interroge sur 1’audience a laquelle etait 

destine le decor du grand Salon et sur le degre d’intelligibilite que les visiteurs 

du XVIIeme siecle pouvaient avoir de son contenu. Si les deux descriptions de 

Rosichino et de Teti, destinees a deux publics differents, furent reeditees aussi 

tardivement qu’en 1670, il ne fait aucun doute que son sens precis, une 

demonstration figuree de 1’election divine de la famille Barberini, se perdit assez 

vite. Ainsi, un siecle plus tard, on pouvait lire: „Celle-ci represente le triomphe 

de la Gloire avec les attributs de la maison Barberin, ses armes, ses devises: on y 

voit les quatre Vertus, des figures allegoriques, plusieurs ornemens de gout“ (A. 

M. d'Aignan d’Orbesson, Melanges historiques, critiques, de physique, de 

litterature et de poesie, Paris, 1768, I, p. 558); ou encore: „La grande salle (...) a 

pour sujet le triomphe de la Gloire, exprime par les attributs de la maison 

Barberini, accompagne de quatre Vertus, de figures allegoriques & de tres beaux 

ornemens“ (Dominique Magnan, La ville de Rome ou description abregee de 

cette superbe ville, Rome, 1778, I, p. 54). Seule une etude comparee des 

contextes ideologique, culture! et artistique de la creation de I’ensemble des 

plafonds du Palais Barberini permet d’en saisir toute la portee symbolique et 

toutes les nouveautes techniques et iconographiques. L’ouvrage de J. Beldon 

Scott nous permet d’avancer singulierement dans cette comprehension.

Stephane Loire

BHA, Bibliography of the History of Art!Bibliographic d'Histoire de I’Art, Vol. 

1/1 - Nr. 1-3851; Vol. 1/2 - Nr. 3852-9907. Santa Monica: J. Paul Getty Trust; 

Vandceuvre-les-Nancy: Centre National de la Recherche Scientifique 1991. XXV, 

785 S.; XXV, 1811 S. (ISSN 1150-1588).

Die Aufgabe einer Bibliographic besteht darin, die neuerscheinende Literatur ei- 

ner Fachrichtung - in unserem Fall der Kunstgeschichte - zu sammeln und, sy- 

stematisch aufbereitet, in gedruckter Form moglichst schnell dem Benutzer an 

die Hand zu geben. Nur die wenigsten Forscher diirften heute in der Lage sein, 

die Zahl der fur sie relevanten Veroffentlichungen zu iiberblicken. Um so grbBer 

sind die Erwartungen, mit denen sie neue bibliographische Projekte auf ihre Se- 

riositat und Brauchbarkeit priifen - zumal dann, wenn dabei Altbewahrtes nicht 

verbessert, sondern ersetzt werden soil. Hier wird mit BHA die Bibliographie an- 

gezeigt, die nunmehr als einzige Kunsthistoriker in alter Welt uber die Neuer- 

scheinungen ihres Faches auf dem laufenden halten will.
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I.

„The year 1991 marks a milestone in the history of art bibliography: the publi

cation of the first volume of BHA“, so steht es im Prospekt von Getty Art Hi

story Information Program of the J. Paul Getty Trust/Institut de I’Information 

Scientifique et Technique of the Centre National de la Recherche Scientifique, 

der unserem Rezensionsexemplar beigelegt war.

Das amerikanische RILA = International Repertory of the Literature of Art 

und das franzdsische RAA = Repertoire d’Art et d’ Archeologie haben 1989 ihr 

Erscheinen eingestellt. Aus beider Vereinigung ist BHA entstanden, das mit jahr- 

lich rund 24.000 Eintragungen, verteilt auf vier Teilbande, mit zusatzlichem In

dexband mehr Serviceleistung anbieten will als RILA und RAA zusammen. Die 

Herausgeber von BHA haben sich folglich viel vorgenommen. Es kann nicht aus- 

bleiben, daB man die neue Publikation an den Organen mifit, die zuvor die Fach- 

welt bibliographisch versorgt haben.

Das RAA war liber sechs Jahrzehnte die fiihrende periodisch erscheinende in

ternationale kunsthistorische Fachbibliographie gewesen. Als Publication pour 

faciliter les etudes d’art en France wurde 1912 der 1. Jahrgang/Berichtszeit 1910 

veroffentlicht. Marcel Aubert stand damals als Sekretar auf dem Titelblatt. Bis 

zum Jahrgang 1959 (Paris 1963) blieb das Unternehmen unter der Leitung dieses 

Gelehrten, so wie das RAA stets ein Anliegen aller namhaften franzbsischen 

Kunstwissenschaftler war. (Von einem solchen Engagement der Fachvertreter 

kbnnen heutige Bibliographen nur traumen.) Man begann 1910 bescheiden; es 

wurde vornehmlich der Inhalt der Fachzeitschriften, landerweise geordnet, erfaBt 

und - falls notig - kurz kommentiert. Erst mit Jg. 1926/Paris 1928 ging das RAA 

zu einer systematischen Ordnung liber. Man wertete damals rund 200 Zeitschrif- 

ten aus, unter denen die franzbsischen natiirlich am starksten vertreten waren. 

Das RAA, anfangs von dem Pariser Couturier Jacques Doucet finanziert, wurde 

nach dem Ersten Weltkrieg von der Bibliotheque d’Art et d’Archeologie der Uni- 

versitat Paris iibernommen; 1950 kam das Comite International d’Histoire de 

TArt = CIHA als herausgebende Institution hinzu.

Als die Flut kunsthistorischer Verbffentlichungen zu Beginn der sechziger 

Jahre ihren Anfang nahm, gaben verspatete Berichterstattung, nicht befriedigende 

Einbeziehung auBerfranzbsischen Schrifttums und andere Mangel bald AnlaB zu 

Kritik. Inzwischen waren als Reaktion auf die Unzulanglichkeiten des RAA eini- 

ge neue, meist Zeitschriften inkorporierte Bibliographien ins Leben gerufen wor- 

den. In Paris blieb man darauf nicht untatig. 1963 libernahm die Wissenschafts- 

behbrde Centre National de la Recherche Scientifique = CNRS die Finanzierung 

des RAA. Uber den Einsatz der Datenverarbeitung als Mittel zur Rationalisie- 

rung und Beschleunigung wurde nachgedacht. Als sichtbares Zeichen einer Zasur 

und damit einer Verbesserung des bisher Gebotenen wurde mit Bd. 68/1964 (Pa

ris 1968) die alte Serie abgebrochen und mit dem Berichtsjahr 1965 eine ge- 

straffte Nouvelle Serie begonnen, deren Band 1 mit 6641 Titeleintragungen be- 

reits. 1966 erscheinen konnte (vgl. meine Besprechung in: Zeitschrift fiir Kunst- 

geschichte 41, 1968, S. 97-99). AuBerdem wurden 1969 die Leiter von For-
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schungsinstituten, Bibliographer! und Bibliothekare zu einem internationalen Col

loquium nach Paris eingeladen, auf dem die Teilnehmer liber ihre eigene Arbeit 

und ihre Erfahrung mit dem RAA referierten (veroffentlicht in: Bibliographic 

d’histoire de Tart, Paris 24-26 Mars 1969, Paris 1969). Mit dem Colloquium 

sollten die Verdienste der Franzosen unterstrichen und zwecks Intensivierung der 

internationalen Zusammenarbeit an den guten Willen der Fachkollegen appelliert 

werden. Das kam nicht von ungefahr, denn langst zeichnete sich ein US-amerika- 

nisches Parallelunternehmen am bibliographischen Horizont ab, mit dem zu fu- 

sionieren von franzosischer Seite zunachst energisch abgelehnt wurde. Statt des- 

sen setzte man in Paris alles daran, das eigene Flaggschiff einsatzfahig zu erhal- 

ten. Tatsachlich ging es in den siebziger Jahren mit dem RAA wieder aufwarts, 

nicht zuletzt durch die 1973 erfolgte Umstellung auf Datenverarbeitung. Die un

handlichen Jahresbande wurden 1974 zugunsten vierteljahrlich erscheinender 

Faszikel mit zusatzlichem Registerheft aufgegeben. An der Resiimierung des 

nicht selbstandig erscheinenden Schrifttums wurde jedoch festgehalten. So konn- 

te es nicht ausbleiben, daB der Apparat im Verlauf der achtziger Jahre wieder 

schwerfalliger wurde. Nachdem die Franzosen liber viele Jahre dem Werben von 

RILA widerstanden und ihre Eigenstandigkeit behauptet hatten, wurde nun liber 

eine Zusammenlegung verhandelt (vgl. Maryse Bidault: The RAAiRILA Project, 

in: Art Periodicals, Papers of the 2nd European Conference of the Art Libraries 

of IFLA, Amsterdam, 13-17 October 1986, Amsterdam 1988, S. 133-137, dort 

Michael Rinehart liber RILA, S. 138-141). Mit Nouvelle Serie Tome 25, 1989 ist 

der letzte, auf 11.010 Titel angewachsene Band des RAA erschienen. Wie breit 

gestreut das in Paris erfaBte Schrifttum in den letzten Jahren war, belegte ein 103 

Seiten umfassendes Zeitschriftenverzeichnis.

Die von Seiten der College Art Association angestellten Uberlegungen, die 

zur Griindung von RILA flihrten, waren den franzosischen von 1910 nicht un- 

ahnlich. Man wollte ein gut funktionierendes Referateorgan zur Fbrderung kunst- 

historischer Studien in englischer Sprache, das sich an den Bedlirfnissen nord- 

amerikanischer Universitaten, Colleges, Bibliotheken, Museen und verwandter 

Einrichtungen orientierte. Im Hinblick auf diese Zielgruppe waren Abstracts un- 

erlaBlich; es sollte weniger eine mbglichst schnelle als eine inhaltlich erlauternde 

Information geboten werden. Dariiber hinaus zielten die amerikanischen Bemii- 

hungen von Anfang an auf die Ubernahme des eingespielten Apparates von RAA 

ab (vgl. den Bericht von Verena Haas und Stephan Waetzoldt liber die Tagung in 

Washington 1971, in: Kunstchronik 25, 1972, S. 29-30). Wie Rezensentin aus ei- 

gener Erfahrung weiB, wurde von amerikanischer Seite die Ansicht vertreten, daB 

fast alle kunsthistorischen Bibliographien iiberfliissig wurden, wenn deren Bear- 

beiter ihr Material in RILA einbrachten. Das glaubten weniger diejenigen, die 

mit der Materie zu tun hatten, als manche europaische Kunsthistoriker, die sich 

von RILA und dem Nachfolgeorgan wunder was versprachen.

Wie aus dem urspriinglichen Titel Repertoire International de la Litterature 

Artistique hervorgeht, orientierte sich RILA an RILM = Repertoire International 

de la Litterature Musicale. Hinter RILM stehen die Internationale Gesellschaft
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fur Musikwissenschaft sowie die Internationale Vereinigung der Musikbibliothe- 

ken, deren Mitglieder bzw. Nationalkomitees als verlaBliche Zulieferer dienen. 

RILM besteht aus zwei Teilen: den Titeln mit ihren Abstracts und diversen Regi- 

stern. Band 1. Berichtszeit 1967 war 1969 erschienen. Die anfangs ziigige Infor- 

mationsweise konnte RILM nicht einhalten; 1991 war man fiinf Jahre im Riick- 

stand. RILA verbffentlichte 1973 zunachst ein Probeheft von 209 S. mit 1789 Ti

teln, das im gleichen Jahr dem Internationalen KunsthistorikerkongreB in Grana

da vorgelegt wurde; denn man hoffte auf die Anerkennung des CIHA, urn gleich 

mit dem ersten Band an die Stelle des RAA treten zu konnen. So weit war es je- 

doch noch nicht. CIHA vergab keine VorschuBlorbeern; es unterstiitzte bis 1982 

ausschlieBlich das RAA. Der erste Band von RILA erschien 1975, Part 1: Ab

stracts, 329 S. mit 5105 Titeln, Part 2: Index, 148 S. Den urspriinglich geplanten 

vierteljahrlichen Verbffentlichungstermin hatte man zugunsten von zwei Liefe- 

rungen pro Jahr fallengelassen. Von einer Prazisierung der Berichtszeit wurde 

Abstand genommen. Das anfangs vom National Endowment for the Humanities 

und anderen Institutionen finanzierte RILA wurde 1981 vom J. Paul Getty Trust 

iibernommen. Die breitere finanzielle Basis ermoglichte Ausbau und Einrichtung 

europaischer Stiitzpunkte. Das Titelblatt von Vol. 8 nennt als solche participa

ting Editorial Offices" das Courtauld Institute/London, die Villa I Tatti/Florenz, 

die Kunstakademiets Bibliotek/Kopenhagen, das Schweizerische Institut fiir 

Kunstwissenschaft/Ziirich und den Fachbereich Kunstwissenschaft der Universi- 

tat Leipzig. RILA finanzierte ab 1983 ein solches BUro am Zentralinstitut fiir 

Kunstgeschichte in Miinchen, das man jedoch zum Jahresende 1989 in der Hoff- 

nung aufkiindigte, das ZI werde fortan die Kosten fiir die Zulieferung deutscher 

Titel selber tragen. Mit Vol. 15 (Umfang: 1480 Seiten mit 15.442 Nummern) 

stellte RILA 1989 sein Erscheinen ein.

II.

Wenn ich hier den Versuch unternehme, mich mit dem BHA kritisch auseinan- 

derzusetzen, so tue ich das einerseits als langjahrige Bibliographin der Zeitschrift 

fiir Kunstgeschichte und andererseits, weil ich - inzwischen im Ruhestand - 

nicht mehr Macher, sondern Benutzer von Bibliographien bin.

Der rund 2 Kilo schwere Band 1/1 - 1/2 hat an Gewicht noch zugelegt - gibt 

zunachst Auskunft fiber die festen Mitarbeiter, die in den USA wie in Paris am 

Werke sind. Es folgen die mitarbeitenden Institutionen, einzelne Korresponden- 

ten sowie die unterstiitzenden Bibliotheken, vornehmlich solche in Europa. Geht 

man die Aufzahlung durch, fallt auf, daB die ehemaligen ost- und siidosteuropai- 

schen Lander - Ungarn ausgenommen - zumindest vorerst nicht in Erscheinung 

treten. Sieht man von den deutschen Kulturinstituten Bibliotheca Hertziana/Rom 

und Kunsthistorisches Institut/Florenz, die die italienische Kunstliteratur beisteu- 

ern, ab, so ist die BRD allein durch die Deutsche Bibliothek/Frankfurt a.M. als 

einer Assistenz gewahrenden Bibliothek vertreten. Osterreich fehlt ganz, wohin- 

gegen die Schweiz mitarbeitet. Die Befiirchtung, daB die deutschsprachige Lite- 

ratur in BHA nicht adaquat reprasentiert sein konnte, ist nicht von der Hand zu
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weisen (vgl. Dethard von Winterfeld als Vorsitzender des Verbandes Deutscher 

Kunsthistoriker in: Kunstchronik 44, 1991, S. 222). Wahrend Frankreich und 

England/USA eine ganze Reihe kooperierender Institutionen aufweisen kbnnen, 

sind die Zulieferer aus anderen Landern sehr unterschiedlich verteilt. Eine inter

nationale Zusammenarbeit, dem obengenannten RILM vergleichbar, ist nicht 

oder noch nicht gegeben.

Die Seiten IX-XXV enthalten Wissenswertes zur Benutzung des BHA: In- 

haltsverzeichnis, Einfiihrung und Klassifizierung sowohl in englischer als auch in 

franzbsischer Sprache, letzteres als Tribut fiir die Ubernahme des RAA. Die Ein- 

fiihrung gibt Auskunft liber die Reichweite des neuen Unternehmens. BHA ver- 

zeichnet nicht allein die europaische Kunst von der Spatantike bis in die aller- 

neueste Zeit, sondern auch die (nord)amerikanische bis zum Ende unseres Jahr- 

hunderts. Es sei zum Vergleich erwahnt, dab RAA die zeitliche Grenze bei 1939, 

RILA bis Vol. 9 bei 1945 angesetzt hatten. Folglich erfaBt BHA nicht nur die 

bildenden Kiinste im traditionellen Sinne, sondern alle visuell erfahrbaren neuen 

Kunstformen wie Laser- und Konzeptkunst u.a. Neben der dekorativen und ange- 

wandten Kunst, einschlieBlich der Volkskunst, werden auch Objekte der materi- 

ellen Kultur aufgenommen, sofern sie fiir die Kunstgeschichte relevant sind. Die 

darstellende Kunst wird nur dann beriicksichtigt, wenn sie in Relation zur visuel- 

len steht (Biihnenbild, Kostiime). Fotografie und neue Medien - z.B. Videokunst 

- werden aufgenommen, die Filmkunst bleibt jedoch ausgespart. Geographisch 

geht man weit tiber Europa und Nordamerika hinaus. Beitrage zur christlichen 

Kunst in Afrika und Vorderasien findet man ebenso verzeichnet wie solche zur 

Kolonialkunst in den auBereuropaischen Kontinenten. Neben dem selbstandig er- 

scheinenden Schrifttum will BHA die Beitrage aus liber 3.000 Zeitschriften, ein- 

schlieBlich Interviews, Nachrufen, ausgewahlten Besprechungen, Editorials und 

Zuschriften erfassen. AuBerdem werden KongreB- und Tagungsakten, Fest- und 

andere Sammelschriften, Dissertationen, microforme Verbffentlichungen, Kunst- 

handelskataloge ausgewertet bzw. aufgenommen. Reine Jahresberichte, Zeitun- 

gen, Auktionskataloge u.a. bleiben unberiicksichtigt. Es scheinen beziiglich der 

Auswahl klare formelle Grenzen gezogen zu sein, wogegen sich jedoch einwen- 

den laBt, daB letztlich das inhaltliche Gewicht liber die Aufnahme entscheiden 

sollte. So kann z.B. ein ganzseitiger Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen oder 

der Neuen Ziircher Zeitung mehr bringen als ein Editorial oder gar die unter Nr. 

1 verzeichnete Besprechung.

Bei einem so weitraumig abgesteckten Feld regen sich Zweifel, wie BHA an- 

gesichts des heutigen Uberangebots an wissenschaftlicher und pseudowissen- 

schaftlicher Literatur die Obergrenze von 24.000 Nummern einzuhalten gedenkt. 

Von dem genannten Jahresangebot enthalten Vol. 1/1 3851 Nummern, Vol. 1/2 

Nr. 3852 bis 9907. Andererseits hat man von den angekiindigten 3.000 Zeit

schriften - der oben erwahnte Prospekt spricht sogar von 4.000 - in 1/1 nur 208, 

in 1/2 267 aufgenommen; ein betrachtlicher Teil ist allerdings mit mehreren Jahr- 

gangen vertreten. Der Benutzer muB doch wohl damit rechnen, daB iiber die in 

der Einleitung genannten ausgesparten Teilbereiche eine weitere redaktionelle
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Auswahl vorgenommen wird, so wie das bereits von RILA praktiziert wurde 

(vgl. Andreas Morel: Nationale und internationale Kunstbibliographie, in: Art 

Periodicals s.o., Amsterdam 1988, S. 79-84). So soil es - dem Vemehmen nach 

- fiir die deutsche Produktion ein Limit geben, das nicht etwa bei einer begrenz- 

ten Anzahl von Zeitschriften, sondern genereli bei 6.000 Titeln pro Jahr liegt. 

Das bedeutet, der Benutzer kann nicht erwarten, in BHA alle wichtigen Neuer- 

scheinungen - etwa zur deutschen Kunst - zu finden, denn eine Auswahl ist 

meist subjektiv. Falls es bei BHA eine Art Landerschliissel oder andere Aus- 

wahlkriterien gibt, hatte man solches gerne erfahren. AuBerdem ware es fair und 

informativ gewesen, die vollstandige Liste der zur Auswertung vorgesehenen 

Zeitschriften bereits im ersten Teilband zu verbffentlichen. Der „Journal index" 

bietet diesbeziiglich nur unzureichende Auskunft.

Die Klassifizierung des BHA weicht von der bisherigen Praxis ab. Zwar ste- 

hen am Anfang weiterhin die „General works" wie Nachschlagewerke, allgemei- 

ne Kunstwissenschaft, Ikonographie, Konservierung/Restaurierung usw., gefolgt 

von der allgemeinen Kunstgeschichte nach ihren Gattungen: Architektur, Plastik, 

Malerei und Kunstgewerbe mit den zugehbrigen Unterabteilungen. Das Alphabet 

dient innerhalb der Gruppen als Ordnungsprinzip, fiir die Abfolge der Lander, 

der Kiinstler; auch die Titel sind streng alphabetisch nach Verfasser bzw. Ord- 

nungswort geordnet. Dadurch wird nicht selten Zusammengehbrendes auseinan- 

dergerissen. und da man genereli auf Verweisungen verzichtet, vertraut man ganz 

auf den „Subject index". Dazu ein simples Beispiel: S. 191, Nr. 2537: hier er- 

scheint Paul Klee als ein deutscher Maier, schon Nr. 2556 auf der nachsten Seite 

gibt Klee seine Schweizer Nationalitat zuriick; erst das Register fiihrt beide 

Nummern zusammen. Die bisher von RILA verwendete Epochenbezeichnung: 

Mittelalterliche Kunst - Kunst der Renaissance, des Barock und Rokoko - Neo- 

klassizismus und Moderne Kunst (bis 1945) - Zeitgenbssische Kunst (ab 1945) 

hat BHA zugunsten einer zeitlichen Gruppierung aufgegeben: 300 - 1400/1600, 

1400/1600 -^1800, 1800 - 1945 und 1945 - 2000. Dahinter steht u.a. die Uberle- 

gung, daB das Mittelalter nicht in alien Teilen Europas mit dem Jahr 1500 zu 

Ende war, daB die Renaissance in Italien bereits friiher einsetzte. Es fragt sich 

aber, ob das zweimalige Auftreten der Zeit von 1400 bis 1600 praktisch ist, ob 

man nicht besser die Neuzeit - wie in der Geschichtswissenschaft iiblich - gene

reli mit 1500 beginnen laBt. Es wird nicht ausbleiben, daB die neue Einteilung zu 

Uberschneidungen fiihrt. Dazu ein Beispiel: in der Gruppe „300 - 1400/1600“ ist 

unter Nr. 627 eine Sammelschrift mit einem Beitrag liber „Gil Morlandes the El

der, Gothic works restudied" registriert. Der gleiche Titel erscheint als Aufsatz 

trotz „Gothic works" als Irrlaufer in der Gruppe ,,1400/1600 - 1800". Nr. 1485; 

auch Nr. 1145 ist an dieser Stelle fehl am Platz.

Die Zahl der Titel innerhalb der zeitlichen Gruppen miteinander zu verglei- 

chen, ist nicht ohne Interesse. Bei Vol. 1/1 gibt das fiir „300 - 1400/1600“ 516, 

fiir ,,1400/1600 - 1800“ 928, fiir ,,1800 - 1945“ 1059 und fiir ,,1945 - 2000“ 725 

Nummern. Bei Vol. 1/2 sieht das Resultat so aus: 907, 1543, 1535 und 1171 

Nummern. Der Anted der Titel zur Kunst der letzten fiinf Jahrzehnte ist demnach
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sehr hoch. Dieses Faktum gibt zu der Uberlegung AnlaB, warum sich eine Biblio

graphy of the History of Art mit der Literatur liber die zeitgenossische Kunst im 

wahrsten Sinne des Wortes beschwert, zumal es dafiir eine eigene Bibliographic 

gibt. Seit 1970 erscheint ABM = Art Bibliographies Modern, Abstracts of the 

current literature of modern art, photography and design. Das ist ein kommerzi- 

elles Unternehmen, das von Clio Press/Oxford, Santa Barbara vertrieben wird. 

ABM erscheint zweimal jahrlich; letzter Band: 22, 1991 mit 11500 Titeln auf 

XVIII, 524/505 S. Zur Kunst des 20. Jahrhunderts bieten also zwei Bibliographi- 

en dasselbe an, wobei ABM wohl etwas besser und schneller arbeitet (vgl. Art 

moderne et bibliographic, Le depouillement des periodiques et I’histoire de I’art 

du XX' siecle dans les repertoires bibliographiques, Paris: Centre Georges Pom

pidou 1990). Es ist fiir den AuBenstehenden nur schwer verstandlich, daB sich 

BHA und ABM nicht untereinander absprechen, um die unsinnige Doppelarbeit, 

wenn schon nicht zu vermeiden, so doch wenigstens zu reduzieren. (Zu BHA 

und ABM vgl. Jeffrey Weidman: The BHA: A review article, in: Art libraries 

journal, 16, 4, 1991, S. 20-30.)

Hinsichtlich der englisch oder franzbsisch abgefaBten Abstracts sei eine ket- 

zerische Uberlegung erlaubt. Aussagekraftige Resiimees stellen an den Bearbeiter 

hohe Anforderungen; ihre Anfertigung ist folglich, da arbeitsintensiv, teuer. Au- 

Berdem beanspruchen sie viel Platz, weil sie nicht selten einen Umfang von zehn 

und mehr Zeilen haben. Die Abstracts bltihen BHA aber nicht nur unndtig auf, 

sie verzogern auch in nicht geringem MaBe die Berichterstattung. Dennoch sind 

sie fiir die Amerikaner eine Art heiliger Kuh, die zu schlachten nicht erlaubt ist. 

Aber sind solche Resiimees heute noch zeitgemaB? Jedem Studenten der Kunst- 

geschichte diirfte bekannt sein, daB er sich ein Grundwissen in Englisch, Franzb

sisch, Italienisch, Deutsch aneignen muB, um mit der Fachliteratur zurechtzu- 

kommen. Welchen Nutzen also bieten diese Abstracts, die oft nur eine Umformu- 

lierung des Titels ins Englische sind, z.B. Nr. 1142, 1143, 1222, 1231, 1233, 

1903. Bei einer Besprechung von zwei Biichern zur italienischen Renaissance 

von Peter Burke (Nr. 1208) findet sich der erhellende Zusatz „Two books cove

ring the period ca. 1420-1520“; das kbnnte ersatzlos gestrichen werden, so auch 

bei Nr. 1975. Jemand, der liber einen Kiinstler, ein SchloB, eine Kirche u.a. ar

beitet, wird sich mit alien Titeln, die BHA ihm dazu anbietet, befassen; niemand 

wird sich aufgrund eines Resiimees dazu entschlieBen, etwas unbeachtet zu las- 

sen. Zumal die Anfertigung der Abstracts bei der Masse der Titel einer FlieB- 

bandarbeit gleichkommt, ihre Formulierung sich im allgemeinen erschbpfen muB, 

z.B. Nr. 1898, 1905, 1906, 2098/99, 2103 u.a. Ich bin nicht generell gegen wei- 

terfiihrende Informationen, doch sollten diese sich auf konkrete Fakten wie die 

Angabe von Jahreszahlen oder im Titel nicht genannten Kiinstlern u.a. beschran- 

ken. BHA wiirde dadurch um einiges schlanker und auch billiger werden.

Mit dem Stichwort „Reduzierung des Umfangs" ist man bereits beim Index. 

Vol. 1/1 enthalt auf 285 Seiten die Titel, auf 500 Seiten die Indices; bei Vol. 1/2 

sieht das Verhaltnis so aus: 420 Seiten Titel, 765 Seiten Indices. Die voluminb- 

sen Bande bieten also auf einem Drittel des Umfangs das Titelmaterial an, wah-
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rend die Indices auf den iibrigen zwei Dritteln infolge Uberdiingung iippig ins 

Kraut schieBen. Dergleichen ist nur mit Hilfe der Datenverarbeitung mbglich. 

Schon RAA und RILA haben sich ihrer mit groBem FleiB bedient. „Author in- 

dex/Table des auteurs" ist, da nicht ubersetzbar, karg, Vol. 1/1 24 Seiten, Vol. 1/ 

2 32 Seiten. Nach dem Alphabet folgt .Journal index/Liste des revues de- 

pouillees", 5 Seiten in Vol. 1/1 und 8 Seiten in 1/2. Diesem Index sollte man 

grbBere Aufmerksamkeit widmen, denn es findet sich hier manch Ungereimtes. 

Jeder, der mit der Materie vertraut ist, weiB, daB es Zeitschriften gibt, die Monat 

fiir Monat mit groBer Piinktlichkeit erscheinen. Dazu gehbren - um nur einige 

zu nennen - Burlington Magazine, Connaissance des arts, Gazette des beaux-arts, 

Kunstchronik, Weltkunst. Durch die Verwendung maschinenlesbarer Texte ist die 

Drucklegung heute sehr viel schneller geworden; man kbnnte deshalb von einem 

im Marz 1991 erschienenen Band erwarten, daB darin von den genannten Zeit

schriften wenigstens der Jahrgang 1989 komplett verzeichnet ist. Weit gefehlt! 

Wir finden von Burlington Magazine nur Januar bis Marz, von Gazette des 

beaux-arts Januar bis Juni, von der Kunstchronik nur das Januar-Heft. Vol. 1/2 

holt einiges nach. Wahrend bei der Kunstchronik keinerlei Aktualisierung zu ver- 

zeichnen ist, erscheinen von Burlington Magazine 1988, 1-12 und 1989 April bis 

Juni; auf Juli bis Dezember diirfen wir vermutlich in dem fiir Januar 1992 ange- 

kiindigten (im Marz 92 jedoch noch nicht ausgelieferten) Vol. 1/3 hoffen. Das ist 

um so bemerkenswerter, als das Londoner Courtauld Institute zu den mitarbeiten- 

den Institutionen gehort. BHA laBt offenbar die Zeitschriften nicht nach ihrem 

Eingang in den Bibliotheken. sondern zu einem spateren Zeitpunkt en bloc bear- 

beiten und dies, obwohl gerade monatlich oder vierteljahrlich erscheinende Peri

odica meist in Lesesalen zuganglich sind, und nicht, wie die Jahresbande, so- 

gleich im Geschaftsgang verschwinden. Man fragt sich, ob der Grund in der all- 

gemeinen Schwerfalligkeit des BHA-Apparates oder der Anfertigung der Ab

stracts zu suchen ist. Wenn letzteres zutrifft, zeigt dies einmal mehr, daB die Ab

stracts die Berichterstattung ungebiihrlich verzogern. Der .Journal index" verliert 

m.E. durch die Auflistung der Nummern, unter denen die Beitrage einzelner Zeit- 

schriftenbande/hefte zu finden sind, an Ubersichtlichkeit. Wo liegt hier der Nutz- 

effekt? Anhand dieser Angaben wird ein Redakteur nicht iiberpriifen wollen, ob 

auch alles aufgenommen ist; ein eitler Autor sucht sich liber den ..Author index" 

und nicht liber das iiberfliissige vom Computer gelieferte Zahlenspiel.

Der Bezieher des BHA erhalt den Sachindex doppelt geliefert, 234 Seiten 

..Subject index" auf Englisch, 230 S. ..Index des matieres" auf Franzdsisch (in 

Vol. 1/2 sind es gar 360 Seiten). Um das Grundsatzliche dieses Verfahrens wiir- 

digen zu kbnnen, muB man wohl Franzose sein. Den Rest der Welt mag es an- 

muten wie ein nicht abgeschnittener alter Zopf, um nicht zu sagen wie blanker 

Unsinn. Man stelle sich den Umfang des jahrlich anfallenden ..Cumulative in

dex" vor! Die Erstellung eines zweisprachigen Sachindex erscheint mir, am Auf- 

wand gemessen, wenig effektiv. Die Kiinstlernamen, die im Index stets mit ihren 

Lebensdaten versehen sind - welche Information man sich im Textteil gewiinscht 

hatte sind ohnehin nicht ubersetzbar. Sie unterscheiden sich lediglich in ihren
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Untergliederungen, doch schon das Beispiel „Abilgaard“ (S. 315/551) laBt erken- 

nen, wie uberfliissig die Zweisprachigkeit ist. Auch die geographischen Begriffe 

sind in den meisten Fallen nahezu identisch. Sowohl im englischen wie im fran- 

zbsischen Teil erscheint Aachen unter „Aachen“ und nicht etwa unter Aix-la-Cha- 

pelle; man belaBt es bei „Wien“ und wahlt nicht Vienne, hingegen bleiben die 

Franzosen bei „Cologne“, englisch heiBt es „K61n“ mit Riickweis. Die Abweichung 

ist bei den Sachbegriffen mitunter groBer. Kloster finden wir franzbsisch unter 

..Abbaye", wobei von ..Monastere" verwiesen wird, englisch ist es umgekehrt: 

„Abbeys“ siehe „Monasteries“. Wahrend „Castle“ und ..Chateau" noch recht nahe 

beieinanderliegen, muB man fiir die „Chevaliers Teutoniques“ im Englischen fast 

das ganze Alphabet zu den ..Teutonic Knights" (bei ..Military religious orders" 

fehlt der Riickweis) durchwandern. Das soli hier nicht weiter ausgebreitet werden. 

Ich meine aber, daB mit der Zweisprachigkeit die Fahigkeit des Benutzers, sich zu- 

recht zu finden, unterschatzt wird. Ahnliches gilt fiir die Aufschliisselung der 

Stichworte; dazu ein Beispiel: Le Corbusier hat- sieben verschiedene Nummern, die 

nach dem Titel aufbereitet ganze 14 Zeilen beanspruchen. Das Stichwort ..Exposi- 

tions" geht fiber 12 Seiten, wobei sich zeigt, wie niitzlich die Auszeichnung der 

Begriffe im Kopftitel ware. Jede unter diesem Stichwort erfaBte Ausstellung er

scheint selbstverstandlich auch unter dem Ort, an dem sie stattgefunden hat. Unter 

„Dissertations“ (S. 375; franz. ,.These" S. 765) wird nach Landern unterteilt, es 

folgt der Verfasser mitsamt dem Titel, auf den doch die angegebene Nummer ver- 

weisen soli; zuviel des Guten. Weitere Ungereimtheiten lieBen sich finden. Es ist Mir 

nicht bekannt, welche Uberlegungen einem derart detaillierten Register zugrunde- 

liegen; vielleicht ist es der Computerrausch. Mich persdnlich stort an dem platzhei- 

schenden Aufwand des BHA die ungeheure Verschwendung des Rohstoffs Papier.

III.

Ungeachtet unserer Einwande soil hier nicht verkannt werden, daB BHA dem 

fachlich Interessierten eine Fiille an Information bietet. Dahinter verbirgt sich ein 

nicht geringes MaB an selbstloser Arbeitsleistung, der die Anerkennung meist 

versagt bleibt. Vor rund 30 Jahren vertrat ein damals angehender Hochschulleh- 

rer die Ansicht, es kbnne doch jeder eine Bibliographic anfertigen. Eben nicht, 

denn Voraussetzung sind nicht allein groBe fachliche und bibliothekarische 

Kenntnisse, sondern auch ein beachtliches MaB an Disziplin, Konzentration und 

Genauigkeit sowie das Zuriickstellen eigener Interessen zugunsten einer dem 

Fach dienenden Betatigung. Es entspricht der geringen Wertschatzung, daB sich 

- zumindest hierzulande - die groBen Unternehmungen wie BHA und seine Vor- 

ganger keiner regen Benutzung erfreuen. Die meist in bibliographischen Handap- 

paraten stehenden Bande werden nur seiten aus dem Regal genommen. Das hat 

mehrere Griinde; einer ist die bereits erwahnte schwerfallige Berichterstattung 

(bereits vor Jahren haben RILA und auch RAA darauf verzichtet, eine prazise 

Berichtszeit anzugeben, BHA fangt damit gar nicht erst an), ein anderer unsere 

schnellebige Zeit, die groBere Werke nur noch seiten reifen laBt, dafiir aber um 

so mehr kleine und kleinste Beitrage zu Tagungen, Fest- und anderen Gelegen-
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heitsschriften verlangt, die - moglichst schnell geschrieben - auch fur das eigene 

Schriftenverzeichnis von Nutzen sind. Falls man die Literatur zu einem angepeil- 

ten Thema noch nicht in der Schublade hat, kann man sich anhand einer thema- 

tisch verwandten neueren Veroffentlichung, uber den Sachkatalog einer Fachbi- 

bliothek oder einer Spezialbibliographie schnell orientieren. Hierzu ein Beispiel: 

Vor einigen Jahren hat sich in Wien ein Institut zur Erforschung der Friihen Neu- 

zeit etabliert, das „Friihneuzeit-Info“ herausgibt. Das Ende 1991 ausgelieferte 

Heft 2,2 bringt eine fast 30seitige fachiibergreifende Bibliographie, die auf dem 

neuesten Stand ist, also Neuerscheinungen der Jahre 1990/91 mit Nachtragen. 

Auch die der Herzog August-Bibliothek in Wolfenbiittel nahestehenden Zeit- 

schriften bieten niitzliche bibliographische Hinweise. Damit soil deutlich ge- 

macht werden, daB eine internationale Bibliographie wie BHA nationale und the- 

matisch begrenzte Schriftenverzeichnisse nicht uberfliissig macht. Zu solchen ge- 

hbrt - trotz Liicken und Riickstand - das Schrifttum zur deutschen Kunst. Kbnn- 

ten sich Herausgeber und Bearbeiter dazu entschlieBen, iiberfliissiges Beiwerk 

beiseite zu lassen und nur noch die Titel zu bringen, kbnnte das Schrifttum m.E. 

auch wieder Fahrt bekommen. Als Vergleichsbeispiel bietet sich die Bibliogra

phie zur Schweizer Kunst/Bibliographie zur Denkmalpflege an, die in ihrem 

zweiten Teil keineswegs auf die Schweiz beschrankt ist. Im Sommer 1991 lag 

bereits Band 12 = 1989/90 (325 S. mit 5534 Titeln) vor. Vor zehn Jahren haben 

viele das Hinscheiden der Bibliographie in der Zeitschrift fiir Kunstgeschichte 

bedauert. Dort war das Schrifttum zur intemationalen Kunst mit besonderer Be- 

riicksichtigung der deutschen bis ca. 1850 erfaBt, und zwar gleich nach dessen 

Eingang in drei Bibliotheken, einer groBen Universalbibliothek und zwei Fachbi- 

bliotheken. Obgleich die handlichen Hefte nur Titel boten, scheinen viele Kollegen 

die Durchsicht als sowohl niitzliche als anregende Lektiire empfunden zu haben.

BHA ist schon wegen seines Umfangs kein bibliographisches Hilfsmittel, das 

zu genereller Information auffordert. Man wird sich seiner mehr als einer Art 

Riickversicherung bedienen, um sich zu vergewissern, ob einem nichts entgangen 

ist. Es dilrfte kaum zu grbBerer Frequenz beitragen, daB man das bereits erfaBte, 

aber noch nicht gedruckt vorliegende Titelmaterial uber DIALOG/Information 

Services, Oxford bzw. uber QUESTEL, Paris abfragen kann (beide Systeme ent- 

halten auch RILA und RAA). Man wird sich der Datenbanken jedoch nur in 

dringenden Fallen bedienen, denn deren Dienstleistungen sind immer noch recht 

kostspielig (vgl. dazu Eduard Isphording: Kunsthistorisch relevante Datenbanken 

in den USA und Europa, in: Kunstchronik 43, 1990, S. 655-659). Das Jahres- 

abonnement von BHA erscheint hingegen, sofern es gehalten werden kann, nicht 

iibermaBig teuer: $ 325/1895 FF, wofiir dem Bezieher fiinf dicke gebundene 

Bande geliefert werden. Dessen ungeachtet wird sich nicht jedes Universitats- 

institut, nicht jedes Museum BHA leisten kbnnen, und das gewiB nicht nur bei 

uns. Um BHA zu benutzen, muB man sich in vielen Fallen in die grbBeren 

Bibliotheken begeben. Vorerst bleibt unklar, ob BHA wie RILA, RILM und an- 

dere groBe Fachbibliographien auch in einer CD-Rom (CD-Read Only Memory)- 

Ausgabe angeboten wird. Da in diesem Bereich die Entwicklung sicher noch
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nicht abgeschlossen ist, bleibt abzuwarten, ob sich die immer mehr in raumliche 

Bedrangnis geratenden Bibliotheken Jahr fur Jahr ca. 40 cm BHA ins Regal stel- 

len werden, oder ob es sich als praktikabler erweisen wird, mit den neuen Tech- 

niken zu arbeiten.

Wenn wir abschlieBend die Frage stellen: Bringt BHA filr die bibliographi- 

sche Versorgung des Faches Kunstgeschichte eine wesentliche Verbesserung?, so 

meine ich vorerst nein. Denn mehr Masse bringt nicht per se mehr Qualitat. Um 

an Erwin Panofskys anschaulichen Vergleich von 1932 anzukniipfen, wonach Bi- 

bliographien gleichsam Lokomotiven der Wissenschaft sind (was m.E. nach 60 

Jahren nicht mehr so ganz zutreffend ist), so kommt mir BHA wie ein Zug vor, 

der noch mit der Dampflok durch die Landschaft fahrt; gefordert ist heute aber 

ein Train de grande vitesse. Der BHA-Zug muB unbedingt zulegen, muB schlan- 

ker, „windschliipfriger“ werden, um die an ihn gestellten Anforderungen zu er- 

fiillen. Es ware des Nachdenkens wert, ob die bereits von RILA praktizierte Reg- 

lementierung der Mitarbeiter nicht zugunsten grdBerer Effizienz gelockert wer

den und das anscheinend wenig flexible Management sich mehr an den Bediirf- 

nissen derjenigen orientieren sollte, filr die der groBe Apparat unter Dampf steht. 

Die Erwartungen der Benutzer sind natiirlich nicht uberall die gleichen, und wir 

in Europa haben vermutlich andere Vorstellungen von Sinn und Zweck einer Bi

bliographic als unsere amerikanischen Kollegen (vgl. die genannte Rezension 

von J. Weidman).

Hilda Lietzmann

V a r i a

HOCHSCHULEN UND FORSCHUNGSINSTITUTE (1. Teil)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

AACHEN

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER RHEINISCH-WESTFALISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Gerlach) Hans Balters: „Der grammatische Bildhauer“: ‘Kunsttheorie’ 

und Bildhauerkunst der Friihrenaissance. Alberti, Ghiberti, Leonardo, Gauricus. - 

Gudrun Valerius-Fisch: Antike Statuen als Modelie filr die Darstellung des Men- 

schen. Die decorum-Lehre in Graphikwerken franzdsischer Kiinstler des 17. Jahr- 

hunderts.

(Bei Prof. Hollander) Dieter Daniels: Duchamp und die anderen. Der Modellfall 

einer kiinstlerischen Wirkungsgeschichte in der Moderne. - Ralf Eschebriicher:
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Der Stillebenmaler Johann Wilhelm Preyer (1803-1889). - Birgitta Falk: Bildnis- 

reliquiare. Zur Entstehung und Entwicklung der metallenen Kopf-, Biisten- und 

Halbfigurenreliquiare im Mittelalter. - Annette Lagler: Biennale Venedig, der 

deutsche Beitrag und seine Theorie in der Chronologie von Zusammenkunft und 

Abgrenzung. - Eva Schmitz: Raptusdarstellungen in der Plastik von der Renais

sance bis zum Zeitalter des Klassizismus. - Sabine Weger: M.C. Escher. Eine 

Randfigur der Kunstgeschichte.

(Bei Prof. Pochat) Hans Martin Turck: Die Leidener Wohnstiftungen vom 15. bis 

17. Jahrhundert. - Axel Wippermann: Friedrich August Ritter. 1795-1869. Ein 

preuBischer Provinzial-Baumeister in der Zeit des Klassizismus und des Historis- 

mus.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Gerlach) Angelina Enderlein: Joseph Beuys, ein alter Hut? Das Zitat 

als Strategic in Theorie und bildnerischer Gestaltung.

(Bei Prof. Hollander) Babette Boers: Ursprung und Bedeutung von Wandkarten 

in hollandischen Interieurgemalden des 17. Jahrhunderts. - Christina Viktoria 

Dorr: Studien zur Entstehung deutscher Kiinstlerkolonien in der ersten Halfte des 

19. Jahrhunderts. - Barbara Hennes: Das Simeonsreliquiar aus dem Aachener 

Domschatz. - Stefanie Jansen: Ewige Versuchung? Zur Affinitat der Kiinstler der 

Moderne zu traditionellen Bildthemen am Beispiel des Heiligen Antonius.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Hollander) Jutta Bacher: Johannes Griitzke und die Malerei. Von Ge- 

wbhnlichem, Besonderem und Unergriindlichem. - Antonia Csiba: (geandert) Die 

StraBe in der Kunst des 20. Jahrhunderts. - Bettina Frindt: (Arbeitstitel) Das Mo- 

tiv des Touristen in der Bildenden Kunst des 19. Jahrhunderts, unter besonderer 

Beriicksichtigung der Karikatur. - Thomas Fusenig: (Arbeitstitel) „Liebe, Laster 

und Gelachter“. Die Entstehung der kombdienhaften Bildgattung in der venezia- 

nischen Malerei des ersten Drittels des 16. Jahrhunderts. - Susanne Jaschko: (Ar

beitstitel) Das Selbstbildnis im Sozialistischen Realismus von der Besatzungszeit 

bis in die achtziger Jahre. - Petra Koenemann: (Arbeitstitel) Ikonographische 

Studien zum Thema des Friihlings (aus Jahreszeiten und Monatszyklen) in Male

rei und Graphik. - Sabine Reinartz-Stark: (Arbeitstitel) Wilhelm von Kobell, die 

spaten Begegnungsbilder. - Carola Schneider: Die Funktion des Zitats in den 

graphischen Zyklen Max Klingers. - Silke Schomburg: (Arbeitstitel) Der Ambo 

Heinrichs IL und seine Ausstattung. - Margit Stoffels: (Arbeitstitel) Raume der 

Macht, Interieurs im Dritten Reich 1933-1945. - Claudia Valter: (Arbeitstitel) 

Studien zu Kunst- und Naturaliensammlungen des 17. Jahrhunderts.

LEHRSTUHL FUR BAUGESCHICHTE UND DENKMALPFLEGE DER RHEIN1SCH-WESTFAL1- 

SCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

Wiss. Angestellte: Dr. phil. Gabriele Linnert, Dr. des. Heide Klinkhammer.
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Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Schild) Barbara Precht: Schiitzenswertes stadtebauliches Ensemble. 

Gesamtheit, Denkmal und Milieu. - Frank Simons: Das Ardennenhaus.

(Bei Prof. Urban) Heinz Josef Cremer: Dorfkirchen und sakrale Kleinbauten am 

Niederrhein von 1815 bis 1914. - Dipl.Ing. Friedrich K.H.M. Franken: Der Ar- 

chitekt Wilhelm Kreis. Leben und Werk. - Susanne Werz: Geschichte der Post- 

bauten im 19. und friihen 20. Jahrhundert in Deutschland.

AUGSBURG

LEHRSTUHL FUR KUNSTGESCHICHTE AN DER UNIVERSITAT

Dr. Thomas Raff und Dr. Elisabeth Kieven habilitierten sich fiir Mittlere und 

Neuere Kunstgeschichte.

Dr. Andreas Tacke gehbrt seit dem 1. April 1992 dem Lehrstuhl fiir Kunstge

schichte als Wiss. Mitarbeiter an.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Kruft) Claudia Daubler: Romisches Mazenatentum der Friihrenaissan- 

ce am Beispiel von Masolinos Cappella Santa Caterina in San Clemente. - Heri- 

bert Heuschneider: Die Fassadenfresken Johann Georg Bergmiillers. - Simone 

Gerum: Bavaria Sancta (1615-1628). Eine Geschichte bayerischer Heiliger von 

Matthaus Rader und ihre Kupferstich-Illustrationen von Raphael Sadeler nach 

Entwiirfen von J.M. Kager und P. Candid. - Christian Gries: Die Ambraser 

Kunst- und Wunderkammer. Aspekte einer enzyklopaidschen Presentation. - 

Franz Schlegel: Neuerungen der Fotografie in Deutschland und Amerika und die 

Architekturfotografien Andreas Feiningers (*1906) von New York. - Gudrun 

Seiffert: Studien zu den Tabernakeln von Ignaz Gunther . - Astrid Steffens: Se- 

rienbildungen in der Malerei vor Monet. - Andrea Wagner: Deutsche Sprichwort- 

illustrationen des 16. Jahrhunderts.

BAMBERG

LEHRSTUHL I FUR KUNSTGESCHICHTE, INSBES. FUR MITTELALTERLICHE KUNSTGE

SCHICHTE, AN DER OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAT

Der Assistent Dr. Andreas Rost und der Wiss. Mitarbeiter Dr. Markus Hbrsch 

schieden zum 30. April 1992 als Bedienstete aus. Im SS 1992 vertritt die Assi- 

stentenstelle Moritz Woelk M.A. als wiss. Hilfskraft.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Klein) Wolfgang Neundorfer: Marcel Duchamp, Readymades 1913- 

1923.

(Bei Prof. Korth) Dagmar Hackner: Die Fresken in der ehem. Vorhalle der
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Augustinerchorherrenstiftskirche St. Michael in Paring. - Christoph Kleiber: Das 

Munster zu Allerheiligen in Schaffhausen.

(Bei Prof. Suckale) Sabine Vinograski: Die St. Jakobskirche zu Bamberg, Aspek- 

te ihrer Baugeschichte. - Gregor Wedekind: Klees Konstruktion des Kiinstlers. - 

Viktoria Weller: Die spatgotischen Tafelbilder der Forchheimer Martinskirche.

LEHRSTUHL II FUR KUNSTGESCHICHTE. INSBES. NEUERE UND NEUESTE KUNSTGESCHICH- 

TE, AN DER OTTO-FRIEDRICH-UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Matsche) Markus Harzenetter: Zur Griindung der Miinchner Secession. 

Ursachen und Ziele der korporativen Differenzierung der Miinchner Kiinstler- 

schaft im Friihjahr 1892.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Matsche) Barbel Ammermann: Bamberger Treppenhauser des Barock. 

- Matthias Liebel: Castelli, Fetting, Salome. Ein Beitrag zur Geschichte der 

„Heftigen Malerei" in Berlin. - Sabine Pauldrach: Der Neubau der Vereinigten 

Spitaler in Bamberg unter Fiirstbischof Friedrich Karl von Schonborn. - Stephan 

Renczes: Die Neue Residenz in Bamberg. Die Planung und der Bau Leonhard 

Dientzenhofers. - Maria Schardig: Die Innenausstattung der Pfarrkirche St. Niko

laus in Pinzberg/Ldk. Forchheim von Johann Bernhard Kamm.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Matsche) Michael Imhof: Der historistische Fachwerkbau.

LEHRSTUHL FUR ARCHAOLOGIE DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT AN DER OTTO- 

FRIEDRICH-UNIVERSITAT

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Sage) Marina Dbring: Untersuchungen an der ehem. Burg Loifling, 

Gde. Traitsching, Lkr. Cham. - Bernhard Ernst: Untersuchungen zur Entwick

lung der Kirchenburg Neukirchen bei Hl. Blut, Lkr. Cham. - Dieter Heyse: Die 

Ausgrabungen in der ehem. Kirchenburg von Geldersheim bei Schweinfurt. - 

Anna Maria Jandesek: Die Ausgrabungen in der Pfarrkirche St. Peter zu Strau

bing und ihre Bedeutung fur die friihmittelalterliche Siedlungsgeschichte des 

Straubinger Raumes. - Birgit Miinz: Die mittelalterliche Keramik aus einem 

Bauernhaus in Ochsenfeld, Lkr. Eichstatt. - Kai Thomas Platz: Die Hauptburg 

Hilpoltstein. Die Bauphasen nach Funden und Befunden ausgewahlter Untersu- 

chungsberichte. - Andrea Popp: Spatmittelalterliche Gebrauchskeramik aus Bam

berg. Funde aus der Alten Hofhaltung und aus einer Tbpferei am Sand. - Wolf

gang Steeger: Die Kleinfunde aus einem verschiitteten Keller der Burg Thann bei 

Niirnberg. - Stefan Vierboom: Das ehemalige SchloB HaBlach bei Kronach. Die
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Keramik der Ausgrabung 1989. - Edeltraud Weid: Die Kleinfunde aus der mit- 

telalterlichen Siedlung Zuchering bei Ingolstadt. - Eleonore Wintergerst: Die ar- 

chaologischen Funde der Ausgrabung Niedermiinster-Kreuzgarten in Regensburg. 

- Magnus Wintergerst: Mitteialterliche Keramik aus der Grabung Regensburg/ 

Lederergasse (1982). - Dorothee Wisskirchen-Wojaczek: Die mitteialterliche 

Wiistung Eltingen-Ezach.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Sage) Karsten Kablitz: Die Alte Waage in Braunschweig. Archaol.- 

baukundliche Untersuchungen. - Luitgard Low-Karpf: Keramik des spaten Mit- 

telalters und der friihen Neuzeit aus dem westlichen Oberfranken. - Magnus 

Wintergerst: Hoch- und spatmittelalterliche Keramik aus der Altstadt Frankfurt 

a.M.

BERLIN

KUNSTHISTOR1SCHES INST1TUT DER FREIEN UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Bloch) Regina Bartsch: Artus Quellinus, Grabmal Sparr. Der EinfluB 

der Niederlande auf das Grabmal in Norddeutschland zwischen 1650 und 1725. - 

Elga Eberhardt: Max Klein (1847-1908). Ein Bildhauer in Wiihelminischer Zeit. 

(Bei Prof. Elbern) Leonie Kruger: Christus und die Samariterin am Brunnen.

(Bei Prof. Gaehtgens) Britta Kaiser-Schuster: Kunstkarikatur im Deutschen Kai- 

serreich (1871-1914).

(Bei Prof. Haussherr) Arwed Arnulf: Versus ad Picturas. Studien zur Titulusdich- 

tung als Quellengattung der Kunstgeschichte von der Antike bis zum Hochmittel- 

alter.

(Bei Prof. Kdnig) Peter Boeger: Lichtspieltheater in Berlin, Bauten und Projekte 

zwischen 1922 und 1930. - Fiona Healy: A question of choice. Paintings of the 

Judgement of Paris by Peter Paul Rubens and the Pictorial Tradition of the Myth 

in Italy and the Netherlands.

(Bei Prof. Kurmann) Klaus Schulte: Zur Kontroverse im deutschen evangelischen 

Kirchenbau des spaten 19. und friihen 20. Jahrhunderts.

(Bei Prof. Sperlich) Andreas Sternweiler: Ikonologie der Homosexualitat der ita- 

lienischen Kunst des 15. bis 17. Jahrhunderts. Donatellos „Bronze-David“, Mi

chelangelos „Vittoria“, Caravaggios „Amor vincitore“.

(Bei Prof. Thelen) Gero Seelig: Utrechter Malerei um 1620. Studien zu Abraham 

Bloemaert. - Jurgen Sistig: Die Architektur der Abteikirche St. Maximin zu Trier 

im Lichte ottonischer Klosterreform.

(Bei Prof. Winner) Victoria von Flemming: Arma Amoris. Francesco Albani, 

Kardinal Scipione Borghese und die sprachliche Bildsprache der Liebe.
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Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Bloch) Eva Maria Kaufmann: Die Freskenentwiirfe Schinkels fiir 

das Alte Museum. - Charlotte Konig: Die Tulpenkanzel des Meisters H.W. in 

Freiberg/Sachsen. - Claudia A. Krause: Die Kriegerdenkmaler von Wilhelm 

Wandschneider. Gefallenenehrung in Deutschland oder Aufruf zum Helden- 

tum fiir das Vaterland. - Matthias Meintzschel: Kleinkunst des Historismus. 

Die Firma Burgschmiet-Lenz in Niirnberg. Massenfertigung und Geschmacks- 

geschichte. - Brigitte Pohlhaus: Das Gisela-Kreuz in der Miinchner Residenz. 

Stil und Ikonologie. - Bettina Seitz: Gerhard Mareks und die Berliner Bild- 

hauertradition am Beispiel des Denkmals. - Dietmar Vogel: Glaube, Liebe, 

Hoffnung. Eine Figurengruppe in der Arolsener Pfarrkirche von Christian Da

niel Rauch.

(Bei Prof. Busch) Carolin Bohlmann: Zum Wandel in der Antikenerganzungspra- 

xis im Rom des ausgehenden 18. Jahrhunderts. - Ulmann-Mathias Hakert: Die 

Anfange der Kunstvereinsbewegung. - Michaela Kett: Hermann Gradl, ein popu- 

larer Kiinstler. - Monika Krauth: Domenico Tiepolo. Die Fresken aus der ‘Villa 

Tiepolo’ in Zianigo. - Dorothee Messerschmid: Max Slevogts Musikzimmer in 

Neukastel. Eine Analyse zum Beziehungsgefiige und programmatischen Inhalt 

der Wandgemalde. - Ulrich Muller: Grecian Taste and Gothic Virtue: Der Land- 

schaftsgarten Rousham. - F. Carlo Schmid: Albert Christoph Dies, Jakob Wil

helm Mechau und Johann Christian Reinhart: ‘Mahlerisch radirte Prospecte von 

Italien’ oder ‘Collection ou suite de vues pittoresques de 1’Italie’, 1792-1798. - 

Petra Welzel: Rembrandts ‘Bathseba’, Metapher des Begehrens oder Sinnbild der 

Selbsterkenntnis. Eine Bildmonographie.

(Bei Prof. Gaehtgens) Anja OBwald: Global Groove ... oder: Als die Bilder tanzen 

lemten. Untersuchungen zu einem Videoband von Nam June Paik. - Angelika Stel- 

lert: Karl Scheffler, ein Kunstpublizist und sein Verhaltnis zum Impressionismus. 

(Bei Prof. Hammer-Schenk) Ursula Donder: Der Maier Alexej von Assaulenko. - 

Josef Imorde: AuBenbauformen im Innenraum. Zu Vorstellungen gbttlichen Er- 

scheinens in der Architektur. - Klaus Jestaedt: Die Kinoarchitektur Paul Bodes 

in den fiinfziger Jahren. - Petra van Laak: „Amerika“ (1926) und „RuBland, Eu

ropa, Amerika" (1929). Die Fotobildbande des Architekten Erich Mendelsohn. - 

Doris Muller: Die Rezeption und Funktionalisierung des deutschen Realismus 

und Impressionismus in der Zeit des Nationalsozialismus. - Karin Rase: 

Boxsportdarstellungen als Spiegelbild einer sich neu orientierenden Gesellschaft 

zwischen 1919 und 1933. - Elgin Rover: Offene Grabarchitektur auf Berliner 

Friedhbfen, 1871-1914. - Martha Schaaf: Willi Baumeister. Eine Untersuchung 

seiner Wand- und Raumgestaltungen. - Gabriele Schneider: Das Bild der Hure 

zwischen Faszination und Entsetzen. Studien zu Prostituiertendarstellungen in 

den Werken von Otto Dix und Georges Grosz.

(Bei Prof. Haussherr) Ning Chen: Die Anbetung der Kbnige bei Diirer und sei- 

nem Umkreis. - David Gropp: Ein schwabischer Schnitzaltar der Spatgotik in 

den Berliner Museen. - Thomas Ratzka: Die Illustration zur Apokalypse in der 

Hamilton-Bibel (Berlin, SMPK, Kupferstichkabinett, Ms. 78 E 3). - Markus Rib-
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back: Spatgotische Stadtdarstellungen in Deutschland. - Christoph-Martin 

Vogtherr: Die Auswahl der Gemalde aus den Schlbssern fiir das Kbnigliche Mu

seum zu Berlin. - Antje Vordemvenne: Das Apokalypsentriptychon im Londoner 

Victoria & Albert Museum.

(Bei Prof. Kbnig) Regina Cermann: Der Bidpai Ms. 680 in Chantilly. - Birgit 

Dunker: Studien zum Berliner Kunsthandler Gurlitt. Wolfgang Gurlitt und Max 

Pechstein. - Stephan Kemperdick: Studien zu Hans Bornemann. - Ralf Kruger: 

Studien zu Friedrich Herlin am Beispiel der drei Fliigelaltare in Nordlingen, Ro

thenburg und Bopfingen. - Georg Spielhaus: John Frederick Lewis als Maier von 

Haremsszenen. - Christine Splinter: 40 Jahre Kunst- und Kulturvermittlung der 

Staatlichen Schlosser und Garten Potsdam-Sanssouci. - Christoph Graf zu Wald- 

burg-Wolfegg: Vom Bellifortis zum Hausbuch.

(Bei Prof. Kbtzsche) Christiane Boehden: Der Susanna-Sarkophag in Gerona. - 

Martina Mahrenholz: Das Abrahams- und das Jephthaopfer in der Marienkirche 

des Katharinenklosters auf dem Sinai.

(Bei Prof. Lorenz) Margitta Hubmer: Der ‘sesto libro’ Sebastiano Serlios. Archi- 

tektur zwischen ‘regola’ und ‘licentia’. - Hans Joachim Kuke: Ein St. Peter der 

‘wahren evangelischen Religion’, die Frauenkirche in Dresden als Bewaltigung 

einer widerspriichlichen Bauaufgabe. - Kirsten Niemann: Das Rats-, Gerichts- 

und Gefangnisgebaude von Christian Frederik Hansen in Kopenhagen.

(Bei Prof. Preimesberger) Anja Gebauer: Die koniglichen Grabdenkmaler Pom- 

peo Leonis in der Kirche des El Escorial. - Kathrin Hbltge: Der Odysseus-Zy- 

klus in der Villa Pallavicino delle Peschiere in Genua. - Beate Kaser: Vasaris 

Sala dei Cento Giomi. Scheinarchitektur, Perspektive, Illusion, Raumgefiihl. - 

Mareike Muller. Die Cibo-Kapelle im Genueser Dom. Auftragssituation, Zu- 

schreibungsfragen und Rekonstruktionsversuche.

(Bei Prof. Sperlich) Marcus Kohler: Friihe norddeutsche Landschaftsgarten zwi

schen 1750 und 1770.

(Bei Prof. Thelen) Marion Michaelis: Die Heilig-Kreuz-Kapelle des Fiirstbi- 

schofs Francesco Alberti Poia am Dom von Trient.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Bloch) Helena Horn: (Arbeitstitel) Theodor Schmuz-Baudiss (1859- 

1940). Vom Maier zum Porzelliner. - Susanne Kahler: (Arbeitstitel) Die Bezie- 

hungen zwischen der Berliner Bildhauerschule und Frankreich im 19. Jahrhun- 

dert. - Charlotte Konig: (Arbeitstitel) Der Meister H.W. und sein Oeuvre in 

Sachsen. - Barbel Muller: Gotische Bronzekruzifixe. - Martin Schmidt: (Ar

beitstitel) Johann Gottfried Schadow, Johann Wolfgang von Goethe. Zwei 

Kunstansichten im Widerstreit (1800-1823). - Dietmar Vogel: Emil Wolff 1802- 

1879. Bildhauer, Antikenrestaurator, Kunstagent.

(Bei Prof. Brisch) Candan Ulkii: Die Architektur der Ramazanogullari 1378-1416 

und Dulkadirogullari (1337-1522) in Adana.

(Bei Prof. Busch) Kerstin Butow: Menzel und die Berliner Gebrauchsgraphik. - 

Bernadette Collenberg: Die klassizistische Karikatur. - Cornelia Ganz: Stilplura-
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lismus im 19. Jahrhundert am Beispiel des Berliner Wohnhausbaus. - Melitta 

Kliege: Ein Kunstwerk in bewuBtseinsanalytischer Funktion, ..Relleu gris sobre 

fusta“ von Antoni Tapies. - F. Carlo Schmid: Die Landschaftsgraphik von Jo

hann Christian Reinhart und seinem Umkreis. Studien zur druckgraphischen 

Landschaftskunst in Deutschland und Italien um 1800. - Heidrun Schwub: Lam

bert Krahe und die Diisseldorfer Galerie im 18. Jahrhundert. - Oliver Seifert: 

Zum problematischen Verhaltnis von Maltechnik und Kunsttheorie im 18. Jahr

hundert. - Uta Simmons: Carl Blechen (1798-1840) als Landschaftszeichner. 

Studien vor der Natur.

(Bei Prof. Gaehtgens) Jorg Jung: (Arbeitstitel) Ideal und Interesse in Carl Vin- 

nens Kiinstlerprotest und den Argumenten seiner Gegner. - Cornelia Munzinger: 

Der Photograph Otto Ehrhardt. - Kristine Pollack: Der Malerpoet Werner Heldt.

- Martin Schieder: (Arbeitstitel, geandert) Die religiose Malerei im ausgehenden 

Ancien Regime. Eine historische und rezeptionsasthetische Untersuchung. - Bea- 

te Sontgen: (Arbeitstitel) Wilhelm Leibl und Carl Schuch. Realismus-Konzeptio- 

nen im spateren 19. Jahrhundert in Deutschland.

(Bei Prof. Hammer-Schenk) Klaus Kapplinger: Paul Bonatz. Die bffentlichen 

Bauten bis 1943.

(Bei Prof. Haussherr) Petra Mecklenbrauck: Petrus-Ikonographie zur Zeit der Ge- 

genreformation. - Thomas Ratzka: Magdeburger Bildhauerei um 1600. - Markus 

Ribback: Stadtdarstellungen im 15. Jahrhundert. - Christoph-Martin Vogtherr: 

Das Konigliche Museum zu Berlin, Planung und urspriingliche Konzeption des 

ersten Berliner Kunstmuseums. - Antje Vordemvenne: (Arbeitstitel) Studien zu 

Apokalypsenillustrationen des 14. und 15. Jahrhunderts.

(Bei Prof. Kbnig) Stephanie Buck: Studien zum reifen Oeuvre Hans Holbein d.J., 

die Heinrich-Darstellungen. - Meinolf Dalhoff: Giovanni Bellinis „Verklarung 

Christi" in den Gallerie Nazionali di Capodimonte in Neapel. - Friederike Hauf- 

fe: Architektur als selbstandiger Bildgegenstand bei deutschen Malern um 1500.

- Eva-Maria Klother: Denkmaler nach 1945 in beiden Teilen Berlins. - Karene 

Liitje: Otto Freundlich, ein Maier zwischen Jugendstil, Orphismus und Konstruk- 

tivismus. - Stephan Trescher: (Arbeitstitel) Zur kanadischen Kiinstlergruppe Ge

neral Idea.

(Bei Prof. Kbtzsche) Christiane Boehden: Die Sarkophage in der Presbyteriums- 

wand von San Felix in Gerona, Herkunft und Wiederverwendung. - Martina 

Mahrenholz: Opfertypoi im Altarraum christlicher Kirchen. Von den Anfangen 

bis zur Jahrtausendwende.

(Bei Prof. Lorenz) Hans Joachim Kuke: Der Architekt Jean de Bodt (1670-1745), 

Leben und Werk.

(Bei Prof. Preimesberger) Kathrin Hbltge: (Arbeitstitel) Decorum und mythologi- 

sche Identifikationsfigur. Ein Beitrag zur Sozial- und Mentalitatsgeschichte Ge- 

nueser Auftraggeber des 16. Jahrhunderts am Beispiel der Familie Pallavicino. - 

Susanne Richter: (Arbeitstitel) Studien zum Jiingsten Gericht in Italien nach Mi

chelangelo (1540-1600).
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INSTITUT FUR GESCHICHTSWISSENSCHAFT - FACHGEBIET KUNSTWISSENSCHAFT DER 

TECHNISCHEN UNIVERSITAT

Dr. Barbara Borngasser-Klein, Wiss. Mitarbeiterin, ist am 31.5.1992 ausgeschie- 

den.

Dr. Klaus Kruger ist zum 1.6.1992 als Wiss. Ass. (C 1) eingestellt worden.

Ahgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Suckale) Camilla Badstiibner-Kizik: Die Griindungs- und Friihge- 

schichte des Klosters Paulinzella und die Lebensbeschreibung der Stifterin Pauli

na. Sigebotos Vita Paulinae als Denkmal hirsauischer Reformliteratur. Eine re- 

formliteratur- und sozialgeschichtliche Untersuchung.

(Bei Prof. Wolters) Wolfgang CilleBen: Die chinesischen Bader des Architekten 

Samson-Nicolas Lenoir am Boulevard des Italiens in Paris 1785-1853. - Chri

stiane Lukatis: Die Weltgerichtsretabel Stefan Lochners und Rogier van der 

Weydens. Eine Studie zur Ikonographie und zur Erzahlstruktur. - Andrea Rose- 

mann: Die Kirche San Zaccaria in Venedig.

Ahgeschlossene Magisterarheiten

(Bei Prof. Heikamp) Carola Hartlieb: Kasimir Malewitsch und die suprematisti- 

sche Malerei. - Olga Pieloth: Studien zum Prager Halbedelstein-Mosaik. - Rho

da-Christine Riccius: Die Feierlichkeiten anlaBlich der Inthronisierung Kbnig 

Friedrich Wilhelms IV. in Berlin. - Katharina Schmidt: Studien zur Griindung 

und Entwicklung der „Neuen Secession" in Berlin. - Susanne Schmidt: Studien 

zu Robert Rauschenbergs „Combine Paintings". - Uta Simmons: „Die Innenan- 

sichten des Palmenhauses auf der Pfaueninsel" von Carl Blechen, 1832-1834. - 

Birgit Vierus: Die politische Graphik des Theodor Hosemann. - Charlotte Wun- 

derlich-Haehn: Studien zu Brunnen der Nachkriegszeit auf Berliner Platzen.

(Bei Prof. Suckale) Anna-Louise Hiibner: Studien zu Schinkels Innenraumdeko- 

rationen von SchloB Charlottenhof. - Marina Linsenmaier: Uberlegungen zu 

Willi Sitte am Beispiel des Atelierbildes von 1976. - Maike Post: John Consta

bles „English Landscape Scenery". Das Stichwerk des englischen Landschafts- 

malers.

(Bei Prof. Wolters) Sabine Ambrosius: Die Real Cancilleria in Granada im 16. 

Jahrhundert. - Hilke Gerdes: Untersuchungen zur Rezeption von Arnold Bbck- 

lins ‘Toteninsel’. - Emilia Klatt: Das Baptisterium von Parma. - Dieter Nelles- 

sen: Alfred Messels Arbeiterwohnungen fiir den Berliner Spar- und Bauverein. - 

Sabine Neupert: Das Landhaus Langenscheid des Bodo Ebhardt in Berlin (Wann- 

see). - Sabine Schliiter-Karaalp: Studien zum Werk des Berliner Architekten 

Bruno Ahrens (1878-1948). - Lioba Schollmeyer: Der Wurzacher Altar. - Chri

stine Skrabei: Otto March, die Amerikanische Kirche in Berlin am Nollendorf- 

platz. - Agnes Stichow: SchloB Hiiffe (Westfalen). - Annette Tietenberg: Die 

Wohnsiedlung Grazer Damm in Berlin. - Stefan Zepter: Neue Nutzung fiir alte 

Kirchen. Die Umbauplane der ‘Heilig-Kreuz-Kirche’ in Berlin-Kreuzberg.
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Neu begormene Dissertationen

(Bei Prof. Kbtzsche) Michael Peter: Der Gertrudistragaltar aus dem Welfenschatz 

und sein Umkreis. - Gabriele Schwartzkopf: Untersuchungen zur Goldschmiede- 

kunst der 1. Halfte des 13. Jahrhunderts im nordostlichen Harzvorland.

(Bei Prof. Suckale) Astrid Fick: Studien zu Carl Gontards Biirgerhausbau. - 

Anna-Louise Hiibner: Studien zur Berliner Mbbelkunst der Schinkelzeit. - Maike 

Post: Studien zu John Constables „English Landscape Scenery".

(Bei Prof. Wolters) Stefan Behrens: Die Orgeln der Mark Brandenburg unter 

besonderer Beriicksichtigung des Orgelbaus. - Birgit Franke: (Arbeitstitel, 

geandert) Das Buch Esther und seine Rezeption in der niederlandischen 

Kunst im 16. und 17. Jahrhundert. - Susanne Kiefhaber: Venezianische Alta- 

re der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts. - Maria Ocon-Fernandez: (Ar

beitstitel) Studien zum Ornamentbegriff in der bildenden Kunst des 20. Jahr

hunderts.

KUNSTGESCH1CHTLICHES INSTITUT DER HUMBOLDT-UNIVERSITAT

Dipl. phil. Peter Niiske ist zum 31.12.1991 ausgeschieden, Prof. Dr. Harald 01- 

brich zum 30.6.1992 (Vorruhestand).

Abgeschlossene Dissertationen

Cornelia Briel: Albert Wigand. Leben und Werk. Versuch einer Rekonstruktion. 

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Lydia Bohme: Bilder von DDR-Kunst, Instrumentalisierungen mittels Aus- 

stellungen in der BRD in den 80er Jahren. - Katrin Bohley: Die Stadtplatze 

in Berlin-Prenzlauer Berg. Planung und Ausfilhrung zwischen 1862 und 1940. 

- Beate Breustedt: Analyse der stadtischen Armen- und Krankenpflegeanstal- 

ten in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts in Berlin. - Andreas Butter: 

Read Yourself. New-Wave-Comics zwischen gattungsinternem Riickgriff und 

formaler Innovation. - Maria Deiters: Das Hochaltarretabel der Nikolaikirche 

in Juterbog. - Ulrich Hartung: Die Architektur des DDR-Wohnungsbaus in 

den 80er Jahren. Politisch-asthetische Konfliktfelder und gesellschaftliche 

Mentalitat. - Petra Hiibner-Isermann: Die Cistercienserinnen in der Mark 

Brandenburg (13. Jh.). - Christian Hufen: Lebendiger Kopf. Uber Bildideen 

und Konzept der Malerei Pavel Filonovs. - Andre Meier: Die Autoperforati- 

onsartisten. Ein Beitrag zur Geschichte der DDR-Aktionskunst. - Annette 

Mentel: Das Belriguardo, Produkt fruchtbaren Verarbeitens. - Christian 

Misch: Architektonische Heilig-Grab-Kopien. - Rainer Muller: Portale und 

Portalfassaden in der Sakralarchitektur Thiiringens 1250-1520. - Gisbert 

Porstmann: Das Kblner Chorgestiihl. - Simona Schellenberger: Eine Hand- 

schrift der „Himmlischen Fundgrube" des Johannes von Paltz mit 21 groBen 

Miniaturen aus dem Jahr 1508.
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Neu begonnene Dissertationen

Gisbert Porstmann: Das Magdeburger Chorgestiihl. - Simona Schellenbereger: 

Bildwerke des Meisters H.W. im vorreformatorischen Sachsen.

BOCHUM

KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT DER RUHR-UNIVERSITAT

Prof. Dr. Monika Zweite-Steinhauser folgte zum WS 1991/92 dem Ruf auf die 

C4-Professur (Nachfolge Imdahl).

PD Dr. Bruno Klein folgte zum SS 1992 dem Ruf auf eine Hochschuldozentur.

Vertretung einer C2-Professur im WS 1991/92 und SS 1992: PD Dr. Heinrich 

Dilly.

Wahrnehmung der Stiftungsprofessur der Stadt Bochum: Dr. Eduard Beaucamp 

(WS 1991/92), Dr. Wolfgang Pehnt (SS 1992).

Wiss. Assistent: Dr. Wolfgang Brassat, wiss. Mitarbeiter: Kai-Uwe Hemken.

Abgeschlossene Disse/'tationen

(Bei Prof. Busch) Gudrun Jansen: Die Nazarenerbewegung im Kontext der ka- 

tholischen Restauration: Die Beziehung Clemens Brentano - Edward von Steinle 

als Grundlage einer religionspadagogischen Kunstkonzeption. - Joachim Kaak: 

Rembrandts Grisaille ‘Johannes der Taufer predigend’ und die Entdeckung des 

Menschen als Sunder. - Gerlinde Volland: Mannermacht und Frauenopfer. Zum 

Verhaltnis von Sexualitat und Gewalt in Goyas „Caprichos“ und „Desastres de la 

guerra“ sowie ausgewahlten Gemalden vor dem Hintergrund von Edmund Burkes 

Asthetik des Erhabenen.

(Bei Prof. Hesse) Tayfun Belgin: Rolf Gunter Dienst, Malerei und Interpretation. 

- Alexandra von Cube: Die Ruhr-Universitat Bochum. Bauaufgabe, Bauge- 

schichte, Baugedanke. Eine kunsthistorische Untersuchung. - Margret Kentgens- 

Craig: Die Rezeption von Bauhaus-Architektur in den Vereinigten Staaten von 

Amerika nach dem Ersten Weltkrieg, 1919-1936. - Maria Manuela Sleymann: 

Die Kirche St. Peter und Paul in Wormbach unter besonderer Beriicksichtigung 

der Ausmalung - ‘...um durch Sichtbares veranlaBt, zu Unsichtbarem zu stre- 

ben...’. - Andrea Zupancic: Falschungen altdeutscher Tafelmalerei im friihen 19. 

Jahrhundert. Zur Phanomenologie der Kunstfalschung.

(Bei Prof. Petsch) Thomas Hauffe: Das ‘neue deutsche Design’. Funktion und 

Asthetik im experimentellen Mobeldesign der 1980er Jahre in Deutschland.

(Bei Prof. Schleier) Ute Kleinmann: Rahmen und Gerahmtes. Das Spiel mit Dar- 

stellung und Bedeutung. Eine Untersuchung des illusionistischen Rahmenmotivs 

im Oeuvre von Gerrit Dou.

(Bei Prof. Wundram) Christi Auge: Zur Deutung der „Darmstadter Madonna".

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei PD Dr. Bering) Uwe Schramm: Der Raumbegriff bei Hans Arp.
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(Bei Prof. Bockemiihl) Petra Gnass: „Die Madchen auf der Briicke". Edvard 

Munchs Malerei zwischen Gegenstandsbezug und Bildgestalt.

(Bei Prof. Bockemiihl) Anne Koch: Hans Kaiser.

(Bei Prof. Hesse) Friederike Bbcher: Die bretonischen Kalvarienberge. - Silvia 

Briiggemann: Pressefotografie in der ersten Halfe des 20. Jahrhunderts am Bei- 

spiel von Helmuth Kurth. - Susanne Krausnick: Rolf Glasmeier. Regionale 

Aspekte und Traditionslinien im Werk eines Ruhrgebietkiinstlers. - Susanne Len- 

fers: Die Pfarrkirche St. Bonifatius in Dortmund von Emil Steffann. - Susanne 

Meyer-Abich: Stumme Allegorien, Vilhelm Hammershpis Interieurbilder. - Sabi

ne Schroyen: Der Kiinstlerverein „Malkasten" in Dusseldorf. - Gabriele Topper: 

Die Stellung der Kiinstlerin der Avantgarde des beginnenden 20. Jahrhunderts 

am Beispiel von Gabriele Miinter.

(Bei HD Dr. Klein) Oliver Gradel: Das Musee des Beaux-Arts in Valenciennes.

(Bei Prof. Petsch) Bertold Degenkolbe: Kunst der 50er Jahre. Der Maier Hans 

Werdehausen. - Ariane Hackstein: Die Karl Ernst Osthaus Rezeption. - Ursula 

Klbttschen: Architektur der 50er Jahre in der Bundesrepublik und Denkmalpfle- 

ge-Kriterien fur die Erhaltungswiirdigkeit von Bauten der 50er Jahre. - Beate 

Liebig: Die kalifornische Wildnis in der amerikanischen Landschaftsmalerei des 

19. Jahrhunderts nach 1849. - Fabian Spott: Emil Fahrenkamps Parkhotel „Haus 

Rechen" in Bochum. Ein deutsches GroBstadthotel der Weimarer Republik. - 

Barbara Woelke: Sektreklame um 1900 am Beispiel der Firma Deinhard.

(Bei Prof. Schleier) Kai BrUckner: B.H. Blumes „Magischer Determinismus" und 

Johannes Brus’ „Geistertuch“, zwei Photosequenzen der 1970er Jahre. - Hilke 

Hothan: Michael Francis Podulke, Leben und Werk. - Beate Resse: Industrie- 

landschaft in der Malerei der Neuen Sachlichkeit. - Jeannette Schremmer: „Sula- 

mith und Maria" von Franz Pforr. Ein Programmbild des Lukasbundes. - Astrid 

Schroer: Das Museum in Bottrop. - Michael Voets: Dieter Roth. Untersuchungen 

zum bildnerischen Werk.

Neu hegonnene Dissertationen

(Bei PD Dr. Bering) Uwe Schramm: Der Raumbegriff bei Hans Arp.

(Bei Prof. Hesse) Andrea Kleffmann: Studien zu Atelierdarstellungen des 18. 

und 19. Jahrhunderts. - Christiane Rosowski: Die Place Royale in Brussel.

(Bei HD Dr. Klein) Heike Schlie: Altniederlandische und altdeutsche Sakra- 

mentsretabel. Bildfunktion, Bildprogrammatik, Bildverstandnis.

(Bei Prof. Petsch) Peter Kbpke: (Arbeitstitel) Die Geschichte der Einbaukiiche. 

Zur Mechanisierung und Organisation der Arbeitsvorgange im Haushalt. - Ger

hard Kiihr: Die Geschichte des Wiesbadener Kunstvereins.

(Bei Prof. Schleier) Beate Reese: Melancholic als Bilderfahrung in der Malerei der 

Neuen Sachlichkeit. - Sabine Schroyen: (Arbeitstitel) Kiinstlervereine im 19. Jahr- 

hundert. - Jeannette Schumacher: Wilhelm Kohlhoff (1893-1971). Leben und Werk 

(Bei Prof. Wyss) Beate Mirsch: (Arbeitstitel) Schadows „Prinzessinnen“ und 

der Luisenmythos. - Petra Richter: (Arbeitstitel) Die Rezeption von Joseph 

Beuys in Deutschland.
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BONN

KUNSTHISTORISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT

Dr. Frank Gunter Zehnder wurde zum Honorarprofessor ernannt.

Dr. phil.habil. Hans-Georg Severin, Berlin, nahm den Ruf auf die C3-Professur 

fiir Christliche Archaologie als Nachfolger von Prof. Dr. Josef Engemann an.

Dr. Stefan Germer schied als wiss. Mitarbeiter aus.

Dr. Silke Tammen wurde zur wiss. Assistentin ernannt.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Borger) Bettina Bouresh: Umbau und Neuordnung des rheinischen 

Landesmuseums Bonn 1933-1936. - Marion Diwo: Gesellschaftskritische Aspek- 

te bei Joseph Beuys, Lothar Baumgarten und Ingo Gunther. - Karen Kiinstler- 

Brandstadter: Die Baugeschichte der Liebfrauenkirche in Andernach. - Sonja 

Ohlenschlager: Die Architekturen Rudolf Steiners. - Gabi Steinebach: Das Bild 

der Stadt im Werk von Jakob und Wilhelm Scheiner. Ein Beitrag zur Kunst- und 

Kulturgeschichte des Rhein- und Siegerlandes im 19. Jahrhundert.

(Bei Prof. Buddensieg) Beate Eisen: Studien zu den Prinzipien der Installation 

von Joseph Beuys. Ein Beitrag zur Gegenstandssicherung. - Peter Lack: Bruno 

Reichlins gebaute Architekturkritik. Moderne Architektur und Historizitat. - Bri

gitte Lamberts: Das Friihwerk von Bruno Taut (1900-1914). - Birgit Liesenklas: 

Rene Gruau und die Modeillustration im 20. Jahrhundert. - Andrea Mesecke: Jo- 

sep Puig i Cadafalch (1867-1956). Katalanisches Selbstverstandnis und Interna- 

tionalitat in der Architektur. - Claus Pfingsten: Aspekte zum fotografischen 

Werk Albert Renger-Patzschs. - Elke Pflugradt-Abdel-Aziz: Islamisierte Archi

tektur in Kairo. Carl von Diebitsch und der Hofarchitekt Julius Franz. PreuBi- 

sches Unternehmertum im Agypten des 19. Jahrhunderts. - Petra Rbmer- 

Westarp: Kunst im Stadtbild. Studien zu Erscheinungsformen, Funktionen und 

Auftraggeberschaft am Beispiel der Kunst fiir Schulen und Unternehmen in 

Koln. - Martin Seidler: Studien zum Reliquienschrein des heiligen Heribert in 

Deutz (Stadt Koln). Rekonstruktion einer Entstehung.

(Bei Prof. Engemann) Sabine Schrenk: Untersuchung zu biblisch-typologischen 

Darstellungen in friihchristlicher Zeit. - Johanna Witt-Orr: Die Wandmalereien 

von Karm al-Ahbariya. Malereien des spaten 6. Jahrhunderts aus der Umgebung 

Alexandrias.

(Bei Prof. Frommel) Pia Kehl: Herzogliches Bauen unter Ercole I. d’Este in Fer

rara.

(Bei Prof. Hallensleben) Ulrike Koenen: Das ‘Konstantinskreuz’ im Lateran und 

die Rezeption friihchristlicher Genesiszyklen im 12. und 13. Jahrhundert. - Han

na Wiemer-Enis: Die Wandmalerei einer kappadokischen Hohlenkirche: Die 

Neue Tokali in Goreme.

(Bei Prof. Liebenwein) Thomas Eisen: Untersuchungen zu Donatellos Reliefstil. 

- Annette Schommers: Rheinische Reliquiare des 17. und 18. Jahrhunderts, unter 

besonderer Beriicksichtigung der Goldschmiedearbeiten.
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(Bei Prof. Muller Hofstede) Susanne Blocker: Studien zur Ikonographie der Sie

ben Todsiinden in der niederlandischen und deutschen Malerei und Graphik von 

1450-1560. - Bettina Kohler: Stadt und Haus. Zur Reflexion des Batiment Par- 

ticulier in der franzosischen Architekturtheorie des 17. und in der ersten Halfte 

des 18. Jahrhunderts. - Kornelia Mohlig (geb. Schiffmann): Die Gemaldegalerie 

des Kurfiirsten Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg (1658-1716) in Dusseldorf. - 

Birgid Monschau-Schmittmann: Julius Hiibner, Leben und Werk eines Maiers 

der Spatromantik. - Helga Puhlmann: De rervm vsv et abvsv (Antwerpen 1575). 

Wort und Bild in einem moralisierenden Emblembuch des Dirck Volckertszoon 

Cornhert.

(Bei Prof. Schweikhart) Marietta Franke: „Work in Progress - Art is Liturgy". 

Das historisch-prozessuale und betrachterbezogene Ausstellungskonzept des New 

Yorker Kiinstlers Paul Thek (1933-1988).

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Borger) Klaus Beuckers: Die Ezzonen und ihre Bauten. - Markus 

Koch: Mittelalterliche Saalkirchen in Westfalen. - Christoph Pohle: Der Litho- 

graphiezyklus zum Buch Exodus von Marc Chagall. Ikonographie zu seinem 

farblithographischen Zyklus „The Story of the Exodus" aus dem Jahre 1966 

(1991, S. 451, fehlerhaft unter „Pohlmann“ gemeldet).

(Bei Prof. Buddensieg) Markus Albiez: Die romanische Kirche in Biittgen. - 

Torsten Birne: Die Suche nach der neuen Baukunst, Architekturwettbewerbe in 

Deutschland 1933-1934. - Angelika Bredemeyer: Der Photograph Peter Keet- 

man. - Gbtz Denzinger: Die Ornamentik der Ada-Handschrift in Trier, Stadtbi- 

bliothek Codex 22. - Hartwig Fischer: Die Neueinrichtung des Thronsaals in der 

Deutschen Botschaft in Rom, ein Gesamtkunstwerk des Wilhelminismus. - 

Mechthild Heuser: Die Kunst der Fuge. Von der AEG-Turbinenfabrik zum Il

linois Institute of Technology: Das Stahlskelett als asthetische Kategorie. - Betti

na Krogemann: Das Kronprinzensilber, Festgeschenk preuBischer Stadte zur Ver- 

mahlung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von PreuBen mit Prinzessin Cecilie 

von Mecklenburg-Schwerin. Studien zur Planung und Realisierung des Schauge- 

rates. - Susanne Reichenberg: Der Kirchenarchitekt Emil Steffann (1899-1968). 

Traditionalismus in der Moderne. - Stefan Romer: Bild und Text. Zu Arbeiten 

von Jochen Gertz, Hans Haake und Jenny Holzer. - Kerstin Schluter: Die Mbbel- 

darstellungen in der altniederlandischen Malerei. - Heribert Schneider. Friedrich 

Theodor Vischers Bemerkungen zur Landschafts- und Historienmalerei des 19. 

Jahrhunderts.

(Bei Prof. Engemann) Friedrike v. Bargen: Zur Form spatantiker und friihmittel- 

alterlicher Elfenbeinpyxiden. - Michael Schmauder: Ausgewahlte Monumente 

der spatantiken Malerei in Neapel.

(Bei Prof. Hallensleben) Dagmar Clasen: Ikonographische Untersuchungen zu 

plastischen Grablegungsgruppen der Spatgotik an Mittel- und Niederrhein. - 

Eva-Maria Schneider: Ikonographie, stilistische und gewebetechnische Untersu

chungen der koptischen Textilien mit Reiterdarstellungen im Diisseldorfer Kunst-
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Abb. la Schlofi Ziegelberg in Mettlach, seit 1979 Sitz des Keramik-Museums (Skalecki, Saar- 

briicken)

Abb. lb Keramikmuseum Mettlach auf Schlofi Ziegelberg. Ehem. Salon, jetzt Ausstellungsraum 

mit Mettlacher Phanolith-Steinzeug (um 1910) von Villeroy & Boch (H. Sander, Saarbrilcken)



Abb. 2a Artemisia Gentileschi. Kleopatra. London, Privatbesitz (nach Garrard 1989, 

Taf. 17)

Abb. 2b Artemisia 

Gentileschi zugeschrie- 

ben, Miidchen mit Kir- 

schen und Rosen. Rom, 

Galleria Nazionale 

d ’Arte Antica in Palaz

zo Barberini (nach 

Contini/Papi 1991, 

S. 194)



Abb. 3 Artemisia Gentileschi, Bildnis eines Fahnentrdgers, 1622. Bologna, Collezioni 

Comunali dArte di Palazzo d’Accursio (nach Contini/Papi 1991, S. 159)



Abb. 4 Orazio und Artemisia Gentileschi, Prieden und Kiinste unter der englischen Krone, 

1638/9 (aus Queen’s House, Greenwich). London, Marlborough House (nach Garrard 1989,

S. 115)



museum. - Marc Steinmann: Das Grabmal des Erzbischofs Friedrich von Saar- 

werden im Kolner Dom.

(Bei Prof. Kier) Barbara Oberem: Die Tonhalle von Hentrich & Petschnigg im 

Planetarium von Wilhelm Kreis in Dusseldorf. - Wolfgang Schbddert: Der Ar- 

chitekt Julius Gatzen. - Gabriele Wiesemann: Der Aufbau des Stadtzentrums von 

Neubrandenburg (1945-1965).

(Bei Prof. Klein) Bettina Abresch: Das Bildprogramm der Kirche St. Leopold am 

Steinhof der Landes-, Heil- und Pflegeanstalt Wien. - Sabine Bartelsheim: 

Mahnmale seit 1949 in der Bundesrepublik Deutschland. - Margit Brinkmann: 

Studien zur postminimalistischen Plastik am Beispiel Eva Hesse. - Andrea 

Heyer-Schmitz: Drucksachen und Plakate fur Veranstaltungen des Bauhauses. - 

Mechthild Kronenberg: Die Erweiterungsbauten der Tate Gallery in London. - 

Martin Miersch: Der Alexanderzyklus von Charles Le Brun im Kontext der zeit- 

genossischen franzbsischen Kunsttheorie. - Sylvia Oeller-KnieB: Das ehemalige 

Kunstausstellungsgebaude am Konigsplatz in Miinchen: Eine Rekonstruktion der 

Ausstellungen in den Jahren 1845, 1884, 1900. - Roswitha Pinner (geb. Thode): 

Kunst im bffentlichen Raum. Bildhauertreffen der Stadt Troisdorf. - Carmen 

Theil (geb. Jurca): Die Tierplastiken Constantin Brancusis.

(Bei Prof. Muller Hofstede) Sabine Boebe: Studien zum bildhauerischen Werk 

von Louis Francois Roubiliac (ca. 1705-1762). - Marlene Fickler: Prinzipielle 

Aussagen der Kunsttheorie der Fruhrenaissance. - Gabriele Franzen-Bock: Un- 

tersuchungen zur Ikonographie und Form des niederlandischen Kinderportrats im 

friihen 16. Jahrhundert. - Barbara Gunst: Sockel und Reiter in den Reitermonu- 

menten des Quattrocento und Cinquecento. Untersuchungen zu Proportionen und 

Ikonographie. - Stephanie Jacobs: Studien zum Verhaltnis zwischen Bild und 

Wort in der Buchillustration des 19. Jahrhunderts: Die Illustration in kunsttheore- 

tischer und poetologischer Konzeption. - Michail Krajewski: Jean Dubuffets 

Bildnisse aus dem Jahr 1947. - Heike Laermann: Die Rolle des Betrachters in 

nicht-relationaler Kunst. Uberlegungen zu Skulpturen von Carl Andre, Richard 

Serra und David Rabinowitch. - Peter Lodermeyer: Transformationen des Stille- 

bens in der nachkubistischen Malerei Picassos. - Christine Mann: Die Historien 

und ALlegorien Adriaen van de Veldes (1636-1672). - Elisabeth Pohl: August 

Macke und die franzdsische Kunst seiner Zeit. - Gudrun Raatschen: Studien zu 

den Portrats Konig Karls I. von England von Anton van Dyck.

(Bei Prof. Schweikhart) Achim Borchardt: Das Stilleben im Werk Caravaggios. - 

Katharina Chrubasik: Der Marsyas-Mythos in der italienischen Kunst des 16. 

Jahrhunderts. - Petra Eckhardt: Die Portratsammlung des Paolo Giovio. - Clau

dia GroB: Die Frauenbildnisse von Roy Lichtenstein aus den 60er Jahren. - Bir

git HeB: Bilder aus Bildern, Kunstrezeption bei Robert Rauschenberg. - Sabine 

Kluth: Antiker Mythos in der Kunst von Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo 

Cucchi und Mimmo Paladino. - Imme Legge (geb. Schonbohm): Die Fassaden- 

gliederung der SchloBbauten Balthasar Neumanns. - Stefanie Marschke: Funktio- 

nen von Kiinstlerbildnissen und Selbstportraits im 16. Jahrhundert. - Andrea Pe

ters: Das Verhaltnis von Text und Bild in Sebastian Brants Narrenschiff. - Ina
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von Reibnitz: Die Baugeschichte des Schlosses Thienhausen. - Dagmar Streckel: 

Die Kolner Glasfenster von Andre Thomkins und die Werkgruppe der „Rapport- 

muster".

(Bei Prof. Trier) Roland Schappert: Aspekte zum Werkverstandnis bei Reinhard 

Mucha.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Borger) Klaus Beuckers: Die Ezzonen und ihre Stiftungen. Architek- 

tur, Schatzkunst, Buchmalerei, Skulptur. - Gudrun Pamme-Vogelsang: Die Ehe 

im mittelalterlichen Herrscherbild. - Dagmar v. Schbnfeld: Westwerkprobleme. 

Zur Bedeutung der Westwerke.

(Bei Prof. Buddensieg) Eva Brachert: „Hausrat aus Plastic". Einfiiisse von 

Bauhaus und New Bauhaus auf Gegenstande der Alltagskultur aus Kunststoff 

(- 1960). - Hartwig Fischer: Der Thronsaal der kaiserlich deutschen Bot- 

schaft in Rom, ein Gesamtkunstwerk des Wilhelminismus. - Agnes Kohl

meyer de Michelis: Der deutsche Beitrag zur Biennale Venedig, 1895-1990. - 

Bettina Krogemann: Das Kronprinzensilber als Festgeschenk der preuBischen 

Stadte zur Vermahlung des Kronprinzenpaares 1905. - Christina Raschke: 

Kolner Schulbauten des 19. und 20. Jahrhunderts mit besonderer Beriicksich- 

tigung der 50er Jahre. - Harald Schluter: Der Schrein des Heiligen Albinus in 

St. Pantaleon zu Kdln. - Andrea Tietz: (Arbeitstitel) Thorvald Bindesbpll - 

Keramik und Silber.

(Bei Prof. Hallensleben) Friederike v. Bargen: Sophie Taeuber. Vorstudien und 

Zeichnungen, ein Schlussel zum Gesamtwerk und dessen Beitrag zur Kunst der 

20er und 30er Jahre. - Elisabeth Peters: Kirchliche Wandmalerei der 20er und 

30er Jahre im Rheinland und in Westfalen.

(Bei Prof. Kier) Werner Heinen: Kdln als Gauhauptstadt (1933-1945). - Sabine 

Tiinkers (geb. Fischel): Hentrich, Heuser, Petschnigg, Werke 1925-1955.

(Bei Prof. Klein) Sidney Darchinger: Liselotte Strelow (1908-1981), Portrait- 

und Biihnenphotographie. - Katja Jbde: (Arbeitstitel) Kunst-Sponsoring in den 

USA und in Europa. - Christiane Wagner: Der Miinstersche Maier Ernst Hase 

(1889-1968), Leben und Werk.

(Bei Prof. Muller Hofstede) Martina Ewers-Schultz: (geandert) Die franzbsi- 

schen Grundlagen des „Rheinischen Expressionismus". - Barbara Gunst: Sok- 

kel und Reiter in den italienischen Reitermonumenten des Quattro-, Cinque- 

und Seicento. - Iris Hupfauf: Rbmische Altarmalerei in der Zeit nach dem 

Konzil von Trient (1563) bis zum Ende der Regierungszeit von Papst Clemens 

VIII. (1605). - Gudrun Raatschen: Van Dycks Bildnisse Karls I. und Henrietta 

Marias von England. Form, Funktion und Bedeutung. - Stefanie Renner: (Ar

beitstitel) Die „Verkiindigung Mariens" in der florentinischen Tafelbildmalerei 

von ihrer ersten Monumentaldarstellung (1346) bis zum Ausgang des Weichen 

Stils (ca. 1425).

(Bei Prof. Schweikhart) Petra Eckhardt: Portratsammlungen im 16. Jahrhundert.

- Ema Fiorentini: (Arbeitstitel) Bildhauerdarstellungen und -selbstdarstellungen
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im 16. Jahrhundert. - Stefanie Marschke: (Arbeitstitel) Kiinstlerbildnisse und 

Selbstportrats. Funktion und Form einer Gattung im 16. Jahrhundert. - Ina Wein- 

rautner: Friedrich Preller d. A., Leben und Werk. - Veronika Wiegartz: 

(Arbeitstitel) Zweitverwendung antiker Skulptur in Mittelalter und Neuzeit.

(Bei Prof. Zehnder) Maria Eicker: (Arbeitstitel) Aspekte der Renaissancemalerei 

Bartholomaus Bruyn des Alteren und deren Vorbilder. - Claudia Gross: 

(Arbeitstitel) Das Frauenbild bei Franz von Stuck. - Uta Vogtt: (Arbeitstitel) 

Studien zum Friihwerk Bartholomaus Bruyns d.A.

BRAUNSCHWEIG

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT CAROLO-WILHELMINA

Die Vertretung der C4-Professur im WS 1991/92 wurde von Dr. Silke Wenk 

wahrgenommen.

Institutsdirektor seit dem 1. April 1992 Prof. Dr. Carsten-Peter Warncke (Nach- 

folge Prof. Martin Gosebruch).

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Krisana Daroonthanom: Die MaBwerkfenster des 13. Jahrhunderts an St. Martini 

und St. Katharinen in Braunschweig. - Marion Kotula: Wechselbeziige zwischen 

Figur und Architekturrissen im Skizzenbuch des Villard de Honnecourt. - Sabine 

Reisner: Der ‘Niirnberger RiB’ zum Freiburger Munsterturm im Germanischen 

Nationalmuseum Niirnberg. - Anja Schneidewind: Raffaels ‘Sixtinische Ma

donna’ und ihre Voraussetzungen in der Kunst Michelangelos.

BREMEN

FACHBEREICH 10 - SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN DER UNIVERSITAT

Dr. Annegret Jiirgens-Kirchoff wurde als Vertretungsprofessorin fiir die Profes- 

sur „Asthetische Theorien" im Studiengang Kunst fiir die Zeit vom 1.10.1991 bis 

30.9.1992 berufen.

Prof. Hans Walter Nutbohm ist mit Ablauf des 31.5.1992 ausgeschieden.

Abgeschlossene Dissertationen

Alexandra Jellinek: Hauserfassade als dysfunktionales Moment der funktional- 

orientierten „Visuellen Kommunikation".

Neu begonnene Dissertationen

Walter Scheiffele: Gestalter in der Glasindustrie. Wilhelm Wagenfeld u.a.
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DARMSTADT

FACHGEBIET KUNSTGESCHICHTE, FACHBEREICH 15 (ARCHITEKTUR) DER TECHNISCHEN 

HOCHSCHULE

Neu begonnene Dissertationen

Markus Frings: Anthropomorphe Elemente in der Architekturtheorie der italieni- 

schen Renaissance.

FACHGEBIET BAUGESCHICHTE, FACHBEREICH 15 (ARCHITEKTUR) DER TECHNISCHEN 

HOCHSCHULE

Dipl.-Ing. Christine Schmelter ist am 30.6.92 ausgeschieden, die Stelle soil zum 

1.9.92 wiederbesetzt werden.

Abgeschlossene Dissertationen

Gerhard Wittrock: Die Translozierung von Gebauden.

DORTMUND

FACHBEREICH 16 - INSTITUT FUR KUNST UND IHRE DIDAKTIK DER UNIVERSITAT

Prof. Paul Driicke tritt mit Ende des SS 1992 in den Ruhestand.

Prof. Emil Schumacher wurde auf Antrag des Fachbereichs 16 die Doktorwiirde 

ehrenhalber, Dr. phil. h. c.. der Universitat Dortmund verliehen.

Prof. Franz-Joachim Verspohl ist im Akademischen Jahr 1992/93 Fellow des 

Kollegium Budapest. Seine Vertretung ubernimmt Dr. Charlotte Schoell-Glass, 

Hamburg.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Hinkel) Ursula Tjaden: Das grafische Werk von Helios Gomez. Eine 

Untersuchung zur politisch engagierten Kunst Spaniens in den 20er/30er Jahren.

(Bei Prof. Verspohl) Roswitha Heinze: Lesarten des Informel. Die strukturale 

Methode der „Objektiven Hermeneutik" als Interpretationsverfahren informeller 

Bilder. - Martin Zeiller: Das Ding im Kiinstlermuseum. Von Breton bis Beuys. 

Kontamination und Systematik.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Verspohl) Hans-Martin Dziersk: Kandinsky und die klassische Kunst. 

- Christiane Heetmann: Hanna Hoch. Das Problem der Modi und die Medienfra- 

ge im Werk der Kiinstlerin. - Ralf M. Langer: Der Mythos von Amor und Psy

che im rudolfinischen Prag. - Susanne Meyer-Biiser: Das moderne Frauenbildnis. 

Zu dem Wettbewerb des Reichsverbandes bildender Kiinstler von 1928. - Andrea 

Otte: Joseph Beuys. Der „Werklauf‘ zwischen 1957 und 1967.

392



DRESDEN

INSTITUT FUR BAUGESCHICHTE, ARCHITEKTURTHEORIE UND DENKMALPFLEGE DER 

TECHNISCHEN UNIVERSITAT

Der ehemalige Wissenschaftsbereich Theorie und Geschichte der Architektur ist 

in dem Institut fur Baugeschichte, Architekturtheorie und Denkmalpflege aufge- 

gangen.

Prof. Dr. Klaus Mertens wurde mit Wirkung vom 1.6.92 auf die C4-Professur fiir 

Baugeschichte berufen.

Ausgeschieden sind zum 1.1.92 wiss. Assistent Dipl.-Ing. Jorg Moser und zum 

1.7.92 wiss. Oberassistent Dr. Cosima Juckel.

Abgeschlossene Dissertationen

Kerstin Schbne: Die Torgauer Gestiitsbauten, ein barocker Wirtschaftskomplex 

aus der Regierungszeit Augusts des Starken.

Abgeschlossene Diplomarbeiten

Michaela Denk: Bebauungsvorschlag fiir das Eckgrundstiick Tolkewitzer/ 

Kretschmerstr. in Dresden-Blasewitz. - Ulf Diisterhoft: Kaufhof und Gewerbe- 

standort Tempel in Olbernhau. - Heidrun Forster: Gymnasium Olbernhau, Ent- 

wurfsstudie zur Umnutzung von Industriebausubstanz. - Susanne Gruner, Susan

ne Kohler: Entwurfsstudie zur Umnutzung und Sanierung des Heizkraftwerkes 

Dresden-Mitte. - Uta Jahn: Studie zum Ausbau der Jahnsporthalle in Greiz zu ei- 

nem Sportzentrum. - Detlef Mevius, Uwe Mildner: Studie zur Revitalisierung 

des Dorfes Deutsch-Ossig (Kreis Gorlitz). - Grit Milke: Rekonstruktion Unter- 

markt 2 in Gorlitz, freie Nutzungsfindung und stadtebauliche Planung Unter- 

markt 1. - Kerstin Rieck: Studie zur Sanierung und Erweiterung der 84. Ober- 

schule in Dresden-Hellerau. - Ralf Schallert: Wiederaufbau des „Schillerhauses“ 

am Schillerplatz in Dresden-Blasewitz. - Catrin Schoele: Nutzungs- und Wieder- 

aufbaukonzept fiir den Bereich SchloBstr. 13 und 14 im Altstadtkern Pirna.

Neu begonnene Dissertationen

Thomas Noky: Fenster in Sachsen. Spuren des Handwerks in der Geschichte des 

Fensterverschlusses in Sachsen bis zur Industriefertigung.

DUSSELDORF

SEMINAR FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Derzeitiger Lehrstuhlvertreter: PD Dr. Reinhard Steiner.

Dr. Jurgen Wiener wurde am 15.10.91 zum Akademischen Rat z.A. ernannt.

Wiss. Mitarbeiterin seit 1.11.91: Elisabeth Trux.
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Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Poeschke) Thomas Weigel: Zur spatantiken Entstehung der Saulen des 

Hochaltarciboriums von San Marco in Venedig.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Poeschke) Anne Egidy-Voigtlaender: Johann Schadows Traktat „Na- 

tional-Physiognomien“ von 1835. - Johannes Mysok: Titian, Die Paia di San 

Marco.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Poeschke) Elisabeth Hemfort: Die Buchmalerei des Skriptoriums der 

Zisterzienserabtei Altenberg von 1450-1560.

EICHSTATT

LEHRSTUHL FUR KUNSTGESCHICHTE DER KATHOLISCHEN UNIVERSITAT

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Susanne Dauer: Beurteilungen des Mailander Dorns in Beschreibungen Italien- 

reisender 1599-1957. - Claudia Freitag-Mair: Konzepte der Denkmalpflege. 

Ottobeuren, Fiirstenfeld, DieBen. - Christina Grimmiger: Der Eichstatter Maier 

Joseph Dietrich (1696-1745). Leben und Werk. - Cordula Loebel: Miinchner 

Putzfassaden der Jahrhundertwende (1880-1914). - Helga Muller: Das Friihwerk 

von Ernst Geitlinger. - Michael Rakos: Ornamentik an Eisenbauten Gustave Eif

fels. - Christian Seybold: Matthias Seybold (1696-1765). Leben und Werk. - Veit 

Steinacker: Das Bild des menschlichen Antlitzes bei Jawlensky und Rouault.

Neu begonnene Dissertationen

Susanne Peither: Flora und Fauna Amerikas in der europaischen Kunst.

ERLANGEN-NURNBERG

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Dr. Volkmar Greiselmar hat sich am 20.7.1992 fur Mittlere und Neuere Kunst- 

geschichte habilitiert.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Biittner) Susanne Aschka: Formale und ikonographische Untersuchun- 

gen zum Gelehrtenbildnis in der 1. Halfte des 16. Jahrhunderts am Beispiel von 

Darstellungen des Erasmus von Rotterdam. - Marion Lange: „Der Tod und das 

Madchen" als Motiv in der Druckgraphik des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun

derts. - Stephanie Oehler: Untersuchungen zur Ikonographie einiger Miniaturen
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des Tosser Schwesternbuches (Niirnberg, Stadtbibliothek, Cent. V, 10a). - Helga 

Turnwald: Studien zur Sakralarchitektur des 16. Jhdts in Paris.

(Bei Prof. Menning [Tiirr]) Klaus Batz: Der Bildhauer Ernst Penzoldt. Ein Bei- 

trag zur Charakteristik des Epigonalen. - Renate Hessenauer: Die Papstbilder 

von Francis Bacon. - Gerlinde Langold: Das Verhaltnis von Zeichen und Aktion 

im europaischen Informel und dessen Beziige zur chinesischen Kalligraphie. - 

Nicole Raichle: Das plastische Werk des Wiener Maiers und Bildhauers Arthur 

Strasser (1854-1927). - Susanne Rein: Die Darstellung der Frau in der Neuen 

Sachlichkeit. Deutschland 1919-1933.

(Bei Prof. Rupprecht) Christian Eichinger: Zur Baugeschichte des Ansbacher 

Schlosses. - Wolf Eiermann: Die Verbffentlichungen der Niirnberger Mahleraca- 

demie im Barock. - Verena Friedrich: Johann Georg Oegg, die schmiedeeisernen 

Gitter der fiirstbischbflichen Residenz zu Wurzburg. - Angelika Pape-Lindner: 

Das Chorgestiihl von Kloster Banz (Technik und Intarsien). - Matthias Schoffel: 

Die Fassade von St. Martin in Bamberg. - Edith Schoeneck: Der Bildersaal im 

Blauen SchloB zu Obemzenn/Mfr. - Silvia Setzen: Barockisierung der Kloster- 

kirche Raitenhaslach. - Cornelia Skodock: Die botanischen Malereien an der 

Decke von St. Michael in Bamberg. - Manfred Welker: Das Lettnergitter der 

ehem. Zisterzienserklosterkirche Ebrach. - Martina Wirth: Das Galante in der 

szenischen Illustration franzbsischer Bucher des 18. Jahrhunderts.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Bott) Susanne Velte: Der Maier Friedrich Bury (1763-1823).

(Bei Prof. Rupprecht) Werner Heunoske: Die Brenno, eine Tessiner Kiinstlersip- 

pe in Siiddeutschland und Osterreich. - Franz Schmidkunz: Neuere Formen der 

Steingrabmalgestaltung in der christlichen Friedhofskultur.

ESSEN

FACHBEREICH 4 - GESTALTUNG/KUNSTERZIEHUNG  DER UNIVERSITAT/GESAMTHOCHSCHULE

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Schwens) Gloria Logermann: Identitat im Wandel. Zum Kunstlerin- 

nen-Selbstportrat der Gegenwart.

FRANKFURT/MAIN

KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT DER JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAT

Prof. Dr. Hubertus Gunther hat zum WS 1991/92 einen Ruf auf den Lehrstuhl fur 

Kunstgeschichte an der Universitat Zurich angenommen. Dr. Christiane Anders

son und Dr. Susanne von Falkenhausen sowie PD Dr. Michael Groblewski nah- 

men jeweils eine Vertretungsprofessur wahr.

Dr. Herbert Beck wurde zum Honorarprofessor ernannt.
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Dr. Wolfgang Scholler hat sich habilitiert und wurde zum Privatdozenten ernannt. 

Prof. Dr. Lieselotte Saurma-Stamm hat den Ruf auf den Lehrstuhl Kunstge- 

schichte angenommen.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Eimer) Ariane Grigoteit: Joseph Beuys, Wasserfarbe auf Papier, 1936- 

1984. - Gabriele Wolff: Zwischen Tradition und Neubeginn. Zur Geschichte und 

Denkmalpflege in der ersten Halfte des 19. Jh. Geistesgeschichtliche Grundlagen 

und die Praxis in den deutschsprachigen Gebieten.

(Bei Prof. Gunther) Boris von Brauchitsch: Das Magische im Voriibergehen, 

Herbert List und die Fotografie.

(Bei Prof. Kiesow) Klaus Hoffmann: Die SchloB- und Parkanlagen von Philipps- 

ruhe im 19. Jh. unter besonderer Beriicksichtigung der beiden Umgestaltungspha- 

sen von 1826-29 und 1875-80.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Eimer) Stefanie Becker: Die zentralen Kapitelhiiuser Englands. - Annette 

de la Cruz: St. Martin zu Treysa (sog. „Totenkirche“). - Heike Henneke: Das plasti- 

sche Werk Richard Serras, dargestellt anhand von neun ausgewahlten Skulpturen. 

(Bei Prof. Gunther) Sigrund Brox: Tier und Dynamik in der modernen Werbung. 

- Andrea GroB: Sprache und Bild im Werk von Rene Magritte. - Matthias Ke- 

gelmann: Futurismus und Soziologie in Italien. Kiinstlerische und wissenschaftli- 

che Rezeption der modernen Welt. - Caren Ratzel: Schrift als Medium in der 

modernen Kunst.

(Bei Prof. Kiesow) Ingrid Erhard: Baugeschichte der ehemaligen Benediktiner- 

propstei Johannesberg bei Fulda. - Stephanie Heeg: Zur baugeschichtlichen Ent

wicklung der Burg Schwarzenfels. - Jutta Muller: Konigstein im Taunus, von der 

mittelalterlichen Burg zur neuzeitlichen Festung. - Matthias Rickert: Schutz der 

Kultur- und Naturgiiter des Welterbes im Rahmen der Woche Heritage Conventi

on der UNESCO. - Ute Schweitzer: Englische Fachwerkarchitektur vom 14. bis 

17. Jh. am Beispiel der Grafschaft Warwickshire.

(Bei Prof. Prinz) Maria D’ Angelico: Das Giuncarico-Fresko im Palazzo Pubblico 

von Siena. Stellungnahme zur Kontroverse der Datierung und Zuschreibung. - 

Joachim Kruspel: Jacopo Torriti. Das Apsismosaik von Santa Maria Maggiore. - 

Hiltrud Muller: Studien zu Domenico Beccafumis Fresken in der Sala del Conci- 

storo des Palazzo Pubblico in Siena, 1529-35. - Kristin Vincke: Die Darstellung 

der Heimsuchung Marias bei Elisabeth in der italienischen Kunst von den Anfan- 

gen bis zur Renaissance. Eine ikonographische Studie.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Eimer) Constanze Neuendorf: Franz Karl Delavilla (1884-1967). Ar- 

beiten fur das Theater.

(Bei Prof. Gunther) Raymond Hesse: (Arbeitstitel) Darstellungen mittelalterlicher 

Geschichte in der deutschen Kunst des 18. Jhs.
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(Bei Prof. Kiesow) Ingrid Ehrhardt: Leben und Werk des Architekten E.A. 

Schelling (1904-1986). Ein Beitrag zur Architekturgeschichte der 50er und 60er 

Jahre. - Ute Falkenbach (geb. Schweitzer): Badearchitektur im Historismus.

(Bei Prof. Prinz) Maria D’Angelico: Die Datierungs- und Zuschreibungsproble- 

matik des Giuncarico-Freskos im Palazzo Pubblico in Siena und seine Einord- 

nung in die sienesischen Territorialdarstellungen des Trecento. - Stefan Heinlein: 

Die Ikonographie des Bethlehemitischen Kindermordes in der italienischen Kunst 

von friihchristlicher Zeit bis zum Ende des 16. Jh. - Schoole-Diana Mostafawy: 

Die Ikonographie der Flucht nach Agypten in der italienischen Kunst von den 

Anfangen bis ins Cinquecento. - Sabine Schunk-Heller: Die Darstellung des un- 

glaubigen Thomas in der italienischen Kunst bis um 1500 unter besonderer Be- 

riicksichtigung der ostentatio vulnerum. - Kristin Vincke: Die Darstellung der 

Heimsuchung Marias bei Elisabeth in der italienischen Kunst von den Anfangen 

bis zur Renaissance. - Thomas Zeller: Ein Beitrag zur Ikonographie des Gast- 

mahls im Hause des Pharisaers Simon und der Salbung in Bethanien in der italie

nischen Kunst von den Anfangen bis zum Ausgang des Cinquecento. - Andrea 

Ziegenhirt: (geandert) Christus vor Pontius Pilatus und vor Herodes Antipas. 

Eine ikonographische Studie der Darstellungen in der italienischen Kunst von 

den Anfangen bis ins 16. Jh.

FREIBURG

KUNSTGESCH1CHTLICHES INSTITUT DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAT

PD Dr. Gerd Bauer beendete seine Lehrtatigkeit an der Universitat Freiburg mit 

AbschluB des WS 1991/92.

Dr. Gudrun Kbrner iibernahm wahrend des SS 1992 die Vertretung einer vakan- 

ten C3-Professur.

Dr. Martin Biichsel hat sich fur das Fach Kunstgeschichte habilitiert.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Forssman) Almuth Heidegger: Georg Wilhelm Issel (1785-1870). Mo

nographic und kommentierter Werkkatalog.

(Bei Prof. Hofstatter) Barbara Giesicke: Glasmalerei des 16. und 17. Jahrhun- 

derts im Schiitzenhaus zu Basel.

(Bei Prof. Meyer zur Capellen) Margrit Brehm: Der Fall Caravaggio, eine Re- 

zeptionsgeschichte. - Georg Erb: Beobachtungen zur Landschaftsdarstellung in 

den deutschen Holzschnitten und Kupferstichen vor A. Diirer. - Mechthild Hei

nen (Riiter): Bernhard Pankok, das gebrauchsgraphische Werk.

(Bei Prof. Schlink) Ulrike Heinrichs-Schreiber: Die Bildhauerkunst in Paris zwi- 

schen 1360 und 1420. Vincennes und die franzbsisch-hbfische Skulptur unter 

Karl V. und Karl VI.
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Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Hofstatter) Friederike Buck: Oskar Schlemmer. Das Triadische Ballett 

als Entwurf eines Gesamtkunstwerkes zwischen Tradition und Moderne. - Ellen 

von Doring: Albert Besnard, der graphische Zyklus „Elle“. - Nicola Remshardt: 

„Kiinstliche Paradiese“: Das Marchen als Bildthetna in Heinrich Vogelers freier 

Graphik. - Herbert Scheuermann: Edvard Munch, sein „expressionistischer 

Schrei“ und die Kontinuitat des „Schreis“ in der Malerei und Graphik des 20. 

Jahrhunderts. - Annette Vogel: Joseph Beuys, „Honigpumpe am Arbeitsplatz", 

100 Tage in Aktion zur dokumenta VI.

(Bei Prof. Schlink) Katrin Brockhaus: La vieille eglise de Toulon-sur-Arroux 

(Saone-et-Loire). - Yvonne El Saman: L’eglise romane de Saint-Cydroine (Yon- 

ne). - Rainer Humbach: Die alte Ludwigskirche in Freiburg. Die Versetzung der 

Tennenbacher Klosterkirche und ihr Wiederaufbau. - Anja Lohse: Die normanni- 

sche Kirche SS. Pietro e Paolo d’Argo in Casalvecchio Siculo. - Natascha Pitt: 

Die Selbstbildnisse Lovis Corinths bis 1911. - Anette Strittmatter: Die Fassade 

von Notre-Dame in Saint-Pere-sous-Vezelay, eine Kirche im Schatten? - Angela 

von Wietersheim: Die Marquise de Pompadour im Werk des Maurice Quentin de 

la Tour. - Ursula Ziichner: Angelika Kauffmann. Ihr Selbstbildnis in Chur.

(Bei Prof. Zaunschirm) Joseph Croitoru: Umgang mit Geschichte bei Wolfgang 

Petrick. - Iris Lautenschlager: „Black Market" (R. Rauschenberg), das Kunst- 

werk, das mit Kunst handelt. - Karin Ingeborg Moos: „Tisch“, ein Stiick Erde, 

das in die Hbhe steigt. Eine Motivanalyse im Werk von Mario Merz. - Ines 

Peglow: Zum Entwurf der faschistischen Asthetik im Werke Marie-Jo Lafontai- 

nes. - Silvia Pertschi: Le Corbusiers Maison de 1’homme. - Simone Schultze: 

Mythische Biihnenlandschaften. Eine Studie zu Fabrizio Clericis Minotaurus- 

und Bbcklinbildern.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Forssmann) Claudia SiegeLWeiB: Tiergestaltige TrinkgefaBe aus Silber.

(Bei Prof. Gramaccini) Valeska Zieschang: Franzbsische Frauenportraits um 

1800.

(Bei Prof. Schlink) Dorothea Band: Beziehungen zwischen Bronzeplastik und 

Goldschmiedekunst in Deutschland zwischen 1550 und 1650. - Michael Haberle: 

Der Elementarismus in der Pariser Architektur der zweiten Halfte des 18. Jhdts. 

- Rainer Humbach: Der Dom von Fritzlar. - Sabine Kniippel: Der Begriff der 

Moderne in den 90er Jahren des 19. Jhdts. - Alexander Rudigier: (geandert) Eine 

Sozialgeschichte des Portraits im 16. Jhdt. - Simone Schultze: Pierre Henri de 

Valenciennes und seine Schule. ‘Paysage historique’ und der Wandel in der 

Landschaftsauffassung am Anfang des 19. Jhdts.

(Bei Prof. Wischermann) Uta Appel: Das Amulf-Ziborium in der Schatzkammer 

der Miinchener Residenz. - Hellevi Rebmann: Tschechische Malerei der „Mittle- 

ren Generation" (1969-89).

(Bei Prof. Zaunschirm) Ralf Beil: Kiinstlerbilder, Kiinstlerbild. Untersuchungen 

zur Typologie des Kiinstlers der Moderne. - Joseph Croitoru: Gesellschaftskritik
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und Geschichtsvorstellungen bei den sog. Berliner „Kritischen Realisten". - An

drea Domesle: Leuchtschrift. - Jessica Mueller: Architektur-Modell: Stuhl: Mo- 

dell-Architektur. - Antonia Reichmann: Das plastische Schaffen von Eva Hesse 

(1936-1970). - Harald Wanetzky: „Typotektur“. Schrift und Architektur. - Ursu

la Ziichner: Narzissmus als Bildprogramm der Gegenwart.

GIESSEN

FACHBEREICH 08 GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN - KUNSTGESCHICHTE DER JUSTUS- 

LIEBIG-UNIVERSITAT

Die Stelle der wiss. Mitarbeiterin Dr. Katharina Pawelec ist ab 1.8.92 um drei 

Jahre verlangert.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Werner) Klemens Kroh: Friedrich Karl Strbher (1876-1925). Das ma- 

lerische Werk. - Hubert Salden: Wols’ Bildkonzept.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Batschmann) Ute Klostermann: Frauen- und Familienbildnisse in England 

in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts. Zur Portratkunst von Sir Joshua 

Reynolds. - Anke Munster: Kiinstlerinnen in Koln und Dusseldorf von 1918 bis 

1933. - Susanne Schneemann: Torso und bewegte Figur im Werk von Auguste 

Rodin.

(Bei Prof. Prater, kooptiert im FB Geschichtswissenschaften) Christiane Schmidt: 

Kunst im Film, Film als Kunst am Beispiel der Verfilmung des russischen Iko- 

nenmalers Andrej Rubljow von A. Tarkowskij.

(Bei Prof. Werner) Sabine Battenfeld: Beitrage zur Werkstruktur von Paula Mo- 

dersohn-Becker. - Petra Kullek: Bildkonzepte im Werk Piet Mondrians zwischen 

1911/12 und 1918/20. - Rita Wind: Aspekte der Modernitat im Werk von 

Edouard Manet. - Sabine Winter: Akademismus und Modernismus bei Johann 

Wilhelm Schirmer an der Diisseldorfer Malerschule im Kontext des geistes- 

geschichtlichen Umbruchs des 19. Jahrhunderts.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Prater) Susanne Kress: (Arbeitstitel) Die florentinische Malerei der 

Renaissance und ihre Beziehung zur altniederlandischen Tafelmalerei des 15. 

Jahrhunderts.

(Bei Prof. Werner) Gabriele Himmelmann: Das Werk Antoine-Jean Gros’ (1771- 

1835). - Silke Klafien: Das Museum als Erfahrungs- und Erlebnisraum. Versuch 

einer anthropologischen Grundlegung.
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GOTTINGEN

KUNSTGESCHICHTLICHES SEMINAR DER GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT

Akad. Rat Dr. habil. Bruno Klein hat sich im SS 1991 habilitiert und schied aus 

dem Dienst aus.

Wiss. Assistent ist seit November 1991 Dr. Christian Freigang.

Lehrbeauftrager fur Denkmalpflege (WS 1991/92 und SS 1992): Dr. Reinhardt 

Roseneck.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Arndt) Susanne Bosch-Abele: „La Caricature" (1830-1835), Katalog 

und Kommentar. - Marlies Schnackenburg (geb. Bette): Der englische Land- 

schaftsmaler George Lambert. - Jochen Wagner: „Vermeer in der Zeit der Ent- 

scheidung". Ein Beitrag zur Historienmalerei des Delfter Vermeer.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Arndt) Anna Balint: Ferdinand Hodlers Gemalde „Der Redner" (1912) 

in seinen kunst- und werkgeschichtlichen Zusammenhangen. - Michael Graf von 

der Goltz: Probleme urn Johann Liss am Beispiel des Gemaldes „Gelage von 

Soldaten und Dirnen" (Niirnberg). - Rauna Henne: Der Zyklus „A Rake’s Pro

gress" von William Hogarth. - Vera Klein: Martin Elsassers Markthalle in Stutt

gart. - Christine Lerche: Bildnisse Konig Georgs III. und der Konigin Sophie- 

Charlotte im Museum Herrenhausen. - Kathrin Osterhagen: Lucas Cranachs Ber

liner Kreuzigungsholzschnitte und das Problem seines Friihstils. - Frank Schon- 

feld: Hans Holbeins „Bilder des Todes" und die Tradition des Totentanzes.

(Bei Prof. Middeldorf-Kosegarten) Ulrike Freeh: Druckgraphik von Wols. - Bet- 

tina Schmidt: S. Abbondio in Como. Eine bauhistorische Untersuchung.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Arndt) Anna Balint: (Arbeitstitel) Ferdinand Hodler: Der Werk- 

komplex „Einmiitigkeit“ (1911-1914). - Annete Nabila Holzfbrster: Die Zeit- 

schrift „Die Kunst im Dritten (Deutschen) Reich" (1937-1944) als Beispiel natio- 

nalsozialistischer Kunstpublizistik. - Carsten Jbhnk: (Arbeitstitel) Physiognomik 

und die englische Karikatur um 1800. - Christina Muller: Studien zu Amo Breker. 

(Bei Prof. Middeldorf-Kosegarten) Michael Glaeseker: Bauschmuck des Naum- 

burger Domes im Zusammenhang der Baugeschichte. Studien zum sachsischen 

Bauornament des 11. bis 13. Jahrhunderts. - Gernot Lorenz: (geandert) Donatel

los Campanile-Propheten in Florenz: Studien zur Ikonographie von Prophetenzy- 

klen im 15. Jahrhundert.

(Bei Prof. Schnell) Marianne Menzel: Stadtisches SelbstbewuBtsein und Triviali- 

tat. Untersuchungen zur Ikonographie und Funktion der deutschen Medaille zwi- 

schen Klassizismus und Jugendstil.
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GREIFSWALD

FACHBEREICH KUNSTGESCHICHTE, CASPAR-DAVID-FRIEDRICH-INSTITUT FUR KUNST-

WISSENSCHAFTEN DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen (A)

Wulfa-Maria Grabow: Der ehemalige Hochaltar aus St. Marien in Frankfurt an 

der Oder. Herkunft, Werkstattkreis und Auftraggeberfrage, ein Beitrag zur 

Schnitzkunst und Malerei der Spatgotik in Franken und Schlesien. - Andreas- 

Horst Meinecke: Charle Philippe Dieussart (um 1625-1696), Architekt, Skulpteur 

und Theoretiker in Deutschland.

Abgeschlossene Diplomarbeiten

(Bei Prof. Haese) Maren Ulbrich: Wiligrad und die Mecklenburger Terrakotten- 

architektur des 19. Jahrhunderts.

Neu begonnene Dissertationen

Jorn Diiwel: (Arbeitstitel, geandert) Wiederaufbau- und Erweiterungsplanungen 

von Kleinstadten in Brandenburg, Mecklenburg und Vorpommern wahrend der 

Jahre 1945 bis 1955. - Anja Heinecke: (geandert) Der Stadthof des Klosters 

Neuencamp in Stralsund.

HALLE

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER MARTIN-LUTHER-UNIVERSITAT HALLE-WITTENBERG

Prof. Dr. Ingrid Schulze ist in den Ruhestand getreten.

Dr. Erhard Drachenberg hat sich liber mittelalterliche Glasmalerei in Erfurt habilitiert.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Dolgner) Titia Hoffmeister: Der Berliner Kunsthandler Paul Cassirer. 

Seine Verdienste um die Fdrderung der Kiinste und um wichtige Erwerbungen in 

den Museen.

Abgeschlossene Diplomarbeiten

(Bei Prof. Dolgner) Wolfgang Biiche: Gelmeroda und Halle. Zwei Serien im 

Schaffen Lyonel Feiningers. Eine vergleichende Betrachtung. - Reiner Kunze: 

Untersuchung der Kirchenbautypen um 1200 im askanischen Siedlungsgebiet. St. 

Marien in Belzig, Pfarrkirche Wiesenburg, Pfarrkirche Wusterwitz und Heilig- 

Kreuz-Kirche Ziesar.

Neu begonnene Habilitation

Dr. Ralf-Torsten Speler: Klassizistischer Landhausbau.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Dolgner) Matthias Lange: Entwicklung und Bedeutung der biirgerli-

401



chen Liebhaberbiihnen Deutschlands von 1750-1850.

HAMBURG

KUNSTGESCHICHTLICHES SEMINAR DER UNIVERSITAT

Die DFG hat ein Graduiertenkolleg „Politische Ikonographie" genehmigt (seit 

1.10.1990; Koordination ab 1.7.1991 Bettina Uppenkamp, M.A.). Aus dem Leib- 

nizpreis wird eine Forschungsstelle zur „Politischen Ikonographie" finanziert 

(Mitarbeiter: Dr. Michael Diers, Dr. Elisabeth von Hagenow, Dr. Johannes Har- 

tau, Dr. Petra Roettig).

Prof. Monika Wagner war im Wintersemester 1991/92 als Fellow am Kulturwis- 

senschaftlichen Institut in Essen. Sie wurde von Dr. Elizabeth Sears vertreten. 

Prof. Horst Bredekamp war im akademischen Jahr 1991/92 als Fellow am Wis- 

senschaftskolleg zu Berlin. Er wurde von Dr. Kathrin Hoffmann-Curtius vertreten.

Abgeschlossene Dissertationen

Lieselotte Bestmann: Die Galerie Alexanders VII. im Palazzo del Quirinale zu 

Rom und ihre Beziehung zum ikonographischen Programm der Decke der Six- 

tinischen Kapelle. - Eva Bothe: Architektur fur Olivetti. - Jorg-Michael Dehio: 

Beschreibendes Werkverzeichnis der iiberkommenen 01- und/oder Acrylgemalde 

Kurt Sohns’ sowie der Fenster nach seinen Entwiirfen. - Hans-Christian Feld

mann: Die Skulpturen im Dorn zu Bamberg. Thesen zur Entwicklung von Stil 

und Bedeutung der Skulpturen aus dem Neubau des Domes unter Bischof Ekbert 

(1203-1237). - Edda Hevers: Der Raum eines Denkens. Studien zum surrealisti- 

schen Friihwerk Rene Magrittes. - Gunther Oestmann: Die zweite Uhr des StraB- 

burger Miinsters. - Ralf Tbllner: Der unendliche Kommentar, Untersuchungen zu 

vier ausgewahlten Kupferstichen aus Heinrich Khunraths „Amphitheatrum Sapi- 

entiae Aeternae Solius Verae“.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Nicole Appel: Das Bild der Frau bei Picasso. - Frank Baumann: Der Staat als 

Kunstwerk. Zur Interpretation des Leviathan von Thomas Hobbes. - Joachim 

Behnkel: Die Rundbilder in den Mosaiken von S. Vitale in Ravenna. - Sabine 

Brandt: Der Baseler Altar des Konrad Witz. Forschungsstand und Forschungsfra- 

gen. - Beatrice Busjan: Die Skulpturen der Porte Miegeville von Saint-Sernin de 

Toulouse. - Joachim Buttler: Der Tod bei Beuys und Baudrillard. - Thomas Car

stensen: Rembrandt und die Juden. - Martin Chidiac: Sir George Gilbert Scott 

und der Neubau der Sankt Nikolaikirche in Hamburg. - Jelena Farago: Die Glas- 

maiereien der ehemaligen Hauptkirche St. Nikolai in Hamburg. - Lutz Finkler: 

Wie Beton gesehen wurde. Zur neueren Beurteilung eines Materials. - Bettina 

Gockel: Die Landschaftsportrats von Thomas Gainsborough. - Peter Grandjot: 

Der politische Gehalt von Pieter Bruegels „Triumph des Todes“. - Jurgen Hein

richs: Diana auf dem Hirsch Oder: die Jagerin als Beute. Ein Automat des 17.
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Jahrhunderts. - Gabriele Hofner-Kulenkamp: Kunsthistorikerinnen im Exil. - 

Jannine Isin: Jan Swart von Groningen (1500-1553?), Studien und Werkverzeich- 

nis. - Jorg Kirchner: Der Antwerpener Thomas-Becket-Altar in Waase. - Ulrich 

Klbtzer: Die Skulpturen auf der Piazza della Signoria in Florenz. - Silke Lah- 

mann-Lammert: Goyas Bilder vom Irrenhaus in Saragossa. Die Schattenseite der 

verniinftigen Gesellschaft. - Kathrin Langenohl: Afrikanische Kunst zwischen 

Vblkerkundemuseum und Kunsthalle. Maraina Qyelami. - Beatrix Muller: Die 

Bauplastik der Kirche Santa Maria La Real in Sangiiesa (Navarra). - Heike Mul

ler: Paradisus, quod dicitur ortus deliciarum, est Ecclesia. Untersuchungen zu 

Ekklesiologie und Aszetik im Hortus Deliciarum. - Beate Mundt: Das Pferderen- 

nen in der Malerei von der ..Sporting Art“ bis zum franzbsischen Impressionis- 

mus. - Ines Richter: Wolkenstudien um 1800. Zum Verhaltnis von Kunst, Natur 

und Wissenschaft. - Silvia Rudolf: Zur Ikonographie des Fensters im Werk Ed

ward Hoppers. - Hans-Tilman von Stockhausen: Ein Haus fur die Bucher, Archi- 

tektur und innere Struktur der Kulturwissenschaftlichen Bibliothek Warburg. - 

Valentina Torri: Die Skulpturen an der Fassade von S. Andrea in Pistoia. - Sabi

ne Vierk: Carl Otto Czeschkas Ausstattung der „K6nig-Lear“-Inszenierung am 

Deutschen Theater 1908. - Christian Vogel: Rudolf Muller (1903-1969). Studien 

zum Werk des Stuttgarter Maiers.

Neu begonnene Dissertationen

Franziska von Borries: Otl Aicher. - Joachim Buttler: Das Bild des Politikers in 

den Medien. - Bettina Gockel: (Arbeitstitel) Portratmalerei im Zeitalter der Fran

zbsischen Revolution. Thomas Gainsboroughs Landschaftsportrats im Kontext 

naturwissenschaftlicher Forschung. - Claudia Hattendorff: (geandert) Kiinstler- 

hommagen im 19. und 20. Jahrhundert. - Susanne Keller: (Arbeitstitel) Darstel- 

lungen von Naturkatastrophen in Graphik und Malerei, zum Verhaltnis von Na- 

turwissenschaft und bildender Kunst um 1800. - Jorg Kirchner: Antwerpener 

Schnitzaltare des ausgehenden Mittelalters in Deutschland. - Annette Krumsiek: 

(Arbeitstitel) Funktionen des Bildnisses im England der Tudorzeit. - Anette Ku

bitza: Der Frauenkbrper als umkampftes Terrain. Feministische Kunst in den 

USA, 1960-1990. - Andrea-Martina Kunz: (Arbeitstitel) Die Kleider der Passion. 

Eine kostiimwissenschaftliche Untersuchung der Darstellung des volkreichen 

Kalvarienberges in der spatgotischen Tafelmalerei des nordwestdeutschen Rau- 

mes als Beitrag zu einer Ikonographie des Kostiims. - Hilke Moller: One Room 

- One Work, Aspekte raumbezogener Kunst nach 1945. - Heike Muller: (Ar

beitstitel) Der Garten der Freuden. Untersuchungen zum Hortus Deliciarum der 

Herrad von Hohenburg. - Marion Muller: (Arbeitstitel) Politische Bildstrategien 

im Vergleich. Wahlkampfplakate in Deutschland, Frankreich und den USA. - 

Ines Richter: (Arbeitstitel) Das Studium von Luft und Licht um 1800. Zum Ver

haltnis von Kunst, Natur und Wissenschaft. - Tomasz Torbus: Die Militararchi- 

tektur in dem Deutschordensland Preussen. - Barbara Uppenkamp: (Arbeitstitel) 

Die Wolfenbiitteler Heinrichstadt. - Christian Vogel: (Arbeitstitel) Werbedienst 

der Deutschen Republik (1918/19). - Roland Wolff: Der Theaterraum der Mo-
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derne als anti-illusionistischer Zentralraum. - Dorit Zimmermann-Wacker: Nam 

June Paik, Videotapes.

HISTORISCHES SEMINAR DER UNIVERSITAT

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Wohlfeil) Christian Torner: (Arbeitstitel) Separat- und Wanderausstel- 

lungen einzelner, monumentaler Gemalde im 19. Jahrhundert: ein Bildtypus als 

Spiegel biirgerlicher Kultur und Mentalitat in Europa.

HANNOVER

INSTITUT FUR BAU- UND KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Drittmittelforschung: Ausgeschieden: Susanne Ddscher-Gebauer, M.A., 

Wiss. Mitabeiterin Goran Hachmeiser, M.A., Wiss. Mitarbeiter. Neu: Richard 

Birkefeld, M.A., Wiss. Mitarbeiter, Martina Jung, M.A., wiss. Mitarbei- 

terin.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Kokkelink) Henrich Wiethiichter: Der Fall Phdnix. Zusammenhange 

von Industriebau und Technikgeschichte. Fabrikbauten des Rundbogenstils in 

Bielefeld und die Nahmaschinenfabrik Baer und Rempel.

(Bei Prof. Meckseper) Stefan Uhl: SchloB Warthausen. Baugeschichte und Stel- 

lung im SchloBbau der Renaissance in Schwaben.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Kokkelink) Stefan Amt: (geandert) Das Landbauwesen in Kurhanno- 

ver im 18. Jahrhundert.

(Bei Prof. Meckseper) Khouland Daibes: (Arbeitstitel) ErschlieBung historischer 

Denkmaler im Westjordanland. - Maike Kozok: Aufkommen und Entwicklung 

von Kirchtiirmen.

HEIDELBERG

KUNSTHISTORISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT

Dr. Eckart Hannmann ist im Oktober 1991 zum Honorarprofessor ernannt wor- 

den. Dr. habil. Hans Haufe hat die venia legendi erworben.

Neu hinzugekommen ist eine C3-Professur, die mit Prof. Dr. Michael Hesse be- 

setzt wurde. Die ab Oktober 1991 neu hinzugekommene Stelle eines wiss. Ange- 

stellten wurde besetzt mit Dr. Christoph Zuschlag.
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Prof. Sakamoto Mitsuru, The National Museum of Japanese History, Sakura, 

nahm im SS 1992 eine Gastprofessur in der Abteilung Ostasien wahr.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Fritz) Manfred Kohler: Die Bauten und die Ausstattung des ehemali- 

gen Zisterzienserklosters Herrenalb. - Michael Weis: Johann Georg NeBtfell, 

Hofschreiner des Grafen Rudolf Franz Erwein von Schonborn. Die schreinerische 

Ausstattung des Wiesentheider Schlosses in der ersten Halfte des 18. Jahrhun- 

derts.

(Bei Prof. Giithlein) Thomas Schmid: Das Landesmuseum fiir Technik und Ar

beit in Mannheim. - Christoph Ulmer: Die Villen des Friaul.

(Bei Prof. Riedl) Hildegard Rimmler: Die Image-Bildung des Automobils im 

Plakat, 1900-1930. - Ursula Katharina Schneider: Zwischen Figuration und Ab- 

straktion. Tendenzen deutscher Plastik der Nachkriegszeit. Eine morphologische 

Untersuchung des Oeuvres von H. Uhlmann, K. Hartung, B. Heiliger, W. Loth, 

F. Koenig und B. und M. Matschinsky-Denninghoff, O.H. Hajek, E. Cimiotti und 

N. Kricke zwischen 1945 und 1965.

(Bei Prof. Schubert) Ursula Merkel: Das plastische Bildnis im spaten 19. und 

friihen 20. Jahrhundert in Frankreich und Deutschland.

(Bei Prof. Seidel) Barbara Deimling: Der Meister der Santa Verdiana (Tommaso 

del Mazza?). - Stefanie Hauer: Identitat und Erinnerung. Die trecentesken Wand- 

malereien in der Benediktinerabtei Pomposa als Bilder eines monchischen Ideals.

- Christine Schwall: Bilderzahlung im 15. Jahrhundert. Boccaccios Decamerone 

in Frankreich. - Jan Simane: Grabmonumente der Dogen. Venezianische Sepul- 

kralkunst im Cinquecento.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Fritz) Stefanie Heck: Christliche Kunst im 19. und friihen 20. Jahr

hundert. Die Bildhauerfamilie Hausch aus Horb am Neckar. - Barbel Roth: Sa- 

krale und profane Glasmalerei in Heidelberg zwischen Historismus und Jugend- 

stil. - Elwine RothfuB: Der Fliigelaltar „Die fiinfzehn Zeichen" in der Liebfrau- 

enkirche in Oberwesel. - Jessica Schmidt: Das Versatzstiick als Gestaltungsele- 

ment in der Malerei Hans Holbeins des Alteren. - Kai Winter: Die lutherische 

Dreifaltigkeitskirche in Speyer.

(Bei Prof. Giithlein) Elke Breusch: Das Reuchlinhaus in Pforzheim (1957-1961) 

von Manfred Lehmbruck. - Annette Fleckenstein: Die Baugeschichte der ehema- 

ligen Jesuitenkirche St. Michael zu Wurzburg und die endgiiltige Ausfiihrung 

durch Johann Philipp Geigel und Johann Michael Fischer. - Heide Moller: Die 

Orangeriebauten des Johann Conrad Schlaun.

(Bei Prof. Ledderose) Myong-sook Seong: Die Konigsportrats Ojin und ihre Auf- 

bewahrungsschreine Chinjon in der Choson-Dynastie (1392-1910).

(Bei Prof. Reith) Aina Hedstrdm: Das Herschelbad in Mannheim. Dokumentation 

und Deutung eines stadtischen Hallenbadgebaudes des friihen zwanzigsten Jahr- 

hunderts. Analyse des Originalzustandes, der ModernisierungsmaBnahmen und

405



der Stellung innerhalb des bffentlichen Hallenbaderbaues.

(Bei Prof. Riedl) Harald Berlinghof: Zur Bedeutung der Zeichnung bei Joseph 

Beuys. Exemplarisch bearbeitet anhand der Zeichnungen innerhalb des „Beuys- 

Blocks“ im Hessischen Landesmuseum Darmstadt. - Uwe Buck: Das Faksimile 

im 20. Jahrhundert. - Caroline Biirgermeister: Studien zu den Deckenfresken von 

Januarius Zick in Oberelchingen und Rot an der Rot. - Ursula Dann: Die stehen- 

de Figur im Spannungsfeld zwichen anthropomorpher und architektonischer 

Form im Werk von Michael Schoenholtz. - Beatrix v. Giildenstubbe: Thomas 

Duttenhoefer. Aspekte des Menschenbildes. - Susanne Helm: Die katholische 

Pfarrkirche St. Bartolomaus auf dem Dilsberg. - Jutta HeB: Der Stettener Altar. - 

Jurgen Hirschauer: Leo Grewenig. Katalog der Gemalde. - Martina Lanzer: Die 

„Kimstlervereinigung Dresden (Secession)11 1909-1916. - Stephan Otto: Die Kurz- 

auftritte Alfred Hitchcocks in seinen Filmen. - Annette Reich: Avantgardisti- 

sche Strbmungen in der tschechischen Kunst. Otto Gutfreund (1889-1927), ein 

Protagonist der modernen Bildhauerei. - Viola Rbnsch: Naturalistische Vogeldar- 

stellungen in der europaischen Malerei und Graphik vom 15. Jahrhundert bis 

zum Beginn des 17. Jahrhunderts mit einem AbriB ihrer Vorgeschichte. - Edith 

Ingeborg Schwarz: Pablo Picasso. Radierungen und Zeichnungen der spaten Jah- 

re. - Pamela Scorzin: Selbstkonzept und Selbstportrat. Betrachtungen zu den 

Selbstbildnissen des Pop Art-Kiinstlers Andy Warhol. - Jurgen Steinmetz: Nor

bert Kleinlein. Zeichen und Dialoge. - Antje Terrahe: Architektonische Dekorati- 

on im friihen Wiener Jugendstil. Bauornamentik in Architekturtheorie und 

Baupraxis vom Historismus zur Sezession.

(Bei Prof. Schubert) Hubertus Adam: „Deutschsprechung“. Die Nietzsche-Rezep- 

tion in der bildenden Kunst zwischen Nationalismus und „Nationalsozialismus“.

- Jurgen Brbmmer: Die Geschichte des Kunstvereins Mannheim von der Griin- 

dung 1833 bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg. - Georg Felix: Eisler als Por- 

tratist. - Dorothee Kaufmann: Das asthetische Programm in Goethes Schriften 

zur Meteorologie.

(Bei Prof. Seidel) Nicolas Bock: Das Aldomoresco-Grab des Antonio Baboccio.

- Regine Bonnefoit: Johann Wilhelm Baur (Oeuvrekatalog). - Silke Feil: Vero

nese, die vier Gemalde aus dem Besitz der Familie Cucina. - Agnes Graf: Win- 

and von Steeg, Adamas colluctancium aquilarum (Vat.Pal.lat.412). Ein illustrier- 

ter Aufruf zum Kreuzzug gegen die Hussiten? - Beate Hensel: Der Hausschatz 

des Pfalzgrafen und spateren Kurfiirsten Ottheinrich von der Pfalz (1502-1559).

- Thomas Hund: Die Wandmalereien der Sylvesterkapelle zu SS. Quattro Coro- 

nati in Rom (1246). Politische Propaganda im eschatologischen Kontext. - Dag- 

mar Schumacher: Die Rezeptionsgeschichte der Maxentiusbasilika von den An- 

fangen bis zur Friihrenaissance.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Fritz) Andrea Huber: Die Ausstattung von SchloB Philippsruh bei Ha

nau 1878-1880.

(Bei Prof. Ledderose) Zhu Quingsheng: Untersuchung der bildnerischen Darstel-
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lung des „Guan-Wu-liang Shou Jing“ in der Hohle Nr. 16 von Kumtura, Provinz 

Xinjiang.

(Bei Prof. Riedl) Gesa Bartholomeyczik: (Arbeitstitel) Materialkombinationen in 

der gegenstandslosen deutschen Plastik. - Elke Breusch: (Arbeitstitel) Friedrich 

Becker. Goldschmied, Designer und Kinetiker. - Stefanie Heckmann: Studien zur 

zeitgendssischen Steinskulptur. - Karin Hennig: Der Kopf. Ein Motiv in der 

deutschen Plastik seit 1945. - Annette Reich: Skulptur und Plastik der tschechi- 

schen Avantgarde zwischen den beiden Weltkriegen. - Thomas Rudi: Christian 

Philipp Koester. Ein Heidelberger Maier des 19. Jahrhunderts. - Friederike 

Sczakiel: (Arbeitstitel) Sprachstil und Methode. - Andreas K. Vetter: Licht, Luft, 

Offnung. Befreites Wohnen in den 20er und 30er Jahren. - Holger Wilmesmei- 

er: Deutsche Avantgarde und Film. Die Filmmatinee „Der absolute Film" (3. und 

10. Mai 1925).

(Bei Prof. Schubert) Hubertus Adam: GroBstadt und Expressionismus. - Petra 

Eggensperger: Die bildnerische Darstellung des 1. Weltkrieges in England und 

Deutschland im Vergleich. - Angelika Schmid: Der Bildhauer Richard HeB. - 

Andrea Schmidt: (Arbeitstitel) Menschenpaar-Darstellungen in der Malerei/Pla- 

stik zwischen 1945 und 1960. - Kerstin de Vos: „Deutscher Expressionismus" 

Darmstadt 1920.

(Bei Prof. Seidel) Regine Bonnefoit: Johann Wilhelm Baur (Monographie).

JENA

BEREICH KUNSTGESCHICHTE DER FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITAT

Prof. Dr. Friedrich Mobius ist zum 31.8.1991 ausgeschieden.

Gastprofessuren haben im WS 1991/92 und im SS 1992 wahrgenommen: Prof. 

Dr. Volker Herzner und PD Dr. Michael Kiene.

KAISERSLAUTERN

LEHRGEBIET BAUGESCHICHTE/GESCHICHTE DES STADTEBAUES/DENKMALPFLEGE DER

UNIVERSITAT

Keine Veranderungen.

KARLSRUHE

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE AN DER UNIVERSITAT (TH)

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Herzner) Andreas Emmerling-Skala: Bacchus in der Renaissance.
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Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Hartmann) Philipp Heise: Der Keramiker Erwin Spuler. - Yvonne 

Muller: Der Karlsruher Kiinstler Walter Riederer (1926-1987). Leben und Werk. 

- Hildegard Schmid: Carl Friedrich Lessing, „Die Disputation zwischen Luther 

und Eck auf der PleiBenburg zu Leipzig im Jahre 1519“, 1867.

(Bei Prof. Herzner) Peter Blocher: Das Kriegerdenkmal auf dem Karlsruher Haupt- 

friedhof. - Katja Forster: Der Beginn der Freundschaft zwischen Paul Klee und 

Franz Marc und ihre Vorkriegskorrespondenz. - Gabriela HaBinger: Die Portrats 

von Anselm Feuerbach. - Wassiliki Kanellakopoulou-Drossopoulou: Ilion Mela- 

thron. Der Palast von Heinrich Schliemann in Athen (1878-1880). - Sabine Paul: 

Die Don Quijote-Illustrationen von Hans Meid. - Dagmar Wagner: Studien zum 

Werk des Bildhauers Konrad Taucher (1873-1950). Mit einem Werkverzeichnis.

(Bei Prof. Langner) Barbara Fischer: Das Motiv des Bibellesens in der Malerei des 

19. Jahrhunderts. - Ingrid Vetter: Der Keramiker Jan Bontjes van Beek (1899- 

1969). Arbeiten aus Dehme im Museum fur Modeme Keramik in Deidesheim.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Hartmann) Petra Koger: Karlsruher Kiinstler in Paris. - Regina Stop

per: Der Bildhauer Luis Rauschhuber.

(Bei Prof. Herzner) Ute Hiibner-Wegmann: Studien zum Werk Franz Dewaids 

(1911-1990). Mit Werkverzeichnis. - Dagmar Wagner: Der Maier Philipp Roth 

(1841-1921). Mit einem Werkverzeichnis.

(Bei Prof. Langner) Andrea Frey: (Arbeitstitel) Pariser Schauplatze in der franzb- 

sischen Salonmalerei in der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts.

INSTITUT FUR BAUGESCHICHTE AN DER UN1VERSITAT (TH)

Keine Veranderungen

KASSEL

FACHGEBIET KUNSTWISSENSCHAFT IM FACHBEREICH 22 (KUNST) DER GESAMTHOCH- 

SCHULE - UNIVERSIT AT

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Friedhelm Scharf: Die ,Lettere Sanesi‘. Sienas Kunstgeschichte in den Briefen 

Guglielmo Della Valles.

Neu begonnene Dissertationen

Natalie Piittmann: A.R. Penck, Zeichen.
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KIEL

KUNSTHISTORISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Biittner) Claudia Bertling: Die Darstellung der Kreuzabnahme und der 

Beweinung Christi in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum 

florentinischen Andachtsbild. - Birgit Nachtwey: Ideen zur Forderung des Kunst- 

handwerks. Der Werkhofplan von Walter Muller-Worpswede (1901-1975). - Ul- 

rike Wolff: Jan Joest von Kalkar. - Telse Wolf-Timm: Theodor Rehbenitz (1791- 

1861). Monographie und kritisches Werkverzeichnis.

(Bei Prof. Larsson) Bernd Muller: Johann Adam Richter (1732-1813). Studien zu 

den Tatigkeiten eines Landbaumeisters. - Kathrin Papenberg: Henri Matisse. 

Sein plastisches Werk. - Ute Roudsarabi: Selbstdarstellung von Gegenwarts- 

kiinstlern im Spiegel wissenschaftlicher Untersuchungen uber das Selbst.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Biittner) Bettina Amort: Von der Abstraktion zum „Neuen Realismus". 

Stillebenmalerei in Schleswig-Holstein 1960-1970. - Barbel Bohnke: Zum Pro

blem der Musealisierung der industriellen Lebenswelt am Beispiel des Industrie- 

museums Elmshorn. - Beate Fietze: Ideal und Wirklichkeit in der Kostiimdarstel- 

lung bei Denkmalern fiirstlicher und militarischer Personlichkeiten. Die Berliner 

Bildhauerei zur Zeit Gottfried Schadows. - Katrin Reinike: Themen modemer 

GroBstadtdarstellung. Berlin und die deutsche Malerei zwischen 1910 und 1918. 

- Sabine Templin: Studien zur Kostiimgeschichte von Robert von Spalart.

(Bei Prof, von Buttlar) Karen Asmussen-Stratmann: Das adelige Gut Seestermu

he. Gestalt und Geschichte des Barockgartens und der Herrenhausbauten seit An- 

fang des 18. Jahrhunderts. - Rolf H. Johannsen: Das Kieler Stadttheater (Opern- 

haus) 1907/1953. Baugeschichte, Architektur, Wiederaufbau.

(Bei Prof. Larsson) Susanne Becker: Die Passionsbilder im Werk von Lovis Co

rinth. - Karl Dahmen: „Die Kamera als Spielzeug der Bewunderung“. Carl Lamb 

(1905-1968) und seine Filme uber Kunst und Architektur. - Petra Hohmann: 

Lichtspielhausarchitektur in Kiel. - Elisabeth Laur: Die Gemalde von Alfons 

Liitkoff aus den Jahren 1930-1945, ein bisher unbekanntes Beispiel „entarteter 

Kunst" im Dritten Reich. - Claudia Meifert: Thomas Cole und die Landschafts- 

malerei der Hudson River School. - Anke Christine Petersen: Der russische Maier 

Leonid Pasternak (1862-1945). Leben und Werk. - Jiirgen Prediger: Eckhard 

Schene (1941-1975). Eine Monographie. - Dagmar Rein: Historismus und Heimat- 

schutz in der Architektur Flensburgs. Drei Beispiele preuBischer Reprasentationsar- 

chitektur. - Sabine Rigol: Die Bauten der Architekten Joerges & Wehde in Rends

burg 1910-1920. - Hans-Joachim Rohwer: Das Frauenbild in der Kunst der 

„Briicke“. - Hilary Schmalbach: Neue Typographic und Reklame. Ein Beitrag zur 

Diskussion liber die „Neue Typographic" und ihren EinfluB auf die Gestaltung der 

Reklame der zwanziger Jahre. - Bettina Winkler: Ingeborg Blankenstein (1923- 

1983) und Anne-Marie Petersen (1911-1954). Zwei Kiinstlerinnen in der Provinz.
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Neu begonnene Dissertationen

(Bei HD Dr. Albrecht) Christine Kratzke: (Arbeitstitel) Das Zisterzienser-Kloster 

Dargun in Mecklenburg. - Wiebke Kuhn: (Arbeitstitel, geandert) Die spatgo- 

tischen Pfarrkirchen in den Cotswolds. Ein Beitrag zur englischen Perpendicular- 

Architektur. - Inges Kunft: (Arbeitstitel) Die figiirliche Terrakotta-Bauplastik des 

14. und friihen 15. Jahrhunderts im siidlichen Ostseeraum. - Steve Ludwig: (Ar

beitstitel) St. Georgen zu Wismar. - Claudia Siefker: (Arbeitstitel) SchloB- und 

Gutsbauten der Familie von Miinchhausen in der Umgebung von Lauenau (Graf- 

schaft Schaumburg). - Niels Wilcken: (Arbeitstitel) Stadtplanung und Architek- 

tur in ElsaB-Lothringen zu Zeiten des Zweiten Deutschen Kaiserreiches (1871- 

1918).

(Bei Prof. Biittner) Anne Heinig: (Arbeitstitel) Die Krise des Historismus in der 

deutschen Sakraldekoration im spaten 19. Jahrhundert. - Claudia Koall: Bergbau 

und bergmannisches Leben in der deutschen Malerei des 19. und friihen 20. Jahr

hunderts. - Annette Kossow: (Arbeitstitel) Illustrierte Fabelbiicher im England 

des 18. Jahrhunderts. - Gunda Kruger: Die Metamorphose der Judith. Judith- 

Darstellungen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert in Deutschland.

(Bei Prof, von Buttlar) Christa Fiedler: (Arbeitstitel) Die Potsdamer Orangerie 

und die TriumphstraBe Friedrich Wilhelms IV. - Astrid Heyde: (Arbeitstitel) Die 

Darstellungen Kbnig Gustav II. Adolf von Schweden (1607-1932). Studien zum 

Verhaltnis von Herrscherbild und Herrschermythos. - Babette Kiister: (Arbeitsti

tel, geandert) Max Wislicenus/Wanda Bibrowicz. Bildweberei in der ersten Half- 

te des 20. Jahrhunderts. - Kai Porksen: Rudolph Matthias Dallin (16807-1743), 

fiirstbischoflicher Hofbaumeister und Gutsarchitekt in Schleswig-Holstein. - 

Christina Quednau: Die Bautatigkeit von Leopold Fischer und Leberecht Migge 

fur den Anhaltischen Siedlerverband.

(Bei Prof. Larsson) Anita Buchholz: Informelle Malerei der 50er Jahre in 

Deutschland. - Anette Falkenberg: (Arbeitstitel) Liebe und Ehe im biirgerlichen 

Zeitalter. - Astrid Fulbier: Handpuppen und Marionettentheater in Schleswig- 

Holstein 1920-1960. - Uwe Heithorn: (Arbeitstitel) Studien zur Patinierung von 

mitteleuropaischer Bronzeplastik um 1600. - Claudia Meifert: (Arbeitstitel) Das 

Werk der Bildhauerin Hanna Koschinsky (1884-1939). - Christiane Moller: (Ar

beitstitel) Der Holzschnitt und das Verlagswesen zu Beginn des 16. Jahrhunderts 

in Amsterdam. Studien zu den Tatigkeiten Jacob Cornelisz.’ van Oostsanen und 

Doen Pietersz.’. - Sabine Schnakenberg: (Arbeitstitel) Lucia Moholy.

KOLN

KUNSTHISTORISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT

Neue wiss. Mitarbeiterin bei Prof. Binding: Dr. Petra Leser, ausgeschieden: PD 

Dr. Michael Kiene.
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Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Binding) Martina Langel: Der Taufort im Kirchenbau unter besonderer 

Beriicksichtigung des Kirchenbaus im Erzbistum Kbln nach 1945. - Joachim 

Muller: Die Klosterkirche Murbach im ElsaB.

(Bei Prof. Goepper) Jeong-hee Lee-Kalisch: Das Licht der Edlen (Junzi zhi 

guang). Der Mond in der chinesischen Landschaftsmalerei. - Michael Stahn- 

Shimizu: Stilkritische Untersuchungen zur buddhistichen Holzskulptur der Nara- 

und der friihen Heian-Zeit. Buddha- und Bodhisattwa-Darstellungeh in den Ge- 

bieten auBerhalb des Kinai. - Peter Wiedehage: Das Meihua xishen pu von Song 

Boren.

(Bei Prof. Zick) Thomas Blisniewski: Die Ikonographie der Parzen vom spaten 

Mittelalter bis zum spaten 18. Jh. - Eva-Marina Froitzheim-Hegger: Studien zum 

niederlandischen und flamischen Gottermahl. - Angelika Steinmetz: Walther 

Botticher (1885-1916). Ein Maier aus dem Umkreis um das Hagener Museum 

Folkwang.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Binding) Pierre Frangois: Der Chor von St. Severin in Kbln. - Christi

an Gramatzki: Der Stollenschrank. Forschungsbericht zu einem Schranktyp der 

Gotik. - Jean-Kyeong Hong: Der EinfluB der industriellen Revolution auf die 

Baukunst. - Stefanie Lieb: Die Adelog-Kapitelle in St. Michael in Hildesheim. - 

Olaf Mextorf: Die friihen Museumsprojekte von Le Corbusier (1929-1939). - Ja

nine Pabel: Der Palazzo Carignano von Guarino Guarini. - Ingo Pagel: „Welfi- 

sche Architektur“, Kbnigslutter als Prototyp. Form, Stil und Bauherrschaft. - 

Volker Rosendahl: Das Krankenhaus im Gebaudekomplex des Sultans Qalawum 

in Kairo. - Anne Schunicht: St. Peter in Sinzig.

(Bei Prof. Gaus) Guido Krey: Ludwig Richter, Landschaften, Schutz- und Le- 

bensraum des Menschen. - Mi Ye Kwon: Der EinfluB der Theorie der Bauhaus- 

kiinstler auf die Weberei. - Jeeyeong Lee Park: Aby Warburgs Renaissancekon- 

zeption. - Dagmar Neumann: Die Monatsdarstellungen von Johann Sadeler nach 

Antonio Tempesta. - Seond-Doo Noh: Zum Problem der Ablehnung von Bild- 

werken. Caravaggio und die Kunstkritik.

(Bei Prof, von Graevenitz) Ralf Convents: Das Jeu de Marseille. - Claudia 

Funke: Das Erhabene im Werk von Christa Naher. - Aphrodite Georgiu: Ver- 

gangenheit und Erinnerung im Werk von Jannis Kounellis. - Elke Gruhn: Die 

Marionette als Kunstwerk nach dem 1. Weltkrieg. - Doris Hensch: Free 

International University (FIU) von Joseph Beuys, ihre Voraussetzungen, Ent- 

stehung und Werke. - Christine Imsiecke: Visuelle Wahrnehmungspraktiken 

bei Viktor Vasarely. - Bettina Ruhl: Deutschlandbilder im Werk von A.R. 

Penck. - Thomas von Taschitzky: Die Spirale im Werk von Paul Klee, Ro

bert Smithson und Mario Merz. Untersuchungen zur individuellen Verwen- 

dung einer elementaren Form. - Gunther Wagner: Marcel Odenbachs Video- 

Arbeiten. - Hariet Weber-Schafer: Die Kontroverse um Abstraktion und Fi

guration in der franzbsischen Malerei nach dem 2. Weltkrieg. - Stephanie
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Wolff: Primitivistische Tendenzen der zeitgenbssischen Kunst am Beispiel des 

Werkes von Felix Droese.

(Bei Prof. Mainzer) Volker Dressier: Das Rathaus in Duren von Denis Boniver. - 

Claudia Euskirchen: Die barocken Klostergebaude der ehem. Benediktinerabtei 

Brauweiler. - Dorothee Witting: Das Neptunbad in Kbln-Ehrenfeld.

(Bei Prof. Ost) Natascha Jelen: Zur Portratkunst von J.A. Ramboux. - Susanne 

Kubersky: Die Stellung der Florentiner Maier im 14. und 15. Jahrhundert. Zwi- 

schen Zunftwesen und Hofkunst. - Roland Rossner: Carl Spitzweg in der kunst- 

historischen Rez'eption. - Christine Schulz: „Erlkdnig“, Studien zur Ikonographie 

des 19. Jahrhunderts. - Rolf Wirtz: Das Liebesbrief-Motiv in der hollandischen 

Malerei des 17. Jahrhunderts.

(Bei Prof. Zick) Sabine BleBmann: Emma Lady Hamilton und die Kunst ihrer 

Zeit. - Christian Hefie: Die Rezeption der Exekutions- und Totungsthematik 

Goyas in der Malerei des 19. und 20. Jh. - Sabine Moehring: Die Comtesse Du- 

barry in der Bildkunst ihrer Zeit. - Kerstin Spankus: Der fiinfte Hbllengesang der 

„G6ttlichen Komodie" in Bildzyklen des 20. Jh.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Binding) Christian Gramatzki: Der Stollenschrank. Ein Schranktyp der 

Gotik. - Jean-Kyeong Hong: Ingenieurwesen und Eisenarchitektur vor 1890. - 

Stefanie Lieb: Die Adelog-Kapitelle in St. Michael in Hildesheim und ihre Stel

lung in der sachsischen Bauornamentik. - Olaf Mextorf: Die friihen Museums- 

projekte von Le Corbusier (1929-1939). - Janine Pabel: Der Palazzo Carignano 

von Guarino Guarini. - Ingo Pagel: ..Welfische Architektur“. Form, Stil und 

Bauherrschaft. - Volker Rosendahl: Der Gebaudekomplex des Sultans Qalawum 

in Kairo. - Anne Schunicht: St. Peter in Sinzig und seine Stellung in der rheini- 

schen Spatromanik.

(Bei Prof, von Euw) Evelyn Bertram: Der Hochaltar der St. Reinoldikirche in 

Dortmund.

(Bei Prof. Gaus) Ulrike Dura-Maader: Kolner Heiligenzyklen um 1500. - Doris 

Hansmann: (geandert) Nacktheit im Werk von Paula Modersohn-Becker. - Viola 

Klein: Der „temple de la Philosophic moderne“ in Ermenonville. - Petra Schro

der: (geandert) Max Rupp. - Ralf van Biihren: Die Bildrhetorik des Barock. 

Kunst im Dienste der Kathechese am Beispiel von Zyklen „Die Sieben Werke 

der Barmherzigkeit".

(Bei Prof. Goepper) Li-schin Dai: Der Weise des ewigen Friedens (Taipin Lao- 

ren). Die Schriftkunst des Yu Youren (1879-1964) und die Einfliisse seiner Stan- 

dardkonzeptschrift.

(Bei Prof, von Graevenitz) Marianne Bieger: Spate Industriephotographien von 

Alfred Renger-Patzsch. - Ralf Convents: Surrealistische Spiele. Vom „Cadavre 

Exquis“ zum „Jeu de Marseille". - Claudia Funke: Das Erhabene im Werk von 

Walter De Maria. - Gerard A. Goodrow: Beuys und das Thema Tod. - Marion 

Hobein: Francis Benjamin Johnson. - Marion Hohlfeld: Spiele und Spieltheorien 

der Groupe de recherche d’art visuelle (GRAV). - Justus Jonas: Clifford Still. -
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Andrea KlaBen: Postmodern dance in Amerika. - Sabine Krzyminsky: Reiner 

Ruthenbeck. - Susanne Kiiper: Palermo, Wandmalereien und Rauminstallationen. 

- Ulrike Oberlander: Genialitat und Weiblichkeit, Kiinstlerinnen im Bannkreis 

von Auguste Rodin. - Christine Raatz: Menschenbilder von Robert Mapplethorpe 

und die fotografische Tradition in Amerika. - Romana Rebbelmund: Appropriati

on Art, die Kopie als Kunstform im 20. Jahrhundert. - Manja Seelen: Das Bild 

der Frau in Werken deutscher Kiinstlerinnen und Kiinstler der Neuen Sachlich- 

keit. - John Steen: Edgar Fernhout. - Susanne Titz: Gordon Matta Clark, Dekon- 

struktion als Methode und Inhalt. - Susanne Wischermann: Kulturmanagement 

und Ausstellungswesen. Studien zu den Hintergriinden der Kunstszene in 

Nordrhein-Westfalen der sechziger und siebziger Jahre am Beispiel der Mu- 

seumstatigkeit von Johannes Ciadders. - Dorothea Zwirner: Erkenntnistheorie im 

Werk von Marcel Broodthaers.

(Bei Prof. Ludwig) Martin Muller: „Wie man dem toten Hasen die Bilder er- 

klart“. Schamanismus und Erkenntnis im Werk von Joseph Beuys.

(Bei Prof. Mainzer) Volker Dressier: Das Werk des Architekten Denis Boniver. - 

Claudia Euskirchen: Nikolaus Lauxen. Ein Baumeister des rheinisch-mosellandi- 

schen Barock. - Marco Kieser: Heimatschutzarchitektur im Rheinland in den 

fiinfziger Jahren. - Dorothee Witting: Bader als architektonische und stadtebauli- 

che Zeugnisse der Sozialgeschichte 1870-1914, dargestellt an rheinischen Bei- 

spielen.

(Bei Prof. Ost) Ruth Baljohr: Johann Spillenberger (1628-1679). - Ursula Frank: 

(geandert) Karl Bohrmann. Arbeiten auf Leinwand und Nessel. - Barbara Herr

mann: Der Kolner Maier Johann Hulsmann und seine Zeit. - Annegret Hohler: 

Giovanni Fattori, Landschaftsmalerei. - Heike Lukrafka: Johann Wilhelm Pott- 

gieBer, Studien zur Kolner Malerei des 17. Jahrhunderts. - Kerstin Petermann: 

Zur Liibecker Holzskulptur um 1500. - Roland Rossner: Carl Spitzweg und das 

19. Jahrhundert. - Julia Schbnecker-Roth: Photographie und Propaganda. Die 

Zeitschrift „SSSR na stroike" (USSR im Bau) 1930-1941. - Bianca Thierhoff: 

Der Sammler Ferdinand Franz Wallraf.

KONSTANZ

FACHGRUPPE LITERATURWISSENSCHAFT, ARBEITSGRUPPE KUNSTWISSENSCHAFT/KUNST-

GESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Keine Veranderungen.

LEIPZIG

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

Falko Borschein: Grabplatten fur die Geistlichkeit des Marienstiftes im Dom zu
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Erfurt aus der Zeit von 1470 bis 1550. - Jbrdis Lademann: Die Baukunstabtei- 

lung der Dresdner Akademie der zeichnenden und bildenden Kiinste von ihrer 

Griindung 1764 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts unter besonderer Beriicksich- 

tigung des Wirkens von Friedrich August Krubsacius. - Eva Mahn: Deutsche 

Glasmalerei der Romantik 1790-1850. - Caren Marusch: Neues Meissener Por- 

zellan zwischen 1918 und 1933. Die Pfeifferzeit. - Meinhard Michael: Studie zur 

Entwicklung der Anschauungen vom surrealistischen Bild beziiglich der bilden

den Kunst innerhalb der surrealistischen Bewegung. - Jorg Rothamel: Andreas 

Schluter und seine Nachfolger als Baumeister Peters des GroBen. - Stefan Voer- 

kel: Das Leipziger Standbild des jungen Goethe von Carl Ludwig Seffner.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Externes Verfahren) Brigitta Milde: Otto Muller-Eibenstocks Werk im Bereich 

konstruktivistischer Kunst, seine kiinstlerische Entwicklung bis 1932/33 unter 

Beriicksichtigung biographischer und zeitgeschichtlicher Einfliisse.

(Direktstudium) Julia Blume: Leben und Werk des Leipziger Graphikers und 

Illustrators Hans Alexander Muller (1888-1962). - Annekatrin Merrem: Das 

„Viertel am Johannapark“. Entstehungsgeschichte und Architektur eines griin- 

derzeitlichen Wohngebietes in Leipzig. - Sally Schone: Der Neubau des Grassi- 

museums am Johannisplatz in Leipzig. Baugeschichte und museumstheoreti- 

sche Ansatze.

LUDWIGSBURG

FACHBEREICH V DER PADAGOGISCHEN HOCHSCHULE, AUFBAUSTUDIUM KUNST- UND 

museumspAdagogik

Abgeschlossene Diplomarbeiten

(Bei Prof. Knoch) Bernd Schmid-Kemmner: Kriegs- und Kriegergedenken in 

Volkstrauertag und Denkmalern als „Inszenierung“. - Kathrin Strecker: Die mu- 

seumspadagogische Konzeption des Keltenmuseums Hochdorf/Enz. Ein Beispiel 

fiir den Versuch, sowohl Publikumswiinsche als auch wissenschaftliche Ansprii- 

che bereits in der Konzeptionsphase eines Museums zu beriicksichtigen.

(Bei Prof. StraBner) Gunther Baier: Praxis der Maltherapie unter Beriicksichti- 

gung des Selbsterlebens der Beteiligten.

(Bei Prof. Tripps) Hermann-Michael Gerdes: Der englische Landschaftsgarten als 

musealer Sachzeuge, aufgezeigt am Beispiel des SchloBgartens Schwetzingen.

Neu begonnene Diplomarbeiten

(Bei Prof. Tripps) Barbara Bier: Lernen im Museum. Erarbeitung einer museums- 

padagogischen Konzeption fiir Kinder und Erwachsene fiir das Stadtmuseum 

Bietigheim-Bissingen. - Andreas Weber: Multimedia. Theoretische Konzepte 

und deren Umsetzung in die Praxis an einem Beispiel, abbildbar auf museale 

Presentation.
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MAINZ

KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITAT

Lehrstuhlvertretung fitr das SS 1992 durch Dr. Elisabeth Schrbter.

Ahgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Bringmann) Dorothea Bieneck: Leben und Werk des Antwerpener Ma

iers Gerard Seghers (1591-1651). - Petra Larners: Studien zum Voyage Pittores- 

que des Abbe de Saint-Non.

(Bei Prof. Gamer) Barbara Bechter: Der Garten von Vaux-le-Vicomte. - Ralf 

Scharnagel: Johann Michael Feuchtmayer II und seine Werkstatt. - Erika Staadt: 

Gerhard Oberlander, Illustrationen. - Julia Vatter-Zipelius: Der Utrechter Altar 

und die Malerei am Mittelrhein um 1400 (1991, S. 484, fehlerhaft gemeldet).

Ahgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Bringmann) Anja Cherdron: Emy Roeder. - Sylvia Laudien-Meo: Stu

dien zum malerischen Werk Edward Hoppers.

(Bei Prof. Imiela) Nicole Baronsky: Hans Schroder. Das plastische Werk. - Eli

sabeth Geurts: Hermann Gottfried, Glasbilder und Wandmalereien. - Anne GroB- 

klaus: Die Kiinstler der Briicke und ihre Auseinandersetzung mit dem Primitivis- 

mus. - Michael Meyer: Max Klinger, die friihen Zyklen, Opus I bis Opus IX.

Neu hegonnene Dissertationen

(Bei Prof. Bringmann) Anja Cherdron: (Arbeitstitel) Untersuchungen zum Schaf- 

fen von Bildhauerinnen der Weimarer Republik. - Yvonne Grumpelt-Maass: 

Kiinstlerinnen der Russischen Avantgarde, 1917-1925. - Judith Kdnig: (Ar

beitstitel) Sechs Karmelitische Missales aus dem Mainzer Dibzesanmuseum. - 

Edith Schmidt: Das Bild der Natur in der Malerei des Nationalsozialismus.

(Bei Prof. v. Winterfeld) Martina Bergmann: (Arbeitstitel) St. Fides in Schlett- 

stadt. Bauplastik, Vorstufen und Nachfolge. - Nicole Beyer: Das Werk des Jo

hann Wolfgang Frolicher. Ein Beitrag zur barocken Skulptur und Architektur am 

Mittelrhein. - Petra Hesse: Die Paramentstickerei des 19. Jahrhunderts im Rhein

land am Beispiel der Paramentstickereien des Aachener Schwesternordens vom 

armen Kinde Jesus von 1848-1914. - Sybille v. Roesgen: (Arbeitstitel) Studien 

zur Buchmalerei der „Bayerischen Malerschule". - Matthias Schmitt: San Marti

no in Lucca. Eine Baumonographie, Betrachtungen zur Entwicklungsgeschichte 

eines konglomerierten Baukdrpers und seiner stilistischen Merkmale seit der 

Neukonzipierung im Jahr 1060.

MARBURG

KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT DER PHILIPPS-UNIVERSITAT

Prof. Dr. Peter Klein wurde zum WS 1991/92 auf eine C4-Professur berufen.
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Wiss. Assistentin seit 1.8.1991: Dr. Barbara Welzel.

Abgeschlossene Dissertationen

Susanne Grbtz: Sabbioneta, die Selbstinszenierung eines Herrschers. - Barbara 

Mikuda-Hiittel: Vom ,Hausmann* zum Hausheiligen des Wiener Hofes. Zur Iko- 

nographie des Hl. Joseph im 17. und 18. Jahrhundert. - Prof. Dr. Hans-Georg 

Thiimmel: Studien zur Geschichte des Gruppenbildes.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Thomas Dorsch: Nofretete und die Entdeckungen von Amarna in der deutschen 

Portratplastik. - Renee Fissenewert: Bilder verkaufen. Das Verhaltnis von Kunst- 

geschichte und Werbung im 20. Jahrhundert. - Lucia Foitzik: Die neugotische 

Abtei St. Ottilien. - Susanne Gerschlauer: Landliche Synagogen im 19. und 20. 

Jahrhundert in der Wetterau und im Vorderen Vogelsberg, an ausgewahlten Bei- 

spielen. - Barbara GroBhaus: Cindy Sherman, ihr fotografisches Werk von 1977- 

1987. - Elke Herberhold: Kunstwerke und Kunsttheorie in Johann Caspar Lava- 

ters „Physiognomischen Fragmenten** (1775-1778). - Verena Kuni: Victor Brau- 

ner. Der Kiinstler als Seher, Magier und Alchimist. Untersuchungen zum maleri- 

schen und plastischen Werk 1940-1947. - Ute Lower-Winter: „Vincentius victor, 

martyr invictus." Eine Martyrerlegende in Glasmalereizyklen im 12. und 13. 

Jahrhundert in Frankreich. - Bernd Mohnhaupt: Typologische Strukturen mittel- 

alterlicher Heiligenzyklen. - Gabriele Niederbremer: „Anweisung liber zweckma- 

Bige Anlegung der Landkirchen.** Georg Heinrich Borheck (1751-1834) als Kir- 

chenbautheoretiker. - Silke Pallenberg: Max Klinger, ,ein Leben*. - Barbel Pet- 

zold: Die Kleinformate der Kiinstlerin Hannah Hoch in Bezug zu ihrem Werk 

und kiinstlerischen Einfliissen. - Martin Schmidt: Imitation und Interpretation, 

Reproduktionsgraphik um 1900 am Beispiel des Wiener und des Berliner Jahr- 

buchs. - Monika Schneider: Landschaftsansichten. Der Schmadribachfall in den 

Bildern von Joseph Anton Koch (1768-1839). - Claudia Schnitzer: Zur Ausstat- 

tungspraxis hofischer Turniere im Spatmittelalter und in der Friihen Neuzeit, das 

Turnierbuch Herzog Wilhelms IV. von Bayern. - Heike Tiefenbach: Die See- 

und Hafenbilder im Oeuvre von Edouard Manet. - Dorothe Trouet: Die Wasser- 

burg der Abte in Seligenstadt. - Martina Wagner: Die Festung Rosenberg bei 

Kronach. Eine regulare Bastionarbefestigung des Barock. - Anette Weber: Gio

vanni Ghezzys barocke Dorfkirchen in der Landgrafschaft Hessen-Kassel. - 

Mona Wehling-Fidermak: La Zecca di Venezia. Ikonographische Aspekte zum 

Fassadenconcetto der Staatlichen Miinze in Venedig von Jacopo Sansovino. - 

Martina Wewetzer: Das ehemalige Wehrkreisdienstgebaude IX. in Kassel und 

seine Stellung innerhalb der faschistischen Aufbauplane der Stadt Kassel. - In

grid Wiesenmayer: Cesar Domela. Konstruktion, Materialsprache und Lineament. 

Untersuchungen zum Pariser Friihwerk 1933-46. - Michael Wilke: Die romani- 

schen Kirchen in Adorf, Berndorf und Twiste. - Manfred Wittig: Die andere Sei- 

te. Alfred Kubin und Ernst Jiinger. Eine Untersuchung zum EinfluB Kubins auf 

das Friihwerk Ernst Jiingers.
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Neu begonnene Dissertationen

Hans-Peter Glimme: Die englischen Krypten. Eine Architekturform und ihre kir- 

chengeschichtlichen Beziige. - Uwe Heckmann: Die Sammlung Boisseree als 

,moralische Anstalt* zur Bildung der Nation. Studien zur Konzeption und Rezep- 

tionsgeschichte der romantischen Kunstsammlung zwischen 1804 und 1827. - 

Cornelia Jbchner: (Arbeitstitel) Hbfisches Zeremoniell und Fest in ihrer Funktion 

fiir die Garten Dresdens 1650-1740. - Verena Kuni: (Arbeitstitel) Der Kiinstler 

als „Magier“ und „Alchimist“. Materialsymbolik, „Materialmagie“ und die Aus- 

einandersetzung mit magia naturalis. Magie und Alchimie in der Kunst nach 

1945. - Annette Muller: (Arbeitstitel) Die groBstadtische StraBe, Berlin in Miin- 

chen. Die LudwigstraBe in Miinchen als Zitat der StraBe „Unter den Linden" in 

Berlin. - Ulrike Muller: Rudolf Jahns (1896-1983). Leben und Werk. - Joa

chim Ott: (Arbeitstitel) Krdnungsdarstellungen im Mittelalter. Ikonographie 

und Bedeutung eines Bildtypus im Umfeld des Herrschers. - Claudia Schnitzer: 

(Arbeitstitel) Personale Textildekoration und Maskerade im hbfischen Fest 

(Dresden, Miinchen, Stuttgart, Wien). - Anette Schwarz: (Arbeitstitel) Studien 

zum bildhauerischen Werk von Brigitte und Martin Matschinsky-Denninghoff 

(mit Werkverzeichnis). - Gerd Strickhausen: Die Burgen der Ludowinger in 

Thiiringen und Hessen, Untersuchungen zur Wehr- und Reprasentationsarchi- 

tektur einer hochmittelalterlichen Territorialherrendynastie. - Ingrid Wiesen- 

mayer: (Arbeitstitel) Erich Buchholz, ein Beitrag zum ,Deutschen Konstrukti- 

vismus' 1918-24.

MUNCHEN

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Habilitiert: PD Dr. Uta Schedler (akad. Ratin a.Z.).

Ausgeschieden: Prof. Dr. Volker Hoffmann, jetzt: Lehrstuhl fiir Architekturge- 

schichte und Denkmalpflege am Institut fiir Kunstgeschichte der Universitat 

Bern/Schweiz. Oberassistent: PD Dr. Reinhard Steiner.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Bauer) Eva Franziska Anwander: Glasmalereien in Miinchen im 19. 

Jahrhundert. - Thomas Dittelbach: Das monochrome Wandgemalde. Untersu

chungen zum Kolorit des friihen 15. Jahrhunderts in Italien. - Ulrike Gbtz: Das 

Profil fiirstbischbflicher Kunsttatigkeit in Freising unter Johann Franz Eckher 

von Kapfing und Liechteneck (1695/96-1727). - Angelika Leik: Friihe Darstel- 

lung der Commedia dell’Arte in der bildenden Kunst. Eine Theaterform als Bild- 

motiv. - Siegfried WeiB: Ernst Bosch (1834-1917). Leben und Werk. Zur Diis- 

seldorfer Malerei der 2. Halfte des 19. Jahrhunderts. - Kurt Zeitler: Galeazzo 

Alessis Villen Giustiniani-Cambiaso und Grimaldi-Sauli, ein Genueser Beitrag 

zur Villenarchitektur im Cinquecento.

(Bei Prof. Belting) Dorothee Hansen: Anticappella und Marienkapelle des Tad-
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deo di Bartolo und eine Gruppe von Rechtshandschriften des Trecento. - Nata

scha Kubisch: Der Baudekor von Santa Maria la Blanca in Toledo. - Hans-Joa- 

chim Petersen: Wols. Leben und Werk im Spiegel gewandelter Wahrnehmung. - 

Christiane Sauer: Stifterbild und Stiftungsrecht im deutschen Mittelalter. Studien 

zu den Darstellungen von Klostergriindern und -wohltatern. - Friederike Wille: 

Die Allegorie des Todes im Camposanto in Pisa. Genese und Rezeption eines be- 

riihmten Bildes.

(Bei Prof. Hoffmann) Regina Stephan: Studien zu den Waren- und Geschaftshau- 

sern Erich Mendelsohns in Deutschland.

(Bei Prof. Korner) Susanne Fischer: Die Miinchner Schule der Glasmalerei. Stu

dien zu den Glasgemalden des spaten 15. und friihen 16. Jahrhunderts im 

Miinchner Raum. - Peter FrieB: Kunst und Maschine. 500 Jahre Maschinenlinien 

in Bild und Skulptur. - Roland Kanz: Dichter und Denker im Portrat. Spurengan- 

ge zur deutschen Portratkultur des 18. Jahrhunderts.

(Bei Prof. Kuhn) Felix Billeter: Uber die Bildform groBformatiger Historien im 

Friihwerk Jacob Jordaens' und Anthonis van Dycks. Untersuchungen zur Ausein- 

andersetzung von Rubens’ Mitarbeitern der Jahre 1615-1621 mit dessen Histori- 

enbildern. - Konstantinos Didaskalou: Genre- und allegorische Malerei von Ni

kolaus Gysis unter Beifiigung des Kataloges des Miinchner Nachlasses. - Gert 

Fischer: Studien zur Figuren- und Farbkomposition an ausgewahlten Werken des 

Nicolas Poussin. - Angelika Grepmair-Miiller: Studien zu Landschaftskomposi- 

tionen von Nicolas Poussin. - Peter Luh: Die Holzschnitte fur Conrad Celtis. 

Druckgraphik der friihen Diirerzeit im Dienste von Dichtung, Wissenschaft und 

Weltanschauung.

(Bei Prof. Middeldorf) Richard Freitag: Die amerikanische Pop Art. Ihre Entste- 

hungsgeschichte im Spiegel der amerikanischen Kunsttradition und Kunstoffent- 

lichkeit. - Ivo Kranzfelder: Zur Utopie eines asthetischen Hedonismus, oder: Die 

Ambivalenz des Lustprinzips. - Ellen Maurer: Das malerische Werk von Hannah 

Hoch bis 1945.

(Bei Prof. Prater) Angelika Bock: Die Sala Regia im Vatikan als Beispiel der 

Selbstdarstellung des Papsttums in der 2. Halfte des 16. Jahrhunderts. - Angelika 

Breitmoser-Bock: Beitrage zu einer kunsthistorischen Filmanalyse am Beispiel 

des Films .Siegfried1 von Fritz Lang.

(Bei Prof. Sauerlander) Christoph Becker: Vom Raritaten-Kabinett zur Samm- 

lung als Institution; Sammeln und Ordnen von Natur und Kunst im 18. Jahrhundert. 

(Bei Prof. Schutz) Ulrich Furst: Die statuarischen Werke in den Figurenzyklen 

des Giovanni Pisano. - Choung-Hi Lee: Rembrandts Landschaftsdarstellung. Ihre 

Entwicklung in den Radierungen und verwandten Zeichnungen. Eine komposi- 

tionsanalytische Studie. - Velten Wagner: Der Meister H.L. an Oberrhein und 

Donau.

(Bei Prof. Wirth) Alfred Czech: Reineke-Fuchs-Illustrationen im 19. Jahrhundert.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Bauer) Jutta Bauernfeind: Das Neubad und der Kursaal in Marienbad.
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Josef Schaffers Baderarchitektur als Paradigma einer kurortlichen Bauaufgabe im 

ausgehenden 19. Jahrhundert. - Mirella Brodar: SchloB Miramar. - Andrea Ma

ria Glaser: Wilhelm Busch als Karikaturist in den „Fliegenden Blattern“ und 

„Miinchner Bilderbogen“. - Sabine Glaser: Untersuchungen zu spatgotischen Bi- 

schofsstaben. - Christof Hangkofer: Der Bau von St. Ulrich in Regensburg. - 

Ruth Ittlinger: Barocke Schiffskanzeln in Bayern. - Beate Jacobs: Die Zeitschrift 

„Dekorative Kunst“ (1897-1914). - Florian Koch: MaximilianstraBe. Die Privat- 

bauten Hausnummern 11-37 (linke Seite). - Iris Korb: Der Hochaltar zu Maria- 

Dorfen. - Dagmar Rinker: Die Lehr- und Versuch-Ateliers fur angewandte und 

freie Kunst. Miinchen 1902-1914. - Kalypso-Sofia Rousopoulos: Lysandros Kaf- 

tantzoglou (1811-1885). Ein griechischer Architekt und sein Werk in Athen. - 

Wolfgang Scheibel: Collegium Burghusianum. Die Jesuitenniederlassung in 

Burghausen 1629-1773, heute Kurfiirst-Maximilian-Gymnasium. - Manuela 

Schwarz: Das Freskenprogramm von Alt Sankt Martin in Garmisch unter beson- 

derer Beriicksichtigung des Passionszyklus. - Heike Simon: Die Dom- und 

Stiftskirche von Herrenchiemsee. Der Barockbau. Ein Beitrag zur Architektur 

und Dekoration. - Christine Steffen: Das Deckenfresko von Giovanni Battista 

Tiepolo in der Galerie des Palazzo Clerici in Mailand. - Regina Wagner: Ignaz 

Paur (1723-1801).

(Bei Prof. Belting) Beate von Mickwitz: Eine illuminierte Handschrift zum deut- 

schen volkssprachlichen „Belial-ProzeB“. Untersuchungen zu Cgm 48 in der 

Bayerischen Staatsbibliothek Miinchen. - Silke Schuffenhauer: Die Wand- 

mosaiken in der Basilica di San Giusto von Triest; Datierung und Zuordnung zu 

den Vergleichsbeispielen im Bereich der oberen Adriaregion. - Martin Schulz: 

Die Nicopea in San Marco. - Oliver Seifert: Tiichleinmalerei. Funktionswandel 

eines Bildtragers. - Alexander Stengel: Die Paradieswand der Magdalenenkapelle 

im Bargello, Florenz. - Barbara Thorner: Die Grammatica. Untersuchungen zu 

einer hochmittelalterlichen Plastik im Bayerischen Nationalmuseum, Miinchen.

(Bei Prof. Hoffmann) Constanza Auer: Die Villa Stuck und Franz von Stuck als 

ihr Architekt. - Silke Breede: Altomunster. Ein Spatwerk Johann Michael 

Fischers. - Brigitte Biihler-Schmid: Der Ottheinrichsbau von Neuburg an der 

Donau. - Bernd-Dietrich Gaebel: Le Jardin de Mereville. Der Entwurf Francois- 

Joseph Belangers fur den Marquis de Laborde. - Patricia von Kleist: Das SchloB 

von Balleroy. - Petra Kowalewski: Bodo Ebhardt und seine Wiederherstellung 

des Schlosses Neuenstein (1906-1914). - Helen Lemmermbhle: Der hollandische 

Genre-Maler Andrier Both (1612-1641) unter besonderer Beriicksichtigung seiner 

Utrechter Schaffensperiode (1624-1633). - Martina Lenz: Die Trompe in SchloB 

Anet. - Grazia Ploeb: Franz Jakob Kreuter. Die Villa Lindenhof und ihre Stel- 

lung als spatklassizistische Landvilla in Siiddeutschland. - Klaus Reger: Der 

Freiburger Miinsterturm. - Claudia Richter: Das Kloster Fiirstenfeld und seine 

Kirche. - Marion Wagner: Adolph Menzel, Chronist des fridericianischen und 

des wilhelminischen PreuBens.

(Bei Prof. Korner) Sabine Borgard: Kunst und Psychologie in der 2. Halfte des 

19. Jahrhunderts. Charles Henrys Kunsttheorie. - Nicola Borgmann: Architektur
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und Stadtebau in Miinchen 1943-1949. Die Planungsphase des Wiederaufbaus 

der Stadt Miinchen unter besonderer Beriicksichtigung des Konzeptes von Karl 

Meitinger. - Katja Deinert: Die Kiinstlerbiicher von Dieter Roth. - Gabriele Gen- 

ge: Der Maier Anne-Louis Girodet-Trioson als Kunsttheoretiker. Der Kiinstler 

und der Originalitatsbegriff. - Daniele Grimminger: Die Bildarchitekturen Gusta

ve Moreaus. - Andrea Heinzinger: Zur Stellung des Reliefs innerhalb der franzo- 

sischen Skulptur des 17. Jahrhunderts. Bildhaueraufnahmestiicke der Academic 

Royale de Peinture et de Sculpture. - Ulrike Hoppe: Karl Theodor von Piloty, 

„Seni an der Leiche Wallensteins". - Friederike Kaiser: Pierre-Cecile Puvis de 

Chavannes, „Der arme Fischer". - Agniszku Kijonka: De Chirico und Bocklin. 

Die Einfliisse Arnold Bocklins auf die friihe Werkphase Giorgio de Chirocos un

ter eingehender Beriicksichtigung der Riickenfigur. - Silke Noe: Das Kruzifix in 

Neumiinster. Eine ikonographische Sonderform des 14. Jahrhunderts. - Wiltraud 

Potrawa: Die Kirche von Sankt Johann Baptist in Miinchen-Johanniskirchen. - 

Michaela Potzas: Deutsche Automobil-Markenzeichen. Daimler-Benz und Opel. 

- Kathrin Seibert: Marie Guihelmine Benoist, ..Portrait d’une negresse" (1800). - 

Barbara Stockmann: Edouard Manet in der kunstgeschichtlichen Literatur der 

Zeit nach 1945. - Andrea Weippert: Das Familienbild in der Miinchner Malerei 

des 19. Jahrhunderts. Die Familie und das Motiv des Tisches, Betrachtung einer 

bildlichen Umsetzbarkeit familiarer Werte im 19. Jahrhundert. - Birgit Welzel: 

Fernand Khnopff, „I lock my door upon myself1 (1891). - Gabriele Wendtner: 

Der Bartholomaus-Zyklus im Frankfurter Dom. - Gerhard Wohlmann: Aspekte 

der Miinchner Orientmalerei im 19. Jahrhundert.

(Bei PD Dr. Kuder) Angelika Geiger: Die Te-igitur-Seite im Metzer Sakramen- 

tarfragment (Paris, Bibl. Nat. ms. lat. 1141 fol. 6v).

(Bei Prof. Nilgen) Jutta Bach: Die ..Histoire ancienne jusqu’a Cesar" in Pommers- 

felden, SchloBbibl. MS 295. Studien zur Bildthematik des Miniaturenzyklus. - 

Evelyn Ecker: Romanische Marien-Tympana im siid- und mitteldeutschen 

Reichsgebiet. - Nicola Frangenberg: Das Zisterzienseraltarchen in Niederdonk mit 

der ..Lactatio" des heiligen Bernhard, eine ikonographische Studie. - Claudia 

Ghirardini-GrieBhammer: Illustrationen zum Buch Leviticus in romanischen Bi- 

belhandschriften. - Irmgard Hoffmann-Riechert: Der spatgotische Floriansaltar 

von St. Florian in Chiemgau unter besonderer Beriicksichtigung der Ikonogra- 

phie. - Josef Paula: Die Becket-Fenster der Trinity Chapel in der Kathedrale zu 

Canterbury. Quellen, Medizingeschichte, Ikonographie. - Karl Georg Pfandtner: 

Der Psalter C 346 der Universitatsbibliothek in Bologna. Zur Ikonographie der Psal- 

menillustrationen. - Sabine Rehm: Das „Speculum-Fenster“ in der Miinchner Frau- 

enkirche. - Sophia Springer: Die Tegernseer Altare des Gabriel MaleBkircher. - Flo

rentine Steffan: Darstellungen der romischen Geschichte in Jans Enikels Weltchronik 

(cgm 5). - Stefanie Waldvogel: Die romanischen Wandmalereien in St. Agidius zu 

Keferloh/Landkreis Miinchen.

(Bei Prof. Piel) Annelie Granso: Die Wallfahrtskirche Hl. Kreuz in Biberach. 

Eine ikonographische Studie zur Emblematik. - Yasemin Tabarasan: Die Bedeu- 

tung der Darstellung von David und Goliath in der christlichen Ikonographie. -
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Karin Wimmer: Zur Rezeption der Holzschnitte Albrecht Diirers in der deutsch- 

sprachigen Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts.

(Bei Prof. Rebel) Birgit Back: Lebende Bilder. Ein Spiel zwischen Kunst und 

Leben. - Regina Rieder: Altenstadt, ein Exempel romanischer Architektur und 

seiner Restaurierung. - Claudia Sachsinger: Die Hand im Bild. Zu einem iiberse- 

henen Thema bei Albrecht Diirer.

(Bei Prof. Sauerlander) Arthur Mehlstauber: Sichtbackstein in der Miinchner 

Baukunst 1822-1846..

(Bei Prof. Schneede) Rhoda Eitel: Drei Frauenportraits der 20er Jahre von Otto 

Dix: Mutter Ey, Anita Berber, Sylvia von Harden. - Renate Heinrich: Otto Dix. 

Die „dadaistische Phase" um 1920. - Sabine Himmelsbach: Andy Warhol in sei- 

nen Selbstbildnissen. - Svenja Kalteich: Kunst als Anthropologic und Selbster- 

fahrung. Rezeptionsasthetische Untersuchung der Kunstwerke von Edward Kien- 

holz und Nancy Reddin Kienholz. - Uta Klinger: Vom ,Prinzip Collage' zum 

Kontextbezug. Referenzen auf ,High‘ und ,low‘ in den handpainted images 

1960-1962. - Martina Kral: Zum Verhaltnis von Mann und Frau in ausgewahlten 

Bildern Max Beckmanns. - Cornelia OBwald: Warhol-Ausstellungen. Drei Pro- 

jekte der 60er Jahre. Der „Text“ und sein Kontext. - Hans-Peter Rosinski: Johan

nes Molzahn, Werke von 1916-1920 in Herwarth Waldens „Sturm“. - Stefanie 

Schwarzbach: Erfassen und Vergleich. Der systematische Ansatz in der Photo

graphic von Bernd und Hilla Becher am Beispiel ihrer Aufnahmen von Wasser- 

tiirmen. - Reinhard Spieler: Max Beckmann: „Die Versuchung". - Isabelle Ver- 

reet: Wolfgang Laib, Aspekte seines Naturverstandnisses. - Dorit Zimmermann- 

Wacker: „Neue Sachlichkeit" und ihre Stellung in der Moderne, eine Rezeptions- 

geschichte.

(Bei Prof. Schiitz) Ralf van Biihren: Die Werke der Barmherzigkeit. Bilderkate- 

chese in der deutschen Kunst des 16.-18. Jahrhunderts. - Barbara Dienst: Das 

Niirnberger Sebaldusgrab. Ein Hauptwerk der siiddeutschen Plastik an der Wende 

zur Neuzeit. - Peter Frei: Die oberschwabischen Barockabteien und die Frage 

der Reichsunmittelbarkeit. - Marina Granec: Wenzel Jamnitzer. - Andrea Nie

haus: Der Taufbrunnen in Siena. Untersuchungen zu den Reliefs von Ghiberti, 

Donatello und Jacopo della Quercia. - Hagen Nyncke: Die donaulandischen Hal- 

lenkirchen der Romanik. - Kirsten Pech: Die Malerei des Schweden Anders Zorn 

und ihre Beziehung zum Impressionismus. - Henning Pfeifer: Die Salvatorkirche 

in Miinchen. Ihre Baugeschichte bis 1830. - Sibylle Puhi: Die Neue Fiirstbi- 

schofliche Residenz in Passau und ihr Baumeister Melchior Hefele. - Udo Rapp: 

Die Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt in Laufen an der Salzach. - Ulrike 

Schluter: Die Berufung des Matthaus bei Caravaggio und ter Brugghen. - Saskia 

Schmitter: Das GroBe Jiingste Gericht von Peter Paul Rubens. - Michael Sebald: 

Die Turmkapellen des Bamberger Domes und anderer Kirchen der deutschen Ro

manik. Form und Funktion. - Monika Soffner: Romanische Architektur und 

Hirsauer Reform. Die Klostergriindungen Bischof Ottos I. von Bamberg. - Dag- 

mar Wolter: Der EinfluB der japanischen Kunst auf die Graphik der Kiinstlerver- 

einigung „Die Briicke".
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(Bei Prof. Steiner) Dagmar Apel: Werner Scholz. Ein expressiver Realist. - Da

niela Baumgartner: Zwei Holzskulpturen des Nabi-Kiinstlers Georges Lacombe. 

- Christoph Holz: Kurbad Schachen (1850-1930). Entwicklungsgeschichte und 

Bautypologie. - Werner Ibrom: Memoriale Werkstiftungen im Mittelalter. Das 

Andachtsepitaph als Beispiel pragmatischer Bildmeditation im Spatmittelalter. - 

Barbara Lang: Ernst Ludwig Kirchner, „Zirkusreiterin“ 1912/13. - Rita Mascis: 

„La Scapigliata". Forschungsbericht fiber das Leonardo da Vinci zugeschriebene 

Werk mit besonderer Behandlung des ikonographischen Typus. - Barbara MeiB- 

ner: Der „Erste Deutsche Herbstsalon“ in der Galerie „Der Sturm", Berlin 1913. 

Eine programmatische Ausstellung im Spannungsfeld kiinstlerischer und kunst- 

politischer Auseinandersetzungen. - Theodora Elisabeth Mittermaier: Die Text

tradition von Modellierangaben. Quellenstudie zu einer Auswahl deutschsprachi- 

ger Buchmalereitraktate von 1447-1549. - Barbara Nahstoll: Der sog. Tempietto 

Longobardo von Cividale del Friuli. Uberlegungen zu Herkunft, stilistischen Ein- 

fliissen und Datierung eines umstrittenen Kunstwerks. - Melanie Pfaff: Die 

Kleinwohnhauskolonie der Bauhandwerksgesellschaft Neu-Westend in Miinchen- 

Laim von Theodor Fischer (1910/11). - Sybille PreuB: Cass Gilbert’s Woolworth 

Building in New York: „Cathedral of Commerce". - Shai-Shu Tzeng: „Journal of 

Design and Manufactures". Studien zu einer englischen Zeitschrift fur Kunst- 

handwerk im 19. Jahrhundert.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Bauer) Marion Alof: Josef Ignaz Appiani (in Vierzehnheiligen). - 

Sybille Durr: Die Anfange der Denkmalpflege in Munchen. - Chantal Eschenfel

der: Der Ballsaal in SchloB Fontainebleau. - Ariane Fellbach-Stein: Die Situation 

der pfalzischen Kiinstler im Dritten Reich. - Jutta Friedrich: Burljuk. - Christof 

Hanghofer: St. Ulrich in Regensburg und der hochmittelalterliche Gewblbebau 

in Bayern. - Achim Hofmann: Tiergarten als Bauaufgabe im 19. Jahrhundert. - 

Petra Hogenacker: Die Neun guten Helden. - Iris Nestler-Korb: Die Wall- 

fahrtskirche Maria Dorfen. Eine Monographie. - Matthias ReuB: Antonio 

Belluccis Gemaldezyklus fur das Stadtpalais Liechtenstein in Wien. - Rainer 

Schuster: Michael Wening. - Heike Simon: Zur Entwicklung und Bedeutung 

der Brunnenhauser innerhalb der Sakralbaukunst nbrdlich der Alpen. - Michael 

Teichmann: Julius Schnorr von Carolsfeld. Die Gemalde.

(Bei Prof. Belting) Brunhild Denzel: Das Sebaldusgrabmal in Niirnberg. - Mari

bel Kbniger: (geandert) Kunstgeschichte und zeitgendssische Kunst. Eine Kon- 

fliktanalyse von den Anfangen der wissenschaftlichen Disziplin bis zur Gegen- 

wart. - Beate von Mickwitz: Der Streit um die Kunst. Uber das Verhaltnis von 

Recht und Offentlichkeit zur Kunst des 20. Jahrhunderts. - Alexander Stengel: 

Francis Bacon Oder die Malerei im Zeitalter der photographischen Abbildung 

und der filmischen Erzahlung. - Margarete Sterneck: Jean Fouquets: „Miinchener 

Boccaccio" (Munchen, Bayer. Staatsbibliothek, Cod. gall. 6). Die Technowissen- 

schaften und das elektronische Bild in der Kunst.

(Bei Prof. Crone) Hajo Drott: Die Technowissenschaften und das elektronische
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Bild in der Kunst. - Lisa Hartung: Ludger Gerdes und zwei andere Kiinstler in 

Bezug auf Kunst im dffentlichen Raum. - Andrea Jahn: Louise Bourgeois, 

Femme Maison. - Stephan Kunze: Studien zu Cezanne. - Monika Leisch-Kiesl: 

Das Konzept der Zeichnung bei Arnulf Rainer. - Sabine Ripp: Das Menschen- 

bild der 80er Jahre in der Malerei der DDR. - Martin Schulz: Imi Knoebel.

(Bei Prof. Hoffmann) Susanne Gattineau: Die Trachtenbiicher des 16. und 17. 

Jahrhunderts. Eine Untersuchung zu ihrer Entstehung, Entwicklung und Bedeu- 

tung im kunsthistorischen Zusammenhang.

(Bei Prof. Korner) Nicola Borgmann: Architektur und Stadtebau in Ostdeutsch- 

land 1985-1992. - Maximiliane Drechsler: „Exposition“ - „Exhibition“. Formen 

kommerzieller Kunstausstellung im 18. und 19. Jahrhundert. - Andrea Heinzin- 

ger: Die Theorie der Bildhauerei im franzdsischen 17. Jahrhundert. - Gerhard 

Wohlmann: Der ausgestellte Fremde.

(Bei Prof. Kuhn) Martin De Mattia: Raumbildende Videoinstallationen. Untersu

chung ausgesuchter Arbeiten der 80er Jahre. - Marc Weis: Der europaische Au- 

torenfilm in Bezug zur traditionellen Kunst und zur Kunstgeschichte am Beispiel 

von L. Bunuel, P.P. Pasolini und B. Bertolucci.

(Bei Prof. Nilgen) Petra Ansel: (Arbeitstitel) Sakramentshaus und Altar, ikono- 

graphische Studien. - Maria Glaser: Die Merseburger Bibel. - Karin J. Heerlein: 

Die Darstellung der gottlichen „Sophia-Sapientia“ in mittelalterlichen Hand- 

schriften. Theologie- und philosophiegeschichtliche Voraussetzungen, Traditio- 

nen, Ikonographie. - Karl-Georg B. Pfandtner: Die Bologneser Psalterillustration 

des 13. und 14. Jhds. - Sabine Rehm: Typologische Verglasungen des 14. und 

15. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. - Christian Schedler: (Arbeitstitel) 

Das zweifigurige Trinitatsbild (Vater-Sohn-Taube): Entstehung, Bedeutung und 

Entwicklung bis ins Hohe Mittelalter.

(Bei Prof. Prater) Markus Hundemer: Rhetorik und barocke Deckenmalerei. Ein 

Beitrag zu Struktur und Formen sinnlicher Erkenntnis in der barocken Bildspra- 

che Siiddeutschlands.

(Bei PD Dr. Rebel) Ingeborg Bauer: (Arbeitstitel) Atelierbilder der franzdsischen 

Malerei v. 1850-1900. - Natalie Gerwin: Lachen und Lacheln in der Bildenden 

Kunst.

(Bei Prof. Schneede) Martina Fuchs: Gerhard Merz, ausgewahlte Arbeiten der 

achtziger Jahre. - Barbara Schmidt: (geandert) Miriam Cahn, Raume 1979-1990.

(Bei Prof. Schutz) Peter Frei: Die oberschwabischen Reichsabteien und ihre 

Bautatigkeit im Barock.

(Bei Prof. Steiner) Annedora Brock: Das Haus der Laune von Johann Ferdinand 

Hetzendorf von Hohenberg. Architekturtypologie und -ikonographie. - Ingomar 

Lorch: Die Entwicklung der Kirchenfassade im Quattrocento. - Barbara Spahn: 

Piero Manzoni.
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INSTITUT FUR BYZANTINISTIK, NEUGRIECHISCHE PHILOLOGIE UND BYZANTINISCHE 

KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

Chryssoula Ranoutsaki: Die Fresken des Soteras Christos bei Potamies. Studie 

zur byzantinischen Wandmalerei im 14. Jahrhundert.

Neu begonnene Dissertationen

Peter Baumann: Spatantike und friihbyzantinische Bodenmosaiken in Syrien.

LEHRSTUHL FUR KUNSTGESCHICHTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITAT

Wiss. Assistentinnen: Dr. Magdalena Bushart, Dr. Christiane Keim.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Schmoll gen. Eisenwerth) Hermann Neumann: Der Bildhauer Josef 

Thorak (1889-1952), Untersuchungen zu Leben und Werk.

MUNSTER

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER WESTFALISCHEN WILHELMS-UNIVERSITAT

Wiss. Assistent seit dem 1.10.1991: Dr. Thomas Weigel. Als Wiss. Mitarbeiterin 

ausgeschieden: Dr. Ursula Seibold.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Ellger) Roland Pieper: Die Kirchen der Bettelorden in Westfalen. Bau- 

kunst im Spannungsfeld zwischen Adel, Stadt und Orden im 13. und friihen 14. 

Jahrhundert.

(Bei Prof. Kauffmann) Sigrun Brunsiek: Zum „altdeutschen“ Stil in der Buchillu- 

stration des 19. Jahrhunderts. - Jorg Restorff: Die Baukunst des kurtrierischen 

Hofarchitekten Johannes Seiz unter besonderer Beriicksichtigung der Schlosser 

und Residenzen.

(Bei Prof. Legner) Karin Schmidtmann: Der Lettner des Hildesheimer Domes im 

Wandel der Domausstattung. Die Bildhauerkunst der Miinsterschen Werkstatten 

(ca. 1535-1560). - Anke Twachtmann-Schlichter: Matthias Goebbels, Dekorati- 

onsmalerei und Kirchenrestaurierung im 19. Jahrhundert in Kdln.

(Bei Prof. Matsche) Ulrike Bestgen: „Altare ohne Gott“? Studien zum Tripty- 

chonformat in der deutschen Kunst seit der Jahrhundertwende. - Ulrike Faber- 

Hermann: Biirgerlicher Wohnbau des 19. und friihen 20. Jahrhunderts in Minden. 

(Bei Prof. Meyer zur Capellen) Sigrid Dirkmann: Studien zu den Landschaften 

Carl Philipp Fohrs (1795-1818).

(Bei Prof. Raupp) Thorsten Albrecht: Die Hamelschenburg als Beispiel adliger
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SchloBbaukunst des spaten 16. und friihen 17. Jahrhunderts im Weserraum. - 

Andreas Fluck: „Magischer Realismus" in der Malerei des 20. Jahrhunderts. - 

Otmar PlaBmann: Die Zeichnungen Heinrich Aldegrevers. - Gabriele Rieck: 

Tendenzen der bundesdeutschen Printwerbung von 1983 bis 1900. - Andrea Wit

te: Wilhelm Morgner (1891-1917), Zeichnungen und Aquarelle.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Meyer zur Capellen) Helma Altevers: Die Entwicklung der Land- 

schaftsdarstellung in den Skizzenbiichern des Jacopo Bellini. - Nicola Assmann: 

Untersuchungen zur Gilgamesch-Thematik im Werk von Willi Baumeister. - Su

sanne Blumberger: Gustav Klimts Frauenbilder. Allegorie und Metamorphose. - 

Jorg Bruckner: Andor Weininger am Bauhaus. - Dorothee Bruning: Catarina- 

Treu-Studien. - Stephanie Freienstein: Gauguin, Woher kommen wir? Was sind 

wir? Wohin gehen wir? - Susanne Gotting: Der Sprachgebrauch, Worte in den 

Werken Rene Magrittes 1927-1930. - Doris Hiinert: Wilhelm Gentz, Buchillu- 

strationen. - Eleonore Pieper: Die Auseinandersetzung von Dante Gabriele Ros

setti mit William Blake. - Elke Timmering: Der Abrahamszyklus von Johann 

Hopffe. - Carolin Wendte: Das expressionistische Ausstellungsplakat. Die Briicke.

(Bei Prof. Raupp) Klaus Irle: Die Funktion des Zitats in der italienischen Malerei 

der Spatrenaissance. - Christel Timte: Giacomo Serpotta und 1’Oratorio di S. 

Zita in Palermo.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Ellger) Uta Ost: Die preuBischen Behbrdenbauten der Wilhelmini- 

schen Zeit in Munster.

(Bei Prof. Legner) Michael Budde: Das Portatile im Mittelalter. -

(Bei Prof. Meyer zur Capellen) Marie-Sophie Dumoulin: (Arbeitstitel, gemeinsa- 

me Betreuung mit Prof, von Euw, Kbln) Studien zu Kblner und Liitticher Elfen- 

beinreliefs. - Doris Hiinert: (Arbeitstitel) Deutsche Orientalisten. Wilhelm Gentz, 

Karl Leopold Muller, Carl Haag. - Guido Kohlenbach: Bartolomeo Manfredi. - 

Susanne Mayr: (Arbeitstitel) Max Ernst, Studien zum Verhaltnis von Skulptur 

und Malerei. - Klaudia Muhrmann: (Arbeitstitel) Bolognesische Deckenmalerei 

des Manierismus. - Ralf Nitschke: (Arbeitstitel) Berliner Vedutenmalerei des 

Klassizismus. - Gudrun Sporbeck: (Arbeitstitel, geandert, gemeinsame Betreuung 

mit Prof, von Euw, Koln) Die Kblner Textilmanufaktur des 15. u. 16. Jh. - Si

mone Twiehaus: Denys Calvaert, Studien zu den Altarbildern. - John Ziesemer: 

(Arbeitstitel) Gottfried Sempers Arbeiten fur den Innenraum.

(Bei Prof. Raupp) Manfred HoB: (Arbeitstitel) Die Zeichnungen des Jan Swart 

van Groningen. - Klaus Irle: Funktionen der „imitazione d’altrui“ in der italieni

schen Malerei der Spatrenaissance. - Eckehardt Kluth: Untersuchungen zur Dar- 

stellung des Tanzes in der niederlandischen Malerei und Graphik des 17. Jahr

hunderts. - Markus Muller: (geandert) Ikonologische Studien zu franzbsischen 

Minnedarstellungen des 13. und 14. Jahrhunderts. - Beatrix Rohkamper: Deut

sche Portratgraphik des 16. Jahrhunderts.
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OLDENBURG

FACHBEREICH 2 - BILDENDE KUNST/V1SUELLE KOMMUNIKATION AN DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

Monika Thompson-Pleister: Baukeramik in Deutschland. Entwicklungen und 

Tendenzen von Schinkel bis zum Ende der Weimarer Republik.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Harald Ackermann und Johann Wilms: Die Kunsthalle Emden. Analyse eines 

privaten Kunstmuseums im Spannungsfeld kulturpolitischer Interessen. - Katha

rina Engeln: Asthetische Konzepte der Auseinandersetzung mit stillgelegten In- 

dustriestandorten am Beispiel der alten Volklinger Hiitte. - Marianne Janssen: 

Die Quellnymphen Lucas Cranachs d.A. - Frauke Logemann-Fastie: „Raku“ in 

der traditionellen japanischen und in der modernen westlichen Keramik. - Rolf 

Vergin: Die Puppen und das Puppenspiel als Kunst- und Propagandamittel der 

Nationalsozialisten. - Ute Wrocklage: Architektonische und skulpturale Gestal- 

tung des Konzentrationslagers Neuengamme nach 1945.

OSNABRUCK

FACHBEREICH KULTUR- UND GEOWISSENSCHAFTEN AN DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Held) Ute Ewering: Der mythologische Fries der Sala delle Prospetti- 

ve in der Villa Farnesina zu Rom.

(Bei Prof. Liess) Caroline Wagner: Quelle und Erfindung im Leidener Friihwerk 

Rembrandts, Kritik der Rembrandtikonologie.

(Bei Prof. Verspohl) Cornelia Hess-Hupei: Die Hooge-Aquarelle Emil Noldes. 

Zur Geltung des Capriccios in der Moderne.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Held) Friedhelm Rudolph: Der Krieg, der Tod und der Freitod. Wil

helm Lehmbruck 1914-1918. - Eliane Teze: Javier Bueno.

(Bei Prof. Verspohl) Sylvia Heereman von Zuydtwyck: Kontinuitat und Wandel 

des aristokratischen Ehebildnisses. Eine hollandisch westfalische Ahnengalerie.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Held) Ulrike Hauser: (Arbeitstitel) Die Ikonographie des Tempelgangs 

Maria. - Gisela Schirmer: Der § 218 und die internationale Ausstellung „Frauen 

in Not“, Berlin 1931. - Helga Steinmetz: Die Petrusdarstellungen in rbmischen 

Kirchen zur Zeit der Gegenreformation.
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PASSAU

LEHRSTUHL FUR KUNSTGESCHICHTE UND CHRISTLICHE ARCHAOLOGIE DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Magisterarbeiten

Sabine Engert: Das neugotische Denkmal fur den Regierungsprasidenten 

Ignaz Ritter von Rudhart. - Brigitte Friedrich: Das Max-Joseph-Denkmal auf 

dem Domplatz in Passau. - Sabine Johann: Die Buchstabenkleider der Sonia 

Delaunay. - Ursula Keller: Adalbert Stifter. Die Illustrationen seiner Werke 

bis 1868. - Sabine Moritz: Die Modlerwerkstatt in KoBlarn. Kritischer Lite- 

raturbericht und vorlaufiger Katalog. - Imme Oldenburg: Die Lambergka- 

pelle.

Neu begonnene Dissertationen

Ursula Berndl: Studien zum Werk des Giovanni Battista Carlone und dessen Le- 

bensdaten. - Christian Hecht: (Arbeitstitel) Theologische Bilderlehre der Gegen- 

reformation. Studien zu den Traktaten von Molanus, Paleotti u.a. - Rita Kemena: 

(Arbeitstitel) Die Hyalith-Glaser von Graf Georg von Buquoy. - Imme Olden

burg: Heinz Theuerjahr, Studien zu Leben und Werk. - Boris Rohrl: (geandert) 

Wilhelm Leibl. Leben und Kunstanschauung aus Briefen, Berichten und Zeitdo- 

kumenten. - Holger Schulten: (Arbeitstitel) Dekorationssysteme der franzdsi- 

schen Deckenmalerei des 17. und 18. Jahrhunderts. - Cornelia Skodock: Studien 

zu Bauten Rastrellis in Sankt Petersburg.

REGENSBURG

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Dittscheid) Peter Matzelt: Die Cappella della Santissima Trinita im 

Chiostro dei Morti der Santissima Annunziata zu Florenz.

(Bei Prof. Mdseneder) Wolfgang Baumann: Das fiirstliche Thurn- und Taxis- 

sche SchloB St. Emmeram in Regensburg. Architektur und Zimmerdekorations- 

kunst im Historismus 1872-1912. - Bettina Paust: Studien zur barocken 

Menagerie im deutschsprachigen Raum. - Susanne Rott-Freund: Fra Arsenio 

Mascagni (ca. 1570-1637) und der Beginn der barocken Deckenmalerei nbrd- 

lich der Alpen. - Stefan Schmitt: Studien zur Ikonographie des Diogenes von 

Sinope in der niederlandischen Emblematik und Malerei des 16. und 17. Jahr

hunderts.

(Bei Prof. Traeger) Andreas Stolzenburg: Giuseppe Craffonara (1790-1837). Ein 

Maier zwischen Klassizismus und Purismus. Monographic und kritisches Ver- 

zeichnis der Werke mit Dokumentenanhang.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei PD Dr. Bleyl) Eva Eckert: Carlo Scarpa. Die Tomba Brion in San Vito
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d'Altivole. - Andreas Schalhorn: Joseph Beuys, „Das Ende des 20. Jahrhun- 

derts“. Kunsthistorische Bestimmung und Kritik der Musealisierung. - Regine 

Weig: Siah Armajani, Zur Bestimmung seiner „Public Art".

(Bei Prof. Klein) Susanne Baumann: Ellen Auerbach und Grete Stern. Ihre pho- 

tographischen Arbeiten in den Jahren 1929-1933. - Thomas Berger: Gert Woll- 

heims „Abschied von DiisseldorP‘ (1924).

(Bei Prof. Traeger) Sigrid Graef: Die gemalten Reiterstandbilder von Uccello 

und Castagno im Dom zu Florenz. - Karin Reitmeier: Franc Marc und die Pfer- 

de, stilistische Entwicklung eines Leitmotivs. - Alfons Saradeth: Studien zur 

ehemaligen Klosterkirche von Frauenzell. - Marianne Schmidt: Der Osterteppich 

aus Kloster Liine. Liturgie der Osternacht als Bild. - Sabine Schneider: Die 

Landschaftsdarstellung bei Albrecht Altdorfer. „Die beiden Johannes". - Monika 

Weiher: Delacroix und der Orient.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Klein) Thomas Berger: (Arbeitstitel) Gert Wollheim und das „Junge 

Rheinland". - Herbert Kurz: Der Volto Santo in Lucca. Untersuchungen zur Iko- 

nographie des gekreuzigten Christus mit Tunika und Giirtel im 11. Jh.

(Bei Prof. Traeger) Alexandra Fronhofer: Studien zum religiosen Werk von 

Lovis Corinth. - Roland Seitz: (Arbeitstitel, geandert) Der deutsche Wald. Studi

en zu einem Bildthema der Romantik. - Hai-Young Song: Wassily Kandinsky, 

Studien zu den friihen Landschaftsbildern, 1901-1910.

SAARBRUCKEN

FACHRICHTUNG 7.7 - KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT DES SAARLANDES

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei PD Dr. Bleyl) Haidrun Brauner: ,Natiirlich ist das Dekoration*. Perspektiven 

eines Begriffs in der Kunst des 20. Jahrhunderts, ausgehend von Henri Matisse. 

(Bei Prof. Dittmann) Elisabeth Feilen: Heinrich von Ziigel und das Malerdorf 

Worth am Rhein (1894-1920). - Fran^oise J. Mathis: Frank Auerbachs Oeuv

re. Untersuchungen zur Farbgestaltung im kontextuellen Umfeld. - Michaela 

Mazurkiewicz-Wonn: Die Theaterzeichnungen Oskar Kokoschkas. - Ulrike 

Schuck: Claude Monet. Das Alterswerk. Von Licht zu Farbe, von der Er- 

scheinung zum Wesen. - Eva Wolf: Das Bild in der spatmittelalterlichen 

Buchmalerei. Das Sachsenheim-Gebetbuch im Werik Lievin van Lathems.

(Bei Prof. Gbtz) Claudia Maas: Das Werk des Architekten Heinrich Otto Vogel 

(Neubau und Denkmalpflege unter dem Aspekt des „historischen Gedachtnisses"). 

(Bei Prof. Giithlein) Salvatore Pisani: Domenico Antonio Vaccaros SS. Conce- 

zione a Montecalvario. Studien zu einem Gesamtkunstwerk des neapolitanischen 

„barocchetto“.

(Bei Prof. Volkelt) Sabine Jung: Jean Schuler, 1912-1984, Leben und Werk.
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Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei PD Dr. Bleyl): Friederike Steitz: Die Funktion der Zeichnungen innerhalb 

des Beuys-Blocks im Hessischen Landesmuseum Darmstadt.

(Bei Prof. Dittmann) Stefanie Buhles: Die Reliefs von Hans Arp. - Eva-Maria 

Leinen: Odilon Redon und sein Konzept des Art suggestif. - Tamara Jasinski: 

Aspekte der Bewegungsdarstellung bei Edgar Degas. - Alexander Klee: Das 

kiinstlerische Schaffen des Maiers Albert Muller bis 1924.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Gotz) Heidi Kugler: Der furstliche Baumeister (Der Bauherr als „Ar- 

chitekt").

SIEGEN

FACHBEREICH 4 - KUNST- UND MUSIKPADAGOGIK, KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Lehstuhlinhaber: Prof. Dr. Gundolf Winter.

Wiss. Mitarbeiter: Martina Dobbe, M.A.; Dr. Gerd Steinmiiller.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Winter) Inga Lemke: Documenta-Dokumentationen. Die Vermittlung 

zeitgenossischer Kunst im Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland, aufge- 

zeigt am Beispiel der Documenta.

STUTTGART

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Becksmann) Daniel Hess: Meister um das „Mittelalterliche Haus- 

buch“. Studien zur Hausbuchmeisterfrage.

(Bei Prof. Rbttgen) Anita Auer-Goeser: Der Couturier Heinz Schulze-Varell 

(1907-1985). Entstehung und Entwicklung einer Haute Couture in Deutschland. - 

Martin Franke: Johann Friedrich August Tischbein, Leben und Werk. - Iris Frit

sche: Burg Amlishagen, Baugeschichte der Anlage aufgrund der archaologischen 

Untersuchungen. - Gabriele Kreuzberger: Fabrikbauten in Stuttgart. Ihre Ent

wicklung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1918. - Heiderose Langer: Das 

Schiff in der zeitgenbssischen Kunst. Eine ikonographische Analyse.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Dilly) Antje Hilbert: Theodor Fischers Architekturkonzeption am Bei

spiel der Pfullinger Hallen. - Marianne Hollenbach: Ubermalungen in der moder- 

nen Malerei. - Barbara Hornberger: Cornelia, die Mutter der Gracchen, als The- 

ma der bildenden Kunst. - Wilhelm Weidle: Die Herz-Jesu-Kirche in Stuttgart.
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(Bei Prof. Rbttgen) Stefanie Alber: Die ReinsburgstraBe in Stuttgart. Das Profil 

einer StraBe. - Ruth Birkle: Kriegerdenkmaler auf der Mittleren Alb. Funktion 

und Wandlung. - Dietlinde Bosch: Der Eschacher Altar von Bartholomaus Zeit- 

blom. - Martina Fiess: Der Reiter im Werk Wassily Kandinskys 1900-1914. 

Kontexte eines Motivs und ihre Bedeutung. - Anke Samhammer-Habrich: Das 

Boynton Haus von Frank Lloyd Wright in Rochester, US-Bundesstaat New York. 

Ein typisches Prariehaus? Form und Idee eines Prariehauses. - Dagmar Schmidt: 

Caravaggios Florentiner „Bacchus“ und die Tradition der Bacchus-Darstellungen 

im 15. und 16. Jahrhundert.

(Bei PD Dr. Schenkluhn) Klaus Dieter Hansemann: Der Heylshof, Unternehmer- 

schloB und Privatmuseum. - Gunther Low: Hochhausarchitektur in Chicago von 

1870 bis 1900. Aspekte einer computergestiitzten Architekturanalyse.

(Bei Prof. Sumowski) Anna Giannella: Richard Gerstl. Ein Versuch, seine male- 

rische Entwicklung aufgrund seiner Selbstbildnisse zu analysieren. - Thomas 

Hermann: Landschaftsmalerei des deutschen Impressionismus, die Berliner Male- 

rin Elsa Genest-Arndt (1882-1956). - Suzana Javorsek: Laszlo Moholy-Nagy. 

Die Malerei der 20er Jahre. Vom Pigment zum Licht. - Martina Kluge: Die Sa- 

kramente BuBe und Eucharistie im Werk von Nicolas Poussin. Eine ikonologi- 

sche Untersuchung. - Beatrice Lavarini: Henri Matisse „Jazz“. Eine Bliite der 

Buchkunst des 20. Jahrhunderts. - Betha Maier: Paul Elsas (1896-1981). Sein 

malerisches Werk und seine Materialbilder. - Heribert Sautter: Der Hochaltar in 

Tiefenbronn. Mit einer Untersuchung des Altars von Monakam. - Bettina Wbhr- 

mann: Die Kugel auf dem Kubus und ihre Symbolik in der Bildenden Kunst.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei PD Dr. Schenkluhn) Birgit Hornung: Die Stilleben von Ernst Hasselbrauk.

(Bei Prof. Sumowski) Martina Kluge: Die „sieben Sakramente" von Nicolas 

Poussin.

INSTITUT FOR ARCHITEKTURGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Ab SS 1992: PD Dr.Ing.habil. Dietrich Worbs.

Abgeschlossene Dissertationen

Hans-Joachim Scholderer: Das SchloBtheater in Ludwigsburg.

Neu begonnene Dissertationen

Dietrich Schmidt: Der Bonatz-NachlaB im Institut fur Architekturgeschichte der 

Universitat Stuttgart. - Dietlinde Schmitt: Die Baugeschichte der Klosterkirche 

Bronnbach.
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TRIER

FB III: KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSIT AT

Dr. Michael Viktor Schwarz hat im SS 1991 den Ruf auf die C3-Professur mit 

dem Schwerpunkt Mittelalter angenommen. Im WS 1991/92 sowie im SS 1992 

vertrat Ellen Spickernagel die neu eingerichtete C3-Professur mit dem Schwer

punkt Frauen-/Genusforschung.

Seit 1.4.1992 ist Dr. Cordula Bischoff Hochschulassistentin, Dr. Detlef W. 

Dorrbecker Lehrkraft fiir besondere Aufgaben.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Haus) Andrea Wolter: Manfred Pahl; Biographic und Analyse des ma- 

lerischen Werkes.

(Bei Prof. Perrig) Christian Antz: Sacrum Theatrum Romanum. Das Neumunster 

und die Baukunst in Wurzburg zwischen 1684 und 1719. - Michael Hassels: Von 

der Dynastie zur biirgerlichen Idealfamilie. Studien zum fiirstlichen Familienbild 

des Hauses Hannover in England.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Haus) Sabine Ermert: Das deutsche Familienbild 1560-1800, ein Bei- 

trag zum Menschenbild des Klassizismus. - Tamara Schumann: Die ,Don Qui- 

jote‘-Illustrationen von Daniel Nikolaus Chodowiecki. Ein Beitrag zur Illustra- 

tionsgeschichte des 18. Jahrhunderts.

(Bei Prof. Perrig) Bettina Berwanger: Die Nibelungenillustrationen Johann Hein

rich Fiisslis. - Elsa Geks: Die Entwicklung des russischen Portraits im 18. Jahr- 

hundert. - Dorothea Haase-Roloff: Barocke Klostergrundrisse als Bedeutungstra- 

ger. - Heinrich Nebgen: Die barocken Erganzungen an der AuBenarchitektur der 

Trierer Abteikirche St. Matthias in ihrem historischen und kunsthistorischen 

Kontext.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Haus) Angela M. Opel: (Arbeitstitel) Geometrischer Schmuck des 

Art Deco. - Martina Reetz: (Arbeitstitel) Elisabeth Coester. - Tamara Schu

mann: (Arbeitstitel) Die ,Don Quijote‘-Illustrationen von Daniel Nikolaus Cho

dowiecki.

(Bei Prof. Perrig) Frauke Birtsch: (Arbeitstitel) Wilhelm von Kaulbach. - Elke 

Erschens: (Arbeitstitel) Altarbauer aus Neuerburg/Eifel und ihre Werke im Zu- 

sammenhang mit der Barockkunst im Bereich Eifel und Ardennen. - Thomas 

Grbtz: (Arbeitstitel) Mediate Verarbeitung von Kunst in der popularen Musik- 

kultur seit den 60er Jahren. - Heinrich Nebgen: (Arbeitstitel) Baumonographie 

zur Trierer Abteikirche St. Matthias. - Steffi Waschbiisch: (Arbeitstitel) Die 

Darstellung des Themas der Versuchung des Hl. Antonius im Frankreich des 

19. Jahrhunderts. - Heike Wernz-Kaiser: (Arbeitstitel, geandert) Die Eifel im 

Landschaftsbild des 19. Jahrhunderts.
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(Bei Prof. Ronig) Andrea Huda geb. Declair: Alfons Leitl, Architekt und Archi- 

tekturpublizist.

TUBINGEN

KUNSTHISTORISCHES INSTITUT DER UNIVERSITAT

Institutsleitung: Prof. Dr. Konrad Hoffmann. Prof. Dr. Carsten-Peter Warncke ist 

zum 1.4.1992 ausgeschieden (jetzt Universitat Braunschweig). Prof. Dr. Jurgen 

Paul lehrte im WS 1991/92 an der Universitat Leipzig. PD Dr. Susanne v. Fal- 

kenhausen hat sich im WS 1990/91 habilitiert. Vertretung einer Professur: Prof. 

Dr. Thomas Topfstedt (WS 1991/92), Prof. Dr. Herbert Beck (SS 1992), PD Dr. 

Helga Mobius (SS 1992). Dr. Stephan Albrecht seit 15.10.1991 wiss. Assistent; 

Dr. Regine Prange ab 1.9.1992 wiss. Assistentin. Dr. Christina Riebesell und Dr. 

Georg Satzinger scheiden zum 1.9.1992 aus (Bibliotheca Hertziana).

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Hoffmann) Ulrike Plate: Das ehemalige Benediktinerkloster in Murr

hardt, Rems-Murr-Kreis. Archaologie und Baugeschichte. - Sabine Tischer: Tizi- 

an und Maria von Ungarn. Der Zyklus der ,Pene Infernal? in Binche (1549).

(Bei Prof. Paul) Anna-Maria Eifert-Kbrnig: Die kompromittierte Moderne. Staat- 

liche Bauproduktion und oppositionelle Tendenzen in der Nachkriegsarchitektur 

Ungarns. - Sabine Marschall: Das Hauptgebaude der deutschen Universitat und 

Technischen Hochschule im 19. Jh.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Hoffmann) Karina Birk: Hans Friedrich Geist. Die Wiedergeburt des 

Kiinstlerischen aus dem Volk. - Birgit Bressa: Arno Brekers Skulpturen im 

,Dritten Reich*. Ihre Deutung in der zeitgenbssischen Fotografie. - Ricarda Zim

mermann: Der Palacio del Buen Retiro. Selbstverstandnis und Representation 

Philipps IV. von Spanien.

(Bei Prof. Ingenhoff) Christoph Seeger: Katholischer Chorraum und protestanti- 

scher Kult. Ein Beitrag zur Stellung der Prinzipalstiicke - vornehmlich der Orgel 

- im Wandel der Zeit. - Marion Zwerschina: Johann Heinrich Schonfelds Spat

werk unter besonderer Beriicksichtigung seiner Altarwerke.

(Bei Prof. Krins) Claudia Scheller: Die Entwicklung der kirchlichen Kunst nach 

der Mitte des 19. Jhs. in der Dibzese Rottenburg, dargestellt am Beispiel der 

Bildhauerwerkstatt J.N. Meintel in Horb.

(Bei Prof. Paul) Christiane Schastock: Der Architekturwettbewerb und der Neu- 

bau des Hauptbahnhofes von Karlsruhe. - Paul Sigel: Zwischen Pschorrbrau und 

Gralsburg. Reprasentationsgebaude des Deutschen Reiches auf den Weltausstel- 

lungen in Paris 1900, Brussel 1910, Barcelona 1929 und Paris 1937. - Thomas Vo

gel: Moderne und Gegenmodeme. Stadtplanung und Architektur in Ulm 1930-1955. 

(Bei Prof. Schwager) Anna-Maria Ehrmann: Kiinstlerische Probleme der Illustra-
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tion am Beispiel ausgewahlter Fabeln von La Fontaine. - Ulrike Reimann: Der 

Engel als Bildtrager bei Gianlorenzo Bernini. - Susanne Schmid: Giorgio Moran- 

di im Spiegel der italienischen Kunstkritik. - Wolfgang Seidel: Salustio Peruzzi 

und der Romplan der Uffizien 274A.

(Bei Prof. Warncke) Frank Hoffmann: Koreanische Malerei und Grafik des ,westli

chen Stils‘ von den Anfangen bis zum Ende der japanischen Besatzungszeit. - 

Dagmar Waizenegger: Die Rezeption Anselm Kiefers in den USA in den 80er Jahren.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Hoffmann) Iris Margarete Rail: Grieshabers Geschichtsbegriff in Wort 

und Bild. - Ricarda Zimmermann: (Arbeitstitel) Der Herrschaftsanspruch der 

spanischen Habsburger: Philipp IV. in Bild und architektonischer Inszenierung.

(Bei Prof. Paul) Brigitte Reuter: Der Architekt und sein Haus. Architektenwohn- 

hauser von 1830-1918 in Deutschland, Osterreich und der deutschen Schweiz.

(Bei Prof. Schwager) Rudolf Hiller v. Gaertringen: (Arbeitstitel) Raphaelsche 

Lernerfahrung im Atelier Peruginos, unter bes. Beriicksichtigung der bei beiden 

faBbaren maltechnischen und kompositionellen Verfahrensweisen. - Ursula Schwi- 

talla: (Arbeitstitel) Zur Ausstattung des ehemaligen Zisterzienserklosters Beben- 

hausen. Quellen zur Kunst und Kultur der Zisterzienser im spaten Mittelalter.

WEIMAR

FAKULTAT ARCHITEKTUR, LEHRGEBIET DENKMALPFLEGE DER HOCHSCHULE FUR ARCHI

TEKTUR UND BAUWESEN

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Dr. Dr. Wirth) Jorg Brauns: Weimar um die Jahrhundertwende im Span- 

nungsfeld geistiger Strbmungen (Rudolf Steiner, Harry Graf KeBler, Henry van 

de Velde, Friedrich Nietzsche, Walter Gropius); Hinterlassenschaften und Sach- 

zeugen im heutigen Stadtbild. - Karl-Hermann Hauske: Denkmale der Kaliindu- 

strie in Mitteldeutschland. Bestand, Wertung, Auswahl; Bleicherode Ost als zu- 

kiinftiges zentrales Museum der deutschen Kaliindustrie.

WURZBURG

INSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE DER UNIVERSITAT

Konservator an der Neueren Abteilung des Martin-von-Wagner-Museums mit 

Lehrauftrag: Dr. Tilman Kosatz.

Lehrkraft fiir besondere Aufgaben: Dr. Martin Raspe.

Abgeschlossene Dissertationen

(Bei Prof. Poeschke) Carola Breker: Der friihe Maillol. - Michaela Kalusok: Ta- 

bernakel und Statue. Zur Entwicklung der Figurennische in Italien vom Mittelal

ter bis zur Friihrenaissance. - Ruth Spranger: Die Skulpturen des 13. Jahrhun-
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derts an San Marco in Venedig. - Moritz Woelk: Studien zum Werk Benedetto 

Antelamis.

Abgeschlossene Magisterarbeiten

(Bei Prof. Kummer) Stephanie Cleaton: Das Wachthaus am Zeller Tor von Peter 

Speeth in Wurzburg. - Simone Doll: Der Hof des Palazzo del Bo’ in Padua. - 

Anja Going: Das Triptychon von S. Giovenale in Cascia. - Christiane Hanshans: 

Landschaftsdarstellung im Friihwerk des Annibale Carracci. - Sabine Haubner: 

Die Entwicklung von Genremotiven pastoralen Charakters in den Altarbildern 

des Jacopo Bassano. - Nicole Hegener: Landschaftsdarstellung im Werk Ma

saccios. - Simone Heller: Die Kirchenfassaden Andrea Palladios und ihre Stel- 

lung in der Baukunst des Cinquecento. - Manfred Hellmuth: Der Residenzplatz 

in Wurzburg unter besonderer Betonung der stadtebaulichen und denkmalpflege- 

rischen Aspekte. - Sabine Hohmann: Die Karlskirche in Volders bei Hall in Ti

rol. - Christine Jeske-Schumann: Donatello und die Antike (Der EinfluB der Tra- 

janssaule auf die friihen Reliefs). - Kathrin Kirschner: Friihe florentinische Ma- 

donnentondi. - Barbara Klein: Die Klosterkirche zu Neustadt am Main. - Micha

el Koller: Studien zum Stil der Fresken im Oratorium der hl. Cacilie in Bologna. 

- Thomas Obermeier: Das jiingere Kiliansmartyrium im Martin-von-Wagner-Mu- 

seum. - Walter Petersohn: Die illusionistische Deckenmalerei Raphaels in den 

Vatikanischen Loggien. - Michael Schweidler: Die Villa dei Vescovi in Luvig- 

liano. - Kerstin Thiel: Pellegrino Tibaldis Fresken im Palazzo Poggi, Bologna. - 

Matthias Wieser: Ein romanisches Turmgebaude in Eibelstadt. - Sabine Witt- 

kowsky: Die Hauger Stiftskirche in Wurzburg.

(Bei PD Dr. Lenz) Gisela Severin: Die Werke Adam Elsheimers in ihrer Bedeu- 

tung fiir Rembrandt.

(Bei Prof. SchiiBler) Petra Cabolet: Die „Versuchung des hl. Antonius“ von Max 

Ernst (Duisburg, Wilhelm-Lehmbruck-Museum). - Thomas Fleckenstein: Das 

Taufbecken des Wiirzburger Domes. - Christiane Rolfs: Emy Roeder, die Bild- 

nisplastiken der Berliner Jahre. - Christiane Schmidtmann: Die Kanzel Michael 

Kerns im Dom zu Wurzburg. - Dorothee SchiiBler: Die Arbeiten des Michel- 

Ange Slodtz in der Vorhalle von Saint-Sulpice in Paris.

Neu begonnene Dissertationen

(Bei Prof. Kummer) Michaela Boser: Die kiinstlerische Entwicklung des Franz 

Joseph Spiegler. - Use Fiircht: Sant’Elias Architekturtheorie und sein „Citta 

Nuova“-Projekt, Evolution oder Revolution der Baugeschichte zu Beginn unseres 

Jahrhunderts. - Manfred Hellmuth: (Arbeitstitel) Studien zur Architektur der 

fiinfziger Jahre in Wurzburg. - Christoph Nicht: Altarbaukunst im Umkreis Bal

thasar Neumanns. - Sabine Wittkowsky: Antonio Petrini als Kirchenbaumeister. 

(Bei PD Dr. Lenz) Christel Bruckner: Mehrfigurige Bildnisse im Spatwerk Rem

brandts. - Helga Gutbrod: (Arbeitstitel) Ein Vergleich zwischen der Kunst von 

Rembrandt und Lievens wahrend der Leidener Jahre. - Gisela Severin: Rem

brandts Auseinandersetzung mit der Kunst Adam Elsheimers.
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(Bei Prof. SchiiBler) P. Laurentius Koch OSB: Studien zu Georges Desmarees 

(1697-1776), Kurbayerischem Hofmaler.

F L O R E N Z

KUNSTHISTORISCHES INSTITUT

Assistenten: Dr. Hans Hubert (seit 1. August 1991); Dr. Elisabeth Oy-Marra (seit 

1. Dezember 1991).

Photothek: Dr. Birgit Laschke (seit 1. Dezember 1991).

Stipendiaten: Dr. Michael Bohr (seit 1. Januar 1992); Dr. Frank Martin (seit 1. 

Marz 1992).

MAINZ

CORPUS VITREARUM MEDII AEVI

Arbeitsstelle der Akdemie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. President: 

Prof. Dr. Dr. Gerhard Thews. Generalsekretar: Dr. Gunter Brenner. Anschrift: 

Geschwister-Scholl-StraBe 2, W - 6500 Mainz 1. Kommission fur Kunstge- 

schichte und Christliche Archaologie. Vorsitzender: Prof. Dr. Reiner Haussherr. 

Arbeitsprojekt: Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland (alte Bundeslander). 

Anschrift: Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, 

CVMA Freiburg, LugostraBe 13, W - 7800 Freiburg/Breisgau, 

Leitung: Prof. Dr. Reiner Haussherr; Prof. Dr. Rudiger Becksmann.

Wiss. Mitarbeiter: Fritz Herz, Dr. Gabriele Laipple (bis 30. September 1991), 

Dr. Hartmut Scholz (seit 1. Juli 1989); Ivo Rauch, M.A. (seit 1. April 1991)

MUNCHEN

ZENTRALINSTITUT FUR KUNSTGESCHICHTE

Landerstipendiaten: Dr. Andreas Stolzenburg (ab 1.9.92); Hilke Moller, M.A.;

Dr. Thomas Noll; Mechthild Palm, M.A. (bis 31.8.92)

Kress Foundation: Elizabeth A. McLain, Stanford University; Nancy Norwood, 

UC Berkeley.

Alexander von Humboldt-Stiftung: Prof. Jeffrey Chipps Smith, University of 

Texas, Austin.

ROM

BIBLIOTHECA HERTZIANA

Wiss. Mitarbeiter: Ausgeschieden: Dr. Sebastian Schiitze.

Wiss. Assistenten: Ausgeschieden: Dr. Klaus Kruger, Dr. Frank Zollner, Dr. Eva
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Stahn (Fotothek). Neu: Dr. Georg Satzinger, Dr. Sebastian Schiitze, Dr. Christina 

Riebesell.

Forschungsstipendiaten der Max-Planck-Gesellschaft: Ausgeschieden: Dr. Georg 

Satzinger.

Promotionsstipendien der Max-Planck-Gesellschaft: Ausgeschieden: Eva Frojmo- 

vic, Carola Jaggi. Neu: Sabine Burbaum, Stefan Moret.

Studentische Hilfskrafte: Ausgeschieden: Regine Schallert. Neu: Jeanette Stoschek.

Varia

BEI DER REDAKTION EINGEGANGENE NEUERSCHEINUNGEN

Bjorn R. Kommer: Kaiserlicher Glanz aus dem alten St. Petersburg. Silber aus dem Permschen 

und Charkowschen Tafelservice Katharinas II. im Maximilianeum. Augsburg, Stadt. Kunst- 

sammlungen 1991. 80 S. mit 18 s/w Abb.

Karl Kosel: Der Augsburger Domkreuzgang und seine Denkmaler. Hrsg. durch das Bischofliche 

Ordinariat Augsburg Didzesanbauamt. Sigmaringen, Thorbecke 1991. IX, 556 S. mit 180 s/w 

u. 1 Farbabb., DM 108,-.

Roland Krischel: Jacopo Tintorettos ,Sklavenwunder‘. Beitrage zur Kunstwissenschaft, Bd. 40. 

Diss. Koln, Univ., 1991. Miinchen, scaneg 1991. 268 S., 20 s/w Abb.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION

Augsburg. Schaezler-Palais. —30.9.: Augsburger 

und schwabische Malerei der Spatgotik u. friihen 

Renaissance.

Kunsthalle. —30.9.: Deutsche Malerei und Plastik 

des 19. u. 20. Jahrhunderts.

Amsterdam. Van Gogh Museum.—19.8.: Meister- 

werke der Sammlung Mesdag. 28.8.-1.11.: Felix 

Vallotton.

Stedelijk Museum. —31.8.: Die grofie Utopie. Rus- 

sische Avantgarde 1915-1932. —30.8.: Clyfford 

Still. Paintings 1934-1974.

Aschaffenburg. Staatsgalerie im SchloB Johannis- 

burg. —30.9.: Gemalde der ehem. Kurmainzischen 

Sammlungen; a ltd. Tafelbilder.

Balingen. Stadthalle. —31.8.: Claude Monet.

Bamberg. Staatsgalerie in der Neuen Residenz. — 

30.9.: Malerei der Spatgotik a.d. frankischen und 

Kolner Raum sowie des europaischen Barock.

Basel. Kunstmuseum/Kunsthalle. —27.9.: trans

Form. BildObjektSkulptur im 20. Jahrhundert.

Museum fur Gegenwartskunst. 16.8.—28.9.: Karl 

Gerstner. Zeichnungen, Bilder, Projekte.

Barfiisserkirche. 10.7.—23.11.: Aites Zinn.

Bern. Kunsthalle. 28.8.—4.10.: Giro Annen. Peter 

Gysi. Adrian von Niederhausern.

Berlin. Bauhaus Archiv. —30.8.: Marcel Breuer: 

Design.

Haus der Kulturen der Welt. — 30.8.: Inka-Peru. 

3000 Jahre indianische Hochkulturen.

Briicke Museum. 31.7.92—4.4.93: Malerei und 

Plastik der 'Briicke'.

Berlin Museum. —13.9.: Faust - Konig Lear - Die 

Frosche.

Bielefeld. Kunsthalle. 16.8.—-18.10.: Kunst urn 

Kunst. Stuttgarter Impulse (1977-1983) fiir die 

Ge gen wartskunst.

Bietigheim-Bissingen. Stadt. Galerie. —30.8.: 

Lyonel Feininger. Zeichnungen und Aquarelle.

Bochum. Museum Bochum.—23.8.: Bochumer 

Kiinstler '92.

Bonn. Rheinisches Landesmuseum.—27.9.: Will 

McBride.

Bologna. Galleria Comunale d’Arte Modema. — 

6.9.: Tancredi.

Bottrop. Josef Albers Museum. —30.8.: Bridget Riley.

Bourg/Bresse. Musee de Brou. —20.9. Flandern 

und Holland im goldenen Zeitalter.

Bozen. Museion. —20.9. Pino Castagna.

Bremen. Kunsthalle. —13.9.: Stefan Szczesny. 

23.8.—25.10.: Klaus Fussmann.

Studioraume d. Kunsthalle. — 30.8.: Oskar Ko

koschka. Pariser Oper.
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Burghausen. Staatsgalerie i.d. Hauptburg d. Burg. 

—30.9.: Malerei des 15. u. 16. Jahrhunderts aus 

dem bayerischen u. benachbarten osterreichischen 

Raum.

Celle. Bomann-Museum. —30.8.: Russische und 

ukrainische Malerei des 19. Jahrhunderts.

Cismar. Kloster. 16.8.—27.9.: Pierre Schumann. 

Skulpturen 1950-1991.

Cleveland. Museum of Art. —27.9.: Amenhotep Ill. 

und seine Welt.

Coburg. Kunstverein. —23.8.: Mathias Borner-In

singen. Acrylbilder - Zeichnungen - Radierungen. 

sowie: Mariano Rubio. Gemalde - Zeichnungen - 

Grafik.

Darmstadt. Hess. Landesmuseum. —30.8.: Imi 

Knoebel.

Museum Kiinstlerkolonie. — 30.8.: Polnische Kunst 

um 1900.

Fiirstenberg (Weser)ZBremen. SchloB. —18.9.: 

Die Kaffeegesellschaft. Drei Jahrhunderte Kaffee- 

kultur an der Weser.

Fussen. Staatsgalerie im Hohen SchloB. —31.10.: 

Malerei u. Skulptur der Spatgotik aus dem Allgauer 

und schwabisch-bayerischen Raum.

Genf. Petit Palais. —30.9.: Armand Guillaumin! 

Louis Valtat und die Fauves.

Gera. Orangerie. 19.8.—18.10.: Zeichnungen - 

Plastiken - Objekte aus Thiiringen.

Otto-Dix-Haus. 11.8.—4.10.: Barock. Grafik u. 

Video von 16 deutschen Kiinstlern aus Ost u. West.

GieBen. Oberhessisches Museum. —6.9.: Josep 

Vallribera.

Goch. Museum f. Kunst u. Kulturgeschichte. —8.9.: 

Bernd Schulte - unterwegs.

Goteborg. Kunstmuseum. —30.9. Carl Larsson.

Dessau. SchloB Mosigkau. —20.9.: Facher.

Detmold. Freilichtmuseum. —31.10.: Sammelbilder.

Dortmund. Museum am Ostwall. — 18.8.: Zwz- 

schen Objekt und Installation. Slowakische Kunst 

der Ge genwart. —13.9.: Oliver Jordan. Blues fur 

Dortmund.

Dresden. Albertinum. 23.8.—25.10.: A.R. Penck. 

Gemalde. Graphik. Zeichnungen. 30.8.—1.11.: Au

gust Kotzsch. Dresdner Photographien des 19. Jahr

hunderts.

Dusseldorf. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. 

—23.8.: Konstruktivistische Internationale.

Kunstverein. 3.10.—22.11.: Jef Geys.

Duisburg. Wilhelm-Lehmbruck-Museum. 30.8.—

11.10. : Internationale Kleinplastik: Mexiko, Spa- 

nien, Italien, BRD.

Edinburgh. Scottish National Gallery of Modem 

Art. —20.9.: Miro Sculptures. 14.8.—11.10: James 

Pryde (1866-1941).

Eisenach. Wartburg. 25.8.—25.10.: Hessen und 

Thiiringen. Von den Anfangen bis zur Reformation.

Essen. Folkwang Museum. 20.8.—20.9.: Peter 

Scharloh.

Ettlingen. SchloB. 23.8.—20.9.: Helene Albiker.

Frankfurt. Deutsches Architektur-Museum. 15.8.—

29.11. : Moderne Architektur in Deutschland 1900 

bis 1950. Reform und Tradition.

Schim. 29.8.—8.11.: Kunst in der Republik Genua 

1528 - 1815.

Postmuseum. —10.9.: Die Kiinstlerpostkarte.

Freiburg i. Br. Augustinermuseum. —6.9.: Man

fred Hermann. Menschen. Vier Fotosequenzen.

Gottingen. Stadtisches Museum. 23.8.—27.9.: 

Thorn in alten Ansichten.

Halle. Staatliche Galerie Moritzburg. —30.8.: Karl 

Schmidt-Rottluff. Aquarelle. Aus dem Brucke- 

Museum, Berlin.

Hamburg. Deichtorhallen. 14.8.—20.9.: Annie 

Leibovitz. Photographien 1970 - 1990. 14.8.—27.9.: 

Sturtevant.

Museum f. Kunst u. Gewerbe. —20.8.: Leibeigen- 

schaften.

Hamm. Stadt. Museum. 24.8.—16.9.: Munzen, 

Mar ken und Medaillen - 700 Jahre Geldgeschichte 

in Hamm.

Hannover. Sprengel Museum. 30.8.—25.10.: Kunst 

aus Costa Rica.

Heerlen (NL). Stadtsgalerij. —13.9.: Dubbel Spoor. 

Double Track.

Heidelberg. Kunstverein. 30.8.—4.10.: Rudolf Wachter.

Heilbronn. Stadtisches Museum. 14.8.—20.9.: 

Stipendiaten der Kunststiftung Baden-Wurttemberg 

1991. sowie: 7 Bildhauer aus 12 Jahren Kunststif

tung - Plastische Entwiirfe.

Helsinki. Ateneum. 20.8.—11.10.: Leger et le Nord.

Herford. Daniel-Pbppelmann-Haus. —27.9.: W. 

Odin. Pappobjekte, Rufi-, Olkreidezeichnungen.

Herne. Flottmannhallen. 12.9.—11.10.: Henning 

Eichinger I Dirk Slawski.

Innsbruck. Tiroler Landesmuseum. —30.8.: Male- 

rische Reise dur ch Tirol. Von der Romantik bis zum 

Impressionismus.

Jena. Romantikerhaus. —5.9.: Franz RohlGerlinde 

Bohnisch-Metzmacher, Collagen.
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Karlsruhe. Badisches Landesmuseum. —4.10.: Ex

pressive Keramik der Wiener Werkstatte 1917-1930. 

Prinz-Max-Palais. —4.10.: Absichten - Ansichten - 

Aussichten.

Badische Landesbibliothek. 20.8.—10.10.: Unver- 

riickbar fur alle Zeiten. Tausendjahrige Schrift- 

zeugnisse.

Badisches Landesmuseum, SchloB. —18.10.: Neu- 

funde der archaologischen Denkmalpflege im Lan

de stei I Baden.

Staatliche Kunsthalle. —4.10.: Ferdinand Keller.

Naturstudie u. Historieninszenierung.

Kindermuseum. 29.8.92—24.1.93: Columbus

schweigt - Installationen und andere Umstande von 

Axel Heil.

Zentrum f. Kunst u. Medientechnologie. —6.9.: Be- 

wegte Bilder - Elektronische Kunst.

Badischer Kunstverein. —6.9.: Nebenelnander.

Kassel. Hessisches Landesmuseum. —4.10.: Victor 

Huster. Medaillen.

Kellinghusen. Museum'. 7.8.—4.10.: Niederlandi- 

sche Fliesen.

Kevelaer. Konzert- u. Biihnenhaus. —13.9.: 350 Jahre 

Wallfahrt ohne Grenzen.

Kiel. Kunsthalle. — 13.9.: Klaus Rinke.

Wasser+Schwerkraft=Harmonie.

Klagenfurt. Kamtner Landesgalerie. —6.9.: Im 

Bild. Kunst in Karnten. 1820 bis heute.

Koln. Wallraf-Richartz-Museum. 26.8.—10.12.: 

Antwerpener Malerschule 1550-1650.

Stadtmuseum. 2.7.—30.8.: Orivit. Zinn des Jugend- 

stils.

Kopenhagen. Statens Museum for Kunst. — 30.8.: 

Mit dem Kopf durch die Wand. Rene Blocks Samm

lung-

Kornwestheim. Galerie der Stadt. —23.8.: 

Sig. Manfred Henninger.

sowie: Meisterwerke der Graphik. Valter Rossi - 

2RC Edizioni d'Arte Roma.

Kulmbach. Staatsgalerie in der Plassenburg. — 

30.9.: Jagd- u. Schlachtengemalde des 17. und 18. 

Jahrhunderts.

Lausanne. Musee Cantonal des Beaux-Arts. — 

1.11.: Adolphe Appia. sowie: Claudio Moser. Pierre 

Schwerzmann. Stephan Landry.

Lemgo. SchloB Brake. —18.10.: Renaissance der 

Renaissance.

Leverkusen. Museum Morsbroich. 9.9.—25.10.: 

Krimhild Becker-EXIT-Raume mit Fotografie 

(Studiogalerei).

Lindau. Stadtmuseum. —13.9.: Portrat-Photos von 

Stefan Moses.

Linz. SchloBmuseum. —6.9. Die Sammlung Kast

ner.

London. National Gallery. —27.9.: Manet. The 

Execution of Maximilian.

Tate Gallery. —13.9.: William Turner!Lord Byron.

Los Angeles. County Museum. —27.9.: American 

Rococo.

Lubeck. Museum f. Kunst u. Kulturgeschichte.

16.8.—20.9.: Heide Rose-Segebrecht. Bilder.

Ludinghausen. Burg Vischering. 30.8.—4.10.: Non 

Kon Form.

Luzern. Kunstmuseum. —20.9.: expressiv. Schweizer 

Kunst des 20. Jahrhunderts a.d. Sammlung Anliker.

Maastricht. Bonnefantenmuseum. —6.9.: Ray Smith! 

Aldo Rossi.

Magdeburg. Literaturmuseum. 5.8.—4.9.: Roberts 

Reise in die Urzeit. Kinderbuchillustrationen v. 

Regine Blumenthal.

Kloster Unser Lieben Frauen. 27.8.—11.10.: Georg 

Kolbe. Plastik und Zeichnungen. 27.8.—1.11.: Olaf 

Wegewitz!Frieder Heinze.

Malibu (USA). Getty Museum. —4.10.: 17th-Cen

tury Dutch Drawings.

Mannheim. Stadt. Kunsthalle. —20.9.: Walter 

Stallwitz. Gemalde u. Zeichnungen.

Miinchen. Deutsches Museum. —23.8.: Der Dom 

zu Regensburg. Bauforschung und Kunstgeschichte. 

Haus der Kunst. —23.8. Grofie Kunstausstellung.

Kunstforum MaximilianstraBe. —13.9.: Uwe Olden

burg Insel. Die Stilleben des Giorgio Morandi.

Kiinstlerwerkstatt Lothringer StraBe. —23.8.: Eva

Schuhbeck. Plastiken. —6.9.: Aus Miinchner

Ateliers. Auf dem Weg nach Prag.

Orangerie Miinchen. —30.8.: Bodo Buhl - Neue 

Arbeiten.

Neue Sammlung. —13.9.: M - Der Flughafen.

Elemente des Erscheinungsbildes.

Miinchner Stadtbibliothek. —31.8.: PPA. Peter Paul

Althaus. Dichter. Skizze eines Schwabinger Poeten- 

lebens.

Munster. Westfalisches Landesmuseum. 30.8.— 

25.10.: Jochen Geilen. Kupferstiche u. Zeichnungen 

1972-1992.

Neuss. Clemens-Sels-Museum. —6.9.: Johann Adam 

Schall von Bell. Ein Kolner Astronom am chinesischen 

Hof.

New York. Metropolitan Museum. —27.9.: Al An- 

dalus: Die Kunst des islamischen Spanien.

Niebull. Haizmann-Museum. —22.8.:Klaus Kroger. 

Bilder.

Niirnberg. Germanisches Nationalmuseum. —4.10.: 

Die Griinder von Laach und Sayn. Furstenbildnisse 

des 13. Jahrhunderts.

Norishalle. 30.8.—15.11.: Aus der Sammlung: Seit 

25 Jahren II.
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Offenburg. Ritterhaus. 18.8.—6.9.: Muller-Pauly. 

Aquarelle.

Osnabrock. Kulturgeschichtliches Museum.

30.8.—27.9.: Stanislaw Vajce. Gemalde.

Paris. Centre Pompidou. —28.9.: Manifeste 30 ans 

de creation en perspective 1960-1990.

Louvre —7.9.: Das Auge des Sammlers.

Pfaffikon (CH). Seedamm Kulturzentrum. 21.8.— 

4.10.: Der entfesselte Blick.

Prag. SchloB Troja. — 31.10.: Europaische Fayence.

Portbou (E). —27.9.: Walter Benjamin. Leben und 

Werk.

Pulheim. Museum fiir Holographic. —30.8.: David 

Pizzanelli.

Regensburg. Museum Ostdeutsche Galerie. 28.8.— 

1.11.: Kunstlerglide 92. Grafik und Plastik.

Stadtische Galerie. —6.9.: Domino. Theorie.

Warum Vogel fliegen.

Rosenheim. Stadtische Galerie. 4.9.—11.10.: Heinz 

Kunast und Franz Lankes.

Rottenburg a. Neckar. Kulturzentrum. —4.10.: 

Vorbild Tiepolo: Die Zeichnungen des Franz Mar

tin Kuen.

Saarbriicken. Stadtgalerie. —30.8.: Alexander Dijikia. 

Saarland Museum. —20.9.: Max Slevogt. Werke 

1914-1932.

Salzburg. Rupertinum. —30.8.: Georg Eisler. sowie: 

Geoffrey Hendricks.

Schleswig. Landesmuseum, SchloB Gottorf. —13.9.: 

Kunst-Wahn-Sinn. Sammlg. Manfred in der Beeck.

SchloBhof (A). SchloB Hof. —13.9.: Das barocke 

Amerikabild in den habsburgischen Landern.

Schwabisch Hall. Stadtische Galerie a. Markt. — 

6.9.: Pomona Zipser. Installation, Zeichnungen, 

Skulpturen.

Schwerin. Staatliches Museum. 14.8.—27.9.: Helga 

Schroder. Papierobjekt und Graphik.

Stade. Hist. Reithalle d. ehem. Kavalleriekaseme.

15.8.—25.10.: Von der Volkskunst zur Moderne.

St. Gallen. Kunstmuseum. —20.9.: Antoni Tapies.

Tegernsee. Olaf Gulbransson-Museum. —31.10.: 

Werke v. Olaf Gulbransson.

Turin. Mole Antonelliana. 

dall'Olimpo all'alcova.

—4.10.: L'amore

Ulm. Ulmer Museum. —6.9.: Alamannen an Donau

und liter.

Venedig. Fondazione Giorgio Cini. 29.8.—29.11.: Il 

simbilismo russo. Sergej Djagilev e I’Eta d’Argento 

nell’Arte.

Museo Correr. —30.9.: Antonio Canova.

Viechtach. Kunsthaus Ostbayem. —4.9.: Peter Wayne 

Lewis.

Wadersloh-Liesborn. Abtei Liesborn. 6.9.—4.10.: 

Kunstler aus Deutschland und Italien.

Wien. Museum moderner Kunst. —13.9.: Georg 

Baselitz. Retrospektive 1964-1991.

Heiligenkreuzerhof. 12.8.—26.9.: Lucio Fontana.

Osterreichisches Museum fiir angewandte Kunst.

16.8.—18.10.: Der barocke Hoffmann. Josef Hoff

mann in seinem Geburtshaus in Mahren.

Worpswede. Barkenhoff. —30.8.: Heinrich Vogeler, 

Aquarelle und Zeichnungen aus Karelien.

Wurzburg. Staatsgalerie in der Residenz. —30.9.: 

Venezianische Malerei d. 17. u. 18. Jahrhunderts.

Zurich. Museum Bellerive. —30.8.: Wer den und 

verge hen - Henri Presset, Figuren.

Museum Rietberg. —13.9.: Buddhistische und hin- 

duistische Meisterwerke aus Sri Lanka.

Landesmuseum Zurich. Arsenale. — 30.8.: Aggression 

im Schmuck.

Zug. Kunsthaus. —13.9.: Fritz Wotruba.

ZUSCHRIFTEN AN DIE REDAKTION

Berichtigung der Redaktion: Im Juliheft wurde auf S. 332 der Karlsruher Maier 

Hermann Gohler versehentlich als Hamburger bezeichnet. Wir bitten, den Fehler zu 

entschuldigen.

JOHANN JAKOB SCHILLINGER (1750-1821)

Suche Informationen liber Werke in Privatbesitz und Kunsthandel fiir eine Mo

nographic. Diskretion wird zugesichert.

Claudia Neesen, Elbinger Str. 29, 7100 Heilbronn, 0713H484127
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KARL JOSEPH BERCKMULLER (1800-1879)

Fur eine Arbeit liber die Reiseskizzen und Studienzeichnungen des Karlsruher 

Architekten bitte ich um Hinweise auf Zeichnungen, Studien, Skizzenbiicher, Plane, 

Bauaufnahmen u.a. in Museums- und Privatbesitz. AuBerdem suche ich Materialien 

zur Biographie vor allem wahrend seiner Reisetatigkeit 1823-1828 wie Briefe oder 

Erwahnungen in Skizzenbiichem anderer Reisender.

Dr. Elisabeth Spitzbart-Maier, Institut fur Baugeschichte, Universitat Karlsruhe. 

Engler str. 7, 7500 Karlsruhe.

FERDINAND HODLER

AnlaBlich der Errichtung des Neuen Rathauses in Hannover wurde Hodler 1911 

beauftragt, den Reformationsschwur der Hannoveraner Biirger 1533 darzustellen. 

Zu diesem Themenkomplex, aus dem die Monumentalgemalde „Einmlitigkeit“ 

(Hannover, Neues Rathaus) und „Einmiitigkeit II (Kunsthaus Zurich) hervorgegan- 

gen sind, gehdren mehrere hundert bis heute nicht umfassend dokumentierte Zeich

nungen, Skizzen, Entwiirfe und Studien. Fiir eine Arbeit liber diese Werkgruppe 

bitte ich um Hinweis auf Werke in privatem Besitz und Kunsthandel.

Anna Balint, Kunstgeschichtliches Seminar, Nikolausberger Weg 15, 3400 Gottingen

DIE AUTOREN DIESES HEFTES

Jurgen Merten c/o Rheinisches Landesmuseum, 

Weimarer Allee 1, 5500 Trier

Dr. Kerstin Merkel, Fachbereich 22 Kunst der Ge- 

samthochschule/Universitat, Postfach 101380, 3500 

Kassel

Dr. Jacek Tylicki, Uniwersitet Mikolaja Kopemika, 

ul. Sienkiewicza 30-32, 87-100 Torun, Polen

Dr. Jorg Martin Merz, Lehrstuhl fiir Kunstgeschich- 

te der Universitat, Universitatsstr. 10, 8900 Augsburg

Dr. Stephane Loire, Conservateur au Departement 

des Peintures, Musee du Louvre, 34-36 Quai du 

Louvre, F-75058 Paris Cedex 01

Dr. Hilda Lietzmann, Bauerstr. 12, 8000 Miinchen 
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KOLNER BUCH- UND GRAPHIKAUKTIONEN

Auktion 66 vom 14.-15. September 1992.

Im Mittelpunkt steht die Furstliche Bibliothek SchloB Dyck.

VENATOR & HANSTEIN
CACILIENSTRASSE 48 (HAUS LEMPERTZ) 

5000 KOLN 1 ■ TELEFON 0221/232962

Wir kaufen komplette Kunsthistorikerbibliotheken, 

sowie wertvolle Einzelstiicke an

Antiquariat Schmidt & Gunther

BahnstraBe 25 • 6233 Kelkheim/Taunus • Tel. 061 95/741 24 • Fax 061 95/74291

Wolfgang Kemp (Hg.)

Der Betrachter ist im Bild

Kunstwissenschaft und Rezeptionsasthetik

Erweiterte und aktualisierte Neuauflage 1992 

360 S. mit 80 Abb. Brosch. DM 39,80 / ISBN 3-496-01088-6

Dietrich Reimer Verlag • Berlin

G A L E R I E

Kurt Meissner

FlorastraBe 1 Telefon 3 8351 10 

CH-8008 ZURICH

Zeichnungen alter Meister 

Besuch nur nach Vereinbarung
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Im Land Sachsen-Anhalt ist die Stelle

des Direktors/der Direktorin

LAND

SACHSEN-

ANHALT

der Staatlichen Schlosser und Garten Worlitz, Oranienbaum und Luisium zu 

besetzen.

Der Dienstposten ist nach Vergiitungsgruppe I BAT bewertet.

Gesucht wird eine Personlichkeit mit Fuhrungseigenschaften, umfassenden Kennt- 

nissen und langjahrigen beruflichen Erfahrungen in Museen.

Der Direktor/die Direktorin ist zustandig fur die museale Einrichtung mit den um- 

fangreichen SchloB- und Parkanlagen.

Einstellungsvoraussetzung ist ein mit der Promotion abgeschlossenes Hochschul- 

studium als Kunsthistoriker/Kunsthistorikerin.

Schwerbehinderte Bewerber/Bewerberinnen werden bei gleicher Eignung be- 

vorzugt.

Bewerbungen sind spatestens vier Wochen nach Erscheinen der Stellenaus- 

schreibung mit den ublichen Unterlagen zu richten an das

Kultusministerium 

des Landes Sachsen-Anhalt 

Breiter Weg 31, 0-3040 Magdeburg

An der Geisteswissenschaftlichen Fakultat der Universitat Wien ist ab so- 

fort der Dienstposten eines/einer Ordentlichen Universitatsprofessors/in 

fur

Kunstgeschichte I (Nf. Prof. Heinz)

zu besetzen.

Bewerbungsvoraussetzungen: Habilitation Oder gleichwertige Qualifi- 

kation.

Es wird vorausgesetzt, da!3 die Bewerber/innen eine Spezialisierung in 

der Kunstgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts aufweisen.

Bewerbungen sind unter der Beilage eines Curriculum vitae, eines 

Schriftenverzeichnisses und einer Aufstellung der bisher gehaltenen 

Lehrveranstaltungen bis 14. Oktober 1992 an das Dekanat der Geistes

wissenschaftlichen Fakultat der Universitat Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1, 

A-1010 Wien zu richten.

Die Universitat Wien strebt eine Erhohung des Frauenanteils in ihrem 

Personalstand an und ladt qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdruck- 

lich zur Bewerbung ein.
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Das Landesmuseum Schlesien ensteht mit Forderung des Bundes und des 

Freistaates Sachsen im Renaissancegebaude „Schonhof” in Gorlitz, um die 

Kulturregion Schlesien umfassend zu erforschen und museal zu prasentieren. 

Zur Koordinierung der Restaurierung, der kiinftigen musealen Nutzung sowie 

zum Aufbau der Sammlungen zur Kulturgeschichte Schlesiens sucht der 

Verein LANDESMUSEUM SCHLESIEN e.V.

eine/einen AUFBAULEITER/IN

Erforderlich sind:

— kunsthistorisches Oder vergleichbares Studium moglichst mit Promotion,

— mehrjahrige Museumserfahrung und restauratorische Kentnisse,

— Managementbefahigung,

— moglichst polnische Sprachkenntnisse.

Geboten werden:

— interessanter Arbeitsplatz in Gorlitz mit beruflicher Perspektive,

— Vergutung in Anlehnung an BAT Ila.

Bewerbungen mit aussagefahigen Unterlagen sind bis zum 31. August 1992 

zu richten an den Vorsitzenden des Tragervereins, Herrn Georg Janovsky, 

MdB, SchiitzenstraBe 5, 0-8900 Gorlitz.

Nur wenige Werke der Kunstgeschichte haben so dunkle 

und mifiverstandliche Deutungen erfahren wie 

Leonardo da Vincis »H1. Johannes der Taufer«.

Die Interpretation Andreas Kreuls orientiett sich an 

den ikonographischen Implikationen der androgynen Gestalt 

des Taufers, die als Hermaphrodites in halbbiblischer Typologie 

mit der Johannesfigur verbunden wird. Die Fulle der 

Gemeinsamkeiten zwischen Hermaphrodites bzw. Hermes 

und dem Taufer machen das Verfahren Leonardos, entlegene 

Merkmale in einer »neuen« Figur zu verdichten, verstandlich.

36 Seiten, 6 Abb., DIN A 5, feste Broschur.

DM 18.80 (+ Vcrsandkosten) 

ISBN 3 922642-28-4

Druckerei + Verlag H. Saade GmbH 
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Festschrift fiir Ferdinand Eckhardt in Winnipeg, Kanada, 

zum 90. Geburtstag 

herausgegeben von Claus Pese, bearbeitet von Ruth Negendanck 

mit Beitragen von Patricia E. Bovey (Victoria), 

Dieter Roger (Winnipeg), Ruth Negendanck, Peter Strieder, 

Claus Pese (Niirnberg), Carla Schulz-Hoffmann (Miinchen), 

Helmut Kallmann (Nepean) 

und — last but not least — Ferdinand Eckhardt.

Aus dem Inhalt: 

die Zukunft der Museen, Architektur der Moderne in Nordamerika, 

Museumspadagogik, Albrecht Diirers Allerheiligenaltar, 

Berliner Grafiker, die Kunst Walter Gramattes, 

die Komponistin Sonia Eckhardt-Gramatte.

188 Seiten, 14 Farb- und 80 SchwarzweiBabbildungen, DM 48,—.
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