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sitzenden Nahten. Die heutige Farbigkeit geht 

auf die dritte »Restaurierung«, 1928, zuriick. 

Sie verfalscht in ihrer reduzierten Tonigkeit 

und durch eine alternde Patinierung den 

urspriinglichen farbenstarken Eindruck. Auf- 

grund weniger Farbreste weil? man, dal? die 

originale Fassung auf starke Farbkontraste 

abgestellt war, welche die Bewegungen und 

Gewandverlaufe zusatzlich klarten: Rot, 

Griin, Blau und Gold. Dazu kamen Ober- 

flachenkontraste aus glanzenden Gold- und 

gelusterten Silberflachen gegeniiber matten 

Azuritflachen (Hiickel in: Miiller-Meiningen, 

S. 82.-85).

Man darf vermuten, dal? Grasser dem stadti- 

schen Auftrag viel Bedeutung fur kiinftige Ver- 

bindungen und Auftrage zugemessen hat, 

zumal die ublicherweise anfallenden Auftrage 

wie Grabmaler und Altarfiguren wenig Gele- 

genheit zu interessantem kiinstlerischen Auf- 

tritt boten. Dal? Patronage eine in der For- 

schung unterschatzte Rolle spielte, zeigte 

Hans Ramisch/Miinchen eindrucksvoll am 

Beispiel Grassers und seines etablierteren Kon- 

kurrenten Gabriel Maleskircher, dessen Ver- 

wandtschaft mit dem Abt von Ebersberg dazu 

fiihrte, dais im Ebersberger Einflul?bereich 

kein anderer Bildhauer Chancen auf einen 

Auftrag hatte. Im weiteren machte Ramisch 

deutlich, dais sich die Quellenbasis zu Grassers 

Werk und Karriere, erweitert man den Blick- 

winkel, durchaus vermehren lal?t.

Manuel Teget-Welz/Niirnberg und Thomas 

Eser/Niirnberg widmeten sich dem Phanomen, 

dal? gegen 1480 die siiddeutsche Figuren- 

skulptur, wie auch die Malerei, Bewegung zu 

zeigen beginnt. Teget-Welz machte druckgra- 

phische Vorlagen oberrheinischer Provenienz, 

besonders nach Nicolaus Gerhaert, ais Gras

sers Vorbilder wahrscheinlich. Eser brachte 

den Bewegungsdrang auf kulturgeschichtli- 

cher Ebene mit der hbfischen und biirgerlichen 

Affektkontrolle der Zeit in Zusammenhang. 

Wie oben schon festgestellt, miissen die Moris- 

ken im Zusammenhang des Tanzhauses gese- 

hen werden, somit der im wesentlichen furstli- 

chen Programmvorgabe. Die Tagung machte 

deutlich, dal? der historische Ort des Moris- 

kentanzes noch keineswegs geklart ist, weil 

Quellen fehlen und man selbst in der Friihzeit 

unter »Moriska« offenbar kein einheitliches 

Phanomen verstand. Eine Klassifizierung als 

»Fahrendes Volk« und eine damit besitz- und 

ehrlose Gruppe scheint jedenfalls fiir das 

Milieu Innsbrucks und Miinchens im spaten 

15. Jh. vorurteilsbelastet. Ofters fiel stattdes- 

sen der Vergleich mit den Schauspielertrupps 

der Commedia dell’arte, die wenige Genera- 

tionen spater an den Hofen Italiens, Frank- 

reichs und Deutschlands gern gesehen waren 

und deren Feste hohten. Schon die Spatgotik 

war »internationaler« und profaner, als die 

Kunstgeschichte es zuweilen gesehen hat.

Dorothea und Peter Diemer

Jesuiten in Eichstatt

Eichstatt, Bischofliches Seminar St. Willibald, 12.-14. Marz 2009. Veranstalter: 

Jesuit tea e. V., Verein zur Erforschung der Geschichte des Jesuitenordens.

Die Jahrestagung des Vereins Jesuitica e. V, 

einer Gruppe von Wissenschaftlern, die sich 

mit der Geschichte der Gesellschaft Jesu 

beschaftigen, fand aus aktuellem Anlal? in 

Eichstatt statt: Die 2007 begonnene Restaurie- 

rung der Schutzengelkirche, bis 1773 Kirche 

des Eichstatter Jesuitenkollegs, war im Marz 

2009 zwar noch nicht abgeschlossen - die 

Arbeiten an der Ausstattung werden bis 2010 

andauern -, aber dal? die Raumschale des 

Langhauses fertig restauriert vor Augen stand, 

legte der generell interdisziplinaren Tagung 

einen kunsthistorischen Schwerpunkt nahe. 

Die Kirche und das anschliel?ende Kolleg sind
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heute Teile des Bischoflichen Seminars St. Wil

libald; die Schutzengelkirche dient als Semi

nar- und Universitatskirche. Dank der Gast- 

freundschaft des Seminars, vertreten durch 

dessen Regens Dr. Josef Gehr, konnte die 

Tagung in den Raumen des ehem. Jesuitenkol- 

legs stattfinden. Damit konnten auch weniger 

bekannte und der Offentlichkeit nur einge- 

schrankt zugangliche Raume wie die Hauska- 

pelle und das Refektorium in die Tagung ein- 

bezogen werden. Die Gestaltung des Tagungs- 

programms lag in den Handen des 

Vereinsvorsitzenden, Julius Oswald SJ, Augs

burg, und der Kunsthistorikerin Sibylle Ap- 

puhn-Radtke, Miinchen.

Der kunsthistorische Forschungsstand zum Eichstatter 

Jesuitenkolleg ist rasch referiert: Joseph Braun SJ erar- 

beitete anhand der ordenseigenen Quellen 1910 die 

erste Baugeschichte der 1617-2.0 errichteten, ab 1717 

neu ausgestatteten Kirche (Die Kirchenbauten der 

deutschen Jesuiten, Teil II, Freiburg i. Br. 1910, S. 141- 

156) und eroffnete die Diskussion um die Identitat des 

Baumeisters. Felix Mader gab 192.4 den ersten 

Uberblick uber die Ausstattung von Kirche und Kolleg 

(Die Kunstdenkmaler von Mittelfranken, I: Stadt Eich

statt, Miinchen 1924, S. 318-353). Die Edition eines 

barocken Tagebuchs, das die Reise des Jesuiten Daniel 

Papebroch im Jahr 1660 von Antwerpen nach Trient 

beschreibt, enthalt eine aussagekraftige Beschreibung 

dessen, was der Autor im Eichstatter Kolleg sah (Udo 

Kindermann [Hg. und Ubers.], Kunstdenkmaler zwi- 

schen Antwerpen und Trient ..., Koln usw. 2002, 

S. 175-188, 379-386). Die jiingere Literatur zu den Je- 

suitenbauten der ehem. Oberdeutschen Provinz fiihrt 

Plane und Veduten sowie Abreges der Baugeschichte 

auf (Horst Nising, »... in keiner Weise prachtig«. Die 

Jesuitenkollegien der siiddeutschen Provinz des Ordens 

und ihre stadtebauliche Lage im 16.-18. Jh., Petersberg 

2004, S. 109-115, 413k; Marion Sauter, Die oberdeut

schen Jesuitenkirchen (1550-1650). Bauten, Kontext 

und Bautypologie, Petersberg 2004, S. 88-91). Wenige 

Wochen vor der Tagung erschien Band 13 des Corpus 

der barocken Deckenmalerei uber den Landkreis Eich

statt, der alle Decken- und Wandgemalde der Kirche in 

Abbildung zuganglich macht (Miinchen 2008, S. 123- 

153)-

Dieser Forschungsstand war teils zu verifizie- 

ren, teils zu revidieren: Am Schlul? der Tagung 

gab es neue Erkenntnisse zur Gestalt der 

Schutzengelkirche im 17. Jh. und zu ihrer 

Erstausstattung, eine neu recherchierte Aus- 

stattungsgeschichte der Hauskapelle und der 

ehemaligen Aula Mariana sowie Einzelstudien 

aus verschiedenen geisteswissenschaftlichen  

Disziplinen, die den kulturhistorischen Kennt- 

nisstand zum Eichstatter Kolleg prazisierten 

oder differenzierten. Fiinf Sektionen zur loka- 

len Geschichte des Ordens und seiner Bauten 

setzten inhaltliche Schwerpunkte. In der fol- 

genden Darstellung werden vor allem die 

kunsthistorischen Aspekte beriicksichtigt.

Zur Geschichte des Koi legs

Die historische Basis zum Generalthema leg- 

ten Referate zum archivalischen und biblio- 

thekarischen Bestand. Nach einem Ein- 

fiihrungsreferat von Oswald uber die Tatig- 

keit der Jesuiten in Eichstatt gab Paul 

Oberholzer SJ, Rom, einen Einblick in die 

Eystadiensia im Archivum Romanum Societa- 

tis Jesu, dem Zentralarchiv des Ordens in 

Rom. Hier liefen nicht nur die Litterae annuae 

(Jahresberichte der Kollegien) ein, sondern 

auch die Neubaugesuche aus den Provinzen; 

Briefwechsel und Personalkataloge informie- 

ren detailliert uber die Aktivitaten aller Patres. 

Erganzend berichtete Bruno Lengenfelder, 

Diozesanarchivar von Eichstatt, uber Reste 

des Kollegarchivs in seinem Haus. Er wertete 

insbesondere die Quellen aus, die Auskunft 

uber das von Jesuiten betreute Gymnasium 

geben (Schultagebiicher, Schiilerlisten). Dabei 

wurde anschaulich, wie umfassend die Jesui

ten das Schulwesen der gesamten Didzese 

Eichstatt bestimmten.

Wie Gehr vortrug, gaben die Patres 1615 den AnstoB 

zur Griindung zweier Kongregationen nach rbmischem 

Vorbild, die marianische Frommigkeit bei Gymnasia- 

sten und Biirgern fbrdern sollten. Die Sodalen wurden 

haufig als Stifter fur die Ausstattung von Kirche und 

Kolleg tatig, so dais viele von ihnen fiir die Kunstge- 

schichte Eichstatts von Bedeutung sind. Wahrend die 

erste Kongregation nicht mehr besteht, ist die Mariani

sche Mannerkongregation Maria Verkiindigung nach 

wie vor aktiv (ca. 1400 Mitglieder). Seit 1786 wird das 

Amt des Prases, das bis 1773 stets mit einem Jesuiten 

besetzt war, vom Regens des Priesterseminars einge- 

nommen - der Redner konnte also aus eigener Erfah- 

rung und der fast 4oojahrigen Tradition der Kongrega

tion berichten.

15
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Die Entwicklung der ehemaligen Bibliothek des Jesui- 

tenkollegs bezeichnete Walter Littger, Universitats- 

bibliothek Eichstatt, als »Geschichte eines Tauben- 

schlags«, denn die Bestande wuchsen - anscheinend 

eher zufallig - dutch Schenkungen und Nachlasse. Um 

1785 wurde die Jesuitenbibliothek mit der Hofbiblio- 

thek des Fiirstbischofs zusammengelegt, so daE eine 

Abgrenzung der Bestande beider Bibliotheken heute 

schwierig ist. Die Altbestande der Universitatsbiblio- 

thek werden jedoch fortlaufend, u. a. im Hinblick auf 

ihre Provenienz (Besitzervermerke), erfaEt. Die bisher 

katalogisierten Titel sind unter http://opac.ku- 

eichstaett.de online einzusehen und nach Provenienz 

gesammelt abfragbar.

Die Schutzengelkirche - Baugeschichte, Patro- 

zinium und friihbarocke Ausstattung

Am Beginn dieser im theologisch-kunsthistori- 

schen Tandem (Ulrich Gottfried Leinsle O. 

Praem., Regensburg/Schlagl und Appuhn- 

Radtke) moderierten Sektion stand ein 

Uberblick von Claudia Grund, Didzesanbau- 

amt Eichstatt, uber Bildquellen und Literatur 

zur Schutzengelkirche. Der 1620 geweihte 

erste Bau steht als gewdlbte Wandpfeilerkirche 

mit Seitenkapellen, Emporen und halbrundem 

ChorschluE architekturgeschichtlich in der 

Reihe der groEen Jesuitenkirchen Sliddeutsch- 

lands; er ist weitraumiger als die ihm unmit- 

telbar vorausgehende Studienkirche in Dillin

gen und iiberdies durch Emporen bereichert. 

Die Historia collegii (handschriftliche Kolleg- 

geschichte im Didzesanarchiv Eichstatt) nennt 

den Namen des Architekten nicht, aber der 

von Braun angefiihrte Nekrolog des Jesuiten- 

baumeisters Jakob Kurrer (1585-1647) 

bezeichnet diesen als Meister der Eichstatter 

Kirche. Da die Tatigkeit des an vielen Orten 

parallel tatigen Kurrer fur den Bau des Eich

statter Kollegs punktuell zu sichern ist, kann 

die Nachricht des Nekrologs durchaus zutref- 

fen. Allerdings entstanden im Zuge der Bau- 

planung um 1616 Alternativentwiirfe von ver- 

schiedener Hand, die heute in Paris (Bibliothe- 

que Nationale) und Eichstatt (Didzesanarchiv) 

liegen - darunter ein verworfener Plan mit Tri- 

konchos. 1634 von den Schweden bei der 

Erstiirmung Eichstatts in Brand gesetzt, wurde 

die Kirche in (wohl nur leicht) veranderter 

Form wiederaufgebaut und im 18. Jh. neu aus- 

gestattet. Wie Grund ausfiihrte, laEt sich 

durch ein erneutes Studium des Quellenmate- 

rials und mit Hilfe der jiingsten Bauuntersu- 

chungen der Ursprungsbau genauer rekon- 

struieren als bisher: So ist die Beleuchtung des 

Chors erst im 18. Jh. durch das Vermauern 

von Fenstern und die Abtragung einer Laterne 

liber dem Chor stark verandert worden {Abb. 

z). Vermutlich hingen diese MaEnahmen mit 

der neuen Altarausstattung ab 1730 zusam- 

men.

Ausgehend von dem seltenen Patrozinium der 

Schutzengelkirche {In honorem omnium SS. 

Angelorum, praecipue Tutelarium), waren 

mehrere Vortrage Engeln, insbesondere 

Schutzengeln, gewidmet. Der Altphilologe 

Bernd Roling, Kdln/Miinster {»Riihrt mich an 

und seht!« Der Leib des Engels in der Engels- 

lehre der friihneuzeitlichen Jesuiten) vermit- 

telte einen weiten, mitunter amiisanten 

Uberblick liber die Geschichte der Vorstellun- 

gen und gelehrten Debatten in der barocken 

Angelologie. Im Schrifttum der Jesuiten spiel- 

ten Engellehre und Damonologie eine grolse 

Rolle, wie die Werke von Luis de Molina, 

Gabriel Vazquez, Francesco Suarez und 

Rodrigo Arriaga zeigen. Kontrovers diskutiert 

wurden die korperliche Gestalt des Engels und 

dessen Verhaltnis zum Menschen.

Appuhn-Radtke gab anschliefiend einen 

Uberblick liber die noch wenig erforschte 

Schutzengel-Ikonographie zwischen Renais

sance und Barock. Erst in der friihen Neuzeit 

entwickelte sich verstarkt ein Interesse am per- 

sonlichen Schutzengel, den man iiberwiegend 

mit Raphael identifizierte. Dies flihrte zu Dar- 

stellungen der Wanderung des Tobias mit dem 

Engel (Tob 5-12), vor allem in der italieni- 

schen Tafelmalerei. Seit Ende des 16. Jh.s 

spielten offenbar andere Bibelstellen (Mt 18, 

10 und Ps 90, 11) eine groEere Rolle, die den 

unbenannten, jedem Menschen zugeordneten 

Schutzengel thematisieren. Mit der Ein- 

flihrung des Schutzengelfestes im Jahr 1608 

wurde das Engelbild in Literatur und Kunst

16
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Abb. i 

Unbekannter Stecher, 

Ansicht des Eichstdtter 

Jesuitenkollegs, 

aus: Rationale Aaronicum 

Eustettensi Ecclesiae 

Proprivm... 

Ingolstadt 1673 

(Archiv Dr. Claudia 

Grund, Eichstdtt)

systematisiert und dessen Verehrung vor 

allem, doch nicht nur von der Gesellschaft 

Jesu gefbrdert. Das Patrozinium der Eichstat- 

ter Kirche ist Ausdruck dieser friihbarocken 

Frommigkeit.

In dieselbe Richtung weisen die Anfange des 

Eichstatter Jesuitentheaters (Ruprecht Wim

mer, Eichstatt). Anlal?lich der Einweihung der 

Schutzengelkirche fiihrte das Schultheater das 

»Revue-Drama« Angelas Custos auf, in dem 

die drei Erzengel Michael, Gabriel und 

Raphael auftreten. Strukturen und Einzelsze- 

nen gehen auf einen Schutzengel-Traktat von 

Francesco Albertini SJ zuriick, der 1612 ins 

Lateinische iibersetzt in Koln erschienen war 

und seinerseits als Reaktion auf die Ein- 

fiihrung des Schutzengelfestes zu verstehen ist. 

Flier schlol? erhellend Tilman Falk, Neusass, 

an, der Uberlegungen zur 1634 verbrannten 

Erstausstattung der Schutzengelkirche von 

1620 vorlegte. In der Historia collegii findet 

man die Nachricht, dal? der Augsburger Maier 

Johann Matthias Kager 1620 Gemalde fur die 

drei Hauptaltare der Kirche einlieferte: das 

Hochaltarretabel und die beiden Seitenaltare 

am Triumphbogen. Kager hatte bereits seit 

1603 mit Patres der Societas Jesu zusammen- 

gearbeitet, u. a. bei der Illustrierung der Bava

ria Sancta, und Altarblatter fiir die Jesuiten- 

kirchen in Hall/Tirol und Dillingen geliefert. 

1611 war er fiir Bischof Johann Konrad von 

Gemmingen in Eichstatt tatig, so dal? der 

Maier am Ort bekannt gewesen sein mul?. 

Falk stellte nun eine aquarellierte Federzeich- 

nung Kagers vom Rang eines Modello vor, in 

der er einen Entwurf fiir das Gemalde des 

Eichstatter Hochaltars vermutet, denn die 

Zeichnung ist aus stilistischen Griinden in die 

Zeit um 1620 zu datieren und zeigt die drei 

Erzengel Michael, Gabriel und Raphael (Abb. 

2). Durch das vorangehende Referat von 

Wimmer ergab sich die Erkenntnis, dal? in 

Eichstatt offenbar alle drei Erzengel als 

Schutzengel galten (im Gegensatz zu der von 

Appuhn-Radtke referierten Tradition, die spe- 

ziell Raphael in dieser Rolle zeigte). So fand 

Falks Hypothese unerwartete Bestatigung aus 

einem anderen Fach - Frucht der interdiszi- 

plinaren Veranstaltung. Eine andere Zeich

nung mit Maria in Engelsglorie, wohl eine 

Kopie nach Kager, stellte Falk als Reflex eines 

Entwurfs fiir einen der Seitenaltare, der Maria 

geweiht war, zur Diskussion.

Die Umgestaltung der Schutzengelkirche im 

18. Jh. und ihre aktuelle Restaurierung

In dieser von der Restauratorin und Kunst- 

historikerin Christine Schneider, Freiburg,

17
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moderierten Sektion referierte Siegfried Hof

mann, Ingolstadt, Programm und Inhalt der 

Deckengemalde, Werke Johann Michael Ros

ners aus Worms und des Eichstatter Maiers 

Matthias Zink von 1717/18. Sie bilden, wie 

zeitiiblich, eine gestalterische Einheit mit den 

Stukkaturen, in diesem Fall Arbeiten von 

Franz Gabrieli und seiner Werkstatt. Der 

Autor des Programms ist nicht namhaft zu 

machen, doch im Jesuitenkolleg zu suchen, 

denn er benutzte als Grundlage die Angelolo- 

gie des Thomas von Aquin, die von Francisco 

Suarez und anderen Autoren der Societas Jesu 

weiterentwickelt worden war. Zum Verstand- 

nis tragen die Litterae annuae des Jahres 1717 

bei, in denen zwei Themenkreise angespro- 

chen werden: Die groBen Deckenbilder in 

Langhaus und Chor zeigen Exempla fiir das 

Wirken der Engel im Alten und Neuen Testa

ment (Besuch bei Abraham, Makkabaer- 

schlacht, Helfer Judiths gegen Holofernes, 

Verehrung der Trinitat/Uberwindung Luzi- 

fers); die Bilder in den Seitenkapellen und an 

den Emporenbriistungen fiihren emblemartig 

verkiirzt die Aufgaben der Engel vor.

Uber die Altargemalde des 18. Jh.s sprach Jur

gen Rapp, Miinchen, ausgehend vom riesigen 

Hochaltargemalde, das Johann Evangelist 

Holzer (seit 1737 Eichstatter Hofmaler) 1739 

im Auftrag des Fiirstbischofs Johann Anton 

von Freyberg schuf. 1730 war eine Kampagne 

der Erneuerung der Altare in Gang gekom- 

men; drei Seitenaltargemalde tragen Signatur 

oder Monogramm Johann Georg Bergmiillers. 

Im stilkritischen Vergleich des Altarbilds Tod 

des hl. Joseph von 1730 mit dem Blatt des 

Marienaltars von 1732/33 und dem Blatt des 

Kreuzaltars von 1733 stellte Rapp zwei unter- 

schiedliche Hande fest: Fiir die Gemalde des 

Marien- und Kreuzaltars vermutete er wegen 

der kiihnen Komposition, der temperament- 

volleren Pinselschrift und des ausgepriigten 

Chiaroscuro den in der Werkstatt Bergmiillers 

arbeitenden Holzer als Autor; die Mono

gramme dieser Gemalde scheinen also eher 

Werkstattmarken zu sein als Belege fiir die 

18

eigenhandige Arbeit Bergmiillers. Die noch 

laufende Reinigung und Restaurierung der 

Altarbilder wird mbglicherweise weitere 

Argumente fiir oder gegen die Zuschreibungen 

liefern.

Bei der Begehung der kurz vor der Tagung 

groBtenteils vom Geriist befreiten Kirche stell- 

ten Karl Frey, verantwortlicher Baudirektor 

der Didzese Eichstatt, und Dipl. Restaurator 

Robert Zenger, Ingolstadt, das Restaurie- 

rungskonzept vor. Neben der Sicherung der 

Statik und konstruktiven Arbeiten am 

Dachstuhl wurde die nach Befund ermittelte 

Raumfassung der Kirche von 1717 wiederher- 

gestellt: Leichter Akanthusstuck in Weil? liegt 

auf zartrosafarbenem Putzgrund, in den die 

farbigen Bildfelder eingebettet sind. Wie Zen

ger festgestellt hat, sind die Deckengemalde 

von Rosner in ungewohnlich hohem Mai? in 

Seccotechnik ausgefiihrt. Wahrend der Dis- 

kussion wurde die 2008 (erschienen erst 2009) 

im Corpus der barocken Deckenmalerei publi- 

zierte Information beigesteuert, dal? Rosner 

fiir einige Szenen der Langhausgemalde Tafeln 

im Engel- und Kunstwerk des Johann Ulrich 

Kraus (Augsburg 1694) als Vorlagen benutzt 

hat. Ob der Wormser Maier dieses Buch besal? 

oder ob ihm die Eichstatter Patres dessen 

Benutzung nahelegten, mul? offen bleiben.

Zur Ausstattung des Koilegs

Die Ausstattung des Jesuitenkollegs ist seit 

dem Inventarband von 1924 nicht mehr bear- 

beitet worden; derzeit lauft eine Neuinventari- 

sierung. Die folgenden Vortrage zur Hauska- 

pelle, zur Aula Mariana und zu den barocken 

Holzdecken in vier reprasentativen Raumen 

legten unpublizierte Forschungsergebnisse vor. 

Wie Simone Hartmann, derzeit Inventarisato- 

rin am Eichstatter Kolleg, vortrug, ist fiir die 

Geschichte der Hauskapelle (Bau 1657-1662) 

ein Patrozinienwechsel zu verzeichnen: Die 

Kapelle im ersten Obergeschol? des Koilegs ist 

1669 als Stanislaus-Kostka-Kapelle bezeugt, 

ab 1699 wurde sie Franz-Borgia-Kapelle 

genannt. Hiermit anderte sich auch die bildli- 

che Ausstattung. Die von Matthias Zink nach
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Stichvorlagen geschaffenen Gemalde zeigen 

die Hauptheiligen des Jesuitenordens (was fur 

beide Patrozinien passend war). Das Altar- 

gemalde bildet nun jedoch den hl. Franz Bor

gia ab, der als Bild im Bild eine Kopie des Gna- 

denbildes Salus Populi Romani tragt. Dieses 

war auf Veranlassung des Heiligen in Rom 

kopiert und nach Ingolstadt geschickt worden. 

Aufgrund einer Vision des Jesuiten Jakob Rem 

firmierte das Gnadenbild dort als »Dreimal 

wunderbare Mutter« {Mater ter admirabilis). 

Die Auftraggeber des neuen Altarbildes rea- 

gierten also auf die Umwidmung der Kapelle; 

die Motivwahl zeigt auch, wie eng die Bezie- 

hungen des Jesuitenkollegs Eichstatt zur Uni- 

versitat Ingolstadt waren.

Mit der Aula Mariana beleuchtete Christina 

Grimminger, Eichstatt, einen weiteren wichti- 

gen Raum, der heute eine neue Funktion hat 

(Rechenzentrum der Didzese Eichstatt). Der 

rechteckige grobe Saal liegt im Obergeschofi 

eines ehemaligen Getreidespeichers, der von 

den Jesuiten zum Gymnasium umgebaut wor

den war. Die Aula diente (wie im Miinchner 

Kolleg) als Versammlungsraum und Kapelle 

der Marianischen Kongregation, aber auch als 

Theatersaal; heute ist nur die Raumschale 

erhalten. Anhand eines Inventars von 1786 

kann die aus dem Raum entfernte, jedoch 

noch vorhandene Gemaldeausstattung 

bestimmt werden: das ehem. Altarblatt mit 

einer Verkiindigung an Maria (Titel der Kon

gregation), das Antependium und zwei Bilder- 

zyklen (Marienverehrer, Didzesanheilige) von 

der Hand Eichstatter Meister.

SchlieElich fiihrte der Denkmalpfleger Harald 

Giefi, Miinchen, die exquisiten Holzdecken 

des 17. Jh.s in vier reprasentativen Raumen 

des Koilegs vor, als deren Urheber der Laien- 

bruder Oswald Kaiser SJ (f 1686) dokumen- 

tiert ist. Inschriftlich datiert ist die Refektori- 

umsdecke von 1654; die iibrigen sind durch 

den Reisebericht des P. Daniel Papebroch SJ 

als 1660 vollendet zu belegen. Giei? analy- 

sierte das konzeptionelle System der Decken, 

das von der anfanglichen Reproduktion italie- 

nischer Vorbilder rasch zu freierer Gestaltung

Abb. 2 Matthias Kager, Modello zum Hochaltar 

der Eichstatter Jesuitenkirche. Windsor Castle, 

The Royal Collections (Bulletin du Musee Hon- 

grois des Beaux-Arts 102-103, 2005 [Budapest 

2006], S. 82) 

fand. Er wies darauf hin, daf> die Decken (bis 

auf den zentralen Wappenschild des Stifters im 

Refektorium) ungefaEt waren und ihre subtile 

Farbigkeit allein aus der Verwendung unter- 

schiedlicher Holzarten bezogen. Im Verzicht 

auf Vergoldung und Farbfassung ist das 

Armutsideal der Jesuiten spiirbar, das zwar 

reprasentative Bauten zuliel?, aber den Ver

zicht auf Luxus forderte.

Literatur, Theater und Naturwissenschaft - 

vom Barock zur Aufklarungszeit

Die abschlieEende Sektion, moderiert von der

Philologin Claudia Wiener, Miinchen,
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beleuchtete punktuell das Wirken des Ordens 

zur Aufklarungszeit. Martina Egger, Inns

bruck, sprach uber das spatere Eichstatter 

Jesuitentheater und den an vielen Kollegien, 

1684-86 auch in Eichstatt tatigen Dramatiker 

Franciscus Lang SJ (1654-1725). Der Jesuit 

revolutionierte die barocke Biihnenpraxis, 

indent er auf »natiirlicher« Mimik, Gestik und 

Sprache insistierte.

Einblick in Literatur und Aufklarung im Eich

statt des 18. Jh.s gab Gunter Hess, Berg, unter 

dem Titel Almon und der Freygeist: ein Biih- 

nenstiick, das 1745 im Rahmen der Tausend- 

jahrfeier des Bistums Eichstatt in der Aula 

Mariana aufgefiihrt wurde. Autor war der 

Universalgelehrte Ignaz Weitenauer SJ (1709- 

83). Mit seinem vielschichtigen katechetischen 

Werk durchbrach er den Primat des Lateini- 

schen und bereitete die Akzeptanz deutsch- 

sprachiger Literatur vor. Der behandelte 

»Freygeist« ist jedoch ein moderner Luzifer, 

der fur eine Befreiung vom geistlichen Joch 

agitiert - fur den Referenten ein moglicher 

Riickbezug auf den Sturz Luzifers in Holzers 

Hochaltarbild der Schutzengelkirche und 

zweifellos ein sprechender Beleg fur den ten- 

denziellen Konservativismus des Autors.

Auf das Zusammenspiel von Theologie und 

Naturwissenschaften ging die Geologin Mari

anne Rolshoven, Eichstatt (Ignaz Pickel, die 

»Siintfluth« und die Vernunft des Autors) ein. 

Aus der Feder des Exjesuiten, der nach der 

Aufhebung des Ordens weiter am Collegium 

Willibaldinum lehren durfte, erschien 1814 

eine Geschichte der Sintflut. Pickel ging zwar 

von dem biblischen Bericht aus und vertrat die 

herkommliche Uberflutungstheorie, erwies 

sich aber zunehmend als Naturforscher, der 

Petrefakte in der Umgebung Eichstatts sam- 

melte und auf diesem Wege zu einer geologi- 

schen Epocheneinteilung kam.

Die Publikation der Beitrage soli in der Schrif- 

tenreihe »Jesuitica« (Regensburg) erfolgen.

Emanuel Braun

Manuel Teget-Welz

Martin Schaffner. Leben und Werk eines Ulmer Maiers zwischen

Spatmittelalter und Renaissance

Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, 32. Stuttgart, Kohlhammer 2008. 704 

S., III., ISBN 978-4-17-020446-7

Die Ulmer Kunst des ausgehenden Mittelalters 

und der Friihen Neuzeit erlebte in den letzten 

Jahren eine erstaunliche Neubewertung. Hatte 

Wilhelm Pinder die Ulmer Meister noch als 

»tiichtig und niichtern« abqualifiziert, so 

haben die Ausstellungen zu Niklaus Weck- 

mann und der Ulmer Kunst um 1500 (Mei- 

sterwerke massenhaft, Stuttgart 1993), Hans 

Multscher (Ulm 1997) sowie Michel Erhart 

und Jorg Syrlin, Spatgotik in Ulm (Ulm 2002) 

das Interesse der Offentlichkeit und der For- 

schung nachdrucklich auf die Bildschnitzkunst 

gelenkt (eine weitere Ausstellung zu Daniel 

Mauch zeigt das Ulmer Museum im Herbst 

2009: Daniel Mauch, Bildhauer im Zeitalter 

der Reformation, 13.9.-29.11.). Die Ulmer 

Malerei hingegen erfreute sich nicht einer sol- 

chen Wertschatzung. Als neuere Monographic 

liegt allein die Arbeit von Dietlinde Bosch liber 

Bartholomaus Zeitblom (1999) vor. Diese Zu- 

riickhaltung ist nicht zuletzt darauf zuriickzu- 

fiihren, dal? die Forschung zur Malerei der 

Diirerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg gleich- 

sam kontaminiert war. Allzu tief war die Ver- 

strickung einiger ihrer wichtigsten Vertreter in 

das System der Nationalsozialisten. Diese 

Scheu hat sich in den letzten Jahren gliickli- 

cherweise verfliichtigt. Doch noch immer gibt
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