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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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Gottinger Arbeitsstellen. Die Website bietet 

dem Nutzer eine bequeme ObjekterschlieEung 

und hat gegeniiber dem Druck nicht nur den 

Vorteil einer erweiterten Suchfunktion, son- 

dern verfiigt auch liber eine breitere Palette an 

Abbildungen. Zudem konnen Eintrage stets 

auf dem aktuellen Forschungsstand gehalten 

werden.

Der Festvortrag von Johannes Fried (Frank

furt) spannte einen weiten Bogen von den Filz- 

stiftgraffiti an den Tiiren der Frankfurter Uni- 

versitat hin zu den Mainzer Domturinschrif- 

ten. Fried spricht in beiden Fallen von 

sogenannten »Inschriftenraumen«, die von 

der Schrift und ihren Rezipienten geformt 

werden, durch den Verlust des urspriinglichen 

Entstehungskontextes stets gefahrdet, aber 

auch erweiterungsfahig sind. Wie die Tiiren 

der Universitat zu Frankfurt so haben auch die 

groben Freiflachen der unter Erzbischof Willi- 

gis (975-1011) gegossenen Bronzetiiren am 

Mainzer Dom spatere Generationen zur 

Beschriftung gereizt.

Erzbischof Adalbert (mi-1137) hatte der 

Biirgerschaft zum Dank fiir die Befreiung aus 

jahrelanger Kerkerhaft im Investiturstreit 

Steuer- und Gerichtsprivilegien gewahrt. Der 

Urkundentext wurde hierzu im Jahr 1135 fiir 

jedermann sichtbar an den Tiiren eingraviert. 

Fried vermutet, dal? die Initiative zur »Verdf- 

fentlichung« dieses Privilegs auf einem dauer- 

haften Inschriftentrager von den Biirgern aus- 

ging, um ihren Herrn auch kiinftig an seine 

Zusagen zu gemahnen. Doch einerseits befin- 

den sich die Tiiren entgegen der Annahme von 

Fried, der ihren einstigen Standort an der Eieb- 

frauenkirche lokalisieren will, am Marktpor- 

tal des Dorns - hochstwahrscheinlich an 

urspriinglicher Stelle - und damit innerhalb 

des Herrschaftsbereiches des Erzbischofs, 

andererseits greift Adalbert hier auf das Vor- 

bild des Speyerer Dorns zuriick, an dessen 

Stirnseite Kaiser Heinrich V. (mi-1125) 

gleichfalls ein Privileg fiir die Biirger in golde- 

nen Eettern hatte anbringen lassen. So kom- 

men in dieser MaEnahme vielleicht auch 

SelbstbewuEtsein und Anspruch des Stadt- 

herrn zum Ausdruck.

Kunsttechnologische Fragen standen tags dar- 

auf im Mittelpunkt: Karen Keller (Koln) und 

Susanne Kern (Mainz) fiihrten zunachst in die 

Technik der Wandmalerei ein und lieferten 

einen erhellenden AbriE iiber die Restaurie- 

rungspraktiken vom 19. Jh. bis in die Gegen- 

wart. Wahrend die friihen Wiederherstel- 

lungsmaEnahmen ganz im Zeichen des Histo- 

rismus standen, die von groEziigigen, im 

Zeitstil vorgenommenen Erganzungen bis hin 

zu Neuschopfungen gleichkommenden Uber- 

malungen reichten, wendete sich das Blatt mit 

der Neuorganisation der Denkmalpflege im 

Rheinland unter der preubischen Regierung 

bald zugunsten jener von Georg Dehio ausge- 

gebenen Pramisse: »Konservieren, nicht Re- 

staurieren«, die dem Erhalt der Originalsub- 

stanz hochste Prioritat einraumt. Heute sind 

Restauratoren langst zu Verbiindeten der 

historischen Forschung geworden. So ist es 

nach Auskunft von Eberhard Nikitsch (Rom) 

seit Jahrzehnten iibliche Praxis, Epigraphiker 

der Mainzer Arbeitsstelle bei anstehenden 

RestaurierungsmaEnahmen hinzuzuziehen.

Ein Beispiel fiir den respektlosen Umgang mit 

Kunstwerken stellte Ivo Rauch (Koblenz) vor. 

Das gegen 1404 entstandene Chorfenster der 

Burgkirche zu Ingelheim am Rhein wurde 

noch in den fiinfziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts Opfer von konfessionellen 

Umdeutungen. Der Umstand, dal? Maria im 

zentralen Kronungsbild Christus um wenige 

Zentimeter iiberragte, war dem Pfarrer der 

evangelischen Gemeinde offenbar ein Dorn im 

Auge. Doch blieb der Eingriff nicht allein auf 

eine »protestantisch korrekte Erhohung Chri- 

sti« beschrankt. Man versah dariiber hinaus 

auch Schriftbander mit neuen Aufschriften 

und verwandelte originale Prophetenbilder 

kurzerhand in Stifterfiguren. Anschaulich 

fiihrte Rauch in die diffizile Technik der Glas- 

malerei ein, zeichnete die Veranderungen ihrer
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Beschaffenheit im 19. Jh. nach und gab damit 

den Anwesenden ein Werkzeug an die Hand, 

um Originale von Neuschopfungen kiinftig 

besser unterscheiden zu konnen.

Der Nutzen einer solchen MaEnahme wurde 

durch das anregende palaographische Zwie- 

gesprach zwischen dem Altmeister der 

Inschriftenforschung Walter Koch (Miinchen/ 

Wien) und dem Tagungsleiter Rudiger Fuchs 

(Mainz) sogleich verdeutlicht. Die Gesprachs- 

partner begutachteten unter anderem eine 

Gruppe von Trierer Glasmalereien, die infolge 

der Sakularisierung nach England verkauft 

und in St. Mary’s Church in Shrewsbury neu 

zusammengestellt worden ist. Der Zweifel an 

der Authentizitat mancher Partien entziindete 

sich dabei an den unterschiedlichen Schriftfor- 

men und fiihrte fur die moderner erscheinen- 

den Partien zur Annahme einer jungeren 

Erganzung auf altem Gias. Die Bestandsunter- 

suchung durch Ivo Rauch hatte jedoch keine 

groEeren RestaurierungsmaEnahmen ergeben. 

Vielmehr sind die verschiedenen - auch stili- 

stisch deutlich erkennbaren - Hande letztlich 

auf zwei unterschiedliche Werkstatten zuriick- 

zufiihren, die mit der kunstlerischen Ausstat- 

tung betraut waren. Neben einer bodenstandi- 

gen mittelrheinischen Werkstatt mul? fur Trier 

auch ein kolnisches oder gar niederlandisches 

Atelier tatig gewesen sein, das bereits liber ein 

moderneres Formen- und Schriftvokabular 

verfiigte.

Der Verfasser des vorliegenden Beitrages ana- 

lysierte die tiefgreifenden RestaurierungsmaE- 

nahmen an den mittelalterlichen Glasmale

reien des Freiburger Ministers zur Zeit des 

Historismus. Der Wunsch nach Wiederherstel- 

lung der verstummelten Fenster hatte dort zu 

teils sinnentstellenden Veranderungen gefiihrt. 

Da sich die Restauratoren Stil und Technik 

meisterhaft aneigneten, fallt es heute schwer, 

die originalen von den erganzten Partien zu 

unterscheiden.

Um die Provenienz einer dem Kunsthandel 

angebotenen Stifterscheibe der Familie Stein- 

meyer aus dem Freiburger Munster zu ver- 

schleiern, entfernte die Werkstatt das 

zugehdrige Wappenpaar mitsamt der Datie- 

rung »i494« in der Sockelinschrift und 

ersetzte diese durch eine gleichfalls alte Datie- 

rung aus dem Werkstattfundus mit der Jahres- 

zahl »i48o«. Mittels archaologischer und ar- 

chivalischer Indizien lief? sich die Scheibe 

schlieElich als Teil einer Fensterstiftung fiir 

den spatgotischen Chorneubau bestimmen, 

wodurch auch die bislang giiltige Vorstellung 

vom Bauverlauf korrigiert wird.

Has Bartusch (Heidelberg) untersuchte die 

dynastische Grablege der badischen Markgra- 

fen in dem von ihnen gestifteten Zisterziense- 

rinnenkloster Lichtenthal bei Baden-Baden. 

Trotz ReichsdeputationshauptschluE war der 

Fortbestand des Klosters von Karl Friedrich 

(1806-1811) genehmigt worden. Unter Lud

wig I. (1818-1830) erfolgten bereits erste 

RestaurierungsmaEnahmen, doch erst dessen 

Halbbruder Leopold (1830-1852) veranlafite 

Veranderungen und Erweiterungen in groEem 

Stil. Bartusch sieht in dem Legitimationsdruck 

Leopolds einen entscheidenden Beweggrund 

fiir die von ihm veranlafite Neuinszenierung 

historischer Denkmaler zu Gedachtnisstatten 

seiner Dynastie. Denn einerseits trat mit Leo

pold die Hochberger Linie die Erbfolge an, 

andererseits bestand das Geriicht um Kaspar 

Hauser als eines beiseite geschafften legitimen 

Erben. Um die RechtmaEigkeit seiner Herr- 

schaftsnachfolge zu unterstreichen, bediente 

sich Leopold iiberdies ausgedehnter genealogi- 

scher Folgen. Fiir die Furstenkapelle wurde 

hierzu eine Reihe von gotisierenden Grabstei- 

nen mit gotischen Majuskelinschriften nach 

Vorlagen von Johann David Passavant ange- 

fertigt. Bislang galten die Bodengrabmale als 

mittelalterliche Originale; tatsachlich aber 

stammen sie von dem badischen Bildhauer 

Johann Belzer (1796-1868).

Clemens M. M. Bayer (Luttich/Bonn) wandte 

sich der beriihmten Clematius-Inschrift in St. 

Ursula in Koln zu und stellte mit seinem Bei-
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trag zugleich die Leistungsfahigkeit einer 

gewissenhaften epigraphischen Untersuchung 

unter Beweis. Die Originalitat der Clematius- 

Inschrift ist in der Forschung umstritten. 

Wahrend der Stein noch um 1900 als ein um 

400 entstandenes Original gait, hat sich mitt- 

lerweile die Vorstellung durchgesetzt, daf? es 

sich hierbei lediglich um eine Falschung des 9. 

Jh.s handele. Bayer sieht nun gerade in den 

Kiirzungstechniken ein entscheidendes chro- 

nologisches Bestimmungskriterium. Fur die 

Echtheit der Inschrift sprache auch die Verar- 

beitung vulgarsprachlicher Elemente; sie ver- 

weist auf ein Milieu, in dem Latein noch Mut- 

tersprache war. Hinzu tritt die Nennung des 

Senatorentitels des Clematius (vir clarissimus), 

der schon in karolingischer Zeit nicht mehr 

verstanden worden sei. Zuletzt stehen auch 

die juristischen Rechtstitel wie Eigenkirchen 

und Bestattungsverbote einer Datierung in das 

4. Jh. nicht entgegen, die, wie Bayer hervor- 

hebt, bereits fur diese Zeit belegt sind. Laut 

Inschrift lief? Clematius die Kirche an der 

Stelle neu errichten, an der die heiligen Jung- 

frauen ihr Martyrium erlitten hatten. Diese 

schriftliche Uberlieferung ist mit dem ergrabe- 

nen Bau II zu verbinden, bei dem es sich um 

eine dreischiffige Erweiterung einer wenig 

alteren Anlage handelt. Mit dem Echtheits- 

nachweis kann auch die Annahme als wider- 

legt gelten, daf? das Christentum in Koln erst 

im 6. Jh. an Bedeutung gewonnen habe.

Der Prior von St. Emmeram in Regensburg, 

Erasmus Daum, war begeisterter Anhanger 

des Humanisten Conrad Celtis (1459-1508), 

des ersten deutschen Poeta laureatus. In einem 

Brief an Celtis, der von Franz Fuchs (Wurz

burg) vorgetragen wurde, bittet Daum darum, 

dem Entwurf eines Grabtitulus fur den ruchlo- 

sen Bayernherzog Arnulf den Bosen (f 937) 

eine bessere Form zu geben. Arnulf hatte sich 

die Kloster zum Feind gemacht, indem er 

deren Kirchengut - fur die Reorganisation des 

Heeres - geraubt hatte. Der Legende nach soil 

er vom Teufel selbst aus dem Grab gerissen 
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worden sein. Eine gegen Ende des 12. Jh.s 

angefertigte unbeschriftete Kalksteinplatte 

markierte seinen Begrabnisort innerhalb der 

Kirche. Weshalb plante Daum ein Versepitaph 

fiir einen Rauber von Kirchengut? Herzog 

Albrecht IV. von Bayern (1465-1508) hatte 

sich im Jahre i486 der Reichsstadt bemachtigt 

und erpreEte von ihr hohe Darlehen, die nicht 

mehr zuriickgezahlt wurden. So war die 

Inschrift als Warnung an den Potentaten zu 

verstehen, sich nicht an den Besitztiimern des 

Klosters zu vergreifen.

Ein ahnliches Drohszenario bestand auch fiir 

das Hochstift Freising, das sich seine territo- 

riale Unabhangigkeit bis 1802 bewahrt hatte, 

dabei aber in standiger Gefahr stand, von Bay

ern annektiert zu werden. Dieser unsichere 

Zustand begiinstigte die Ausbildung einer 

Memoria posteriorum. Um das eigene 

Daseinsrecht historisch zu untermauern, lief? 

man, so Ingo Seufert (Miinchen), im Dom 

zahlreiche Grabplatten erneuern und, um die 

Quellen zu wervollstandigem, Gedenkplatten 

auch fiir solche Bischofe anfertigen, deren 

Grabsteine urspriinglich gar nicht vorhanden 

gewesen waren.

Trotz der schlechten Uberlieferungssituation 

infolge der franzdsischen Revolution haben 

sich in den Kirchen und Kidstern Frankreichs 

eine Vielzahl von Inschriftentragern des 12. 

und 13. Jh.s erhalten. Die von Cecile Treffort 

(Poitiers) vorgestellten Beispiele zeigen, wie 

die geistlichen Institutionen zum Zweck der 

Autorisierung, Legitimierung und Besitzsiche- 

rung an ihre koniglichen Stifter und Gonner 

erinnerten und ihre Griindung bis auf die 

Konige der premiere wie der seconderace- die 

franzosische Bezeichnung fiir Merowinger 

und Karolinger - zuriickzufiihren suchten. Die 

Palette des Herrschaftsgedenkens reichte 

dabei von der Erweiterung und Neuinszenie- 

rung ihrer Graber bis hin zur ganzlichen Neu- 

erfindung fiktiver Herrscher sowie der Formu- 

lierung von Griindungslegenden. Parallel dazu 

kommt es zu Urkundenfalschungen und mani-
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pulativen Eingriffen in bestehende Texte. Die 

Mal?nahmen lassen sich mit einer Phase der 

wirtschaftlichen oder existentiellen Bedro- 

hung der betreffenden Gemeinschaften in 

Zusammenhang bringen. Eine Rolle konnte 

dabei die Zerschlagung des angevinischen 

Reichs durch die Kapetinger seit Philippe 

Auguste und die damit einhergehende Gefahr- 

dung der Herrschafts- und Besitzrechte 

gespielt haben.

Existentielle Krisen waren es nach Sebastian 

Scholz (Zurich) auch, die Karl den Grol?en 

veranlal?t haben mogen, in St. Arnulf zu Metz 

einen zentralen Gedenkort fur die verstorbe- 

nen Mitglieder seiner Familie einzurichten. 

Der zweite Sachsenaufstand hatte den Fran

ken 782 eine verheerende Niederlage beige- 

bracht, 783 war das frankische Heer in der 

Schlacht bei Roncesvalles aufgerieben wor- 

den. Auf dem Kapitular von Herstal sollten 

alle Krafte zur Linderung der grol?en Hungers

not von 778/779 gebiindelt werden, um Gott 

gnadig zu stimmen. Karl lief? nun Epitaphien- 

texte fur seine Gattin Hildegard sowie seine 

beiden verstorbenen Tochter durch Paulus 

Diaconus anfertigen, der das Totenlob spater 

in seine Gesta Episcoporum aufnahm. Darin 

konstruiert Paulus eine bis zu Bischof Arnulf 

zuriickreichende Genealogie, der in den 

Gedenkschriften als Griindungsvater der 

Karolinger hervorgehoben wird. Auf diese 

Weise wird das Totengedenken in einer Zeit 

der Krisen politisch funktionalisiert und ein 

niemals gefahrdeter Aufstieg der Karolinger 

suggeriert. Die anschliel?ende Diskussion krei- 

ste vor allem um die Frage, ob anhand der 

iiberlieferten Inschriften tatsachlich auf die 

Existenz von Grabmalern geschlossen werden 

konne, oder ob die Gelehrsamkeit des Textes 

nicht vielmehr eine Form der Selbstdarstellung 

seines Verfassers sei, ein Schaustuck der Dicht- 

kunst (Panegyricus), das jedoch keinen au- 

thentischen historischen Quellenwert bean- 

spruchen konne.

Klaus Hallof (Berlin) interessierte sich fur Ori- 

ginalinschriften im neuen Kontext, also In- 

schriftentrager, die im Zuge gesellschaftlicher 

Transformationsprozesse eine Umnutzung 

ihrer urspriinglichen Bestimmung erfahren 

haben. Jerome Bertram (Oxford) nahm sich 

der mittelalterlichen und fruhneuzeitlichen 

Grabinschriften an, die vorgeben, alter zu sein 

als sie sind. Der Typus gegossener Grabmaler 

mit eingravierten Figuren stellt eine Spezialitat 

Eondoner Werkstatten dar; diese wurden hau- 

fig erst mehrere Jahrzehnte spater ausgefiihrt, 

bisweilen jedoch dem Kleidungsstil aus der 

Zeit des Verstorbenen angepal?t.

Eberhard Nikitsch verlas den Vortrag des vor 

kurzem verstorbenen Dramaturgen und 

Historikers Josef Heinzelmann (Mainz) liber 

die Erfindung der Familie Ageduch, eines fik- 

tiven Mainzer Geschlechts, das sogar Auf- 

nahme in den Inschriftenband der Stadt Mainz 

von Fritz Arens fand. Dal? selbst ausgewiesene 

Historiker bisweilen Vergniigen an der Irre- 

fiihrung der Nachwelt haben, belegt der Fall 

von Franz Joseph Bodmann (1754-1820): Er 

zeichnete das fiktive Grabmal eines Ritters 

Ortwin von Ageduch mit dem sprechenden 

Wappenbild eines Aquadukts. Hieraus leitete 

die spatere Forschung dessen Wohnort in der 

Nahe der Romersteine ab, die bekanntlich 

Reste eines solchen Aquadukts darstellen. Erst 

aus der Autopsie der Zeichnung ergaben sich 

Anhaltspunkte fiir die Falschung der Grabin- 

schrift.

Dal? auch textile Bilder mit ihren Inschriften 

als Trager von Rechtsverhaltnissen fungieren 

konnten, verdeutlichte der Vortrag von Hanns 

Hubach (Zurich). Der Augsburger Fruhhuma- 

nist Sigismund Meisterlin fertigte im Jahr 

1464 eine Beschreibung zweier heute verlore- 

ner Bildteppiche des 12. Jh.s aus Kloster Mur- 

bach im Eisai? an. Adressat der in Briefform 

verfal?ten Ekphrasis war der letzte Reformabt 

Bartholomaus von Andlau. Die Tapisserien 

zeigten eine Reihe von Figurenpaaren, meist 

einen Kaiser oder Konig und einen Abt im 

Zwiegesprach, wobei der Wohltater jeweils 

den Urkundentext seines verbrieften Privilegs
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Abb. i Offnung des Adelphus-Sarkophags durch den Strafiburger Bischof Ruprecht von Bayern, Aus- 

schnitt aus dem Adelphus-Teppich, Neuwiller-sur-Saverne, Saints-Pierre-et-Paul. Entst. Strasburg, um 

1507-10 (Foto Marburg)

in Handen hielt. Hubach legt den Text erst- 

mals in deutscher Ubersetzung vor und deutet 

ihn als wichtiges Zeugnis humanistischer 

Kunsthistoriographie.

Bildteppiche waren im Humanismus eine 

bevorzugte Gattung der familiaren Legenden- 

bildung. 1507 lief? Graf Philipp III. von 

Hanau-Lichtenberg aus AnlaB des Besuches 

von Kaiser Maximilian in Neuweiler/Elsai? 

den Sarkophag mit den Gebeinen des hl. Adel- 

phus offnen und gab danach den Auftrag zur 

Anfertigung eines 20 Meter langen Teppichs 

mit Szenen aus dem Leben des Heiligen (Abb. 

1). Besonderes Interesse verdient die Darstel- 

lung mit der Bestatigung der Echtheit der 

Gebeine durch den StraEburger Bischof Ru

precht in Anwesenheit der UrgroEeltern Phil

ipps im Jahr 1468. Indem Philipp seinen Wap- 

pen auch die seiner UrgroEeltern hinzufiigt, 

wird die »Ahnenprobe« des Heiligen zugleich 

zur Inszenierung der eigenen Abkunft. Durch 

die Anbindung der Familiengeschichte an die 

Heiligenverehrung unterstreicht Philipp iiber- 

dies seinen Herrschaftsanspruch auf das Terri- 

torium im Eisai?.

Die Tagung scharfte den Blick fur die Rolle der 

Kunst als Mittlerin der Erinnerungskultur, 

welcher es in erster Linie um die Schaffung 

kollektiver Identitaten, weniger jedoch um 

eine objektive Darlegung vergangener Ereig- 

nisse geht. Wenn auf diese Weise die Historizi- 

tat bisweilen liber die Authentizitat erhoben 

wird, so mui? eine interdisziplinar vernetzte 

Forschung zur Vermeidung von Fehldeutun- 

gen kiinftig verstarkt darum bemiiht sein, die 

Vertrauenswiirdigkeit von Quellen zu hinter- 

fragen und den Kontext ihrer Entstehung wie 

die Motivationen ihrer Auftraggeber zu 

erschliefien.

Daniel Parello
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