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ihn eine kolonialistische ist, eine eigenstandige 

russische Position entgegenzustellen. Die 

Folge ist jedoch nur, daE sich dieser Beitrag 

dem Leser als ihm verschlossen bleibender 

nationaler Monolog prasentiert.

Nach vergeblichen Versuchen, Mitstreiter aus 

den USA und Frankreich zu gewinnen, lieferte 

Kemfert den biographischen Katalogbeitrag 

selbst, um dem deutschen Publikum das russi

sche Image der Kimstlerin zu erschlieEen, aber 

auch, um es mit ihrem eigenen Goncarova- 

Bild zu konfrontieren. Sie entschied sich fur 

eine implizite Replik, statt die offene Ausein- 

andersetzung zu suchen: Lag das Gewicht bei 

den russischen Autoren auf den kiinstlerischen 

Aspekten, so stellt sie das Personliche und 

Soziale in den Vordergrund. Sie beschreibt das 

Leben einer Frau, die Inbegriff der Emanzipa- 

tion ist: als Kiinstlerin von der Akademie, als 

Frau von den Normen der Kirche und der 

patriarchalischen Gesellschaft, als Russin von 

der westlichen Kultur. Sie zeigt, dal? letzteres 

durch die Entdeckung der russischen primiti- 

ven Tradition geschah, laEt sich dabei jedoch 

zu stark vom »landlichen« und »religiosen« 

Image Goncarovas mitreiEen: Die Urbanitat 

und die spezifisch russische Modernitat 

Goncarovas gehen dadurch sowohl in Kem- 

ferts Katalogbeitrag als auch in der Ausstel- 

lung verloren. Sie macht keine Zasur bei der 

Ausreise, ein in der Tat innovatorischer Schritt 

fiir die Goncarova-Forschung, und schildert 

ein Leben, das sich fiir Veranderungen konse- 

quent offenhielt. Etwas voreilig ist allein Kem- 

ferts Behauptung, Goncarova sei bereits in den 

ipzoern als Mitglied der »internationalen 

Avantgarde« wahrgenommen worden (20), 

zumal sie kurz darauf konzediert, daE Lario

nov und Goncarova bis in die 5oer Jahre, der 

Zeit ihrer »Wiederentdeckung«, unbeachtet 

und verarmt lebten.

Ljudmila Belkin

Die Schedula diversarum artium - ein Handbuch mittelalterlicher 

Kunst?

Universitat zu Koln, 9.-11. September 2010

Die Edition kunsttechnologischer Quellen- 

texte scheint in der Kunstwissenschaft erst in 

den letzten Jahren wieder an Konjunktur 

gewonnen zu haben, benutzte man doch bis 

dato haufig selbst uber 100 Jahre alte Uberset- 

zungen und Ausgaben. Erst Oskar Batsch- 

mann leitete (gemeinsam mit Christoph 

Schaublin und Sandra Gianfreda) in den Jah

ren 2000 und 2002 eine Trendwende ein mit 

seinen Neuiibersetzungen von Leon Battista 

Albertis De Pictura resp. Della Pittura, einem 

der Initialtexte der Friihrenaissance (1435/ 

1436). Seit 2004 bringt die von Alessandro 

Nova geleitete Edition Giorgio Vasari jedes 

Jahr 4 Bandchen von Vasaris in seinen Vite 

beschriebenen italienischen Kiinstlern heraus 

(bisher sind 29 Einzeltitel erschienen). Die 

Ausstellung »Fantasie und Handwerk« in der 

Berliner Gemaldegalerie hat im Friihjahr 2008 

Cennino Cennini (um 1360 bis vor 1427) und 

die Tradition der toskanischen Malerei von 

Giotto bis Lorenzo Monaco vor dem Hinter- 

grund kunsttechnologischer Fragen unter- 

sucht und einem breiteren Publikum vorge- 

stellt. Cennini und sein gegen 1400 entstande- 

ner Malerei-Traktat Libro dell’Arte markieren 

den Ubergang vom Mittelalter zur Renais

sance, was sich in dessen Aussage biindelt, die 

Malerei sei »un’arte [...] che conviene avere 

fantasia e hoperazione di mano«. Eine neue 

Ubersetzung des Traktats ist derzeit in Berlin 

und Florenz in Planung (Projekt des Kunsthi- 

storischen Instituts der Freien Universitat in 

Berlin von Klaus Kruger, Wolf-Dietrich Lohr
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und Stefan Weppelmann und des Kunsthisto- 

rischen Instituts in Florenz von Hannah Baa- 

der und Gerhard Wolf). Parallel zur Cennini- 

Ausstellung ist 2008 ein Neudruck von Albert 

Ilgs Edition von 1871 erschienen (Melle: 

Wagener Edition).

Gehen wir in der Chronologic einen Schritt 

zuriick, zum beriihmtesten Malerei-Handbuch 

des Mittelalters, der sogenannten Schedula 

diversarum artium - die in ihren drei Biichern 

nach jeweils drei Prologen die Malerei, die 

Glasmalerei sowie die Goldschmiedekunst 

behandelt dann ist die Situation nicht ganz 

so desolat, aber doch vergleichbar: Es liegt 

zwar die zweibandige Ausgabe mit einer ein- 

gehenden Kommentierung von Erhard Bre- 

pohl von 1999 vor, dennoch wird weiterhin 

haufig auf die Ubersetzung von Ilg (1874) 

zuriickgegriffen, etwa in einer Ausgabe von 

1970.

Im Dictionary of Art von 1996 faf?t Nigel J. 

Morgan in Band 30 (S. 709 f.) die bisherige 

Lehrmeinung iiber die Schedula zusammen: 

Das Werk sei von einem »Belgian or German 

monk and writer« verfaEt worden, und zwar 

»during the first half of the 12th century in 

north-west Germany«. »The text survives in 

many copies and was used throughout the 

Middle Ages.« Der Autorname Theophilus 

Presbyter wird zwar eindeutig und richtiger- 

weise als »pseudonym« bezeichnet, dennoch 

gleichzeitig personifiziert: »There is a strong 

likelihood that Theophilus can be identified 

with the goldsmith monk Roger of Helmars- 

hausen [...].«

Nach einer hochst anregenden Tagung zur 

Schedula in Koln - die gemeinsam vom Tho- 

mas-Institut der Universitat zu Koln mit dem 

Museum Schniitgen organisiert wurde - miis- 

sen einige dieser liebgewonnenen Zuschrei- 

bungen endgiiltig ad acta gelegt werden. Zwar 

hat die Datierung der Schrift ins 

1. Viertel des 12. Jh.s weiterhin Bestand, doch 

was deren Entstehungsort sowie den Namen 

des Verfassers angeht, konnen sowohl der 

Beiname Theophilus als auch die von Ilg 1871 

vorgeschlagene Gleichsetzung von Theophilus 

mit Roger von Helmarshausen (um 1170 bis 

nach 1225) - der bereits Hermann Degering 

1905 mit guten Argumenten widersprochen 

hatte - endgiiltig verabschiedet werden.

Nachdem Andreas Speer (Koln), einer der bei- 

den Organisatoren, sowie Doris Oltrogge 

(Koln) in die Problemlage und den Kontext 

des Werkes eingefiihrt hatten, begann die 

Tagung thesenfreudig: Ilya Dines (Koln) pra- 

sentierte den Forschungsstand zu den Sche- 

du/a-Handschriften, wobei er einige unechte 

aussonderte, so dal? nun 28 Handschriften 

iibrigbleiben, von denen allein 9 Neuent- 

deckungen darstellen. Der Forscher brachte 

zudem einen neuen Autornamen ins Spiel: 

Northungus von Hildesheim, dessen Nennung 

in der alteren Wolfenbiitteler Handschrift 

(Ms. Helmst. 1127) bisher unbeachtet geblie- 

ben ist - beide Wolfenbiitteler Handschriften 

wurden detailliert von Almuth Corbach (Wol- 

fenbiittel) und Bertram Lesser (Wolfenbiittel) 

vorgestellt. Dieser Northungus, von dem man 

bislang nur grob wuEte, dal? er um 1130/40 

gelebt hat und mit Bischof Bernhard von Hil

desheim in Verbindung stand, kann mit ande- 

ren Schriften enzyklopadischer und medizi- 

nisch-alchemistischer Art in Zusammenhang 

gebracht werden. Offenbar besaE er Kontakte 

bis nach Salerno, Dines sprach daher von 

einem »beriihmten deutschen Enzyklopadi- 

sten«. Ob er der Verfasser oder - wohl wahr- 

scheinlicher - der (letzte ?) Redaktor der Sche

dula war, muE derzeit noch offen bleiben.

Hatte schon Speer die Schedula iiberzeugend 

als »Enzyklopadie eines Studienbuches« be

zeichnet, war sich die Mehrheit der Tagungs- 

teilnehmerlnnen einig, dal? es sich bei der 

Schedula nicht um ein von einem einzigen 

Autor einheitlich verfaEtes Lehrbuch, sondern 

um ein Kompendium handelt, in dem ver- 

schiedene Textschichten einander iiberlagern - 

eine Meinung, die bereits 1933 von Wilhelm
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Theobald in seiner zweisprachigen, unvoll- 

standigen Schedule-Ausgabe (Des Theophilus 

Presbyter Diversarum artium schedula: Tech

nik des Kunsthandwerks im zehnten Jahrhun- 

dert) geaul?ert worden war. Mark Clarke 

(Amsterdam) zeigte dieses reworking auf, 

indem er darauf hinwies, dal? die verschiede- 

nen erhaltenen Handschriften eine jeweils 

andere Schedula enthalten - je nach Bedarf 

und Verwendungszweck, etwa fur einen 

Handwerksbetrieb oder eine Bibliothek, also 

im Hinblick auf ein mehr praktisches oder ein 

eher literarisches Interesse. Clarkes Haupt- 

these lautete, dal? die Schedula selbst ein Kon- 

glomerat verschiedener alterer, heute grdl?ten- 

teils verlorener Quellen darstelle. Monika 

Muller (Wolfenbuttel) pladierte ebenso fur 

eine »Distanz zwischen Text und buchmaleri- 

scher Wirklichkeit« (so der Titel ihres Refe- 

rats) wie Robert Fuchs (Koln) vom CICS, dem 

Institut fiir Restaurierungs- und Konservie- 

rungswissenschaft, der dezidiert von einer 

»enzyklopadischen Wissenssammlung eines 

Kopisten« sprach. Fuchs zeigte an Beispielen 

aus der Buchmalerei auf, wie wenig sich die 

Handwerker und Kiinstler in der Praxis an die 

Anweisungen der Schedula hielten. Wurden 

dort etwa ganze 16 Abstufungen beim Malen 

eines Gewandes empfohlen, so verwendete 

man realiter nur maximal acht. Der Traktat 

gebe demnach in Gestalt einer mittelalterli- 

chen Summa ein Idealbild aller damals 

bekannten kunsttechnologischen Moglichkei- 

ten wieder. Auch das lal?t (so Muller) eher an 

einen Scriba doctus als einen praktizierenden 

Kiinstlerschreiber denken.

In die gleiche Richtung zielte der Vortrag der 

zweiten Organisatorin der Tagung, Hiltrud 

Westermann-Angerhausen (Koln), die anhand 

der Schedula-SteWen zum Goldzellenschmelz 

(Buch 3, Kap. 53-55) aufzeigte, wie die Ver- 

fasser der Schrift zwar aul?erst detailliert und 

nachvollziehbar die technischen Daten kompi- 

lierten, dabei aber auch nicht mehr flachen- 

deckend gebrauchliche Techniken aufnahmen. 

Nach der 2. Halfte des 11. Jh.s wurde die 

Technik des Goldzellenschmelzes bei Gold- 

schmieden durch Kupfer-Grubenschmelz 

abgeldst, der sich vor der Mitte des 12. Jh.s 

mehrheitlich durchsetzte. Am Beispiel des Kol- 

ner Dreikonigsschreins (um 1181-1205) zeigte 

die Autorin jedoch, dal? die alte, in der Sche

dula beschriebene Technik an herausgehobe- 

nen Stellen des Schreins (im Sinne des mittelal- 

terlichen Gedankens der vetustas) spate Ver- 

wendung fand.

Eine Archaologie von Textpassagen der Sche

dula prasentierten mehrere Vortragende, um 

aufzuzeigen, wie weit der Text mit realen 

historischen Befunden in Ubereinstimmung 

steht bzw. Abweichung aufweist: Elisabetta 

Neri (Mailand) konnte als Spezialistin fiir mit- 

telalterliche Glocken mit eigener Ausgra- 

bungserfahrung zeigen, dal? zwar fiir die Her- 

stellung von Glocken im Glockengul? archao- 

logische Statten gefunden wurden (so etwa um 

950 in St. Pantaleon in Koln), dal? jedoch die 

im Traktat beschriebenen Glasofen mangels 

archaologischer Zeugnisse bislang (noch) 

nicht verifiziert werden konnten.

Wahrend Brigitte Kurmann-Schwarz und 

Christine Hediger (Ziirich/Romont) auf die 

noch erhaltenen Beispiele von mit der Sche

dula zeitgleicher Glasmalerei um 1120/30 ver- 

wiesen (so die Himmelfahrt in der Kathedrale 

von Le Mans, die thronende Maria von Ven

dome sowie die Augsburger Propheten), ver- 

glich Heidrun Stein-Keeks (Erlangen) die mal- 

technischen Hinweise der Schedula konkret 

mit den erhaltenen Fresken in St. Georg in 

Priifening bei Regensburg und der Schrift De 

statu domus Dei (um 1152) des Priifeninger 

Autors Boto. Der vierfache Schriftsinn, den 

Boto zur Auslegung der Psalm-Stelle »Heilig- 

keit ist die Zierde Deines Hauses, Herr« (Ps. 

93,5) benutzte, wird nach Stein-Keeks in der 

Schedula wortlich genommen und als Argu

ment gegen die Bilderkritik der Zisterzienser 

eingesetzt.
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Einer wortwortlichen Lektiire unterzog auch 

Erhard Brepohl (Bad Doberan) die gesamte 

Schedule, die er als direkte Anleitung eines 

praktizierenden Goldschmiedes an seinen 

Sohn versteht. Brepohl stand allerdings mit 

dieser Meinung auf der Tagung alleine da. 

Man war sich einig, daf? (auch) mittelalterli- 

che Texte polyseme Strukturen aufweisen, die 

- wie etwa die vermeintlich personliche Adres- 

sierung an den Sohn - hier konkret im Kontext 

des Monchslebens und seiner Regeln verstan- 

den werden miissen. Darauf verwies in einem 

konzisen Beitrag Gabriele Sprigath (Miin- 

chen), indem sie in einer close lecture die 

Struktur der drei Bucher der Schedule heraus- 

arbeitete - die sie als »monastische Lehr- 

schrift« las -, welche entlang der Namen 

Theophilus (der Gott Liebende und von Gott 

Geliebte), Paulus und David organisiert sei. 

Die Schedula ist der Autorin zufolge ein »the

saurus «, der Kunstfertigkeit als »Gottes- 

dienst« versteht.

Bedauerlicherweise befaEte sich ansonsten nur 

ein weiterer Beitrag textnah mit der Begriff- 

lichkeit der Schedula: Marjolijn Bol (Utrecht) 

erlauterte in luzider Engfiihrung die Differenz 

zwischen den Begriffen »transparent« und 

»transluzent«. Wahrend der erstere ein wirkli- 

ches Hindurchscheinen meint - wo der Licht- 

strahl nach dem Durchqueren etwa eines Glas- 

fensters in exakt gleicher Richtung weiterver- 

lauft (und perspicax, also »transparent«, 

mithin ein Terminus der Glasmalerei ist, vgl. 

Buch 2, Kap. 12 oder 20) sei mit translucida 

(Buch 1, Kap. 27) eine diffuse Brechung des 

Lichtstrahls nach dem Passieren eines Objekts 

oder gar die Reflexion an einem Objekt 

gemeint, wie wir es von Email oder gefaEten 

Skulpturen kennen.

Im weitesten Sinne Quellenkritik betrieben 

drei Referate: John Hinnerk Pahl (Dresden) 

ging naher auf den Prolog zum 1. und 3. Buch 

ein und verglich den Redaktor der Schedula 

mit einem »neuen Beseleel«, dem Erbauer der 

mosaischen Stiftshiitte (2. Mose 31, 1-11). 

Chet Van Duzer (Paris/London) stellte eine 

bisher unbekannte Quelle zur mysteridsen 

Nennung des »spanischen Goldes« (Buch 3, 

Kap. 48) - das vornehmlich aus Basilisken 

[sic!] gewonnen werde - vor: The book of Em 

haMelekh des sizilianischen Alchemisten Abu- 

falah aus dem 11. Jh. John Friedman (Leeto

nia, OH) untersuchte das ebenso geheimnis- 

volle sogenannte folium (Buch 1, Kap. 33), ein 

changierendes Violett-Blau-Pigment, das Fried

man mit der Pflanze Chrozophora tinctoria 

identifizierte, welche nur in der Gegend von 

Grand-Gallargues bei Nimes wachst.

Einblicke in den Kontext rund um die Sche

dula prasentierte Debora Matos (Lissabon), 

indem sie das Werk mit einem portugiesischen 

Traktat zur Herstellung von Farben verglich: 

dem Livro de Como se Fazem as Cores, wel

ches sich um 1262 dem portugiesischen Juden 

Abraham Ibn Hayyim zuschreiben laf?t, der in 

Louie in der Algarve lebte. Das speziell fur 

jiidische Handschriften-Illuminationen ge- 

dachte Handbuch lief? sich jedoch nur in 

Abgrenzung zur Schedula beschreiben. Mar

tina Pippal (Wien) stellte in ihrer Presentation 

den Klosterneuburger Altar von Nicolaus von 

Verdun vor (um 1170-1181), der fiir sie die 

Schnittstelle markiert, an der fiir einen 

Moment in der Kulturgeschichte eine Harmo

nic zwischen Technik und Theologie bestand, 

als im christlich typologischen Verstandnis die 

Darstellungen des Alten und diejenigen des 

Neuen Testaments wie Stempel und Stempel- 

abdruck in grofitmoglicher Form zur Deckung 

kamen. Wahrend Pippal damit generell den 

Blick auf Material und Technik scharfte, die 

stets den inhaltlichen Bildsinn mitbedingen, 

unterstrich Ulrike Heinrichs (Berlin) die 

Bedeutung der Korperhaftigkeit von Farbe 

und Skulptur im Mittelalter - etwa in Schat- 

teneffekten.

Daran, daE wir uns mittelalterliche Skulptur 

gefafit - also farbig - vorstellen miissen, erin- 

nerte Sandra Saenz-Lopez Perez (Madrid) mit 

iiberraschend neuem und vielseitigem Bildma-
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terial. Die Funktion der Farbe habe, so die 

Autorin, prazise darin bestanden, der unbeleb- 

ten Skulptur »Leben« einzuhauchen. Paola 

Del Vescovo (Frascati) erorterte den Aspekt 

der Olmalerei und damit die Frage, ob die 

Schedule die erste Quelle fur diese spater revo- 

lutionare Technik darstelle. Sie verwies dabei 

auf die seit der Mitte des io. Jh.s bestehende 

Kenntnis von O1 als Bindemittel und zugleich 

auf diesbeziigliche Unsicherheiten in der mit- 

telalterlichen Terminologie.

Wie sich auf der ergebnisreichen Tagung zeig- 

te, scheint der Graben zwischen den »Literali- 

sten« (wie Brepohl) und den »Allegoristen« 

nicht unuberbriickbar zu sein, da letztere 

mehr die Genese des Textes der Schedula und 

erstere eher die Anwendung von deren techni- 

schen Rezepturen im Blick haben. Zu hoffen 

ist, dal? der Elan der Tagung in die weitere 

Ausarbeitung des Kolner »5chedu/a-Portals« 

einfliel?en moge, welches bereits im Fruhjahr 

online gestellt werden soil (www.thomasinst. 

uni-koeln.de) und es dann jedem Nutzer 

erlaubt, eine ubersichtliche Anzahl von Hand- 

schriften und verschiedensprachigen Editio- 

nen auf dem Bildschirm parallel nebeneinan- 

der zu konsultieren. Vielleicht reicht ja der 

Schwung auch spater noch dazu, die fehlende 

kritische Buch-Edition der Schedula zu erar- 

beiten, die dann wiinschenswerterweise auch 

eine neue deutsche Ubersetzung beinhalten 

sollte, gemal? der Binsenweisheit, dal? jede 

Generation ihre eigene Ubersetzung eines klas- 

sischen Textes braucht - oder durch sie einen 

Text erst wirklich kanonisch machen kann.

Thierry Greub

Inschriften zwischen Realitat und Fiktion. Vom Umgang mit ver- 

gangenen Formen und Ideen. 12. Internationale Fachtagung fur 

mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik

Mainz, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 5 -8. Mai 2010

Die Fachtagungen fur Epigraphik werden von 

den acht deutschen Akademien und der oster- 

reichischen Akademie der Wissenschaften in 

Wien ausgerichtet. Diese traditionsreichen 

Institutionen beider Lander hatten sich auf 

Anregung des Heidelberger Germanisten Fried

rich Panzer erstmals 1934 zu dem Zweck 

zusammengefunden, samtliche Inschriften des 

deutschen Sprachraums zu sammeln, zu bear- 

beiten und nach einheitlichen Richtlinien zu 

edieren. Das Mammutprojekt der »Deutschen 

Inschriften« soli am Ende einmal mehr als 450 

Bande umfassen; hiervon sind bis heute fast 80 

erschienen (vgl. Beitrag Noll in diesem Heft, S. 

z6ff.). Die 12. Internationale Fachtagung fur 

Epigraphik beriihrte eine elementare Frage der 

Geschichtswissenschaften, namlich die der 

Konstruktion von Geschichte in Vergangen- 

heit und Gegenwart. Aufgrund ihres hohen 

Zeugnis- und Beglaubigungscharakters wur- 

den schriftliche Monumente zu alien Zeiten 

zum Zweck der eigenen Vorteilsnahme 

gefalscht oder iiberarbeitet. Ziel der Tagung 

war es daher, durch den interdisziplinaren 

Austausch zwischen Restauratoren, Kunsthi- 

storikern und Historikern ein technisches Ver- 

standnis fur die verschiedenen Inschriftentra- 

ger in Gias- und Wandmalerei, Textilkunst 

und Stein zu entwickeln, um Nachfertigungen 

oder Falschungen zuverlassig zu erkennen und 

das Datieren von Inschriftentragern zu erleich- 

tern.

Torsten Schrade (Mainz) stellte eingangs die 

Deutschen Inschriften Online (DIO) vor, ein 

interakademisches Projekt der Mainzer und
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