
g A LL  \
> ® PÜSsa Z

E an H  ® n  SR C Pz A
w . e

A

N 3
ö

L

0V  ©-

Römische Quartalschrift
für

%. e  %Wchristliche Altertumskunde
und {UÜr

M

yirchengeschichte.

, o

b

r A D

—.

D

Sa N HA

AL
Y gu P

Y z
T s R

A}  a“ caA Va n DF
MEa -  d  $  Au  b  > . &. e 3 EX  X A, MO  DA PE 'a



P

&un

4

a

e

n  n

„“  w

R  4  ö

X

W  .

b

rn&

i

. En

f

K

C

en

-

.

m

j&

S  r  e

5 w

A

x  ö

s  a

a E

r32

.

P  xx

WE

A

.

A

u

ı

\
“

-

On

5

Fa

We

m

8
l

K& D

e 87

Ar  Ar  A

W  E
x

©

E

LE  Y

A

k A

94

3 s

ea
B

s  >

.

„ -

f

\A

a\

xx

W
x a

i<

SN  N

E  s  '

A n W

S

4r  %z  X

ur  A

e&  6
h

v  \

S

P

S
M
.

N  W  *

F

(v=z

F

e

e
1  a 3R

107 8 a
R

g

ci  n  A3  A  k  f  &l  (D  7  57  wa  n  e  3  ©  e  K  Ea  FAR  ln  >  A  e  n  M  <  58  E  G  e  v  X  Cn  f  vr  A  4  D  D  i  E  n  n  A  f  \A}  é  A  Y  D  r  B  <  A  7  x  P  M  «  BT  NS  4r  LA  Z  A  (86n  U  E  F  ;  I  M  K  ü  Y  Y_ 4  3  A  -  ©  IN  Ea  M  0  %  3  %  A  }  ®  *  A  a  DE  E  RS  (  Ar  e  X  na  *  8  SA  P  M  "\5  Kn  B  G  X  E  AT  P  %.  %  “  &n  x  wr  Y  A  SE  v:  rr  A  C  A  ö  C  A  S  A  D  E 9_ärz  1,  X  Y  x  5  R  j‘  7  R  7  (  .  %  S  S  (TANE  Ü  n  X  Lr  X  a  }  Wa  e  R  Z.4  .  A  F  $  E  »:Z  ä  N  3  D  C  A  ®  z  ‘;  N  M  &i  r  T  2  }  \  «  <  2}  i  R  X  E  A  Ya  A  C  s  T  ‘0  G  H  f  E  en  I  l  “  x  W  N  E  K  SN  z  4  Ya  AnS  \n  .  B  z  }  A  ö  A  An  5  A  6  M  n  w  f  e  KT  W  S  Da  A  S  R  &  n  Y A  E  >  fr  Ü  %*  n  N  e  Wn  O  1  an  6  E \‚’ä  Jr  r  S  \  ®  j  X  PE  e  A  a  :;;  B  UL  n  Vn  M  L  [  $  S  S  r  baf  E  2  C  F  v  ag  <  N  A  P  SEA  Af  D  <  9  G7  WE  A  N  ‘%  z  f  e  5  7  (  „&  '  .  A  Z  R  3  %n  r  J  XT  dn  A  a  L  &:  ®  Cn  f  N  9? {  V  N  1  a  B  ;  w  R  A  d  f  €  X  A0  Zn  X  A  $  x  R  8  ED  *  8  ;;  \  <  OM  CN  &i  (  H  2  E  5  ’4I'«"3  X  E  %.  OLE  AL  F  d  g  x  SN  Wrg  S  ;  Rl  &:  är  R  4  A  K  i  C  r  z  E  %M4  S  n  a  F  w  £5'  8  p}  BA  ©  SN  OM  Z  AE  An  T  A  £  3  O  S  K  r  x z  £  .  E  ;=  R  ı  y  z  a‘£  BÜ  en  0ß  Üa  &.  ;W;;?90  ;  n  VE  “  S  n  Adt  K  %3  d  P  f  V  f  JA  Xi  B7  7  .  N  E  A  z  1a7  Z  C  s  Afa  n  33  B  C  \‚ä  y  s  £  al  n  %  e  A}  W  SA  B  I  BL  5  l  zn  B  Ar  e  gga  N  b  S  S  S  S  j  F  ÜE  C  4  d  A  68  E  FA  Wr  w  an  z  3  {  “  u  E  n  Ar  N  ä  S82  SE  A  A  E£  S  .  r  HAI  2»  Y  7  e  E  E,  L  %  E  f  Wn  ba  e  %  E  \D

»

CX

Ba

—

pn

VE

‘R
O n

$}  3A
S u

p

s#

S  &.

en

a A,

F{3

Al

r

-  n

R_

x
"Rl

z

P

ba  en

%

r  z  C

s}

-  S

e

v
E

$

A

5&

f

P

V
a A

24

A

Aa
x

P

o
>

v

Ü



K  x
A P)'.-,  D  F  A  e Quartalschrift  Römisch  für christliche Altertumskunde  und  für Kirchéngeschichte.  7a  Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben  A  von  E  Dr. Änton de Waal  und  Dr. J. P. Kirsch  Rektor des Kollegiums von Campo Santo,  o.ö. Professor a. d. Univ. Freiburg i. d. Schw.;  für Archäologie.  für Kirchengeschichte.  Einunzwanzigster Jahrgang.  e e A S  Mit 4 Tafeln und 9 Bildern im Texte.  <-  Eigentum des Kollegs von Campo Santo.  Rom 1907,  In Kommission der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau  und der Buchhandlung Spithöver zu Rom.  Ü  Rom, .Buchdruckerei des Senates, Forzani u. Co.  A  A x&7  38  HE  R  B3  :  A N Za  Aralschrömisch

für 6ANATISELICHEe Altertumskunde
nd

{Ur Kirchéngeschichte.
Unter Mitwirkung VO Fachgenossen herausgegeben

KT

Von

x - Dr Anton de Waal und Dr Kirsch
Rektor des Kollegiums VO. Campo Danto, Professor . N1V. Freiburg d Schw.;

für Archäologie. für Kirchengeschichte.

Einunzwanzigster ahrgang
F —__
“ a n  a

Mıt 'Tafeln und Bıldern 1mMm Toxte

Eigentum des Kollegs VO  S ampo Santo

Rom 1907.
In Kommission der Herderschen Verlagshandlung ZAÄ Freiburg 1m Breisgau

und der Buchhandlung Spithöver Rom.

Kom, Buchdruckereı des Senates, Forzanı DG Co

G

e
A



.

Sa

w

x

®  %y  Z
E E  E  ML

A

U

xr

V

y

S

AJ

S

Fn  i

A

(

3  3

D  8

A

ur

H

> *
R

<  a

$%

Ea

;  ;

EüAR

. A

x

e  \

r

‚ Ar  A

©

;

An

n  8

B

y

”

f

te

A €

d aa

pa

“ '

L

A

w  L n

w

R

PE Pa

K

D

D  B
P g

A

er

w

F

Sa  E

P A

“ a W4

(

+&

R

ag

z

Y

©
E  “

D Ra
S  A

“  $

D

.

A

o

}

4f.

P

s

ı*

b  Z  Ö

&+

A  x

S

x

S
D

.  S
-

b

q

9

'  A

*s  @

5  .

A

P

X

F

d



J vAn

Inhalt des XX Jahrganges 19077

Christliche Altertumskund

uIiIisaäatze
Seite

de W aal Das Oratorium unter der Kirche Marıa Vıa ata
va K Die Ausgrabungen Menasheiligtum der

Mareotiswüste
EKndres, Die Konfessio des Emmeram ZUMmMM drıtten Mal

d e W aal, Aus er Vıta Melanlae JUM—A > Wilpert, DieAcheropita oder das ıld des Emmanuel 111 der
Kapelle „Ddancta Sanetorum“*‘

Wilpert, Beliträge ZUE christlichen Archäologie XI
de Waal, Zur Chronologie des Bassus——Sarkophag's den
Grotten VON ankt Peter i /

La K, Zur byzantinischen Odenillustration . 154
Müller, Der Schatz VON „Sanecta Sanecetorum‘“*‘ 176
er Das angebliche (Grab des Eımmeram 199

ÄAus Salona 196

Kleinere Mitteilungen
de Waal]l Ausgrabungs-Bericht 38 Z Compernass Zur

Legende des Karterl10s, de W aal Ziur Wr-
schliessung un ersten Veröffentlichung des Schatzes VO  a}

„Saneta Sanectorum“*‘ de W aal Zum Kult des
hl Vinzenz VON Daragyossa, Dörfler 1ne
Unterkirche Rom”? 138 Baumstar Eine früh-
christlich-syrische Bilderehronik 197 Müller Die
Mappula VON Sulmona, 199

Rezenslionen

WFlorilegium Patristieum Untersuchungen ber die SO  ]  c kle-
mentinıische Liturgie Buch der apostol Konstitutionen



Ost VäterDörflep); 48, 49 KF Funk DI
Bun&er), 5 Ludwig VDON Sybel, Chrisliche Antike
de a& 140 Brück, Lehrbuch der Kirchenge-

schichte für qakademische Vorlesungen und Selbststudium
W ittig), 142 <ultur und Katholizismus 'abr ol Dom

Fernand Dietionnaire d’archeologıe chretienne et de lıturg1ie
F Funke Kirchengeschichtliche bhandlungen und nter-
suchungen E Döriler), 143 144 KFriedrich hillpp, DIie
Mariologie des Augustinus Müller), 145 M Baue?
Der Bilderschmuck frühehristlicher Tonlampen Baum-
stark Die Messe 111 Morgenland de aa 200 201

Geffken, 7 wel oriechische Apologeten Müller), 02
E RELvOoLTA, IO OT1& IN della architettura lombarda delle

S11 prinelpalı deriıyazıonı Nel PAaCSI Q”OLtı Alpe d aa
204 Zeller, DIie romanischen Baudenkmäler ONn Hildes-
heiım W LO 205

08Kırsch Anzeirer für christliche Archäologie, 146,

Kirchengeschichte.

uIsätze

Z 111 111 1' 111 B, Die Ursachen des Aufkommens und Nieder-
Can der huceenottischen Bewegung Frankreich

M. A D, Das päpstliche Siegelamt beım '"V”ode un
N  CCnach Neuwahl des Papstes

I S, Kın Prozess SZ6DCNH 1SChHO un Domkapitel on
67W ürzburg 4L der päpstlichen Kurie 11 Jahrh

K H. SCHAMEN Päpstliche Ehrenkapläne 4aUS deutschen Diözesen
1111 vierzehnten ahrhundert O7

St sSes, Kardinal 10renzo Campeg10 auf dem keichstage VO  w

Augsburg 1530 114
BuU ROn Römische Beiträge ZUL Geschichte der Katechese

159Mittelalter

Kleinere Mitteilungen

h r4 Weler und (+eschäftsor dnung der Provinzlal-
kapıtel des Dominikanerordens (Nachtrag), 48

'T ’riıentSt sSes, Andreas Masıus Bernardino Aaffel
Januar 1546 Fr Falk Kıne RHelatıo Ececlesiae 116-

tropolıtanae mogunUnae VOoNn 1620 140 aum-



n19

garten, K In dipl sche Beiträge, n 143; el 18
l) Kir CM Vertrag der Bevollmächtigten aps Gregors XI

mit dem Söldnerführer zobert de Altavilla, 210

Rezenslionen:

Kirchengeschichtliche Abhandlungen, he VO Sdralek, Bd D
Schweitzer), Die Weltreligionen 1ın emelnver-

ständlicher Darstellung, Bd DE Loftus Hare, Die elig10n
der Griechen, übers VON KFührer Müller), BT

Kine hiıst. krit StudieKirsch, Der Portiunkula-Ablass.
Burger), 58 Meister, Die (+eheimschrift 1M ])ienste

der päpstlichen Kurie (St Ehses) 59 hrle, Martın
de Alpartils Chronica aqetitatorum tempor1bus dominı ene-
diet! E Ehses), 61 Berliere, Inventaire
analytique des „Diversa ecameralıa"® des Archives Vatiecanes
Te 1), 63 Fr StefFens U, Reinhardt, DIie Nuntiatur

VON (4+10 Frane. Bonhominl. okumente, ( Baum-
-D 150 Th Schrader, DIie Rechnungsbücher der namMmM-

burgischen (+esandten In AV1gnOoNS H Schäfer).
KisSkKy, Die Domkapitel der geistlichen Kurfürsten ın

iıhrer persönlichen Zusammensetzung 1mMm LU a  T
Das freiherrliche ereon In Köln e h äüfe iP))

Steinhuber, (+eschichte des Kollegium Germaniecum-Hun-
gyarlcum ın Rom (Kıh 8 155 Schnurer D UL, Das

Fragmentum Fantuzzlianum. Ü Wreitschko, Zur Frage der

Besetzung des erzbischöfl. uhles In alz  u 1M Mittelalter
Mar%, (zeschichte des Armen-Hospitals Z hl Nikolaus

ZUWU ues (J Schweitzer), 14 Mulder, Dietrich VO  ;

Nieheim, zi]ne opvatting Vn het Conecilie e zijne Kroniek

OM 216 Greving, Johann Kek qa ls ]Junger (+e-
lehrter Ehses,), 19 F Falk, Z wel Beichtbüchlein nAaCcCh
den zehn (+eboten Clemen, Briefe VO  - Hier MSerT, Joh
Cochlaeus, Joh Mensing Rauch Burger), ()
( Granderath, (+eschichte des vatikanischen Konzils, IL

111 Ehses), AAr

Nachrıiıchten, 1506, OO

um Redaktionswechsel, 64



<  *3“  D

.
8 x w}r

5 A  R bal arr“
zx  '  77 S  .. e aAr '& „  +Dyı B r A FAlnAul D

a& x  m7 A  L
7

A

W3 xE3  Öa v 4 * T
f

&3PCA3 er  x

£
Ar a

. R

W

.  ‘4 09x&

7 A &r

r

D1  K

b

T

P
en

CR
R

Lr  x4

“ ! b S

,  A s

; @

ı

-“ T4

P A

A,Kn  C P

n
a

M  A

A
.



E  K
.

Wort- und Sachregister,
Archäologisches

ABBA HNA Bassus, Junius 117
Abendmahl, Jetzes, 18 Begräbnissstätte HRO BOZ, 196
Abraham DA Bernward, s 206
Acheropita 1Mag’o 54, 69, T 176 Beschneidung 170

BNLOAecılıl 9l, 22
am Kıya 3 Blindgeborene 156

Blutdüssige 151Agnes h 46, öl, 184
ZNUS Del 14, 208 Brandeum 155
Anileier E 128 Brodvermehrung, wunderb.,

Buchmaler 150 1 197UC. A AC  CECBD
Altar 4, 8, 20, 28, 56, 178 Cäesarius‚ H 145mpulla 191
Anker D Cantharus 158
Anna 160, 165 Cantıca Kl 1 r
Apoeryphen 180 R DE Carter1us, Jar
Apologeten 202 120; 210

ChrisamApostel 1592 f »08
Apostolium (Kirche) 9 CHRISTO DICATA 209
psis S, 18, S: 140, 209 Christus D, 54; 107 f 128, 3C 144,
Arcadius, alser, 158, 17© 183 f 158577
ÄArca 150 (Clavus

eX Rossanensis 106

aDY. Jünglinge D 162, 166, 174 Coelus 130
Balsam CM  9 153 Commemoratlo def. 31

Baptisterium 12, 131, AA ß Confess10 28, 118 I 129
Bartholomaeus Ap 206 ONA ikona) 78

Constantina 09Basılıca C I; D, 59, Löl,; 139
150, 204, Da Consulardatum K

Basilius, A 184 osmaten 44, 55, Z
COSTANTINVSBA



Crescentio, 10 B7 CT AT, 150, O,
Cubieulum 118., 148 D 57, 141
OCustodia 182 Gregor Gr OE 58

Gregor Nazilianz 154
Dalmatica
Damasus, Papst, DA Habakuk 160 La 165, 1475
Daniel 162, Z ahn 185
Devotionalien 14, 156 and (Gottes 166
ÖLOAXOYVLXOV Hannıbalianus 209

Helena, He; 167a NDionysius reop 20, 196
Dyptichon »08 Hildesheim 205

Himmelfahrt Christı 1853Domninus, h 196
Dornenkrönung 1n  e Hippolytus, D An JI

Hirt, gyuter, 26, AD
Hirtenscene 128Edessa 173

Eınsiedle Hodegetrila 16
Honorius DE Papst. 154kEilfenbein 186

Klisabeth, 10 163 1 16 Illustration byz Oden 157Eimaıil 180 Ta 206 Isalas 161, 165, 174
EMMANVEL 69, 119
mMmmeram, s L, 199 LO

Knygel 162, ITE 180, 189 Jakobus-Liturgie
Krasmus, ß Jerusalem 157 6E 188
Kvangelisten 182 Job 133

15 Johannes Bapt 64, 155
KEucharistie 183, 156 Johannes vang. 4, 86, 185

Jonas 161 1 166 f 174
Fastenzeit ©  d Julita 08
FAVSTA AV:  O i LO Jungfrauen 52, 209
Felix, (rxegenpapst Liberius, 119 Jünglinge 1m Feuerofen 162, 166,
Felix Philıppus, Mart.,., D4 17A
FIDELIS PACE 214

Kain I bel 133Kigura Christi 52
Fisch »01 Kana-Wunder 183
FLAVIA DOMITIA 215 Kanon 49

« asel 100Flor1ileg1um patr 49
Katakomben

(xalatien »10 Agnelis In Agello 5%
(+eburt Ohristiı 1928 Aallıstl 102
Geist, H 185 VON Hadrumetum D: A:
(zericht 11A4 Comodillae
oldelas 38, 114 Jüdische 30

der Merotis- W üste 1lGrab, D 181
Grabkammer S, 59 Ostrianische 35



*Kaftakomben: Liber1ius, Papst, ISI
Liturgie 49 I6 H57 f 180, 201Pontiani

Priseillae 38, 53, Jl, 147, D Lombardische Archiıt 104
Sieiliens k 150 Longinus 187

Löwe »00Kathedra 20, O: 120
Kelch Lucas Er 185
Kirchen

Agnetis 1n Agone 179 Magdalena 88
Agnetis ın Via Noment. 09 Mappula 190, 199
der Anastasıs In Jerus Marcellinus, aps Ml 1
hrysogoni 138 Mareotis-W üste

Marıa 43, 56, 145, 16  Iy 166, 180U,Clementis Zie
KKmmeram In Regbrg 15 199 183 Ta 189
1n Jerusalem S Marla, Schw. des 0SEeS, 159
Lateran Martialis, s
Laurenti]_i 28, 30 W Martyrium-Kirche
Marilae antıquae 91 Mausoleum TI 209
Marlae ın Vıa lata Melanıa jun M, 8
Menae Memorla
Paulı O f 129 164 enas, D f J0
Petri L Menas-krüglein

Michael 206Sabae 59 D
Silvestri 58, D Minilaturen 157 I 197
Stephanı BOLt Monogramm Christı 14, 128, 129,
Venantil 135 ön 201, 214

leiıdung 306, 38, 11  Zy 181 E 08 0Sa1k 58, 114, 173
Klöster S 209 Moses 131, ö9 165, 167 fn 1/4,; 206

Komun10n, täel., , Mumie i  79}
Museum des Lateran 1320Konstantin-Schaale 107

Konstitutionen, apOST., 39 des Vatikan 1
Kreuz 14, ö A 44, (3 ö1,; 110

50 179 fn 188 Narthex
Kreuzaufündung T7Al i Z

Nicolaus, 018e 154Kreuzigung Christi D D 36, 185,
1587 Nıicolaus D: Papst, 1R

Nimbus, Iy 69, Cl, 54, I LO 108 fKreuztragung 133
Krypta 10, 6418 194 158 16 B 151 T 154 f »09

Oden-Illustration 15Labarum 131
Lamm ottes 182 Orans 174, 185
Lämmer 132
ampe 56, 200 Pallien
Laurentius, e 8{ Palme 185

Paschalis 18 FPapst, 1853Lazarus D



Passah-Mahl 197 Silvester, apst, 59, 57, D
Passions-Scenen 133 Steinhütten 129
Paradies 173, 154 Stephanus, a 87
Paulus il S 130, ”O8 Stiftshütte 17
Paulus U, Johannes, Mart.,., Strigili 128
erpetua, 150, 214 Strzygowski Prof. 03 f 206
Petrus D3, OMl SMl 118, 130 Kn 183 1 Subsellium

210 Suburbanum 209
OC 186
Pilatus 130 13 Tabella INSCT. 129
Pinianus, (+emahl Melania 29. Tagzeiten Gebet) Q  CC
Portraitbilder 04 E 107 au 14, 185, 200, 215
Praepositus monaster11l 57 Taufe O, öl Dl
Praeputium 46, 183 aUTE Christi 14, 130, .180.
TNPOTEOLE 158 Terracotten 109

Teufel AProcession (6, Yl 180
Psalter 1Lra 'T ’heodotus 95

T’homas, APpost.,yxis 186
'Churm 55

Ravenna 206 'Tonsur 183
Keliquien C L, 1992 I 206 Töpfermarke ”2»01
Rothe Meer 1658 Triumphbogen 147
Rotulus 1558
Salbung (6, 83 Väter, Apostol., 52
Salona 135 L 196 Volusianus 35
Sancta: Sanetorunı 44, 635 i 149, 1(6, Vorhang SE 83

208 Webereien, 509 188, 199Sarkophag 118 D O: KoO: 199 ISr
210

Schola eantorum 55
ARE Y AUP 15

Schrift, LO 33 ZACCARIAS PAPA
Serinium 7 Zacharias, Vater JOn Bapt., 164,;

167Serapaeum AD
ibyllen 202 Z A 186



giste AD

Geschichtliches
ade 1n Frankreich Z 28 Bullenstempel, Vernichtung dessel-
en e1INes Prozesses SOn Bischof ben beim 'Tode des Papstes, 89 36

Burchards Diarıumun Domkapitel VON ürzburg
Albert VON Hohenlohe, Bischof VOL Calyvyın 4, D S, 9 10, Kl 14, DA

Würzburg Calyıniısmus 8 4, D, 6, 7, 1 P 19,
Albertus de Hesseburg, Dompropst 28 Z Z

A} W ürzburg ()amera apostolica 65, (4, 198
Alexander e (7egenpapst 206, 09 Campeg10 Lorenzo, Kardinal, 114

Capellanı PAaDAaClexander Nal aps 208
Alphabetum eatholieorum des ÄTr- Capellanı honoris PAaPDAaC 101

nald VON Villanova 163 Coelestin 1 aps
'TextAlphabetum catholicorum, Coelestin Va aps

173 oligny, Andelot de
Coligny, Gaspard de, Admiral OAnklageschrift des Ilohannes (+uU1-

aberti &O Bischof Domka- 52 14, 195, 16, 17, IO 22, 23, 24,
plte VON ürzburg 20 20, Dl

Anton de Bourbon, Önig VON Na- Coligny, Odet de, Kardinal
arra O:

Denkschrift ampeg10's ber dieApostelstempel, päpstlicher 30,
Arnald VO Villanova, ÄArzt un Kr- Gravamına der deutschen Reichs-

zieher 163 stände 1002739
Deutsche Ehrenkapläne des Pap-

Bartholomäusnacht 1 y Z 20, SteES, Listen derselben AUuSs den
Pontiı  aten Klemens FE UrBenedikt AI aps 41, 08

Bertrandus de Macello, päpstlicher ban V Gregor Ol Klemens VE
Kriegs-Schatzmeister 1n talıen 105112
210, Diplomatık, päpstliche 143 e 1985

Berträndus affinl, Kammerkleri- Dominikanerorden
ker Dii0)

Besiegelung der päpstlichen Bullen Kdikt VON antes
147 Ehrenkapläne, päpstliche 07

Beza L, 19 Elisabeth, K VON Kngland
Bonifaz VIILL,, aps 42, 44, 163 Ernennungsformel e1INeEeSs päpstlichen

d  9Bonifaz I  9 aps 10 Ehrenkaplans durch den Kame-
Bulla. defectiva VOL der Krönüung LAr 1

Kugen I  9 ap 207des Papstes 3(
Bulla integTra 38,
Bullatoren Farnese, Alessandro, Kardinal



M
Wo

KFraneiseus de Aptis, Kardinal Honorius Papst 4.1 45
(5 Hugenot IAl

Franeciscus de Thebaldescis, KalT Huvcvenottische Bewegung iMn Frank-
nal, päpstl ega 111 Italien 210 reich

WHraneciscecus de V1CO, Präfekt 20
Ingrossierungsbefehl bezüg! pSt-Frankreich

licher Bullen 147Franz K VON Frankreich D,
Franz L1 Von Hrankreich Innozenz el aps

77 111 aps 38 30
Fulco Bertrandl, Primicerlus VO  - 77 aps 143

27 apsMetz 67
39 VL aps (35 82, 08 2
‚D VIIL, aps 208(+ehälter der päpstlichen Kapläne

98 Institutio relig10nis christianae voxn

Calvyıneraldus de Podiofulconis, päpstl] ppolito d’ Este, ardınaAÄAuditor (8
(+erardus de Arbento, Kollektor 67 Jesuiten Frankreich
Gewalttätigkeiten die Bevoll- Johannes UE aps 145

mächtigten des lohannes (+uila-
27 X; aps 44, 43, 46,

bert1 ürzburg S, La 1 1071
Granvella 115 Johannes ‚ Gegenpapst 3, 36,
(irayaminı der deutschen e1CNS- 206 09

stände 116 Johannes Guilaberti, päpst] Kol-
Gregor Ir aps 1.4.4: lektor 69 y (3
Gregol aps 4() Johann VoNn Weeze, 1SChHhO Von
Gregor E Papst 35 103 205

210
ONStanZzZ, KErzbischof VON Lund
51

(GGropper, Andreas 51 Jugend ndVolksunterı icht 1111 Mit-
(+u1do VO  S Boulogne, Kardınal elalter 160

74
(3uise J5 25 Kalixt 111 aps 208

ammer, apostolische 68 198
Halbbulle, päpstliche 38 39 45 Kammerbullen 198

Kämmerer, päpstlicher 1092Hauskapläne, päpstliche U8
Heinrich VDE KEngland, anzlel, päpstliche
Heinrich e K VoNn HKrankreich %s Karl A alser D 59
Q 79 VONN Frankreich

Heinrich K VON Frankreich ( K atechese, (Geschichte der 159
26 Katechese, deutsche AUS dem Littel-

Heinrich VONN Navarra, später Hein- er 12
rıch K Ol Frankreich 1: Katechetische Stücke Handschrif-

ten 160
Heinrich VON keinsteln, Domdekan Katechetisches Materıal AaAUS dem

Mittelalter 161VOIN ürzburg (3



eg1ster.
Katechismus S, Alphabetum. Paul]l H aps 208, 209
Katechismus 1m Mittelalter 162 E: aps l
Katharına voxn Medie1l Zr S: 14, K, Petrus de Woresta, Kardinal
i 18, y 24, 26 Pfründenverleihung durch den

Kirchengebote 1MmM Mittelalter 169 aps O 68, DA  A
Kirchenstaat D ighinus Sebhastian OL, 592
A lemens N aps SA D, 42, 43, 1US 8 aps Dr 208

44, 98, Q 101 Proecurator fiscalıs ar (9, @s 8
Klemens Na} aps S 103, 200 Protestantismus 1n Frankreich

Provinzlalkapitel des Dominikaner-59 DE aps 132
39 NS Gegenpapst 44, 103, ordens 48-51

201, 204, 205 206, 09 Prozess M der Kurie 6{
PuritanismusKlerus 1n Frankreich 6,

Königswahl Herdinands
aymundus, Kardina  1akon VOLKonkordat e0oSs mit Frankreich,

Marıa Nova 35
Iio£1fad Vvon Walthausen 102 Registrierungszeichen der Kammer
K OoNnzıil Von Trient 132 154, 137 qauf päpstl. Bullen 198
Krieg um den Kiırchenstaat 210 kKeichstag VO  —_ ugsburg (1530)

114
160 e aps Relatıo eCcel. metropolitanae Ogun-
1’ Höpital; franz. Kanzler, 14, 19 140
Louis de Bourbon, Prinz VON Conde Religionskriege In Krankreich T,

10, 22, 17 20,
Lucius D aps 08 RI  Ia  A, Koadjutorie 116
Luther Robert de Altavılla VON Capua, Söld.
Lutherische Lehre 4, nerführer 210
Luthers Schriften 1ın Frankreich
Luthertum I Frankreich 4, Saibaeus, AmbDbros1ius, MainzerWeıh-

bischof 140 YrMafrfei Bernardino DÜ, Salmann VON OrmSs, Bischof 104
Mainz, Dom 140 Salviatı 114
Marguerite, französ. Prinzessin Ser1ipando, Hieronymus 53
Martın I ap Siegelamt, päpstliches 30

29 Va aps 105, 207, 209 Sixtus I aps öl, ”208
Nasius Andreas DU, 5öl, 4}  L Streitigkeiten zwischen dem 1SChO
Moritz VON Sachsen VO  a ürzburg und der Stadt

bulla blanca’’, 45Neuausfertigung päpstlicher Bullen
Supplikformel eINEeSs (G(Geistlichen144

1KoOolaus RS aps 4.1, 45 S, ON Krnennung L päpstl. Ehren-
kaplan E

99 I ap 41

Originalbullen, päpstliche 143 Tabellen fürden katechetischen Ün
198 terricht 1m Mittelalter 167



f  7

C fidel für die Katechese 167 burg im Prozess &. der Kurie
01

Tabula fidei christianae, VE 194 Vertrag der päpstl Bevollmächtig-
ten mit ein. Söldnerführer 210

Türkenkrieg 115 Vizekanzler, päpstlicher 33
Volmar, Melchior

an E  9 aps
39 V aps 08, WOL 102, 103, Wilhelm IV., Herzog Von Jülich Z
Z 204 53

Urban VIL., aps 3, 20 W olframus Pincerna de Kosseberg,
Domherr D ürzburg

Vermerke der anzleı auf päpstli- ürzburg, Bischof U, Domkapitel
chen Bullen 143 67

Verteidigungsschriften des Bischofs W ürzburger Domherren 1mM Jahr-
hundert 69 i bes SOund des Domkapitels VON UTCZ-



v

F

A

1907. 1,

OMISCHE@e Ouartalschrif
für CANTISTLLCHE Altertumskunde *.

und

für Kirchengeschichte.

Unter Mitwirkung vVvon Wachgenossen herausgegeben
VO  —

Dr NION de Waal und Dr irsch
Rektor des Kollegiums VO)]  =] Vampo Santo, Professor 2& N1VY Freiburg ı Schw

fur Archäologie. für Kirchengeschichte

Einundzwanzigster ahrgang Eirstes Hefft

L

Kigentum des Kollegs voxn ampo Santo

Rom 1907
In Kommission der Herderschen Verlagshandlung Freiburg] Breisgau

un der Buchhandlung Spithöver Rom.

KRom, Buchdruckereı des Senates, Orzanı Co

Preis des Fanzen ahrganges Mark =— 1lre
Frühere Jahrgänge aind demselben Preise, Jahrg:. 1—-111 jedoch UUr mehr dem erhöhten

Preise VON ark 25 Lıre ZU haben.



D
7  r

v  E
C  Ca

W

S  E

&s

r

\}  (

wr

®

v v

i d aa

) 88 :' n

ba D E

W

-

v

a  q

-

(

* 7

n

R

-

f*

v

>  Er

P

S

s *

$

\a

Fn

<

).oM

Wl

%.  N  A  A

f
A

»  ”

‚f

F  m.

7

<r  Cr

d

A,

D  a

3a

}  s

9

D

B S

K  ”

A

n  G  DE

J I4

z

N

Caa

5” 4 8 D

“

_

A

„ w; 4

'

”aln }

- R V

är

D“  -
J  y

®
d

i

. A

S  DE

T  g

u“

W

Ka ,

f

e"4

vA

Aa

vv

P

P  ‚#

E

A CL

W  .

S

E  D

x  Z

Aa

®k

3

. ar DU

o

e

'

L

‚  A%

C

v

-

M

\ A L7
»

&3

4
Sr

.

1a7

A

3

.

r  r

P

P

e
A  A

v„-. en

m

z

P

A

e

F A m

Kn  DA

e

‚A

wf *X

a

6

\

Avın

$

}  sr

M

Pa n

.  b

vr b

4,

* I&
&>

5 R&

_

a

v?,

) An

.

a F

n R

+

A

.

K  P

AX
4M

O

N

« P

eba

“Za

E

m

<

.

'T

.

A

D

Ü  &“

L D

X -

» WL  Dn  “

M  Qr
LB

X

V

L  DA  P
Pa-

n

&s dr

A

DL

>

zn  zn

i

M  “ —

%. A

2

DL

A D
.

Y

a

„

y

A

N  r

I2

U

> a

D  D

x
n

3S  A
y>

©

y

.

W

D

AAn

4>  x

e  b

A  v

e  X  bn

w

M}
.

un ,

r

pL

n  n

Fo-

— e

E

‚V
“

A  CM
vC

e  e

“  S

A  An
—

L  n
>

.  Y  x  U
A

-
A

Kn  K

“  y  AnA  LA  7  LE  5  n  Y}  >  5  3  }{‘l  i  E  }  S  C  d  W  E  4E  Ü  A  I0  $  e  &:  S  2  N  Y  Z  3  F  a  e  ET  n  D  ©  %  z  vn  HT  „r  a  e  f  H  X  S  CM  75  ON  d  <  £T  G  Ya  Ck  3  T  N  AAn  E  I  N  z  ‘Z  {  F A  4C  }  38  $  F  08  %  t;  ::i  3  7  A  $  4  4©  M  .  A  44  47  V  x  WL  :1  %  z  A  Xx  ür  AL  S  A  aX  S  Z  ?  5  x  ®  A  ?:  e  Cn  F  8  <  x  br  3  3‘  S  %  ‚{'\  D  S  8  S  s  A  e  An  7  :";  X  Y  i  N V  R  x  f”“‘‚  i:  Pa  7  e  '  ’“é  7CP  i  r  JA  A  0  A  T  .  “  Ar  42  T  5"i  \  o  an  N  x  .  '.r  SA  x  (  y  vy  e  &.  S  X  M]  ”  7  en  SN  Ia  S  F  N  x  }  z  RE  K  b  L  33  AGr  SN  A  i  M  287  A  f  &i  d  1  *  %.  En  7  C  S  P  E  >  da  Y  (  P D  \ „;  N  47  IA  A%  E  «  7  {  TIn  ON  ‚é/  <  *  A  &.  n  x  (  M  X  X  .  X  e  F  A  Can  yr  €  SM  $  SA  X  A  Kr  %  A n  (  Bn  ÜE  ®  A  5  D  uu  F  A  4  A  e  3  Vr  wW*  &A  b  O  K  D  K E  x  P  A}  3  £  WE  E  R  w“  n  E  X  e  S  }  AA  m  Y  >  +  AA  äj):  (3  4}  E  j  V  F  w  r  n  %e  A  An  A  *  ;  4  Ö  %,  Ar  3  f  x  R  “;  G  6 7  Z  CY  e  Ya  Zr  1 %  A  31  Br  0  x  d  AAAn  v  NCH  u  w  P  a  A  da  /  a  L  Aa  f  .r  An  £  a  l  ‘;  4°  N RS0LS  S  A  D  S  P  f  WE  X  X  A  33  Q  }  w  Y  A  P  Y  ‘1  BAn  A  ®  474  ;\:F  S  A  %  SE  FG  Z  LE  E  f  78  7  d  30  Ar  A  R  K  C  A  F  v  .25  d  ar  TE  En  ©  n  %. 8  .2  X  WE  S  &.  B  r  O9  O7a  2j  *  +  A  %5  x  Maa  LE  E  t“£"  A  AR  _  u<  g  A  y  N R  e  Dr  R  Y  u  en  K  K  D  A  S  n  F  :‘  z  E  D  $  ä  ME  X  D  an  Wri  Z  &  F  x  6  X  x  F  (  e  E  NRS  Cn  Z  a  6S  3  %in  —  'i  n  7  &'  .-I  A  %  7  %  Ya  r  E  0  Z  Ü  W3  X  .j  AA  a  x  (  M  82  An  .  CM  2  {A  N  2R  A  $  C  n  ‚  4  ',:.  $  7  w}  A  w  AL  “  Gnl  (  y  5  %  x  4“  3  f  £  M  K}  C 2  w  e  A  z  s  s  R  :.  ©  ;  M  U  n  Y  -  r  s  x  FT  X  2  x  A  E  —.“  7  G  Ü  x  f  D  ©  P  P  X«  A  b  An  B  Y  A  C  E  .  W  f  L  „:;r  FA  E  &n  Sag  r  7  Ü  '3‚.  D}  A  in  &.  2  E  L7  25  A  x  e  e  W  5  %  VE  Z  x{  J  E  X  M  „  e  42  $  74  X  Z  3  R  45  3  R  M  ©  Z  A  X  3  n  x  2  &M  s  %  y  7  7  A  43  &S  &w  3  (:  &©  L\  ;;  8  7R  ®  A  an  i:‘...'  C  <  Ar  Gn  S  K  W  M  Z  é  7  Y  £  A  (  ä„"’  DE  A  }  b  Al  M  7  $<  5  fn  OT  X}  r  Z  SE  4  R  HE  N  Gn  ©  x  o  i  £  .‘5ä"  r  \&  %ß  F  Y  @  "‚':«‚  4X  3  JEr  %  R  &  8  Z  E  %.  1878  +%  {  A  D  R  ;  A  7  An  7  E  6R  A3  In  E  Z  A  K  i  f  A  %  a  {n  z  f  „  I  HAA  $  an  7  3  E  DE  T  Da  W  S  $  A  +  S&  ß‘  2  S  a  z  s  D  S  }  }  ®  ®  E  „$1i  r  A  X  Z  x  HE  X  S  d  i&  a  AGFTE  (  S  Or  Y  B  &.  €  A  *1  F  A  „  X  }  A  N  $  E  :(‘  c  S  F  OE}  9  ‚'\  M  »r  ®  +  .  A  N  &.  S4  }  vu  C  ®  x  ;  H  Z"  u  C  <  Ka  %n  X  SE  N  “r  X  i  n  R  w  6  B  x  V  4}  7  Hr  A  „’.  O Af  SC  5  v  D  X  in  S  &r  &:  PE  ©  S  J  KL  \  Y  ’Ä  X  .7  Ü  O  44  I  R  K  er  mx  .  Yr  x  4  Y  {  Sn  €  z  ON  S  nAE  L  Z  u  AD  A  Y  4A  {  £1  {  R  C  W  E:  {  R  y  Z  A  ?  N  ©  rn  A  S  .,o*'a.‚  f  Da Da  D  d  a  “  N  PE  D  Da £  d  D  T  n  Ö  RS  a  %A  v  7  cr  XS  A  v  Ea  E  w  S  X  v  A  Al  ;  ;; y  3  Ü  an  W  B  A  M  A  D  *‘u  A  }  B  %i  JEr  E  1  Y  {  Yid en  <  8  E  Yn  p  T  zn  23  N  R  \  n  AD  M  b  VE En  .  E  e  SE  z  K  1;  LE  M  H  K  mM  a  S  R  M  v  X  “  &X  e  E  n  M  3  Z  (  n  1  MT  FEar  A  i  E  7  E}  KT  A  RA  d  Al  M  A  M  A  N  RS  z  Z  vn  N  7  ;  ene

K

N

7

ag  D

RN  E  ® A

a  M

A  ü

'4

4

I

a ar



‘

Das Oratorium unter der Kırche

-
VE

Marıa V1ıa Lata
Von de W aal .

Am (lorso dessen auf sıch M1 dem der alten V1ıa Flamın1la
eckt ber und 111 en Veberresten der Ddaecnta ul12 erbaut
benan der 1485 unter Innozenz en ZeTrsStörtfe Ir1umpfbogen
Diokletlans 1e2 die Kıiırche Sancta Marıa V1ıa Lata, 611e der
en Diakonien, dıie 100 VO Papste Serg1us gegründet
FeSP. erneuer wurde.

Nnier der Kirche, 111 en Hallenräumen der Sdaepta, hart
die V1a Flamınla stossend benindet sıch CMEe Kapelle, welche die
LTradition als ohnung des postels Paulus bezeichnet ITa-
dıtion dıiıe durch Benedikt XIV SLN6e S CWISSC Anerkennung dadurch
ern1e Aass auf en vlerten Jag der aV Oll etfer und Paul
(2 Juli 111 der Kırche Ol Marıa V1ıa ata all]ährlichen {eler-
ı1ıchen (+0ttesdienst Ehren der Apostelfürsten anordnete, die D  i RSNıcola Ro1seccoPrälaten der ota „Capella‘“ halten usSsSeN

sSCc111e67° „LLOMA anlica moderna‘‘ Koma 1775 535 erzän
uns JEeNE Iradıtion Iso ,,NOLLO 11 POFL1ICO chl]lesa DL la

che resta Su destra. S1 discende 111 ul Ssotterraneo,
OVe 4010 postolo venuto 111 Roma d0DO l’appellazıone 1NIer-

Cesare {u eNuUutTO DL 10 SDAZLO dı alcunı ALn ISsStrul
molt1 nella tfede eristiana ® ul col pOosStolo abboccandosı
Irequentemente Pıetro Conferıvyvano NS1eE1E6E Qu]1 10 STESSO

Kıchter, Topographıe der Stadt Rom, 3() 261 2692
A AaronNn1uUS5, Annales, VIILL, Pası 639

In den „S1ICTE Basıliche‘‘, I 261 nel SOttferraneo tradizion COStante,
che V1 S12 STATLO trattenuto a0l10, ‚„„CUMM ceustodiente milıte"* PEr due 111

Romische Quartalschrift 1907
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de Waal

4010 cConverti alcunı orte SfeSISA dell’ Imperadore, pIU
VvVo S1 egn 11 Signore dı Compariırglı, visıtandolo, confortandolo

promettendog|ll, che sarehbe STAa l1ıbero manı de]l leone
(intendendo del fiero MOSTIFrO Nerone) ( Jui battezzoO STan
NUuMero dı PErSONG, ed9che M ANCATtA Qua pPST battezzare,
facendo egı Orazlone, Com P Angelo fece scaturire l’acqua,
che o  1 Al ede CON recınto 1n forma.: d1 (ui 10 Spirıto
Santo 11 le ettere che SCr1ve aglı Bel, ed Luca
xl tt1 eglı postoll, Qu„l nalmente dipinse 11 Santo Kvange-
1SL2a la immagıne dı Marlja. Kssendo venerabile DST S1
emor1a QUESLO u0&X0, che fu anche albergzo d’altrı, di Marzilale
1n speclie discepolo dı (+es Christo, d1 S, Marco, C10Ö forse
l Costantino fabbricarvı la chilesa presente, che
S, Sılvestro DOol CONSaYrO**. acn Cecconl]l, Franzini U, Wal die

Kapelle den Paulus un: Lucas XeWeElht; eine äule, An dıe
der Apostel angeketiet SECWESCH se1In soll, ra die Inschriıft Ver-
bum Dei ON est alligatum. * Die culptur über dem dortigen
Altare VOL ()os1mo ancellı stellt Paulus nd Lucas sıtzend e1N-
ander egenüber, 1mM Hintergrunde Petrus nd Martialıis dar

W orauf beruht diese Tradition, nd W1e weit hinauf 1n
das ertium ass I1Ee sıch verfolgen?

‚„L’oratorl10, AL v'’ha dubblo, ”’antıca diaconla, r1iımasta SOL-

erranea, quando le rulne del superbi edificel romanı crollatı, rlal-
ZAndo 11 1ıyello de]l erreno C1IrCcostante, la SUMN0CArO0NOc< Wiır
en ISO 1er 1eselbe Tatsache VOL UuNns, welche San Clemente
nd andere Kırchen Rom’s bıeten die allmählige nhöhung des

umliegenden Terrains l1ess den alten Bau 1immer t1efer unter das
Nıyveau der Umgebung versinken un: machte SO einen Neubau ZULC

Notwendigkeit. Von WeNn führte dıe alte Diakonie iıhren Namen?
Im er DONLLACALLS 331e ihre erstie Erwähnung unter 1e0 11L

795-816), WO s1ıe ohne Heiligennamen als die Diaconıia ın Vıa AaAla
bezeichne wIird. In dem Verzeichnis der römIıischen Kirchen

Sacre Basilıche, Qui fece scaturıre UL1L: onte a del Santo bhat-
tesiımo. Qui VV1 IDDER  D colonna CO  S un  D cCatena, CO quale a f Jeg’ato.

Cavazzı, Maria ın Via ata 1mM Nu0vo Bullettino 1 arch. Sal  U,
1905, pas 123

NC n WD DONL., JM Pa 41, note 65, bemerkt azu: Voieci1 la Pr6-
miere fois qu elle est nommee expressement; mals 11 A, 1eu de eroire q’elle
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Das Oratorium untfer der Kirche Maria 1n Via ata

bel Cenc1us (amerarius om Te 1199 helsest S1e S Marıa ın
V12 lata; ebenso 1n einem Katalog der Kırchen Roms AUS dem

Ecclesia sancle Marie N DU ala diaconia Cardinalis,
SOW1@e bel Nicolaus Signorili ın der ersten Hälfte des 15 Jahrh.!

Da dıe SDaepta, VON Juhius Caesar ursprünglıch für die Oolks- 8  f
abstimmungen gebaut, schon bald elInem Bazar wurden, mıt
se1inen Läden Jläne&s der Vıa Flaminia un se1ınen Lagerräumen 1m
Innenbau, annn al die ründung eINeSs kırc.  1lCchen eD4audes P NT
für Armenpflege erst In der Zelit fortschreitenden Verfalles nd
Verarmens gedacht werden, ähnlıch WwIıe aps Simplicius 468-472)
das Macellum WMNAGQTÜUNM, den TFOSSCH Bazar für en del des Ce- 4  “  A,
LLUus, einer Kirche, heute 54n Stefano rotondo, umschurf. Sollten,
wI1e das Macellum, die Ddaepta bel der Kroberung Rom’s 410 e1INn
aub der Flammen geworden se1N, 7are die Gründung elner
Dıakonie aselbs SAaNZz ohl nde des oder ıIn den An-
fangen des en  ar Wiıe dem immerhın sein Mas, WIr
kennen die Kırche 1Ur unter em Namen Marıa In V12 lata;
nırgendwo oOomMM für S1e die Benennung 8 'Aauli, oder S Panulı
el '„UCAae oder Martıialis) Vor

Das ist. 1U  > allerdings noch eın durchschlagender Bewels
das er der Tradıtion VON der Gefangenschaft Aaulı

diesem Orte; Al Stelle der schriftliıchen )uellen reden vielleicht
die monumentalen. rmellinı, OÜhiese dı Roma 1891), beschreıbt
u1LLs (pag 4.(4) dıe (;emälde der Unterkirche IsS0O:! Auf der linken
Wand S1e Nan ein1ge gefügelte nge Iın Tuniıca nd Pallıum,
welche ein1ige eiligen ın derselben eldung Himmel ühren
Eın anderes (Gemälde nahe eım Eingangsbogen, eLWwa AUuSs dem
I a  .. stellt eıinen eıligen dar mit Nımbus un dem mit a
vielen Kreuzen verzlierten Pallıum: vielleicht den hl Martialıs,
dem das Oratorium geweiht W  9 doch ist eS unmöglıch, mit
Sicherheit festzustellen, welcher nl 1SCHNO oder aps 1er abge-
bildet Se1 Nebenan Wr die Kreuzigung Christ] m1t Marıa und

etaıt ComprIise dans le ZTrO0UPE des SEe1ZES diaconles qu]1 exıistajent dejä COM -
mencement du pontincat dA’ Adrien n’est guere possible quwil remont
delä du VIL s1ecle.

AÄArm e nE, Chiese dı Homa, Pas. SCc2.

%



De Waal

Johannes dargestellt, da dort noch diıe orte 168 FEcce
mMmaltler LUC, und die Tev1atur IOHS

1Iso 1er keine Darstellung, die auf die Paulus-Legende eZzu&
nähme, SOWEelT wenigstens dıie Bilder noch Zı erkennen aren

Nun hat Ende 1904 der (lanon1icus on Marıa 1n V1ıa Lata,
Cavazızl, ın Oratorium Ausgrabungen vornehmen assen

1n der on ung, für die alte Geschichte der Dıakonie Zeug-
n]ısSSse 7 entdecken; die Rasultate SEe1INeEeTr Arbeit hat 1M N u00
Bullettino dı rch CCC 19005; 123 SCS veröffentlicht;: WITr

geben uUurz den nna SEe1INES Aufsatzes, auf DUn eigener Be-

sichtigung. Ausser einem alten, gemauerten Altar ! egte Cavazzı
Urc Ausgrabungen bıs ul CS (irundwasser nd durch YTuCcCch
VO  S später eingefügten Mauern ände frel, die m1€ Fresken,
Z Den ın rel Schichten ber einander, ISO Aa UuS YTel verschle-
denen KEpochen, bemalt Auf der ältesten a  age Traten
Oll einer 1gur ı1n Ueberlebensgrösse die unteren artıen P} Tage,
VO  S en Knıen abhbwärts dıie Tunıka nd die miıt Sandalen be
kleıdeten nackten Hüsse; die folgende La  © 1L1U! mehr diıe
Füsse Ol 7Wel Personen; dıie ]Jüngste Lage zZe1& %, ZU Zr ÖöÖsSseren
Teıl erhalten, dıe wunderhbare Brodvermehrung Unterhalb dieses
(+>emäldes erscheinen dıe Hüsse VOon 7W el Figuren, dıe denen der
älteren Schicht entsprechen un won hıer OoSS wlıederholt worden
WAaren. Auf der Wandung e1INes Durchgangs am e1In Bild des
hl Paulus Zı Ta  >  e, den Namen neben dem opfe OIl oben nach
unten geschrieben. egenüber STE e1INe ANNiLCHE Fıgur, neben der
die erhaltenen Buchstaben NES uns elınen hl Johannes erkennen

lassen, byzantinische alerelı des Yahrh- 7zumal die Paulus

neur vortreflich erhalten In dem wiedereröffneten Raume ENT-
deckte Cavazzı estie e1INeEes Votivgemäldes, miı1t em Namen der
Stifterın Benediclta mnulier auftf einem Bandstreifen, der das

nNntien sSind dıe Spuren onSaNZ Fresko Tn ZWe1 Zonen e1
s1eben nımblerten eiligxen, oben auf elInNner älteren Kalkschicht nd

Kıs 1st 1ın die fmÄlache Rückwand stossender Steinwürfel, Orl mı1 eıner
viereckıgen Vertiefung für Keliquien; qauf beiden Seiten sind gleichschenkelige,
m1 Arabesken verzlierte Kreuze gemalt. Ks wird der VOI Papste Serg1us
erbaute Altar seIn ; In dieselbe Zie1it Mag das Bruchstück eines pluteus VvOoxn

Marmor mi1t der auf Schranken jener Zieit herkömmlıchen Dekoratıon gyehören.
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Das Oratorium ınter der Kirche Maria ın Via Lata

er besser konserviert, este elner andern e1 VON eiligen
erhalten Daran schliesst siıch e1Nn Zyklus VOILl Darstellungen AUS

dem en des n1 1SCNOTS un Martyrers Erasmus. Von einem
andern Votivybild Eg0 Sılbester ist. och 7i lesen SINd
e1Ne nımbilerte TUn die den egen spendet, nd e1iIn YT1SLUS
miıt dem Kreuznimbus aum och 7i erkennen. Darüber scheint
sıch die G(Geschichte des Erasmus fortzusetzen. Auftf der echten
Nand des (Q)ratoriums fanden siıch vier Higuren, ber 1U ÖOl

den Knıen abwärts. Autf anderen Ueberresten (neben einer H1  s  ur
der Name Misatl9WwI1ie ES scheıint, dıe babylonischen Jünglinge
1M WKeuerofen dargestellt; von eliner Todesangst A elberge sınd
YISTUS nd dıe rel Apostel teilweise erhalten er dem
genanntien Altare, der em angehören dürffte, WLr ein
Dreifaltigkeitsbild Yemalt, Y1ISLUS einem KTreuZe, dessen Arme
der himmlische ater auf den Händen hält, späteres (+xemälde,
15 Jle übriıgen Bılder liegen VOL em re 1049, die
Jetzige Oberkirche gebaut wurde. un die Hresken der obersten
un ]Jüngsten Lage ISO AUS dem Ha oder a  n dürften
dıe der ältesten La  >  © dem ZUZUuUWelsen Se1IN.

Also, w1ıe WIr vorhın sahen, eiIn Bild des nl Paulus, un n_
über das des h1 Johannes! Einige ältere Beschreibungen lassen
neben en beıden Apostelfürsten un neben as auch den Kvan-
gelısten Johannes die aft Aaull teılen). Haben WITr daher 1er e1inNn
mMmonumentales Zeugn1s AUS dem “r die Pauluslegende
VOT uns? Da besonders die aulusfigur vortrefflich erhalten 1St,

e1InNn 16 aut die 1M Nu0v0 Bullettino auf Tav I hel-
gegebene fotografische Abbildung, dass WIr 1er nıcht den Völker-
apostel und Johannes en Evangelısten), sondern vielmehr die
beiıden coelimontanıschen Martyrer Johannes und Paulus VOL uns

haben Denn durchaus abweıchend VON dem traditionellen Paulus-
LYPUS erscheıint der Heilige bartlos, ıIn em (+ewande eines römIıischen
Hofbeamten, iın We1lsSsSser mit em Clavus verzlerter atlca

Alleıin WEeNnN 1er nicht der Völkerapostel dargeste 1St,
dürfte doch yerade In d1iesem (+emälde der Schlüssel der D
stehung der Legende finden Se1IN. an Ins Ja eutllc. VOI

oben nach unten geschrieben, neben em opfie PAV EXAS (Wır
sehen auch, W1e der Johannes ın die Legende hineinkam).



de Waal
uch ist N1C unwahrscheinlich, ass INa  S ın dem einen oder
andern AUS dem Martyrıum des h1 Krasmus Szenen Aaus

dem en des hl Paulus gesehen hat; andere Kıguren, VOo  S denen

Sg Jetz Nur die untern Partien erhalten SINd, mochten weilitere Be1-
ZUr Legendenbildung bıeten Um dıe Erzählung VOL der

auie urc Petrus m mamertinischen Kerker N1C. gradezu 7ı

kopleren, musste e1in Kngel se1n, der die Quelle fliessen machte;
ber das Vorhandensein derselben bot der Legende einen welteren
Anhalt iıhrer Ausgestaltung.‘

ach dem Gesagten ehlen 1S q lte un mittelalterliche Zeug-
N1SSEe, schriftliche Ww1e monumentale, für dıe Gefangenschaft aull
1ın der eutigen Unterkirche VO  = S Mariı]a 1n V1ıa Lata; die AIra
dıtiıon ist ErsST ]Jüngeren Datums 2 ME dem andern tradıtionellen
Monument der apostolischen Wirksamkeıt aull ın Kom, miıt der
Schola MuUln alla Regola (In arenula) STE N1C besser  9 1er

SO  fo]  a e1in Anhalt, ermitteln, W1e die Legende, ass
1er der Apostel gepredigt habe, eNtstanden Se1IN könnte

In dem runden Brunnenséhacht fliesst das W asser AUS einer Seitenöffnung',
ziemlıich 1 Niveau des antıken Baues, hervor und läu: nach der gyegenüber
liegenden Seite ab Da wohl den Abhängen des Kapitols, nıcht ber ı1n der
ene des M  arsfeldes al einen hervorsprudelnden Quell gedacht werden kann,

dürfte hler 1ıne Abflussader der alten W asserleitung 1n den Saepta T

denken Se1IN.

;
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E  1  ET PE  E  W  n  L  K  Y  A  E  CN P ya  ©  S  B  Z  Die Ausgrabungen am Menasheiligtum  4  in der Mareotiswüste  ‘;  Von Dr. A. Baumstark.  n  ,  2  n  Die Wissenschaft des Spatens hat im Dienste der christlichen  &}  O  Altertumsforschung einen Erfolg zu verzeichnen, wie wir ihn gleich  bedeutsam seit den ruhmreichsten und entscheidendsten Tagen der  >  Ausgrabungskampagnen de Rossi’s in den römischen Katakomben  &,  nicht mehr zu begrüssen das Glück hatten.  Aus dem Wüstensand  ET SE  der Mareotiseinöde, der seit Jahrhunderten die Trümmer seiner  Prachtbauten bedeckte, ersteigt das grosse ägyptische Menasheilig-  SK  tum, nach Jerusalem das hervorragendste frühchristliche Wall-  7  fahrtsziel des Ostens.  Bereits über ganz gewaltige Ergebnisse  ©  eines ersten Ausgrabungshalbjahrs kann in einem vom Juni d. J.  datierten „Rechenschaftsbericht“ ! C. M. Kaufmann orientieren,  f  dem es vergönnt war, in Gemeinschaft mit J. C. Falls, freigebig  f  von verschiedenen Stellen seiner Vaterstadt Frankfurt a. M. un-  terstützt, das grosse Werk der Freilegung in Angriff zu nehmen.  Man wird in diesem — reich und durchgängig auch gut  illustrierten? — Bericht selbst sich über den Gang der Arbeiten  .  im einzelnen, die im Laufe derselben zu überwindenden Schwie-  rigkeiten und das entbehrungsvolle Dasein zu unterrichten haben,  das die beiden Leiter im Dienste der Wissenschaft ertragen. Hier  4>  kann es nur darauf ankommen, dem Leserkreise der Römischen  ;  1 Die Ausgrabung der Menas-Heiligtümer in der Mareotiswüste. Kairo,  x  er  1906. 107 S. mit 54 Abbildungen, teils im Text, teils als Vollseitenbilder.  2 Störend wirkt nur mitunter eine erhebliche Ueberbelichtung fotografi-  scher Aufnahmen. Hin und wieder dürfte auch die Herstellung eines Zink-  klisches selbst zu wünschen übrig gelassen haben.  3  |  E  A  ‘11)
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Die Ausgrabungen Menasheiuligtum
ıIn der Mareotiswüste *  V

Von Dr aumstark
Fa

DIie Wissenschafit des Spatens hat 1M Dienste der christlichen AAlfiertumsforschung einen KErfolg verzeichnen, W1e WIT ın yleich
bedeutsam se1t en ruhmreıichsten un entscheidendsten agen der

Ausgrabungskampagnen de Ross1ı’'s In den römischen atakomben
l

nıcht mehr A begrüssen das ue hatten Aus dem W üstensand
der Mareotiseinöde, der ge1t. Jahrhunderten dıe ITrümmer SE1INEeTr
Prachtbauten edeckte, ersteilgt das ST OSSC ägyptische Menasheıilig- L
LUM, nach Jerusalem das hervorragendste frühchristliche W all-

2fahrtszie des Ostens. Bereıits über > gewaltige Ergebnisse C
eiINes ersten Ausgrabungshalbjahrs kann 1n einem ÖOl Jun1
datierten „RechenscChaftsbericht‘‘ Ka fmann orientleren,
dem es vergönn Warl, ın (+emeinschaft mı1t a  S, freigebig \
VONN verschliedenen Stellen Ye1NeTr Vaterstadt Frankfurt M

tersStützt, das ST OSSC Werk der Freilegung ı1n Angri1ff nehmen.
an WwIrd 1n diesem reich und durchgäng1g auch &ut

illustrierten “* erıch selbst sıch über den (Fang der Trbelılten
1m einzelnen, die 1M Aauie derselben 7a überwindenden Schwie-
rigkeiten un das entbehrungsvolle Daseın unterrichten haben,
das die beiden Leıter 1M Dienste der Wissenschaft ertragen. Hıer
kann S 1U darauf ankommen, dem Leserkreise der Römischen

Die Ausgrabung der Menas-Heitigtümer IN (dier Mareotiswüste. Kalro,
1906 107 mı1t Abbildungen, teıls 1m Text, teıls qls V ollseitenbilder.

Störend WIrk 11Ur mıtuntier eine erhebliche Ueberbelichtung fotograi-
scher Aufnahmen. Hın un wieder. dürfte auch dıe Herstellung eines Zink-
klisches gelbst 7ı wünschen übrıg gyelassen en
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Quartalschrift ın Nüchtiger Andeutung eine Erstie Kkenntnis des
islange schon ANS Licht (ÜJetretenen und se1ner Bedeutung VOI -

miıtteln
Das Grossartigste ist diıe anstossend AaAl die eigentliche ruft-P kırche des hl Menas Urc en Kaiser TKAadıus 395-408)

rıchfietie Säulenbasılıka, e1InNn Werk W EesSeNLTLIC gleichaltrig mit der
e Julı 18923 Zerstörten römıschen Paulskirche, mıiıt welcher

e1iINn Vergleich sıch auf CT nd nd Y° aufdrängt. Bel eliner
Gesamtlänge Ol 371,60 zeigen die estie e1IN 26,90 ul, breites
anghaus VOL einem yleich iıhm dreischiffigen mächtig auslatenden
ransept VON änge und mehr als ROR Breite, das 1mM
()sten sich dıie 10, 70 breite nd 5 Ma 1eTie pPSIS anschliesst.
Der Bau zweigeschossig nd VOIl elnNer Vierungskuppel über-
ragt Niıicht weniger a IS Marmorsäulen, 1m Langhaus nd
Je ın ]Jedem uerschiffarme ırugen se1ne Emporen. Paviıment,
Säulenbasen, Türschwellen, Ffosten, Ireppen nd die este der
Wandbekleidung welsen feinsten gyriechischen Inselmarmor al.
Eın VOoNn Kaufmann (Fıg 9) abgebildetes Bruchstück der archl-A  02 tektonıschen Zuerglieder erinnert e1m ersten 1C 1a q IS
möglich. die konstantinischen Frilesreste der Grabeskirche 1n
Jerusalem. Der Altarraum as „heilige BL“ ın der >prachea T östlicher ıturgle WarLr q {IS e1INn Ol chranken umschlossenes
Quadrat ın die Vierung gestellt; In selner Mitte erhobh sich der
ar, dahınter se1lnNer stseite, O1 Subsellien ankıer der
Bischofsstuhl, hinter welchem die ZAUIL (+0ttesdien NIC mehr
eNuUutzte psIs durch orhänge VOom Gotteshause getrenDf  - Se1IN cheint In der pSIs selhst führen TEl quadratische
Kınstelgschächte 1n mehrere yewölbte Grabkammern. Kleine halb-
kreisförmige Nischen schliessen, ın die Wände gelegt, die Mittel-
schiffe des T’ransepts 3D Als Kapıtellform cheıint eine are
Angabe wIird diesbezüglich VOI aufmann nıcht gemacht dıie
korınthische ın einer nach den Abbildungsproben wunderbaren
Ausführung mındestens vorzuherrschen. Eın VO Fundbericht
(Fig S) abgebildetes Bruchstück plastıscher Dekoratıon, elnes
elieffrieses, bringt einen nakten u  O, dessen schöner Marmor-
leib üpplge Frucht- un Laubgewinde in selıg splelender eich-
tigkeit Arbeıit VON rein hellenıstischem e1sS un USATUC
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Die Ausgrabungen Menasheiligtum ın der Mareotiswüste

uch WeTI) die Arkadıusbasılika als baulıchen (7esamtorgan1S- _
1L1US 1Ns Auge asst, WwIrd iıhren durchaus un emiıinent hellenısti-
schen arakter N1C Z verkennen vermöÖögen. ber TYTEe1ll 1St,
W as 1er uns entgegentritt, N1IC jener 11© un: einförmige Hel
lenismus der römischen asılıka, AUS dem INan, ın unbegreiflicher
Verblendung mi1t Zuhilfenahme VON eLWwWas germanischer Art, en
romanıschen un: weılterhın den gotischen Kirchenbau, unter A*
erkennung eines Einflusses des Zentralbaues, € dıe Sophien-
kırchen OIl Thessalonıke nd Konstantınopel krafi e1lnNer gerad-
lınıgen Entwicklung hervorgehen lassen wollte Das ist jener
ungleich reichere orjJ]entalısche Hellenismus der östlıchen (3r0SS-
stadtkunst, aut en AIn W urzelboden elner weılıteren lebensfähigen
Kunstentwicklung immer wıeder hinzuwelsen StrZyZOoWwsk1 nıcht
müde WIrd.

Ich 1a San AOLO u01 le WMULOA erinnert. W er dıe
Menashasılıka des TKAadıus nehen die Ol se1nem Bruder VOLE
endete Grabkırche des Völkerapostels stellt, dem 11.USS5 der eNTt-

wicklungsgeschichtliche Prinzıpat des Orients In der frühchristlichen
An der en desaukKuns gyeradezu In dıe Augen springen.

ZU Jahrhunde Ze1& UNS da der sien bereıts die Ver-
indung on Kuppel un Langhausbau, dıe das frühchristlich
Rom n1ıemals vollzogen hat, den zweigeschossigen Langhausbau,
der für dıe gesammte Kntwıcklung der „byzantinischen“‘ ırch-
lichen Architektur massgebend geworden 1St, während gyleichaltrıge
EeZW. ältere Beispiele für iıh In Rom ANDR& derjenige suchen konnte,
welcher och immer harmlos War Sanl Agnese oder den
Ostteil VON an Loren  e  Z  O u07 e IANUPOA für eine wirkliıche

Schöpfung der konstantinischen Z 7ı halten.! Im einzelnen auf
alle die unter dem Zeichen: Orient oder Rom? stehenden TOoODbleme
uch andeutungswelse einzugehen, welche Ure die YTKAad1ıuUS-
asılika 1n der Mareotiswüste eruhr werden, fiele ausserhalb des
Rahmens elıner kurzen Fundanze1ige Ich bemerke erstens Wen1&-
S 9IlS noch, ass dıie wesenhaft zentrale Anordnung des SN LO VO

Schlechthin unbegreiflicherwelise bezeichnet Kaufmann 1n der
Unterschrift Dı Fig O qals 3L einen beliebigen fünfstunlgen utbau. ID ist
doch schlechterdings verwirrend un darum absolut unzulässig den 1n der
Terminologie des orientalıschen Kirchenbaues für den Altarraum festgelegten
Terminus auf einma|! ın einem GAaNZ anderen Sinne gebrauchen.
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der pPSIS SCHAauU derjenigen Anordnung des Aitarraumes entspricht,
die iıch soehen 0riens Chrislianus, V auftf TUn des T utmtxby TG
"AVAOTÄGEWC für dıe Anastasiusrotunde ın Jerusalem nachgewiesen

. na Ich möchte zweltens ler bereits auf die fundamentale
Bedeutung aufmerksam machen, weilche e1INes Erachtens dem
Schema des Arkadiıusbaues für den späteren koptischen Kirchenbau
zukommt.

Ich na unter der Augustsonne des Jahres 1905 die Sämt-
i1chen Kirchen Kalro’s un selner mgebung bıs ZUTE kleinsten
un entlegensten aufgesucht, eingehend SEUd1ıer un versucht,
mIr on em entwıicklungsgeschichtlichen Zusammenhang Rechen-
chaft N geben,; der ler obwaltet Die erkmale, dıie sıch mır
für eın Grundschema er dieser Bautypen ergaben, Warell Dop-
pelgeschossigkeit, starke Betonung des JIransepts, irühe, WO nıcht
ursprüneglıche Kinfügung elnNner Vierungskuppel, Neigung MÖS-
1chst reicher Eintfaltung der Däulenstellung un 1mMm Zusammenhang
nıt letzterer die Umführung der Selitenschiffe dıe der psıs
gegenüberliegende Seıite des anghauses h der S0OS S60 VApÜNE
der späteren gemeinbyzantınischen Kirche Lan begegnet un

diesen Merkmalen, mi1t Ausnahme AD  U uletzt genannten,
bereits 1n der Menashasıilika des ausgehenden oder beginnenden

Jahrhunderts. Wenn ler M eilne Verbindung der ZWelge-
schossigen Seitenschiffe egenüber der psIis, W1e G1@e Rom
anl Agnese un der Ostteil VOIN San LOrenzZ0 bleten, e
steht d1ieses Jlediglich 1mM Zusammenhang mıiıt der atsache, dass Al

der entsprechenden Stelle ın den Arkadıusbau eine Zzweiıite nach
Kaufmann wesenhaft ältere Anlage estörend hineinragt.

Eıne 1mM Westen des ersteren 1n die leie uhnrende Monumen-
taltreppe hat bel den Ausgrabungsarbeiten ZUEerTSsTt die Vermutung
wachgerufen, ass nach dieser e1lte eErst aq4usserhalb des Kalser-
baues die UuNesSTALie des nl Menas suchen S@E]1. 1esel1De fand
eine gy]Jänzende Bestätigung. Es gelang hler eine KTyDpta aufzu-
decken, dıie mıt mächtigen Treppenanlagen, Kryptoportiken, Tab-
kammern nd elıner durch (+0ldmosalk ausgezeichneten Kapelle
ın Verbindung steht und zumal -ım Zusammenhalt m1t Akklama-
10N2n Al BBA HNA miıt S: zut denn schlechthiniger Sicherheit

Eınals d1ie Stätte des Martyrgrabes bezeichne werden darf.
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zweiter Sakrafbau 1at sich einst über dieser KTrypta ın der Weise
erhoben, ass I1e römiısch gesprochen die CONfESSLO desselben
biıldete uch SI, gyleichfalls eine dreischifige Säulenbasılıka VOL

38 änge un: 22,90 I1 Breıte, ist ın seınen Resten abgesehen
VOI der unmıiıttelbaren mgebung der Krypta bereıts blossgelegt A  v

S NL SN
worden, ın welcher die Gefahr e1InNes verhängnisvollen Einstiurzes
der sofortigen eıterführung der TDeEe1lteEeN e1n gebleterisches alt
Zzurlef. ach Kaufmann hätten WIr CS 1er miıt „der ursprüng-
lıchen Menasbasılika*" unmıiıttelbar mi1t einem Monument des

Jahrhunderts Lun, un zweilıfellos 1N1USS sıch irgend e1Nn ober-
iırdısches Kirchengebäude ber der mehr a, IS untier der Erd-
oberfÄäche liegenden Martyrgruf un einer v 1eselbe sıich
anschliessenden kleinen Katakombe schon VOL Errichtung des
Arkadiıusbaues rhoben en Indessen ze1igt dieser —  O Teıl
des KRuinengebiets ach der Beobachtung der Ausgrabenden ‚, all-
enthalben Spuren späterer Verbauung‘‘, un ıch vermute, ass es

sich hler geradezu WEeSEeNTLLC. einen der Arkadiusbasıliıka
(}

gegenüber wesentlich Jüngeren Neubau Al Stelle e1INer äalteren

Anlage andeln dürfte Massgebend ist für mıch n dleser iıch-

un eben derjenige Bauteill, welcher ın das Langhaus der e_
STeNSsS dem Anfang des Jahrhunderts angehörenden östlıchen
asılı1ka Ol W esten her. eingrelft. Z beiden Seiten eıner 3, 00
breiten, 1,80 tiefen Hauptapsıis, ı1n ihren rundmauern 1eg
1er nämlich elne kleinere Seitenapsıs Ol 1,60 Breite un

0, (0 1eie TOOTEOLE un ALXXOVLXOV. Wır en Iso das voll-

ständige dreigliedrige SN LO des ausgebildeten byzantiınischen un
amı uch des endgiltigen koptischen Kirchenschemas VOTLr Ns

Aasselbe ist MI1r Der zunächst ohne welteres für das Jahr-
hundert ın egypten AUS liturgiegeschichtlichen Gründen undenk-
bar Mindestens ber sollte 6> unbegreiflich erscheinen, ass die
Arkadıiıusbasıiliıka och das entwicklungsgeschichtlich ältere e1IN-
ac SL, e1N ıhr vorangehender Bau ber das jJüngere YE@e1N-

gyliedrige aufwelse. Ich möchte bel Wortsetzun. der TDe1tenN
hler SAaNZ besonders minutlöse Untersuchungen des auge-
schichtlichen Sachverhalts bıtten

ich miıch vorläuhg SZAaNz entschieden T7 der Annahme
gedrängt, ass die eigentliche (}rabbasılıka ach em Anfang des
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Jahrhunderts eıinen tiefgreiıfenden Umbau erfahren hat, uUurc
welchen S1Ee nach stien erwelıtert wurde, gehört eın drıttes
wıederum A 31 E nach esten 7% sich anschliessendes (+>ehbäude
me1lnes Krachtens elner sehr frühen WO 11lcht der frühesten Bau-
perl1ode des Menasheiligtums AAaln Es ist d1eses das mi1t verschledenen
Annexräumen INn Verbindung stehende Baptıster1um. eın Mittel-
1AaAUM AArı Ol doppelgeschossigen TKAaden umgeben, Oll deren
Säulenstellungen schöne Taubenkapıtelle herrühren, dergleichen
Kaufmann (Fie 13) probeweılse abgebildet hat Eın anderes VOI

hler stammendes Zuergliıed, das (Hız 3() vorführt, erinnert mich
miıt seinNner edel einfachen doppelten Palmettenvolute 4ÜUusSSers leb-
12 AIl dıie eigenartigen Zierleisten einer syrıschen Aa ande
chriıft 1M jJakobitischen Markuskloster Z Jerusalem. Den (Grundriss
des Baptıster1ums bezeichne Kaufmann „als togon Ol N V/

ux

besonderem Interesse für den Kunsthistoriker‘‘ ach se1INer mI1r
He dıie gütige Vermittlung des ÄHerrn Prälaten de aa IN
einem XemMplar vorliegenden och unedierten Planaufnahme
erweist sıch der USdruC als unglücklich v‚ewählt. IDS 1ande
sich nämlıich vielmehr um eE1INE nach aussen hın quadratische
Anlage miıt 1er übers Kreuz gyestellten Kingängen, zwıschen
denen 1mM Innern JS rund breıte halbkreisförmige Nischen
n die Kcken der Umfassungsmauern gyelegt SInd, nıt anderen
Norten un einen bestimmten DeCuS-LypuUS des hellenıistischen
Palast- nd Privathausbaues, dem 11A11 beispielsweise In den
Rulnen der palatinıschen Kalserpaläste und der DE Hadriana
bel 11v6ll egegnet. Von dem gleichen Yypus kommen uch
die (Teorgskirche In Kızra nd die Kathedrale 1n Bosra her, dıe
yleichfalls zwıschen e]ner oktogonalen Säulenstellung des kuppel-
überwölbten Mittelraumes un elner vlereckigen (GGrundform des

Den kom-Aeussern UTC. halbkreisförmige Nischen vermitteln
plızıerten (Jrundriss 1er aut das aptısterıum OCN immerhiın
eINESs provinzialen Lokalheiıligtums des (Ostens angewandt
sehen, 1st wlıeder 1M Zusammenhal m1t dem überaus einfachen,
fast ängstlıchen Uktogonalbau des eingeschossigen lateranensischen
Baptister1ums Rom üÜüberaus lehrreich

Zahlreiche weıltere Belege afür, wIie ungemeln reicher un
vilelgestaltiger als 1mM W esten die frühchristliche Architektur sich
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1mM Orient entwickelte, dürfen Yrhofft werden, Kaufmann
nd vergönnt 1St, ihre Ausgrabungen fortzusetizen un welter
auszudehnen. Denn das Menasheiligtum er sıch nıcht als e1inNne
weltferne Stätte e1insamer NndaClC AaUS dem Schosse der Uuste A  }
An eiınem Schnittpunkt er Karawanenstrassen gelegen, bıldete
6s en Mittelpunkt eiINer blühenden a der ure Handel nd

:3Pilgerverkehr ange die Grundlagen ihres Wohlstandes gesichert
W4TeEL och ın en Tagen des ertalls haben Strassen nd
Bauten dieser TOLZ der begonnenen erödung dıie nıOCNSTIEe

Bewunderung eiINes arabischen (xeograien YEeWeECKtT, dessen Be-

schreibung VoN al-Mumah Kaufmann (S 15 {£.) 1n Uebersetzung
m1ıttel Auf ıhrem gewaltigen Trümmerfeld d1e Hrankfurter \

Expedition bıs unl 4A4USSSET dem Hauptheiligtum el bst bereıts
1mM äuUusserstien Nordwesten auf einem Friedhof Sub divo, VOL dem
eLwa e1n Dutzend (Gräber untersucht wurden, dıe este elıner
welteren Gruppe VOLL Sakralbauten blossgelegt, elner Koimeterlal-
basılıka mi1t dreiteiligem 570 un eınem 7zweıten „säulenum-
gebenen aptister1um nd zalreichen anderen Nebenräumen‘‘.

F„Kınen zweıten T1e mi1t asılıka  66 ‚„ JM sten der
Stadt‘‘ wen1gstens eNtideCl. HCn ın e1nNn Priyvathaus ist

probeweise schon eingedrungen, ebenso W1e en sSschönes eisple
e]lner Zaisternen- und Bäderanlage‘‘ wenlgstens „teilweise freigelegt P E Twerden‘‘ konnte

Dass ein &rOSsartıges Ruinengebiet auch der Epigrafiik wertit-

VOo Ausbeute bleten MUSS, 1e& auftf der an OCH macht
Kaufmann’s Bericht nach dieser Seite hın och keine ZUSA4AmMMEN-

elläufig werden neben griechischen KOop-hängenden Angaben.
tische Inschriften e7Z7 W Grafüti: erwähnt. Hervorheben möchte
ich dıe sepulkrale Formel V OIl einem Ruhen ECQ2 ANJAXTAZEQZ
(vgl Bericht 4.() uch eine kufische Inschrift fand sich. Von

Ostraka hnaft Kaufmann (Fıg 9) eiN1ZE Proben en lassen

Von „Gemälden OÖOCcCNster Schönheit‘“ re sodann die be-

rührte arabische Beschreibung der Menasstadt 1ın deren aupt-
kırche ber die ZzTrÜn  lche Zerstörung, welche dıie Ze1t un
fanatıische Menschenhände bewirkten, hat naturgemäss gerade en

mus1ıvyven na malerischen Schmuck der Heiliıgtümer Zut a IS
Aus dem Schutt gerettete Mo-vollständıg verschwinden lassen
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salkfragmente der Menasgruft, welche der Bericht (ıg 2'() ah-
bildet, lassen ehben och Spuren Von „Bildwer und dem Teıl
eliner Inschrı erkennen un „1IN der Miıtte der abgestürzten
Backsteinkuppel‘‘ des nahen Baptiıster1ums „pPrangzt das kon-
stantınısche Monogramm“‘©.

Weıt reicher ist. selbstverständlich das Ausgrabungsergebni1s
UT dem Gebilet der Kleinkunst „ın kleiner (+0ldschatz be-
tehend AUS Armspange, Öhrringen, ZWel Kıngen, elner Anzahl
(+>o0ldmünzen des vierten bıs 1ehten ahrhunderts un einem W1N-
zigen durchlochten (+0oldblatt mit Agnus Deix‘ wırd VO Bericht
rwähnt. Daneben interessieren als lkonografische Denkmäler
1 STOSSCI Bronzeknopf mıiıt dem der aulife hrıst], WO
von einem lıturgischen (+ewand‘“‘ un „eIn Metallkreuzchen miıt
Scharnlier un: Darstellungen AUS frühbyzantiınischer Zieitt Be-
züglıch eliner 1 Schutt der Menasgru gefundenen 39  au A UuS

Bronze‘‘ möchte ich iragen, ob S1e eiwa gyJeichvıe ob als EU-

charıstisches (+efäss oder NıC ber einem Altartısch aufgehängt
Eıne Gruppe orıentalıscher egenden V OIl körperlichen

Erscheinen des eiligen (+elstes während der pL  ese, ber dıe
iıch einmal werde handeln müÜssen, legt MI1r dıe Vermutung nahe,
ass ın der Blütezeıt des Menasheiligtums Anbringung frel sChWEe-
bender Tauben AIl solcher Stelle 1M Orient sehr häufig War

OCH weit mehr als (‚lasftfunde Ssind C annn ahber Tonwaren,
auf welche dıie auptmasse der bısherigen Kleinfunde der TAan
furter Expedition en Höchst interessant ist CS, ass eS

ZWel unkten -  o  elang dıie eEste eines SAaNZCH „Hauses un der
Verkaufsräume e1INes Töpfers un Eulogienfabrikanten‘‘ mi1t rel-
chem Inventar und mi1t den eien aufzudecken, miıttels deren die
tönernen Devotlonalıen hergestellt wurden. Denn solche
handelte ESs sich neben mphoren, Haushaltungsgefässen, Lampen
un: Splelsachen bel der Töpferıindustrie der W allfahrtstadt VOL

em Von Terrakottafigürchen, W1e 331e (Fıg 42) a  1  EL,
„lassen‘“ ach Kaufmann’s zutreffender Bemerkung „ein1ige‘‘ „Star
1m Zweilfel, ob 11A2a 1er noch Splielsachen oder ber otiystatuet-
ten‘“‘ EeZW. „Heiligenfiguren‘“‘ au erhblıcken Den eigentli-
hen Devotlionalıen werden uUurc ihre arstellungen ferner vliel-
aCN dıe Lampen angenähert. DiIie „„0IS yetz unbekannten ujets‘‘,
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die 7Wel ıIn der Menasgruft gefundene nd 1M erıch (Fig 45) abge-
bildete xemplare aufwelsen, 12a auch ich Benützung eiıner
wıeder der üte de Waal’s verdankten, unmittelbaren Fotografie
N1C siıcher f deuten vermocht. W eenigstens 1M einen Z
1esse siıch ohl Al eine Szene 7z7w1ischen einem Bekenner Christiı
un 7We]1 chergen (Martyrıum des hL Menas ?) denken

Am zahlreichsten SsInd ndlıch die allbekannten Menaskrüglein Aunter en ın en Rulnen der Menassta gefundenen Terrakotten
vertreien. „Tausende‘‘ Ol Exemplaren lassen 1er Kaufmann
18 Varlanten einNes SKT ÖSSETEN nd 6 eiINes kleineren Haupttypus

.

unterscheiden. eNr WEeTrTLVO ist, CS abel, ass Beischriften W1e! .
MHNA HANKA AABE YAQP AIILEAPA oder EYAOT'I1A

6TOYX ENA YACQP) ıhm gyestattien, die wirkliche Bestim-
108MUNS dieser durch die SAaNZC frühchristliche verbreıteten

FE'äschchen festzulegen, die Man bısher sıch WO mi1t el AUS den MLampen gefül dachte, dıie x Ta des eiligen rannten, 4STE
dıenten ZUL Aufnahme e1InNnes heilıgen W assers‘‘. Das Kl ergäan-
7end neben elne Feststellung die ıch se]lbest Jüngst Sı machen ın
der Lage wWar, * ass nämlich auch die Monzeser mpullen m1nNn-
destens teilweise nıcht ZUCF Aufnahme VOL olchem ampenö be- A
stimmt 9 vielmehr 11 ihrem KAAION ZOH2 eline
Art stellvertretend_er Kreuzreliquien umschlossen, QOel, das be1

Expositionen der hierosolymitischen s CT’UÜK Dominit‘, Ure deren
ähe Xxewelht, wunderbar qaollte aufgewallt SEe1IN. KB N  WMan kann angesichts reicher Ergebnisse eiINeEes einz1gen
ı1alben Jahres erster Arbeıt 1U uf’s lebhafteste wünschen, ass

Ar

die Menasexpedition sıch der nötigen Mittel ZUr FWortsetzung des

Begonnenen NIC beraubt s1e. die ihr 7Ul Verfügung gestellten
F  xMan annMıttel sıch vielmehr och SAaNZ erheblich mehren.

Kın kaum gylaublicher LAPSUS calamı ist bezüglıch der Beischriften dieser
en  — GT JA TOX mı€Ampullen Kaufmann passıert,

„LobpreIis des hl Menas* übersetzt, als b nicht jeder Leser der Reiseauf-
zeichnungen der S50 Silvıa oder der Briefe Gregor’s des TOSsSsen wusste, dass

gDioyix=benedictzo einfach und geradezu ‚„Wallfahrtsandenken” he1lsst, „SegNUNgS“
amlıch durch den betreffenden Wallfahrtsort oder seinen eiligen.Segen 11

Abendländische Palästinapitger des ersten ‚Jahrtausends und ihre Berichte.
Köln, 1906 52 auf (irund der Angaben des NOoNyMUS VOIN Piaqenza
(G:- e V OT: Itinera Hierosolymitana, 1 f.)
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daneben allerdings auch Jetz schon en Wunsch nıcht untier-
drücken, ass VOL allem diıe Publ  1 a10n 1n welcher uUunNns Kaufmann
das (+esamtbild selner un vorzulegen haben wird, diesen selhst
ebenbürtig se1ln h ber VOor em die entwicklungsge-
schichtlıche LIragweıte dieser Kronzeugen für den Orient
Rom scharf un klar, schne1idend chart un sonnenklar heraus-
arbeiten möÖöge. Ich möchte nach dieser ichtung nıcht heute
schon mich darum einer pessimistischen immung ingeben,
we1il se1IN eErstier Fundberich A Derartigem nıcht en le1isesten
inneren Anlauf nımmt, vielmehr erst In dessen Schlusswort, W1e
ein aäusserlicher Zauerrat angebracht, der Satz Ste ass die
„Menasstadt‘“ „allem Anschein nach uch die Abhängigkeit des
weströmıschen Kultbaues Von orlentalischen ypen nd Vor-
bıldern In 1C setzt‘‘. Im Gegentell 20 ich I‘_

sichtlich, ass Kaufmann’s Fınderglück in der Mareotiswüste
en bmarsch In StrzyZgowsk1’s un meın ager, den 1n
se1nem Handbuch der christllichen Archüologie schüchtern be-

E A &  E, kraftvollem nd raschem Abschluss bringen wIird.
Das ANADUC. WäarLr noch eine 1MmM 1eisten N esen durchaus L’OIL-

zentrische Arbeit, bel welcher d1e dem Oriıent gyemachten Konzes-
S10NEeN bedenklich AaAl dıe evangelıschen 1Cken auf dem
alten el erinnerten. Auft sSeINeEmM beneldenswerten Arbeitsfe
In der Mareotiswüste 11USS der V erfasser C melne i1Ch, inne
werden, dass, 11S Not tut unendlich mehr ist als e1InNn solches
Jransigieren zwıschen em un Neuem, ass für die CNrıstliche
Kunstarchäologie der Ausgangspunkt der Betrachtung un WHOTr-a D

>  }

schung 1M sSstien CNOMMEN werden
E oriıente u90 Als ıch VOL ZWeEel Jahren die vor]ustinla-

nische Bautätigkeit Edessas auf TUn der lıterarıschen Quellen
skizzlerte, ScChloss ich miıt em Wunsche nach elner ostsyrischen
Ausgrabungsexpedition, un en Ta  > heraufzuführen, AIl em das
etzte romzentrische Vorurteil 1n der christliıchen unstgeschichte
„gzleich der nl 108 unrettbar nd unwlederbringlich dahinsinkt‘‘.
DIie Menasexpedition hat NS jenem Tage, das Ist meın bestimmter
indruck, schon w]ıeder erhebhlich näher gebracht. Nur
lauter 111 USS5 ich TEe11lC Jetz en uf erheben, sich H1 dıe
Wiıissenschafft das Verdienst erwerben Wwollte, entsprechende KErfolge
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auf dem Boden von Edessa, Karrhai oder Hierapolis ermög-
lichen, zu ermöglichen, dass, W1e der Arkadıusbau aM Menasgrab,
auch die edessenische Grabkirche des postels "*homas leibhaft G
wleder VOr unser gelistiges Auge KELE, die 395 die S0S Silvıa
begeistert rühmte als „INGENS ef va nulchra et ODA disnOosSilLONE,
DA vere digna est PESSe domus Dei‘
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Römische Quartalschrift,



DIie Konfess10 des nl Emmeram
ZU  = dritten Mal

Eıne Erwıderung VOLO Endres”IR 'C  ; Ya
Kis ist U bereıts das dritte Mal, ass 1C. mıch In dieser

Die Ver-Quartalschrifi dem gyleichen Gegenstande aussere. !
anlassung azu bıldet eine Abhandlung VOIl ton W e DET,
Die Reliquien des heıilıgen Emmeram, ıIn en uAaAdien nd 1ifer-
lungen AUsSs dem Benediktiner- nd dAem Cisterzienser-Orden,
D 1906), 38—-D8, 254-92770 Ich anfänglich beabsıichtigt, dıe
hlerin SCcSCN miıich gerichteten Angriffe W1e die eigene Art oln

Wissenschafrt, welche der Verfasser ekundet, 1& nNorleren, we1l
die Ausführungen Webers bel den ıbm eiraCc kommenden Fach-
MAannern aum auf einen nennenswertien 1NATruUuC rechnen dürfen
Ür einige FKFreunde einem anderen Verhalten estimmt, wıll
iıch u11l wen1ıgstens e1Nn Hauptpunkten, die er VeOel -

ficht, Stellung nehmen. ID mMas sıch annn ze1gen, ob „die rahlen
der T1IU UT welche die Ergebnisse meılner udıen be-
reits versengt Lı en y]aubt, sich nıcht als wesenlose Irrwische
erwelsen.

er en Grabfun OIn Te 1594, ungefähr ın der Jıtte
der Apsıs VON St. Emmeram Regensburg, ich der

Ueberzeugung yekommen, ass dıe Ruhestätte des Patrons der
Kırche erschlossen habe, die Bıschof (GGaubald 1M Jahrhundert
bel der UVebertragung des Heiligen dort angelegt un Arnold
VON St Emmeram 1M 1: Jahrhundert als dort vorhanden bezeugt

S, IAY (1899), N (1903), MN  [ —>
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Die späteren Nachrichten der Emmeramer, die jener Stelle
römıische Martyrer bestattet, die Kmmerams-Reliquien ber 1mM
Stipes des Hochaltars geborgen gylaubten, MmMUusSstie ich nNaturgemäss
als Irr& bezeichnen. Der eEQ{{fe Kenner der kegensburger (+@-
schichte, Hu Talf VOIN W alderdorff, stimmte mM1r darın be]1.! In
welcher Weılse bheurteillt 1U  w} W eber d1eses uUuNnsSer Verhalten? „Endres
un Walderdor{ft schriıeben,“ sag% CL, „Abhandlungen < mI1t dem
sensatlıonellen 1LE Dıe neuentdeckte Konfess10 des hL Emmeram »

(Krusch, Neues Archiv, il 364) un beschuldigten dıie en
Cölestin Vogl 1655-91), Anselm 1n 1725-42) un: Joh

Kraus (1742-62 der Wälschung der Keliquien EeZW der Ver-
reitung alscher Nachrichten, da Ja die letzteren ın TUCK-
schriften die gyleiche Anschauung vertiraten Ihre Autorität ist.
aber verlässiger, weil diesen eifrıgen Männern noch das
gesamte Archıv un die Bıbliothek VOLL St Emmeram abgesehen
VOIL en Verlusten 1mM 50 Jähriıgen Krlilege ZAULr Verfügung San
während Jetzt ure die Klosteraufhebung e1ım Beginne des 19
Jahrhunderts die Urkunden ZEerStireuUL, Vv1e11AC uch verloren g_
s S1InNd. ıs gehört jene Bbeschuldigung Ootfer Priester, die
sich nicht verteidigen können etc.  ° er [ässt, eine Behauptung
Iolgen, dıe ES begreiflich machen würde, WE mıch In dieser Rr-
widerung der wünschenswerte Gleichmut einen Moment verlassen
haben sollte

Hier ist eine prinzıplelle Auseinandersetzung mi1t em Reé‘ens-
burger Kırchenhistoriker Platze Vorerst aher dıie rage
elche Emmeramer Urkunden sSInd Zerstireut worden und Ver-
lust ‚ 6SANSCH, dıe jenen Aehten e1IN SCHÜUECLES Wissen ın der VOI-

würfigen rage IR der Gegenwart ermöglichten? elches Buch
hatten s1e, as WIr nıcht auch eute och einsehen könnten?
Weber besser yetan, auf solche Redensarten verzichten
un der nıcht selten iragwürdigen geschichtlichen Darstel-
lungen des 15 18 Jahrhundert das alte Literarısche Ma der
Emmeramer tatsäc  1C benützen. Dann wenigstens
eın Missgeschick vermileden, das VO philologischen Standpunkte

Hug o Gr W alderdorfif, Die neuentdeckte Konfessio des A FEim-
U Liegensburgqg, Beiulage ZUT „Augsburger Postzeitung‘“‘, 1899, Nr.
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AUuS allerbédenklichster Art ist. Davon Später. Nun ber dıe Al

gebliche Pıetätlosigkeit SCcSCH totfe Priester, edle, eıfrıge eic
Hat der kegensburger Kırchenhistoriker noch n]ıe eLWAS Ol em
Rechte nd der Notwendigkeıit historischer Kr1ıtik -ehört? Führtz eLiwa eute noch W1e die &eNaNNtieN äalteren Emmeramer (+e-
schichtsschreıiber die reıhe des OSTers autf „Apollonius AaUS Grie-
chenland‘“‘ zurück”? Glaubt AaAl {} das, W aS 31 e über dıie XxemPp-
tıon des osters, ber den berühmten aub des hl Dionysius
OIn reopag, über die Beziıehungen des Papstes Hormosus
Kloster eic erzählen wissen”? Dann Wäaren die methodischenA  A
un sachlichen KHortschritt: der (Geschichtswissenschaft 1n en eizten
Jahrhunderten ıhm allerdings spurlos vorüber SCRQANSCNH. Wenn
ber nicht, dann S1INd die irommen Redensarten VON „Beschuldi-
o  uUuNs Priıester‘‘ eic deplazıert Als möglıch.

enden WIT 1Ss nunmehr A dem eigentlichen Gegenstande.
Ich ın melner ersten Abhandlung * nachgewlesen, dass das
rab Iın der Mitte der ApSIS on St Eımmeram, über em ursprüng-
lıch der (später eELWAaSs nach N esten verschobene) Hochaltar dera  ET Kırche SLan 11 IX Jahrhundert a,IS Konfess1o des hl Emmeram

ach (Osten ehnte sıch AA dieses T e1INn 980 OLbezeugt ist.
Abt Ramwold 1M Scheitel e1Nes halbrunden Umgangs en
Hochaltar erhauter Johannesaltar 288 DIie Situatlion schildert AT-Cr
nold VOL ST Emmeram un 1n dem folgenden Satze „Quae—
am mulierecula hkeg1inae Civiıtatıs indigena n e
C TrIısta mMmartyrıs Kmmeramıl, Cul vocabulum esStl de D CS-
dibus 1PS1US, die quadam quası adoratura 2CCEesS1IE. .61 Crg
calıcıs furt1vo, QuU E1 altare O aM NS reperT 1,
UL CIrCUuMSpeCtans solam V1ldlt, alut]ı SU4€6 nımıum in v1ldıt‘.
DIie Frau Lral 1Iso ZU der Konfess1o0 des nl EKmmeram, dıe nach
seinen Füssen benannt Wa  u ort konnte G1E en eIcC VO

Johannesaltar w*}egnehmen. Denn der ar hless WESCH se1lner

A L la
esonders lehrreich Mag für W eber se1ın die soeben erschlienene Ahbhhand-

Jung VO  - Grisar, Dionystus Areopnagıta 2n der alten nÄpstCheEN alast-
kapelle und die Ecgensburger IschUNGEN des JSahrhunderts ın der Innsbrucker
„Zeltschr. };  E&  z  ath T’heolog1e*, 190

ID empfehlt sıch, die dort beigegebenen Pläne IA vergleichen. uch
wıederhole ich nıcht die dort schon gegebenen Quellenbelege.
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ichtung ZUMm Emmeramsgrabe, bezw. ZUTr Leiche des Heıiligen
qge I hst „Ad p S Zu allem VUeberflusse nenn ıhn Arnold och
„ Ara SU4e (1. e. s. Emmerami) requletlonis an 1DOdas. Nun
haft Bruno Kr sch In selner Ausgabe der 1la vel Passıo Haım-
hrammii dagegen eingewendet, In en OLae Emmerami helsse
jener ar „ad pedes sanctorum‘‘, könne a 1sS0O keıne Beziehung
ZUIN kKmmeramsgrabe haben.1 em Anscheine nach hat siıch
nıcht die Mühe CHOMMEN, meıne Abhandlung SAaNZ 7ı esen, SONS
hätte Ja en MUSSEN, WAS ich darın Ze1Ze, Aass ın eben
jenen otae, ISO ungefähr se1it dem Jahrhundert, dıe Deutung
des „„ad pedes‘‘ elne irrıge gyeworden ist.

In eliner späteren Abhandlung,* hält sıch Krusch en Aus-
TUC ATa requletlionIis antıpoda®‘, nd indem e1INe De-
finıtion (icero’'s 7i nımmt und den USaruc antıpoda presst,
kommt ZU folgendem rgebnIis: „Wenn 4, 1sS0 der Johannes-
ar 1n der Krypta der ntıpode der Ruhestätte des Martyrers
WaLlL, musste sıch dilese natürlich NC nebenan, sondern dar-
über befinden, un gerade darüber befand sıch eben rüher der
Hochaltar miIt en kKeliquien des Martyrers‘‘. Warum nımmt
denn nıcht gleich A& ass der Johannesaltar ursprünglich Al der
eC der Krypta umgekehrt aufgehängt WAäarL, un das „ AL antı-
poda“® Ja SCHAauU N interpretieren? Im übrigen y]aube ICH: dürfte
das ad pedes‘‘ ausreichen, weltere künstliche Interpretationen
auszuschliessen. Kıs ist WOTILLC nehmen OS pedibus 1PS1US*‘.

Die Ausführungen VON Krusch hnat, sıch W eber &'  ahz OT
elgnet. Kr verspricht sich VonNn ihnen den Kriole, dass „die « {9-

kKonfess10 >> des hi Emmeram 1n die Versenkung verschwınden
‘

WwIrd“ ( 46) S1ie haben ıhn, Ader die zıielle Aufgabe hat, neben
selinem Hauptfache Kirchengeschichte auch Archäologı1e und unst-
geschichte ZU dozleren‘® S 46); überhaupt ermutigt, ach 7WOÖLlT-
Jährigem bedeutungsvollem Zögern über en immerhın nıcht be-
langlosen (r7egenstand endlich einmal sıch VOL elıner weılıteren Jeffent-
ilchkeit zZU äaussern. ? ber begnügt siıch 1U11 N1C amıt, 1U

MI G., Scripfi Rer MEerTOoOv., E  9 454
} Neues Archiv, D N (1904), 366

Weber beschwert sıch, weil 16 K 25, behauptet habe,
ZCcgCN meline Ausführungen 1ın s A (1895), selen bisher auf
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S30 verba magistr1“‘ schwören. Krusch nat ihm dıe aCc noch
nıcht gründlich > behandelt. (Gerade jene oben mitgeteilte
Stelle Arnolds („Quaedam muliercula SO welche die ähe der
Konfess1o0 nd des Johannesaltares DL deutlichsten bekundet un
das „ad pedes‘‘ SCchHhau erklärt, WEe1SS ın se1linem Sinne ZU deuten
ich 1er den eELWAaS ausführlichen Passus Webers Sahz nd
diplomatisch Lreu Lolgen assén s

SS ist notwendie, dıe Worte des Prilors Arnold se l bhest AaAll-

zuführen. S1e auten AAn der ersten Stelle „Quaedam.. a (O11-

fessionem OChristı martyrıs kKmmeraml, Cul vocabulum est p -
M  us, 1PSIUS die quadam ... aCCesSS]1tEC. Be1l diesen orten ist der
Sprachgebrauch des Arnold berücksichtigen nd darnach T

übersetzen. So nenn en Anbau der Kamwoldıkapelle „CrTypta
apud SanCcLum Emmeramum aedıllicata‘‘, eine he]l der Kırche
des nl Emmeram Trbaute LU Die ortie sınd er wıeder-
zugeben: Eıne Frau ega siıch ZUTLT T („Confessionem‘““) eben
(„1PS1US““) des Martyrers Christi Emmeram, ın dıie Kırche (!)
des hl kEmmeram, welche U: „„Zu den Füssen‘‘ hnhelsst AT HET
elben e1te gebraucht Arnold en gyleichen USAdTUC „deXtum
altare, Qquod dieitur ad des, senarlı perfectione' denunclat Oomn1a
conclud1“‘. (Girienewaldt &1bt die nähere Bezeichnung des Altares,

wissenschaftliche Gründe gestutzte Einwände nicht erhoben worden. „Und
doch hatte ich, „Sagt er° In wel mıiıt ‚\Namen gyezeichneten Artık  Z  T  eln des „KRegens-
burger Morgenblatt‘ A  D, Nr und 1597 Nr. 11) den Leichenfund geschildert
und 1n meinem Artikel „Kegensburg“‘ ın Kirchenlexikon (10, J04), SOWI1e Iın meılıner
Schrift FEegensburgs Kunstgeschichte (Kegensburg 1598, 20) ul 1ın meınem
Tihrer UTC. Hegensburg und Umgebun (11 Aullage, Leipzıg 1905, 38)
auf die gegenteilige VUeberlieferung der Emmeramer Mönche hingewilesen

46) Was den erstien Artikel des „Kegensb. Morgenbl.” betrifft, nımm(“%
iıhn IE! Weber selbst mı1t Bedauern zurück (S Ü nachdem ich ‚recht Spät
un einer Stelle ıne Krwiderung veröffentlichte, W 0 Nal S1e schwerlich
sucht‘‘ (KTusScH. A,., 203), lediglich AUS Schonung ur er.
Der Zzweite Artikel des „Morgenbl.‘“ bezieht sich der Hauptsache nach auf einen
anderen Gegenstand, un: hler W1e 1n „hegensburgs Kunstgeschichte‘‘ 11
Kirchenlexikon ist VO  — einer w1issenschaftl Stellungnahme K6ZEC. miıch nıicht
die ede Wörl’s .  HyYMEr Illtustrierter “ihrer A Regensb. und Umgebungz (60 Seiten Eie)) egegnet MI1r In der wissenschaftl. Literatur ZU erstien
Male Hier STEe 38, dass (+aubald den hl Ekmmeram bel dessen Jetzıgem
Hochgrab beıgesetzt habe, W 4S S falsch 1st, W1e drel Zeilen weıiter unften: Der

Wolfgang wurde JI4 begraben be]l Anwesenheit des Papstes Leo IXH
—
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e7Z W der Krypta mi1t en Worten „deXtum altare dA1e1ltur a.d pedes
en MeCLOTUM“: Basnage, der hlerın der Erklärung un Tradition
der Jateinkundigen Benediktiner Lol&te, deshalb nach ‚„ de p_
dibıbus (1 pedibus)“ e1Nn Unterscheidungszeichen. Es ist Iso die
Stelle ol Endres, Walderdorff un Sepp N1C richtig aufgefasst
un das Wort „Emmeramı“‘ „1PS1US*‘ W1  ürlich eingeschaltet
worden. ber selbst, WEn 65 hl]esse: „de pedibus“‘ oder „Aad pedes

Emmeramı““ würde S1Ee N1C „e1In unantastbares Zeugn1s“ für e1inNn
rab des hl kmmeram hınter dem Johannsaltar ergeben, weil Ja
1M Kl Jahrhundert der hl Emmeram 1mM Hochaltar ruhte, a ISO der
Johannesaltar W1e dıe KIrypta 7i den Küssen des h1 Emmeram
sıch befand Uebrigens S1INd dıe Phrasen miıt }7per pedes‘‘ (!) S C6-
wöhnlıch nıcht WOTLILLC 7ı Lassen, W1e ]Jedes lateinısche Lexikon
dartut INall enlnde sıch 1n der Emmeramskirche Füssen des

eiligen, ob untien ın elner L oder oben auf eiliner Hm-

POTFE weilt‘‘.
Der letzte Satz, U1l xyleich mi1t ıhm begınnen, lehrt IN

ın er 1mM (x7egensatze Krusch, der dıe ortie presst, einen

weılıtherzigen Philologen kennen. Mit eiıner Interpretation, w1e J1e
]1er er ZULässt, kann 1Nall ziemlich 1e]1 WaSCh. Dessunge-
achtet 1ın lch noch überrascht durch dıe Interpunktion, Uebersetzun
nd Erklärung des Satzes „quaedam muliercula Sfe.“ Hıer cheint
sich er selbst. übertroffen haben Seit der Lektüre jener
Stelle ist m1r dıe lichtvolle Idee e1Nes Philologen jenselts OIl

WKormenlehre und Syntax aufgegangen. Beıl meınem bescheiıidenen
Latein hätte ich SAallZ ıIn Uebereinstimmung m1T Krusch (N. A.; 29
366) interpunglert: „a confessionem Christiı martyrıs Emmeramı,

SetzenCul vocabulum est de pedibus 1pS1US, dıe quadam etc.‘*
WITr aber das Komma VOL „1DSIUS: E, ich en Genitiv „1PS1US““
abhängig se1IN assen VON 99  die quadam‘‘. er dagegen,
das „1PS1US““ E1 a IS attirıbutiLve Bestimmun über den Relativsatz
„Cul vocabulum eie:* hinweg ZU „Emmeramı‘‘ bezıehen, un!:

Se1 demgemäss übersetzen: „Kıne Krau begab sıch ZULC UT
(Confess1ionem) ehben 1PS1USs des Martyrers Emmeram, ın dıe
Kırche des Kkmmeram, welche TU ete.‘* Ich 1n VeILI-

mutlich nicht der eiNZIE Verblüffte über dıe Hülle sprachlicher
un SaCNlıcher Aurklärung, die 1er auf aume geboten
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WwIrd eiz begreife ICH: Weber sich durch die „late1in-
undigen Benediktiner‘“ (S d5% „die nıt der lateinischen Sprache
vertrautfen Mönche‘‘ g 96) imponlieren Äässt, daran
innert, ass Arnold selbst „e1In gewandter Lateiner War un: auch
Sinn für Ssprachliche Schönhel hatte‘‘ (S 96) Was M&  > ohl der
„<ZEeW1ISSEe Cyrinus‘‘ (S 96) für e1INn Mann -  SCcHh Se1IN, der d1e
ebensbeschreibung des hl Emmeram In schlechter nd bar-
barıscher Sprache geschriıeben hatte, ass Arnold G1E verbessern

K  1

.“
SA
bn

trachtete Hierüber könnte WON Bruno Krusch den besten ANT-

S schluss gebén, welcher Jetz Gelegenheit hat, CDE, em LÜT
se1lnNe Unterstützung lebhaftem an verbunden‘‘, ist A.;
XÄXX., 459) INn einer atalen Lage belzuspringen.

Kis <x1bt eute, welche ber Zwirnsfäden stolpern, WE S1Ee
einmal der leicht erkennbaren Wahrhe1l wıderstreben. So ist
er Al einem unrichtie gyestellten Komma hängen geblıeben,
das bel Basnage fand. ! Da den Fehler nıcht stillschwei-
gend korriglerte, hätte sıch ühe 3AN0N nglüc. ı1n der eDer-
SEIZUNG Ja dadurch ErSParen können, dass die hler In erstier
Linle ın rage kommende Handschrift VON De mIr. Emmer.
eingesehen hätte Kıs ist der berühmte (a lat Mon W1e
INan annımmt, das Autograf Arno selhst Hıer lautet der Satz

\
(fol DZ) Al den nachträglich on en „lateinkundigen ened1iık-
tinern“‘ eingeritzten Lesezeichen folgendermassen: „Quorum

a queda muliercula regine Clivıtatıs indigena a.d cConfessione
Xpl Martyrıs emmeramı Cul vocabulum est de pedi 1PS1IUS die
quada quası adoratura aCcCcessit‘“. Das Komma nach „pedibus‘“ ISTBi Iso nıchts anderes als e1Nn auft RKechnung des fahrlässigen SCcChrelı
ers kommendes Ueberbleihsel On der KÜürzung für „UuSs  66 In der
Form des em1kolon

Dass Arnold das Vorhandensein der Kmmerams-Reliquien
mM ıttelbar hiıinter dem Johannesaltar bezeugt, kann Urc keine
philologische Kunst hinwegdisputier werden.

Ehe ilch auftf ebers Deutung des Kundes VON 1594 7 SPLE-
chen komme, denn ıch beschränke miCch, wI1ıe bemerkt, NUur auf

uch In den Abdruck bel Migne, R 141, 1012 B, 1st das verhängnisvolle
omMm2a übergegangen.
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einzelne FPunkte, kann iıch mMI1r NıC VELISaSCHh, der
gedenken, welche der „Kierhändler Gregerl ON Strasshäusln‘‘ IN
selner Bewelsführung splelt. Be]1l der efnung des Grabes 1M

1894 n1emand der Anwesenden 1mM Ziweifel, ass der Schädel
der Leiche enhlte Das kann als Indizıum dafür SCHOMMEN werden,
dass dıie gefundene Leiche die e1INeEes Heiligen Ist Der Umstand
ist er eber, welcher AaAl der Kundstelle einen Grafen abho
beigesetzt Se1IN ÄSST, unbequem. Er AUsSSerTt. sıch ber die ıch:!

‚„Der OPT, en die mhüllung frel gelassen hatte, Wäar bereıts
SULZ zerfallen; e1in oder Z7Wel an voll Moder lag AAl dessen
Stelle Dies hat nıchts Auffallendes So meldete Januar
1898 der „negeNsSburger Anzeiger“‘: « Eggenf'elden‚ Jan Vor-
gestern wurde der vormalige Karrer nd Kıerhändler, der S0OS
Gregerl von Strasshäusin, LOL. 1n dessen ( Behausung aufgefunden.
ach ahrnehmung (!) ist erselbe VOL 14 agen verschieden,

Hier WarLrun Wr der Schäde vollständıe MC
der unbedeckte KOopTf, obwohl ZUTL W ınterszeit nd 1m geschlos-
SC 11611 kKaume, ı1n ZWel Wochen zerstört‘ (S 42) Solche Bewelse

at sıchun schweigen, dürfte ZUr Kritik ZeNUgEN.
denn er nıcht der rage veranlasst gesehen, W AS ohl der
Kegenfelder Korrespondent des kegensburger Lokalblattes Tür \öC-
wöhnlich STA er  er LÜr e1In Instrument handhaben mag ?

Diıie Annahme, ass raft Babo hınter em Johannesaltar SeIN
Trah &a  e, ist uUurc Traf Hugo W alderdor mi1t überzeugen-
den (Gründen wıderleet worden, * ass dem ONM iıhm (+esagten
kaum mehr eELWAaS hinzuzufügen bleibt DIie einzige este Nach-
r1C die WILr über Babo’s rab besitzen, enthällt eine TKunde
VON ( 996, WO em W unsche Ausaru«c &1DL, m1 seiner (3 @-
mahlın Mathiılde ?7c] UuXia ecclesiam praedietl Emmeramı“ e]lne

Sepultur 7ı erlangen. DIie nächstliegende Annahme 1St, ass
IN dem „Coemeter1um nobılıum“‘, 1M S50 Paradıes der ırche
bestattet wurde. Kıs yehört die SANZC i1genar Weber’scher Iın

Vgl meı1ıne erstie Abhandlung, Ich rag hler nach, dass ıIn Re-
gensburg auch das Haupt des hl Wolfgang be1l der Translation VO öÖrper
getrennt wurde.

Die neuentdeckte Konfessto USW-., Separatabdruck, S
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terpretation, wonach Kırche und Tu yleichwertige Begriffe
sind nd „ad pedes Emmeramı‘““ owohl auf den Johannesaltar
a,IS auf eine belıebige Empore der Kırche gedeute werden kann,
dazıu, 111 vqu a ecclesiam‘“‘ nd ın der pSIS der 1IrCche gyleich
zusetizen

Baho STAr sodann 1001 Arnold VOoOoN St Emmeram War ISO
noch eIN Zeitgenosse VoNn ıhm. Wenn ul dieser 1035 schre1bt,
der Johannesaltar stehe „Ad pedes kmmeramı‘‘, hnelsst. das
eben nıcht „ ad pedes Bahbon1s‘“. Im übrigen ist. die Annahme,
Aass raf Baho mMmıtten In der Apsıs der Emmeramskiıirche Un unter
em Hochaltar beigesetzt worden S  1 für einen Kirchenhistoriker
nd christlichen Archäologen, der OCn auch eiN1ges lıturgische
(Gefühl en sollte, OCN rTeC sonderbhar. Unmittelbar über dem
Johannesaltar haben WIT 1ın der ehemaligen Kathedralkirche VOINl

St Emmeram die och vorhandene bıschöfliche athedra, G1E
ImsStammtT, AUS dem Jahrhundert aufgestellt AU denken

Dome VOIL ugsburg STEe eiIn SaNZz ahnlicher Bischofsstuhl noch
heute der betreffenden Stelle Dass der Hochaltar Je einmal

weılt stlich aufgestellt WaL, wıe «rusch (N. A.; RE C 1905] 4.59)
nach Weber’s ngaben für se1Ne eutung des „antıpoda‘' annımmt,
1sSt ausgeschlossen. Elr er sıch etwas welter westlich über dem
1894 geöffneten Ta Der vertlefte halbrunde Gang ist allen Ana
logiıen nach dazu da, eine Annäherung AIl das Tab hınter dem
Johannesaltar A ermöglıchen. nd gerade & diesem liturgisch
bedeutungsvollen Platze, welcher der Leiche des Kalsers N1ıC ein&e-
raäumt wurde, qol1 der raf Baho beigesetzt worden se1IN. Das ist
abgesehen Ol den wahrhaft N1C geringen physischen Schwierig
keiten, die SıCh bel der Bestattung 1n dem Steinsarg e_.

geben hätten, moralisch unmöglich.
er schliesst seINEe Ausführungen pathetisch: OE stehen

Einde Der Versuch, die 1M re 1594 aufgefundene Leiche
fÜür dıe des h1 Emmeram auszugeben, hat sich als eine A4US

Scheingründen nd Kntstellungen zusammengefügte « Di0htlll]g »

erwlesen, « und 111a sich wundern D äussert sich entrüstet
Krusch (ZV. ARCM., KAUN 564), C W1e E möglıch Wär, eiInNn olches
Schauspiel och AL nde des 19 Jahrhunderts auizuiühren SA C Die
neuentdeckte Konfessio des hl Emmeram » verschwındet unter den
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Strahlen der Kritik ber die angegriffene ıre der Emmeramer
Benediktiner ist hergestellt‘‘.

Dazu bemerke iCch, ass die hre der kmmeramer bısher
andere eute mehr besorgt W.ALCN, a IS der „offizielle‘‘ Vertreter
der Kırchen un kunstgeschichte 1n hkegensburg. Was ber dıe
‚Strahlen‘‘ qe1Ner Krıtiık betr1fft, könnte 11a vielleicht eher
über das Schauspie en  UusStie se1n, welches damıt Beginn des

Jahrhunderts &1bt, als über jenes, das ich Ende des 19
aufgeführt 12 DIe Kntrüstung onN Krusch ist e1INe sehr wohl-
e1lle ennn meılne objektive und methodische Untersuchung
der aC SHUNE moderne Vorstellungen völlig unfassbar‘‘ MAEL,

zeigt CT“ NUur, ass WEeISS ott W 4S für eine Tendenz ın meıner
AUMassung des (7egenstandes wiıttert, das wissenschaftliche Problem,
welches 1er vorliegt, aber VON vornhereın nıcht erfasst hat Von
vornhereın I dann uch mıiıt e1INer alschen Idee OIn ar-
sepulchrum die vorwürhige rage nach enm echten Emmerams-
orabe heran, einer Idee, die aut die en Konfessionsaltäre In
der ege nıcht utrıft Als Archäologen hat sich ın unserm

nıcht erwlesen, un se1Ne Position ist uch adurchn nıcht
besser Xeworden, ass er se1Ne (+edanke N1C. 1Ur getreu
reziplerte, sondern uch 24US dem Kıgenen noch A tLützen VeLr-

suchte.
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Aus der Vıta Melanıae Jun.

Von de Waal

Der er der VOI Kardınal ampolla herausgegebenen Blo-
graphie der Jüngern Melanıa (sıehe dıie kRezension eft 11L, 152)
esteh nıcht 1UT lın dem anschaulichen Liebensbilde, welches diese
Schrif uns VON elner römischen Dame AUS senatorischem (Ge-
schlechte des christliıchen Jahrhunderts entwirtit, dıie gleich
vielen andern vornehmen Hrauen jener Cı alle ıhre kRelchtümer
wohltätigen Zwecken opferte und der entsagte, sondern auch
1n elner Fülle eingestreuter emerkungen nd Angaben, welche
für die ulturgeschichte überhaupt nd 1m besondern für dıe

{  T

Kenntniss des aubens, Lebens nd Denkens mn en christlichen
reisen Al der Wende des Jahrhunderts ÖOn Bedeutung SINd.
Da das Werk 1m Buchhandel nıcht erschıenen 1st, versuchen
WITr 1M Nachfolgenden das reiche, bunte Mater1al nach YEW1ISSEN
Gesichtspunkten zusammenzustellen.!

Von kırchlichen G(Gebäuden ber Gräbern der Mar-
LEr oder andern durch fromme Ueberlieferung gygewelhten Orten
wırd 72ı Rom OSS die Kırche des hl Laurentius XZeNannNt (p O)
ADEPTEXIG 3, martyrıum heatı Lanr enNTsen revertens de martyrı0.‘‘
uch die dortige Konfessio wIrd erwähnt: „prosternens Sub
altare Coepit Dominum. rogYare,“ W O das „SUuD altare‘‘ zR8l dıe
auch SONSLT berichtete Sitte CIM hel dringlichem (+ebete das
aup 1n diıe Confessio Zı drüken.

Kür diıe innere Ausschmückung der Kırchen gyaben elan1ä4
un iıhr ireudie ıhre reichen Schätze her (13) „Quas Ser1cas
vesties obtulerunt altarıbus el eccles11s Del! Siımiliıter el argenLo

Die Angaben ın runder Klammer geben die Seitenzahlen (des lateinischen,
die 1ın eckiger Klammer die \Uummern des griechischen Textes

w r  O \
v E  v E
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SU O fecerunt altarıa el 9112 ornamenta eCccleslastıca el laternas

9 116 ZUTDV TV ONOGNOLKOV GTOÄNV TOAMNY O'IGAXV AUDET DAXPUTLLLOV,
TOV KOYUDOVYV’UOLKITNDLOLG EXKANTLOV L XX  f WLOVXOTNOLWV MOOOT VE AAV

9 OAUV GL000% TIYXAZVOVLA, GUYXODAVTES VUOLAOTNOLX TE XL HELLNALA
SKRANGLZOTLX Z TOAAC AA NLATN L() G:6 ETOLNTAV

In TLagaste schmückte Melanıa dıe Kırche des Bischofs ALYy-
PIUS auf das reichste AaUus (14 antum diıversıs donı1ıs ecclesiam

praefatı CPISCOPI ALypıl G esset va 1110 DS, adornarvıt et diıtavıf
SIVEC 111 redıtıbus SIVO 111 a |118 OrNAamentISsS uL eLi1am 1nv1d1iam haberet
a,9 CPISCOPIS Q U1 erant CLV1LEARLLDUS praeclarıs PFOVINCILIAGC ıllıus
Obtulit OH1In praedictae eccles14e vela AUT’OÖ vel marzarıtıis ornata
el discos aur eos vel argenteos OTNAamMenta facı]ıens bhtulıt
e1ıdem eCcclesiae autem ET POSSCSSIONECHI multum praestantem
editum QUAC POSSCSS1LÖO e{lam eral CLVLitAallS 1DS1US habens

balneum, artılces multos aurılces argentarlıos ei 4ET Ar 105

In Jerusalem aute Melanıa 111 em Ol 1nr auf dem Jelberge
oeoründeten Kloster w} Kapelle und deponlerte dem ar

aedinNcavıt e15 Oratorı1um MmMoOoNAastier10 el tatultkKeliquien (2'7)
Posult ero 101 rel1qulas101 altare UL divınıs M ySteErLIS fruerentur

anctorum Zacharlae prophefae eL[ Stephanı protomartyrıs ET Sa ll-

CLOorum (Juadragınta, QUAEC SUnNT Sebaste, el rel1quorum QUOLULLL
INa longum eqt dicere (& DIie Kapelle wırd (D 2'() „apostolium

un ihren „BruZeNannt und dort beZzrub S16 uch ihre Mutter
der‘® Pınlanus kıne andere apelle aute 5 16 111 61HNEeIN VOL inr

modicum Martyrıum dessengegründeten Männerkloster, (
„dedicatio“‘“ (33) (7E2ZECNW arT. der Kalserın Eudoxı1a Zeieler wurde

In lıhrem CISCNECN KElternhause Zı Rom natte 6S auch E1N6e olche

Hauskapelle gegeben: als Melanıa ZU I este des hI Laurentius
nıcht dessen asılıka besuchen durfte, „permansıt LOLA NOCTIie N 2
lans 1112 OTAatOr10 domus SU4AC Von andern Kirchen werden(6)
“enannt dıie „Sanctia Anastasıs‘‘ (20), be]l der sich auch E1 Pılger-
NOSPIZ befand; dann (Z0) dıie „ecclesia SancCciae Ascens1lon1s‘‘,
dıe „spelunca, QUa discipulıs Dominus de consummatı]ıone
saeculı disputaviıt‘“ erwähnt wIird;: ferner die asılıka des Hl Ste

phanus (51) „altera die CGCu eEsSse 111 COLLeECTA eatl tephanı O_
Ausserhalb Jerusalem nennt dıe Biographie aal onmartyrıs‘“

(35) ;„„Mariyrıum SanCil Phocae 111 QUO dieebatur ellula ESSC Cana-
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mulieris YUAC dixerat Domino: Utique, Domine; 1& el
cComedunt de m1C1s, quae adunt de domınorum SUOrum‘‘;

1n rıpolıs (28) „Martyrıum sanctı Leontli, ıIn UUO etl1am interce-
dente SaNnCiO martyre mu sS1&8Na efflclebantur“‘, un ın Chalce-
on (30) „Martyrıum beatae Kuphemiae‘“.

Z Zur ıturgle wird der Jährlichen Hestfeler der artyrer
gedacht (D) „evenit uL 1e8 solemnis el CommemMmoOratı]ıo sanct1] TauU-
rent1] Mmartyrıs ageretur.. Desiderabat ın sanctı Martyrıs basılica
pervig1lem celebrare noctem... Exurgens autem mature Cu Sancfia
maftire SUL. perrexit a martyrıum sanctı Laurenti1“.

AÄAm Weihnachtsfeste pilgerte Melanıa nach Be  ehem (56)
aa „ Veniıt l&1ltur natıyıtas Salvatoris, el IX olo al SanCLAam Beth-

leem OCCUrrere ei 1bı celebrare natalem Dominı mel ltaque
el SIl  D aula virgıine Dominiı Celebra SaNCias vig1llas
el Communl1cat‘“. [63. ] R! tGAV TNV A OUTEVLAV ERLTEAÄSCOOAL T S M1)  E  AhEV

S E E OE CO E LETXÄCULBXVOUOLY TV DOLXTOOV LUOTNPLWV. Am eihnachtsfeste folgte (51()
„altera die Collectia eatl tephanı artyrıs, CUu 11011 procederet
a vig1lias, iluculo vadens 1n eodem martyr1o Coeplt oblatıonem
de monaster10 SUO ferr1“‘.

DIie Tage VOTL Ostern wurde strenges Fasten beobachtet;:
eErsSL. ach Sonnenuntergang nahm INa  S Speise sıch @0 „Qua—
dragesimae diebus a SanCcLUumM Pascha septimanas 1e1un1lis
perhiclebat ut hordeaceum vespertin1s horis 1n c1ıbum
sumeret‘‘ Als elanıa e1n kKelse ach Constantinopel gemacht
alte, drängte 6S SS ZUIMN Charfreitag wleder ıIn Jerusalem SEeIN:!
1 56.| LLLV ETLÜULLLOLV ELYEV TO TT OC TO') K.u0LOU SV TE0060AULL0LG S LTE-
ÄSOAXL. . Ka TMAPEYEVALEU'A ELC TOUG A LOUS TOTOUG T TOLTN TNG E BÖ0LL%Ö0G
T00 D GWTNPLOU TT OVC. Der Feler des ()sterfestes W äaren rel Tage
yew1ldmet; Melanıia gestattet sıch quf dringende Vorstellungen
diesen agen, dıie Speisen mi1t Jel Z WUurzen (16) „Persuadent
Ca trıbus diebus accıpere oleum. obediens ig&1tur eata iuhben-
us sanctls Qquası praecepto De1l trıbus diebus Paschae aCcC1ıple-

In em Uratorium, das Melanıa ın lLhrem Frauenkloster
Jerusalem gebaut a  e, wurde AaUSSSCT AA Hesttagen S: reitags

nd onntags dıie hl Messe gelesen (27) „KXCceptis diebus fest1is
celebratur e1Is U1l bhlatıo die passlon1s, Qquod esT, SEXIA ferla, el
1a SancCcCiae resurrectlon1s‘‘. Man pülegzte ZUT hl Messe auch
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dıie eigene Opfergabe darzubringen: (37) ‚„ NN habebat CONSUE-

udınem COoMMUNILCAFE, 181 el 1psa 0ODlAatLıOoNemM obtulisset‘ Ziur
nl Kommunilon XINS INa  — nüchtern (536) „Nunquam c1ıbum CO -

poralem aCCcepLt, 1S1 pr1ıus COr DUS Dominı cCommun1casset‘‘. Das
SEIZ äglıche Kommunlon VOTIAUS, und der 102Tap bestätigt das
auch m1t einer merkwürdigen OL1LZ „quod Corpus Domin1) 112-

1ıme propter utelam anımae perciplebat, UAaNıy UALL el CONSUC-
tudo Romanıs S1t, DL singulos 1es Communılıcare. Primitus eniım
apOoStolorum beatissiımus Petrus eplscopatum SCICNS, deinde beatus
Paulus ı1ıbıdem COoNSUMMALUS anc tradıt1ıonem fecerunt‘‘. Von
der „Commemoratl1o‘‘ der eiligen, wıe der Verstorbenen bel der
nhL Messe ist AUuSs Anlass des (+ebets fÜür eine Hrau KRede, die ange
ıch Haeretikerin x  CN War (16) JE 1cCeb4an ESSec haere-

t1Cam, cCcCommMuUN1LCAabat autem ei nobıscum... ontig1 C morl
ın eodem SECHSU perdurantem. KT ( offerrem, NnOmM1INAVI
e1Us inter dormientes, CONSECLI  S SaNCLiAM oblatıonem Haec enım
mıhl eral CoNsuetutudo ın terrıbiılı ora 1lla sanctorum mMartyrum
nomına recitare, uL DPIO 116 Domiınum postulent, peccatores autem
m1sericordiam CONSECULOS, ut et 1ps1ı PILO ntercedant ontig1t
autem nominare praedictam.’ Die Nennung der Verstorbenen

aut geschehen se1IN, denn 39  1X1 autem a 111e (Melanı1a) Qquası
a modicecum lrata: 1T Dominus, pater, qula G1 e nom1inaverI1s,
10L COoMMUN1CO of31at.ioni LUAEe (Cum autem dedissem e1 verbum
de cetero Ol CIn nom1nare, IX lterum : ula vel semel OML1-

Dass 1008728  — für kranke ihrer (+e-nastı Ca Oll COoMMUN1CO0**.
NESUNS dıie hl Messe 1as lehrt dıe Stelle 154.] Huv w  IO TOLNGAVTWV
ÜTEO  E ITG T00600%Y, LOALG EC S@UTNV ETAVNATEV. Von den übriıgen
Sakramenten wırd 1Ur der auife gedacht, der ındertauf: uUu1l-

miıittelbar VOL dem ode (6) „NasCItur pPuUeL immalurus el 1psa dıe

baptizatur; altera die M1igraVvıt a Dominum‘‘, un der autfe des
Oheims der elanıla, der auf dem Sterbebette das Sakrament ure®e
den 1SCHO Proclus empiäng. Melanla’s kKeuegebet VOL iıhrem
Tode autete 164. ] A VV DWTLOG )G% TOAÄAMXLE Y)LLOLOTOV GQ XX} SV AOY %!  }
SV EOY.  [ ITo005ö25xı QV TNV ÖENGLV LOU, S  Y)V WETA TWV ÖXKOUWV MLOU TOUTWV

%DO GV TOLG TMOOTEAÄELWTÜELOLV AYLOLG.128| VNVEYXO C OVOLO SV TN S  >  AA &V
OX 7} YoßEp!  X &S  D  ®  - ÜDTEP NILOV TOESBEÜTOVOLY.To5to YA%O NLLV H06 MOLELV, V SV T
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TO0GEOW OL S  LO TV A YLOV Q0OU A NODODWV, V A LOLTOV LE TV Ö0UANV
01018 Dann wendet S1Ee sıch die artyrer: WOTEO A VTOTE 1LE
ÜTNXOJOATE, OTW X} n  B  nG) TOU T XOOVTOS TAOONGLAV KEXTNWEVOL T0O  ö TGY
OLAXVUOWTIOV U EOV TOETBEUTATE, C  OTWG S1005 LEV TV SV ELOY N TOOGÄEENTAL.

Das rdensleben erscheılnt 1n Rom nd mn Afrıka, W1e
1mM Orient ın vollstier Blüte Melanıa un ihr weıhen ıhr
erstgeborenes Töchterlein gyleich nach der Geburt für das Kloster (9)
‚„Nasclitur 18 lıa un Q Ua statım a virginıtatem NSECeCTAa-

un SA  Y)V EÜTEWC EL  ' —_  „ TAOVEVELAV TW E4) A DLSOWOAV. (6) „ıa
V1Irg0 aCceplt dormıtionem 1n )omınoa". Diese el geschah
wohl ın felerlıicher HKorm ın der Kirche, und AWEL bel Mädchen
dAurch dıe Vorsteherıiın des Klosters (38) „UuUuna OX puellis, QUam
1psa e41f4A (Melanıa de matrıs el1uUSs ntie altare SUSCCEPDE-D O DE  m  — - rat ‚„Nonne sSub SancLUumM altare S1Cut In holocaustum

mıh1l nNater tua 7“ Gleich Anfang lhres Austriıitts
({ AUS der Welt, a,ls 331e noch In Rom weilten, gründeten die beiden
il  H Khegatten K löster oder Stattetien schon bestehende AUuUS ‚„„Coe-

perunt ETl monaster11s praebere, 1Dsa monaster1a ementes do-{}
nan monachis el virg1in1ıbus, eft alıquıibus cerLum pondus aurı
trıbuentes‘“. Kür dıe ST OSSC Zan der Ordensfrauen Z eine
Angabe, wonach elan12 AI elberge A Jerusalem be1 der rab#  ö  4
kapelle lıhrer Mutter eiIn Kloster aute, „ PAaUCAs virgines COLL-

Convenliunt autem plus mM1nus nonagınta"‘ (23  — Um die
strenge Klausur durchführen können, 7’e alıqua e1ISs 0CCAaslo
egrediendI nNasceretur, Intrinsecus lacum (DSpLOV) erl 1ubet, el OomMn12
UACCUNQUE COrporIs necessitas eXeY1sset, 1psa ministrarı bun-
danter Lubet, antum ut Caveren adspectus virorum (23)(  K Y  E  OE  D  32  de Waal  TEOGHELW GOL öl TV AylwyV cou AÄdAopöpwV, Xal xaAdcApLOOV LE TNV SoUAnv  0V  Dann wendet sie sich an die Martyrer: ®orep TAvtOTE ıE  Önnkoidoate, 05tw xxl Enl t0oD MApOVTOS TWAPPNOIAV %EXTNILEVOL OS TLV  YLALVORWTOV deOV TpECBEUDOAXTE, ÖTWG EiLOD [LEV TV WuXTHV Ev ElpY W TPOOÄEENTAL.  3. Das Ordensleben erscheint in Rom und in Afrika, wie  im Orient in vollster Blüte.  Melania und ihr Gatte weihen ihr  erstgeborenes Töchterlein gleich nach der Geburt für das Kloster (5):  1  „Nascitur eis filia una, quam statim ad virginitatem consecra-  U  %V eÖdews elc KApVEVElAYV IO OE &ApLEOWOAY.  (6): „filia eorum  virgo accepit dormitionem in Domino“.  Diese Weihe geschah  (ä  wohl in feierlicher Form in der Kirche, und zwar bei Mädchen  durch die Vorsteherin des Klosters (38): „una ex puellis, quam  i  ipsa beata (Melania) de manu matris eius ante altare suscepe-  /  rat  “ „Nonne sub sanctum altare sicut ovem in holocaustum  ä  dedit te mihi mater tua?‘“ — Gleich - zu Anfang ihres Austritts  i  ]  aus der Welt, als sie noch in Rom weilten, gründeten die beiden  )  Ehegatten Klöster oder statteten schon bestehende aus: 13. „Coe-  perunt et monasteriis praebere, et ipsa monasteria ementes do-  i  nant monachis et virginibus, et aliquibus certum pondus auri  |  tribuentes“.  Für die grosse Zahl der Ordensfrauen zeugt eine  Angabe, wonach Melania am Oelberge zu Jerusalem bei der Grab-  ]  kapelle ihrer Mutter ein Kloster baute, „ut paucas virgines Con-  gregaret. Conveniunt autem plus minus nonaginta‘“ (23). Um die  strenge Klausur durchführen zu können, „et ne aliqua eis 0cCcasio  %  egrediendi nasceretur, intrinsecus lacum (dögov) fieri iubet, et omnia  quaecunque Corporis necessitas exegisset, ipsa ministrari abun-  danter iubet, tantum ut caverent adspectus virorum (23) ... ut  iuberet eis fieri balneum in ipso sancto monasterio Oliveti, ut,  quando opus haberent, non in civitate vexarentur et cum homi-  :  nibus loquendi facerent consuetudinem; est enim mille passuum  longitudo‘“ (24).  Auf den Rath des hl. Augustin und anderer afri-  kanischer Bischöfe wiesen Melania und ihr Gemahl den von ihnen  {}  neugegründeten Klöstern bestimmte Einkünfte zu (14): „fecerunt  praecepta sanctorum, et confirmantes donaverunt unicuique mo-  1  nasterio domos, reditus et possessiones. .. (13): Quantas vero insu-  las ementes, monachis praestiterunt loca et regiones!“ Pinianus und  seine Gattin stiften in Afrika zwei Klöster (14) „unum virginum  {ut
1uberet e1IsS erı balneum ın 1DSO SaNCIiO monaster10 ÖOlıveti, UL,
quando OPUS aberent, 110  a In C1ivıtate VeXarentur el ÖU OM1-
nıbus loquendI facerent Consuetudinem; est eNnım mM1 PAasSsSuun.
long1tudo‘‘ (24  > Auf en ath des hl ugustin un anderer afrl-
kanıscher 1SCNOTe w1lesen Melanıla un iıhr (5emahl den VOon iıhnen
neugegründeten Klöstern estimmte Bınkünfite A (14) „Tecerunt

SaNCLOorUuMmM, el cCconNhirmantes donaverunt un1iculgue 1NO-

naster10 domoOSs, reditus el pOoSsessIONeES . (13  — Juantas er INSU-
las ementes, monachis praestiterunt lo0ca el reg1ones! 4 Pinlanus nd
se1Ne (+attın ST1IteEN ın Aifrıka ZW E1 Klöster (14) ;„„UN u virgıinum
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Del centum riginta numero, ei alıum virorum OCLUA-

gyinta, propr1lis ServIis el puellis, donantes e1Is sufüclenter reditus‘‘.
Die Beschäftigung der Ordensleute bestand vorwiegend ın

un 1MmM Lesen un Abschreiben der hl Schrıift „Kegulam
ero nocturnis tempor1bus anc instituerat, ut sSINe intermi1issione
Complerentur trı1a responsorla, Lires lectiones OT CUu matutiını fe-
rent, quindecım antiphonae*‘. [47.| LLEV VUXTEPLVOG ToLA ÜTO-
DAALATO XL T AVAyY VOTELS “} TO006 TOLC O0V'OLVOLG AVTLCOWVA DEKATEVTE*
ED AAOV e TV LWLEV TOLUNV TNG NLEOAXG TÄ „Deinde 1e1 tertla
hora OmMN1ınO el SEX{A ON& VCIO0...y lucernarla erı

(d die Vesper) Hoc et1am abbato eit domin1ıco el ın diebus
festis celebrarı monebat (20) 2aCcC1eDa autem, ut ıIn die Jege-
rentur Lres lectiones, 1ta uL doectrinae el adnuntlatıionı ecclesilasticae
INEeNS a.d bonum SCHMLDEL vacaret‘‘. elcher Art diese „Llectiones‘‘
&4 den artyrerfesten WAarcNnh, erg1ebt sıch AUS einer andern Stelle
ZU este des hl Stephanus (377) „nevertens de Martyrıo (S Ste-
phanı) vigilat Cu SU1S virginibus.. el 1CI1T, uL 6DO primum le-

- invyventionem rel1gqgularum eatl tephanı. egerun autem
ei alıae Lres SOTOTLECS, postea ecI’o el 1psa eg1 de Actıbus ApOoStO-
lorum passionem sanct] tephanı, qula consuetudo eralt el 91924 V1-

x1il1as Sanctorum quinque legere lectiones‘‘. er das Lesen
un das Abschreiben der nl Schriften des en un 'T e-
SamMeEeNTESsS erhalten WIr interessante Aufschlüsse (15) „SCribebat
DEr septimanam ın membranis.‘! Cum autem ser1ibebut 1Psa,
un& de SOoror1ıbus e1 legebat, el ın tantum SECEHNSUu sobr10 audiebat,
ut et1am emendaret ea QUAC legebat, vel G1 1n una ıttera Ober-
rasset. Ipsa eTrTO sS1Ine perturbatione ser1bebat; STALUtU. eniım

habebat, Qquantium ser1ıberet quantiumdgue Jlegeret Seripturis c_

123.| "EYyoxwev ÖS SUWUO:  6 TL VD %AL ÄTRTALOTUWG SV SWILATLOLG * (DOLOEV ÖS SAUTYr
NOGOV ÖWELAN yYoXhaı TNG NLEPAC %XL TOGOV AAy VOVAL TV ZVÖLAÜTETWV LBALOV %L TOGOV
SV TOLC SUVTAYLLOOLV T(DV ÖLLANTOV. 126.| "AysylvVvwWOXsV ÖS LAKAPLO TNV LLEV TOAOCRLAV
%AL KALVNV ÖL NN V TOU SYLAUTOU TOLTOV TETANTOY, XL KAÄLLYPADOUCA CO %ÜTAPKEG
NAPELYEV TOLC  v Ä&YLOLG = %, TV LÖLWWDV XELDOV ÖTOÖELYLATA ® XL TOV KAVOVO AmLTEAOUGA LETX
TW GDV ÜT TD  VOV, %”O ÖLV TOUC AOLTOUG DAALODG AÄTNESTNTLCEV. Ol ÖS SUVYTOVWC
T TW Y LV GUVTAYLATA ÄVEYLYVWOXEV, (DOTE IL A ELV %ÜTNV BLBALOV OTEP SÜpELV NÖV-
YN AAA T ILLEV XTWLEVMN, T > XLYDWLLEVN, QDTÜOC SILTOVWOS WNPXETO, (NOTE  PaN UNÖE
NTOV LLNÖE VONLA A YVOELV. Ar ÖTENBOANVY OLÄOLATELAG ZVAYLVWOKOUOA DWOLALOT! SOÖOEL
TXGLV IN LÖSVAL SAAÄNVWLOTL, AL O AÄLV  vA AVAYLVOOKOUIO SAANVLOTL SyOoLLLCETO OWLLALOTL ILN
SmLOTtAGcSaL,

Romische Quartalschrift, 1907
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NnOoN1CIS 16CHON el interpretationibus tractatorum Cum Jexeret
Sanhnctorum vitas 66 (Z1) „Permanebat C Sanctia matre Suä In
Sancia kesurrectione, el SECreie residens OPUSQUE SUUuM DEr SIN-
&uULOoS 1e8 ÖOl E1 lection1i VaCahs, memorlam Scriptura-
’u diyinarum SUuo pectorı1ı recondebat...“ 1SCNOTe un andere
heilige Aater ahm S1Ee auf (Z1) „Propter salutarem doctrinam ET
diyinarum SCcripturarum SECTETA mysterla requlrens‘‘. Für jeden
Tag W 4l‘ 1m Kloster das „Pensum““ (+ebeten un TDeEe1teN
vorgeschrieben (26) ‚, POSLG autem Complessent STaLuLum
N  9 modicum aCc1eDa GAS Capere somnum““. Wiıe weltliche
Personen sıch den irommen Ordensfrauen erbauen un: sıch
vVvon l1ıhnen elehren lassen suchten, erfahren WITr AUS dem Be-
richte der Re1lse Melanlas ach Konstantinopel (50) „Cum multae
mMaftfronae el relig10sae ad 62 videndam desiderantes venirent,
ut audıtis el Vv1isl1one e1USs gyauderent, et 1Dsa cas de SanCctia CON-
versatione el constantla iidel adloqueretur, CUu multae nobiıles el
inlustres Matronae, audıentes eloqui1um e1us, ın nde confir-
mMarentur e eleemosynas operantes continentlae studerent CC

VUeher die OSTeTr un die Einsiedler ın Aegyten erhalten
WIT nähere Angaben In dem Berıiıchte über Melanlas Reılıse dort-
hın, A1Ee mit l1hrem Gatten: (ZU) „peregrinantes monasterl1a SAa ll-

CfLforum monachorum el virginum“ den Eınsliedler Hephaestion aU1-
suchen, der das Geld, das A1 E iıhm heimlich zurückgelassen, ihnen
ach ı1n den UuSsSSs WIr nd ann In Alexandrıla mi1t anderen
(+21stesmännern zusammentreifen (22) „Vlsl1tantes multos SaNCLO-
yTum), In Qqu1bus eran 1rı mırabiles Tabennensilotarum archl-
mandritae, el Deo 1Z2N1 presbyterI1 Vıiecetor eug1t1s, el Helıas, eTt
qui1dem Sanctus presbyterI1 a‚ Alexandria... Ingrediuntur et1am
el ın Nitriam a.(} loca QUUAC appellantur Cellia, el mirınlce
scepta est sanctis patrıbus, Qqul iıbıdem eran Kit mansıt apud
EOS diebus aliıquantis, el Congregatftl siımul sanct1] patres benedi-
CenNtesque ca deduxerunt 64 1n pace‘“.

Was damals en er enden und den Verstorbenen
gegenüber WArL, darüber &1bt die Blographie wertvolle Mitteil-
UNSCNH., Melanıa reist VON! Jerusalem nach Konstantinopel, iıhren
eiım Volusianus ZU sehen, der W  > der Vermählung des alsers
Valentinian mi1t der Princessin Eudox1a dorthın gesandt worden
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Wa  — Volusianus WarLr och eide; erkrankt; elanıa er bıtLtfe
VON ott se]ne Bekehrung‘; der Bıschof Proclus aı ihn un spendet
dem Sterbenden die nl Kommun10on, un dieser ( „Superveniente
Sanctia Epiphanla laetus migravit a Dominum.. Celebrato die
quadragesimo exX1Itus e1us et data DIOÖ oblatıone Domıno esL11Nna
egredi Constantinopol1®®. Als Melanıa selber ZU erben kam,
berjef G1E iıhre geistlichen Töchter sich, ıhnen die etzten Kr-
mahnungen yeben (31) AErimMO omn1ıum OTate DrOo me“ und
1esel1De wliederholt s1e, als der B1ischol, nd 9a IS die OnNncChHe
nd als ihre Nichte aula S1e besuchen. (58) „Completo ltaque
die qu1ınto infirmitatıs e1us, SEXIUS supervenlt, 168 dom1n1cus. Eit
va  e 1L1UCUL0 1U ingredi ıIn martyrıum, ubl 1uxta In cel-
Iula: lacebat, uL hlatio celebraretur. Cumque InZTESSUS offerrem
hostiam Domino e DIAC nimla trıstıtla s1ılent10o PLFECCGLL funderem,
el 1Psa ın ellula 1O1L audiret, statım clamat ad Clarıus 1ube
undere precem,‘ uL CSO, audiens virtutem oratlon1s, conurmatl]lo-
N aCcC1plam. ID lta perfecto SaCcr1ı1c10 laudıs COoMMUNILCATYILT. AaCTtOo
autem die venıt epISCOPUS... el ıterum ComMmMmMuUunNniCaYvıt de INAaNU

eplsCOopL... Consuetudo a2utem ST Romanıs, ul CUIN anımae CEHG-
diuntur, COMMUN1O Dominı ın OT S1IT accepit eadem hora COIN-

mMun1lonem de INAaLLU eP1ISCOPN*“. 99  t C1Irca horam NOa 1105

putantes 62 egredi de COTrPDOTLGC, pedes extendere CI el
Netu conabamur. Kit 1psa TX Adhuc 110  > Gst ora Kit CSDO 15:@l]
E1° Et die iu nobis Qquando erıt hora. Kit 1psa IX 1am, dieam ®..
Et sicut SCMPDEL MAaNnsSueti2a fult e1lus vlıta, 12 ET quleta translatıo
UuncC SAaNCTLUS EePISCOPUS eLl oMNeES quil aderant, Cu silent1lo ymno
1Ct0, el ECTO evangello, s1cut aNntiea 1Dsa rogaverat, commenda-

Wıe be1l Melanla VOL einer dreimaligenverunt spirıtum Ee1usS**.
Kommunion Sterbetage berichtet wird, helsst uch VOoNn

iıhrem e1ım Volusianus A Kat TWOMNOATO AATOV LETAACDEIV TOLTOV
TWV A YLOOV LWLUOTNOLWV, SWÜEYV, TNS SOPTYG 0UONG TWV A LO ÜEODAVLWV,

Ziu diesem elarıus ube fundere DVECEMNL, „ich 1  e, lauter beten‘‘ vgl
das zube domne benedicere der ] iıturgie.

Die Sitte, den Sterbenden die Küsse auszustrecken, spricht sich noch
klarer 1mM gyriechischen Texte AaUS 168 | NılLELC ÖS ÖMTOACBOVTEG OTL SESÄELTEV, STELDWLETA
TOVDELV XD tTOUG NOÖRC T'O ÖS YLOV ELhXvVOoV ODXETL T KOGLLOUYTWV
SÖSETtO OL  Y YAp TOGEC XUTNS SU/TETALEVOL DTNAXOV, ”L %L XELPEG T' GtNTEL A&LLDOTEPAL
TPOGKEKOAÄANLEVAL.
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YXALO0UOA TOoETEWLLEV XUTOV SV ELOYIVN TOOC TOV Küptoy. Melanıla atte,
W1e oben gemeldet, auf dem elberge e1Nn DAr VumMmı martyrıum“
gebaut, ‚OLG DOST dorm1ıtionem oblatıo DrO anıma INne4A et
dominı mel celebretur“ (D kEıne eigentümliche Anschauung
über den erkenhr der Abgeschiedenen miı1t den Hinterbliebenen
spricht sıch ın der Mahnung AUS, welche Melanıla auf dem Sterbe-

den Novizinnen Yrteilt 138.| „SCltote, nl0lae, qula qu1 TAanSs-
eunTt de hoc mMundo, COZNOSCUNL omn1a, QUAC h1ic aguntur; nde
S1 alıqua vobıs 1tem UL dissıdium CUu sororıbus habueriıt,
C  s venlens Corriıplam eam‘** „Quod ei factum est ei Ct Post obl-
LUmM eN1ımM e1us, 31 QUA& adversus allam ın superbliam SUT'-

rexisset, 1psa 1n increpat el ComM1natur; vel Ql
alıqua, facıente inertla, neglexerıt a.d Vvig1llas SUrSCTE, NOCLU adstat
el 1C1 (L vu m1nacCl: „Quare 1011 EXSUrgIS ın laudem Dei?“
vel „TECONCAUaris Sororıbus tu1ls?* maxı1ıme 1ın die dom1ın1co‘°.
Dıie d  ©, Verstorbene I1rauerkleider Lragen, benützt Me-
Janla e1m ode ihres Kındes (6) „quası] tristaretur de infantiıs
obiıtu, nolehat vestirı holosericum ut]l ornamento‘“®.

In der eidung begann elan1a die ötung schon,
da S1e noch In der 14.1 NOSATO WONELV EVTOG TV OAOSNOLKOV
ÖT ULATLOV X 0VÖpOV E0800V Als annn Melanıa un Pinlanus der
Welt eNtsagten und sich zunächst auft eine VOL der
Rom ZUurückzogen, vertauschten A1e sofort dıe bısherigen Pracht:
gewänder nıt al Ner eldung () „dederun semet1psos ın @X1-
SUA vestimenta ... 1Psa autem VEeST1IEDATLUT un1ca va vilissıma
el ve{iusta valente abulas Quinqgue eDAatur eti1am ei e1uUs bea-
t1ssımus CON1UX A sed quon1am multis divitlis el delie1us
eratl e VesSte praeclara 1INAUEDALUTL 1n inıt1lis QU1S cil1icense ONe-
stissıma“*Ar  D  f  D  36  e wa  XAlpouo® TpoETELEV TV &v EıphvN kpde tov Küptov. — Melania hatte,  wie oben gemeldet, auf dem Oelberge ein „parvum martyrium“  gebaut, „ut post dormitionem meam Ooblatio pro anima mea et  domini mei celebretur“ (37).! — Eine eigentümliche Anschauung  über den Verkehr der Abgeschiedenen mit den Hinterbliebenen  spricht sich in der Mahnung aus, welche Melania auf dem Sterbe-  bette den Novizinnen erteilt: [38.] „Scitote, filiolae, quia qui trans-  eunt de hoc mundo, cognoscunt omnia, quae hic aguntur; unde  si aliqua ex vobis litem aut dissidium cum sororibus habuerit,  ego veniens corripiam eam“. „Quod et factum est et fit. Post obi-  tum enim eius, si qua sororum adversus aliam in superbiam sur-  rexisset, ipsa in somno apparens increpat et comminatur; vel si  aliqua, faciente inertia, neglexerit ad vigilias surgere, noctu adstat  et dicit cum vultu minaci: „Quare non exsurgis in laudem Dei?“  vel: „reconciliaris sororibus tuis?‘“ maxime in die dominico“. —  Die Sitte, um Verstorbene Trauerkleider zu tragen, benützt Me-  lania beim Tode ihres Kindes (6): „quasi tristaretur de infantis  obitu, nolebat vestiri holosericum neque uti ornamento“,  5. In der Kleidung begann Melania die Abtötung schon,  da sie noch in der Welt lebte [4.]: %pExto wopetwv &vtde @V Ökoonpixwv  AÖTNS LATLOV yovVÖpdvV Epeody.  Als dann Melania und Pinianus der  Welt entsagten und sich zunächst auf eine. Villa vor. der Stadt  Rom zurückzogen, vertauschten sie sofort die bisherigen Pracht-  gewänder mit armer Kleidung (7): „dederunt semetipsos in exi-  gua vestimenta... ipsa autem vestiebatur tunica valde vilissima  et vetusta valente tabulas quinque... Utebatur etiam et eius bea-  tissimus Coniux aliis...; sed quoniam ex multis divitiis et deliciis  erat et veste praeclara induebatur in initiis suis cilicense hone-  stissima“ ‚.. „depone hoc pretiosum cilicense vestimentum“ . ..,,Coe-  pit indui antiochenses vilissimas vestes. Illa autem ...cupiebat  adhuc, ut viliora vestimenta adsumeret; quod et fecit, ut etiam  de cetero ad unius solidi vel duobus tremissibus eius esset vesti-  mentum, necnon ex preprio colore, et vilissima lana ipsa ei faceret  1 [57.] wva... % Tpoowop& ÖTEp tÄG ELNG PUNNG Xal TV ELV Kuplwv ASLkheintwc  HEAAEL Mal Ev T TT ToUTO Enıreksiodan. Danach ist die Stelle p. 28 zu verstehen,  wo Melania den Bau eines Klosters beschleunigt wissen will, ut ossa domini  fratrisque mei et matris meae sint in refrigerio, his Deo servientibus.„depone hoc pretiosum ciliecense vestimentum“‘“ . 94 COO-
pIt 1ndul antiochenses vilissımas vestes. INE! autem ‚.. Ccupleba
adhuc, ut vil1iora vestimenta adsumeret; quod et ecıit, ut etliam
de Cetero a unius sol1di vel duobus trem1issıbus elus eESIsSE vestl-
MeNLUM, prepri0 Colore, el vilissıma lana 1PSsa e1 aceret

197.| Yu  V A NPOGCWOPO ÜTED TNS ELNG D %XL TW SLÖV XUDLOV ZÖöt%ÄsIntwWe
LSAAEL AL SV tO S  o S:*  > ETLTEASIOYAL. Danach 1st die Stelle verstehen,
W O Melania den Bau eINESs Klosters beschleunigt w1lıssen Wwill, ut 5a dominı
fratrisque MEl ef MAtris NMLEAE ınl ın refrigerio, his Deo servxeientiOus.
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&  A  A  K  N  e C  (T  E  SEA  nA  'f'f: —x Z  X U  I  w  3  37  Aus der Vita Melaniae jun.  ä%  indumenta‘“. [8.]: xxl &va\idexg T& nhımlolx 2vedbeto dvrLoylalLm LOypox,  ®5 elvar TO TiMLA AdTOV VoplopaAtOs Ev6cs. — Um den Hindernissen von  Seiten ihrer Vervandten zu entgehen, erbittet Melania sich Audienz  bei der regina Severa (der Gemahlin Stilico’s, der Schwieger-  N  mutter des Kaisers Honorius) (9): „Putabant autem plurimi ut  reducto a capite velamine veniret ante reginam, secundum quod  mos vel consuetudo est saecularibus matronis reginam videre.  Haec autem cogitabat dicens: Si mihi fuerit omnes facultates  meas amittere, non revelabo caput, quod. pro Christi nomine coo-  perui‘“. — In der Fastenzeit wurden besondere Busskleider ge-  tragen (17): „Cilicium sane quod induebatur in diebus quadrage-  simae, non die non nocte expoliabatur usque ad diem sanctum  Paschae. Et omnia quae sunt ad usum vel sexum femineum de-  1  intus et foris non laneum, sed cilicinum factum utebatur .  Di-  cam ergo, quod et referentibus audivi familiaribus eius: aliquando  ecam tantum teneri et delicati corporis fuisse ex nutrimento sena-  torio,” ut eam pretiosissimam lineam, habentem aplumas ex pur-  pura et auri metallo (t5 xAouplov ıNg molurtiwou) Super aliam lineam  indueretur, contigit ut apluma in ea. ad corpus eius attingeret,  quae statim vulnus livoris impressit in corpore, ita ut per multos  dies vix discederet livor‘“. — Ueber die Kleidungsstücke, die’der Me-  lania in den Sarg -mitgegeben wurden, heisst es: (40) „cuiusdam  sanctae mulieris tunica, vilissima quidem, sed accepta pro bene-  dietione utebatur, et pallium et leviten et omnia quaecumque ab  aliis sanctis et probatis Deo servientibus acceperat, sibi reservavit.  Linteamina vero nulla penitus, nisi tantum unam sindonem habuit,  cum qua deposita est in monumento.  [69.]: ’086wv S& 0öx Eimßev  TANV toO oLVöovlou Örep EEwdev ÖTG EveETUNMEALEV.  „Ad caput vero pro  pulvillo euiusdam servi Dei cilicinam cucullam, quam ab eo in  eremo acceperat, sibi poni praecepit‘“.  1 [31.] ’Erxoinoev d& E&oxvtH Yıdtıöv te XOl (LAMÖPLOV XAl KOUKODAALOV TpLYXLYA, XOl  dnd NS Äylac meEvTEKOGTÄG LEXPL TÜS TEPTENS OD AÄylov TAoN% 0UTE YlLEPAY OÜtE vÜnTA  TAUtA EEsdldlckETO.  ? Zu dem nutrimentum senatorium gehörte auch, dass man den Kindern  keinen Wein zu trinken gab (14): Dicebat, non posse se vino uti, quoniam nec  cum adhuc essel in saecularibus consueta fuisset accipere, quia sic educantur  filiae senatorum.
Y
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Sn SivaL O TULLNLA XÜTOV VOLLLOLLATOG SVOC Um den Hındernissen VOoONn
Seiten ıhrer Vervandten entgehen, er bıtte elanla sıch ÄAÄudienz
bel der regina Severa (der (+emahlin t1LIcO0’s, der Schwieger-
mutter des alsers Honor1us) (9) „Putaban autem plurımı ut
educto capıte velamıne veniıret ntie reg1nam, secundum Qquod
1105 vel COoNSsSuetudo est saecularıbus matronis regıinam videre.
Haec autem cCog1ltabat dicens: S1 m1ıhl1l {uerit facultates

amıittere, 11011 revelabo Caput, quod DIO OChristı nomine ((0O00-

perul®‘. In der FKFastenzeit wurden besondere Busskleider O>
Lcagen (17  — „Cilic1um Sane Qquod induebatur ın diebus quadrage-
simae®, 1011 die 1011 NOCTe expoliabatur a 1em sanctum
Paschae OmMNn18 QUAEC SUNT a USUuUu1n vel femineum de-
intus el foris ON laneum, sed cıl1ıeınum actum ULEeDALUTr ID
0a CISO, Qquod el referentibus audıvı famıllarıbus e1uUuSs: alıquando
ea tantum enerl1 ET ei1catı COorporIis fulsse nutrımento SECEIHNAa-

tOr10, “ uL 62 pretiosissimam lıneam, habentem aplumas DPUL-
DUa ET urı metallo (zö TAOULLLOV TNG TOAUTELLOU ) SUDEL all1am lıneam
indueretur, CONtig1t uL apluma 1n a COFrPDUS e1us attıngeret,
U UAC statım vulnus 1VOr1s impressıt 1ın COTFPOLG, i1ta ut DE multos
1e8s V1X discederet Liyor‘. er die Kleidungsstücke, die der Me-
lanla ın den Sarg -mlitgegeben wurden, helsst (40) „Culusdam
Sanciae mulieris tun1ca, vilissıma quidem, sed aCcCCePta DrOo bene-
dietione utebatur, el pallıum et evıten el OmMNnN12 QUAECCUMY U a,h
allıs sanctis ei probatıs Deo servlient.ıbus aCcceperat, 0N reservarvıt.
Linteamina ETrTO Nnu pen1tus, 181 antum Nanl siındonem habult,
CC QUa eposita est 1ın mMoNumentTO 169. | "Odovnv ÖE OD EA&%BEV
TA  YV TOU SLVÖOQVLOU OTED SEWÜEV KÖTNC S VETUÄLGALLEV. 99 apu OTIo PDIO
pulvıllo eulusdam ServVı Del eiıll1eınam cucullam, 88l a,h ın

acceperat, s1b1 ponı praecepit‘‘.

S ’ErTomNcev (9- So% LLOATLOV ”L LOXOOPLOV VL XODXODAALOV TOLYLVO, %XL
-Ö  z TNGS WEVTEKOOTNG LEXPL TNS NEUTTING TOoV A YLOU mA oÜtE YLERDAV ÜTE VÜXTA
TOAUTA, S6885  DOXETO  n

Ziu dem nutfrımentum sSenatorium gehörte auch, dass 1LLAL den Kıiındern
keinen W ein D trınken gab (14) Dicebalt, VLONTL DOSSE s NO ult, QUONLAM NC

adhıuc esselt zn saecularıdbus Cconsuelta fFursset Aaccıpere, QULa SIC educantur
Alıae senatorum.,
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Kleinere Mitteilungen und Rezensionén.
Ausgrabungs-Bericht

Wiıe 1MmM vorıgen Winter, SINd auch 1n der jetzigen Salison
neben kleineren Arbeiten 1 (oemeterium (omodillae die Ausgrabungen
der Katakomben der Priseilla gewldme und ZW AL nach einer doppelten
ichtung. Unterirdisch fährt die päpstliche Kommissıon fOrt, dıe Tab-
ammern ın der kKeg10n der Acılıer uUuszuraumen un 1 tieferen OCK-
werk dıie Ausgrabungen des vorigen Jahres fortzusetzen, eiıne ebenso
mühevolle S kostspielige Arbeit, die uUunNns aber mehr un: mehr die

opograße der Katakombe in ıhrer sSpä Entwickelun klarlegt. In
einzelnen Strassen sınd dıe Gräber och Z ChH 'Teil gyescChlossen,
aber es sSind nıcht Marmortafeln, ondern vorwiegend Ziegelplatten,
welche den Verschluss bilden, und 1Ur einzelne VO  a diesen haben Auf-
schrıften 1n Mennig. Marmorverschlüsse miıt irgendwie bemerkenswerten
Inschriften sınd SsSenr selten: die wenigen ubıkula sind ohne Gemälde:
selbst Kleingegenstände ıIn oder den Gräbern zommen NT: seNnr Vver_r-

einzelt VQ TWAhn 3e1 1ın letzterer Beziehung der vollständiıge Boden
eiINes (rxoldglases miıt eıner weiblichen Büste und umlaufender Inschrift,
eiIn Stück, das den schönsten 0N A’0r0 Za und 1ın einem Grabe
die ber den (+ebeinen och gyrossenteils erhaltene Bekleidung. In VE

schiedenen Gängen S1Nd die 1ın de Rossi’'s agen vorgenOomMmMeENCh Aus-

grabungen bıs auf die antıke H'Iur vertieit worden, wodurch (Jräber 1n

der untersten Lage wlıeder ZADE Vorschein gekommen SINd. Vereinzelt
kommen qutf Marmorplatten Se9 der Inschrift atch 1n Grailto biblische
Szenen VOL, auf einer jJüng'st ausgegrabenen Tafel, dıe auf der ehr-
ge1lte e1ine christliche Inschrift LraeT, dıe Auferweckung des Lazarus,
der Heıiland 1n der Mitte zwischen den Monumenten mi1t der AÄumie und
der knieenden Schwester steht lle diese Ausgrabungen führen unNns

ber das ahrhundert hinauf.
Gleichzeitig miıt diesen Ausgrabungen unter der Krde SiNnd Sub ALVO

die (irundmauern der Basılıka, welche de RossIi freigelegt, ann aber
wlieder hatte zudecken lassen, nochmals sorgfältigerer und eingehen-
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derer Untersuchung ausgegraben worden, dank der KErlaubnis. welche
die königl KFamilie, dıe Jetzıge Inhaberin des dortigen (+>ebietes ( Villa
Savoia), dazu erteilt hatte Da 1S% NEU, ber de Ross] Kntdeckungen
hinaus, Oberha. der pSIS der damals gefundenen asilika, och 61116
zweıltie m1 1Nrer psis bloss gelegt worden, gyJeicher ichtung mM1
der ersteren; bel beiden Wr die K'lur M1 formae, gemauerten
(Grüften, ausgefüllt die sıch der WE  =- entdeckten So  o  A bıs den Chor
hineın erstrecken, dass dort 6e1N€6 Konfess10 M1% C1HN6eIN Altar darüber
al N1C bestanden haben SCNHNE1IN An ‚WOl Stellen sSind och Stücke
des antıken Flurbelages Mosaik erhalten 1Ine enge VO  - Bruch-
stücken, VO  S Säulen un Kapitellen, Von (+esimsen AUS gebranntem
Ton, VO  > Plättehen VO  S PoriIyr, Serpentin, (+1allo antıko und anderen
kostbaren Marmorarten, aUuch Fragmente VO  - Inschriften, das uCc
kleinen Sarkofages mı1t der nbetung der Magier bilden die weilıteren
Krgebnisse dieser usgrabungen.

Leider siınd sämtlıche Mauern, vielleicht SCANON SEe1T Jahrhunderten,
bıs ZUT ene dem Boden gy’leich gemacht worden, dass LUr dıe
Fundamente wlıeder ireigelegt werden konnten (+evenwärtiry 1SE e1IN

Architekt beschäftigt en KENAaUCH Plan des (+anzen aufzunehmen,
während zugle1le TotogTalÄsche Aufnahmen VON der Höhe CISENS
hlerzu errichteten astells VOLN einzelnen Teilen VOLrSeHOINLMEN werden

Auf Einzelheiten können W IT 1er selbstverständlich nıcht eingehen;
dies, W1IC die Darlegung der Ausgrabung und ihrer Resultate
INUSS dem Nu0v0 Bullettino vorbehalten bleiben, dessen nächstes eit
hoffentlich SCAHNON AUS der er &. n uns nähere Aufschlüsse
bileten wırd Die gesamten Ausgrabungen leıtet uftrage der ST-
lıchen Kommission die ebenso kundige q {S vorsichtige and Bevignanıs,
die Se1T Jahren auch den Katakomben der Domitilla, der Comodilla

a& 1ST
Wir schreiben diesen Bericht AI 15 Januar, dem Heste des Papstes

und Martyrers Marcellus, der ehemals Basılika ru Die
alten Hierarien melden darüber amals, und die Jahrhunderte VOILI'-

Ner. Siınd diesem Tage des 15 Januar Pilger und ANdÄäC AUS

Rom hnhellen Schaaren die Vıa Salarıia hinausgez0ogen, das est
des eiligen begehen heute War M1 den Arbeıiıtern i1ch der CINZISC,
der dorthin pılgerte aber der artyrer und Heiligen, die ehnemals 1er
ruhten und verehrt wurden, gedenkt NI das Collegitum cultorum
Martyrum Lage VOL Neujahr, AIl estie des Papstes Silvester,
durch felerlichen (z+ottesdienst der Katakombe, und dann lauschen
mıt den Römern Hunderte VON Fremden AUS en Ländern dem Vor-
rage und den Krläuterungen Marucchı

Da i1schen Kata k omben A der Via Portuensts,
VOoON Bos1io entdeckt und Uurz SCINEGTL Roma subterranea beschrieben,
dann aber verloren und VOL arch] nd de OSS1 vergebens
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gesucht, Sind Ure Arbeiten 1n der dortigen 19704 VOT 7W E1 Jahren
wıeder geiunden worden. Ihre weıltere Ausgrabung wurde 1mM auie
dieses iınters fortgesetzt, und Marucch1 hat ber die KErgebnisse ıIn der
Jüngsten SItZUNg der Accademia Romana dı archeologia einen Bericht
erstattel, der In erwelterter Oorm demnächst 1mMm Nu0vo Bulletino e
scheinen WITrd. Die atakombe, SOWEeIlT die Ausgrabungen bıs Jetzt VOT-

dringen konnten, behindet sıch 1 Zustande heillosen erfalls, ass
nıchts übrig blieb, a IS wenigstens dıe (xrabplatten mı1t Insehriften
sammeln, dıie demnächst dem lateranensischen Museum einverleibht und
ıIn einer esonderen Abteilung eingemauer werden sollen DIie weltaus
melsten SINd griechisch, miı1t dem siebenarmigen Leuchter un andern
]üdischen ymbolen geschmückt; alf einigen werden auch die ge1lstli-
chen Oder weltlichen Aemter erwähnt, dıe der Verstorbene In der (+e-
meıiınde bekleidet &a  e; beachtenswert ist. eiIne lateinische, metrische
Inschrift 1lle bisherigen un dürften aum ber das Ende des

ahrhunderts hinaufgehen. Nun bestand aber die ]Jüdische Kolonie
ın kRom 1m transtıberiniıischen Stadtteile scechon ge1t den agen des Pom-
pe1lus, sicherlich ge1it Augustus, un: bıs 1ın dürfte auch die Anlage
der VOL dem dortigen 'Tore gelegenen nationalen atakombe hinauf-
reichen. Dann 11USS aber gerade der ältere 'Teıl dieses ]üdischen KO1l1-
meter1iums och aufgefunden und erforscht werden, der ältere Uun: arum
wesentlich interessantere Leil, weıl uUnNnSs 11191 dıie Zeiten der erstien
Verkündigung des Kyangeliums In Rom Ure die Apostelfürsten hinauf-

Da bıs ZULT Zerstörung Jerusalems 1m TrTe die Judenchristen
och 9q,{IS ZUTLE ynagoge gehörig betrachtet wurden, SINnd die ersten Apostel-
chüler 2US dem Judentume unzweiıfelhaft bel ıhren Landsleuten egraben
worden, Uun: WELN die welteren Ausgrabungen uUuns 1ın diesen älteren 'Teil des
Kolmeteriums führen sollten, ann werden S1e UNs Gräbern auch VONN
Christen und chulern der Apostel führen; wenngleich aum erwarten
Sste.  9 ass irgend eiINeEes derselben AUS früher elit eiINe Angabe 1n
Wort oder Symbol ber das christliche ekenntnis des Verstorbenen
oder se1lner Angehörigen enthalte Eiher ass sıch hoffen, von den vielen,
dıe der Paulus In selINemM Römerbriefe namentlich auführt, den einen
oder andern ler wleder en Allein W1€e dıie ahe gelegenen
cehristlichen atakomben des Pontianus der geringen Kestigkeit
des andbodens ZU. ZTÖSStEN e1l verfallen und unzugänglich SInd,

StÜEe befürchten, ass das y]eiche Schicksal die ält9ste kKeg10n der
]üdischen Katakombe getrofen habe

Der alte Plan der 4asS1ı11kKkKa des Petrus VoNn Alfaranus o’1bt 1mM
(+ebilete UNSeres deutschen ampoO SANTO, VON der Kıirche AUuSsS ach Westen
TEl Nıischen oder Apsiden Die zunächst der Kırche liegende ist
SCHNON VOL zweihundert Jahren In eine Kapelle umgewandelt worden: SI1e
hat och Veberreste VON emaäalden AUS der eit (+lotto’s, Die anstos-
sende pSIS UunNn: das 'Terrain dahıinter wurde ın diesem Winter DO-
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graben un ort eiIne unteriırdısche Kapelle gyeschaffen. Das Gemäuer,
AauUus kleinen Tuffsteinen aufgeführt, dürfte dem angehören; INa

möchte die Zeliten Le0 CS oder Le0 denken eren esonNn-
ern Beziehung ZUT Schola Francorum Karl’s des Grossen, deren Besıitz
sıch ber (+ebiet erstreckt haben dürfte Bel den Ausgrabungen
kam ausser Kapitellen un anderen Architekturstücken ın armor e1in
Kopf des uppiter Dı Tage, das Gesicht leider zerschlagen; 110 das
sSehr sorgfältig ausgemelsselte Haar ist 1n spätere eıt e1iINn gyleichschenk-
i1ges KTeuz eingemelsselt worden. Ferner das Kragment einer yTrieCh1-
ScChen Inschrift mi1t dem Monatsdatum:

S  N  Va
das einer lateinıschen:

qul VIXit
menseSUÜDies

UnNn! das eiNner metrischen:

HmMmMMVLVS
CESSit EST E IBI POST tenebrar »

<eI)EM IBI CONDIdit ıstam ®
coMMODAS VSQue

|DS ass sich nıcht entscheıden, obD 1es heildnıiısche Oder christliche
Inschriften sind; In letzterem würden SI1E AUS dem Koilmeterium
sSstammen, das ach dem Bau der asılı1ka un Konstantın sıch auf der
Südseite der en Peterskirche entwickelte, und qauf das heutiger
ampO SANTLO zurückgehrt.

ZUr Legende dex hl Karteri0s.
In der Besprechung des 'T'eijles meıliner ( Acta (Jarteriz

Cappadocis ONn bemerkt Herr 1PpPO1LY elehaye In den
Analecta Bollandıana, 29 360 I dass NC dıit PAS Fres nNette-
men SO 0PINLON SUT Ia valeur intrinseque de la PLECE qu il edite Ich
benütze 1es q [s Anlass, auftf die interessante, aber 4USSEeTST

schwierige KFrage ach den uellen, ' die dem MUOT. der Legende ZUTLC

Ich annn Jetzt DU BestimmungVerfügung standen, zurückzukommen.
der Abfassungszeit hinzufügen, ass der Hag1lograf das berühmte S-
buch des Lieont1ios, Bischof VOLN eapolis qauf Zypern, „Leben des

Symeon Salos‘* gekannt hat enn hat einen SKAaNZCH Satz daraus
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fast wörtlich entlehnt. Da die Lebenszeit dieses Bischofs zwıschen 590
bıs 668 &. gyechört UuNsSeIic Schrift frühestens dem Jahrhundert

DIie beıden Handschriften, welche un den 'Text. vermitteln, sSind
durchaus VON einer gyemeinsamen Vorlage abhängig, welche dıie (+e
schichte geboten en MUSS, W1€e 31 e uUunNns Jetz vorliegt; a 180 eine
verschiedene schriftliche Ueberlieferung ist nicht denken Da dem
Autor eıne schriftliche Quelle (+ebote stand, mMUusSsSie sich se1Ine Dar-
stellung qauf dıe Ueberlieferung 1mMm Vo  smunde UunNn!' die Oertlichkeiten
un (+ebäude stutzen, welche miıt der Legende 1n Zusammen-
ang standen. Dass letzteres der Hall ist, hoffe iıch 1mMm folgenden AUS

den Indiziıen, die die Schrift bletet, dartun können
Durchmustern WITr den GAaNZCH Verlauf der Tätigkeit des Kar-

ter10s, der Gerichtsverhandlungen, enNn!  1cCN des Martyrıums und der Bel-
SeizZUNg, fällt uUnNns die Verteilung der hauptsächlichsten Begebenheiten
aUut 7W el 9aNZ verschiedene Oertlichkeiten auf.

Karterlos ist vA MS Priester 1ın Caesarea Capp., dann, während der
eit der Verfolgungen, 1n der ähe der Basılıka T’herma, auf der
(GGrenze 7zwıschen appadokien un Gralatien, er siıch e1InNn Bethaus
gebaut DIie Gerichtsverhandlungen en ZUEerst 1n dem öffent-
l1chen Bade Plakis, annn 1mM Oktastoon SEa DIie (+ebeine des eiligen
werden ZUEerst 1n den Privyvatthermen Nesa (Nisa) der Patrızlerın Libya,
annn erst. ın eiInem eigenen Tempel AUS den Steinen des Serapeums DOil-
KESECLZT.

Die Krwänung, ass die gyesamte christliche (+emeinde VO  e Kaisa-
rel2a eines ages den Serapıistempel 1n der einger1ssen, das Materi1al
miı1t vereinten Kräften VOL die Mauern der Sstadt gyeschafft un ort dem
eiligen, Se1NeTr Biıtte nd Profezelung YEMÄUASS, eiIne (+edächtniskirche
erbaut habe, ann nıcht auf geschichtliche Lreue NSpruG machen.
Wiır W1SSen allerding's, ass 1 byzantınischer elt die orthodoxen Christen
Konstantinopels ıhre VON den Arianern entrissene Kirche zZerstÖörten, das
Mater1al VOL die schafften UunNn: dann, Jung un:! Alt mit vereinten
Kräften, ıhr Helligtum wıederherstellten. ber ich y]aube, ass das
Serapeum VON Kaisarela überhaupt VON jeher VOL der gyestanden
hat, W1€e viele andere heidnische Kultusgebäude.

Kür meıine Annahme spricht namentlich der Umstand, ass 1n der
Legende die Beschreibung des Teufels mit e 1 LUr an-

lasst Se1N ann durch eiINe uralte arstellung, des Serapls mı1t SeINemM
Begleiter, dem zweıiköphgen erberos, eine Darstellung, die WESE ihrer
Seltenheit sehon aufiallen I1LUSS un: auf keinem anderen Wege dem
AÄAutor der Legende bekannt yeworden Je1IN ann a 1ls Ure se1ne eigenen
Augen: 1LLLUSS em Heiligtum die i1gur des Serapls mi1t dem 7Z7We1-
köpfhigen Kerberos och deutlich erkennbar gesehen en Höchst-
wahrscheinlich werden OorTt auch och andere Attribute der Gottheit,
welche iıhre Wirksamkeit ZUT ANsScChauunNg brachten, sehen DSCWESCH
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se1IN, namentlich das Einwirken autıf die Fruchtbarkeit ält 12A4l

dieser Möglichkeı LeST, Yklärt S1iCh auch die sonderbare Verwendung
der gylühenden Pflugschare q IS Folterwerkzeug, die dem Heiligen aut die
Brust gelegt werden. Dies un anderes usammeNCENOMMIMCN, WwWIrd Nal

behaupten können, ass das Olr un auch UutOr d1ıe Kiguren
dem alten Serapeum für arstellungen des Martyrıums des eiılıgen

Karter10os gyehalten hat
Ich annn M1r nicht ul denken, ass die heidnischen Attrıute

durch die Niederreissung noch erhalten gyeblieben un och weniger,
ass 1N1AN dieselben wıeder dem Neubau verwandt habe, da doch
diese inge deutlich den ursprünglichen Zweck des (+ebäudes VOCOILI-

raten nätten Daran, ass den Gedächtnistempeln der eiligen sSzenen
ihres Martyrıums Darstellung fanden, braucht kaum erinner werden.

In der ähe des Serapeums, q 180 nıcht weit VOL der KRıchtstätte,
11LUS5 Hagiograf aUCN dıe inschriftliche Ehrung der Anieclerın
den 'T’hermen Nesa gyelesen haben, welche m1t der Legende des
nl Karterlos 1ın CHDC Verbindung gyebrac hat DIie (+erichtsver-
andlungen den 7wWel verschiıiedenen Sstellen können eicht auf Dm:
sicherheiten un spätere Verein1i  & 1 der Ueberlieferung des olks-
mundes zurückgeführt werden, ebenso dıe ers Beisetzung 1n den
'T ’hermen Nesa Kıtwas ahres annn immerhın den rwänungen
dieser (+ebäude haften, insofern dıie (+eschichte e1INes anderen Märtyrers
damıt verknüpft ist. nders steht aber mM1t der Ueberlieferung, ass
Karter10s be1l Basıiliıka ' IT’herma S1ıch e1n Bethaus gyebaut, viele Heiden
7U Christentume bekehrt habe un ndlıch VOIN dem Heıden Makedon

AaUS asılıka ' IT’herma be!l dem Statthalter VON Kailsarela angezeigt WOL-

den g@Eel1. 1esen ersten 'Teıl der Darstellung, welcher das iırken des

eiligen bel Basılı ka T’herma, namentlıch dıe ründu der Marıen-
kıiırche schildert, ich für eine alte, ylaubwürdige Ueberlieferung.
uch die galatische Philumenos-Legende sche1int Mr miıt dieser Kırche
1ın Zusammenhang stiehen. Ob wirklıie 1U e1in Karter1los aNZU-

nehmen ist, Oder den beıiıden rien Z7W el verschiedene, welche Urce

die Sspätere Sage verknüpft wurden, ist sSschwer entscheıden Wır
könnten NS denken, dass unNnNseTe Schrift die Absıcht verfolge, dem

h1 Karter1los VOL Kaisarela seinem Rechte verhelfen un der

Kırche VON asılıka ' "’herma bewelsen, ass S1@e nıcht 1mM Besıitze der

KReliquien des Heiligen SEe1
Wenn un auch uTe die Unklarheit der Ueberlieferung un dıe

unverkennbare Absicht des Schriftstellers, die beıden Ueberlieferungen
künstlich verbinden, der Wert der Darste herabsıiınkt, halte

1ch OCNH der Tatsache fest, ass der Karter1os der Landscha

appadokien angehört. 41ne Uebertragung oder vielmehr eine Ver-

wechslung mi1t einem Heiligen der Caesarea Palestinae iıch

TÜr ausgeschlossen. Wır wl1ssen, W16e sorgfältig dıe orthodoxen Kırchen-
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schriftsteller die Caesarea appadoclae Ure den Zusatz NLETSPO
VOL einer Verwechslung mit der gyleichnamigen Palästinas schützen.
Das LUT nıcht 0SSS e1in Kirchenrvater W1e Gregorios VONn Nazlanz, SON-

ern och eiINn (+erman0s, Patrıarch VO  S Konstantinopel.
J0  S Compernass.

Zur Erschliessung und ersten Veröffentlichung
des Schatzes Von „Sancta Aanetorum“.

Nachdem Prof. Grisar, J den VON ıhm erschlossenen Schatz
der en päpstlichen Palastkapelle e1ım Lateran 1ın einer el VO  S

Abhandlungen der (Nuilta (Jattolica miıt vielen Abbildungen veröffent-
lıcht hatte, erschiıen VON hılıppe Lauer Parıs KEinde Januar dieses
Jahres eine Arbeit ber den nämlichen Schatz nıt dem 1le Le Tresor
Au Sancta Sanctorum. Sie bıldet eiInen eil des 15 Bandes der Monu-
MENTS et MeEmoires dıe VON der Parıser Academite des Inseriptions et
Belles—-Liettres Del Ernst Leroux Parıs veröffentlicht werden. Ver-
möge der reichen Fondation Fugene Piot, auf der die Ausgabe der
Monuments ruht, zonnte der Arbeit eine reiche Ausstattung mi1t "’afeln
und Textabbildungen verliıehen werden. Die ((egenstände des Schatzes,

die Zzw el wertvollen gyoldenen TeuZe, werden darın ausführlie
beschrieben, Ja hın un: wleder ausführlıch inbetracht der u  N und
deutlich redenden Abbildungen.

NDetire der Datierungen un der archäologischen Beurteilung
überhaupt kommt der VerfTasser, der bekanntlich eın Archäologe VOoOxL

Fach 1St, sehr äule miıt (Grisar überein, auch unter wörtlichen An-
klängen dessen Abhandlungen. Wiıe (ijrisar handelt auch Lauer
zugleic VO  w der biısher wen1ıg bekannten Kapelle Sancta Sanctorum,
dem schmucken Kosmatenbau Aaus der elt 1KOlaus LIL,, aber 1er
bringt nıcht die vielen Abbildungen WwW1e SeIN Vorgänger un han-
delt AU. e1sple VON dem Urc (GGrisar eingehend beleuchteten
Salvator Acheropita der Kapelle In dürftiger un! ungenügender W elise.
Ueberhaupt vermıssen WIT bel Lauer In Bezug auf Schatz un Kapelle
YEWISSE historıische und archäologische Krläuterungen, die WIT bel (irisar
nden, der auch 1n das (+ebilet der (+eschichte mittelalterlicher apst-
Liturgie m1t e hinübergegrifen hat, u11 die Bedeutung einzelner
hervorragender (regenstände SEe1INESs Kundes darzulegen. Unangenehmer

lele Un-wirkt die Kılfertigkeit, die INa dem uCcC wahrniımmt.
genaulgkeiten un Wehler, die bel angsamerem empo vermileden worden

laufen In den Angaben Lauers mı1t untier DIie Inschriften, die
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gegeben werden, Ssind mehrfach 4AUS dem en Marangoni, QAt9 VON den
)jekten selbst koplert, und kommt VOTL, dass die eigene Abbildung
des Verfassers die Korrektur der be1l 1hm 1mM Texte egebenen Inschrift
besorgen INUSS. (Man vergleiche alile mi1t Seite KO)

Kigentümliec ist 1n SsSeiINeN /iltaten, die v1iel1ae überÄüssig sSiınd
und ZU Vergleich nıcht geeignete Objekte In der künstlerischen Be
schreibung anführen, ass (irisar’s Abhandlungen nıcht ENANNT
werden, auch nıicht be1l auffälligen Assonanzen. Und WO seinen Vor-
ganger auf diesem (Gebiete einmalJl anführt, (S 6) da geschieht C
1er Anfange SEeINESs Buches 1ın Erinnerung bringen, ass err
Lauer) eigentlich der erstie auft dem DCWESCH sel, qa [Is sıch
Veröffentlichung des Schatzes andelte Er weilist aselbs auf einen VOLN
iıhm 1MmM Julı 1905 1n der Revue Ade l”’art ANCLEN e moderne veröffentlichten
Artikel hın In diesem sich allerdings dıe merkwürdige Behaup-
9 ass ıhm und der französischen ademı1e der Inschriften „d.ie
Priorität der Bekanntmachung des Schatzes innerhal der gyelehrten Welt
zukomme** Er E1 der ersie SCWESCH, der Ur Vorweisung VON oto
graßien 1mM Schoose der ademıle miı1t dem Schatze au den Plan
getreten sel; da INa ihm VON (Jrisar versichert habe, erselbe habe
SE1INEe Veröffentlichung des Schatzes 1n ındefinıtum verschoben, habe
er sich miıt Hilfe der ademı1e darangemacht ZU Nutzen der WwW1sSsen-
schaftlichen Welt den Schatz LÜüsSsSIE machen ; habe ın Rom alle
entgegenstehenden Hindernisse mı1t aussergewöhnlicher Anstrengung
überwunden, bıs dem gygeheimnisvollen Schatze vorzudringen.

Biısher hat INaAan geglaubt, uUunNnser In deutschen Landsmann Se1 die
Hebung un Veröffentlichung des Schatzes erdanken. Jetzt
vernehmen WIT, W1€e E1n Schatz zweimal gehoben wurde un zweımal
se1nNne Veröffentlichung felerte.

DIie folgenden Zellen können ZUL Aufklärung darüber dienen, miıt
welchem kRechte VO  w Erankreich AUS dıie Priorität beansprucht wıird
Der rage nachzugehen reizt In uUunNnSeremn WHalle nıcht 0SSS die Wichtig-
eit der Kntdeckung un Veröffentlichung, sondern auch das ofenbare
Vorhandensein verschliedener Manipulationen, die nıcht alleiın W1sSsen-
schaftliıchem Interesse ihren rsprung verdanken, un VOLL denen 1er
DUr die genannt sel, ass dıe 'Tafeln Lauers das Jahr 1907 opfe
wragen, der “\tel des Buches aDer ZU Te 1906 zurückgreift. 1'a
sächlıch ist es erst 1907 erschlıenen Unser Bericht SLULGZT sıch qautf Wal-
sachen, cdie Rom In vielen Kreisen bekannt SIN Fınzelnes haben
WIT VON Grisar selbst In Krfahrung SCZOSCH, der Üübrigens wenig
Hehl AUS den wirklichen orgängen macht, ass 1n der KHinleitung

seiner bevorstehenden Separatausgabe der UWwiltd-A  ildungen selbst,
ZULC schuldigen Klärung ber Se1INe früheren Aussagen die Schatzeröfinung
betreffend, die unumgänglichen Mitteilungen machen WITrd.

Schon VOT mehr qls 1 Jahren erfuhr INADN, ass (jrisar durch
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qusserordentliche Begünstigung 1n den beneıldenswerten Besitz VON

ST OSSCH WHotograßfen der ängstlich verschlossen gehaltenen Kapelle ber
der CALA Santa yekommen Se1. Das Sancta Sanctorum WalLr ıhm durch
Leo JE A Studium eröffnet worden ber dıe erwartete Pu  1katıon
erfolgte nicht, we1ll e1inNn wesentliıches Klement des Heiligtums och
mangelte, der miıt schweren (+Hittern unter dem ar verschlossene
Schatz ÜTS eiınem Ordensgenossen, dem KF'lorıan Jubaru, der qa [Is
Professor A päpstlichen Kolleg VON Anagn]ı sıch besonderer Kmpfeh-
lungen erfreute, gelang 1M prı 1904, 1mM Interesse YEWISSET Studien

Er be-ber d1e Agnes, dıe röfnung der (+x1ltter durchzusetzen.
schäftigte sıch jedoch IU miıt dem 1MmM Schatze bewahrten Haupte der
römischen Märtyrin un begnügte sıch 1n dem hierüber verfassten AÄAr-
t1ikel der “tudes VON Parıs auftf die übrigen untie dem ar ewahrten

(irisar Wr damalskKeliquiare '  ahNz 1M allgemeinen hinzuwelisen.
nıcht In Rom Als ahbher dahın zurückkehrte, liess yleich verlauten,
ass für ıhn die Stunde gekommen sel, das Werk ZU vollenden und den
SKAaNZCNH Schatz en Das WLr un schwer. Denn SEe1INE kostbaren
G(regenstände hatten S1CN Inzwıschen unfter Schlössern verborgen,
und Kinzelnes, das bel Durchforschung desselben Vorschein kommen
konnte, W1e das praeputium C schreckte die Vorstellungen
YeEWISSEr Prälaten.

'T ’rotzdem gewährte 1US auftf dıe schriftliche Kingabe des Grisar
demselben dıe Vollmacht der röfnung und der Publıkatıion des Schatzes
1n der (Viyilta (Jattolica. KEinde Mal 1905 begannen die Arbeiten un
einige Tage sSpäter üÜüberraschte die FEreunde (irisars der Anblıck der für
se1ne Veröffentlichung ausgeführten Fotografiien der STauDne  erten
(F(egenstände. Die ber dem Altare gelegenen keliquienkammern
C schon 1m obigen Zeitraum der zehn Te durchsucht. Jetzt durfte

berINa auf e1InNn rasches Kirscheinen der gyesam Reaesultate hoffen
der beneldete: Besitzer des Fundes kehrte ach Deutschland ZuUurück un
verweılte daselbhst ber den Wınter ohne ELWAS öffentlich ber die FEnt-
eckungen verlauten lassen

TSst Einde Maı 1906 bekam INa die ogen der CWWiltd, qauf enen
dıe Mitteillungen ber den Schatz begannen, nachdem vorher schon die
Berichterstatter der Zeitungen Im den verschledenen Ländern die
Rom durchgyesickerte Uun! VO Krfolgeun andsmannes verbreıtet
hatten Vom Maı angefangen eizten sıch 1n der (uilta die fünf ‚As=
andlungen ber den Schatz bıs ZU Dezember IOrt, un aul diese
folgten NOCcNh Trel Abhandlungen ber die Kapelle iıhre Geschichte un
Ausstattung.

Was den UISCHAU veranlasst a  e, un WwIe das Hindernis gehoben

(ivilta cattolica, 1906 Band Zn 513 708 fl’ Band 3 161 fi" Band
ö51 5363 fi" 673 fll‘l 1907, and 435
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wurde, erfuhr Nan LUr KETAUME eıt nach dem Beginn der Veröffent-
lichung. Dem KFinder Wr formell eltens des Vatikans Schweigen qui-
erlegt worden, ıs die Gegenstände die schwierige Prüfung der Kelıquien
ausgehalten hätten un annn 1M päpstlichen Palast, WOoN1Nn SJ1@e Grisar
mı1t Monsıig. Marzolinı hatte bringen mMUÜSSsSeN, gyeeigneter Aufstellun
gyebrac C} eErst ann sollte reden dürfen nd ZW AL AaUS-

drücklicher Gewährleistung der Priorität. ({Jrisar hatte den Schatz In
voller Unordnung vorgefunden; der au der Jahrhunderte lJagerte
ber den kostbaren (Fregenständen; In olehem Ziustande konnten I1E nıcht
1NSs useum kommen. Die Frist des Stillschweigens würde och länger
gedauer haben, WEeNnN N1C VON Frankreich e1iNn Bewerber 1n der Berson
des Herrn „auer, der sıch q[ISs ehemalıges Mitglied der Kicole de
Rome mi1t der (eschichte des Lateranpalastes beschäftigte, ach kRom
gekommen WwWÄAare. Kr brachte die drıngendsten mpfehlungen, VON selten
obiger ademı1e un VO  S se1lten der Socidte dAdes anbıquaires dAe ANCE,
W1e 1n der bhandlung der Revue de ”’art Sagı un machte beim
Kardinalstaatssekretär auch m1t Hiılfe römıischer Kmpfehlungen
derartige orstellungen, ass 1 Hinblicek auf diıe damals aufs äusSserstie

zugespitzten kirchenpolitischen Hragen zwischen Frankreich un! dem
Vatıkan der ardına. weıchen beschloss, nıcht jenen Orpora-
tionen 1ın kritischem oment auch LUr sceheinbaren Anlass Be-
schwerden bieten. Mit ühe SeEizie s urch, ass dem (Grisar
WD der gemachten Zusagen e1in kleiner Vorsprung VOL einıgen ochen
eingeräum wurde. Der eiztere wurde a,1S0 untie sonderbarem Anlass
plötzlich VO Stillschweigen dispensirt. Kr mMUuSsSie 1U ZU Schaden
der inzwischen begonnenen anderen Arbeiten ehbenso plötzlıch un AaAUS

serhalb Roms mıt der Ausarbeitung der Abhandlungen für dıe (Muvuiltd
beginnen.

Mit dem Rıvalen In einen überstürzten au eintreten wollte
nıcht Kr kam aber och früh S  o Z Druck, un VOTL Kınde Maı

den ZUe SEeC1INESs ersten Artikels direkt 1n die Hände VON Lauer D7ı

bringen Dieser hingegen eilte, NAaC  em E1 1M Vatıkan un 1mM Sancta
Sanctorum alle WHotograken hatte aufnehmen Jassen, sofort nach Parıs
zurück un nıelt siıch ort vermöge der 1n gyemachten Conecess1on für
berechtigt, schleunigst unı 1m Schoosse der ademıi1e, ın dem

die Fotografien zeigte, obıge triumphirende Erklärung ber die
Priorität Frankreichs abzugeben.

ber fast komisch wirkt dıe Begründung dieser . Prior1tät, WL

1n se1inem C der angeführten Stelle hervorhebt, (irisar
hätte Ja erst ‚A Lage ach selner Mitteilung ın der Akademie dıe
u  1Katılon eINeEes Studiums des Chatzes ıIn der (Ruilta Cattolica egOoN-
en er der hler In Rom die bekannte römische Zeitschrift liest,
Wwelss, ass das fraglıche eft nıcht früher a, IS AL ersten damstag des
Monates, a,1S0 AIn unı ausgegeben werden konnte, da qlter Sitte
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YCMASS der Eerstie UunNn!: der dritte Samstag die Erscheinungstage SINd.
Aber dıe betreffenden ogen agen 1mM mer das atum des früheren
Druckes, un hat die erstie Veröffentlichung ber den Schatz das
Datum des Maı Uebrigens, darf er Herrn Lauer iragen, WOZU

diese VON ıhm inszeniıirte Arıthmetik ber den Tag? Wozu überhaupt
die französısche (Arille der Priorität? Wir sind sicher, ass (Girisar
]edem derartigen Streite abhold SE UunN: dass Se1INn 'Trachten gal nıcht
auf den (4ewinn e1INer windigen Priorität gerichtet WarLr, Er hat aber e1in
kKecht, sıch die 1n Lauers Abhandlung vorkommende Aussage VOoNn

eiInNnem hofnungslosen Hinausschieben se1iner Pu  1Katıon wenden
Kr hat, ylauben WIT, mehr eC dazıl, q,|S ach uUuNsSer’ IN Vernehmen
dem Rivalen SahlZ KENAUC Mitteilungen Rom ber den TUn der
Verzögerung der (Muilta Tüke gemacht wurden. Nun erwähnt aber
Lauer zudem bel jener Aussage gKaxrl nicht, dass (irisar alle TotogTa-
fischen ufnahmen bereit lıegen &a  e, ass den Schatz ın den
Vatiıkan übertrug und die ersten Informationen ber denselben der
höchsten kiırchliıcehen Stelle ertelılte. ebenso wW1e 10001 uC die durch
Grisar auft der Bonner ((eneralversammlung stattgefundene Vorführung
des SKAaNZCH Schatzes mı1ıt Lichtbildern (am 26 eptember übergeht.“
Statt dessen W3a eiINe arste He (vielleicht unfreiwillig den
ANATUG® macht, a IS habe Lauer) ZU erstenmale 1ın der Welt den
Schatz Lotogralisch aufgenommen, als habe eT AUS dem Schatzkasten
Leo 1L1LLI 1m Sancta Sanctorum die (xegenstände herausgezogen UunNn: tudırt
(die Jängst Thoben un!' In den vatıkanıschen Sälen bequem zugänglıch
waren), q IS würde ndlıch ohne Se1INn entschiedenes UuLunNn der
Reichtum wleder 1n SJe1IN es Dunkel zurückgesunken SEe1N.

So Lauer. Wır aber können Kn se1inem orgehen, mMag auch
Ure einNne französische ademı1e gedeckt worden SEeIN, sehr wenig
französısche OoDlesse en W er obige sachliche Darlegung verfolgt
hat, wıird ass sıcCh der Mitbewerber ohne TUn un Anlass 1ın
e1iIn Temdes (zebiet eingedrängt hat

F'lorıleqgium Patristicum, digessit vertit ad notarvıt
Rauschen (Fasciculus „Tertulliani er de praeseriptione haeret1-
Corum‘“‘, [ HFasceieulus „ Vincentlri Lenensıs Commonitorla*®*,
1.20 Mk.), Bonn 1906

|)ese beiden Schriıften gehören den bekanntesten der patrısti-
schen ILıteratur. egen der des Instruktiven und Anregenden
7zu mal für den nfänger, en S1@e VOL jeher ZU eisernen Bestand

Auszug AaAUS dem Vortrag 1mM lahresbericht der G(örresgesellschaft für 1906,
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kirchenhistorischer Seminarien gehört AÄAuch wIırd Jeder; der sıch NL
der alten Literatur CINISETMASSCH Vertrau machen wıll mi1t Nutzen bald

diesen Schriften orelifen Ks 18L darum erfreulich ass S16 uUuns hiler
leicht un billig zugänglıch gemacht Siınd und ass reiche Anmerkungen
als sichere un trefliche Leiter auch für den m1t den Vätern WECNISEL
Vertrauten beigegeben S1iNnd Wir möchten bel dieser (relegenheit nıcht
VEISAUMEN, auch auf die Irüheren ascıke des Klorilegeiums nochmal
empfehlend 1NnZzuwelsen

Untersuchungen Der die SOGEN klementinische Titurgte Buch
der anostol Konstitutionen (II un I11 an „Studien ZUTL (+eschichte
des (+ottesdienstes un des gottesdienstlichen ebens‘‘); DE klemen-
tinısche Liturgie Rom‘*‘ VO  a Dr Paul Drews, übıngen 1906

Um die Hragen, dıe sıch die (>eschichte del Messe xnüpfen,
haben sıch neben andern etzter e1t Tel hervorragende (Gelehrte
ausgezeichnete Verdienste erworben

Ks ist das der Jahre 1899 verstorbene Professor der Theologie
Ferdinand Probst der zumal SC1INEN beıden Schriften Liturgte der
dr CL ersten chrıstlichen Jahnr hunder e un Die Taturgte des Jahrhun-
derts und deren Eeform (Tübingen 1870 un 3) Zı bewelsen suchte
dass das uch der Apnostol Konstitutionen 1112 Wesentlichen die aPO-
stolische Liturgie SeC1 und den Spuren dıeser Liturglie der altcehrist-
lıchen Literatur 99 ST OSSCI Belesenheit‘‘ nachg1ng, aber VON katholischer
W1e protestantiıscher Seite fast gyänzlich 1&NOFIET WUurde

Von protestantischen (+>elehrten hajl. VOL allem TEeWS S1CN Lıtur-
gyischen Fragen hervorgetan Seine Studie Zn Entstehungsgeschichte des
Kanons der römıischen Messe, der WIC die Jetzıge Kanongestalt
durch Cc1INEC Zerbrechung un Umstellung des ursprünglichen uLbaues
entstanden SCIH, fand zunächst entschlıiıedene Abweisung (Cfr Hist
ANTOUC. 1903 62 und 283 Ü aber Baumstark hat S An
sicht e1NeIN UuC. Liturgia Yomanda Liıturgia Aell HKisarcato 0Ma

lege verholfen In der „ STUWATE, dıe W IL nıer
besprechen haben, ol& den Spuren Probst’s nd atellt den Ver-

un lgnorierten qufif’s Neue auf den eucCchNtier
Wenn 1I1ANn n dıe Kritiken 1es enen die letztgenannten ((e-

ehrtenx ihre Arbeiten besprechen, Nacht INn1AN Be-
merkung, die zunächst sonderba berührt Baumstark hat
„Studie‘‘ der „Oberfläe  ichkeit‘“ gezliehen ZEIST sıch darüber sehr
indiıgniert und hat nıcht übel Lust, den el auf den Schützen Zzurück ZU

schnellen Ötting. (z7el. AnsELGENL, wiıll 1U zugeben, asSS GL,
Vertrauen auf die Klarheit der Gründe, keine „breitere Basıs"® cveleot habe

Nun en W1L aber der vorliıeyenden o CO D oleich A
(ang das OIMN1LLOSE Wort „Ooberflächlich‘‘ W1ieder n1lıer dıe ATr

omtsche Quartalschrift 1907
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beitsweise Se1INESsS Vorgängers Probst „oberflächlich‘‘, WAS doch aZUC
nıcht berechtigt 1St, auch Probst gyJleichfalls vers4 hat, die
„breitere Basıs"" egen und W1e selbst sa (S D die (z+efahr „„Zua 1e] sehen‘** bel solchen Untersuchungen aqusserordentlich ahe e

Doch unerquicklich olche er se1ın mÖögen, 316e haben das

i
eine Gute, dass G1 e ZUL höchsten Vorsicht auch Jängst bewährte elehrte
mahnen hat SICh 1n vorliegender „SLUdIE:* In der Pa offensichtlie
bemüht, möglichst exakt, siıcher un überzeugend. vorzugehen.

Nach ZW@e1 interessanten einleitenden apıteln (Allgemeines ber
die altehristliche Liturgie und dıe Aufgabe und e  O  e gyeht er Inı
ausserordentlicher Beherrschung des einschlägigen Materlals den Spuren
der klementinischen Liturgie bel verschiedenen Schriftstellern nach,

das liıturgische Gut, das sıch darın HNAdeEL, ıchten un das hohe
er des klementinischen Liturgie-Lypus ZU erweisen. Das geschieht
ın fünf apiteln. DIie herangezogenen Schriften un Schriftsteller sSInd:
Der Klemensbrief, Justin, 1ppolyt, Novatlan, die rOMISChHEe Messe

In einem Abschluss ass die Ergebnisse se1liner Untersuchung
UuS4alinenNn und führt uUuUnNns Folgendes qa {S gesicherte Hesultate VOL: Der
klementinischen Liturgie 1n der Gestalt, ın der 316e IIJI bileten,
INUSS eine alte Liturgle Grunde liegen, deren Spuren sich SCNHON 1M

kKlemensbrief un nicht weniger be1l Justin nachwelsen lassen. Bel
1ppO1yY werden die gyreifbaren Parallelen dieser Liturgie spärlicher:;
vielmehr scheint dieser römische Gegenbischof Kenntnis der jerusalemi-
schen akobus-Liturgie DHel Novat]ıan taucht dagegen die kle-
mentinische Liturgie ofen bar wieder In deutlıchen Linien auf. Als Tund-

der römischen esIse ist die klementinische Liturgie erkennen,
Wenn INa  S auch manchmal den 1INATUC haft dass UD OCN

„ZUWUVIe] sehen wıll1*‘ un (+xemeinplätze altcehristlicher Schriftsteller als
liturgische Erinnerungen bezeiıchnet (SO S die Phrase: AA V VOCOV
%XL O OAY LAACRKEXV un dıe Stelle 1ppOLY Noät, 18) ist doch
In seinen Schlüssen vorsichtig UunN! hütet sıch S diese auf Parallelen

stutzen, dıe LUr TÜr das subjektive mpünden gegeben erscheinen,
ass seine defMinıtiıyen Resultate sich q IS völlig gesichert darstellen

Von a& besonderem Interesse lst die auffallende Aehnlichkeı der
Vn justinischen T’heologie miıt der der klementinıschen Liturgie. Hätte

Justin sSeINeEe Ya Z6 T’heologie 1Ur AUS der gyleichzeitigen Liturglie OOa schöpft, mUusste 9,1S0 SEeIN Ansehen t1ef sınken: Ooder hat e1in Schüler
Justins die Liturgie überarbeitet, der fortgeschrittenen theologischen
Begrifsbildung angepasst ? behält sıch ausdrücklich VOT, e1iINn a.D-
schliessendes Urteil später geben (D 03))

Die vielerörterte rage, b Justin auch die Rezıitation der Kın-
setzungsworte eim Abendmahl mehr gyekannt habe, beantwortet VON

einem eben dem liturgischen Standpunkte ausgehend. Er
bejaht S1e entschleden (vgl un 83Ö '
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Hat In der oben zitierten „Studie‘‘ nachgewlesen ass der x

Aufbau des römischen Kanons dem der syrischen Jakobus-Liturgie ent,
sprochen hat, 111 hler zeigen (S 126 Hs WI1e hinter den TLexten
der römlischen Kanonsgebete och eutl11e auch die lementinische
Liturgie durchschimmert. Mit vielem charfblicek SUC as stark
überschriebene un ver  1lCchNhene Palimpsest entzifern und die VEr -
schliedenen Lagerungen zu erkennen, WODEL och a IS drıtten Bestand-
teıil Spuren der ägyptischen Liturgie feststellen können ylaubt (S 136)
Bedenkt HNan ausserdem, dass die betreffenden Liturgien Nnıicht 1mM UL-

isprünglichen 'TVext auf UNSs yekommen , ass sodann die (xestalt der
römıiıschen Messe ohne dass WITr die Ursachen aufweilsen können
verändert, das alte, Mater1al umgestellt, yekürzt un! erweiıtert worden 1St-
und die einzelInen Stadien d1ieses komplizierten Umschmelzungsprozesses
verloren -  Cch sInd, kann 100028  S leicht ErmMEeESsSCNH, In W1e weit der
angestrebte Bewels stringent geführt werden kann. Immerhin aher,
W a2ucN dıe Zueignung der Texte oder 'Textreste die eiINe oder
andere Liturgie och manchmal strittig bleiben Ma  —9 ass der yYyPpUS
der klementinischen Liturgie hinter den römıschen Kanonsgebeten Sste
scheint erwlesen; wobeıl auch die Kollisıon der 1n der ASEUAIEN VOI'-

gebrachten T’hese, die Jakobus-Liturgie betreffend, vermileden isSt, WE

sich auch einıgen Punkten se]lbst korrigieren
ist WwWonh Baumstark gyegenüber 1 KeC WEn (S K32) die

Erklärung der Formel „Der Christum Dominum NOStrum DL UEL
AUS dem diese Stelle versetizten Dankgebet der Jakobus-Liturgie
abwelst bDer auch die VOLN ıhm ngegebene Ableitung AaAUuUS ME

12, und erscheıint KCZWUNgEN. Denn der dreifach gyesteigerte
„laudant, adorant, TEeEMuUNT** doch ber die bhlosse Aeusserung des
Dankgefühls hinaus. DIie angegebene Reflexion am ohl be1l Yusam-
menziehung der LTexte nıcht ın eiralc

Ohne die rage näher Z U untersuchen, möchte 1ch hler qautf das
IC Pseudo-Cyprianischen (Miıgne, Paltrı Lat., I 908, und
Harnack In Text nd Unters. J I8 hinwelsen. An
das, den SOM gerichtete (r(ebetsstück, das Christı Wundertaten au -
Za schlıesst siıch das ffenbar der Liturg1ie NinomMMeEeN SA
assıstunt Angell, Archangeli, NUINEeTrUuUS innumerabilis timentes ei D&
ventes ı0oNO0rem el virtutem tuam elamantes OC6 Magl el dieentes:
SDanctus, San CtuUS, San CLUS, Dominus Deus abaoth (vgl arl Michel
(xebet und Bıild 2n  * frühchristiicher Ziett, Leipzig 1902, der die 7W e1 pseudo-
Cyprlanischen (+>ebete dem Kreise der eXxOTrT1IZIsSstischen (+ebete ZUWeilst). Das
e  © klingt aber auch anderen Stellen den Kanon Insbeson-
ere die (+ebete „SOUPra E uplices rogamus**. en 29
anklıchen Anklängen verwelse iıch autf das: „(Domine oratıonem Hean

perferas a Patrem EW digner1s resplicere PTFECES M cAS, S1CUt
respexistı EG 1er zeigt sıch die Liturgle In iıhrer
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Rückwirkung aut private (+ebetsweise un vielleicht dürften diese (+ebete
auch als Parallelen den 148 un 149 behandelten Fragen N1C
KanZ ohne er Se1N.

ID „Studie*“ bringt Licht 1n manche bisher strıttige Detailfrage,
un 1st. iıhr Studium SCNON darum sechr dankenswert. SO wirkt die Her-
eitung des Tertulllaniıschen: „Panis HOE OChrist1i calıx figura
SANZUINIS dom1n1°‘, SOWI1e des pseudo-ambrososilanischen: „„QUuUod. est gura
COTrpOrIS el SANZUINIS domını"® AaAUS dem ATLODNVYN der lıturgischen pıklese,
(Klementinische Liturgie, Z 0 das zweifellos die Bedeutung hat, der

(z+eist sl das Brot, EeZW. den Kelch, ZUr Erscheinungsform*®‘, ZUL

(+estalt des Leibes, bezw. des Blutes Christ] bringen, durchaus übeyrzeu—gend (S 141)
Dagegen ist die Krklärung der Hormel „Hlius tuus‘® Z der klemen-

tinıschen Liturgie OCn sehr zweifelha:; Denn: „HlIUuSs tuus®* ist doch
nıcht die Uebertragung VOL: XPLOTÖG QQU,

Bel der der angeführten Parallelen und nklänge Mas auch
och Manches, WAaSs Kesagt hat, Wilderspruch ünden; ergeben

sıch ıhm Ja selbst gyleichsam untier den Händen NEUC, kaum geahnte
esichtspunkte; 1ese zweıte „Studie‘‘ revıdiert un vertieit sehon wlıleder
dıie erstie. ber den Vorwurf der „Oberflächlichkeit“ wird dieser SDI-

Arbeıit YECWISS diesmal n1emand machen können, die eiINe enge
Fragen gelöst un eine ehenso STOSSC Zahl VON roblemen der W1sSseNn-
schaftlıchen Diskussion eröffnet hat,

selbst hat uns die Lösung eiINer SZAaNZCH hHKeihe In Aussıicht
stellt: verfügt auch W1e enige ber Kenntnis des Materials un
„das feine Gefühl, das bei dergleichen Untersuchungen eine STOSSC

Dörflerspilelt‘®*.

Funk., IDre anostolischen Väter Auflage. (Sammlung 2AUS-

gewählter kirchen-— un dogmengeschichtlicher Quellenschriften heraus-
gegeben VO  w Krüger, KeLihe; eIt übingen, 1906 1,50;
geb 2,20

DIie 7zwelte Auflage VO  e Hunk’s Apostolischen Vätern ist e1In erfreu-
ıches Zeichen für den Kıfer, mıi1t dem 1ın den etzten Jahren das pat-
ristische Studium betrieben WITd. Für patrıstische Seminarübungen lässt
sıch 1ın der Vat keine bessere Lektüre denken als die gehaltyvollen
Schriften der apostolischen Väter. Kıs bleibt Hunk’s Verdienst, 1ese@e
Schriften allen, zuma|l auch den Studierenden der I’heologie, 1n einer
kritisch unübertrofenen UunN! zugle1ic illıgen Ausgabe zugänglich g-
MAacC Zı haben DIie Auflage unterscheıide sıch VON der durch

DereiInNne teilweıise erhebliche Umarbeitung der Kınleitungsparagrafen.
'Text 1st. 1mM Ch SANZCH erselbe geblieben. B ur Xeir.
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-
Konierenzen fur CNTISTLCHE Archäologie.
aCc den Berichten des Sekretärs s 1)

STitZUNng VDO Dezember 1906 Gr1sSar, der den Vorsitz führte,
CL Zzunächst das Wort dem Sitzungsbericht ber die letzte Sitzung
(Im unı Kr hob die KT ÖSSC Bedeutung der Untersuchungen des
Sekretärs Or Marucchl betre{ffs der OVertlichkeit hervor, welcher das
(oemeterium Ostrianum, auch ad nYyMPhAaSs Sanctı Petri KCENANNT, C1'-

kennen ist. Ks ist Marucchl gelungen, durch eıne el VON schartf-
sinnigen ufstellungen die se1t de RossIi vorherrschende Ansicht, d1eses
Koimeterium mMuUusSse der VLa Nomentana nahe bel Agnese gesucht
werden, erschüttern, und konnte nachweisen, ass mi1t Pri-
se1illa ldentifzieren @1, Dadurch tritt mehr q 1s iIrüher der Vorrang
dieser atakombe hNervor. Er bemerkte auch, dass die mittelalterliche
Bezeichnung sedes für die Hlur, Priseilla. lag, einen der
bemerkenswertesten Beweisgründe für Marucch!1 AÄAnsicht bıldet, un

gyab der Hoffnung usdruck, ass allmählich dıe Kınwendungen
D diese Ansicht verstummen werden. uch dafür, dass 1m Jahr-
hundert un NOCNh früher 1ın Rom dıie Meinung verbreıtet WAaL, der

Petrus habe In diesem Kolmeterium gyetauft, hat Marucchil Gene:e un
interessante Bewelse beigebracht. ID ist TU wünschen, ass ırgend
eine ntdeckung deutlicher Ze1IgZeE, auf welcher geschichtlichen TUund-
lage diese Meinung ın ihren Kıinzelheıiten beruht, enn 1n dieser Hın-
siıcht ist 1a NOCN nıcht AUS dem der Hypothesen, die sıch auch
aut andere Eınzelheiten des Aufenthaltes Petr1 In Kom beziehen, heraus-
gekommen.

Noch auf eine andere Stelle des Sitzungsberichtes kam (GG{risar
ZUrüCKk;, nämlich auf das er des quadratischen Nimbus; 9
Se1 NIC elInverstanden mit VON Grüneisen, der In se1nNer wichtigen
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Mitteilung das ZEeUeNIS des Johannes Diaconus verwerien wollte, ach
welchem Gregor GT mı1t dem viereckigen Nimbus dargestellt WAar

auf einer Malereıl 1mM Kloster aut em Coelius, dıie bel Lebzeiten des
Papstes ausgeführt worden War.,. Die Aussage dieses Zeugen, der mi1t
eigenen ugen dıe alereı gyesehen und I1e ZU11 (x7egenstande
seines Studiums gemacht &a  E, ist bestimmt, qa IS dass I1a  — iıhr nıcht
vollen (+lauben schenken sollte, un!: ferner bezeichnete Johannes die

Daher bleibt. die AÄAnsıchtorm dieses Nimbus a [ls SIINUM VBLVENTIS.,
durchaus Recht bestehen, ass der quadratische Niımbus Einde
des Jahrhunder In eDTrauC WAr.

Hierauf ug Grisar eıne Abhandlung ber die VMAdO acheropictia
des Heilandes 1mM Sancta Sanctorum des Lateran VOT, Kr zeigte eine
VON üscher-Becchi angefertigte SCHAaUC ople des Antlitzes des Hel-
landes Dieses ist jedoch nıcht das ursprüngliche, ondern wurde aul
eın uC. Leinwand yemalt, das ZU Schutz des qalten Bıldes qauf das
Antlıtz des etfztern aufgeklebt worden WL DDas aufgeklebte Bild 1st
nichts weniger q [Is schön un tammt AUS eıner e1lt KL OÖSSCH Verfalles
der Künste 1n Rom, vielleicht AaUS der .  e1lit Innozenz s der den
SGAaNZCN übriıgen ‘Te1l des Bildes, mit Ausnahme des aufgeklebten Antlıtzes,
mi1t eiINer Silberplatte bedecken l1ess Die Figur des Heilandes,
ın natürlicher LebensgrTösse, ist. völlig unbekannt un ist wahrschein-
lıch geit em Ausgang des Jahrhunderts VO  = Nn1ıemMmand mehr gesehen
worden. DIie verbreıteten Abbildungen sınd alle 0OSSs verschönerte
Koplen des damals aufgeklebten Antlitzes. Uebrigens ist die Bekleidung
VON Silber, d1ie ON Haupte bıs den Füssen sıch erstreckt, eine be-
merkenswerte Arbeit mittelalterlicher (+0ldschmiedekunst ın Rom und
wıird demnächst durch (jrisar KENAU beschrieben un Uurece otograi-
sche Wiedergaben auch der Weiheinschrift Innozenz 1LL beleuchte
werden. Das Türchen auf den Hüssen des Salvatorbildes ist späteren
Ursprunges nd SLamm wahrscheinlich AaAUuS dem ahrhundert, wWwW1e
ebenfalls die Hlügel miıt Reliefbildern ı1n Silber, die gewöhnlich das
Bild verdecken. Die Seiten der ure wurden gyestiftet Ure dıe Aomus
hospitatir de Coliseo, die miıt dem Sancta Sanctorum In Beziehung WAar,

durch das alte ospilta San (HAacComoO beiım Klayvyıschen Amphıitheater,
in dem Antlitz au der später aufgeklebten Leinwand 11A4 WaNlr-
scheinlich eiınen Versuch sehen, den ursprünglichen KOopf nachzubilden,
da letzterer Hen bar den Yypus der altbyzantiıniıschen Kunst zeigte. Kıs
WATeEe sehr wünschen, ass das rigina gelhest untersucht werden
könnte Wann un W1e das verehrte Bild nach Rom am ıst. völlig
unbekannt; asselbe Wr SCcChon ntier aps Stefan IL 1n Rom verehrt
q {IS acheropicka, qals nıcht VOIN Menschenhänden gemacht. Der
Patrıarch Nicephorus VON Konstantinopel spricht 1m 817 VON dessen
Verehrung 1MmM en Rom un erwähnt el dessen angeblichen gÖFttN-
chen rsprung. Iıe 1M Mittelalter verbreıteten egeNdEN ber die W U1l-



A

1e 55Anzeiger ur christliche Archäolog
derbare NKUN des Bıldes 1n Rom während er ikonoklastischen
Streitigkeiten en Sal keinen historischen Wert Das Bild 1L1.USS

die dritte Stelle KESCLZL werden nie den andern VOTN Dobschütz
wähnten. Acheropieten, un: wahrscheinlich STammt 24US dem Orient,

auch andere alte acheropiete Bılder bekannt sSind.
Bel dieser G(elegenheit Tügte Grisar einıge Bemerkungen hınzu P

ber den Schatz des Sancta Sanctorum, da dıie Kntdeckung der keliquien
un der Kunstschätze untier dem ar dieser Kapelle 801 lebhaftes
Interesse 1n der FAaNZCH gelehrten Welt gefunden Der VONN iıhm
mı1t Erlaubnis des Papstes 1mMm 1905 gyeöffnete un fotograferte Schatz
ist Ure GrTisar 1ın seinen Hauptteilen ıIn der (iyilta cattolıica veröffent-
liıcht worden, UunN! VON dieser Pu  1katıon wırd ıIn kurzer e1t eine
Sonderausgabe erscheinen. ! Eın anr ach der Entdeckung WwWUurde der 9  9
Schatz auch eiInNnem französischen (xelehrten, Phil Lauer, zugänglıch,
der ebenfalls eiIne Publikation desselben vorbereıtet Es ware edoch
e1iIn Irrtum glauben, dass (zrisar selhbhst die Absicht aufgegeben habe,
den Schatz veröffentlichen. Er mMuUusSsSie wWwähren: eINEes Jahres ach
Se1INer Entdeckung schweigen, weill unterdessen der durch iıhn In den
Vatikan gebrachte Schatz gyeordnet un gesäubert werden sollte Als
Gl annn ber den Fund Zı schreiben begann, ward iıhm dıie Versicherung
gegeben, ass ihm die Priorität der Publikation gewahrt werde Kır VEl ' -

—zichtete >  O'  Ern auf dieses Vorrecht YUunNsSienN VO  —_ Jubaru, der Lat-
sächlıch der erste &, den Schatz herangekommen WAar, aber OSSs un

das ort aufbewahrte aup der hl gNnes untersuchen.
Prälat bemerkte betreffs des Salvatorbildes, ass

Johann C befahl, das Bild nicht bloss Püäingstfest ZeIgEeN, un
tatsächlıch zeigte I1n&  = es früher, da u Ostern viele Pilger 1n Rom
en. Herner legte Baumgarten den Band der Hegesta Pontifnicum
Romanorum VO  > Ke hr VOL un W1eS auf die Bedeutung dieser Pub
Iıkatıon für die (+>eschichte der kıre  1lcehen Kinrichtungen Roms BAnl
früheren Miıttelalter hın

Prof. Santı Pesarınl andeltie ber die Monumente der Kırche
Saba qutf dem Aventin. In eiInem Manuskript des T’heatrum urbis

Romae Von Pompeo Ug’on10 1st e1iNne der genauestien un für die enk-
mäler der ırche wichtigsten Beschreibungen der letzteren erhalten.
Ugon10 beschreı dıe orhalle un: die gemalte Darstellung 7weler
Figuren diıe sich umMaäarhıich, s entweder dıe Kalser a Aurel
und Luzius Verus oder Arkadıus un Honorius. Der Glockenturm
der Kirche Wr sehr Ooch un der en 1 Innern VON oOsSsmaten-
arbeit. Wichtig ist die Beschreibung der Schola CANLOTUM, deren In-

a
Siehe Oivilta cattolıca, 1906, IL, 513 A  Sß  Sß ILL, 161 OS  Sß  Sß 1 51 ß  Sß

263 SSS., 6(3 Se. Der erste Artıiıkel trägt das Datum des Mai 1906 B 4„)4
£
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schrift Ugun10 wiedergibt: In einem Antıiquitätenladen ist kürz-
lich eiIn Bruchstück Ön Marmorschranken aufgetaucht, auf em die
VO  — Ugonio mitgeteilte Inschriftl sıch wörtliıch wiederfindet e

BA:! FEC QVI S]
BENEDICTVS

Ugon10 sah ferner den ar mit ZzW el Säulen un Kapıtälen Üal  N

Serpentin. I1m Hintergrund des Chores befand sich die bischöfliche
athedra, In vier Stufen erhöht;: e1n uC der ücklehne derselben
ist kürzlıch VONn (anızzaro rekonstrulert worden. uch INn der Krypta
aren Ueberbleibsel VO  - dekoratıiıvyven Reliefbildern. Eın KFragment eINes
dieser KReliefs, das Enten darstellt, befindet sıch Jetzt 1M Garten; dieses
diente vielleicht qals Türpfosten. uf einem Grabstein Wr eiINn Bischof
Johannes VO  a Nepi erwähnt; erselbe lehte 1 ahrhundert un
terschrieh as Constitutum Paul’'s DIie Volkslegende verlegte nach

Von allen diesenSaba auch das rabdenkmal der Päpstin Johanna.
Denkmälern WLr bereits 1MmM Jahr 1628 eıne Spur mehr orhanden

SitZUNG (3103 ANUAT 1907 Prof. iırsch sprach ber einige
christliche Monumente des EK O eingerichteten Museo archeologico VO  —

Wlorenz, dıe 1r kürzlich SCHAaUCI untersuchte UusSser den wohlbekannten
christlich-römischen Bronzelampen, die 1n der Abteilung der römıschen
Bronzen des Museums untergebracht sind, en sıch 1n andern e1l-
Jungen zerstreut einzelne christliıche (regenstände, die bısher nıicht ll -

tEersSsucG worden sSiınd. EKın kleiner Eisch 24US Bronze, dessen aul
durchlöchert 1St, Wr vielleicht eın christliches Knkolpion. Von beson-
erem Interesse ist ann eine Bronze-Statuette des Guten irten, die
mıtten unftfer kleinen heidnischen Gegenständen AUS em gyleichen Metall

Deraufgestellt, aber ohne jeden ‚We1ie christliıchen rsprungs ist.
Referent le&te eiıne ihm VON Prof. Milanı, Direktor des Museums, gütigst
besorgte Zeichnung der SsStatuette 1n natürlicher (Grösse VOT, beschrieb
deren ikonografische Kigentümlichkeiten un chloss AUS dem Vergleich
miıt andern ypen des Guten ırten, ass 1ese1l1be eLIwa der konstanti-
nıschen e1it angyehöre. Ferner befinden sıch In der römiıschen Abteilkung
ein1ige CNTrISiLehe Tonlampen, un eine solche ist ebenfalls orhanden

den 1n 0OTenNnz selbst gefundenen Monumenten der römischen eıit
In der ägyptischen Abteilung sind ın eiınem Saale ZzW el interessante
Serien VON cehristlichen Monumenten untergebracht: eine ammlung Voxn

Menaskrüglein verschiedener ((rösse, die }etzt hbesynderes Interesse be-
ansprucht, alle cehristlichen Archäologen den Kntdeckungen auf-
mann’s die Xrösste ufmerksamkeit zuwenden;: annn einNne ammliung
VOxn 15 christlichen Inschriften auf Stelen, ZUIL Naı m1T Uubschen de-
koratıyren Details, eren Publikation der Aegyptologe Pellegr?ni VOI-

bereltet,
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Der Sekretär Or Marucchi berichtete ber die Arbeiten der

O“ommissione d? archeol HOTAa den römischen atakomben, besonders
ber die ziemllıch vollendete Hreilegung der Ruinen der Sylvesterbasi-
ıka ber der Prisecillakatakombe Kr W 165 uUurz auf dıe geschichtliche
Bedeutung des Monumentes hin, beschrieb die allgemeine Anlage der
Baulichkeiten, dıie sich Jetz klar herausstellt un führte AUS, WI1e INa

Jetz mM1 er Bestimmtheit nachwelsen annn dass die asılıka dem
Wohnhaus der der Aecıilier errichtet WwWUurde Kr olgerte daraus,
dass dieses bedeutende christlıche Monument hler entstand
Yr OSSCH lokalen CM un ass diıese nıchts anderes SCI, sSCec1INeTr auch
VON (Grisar gyeteikten Ansıcht nach q [Is dıe Krinnerung die ANDO-
stolische Tätigkeit des HI Petrus Rom Von Bedeutung 1S% ferner
dıe Kntdeckung noch unversehrten Grabes der Kırche der
h 1 gnes der Nomentanischen Strasse Aasselbe befindet SıCh
kurzem Abstand VOL dem rab der gnNeSs un gehört dem Anfang
des ahrhunderts dies 1SE berücksichtigen ZUT chronologischen
Bestimmung des Koimeteriums in agello und des Zentrums dieser Kata-
kombe, die h1 ZNeESs beigesetzt wurde

Schneider beschrieb ausführlich Z WE wichtige, lıhrer Be-
deutunge bısher nıcht genügen gewürdigte \Trypten der Prisecillakata-
om Die eE1INe davon leot der ane der Aciliergruft un der

Eınes der dort be-TL OSSeEeN Treppe, die ZU untern Stockwerk
findliehen Gräber scheint besondere Verehrung _  (20) haben;
e1INeIN der W and befindlıchen (jraffito gylaubt Schneider das Wort
EPLISCOPUS erkennen Im ersten Augenblick dachte C diese ryp
könne das ecubieculum elarum des Papstes Marecellinus SsSC1IMN alleın e1INeE

nähere Untersuchung ercvrah doch ST OSSC Schwierirkeiten diese
Identifzierung Die andere Krypta leg der Nähe des uralten Ze11-

tralen Teiles, der Arenar angelegt ward un 1ST lıhrer WHKorm
bemerkenswert Sie 301 pSIS un haft darum die (zestalt
kleinen Alirche VOFL dem Fingang 1N€6€ Art Vestibulum, das I1a mM1
dem Inschrift gebrauchten USAaTrUuC. ZnNTITOLEUS NENNECN könnte
Sichern Aufschluss ber die Bestimmune dieser Krypta ann 1LUF e1Ne

vollständige Ausgrabung liefern arucch 1SE <y]eichfalls der Meinung,
dass das ZUEerst beschriebene ubikulum nıcht dasjenige des Papstes Mar-
ecellinus SCc1IH kann, da WEeIlL VOL der Grabstätte des hl Crescentio
entfernt liert Bisher scheıint ıhm NOCN dieser Hıinsicht die
Wahl Nnu zwıschen 7 W E1 Krypten offen stehen zwischen dem STOSSCH
ymphäum der ähe des Jetzigen Kinganges und der Hauptkrypta
der Acıliergruft.

Aug Baceı leot KFacsımiles VOL VOL CIN19CH Grabschriften,
die UTrZlıc Saba gefunden wurden un W 16585 besonders au
dieser pltafen hın, VO denen etrus EPESCOPDUS ecclesiae
Nicopolitanae, das andere C116 111 Eugentius SECTUUS Der PrTrAaepOSTUS WONLA-
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s —e St27r 10 S, Ermetis angehören. Den paläografischen Kigentümlichkeiten
NAacn können e1 dem Einde des oder dem Anfang des Jahrhun-
derts zUgeWlesen werden, Ssomıit der elt (GÜreZOrS des Grossen, der hier
In dem Hause selner Mutter Silvia ein Kloster errichtet haben soll Er
Ssprach die Ansicht AaUS, ass die erstien Bewohner dieses Klosters La-

' teiner UunNn! nıcht Griechen, W1e einige NEeEUEGTE Autoren annahmen,
un ass der Name OUAC dem Kloster erst später gegeben wurde,
als die griechischen Mönche asselbe bezogen und die Verehrung des
hl as 1er einführten.

Die asılıka des hLl Sylvester über der
Priscilla-  atakombe

Während der Ausgrabungsarbeiten ın der Priscillakatakombe ıIn
den 806r Jahren des vorigen ahrhunderts Trhielt de Rossı VO dem
damaligen Besitzer des Landgutes ber der atakombe dıe Erlaubnis,

er die €e1den zentralen el der Sylvesterbasilika freizulegen.
gemachten un berichtete de Ross1ı 1mM Bullettino di arch. erist,. un
zeigte, dass der Kirchenbau des beginnenden ahrhunderis mit Be:
NUutzuNeK VONN Mauern des en Hauses 1n der der Aeilier ausgeführt
worden WAaTL., Leider musste ach Vollendung der Ausgrabungen damals
das Weld wlieder zugeschüttet werden, un für die Bodenkultur
weiter Verwendung en Kın Stein mıt entsprechender Inschrift
bezeichnete die Stelle, sıch dem en die Ruinen der Basılıka
eifanden Von dem Jetzigen Besitzer, em ÖNlg Vıktor Emma-
uel ILL:, erhielt dıe (ommissione dı archeologıa SACTAMa 1ın hochherziger
W eise die Erlaubnıi1s, die verschütteten uınen der Sylvesterbasilika miı1ıt
den S1e umgebenden (+>ebäulichkeıten wıieder ireizulegen. Diese Arbeıten
werden se1it Beginn der dies]Jährigen Ausgrabungen ausgeführt un S1Nd
schon ZUIY TOSSCH 'Teıle vollendet. DIie Ergebnisse Sind sehr erfreulich;
1n eiıner der nächsten Nummern des Nu0vo ull. dı arch, erist,. wIird
Marucchil ausführlich darüber berichten. Man hat diıe q |te Verbindungs-
treppe, die VO  > der asılıka der Aecilierreg10n un den Ort efind-
liıchen Martyrergräbern führte, wieder gyeöfnet usser dem untern e1l der
Mauern der Basilika selbst sind die (rundmauern eınere1 VO  w ebäuden,
{iten bar VO gyrössern Grabkapellen, die rines den auptbau herum
lagen, aufgedeckt worden ıne KCHNAUC Untersuchung des Mauerwerkes
un der Aufeinanderfolge der Bauten iI1LUSS erst zeigen, W1e diese VeLr’-

schıedenen baulıchen Anlagen hängen. An einer Stelle der
auern der asılıka 1st 0OPUS reticulatum des ältern aues erhalten; ferner
ist en verschiedentlich 300 älterer un 1801 Jüngerer elag VON
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Mosaik sichtbar Das (+Aanze bildet eine 1n Rom einzigartige Gruppe
VON Ruinen hochwichtiger altchristlicher Gebäude, dievon YrÖSSeETEr
Bedeutung sInd, a {S S1e dıie Entwicklung der Koimeterlalkirchen Ü,  WF a E ı E
einem klassiıschen eispie zeigen. Man ann 1Ur em lebhaftesten n  v
Wunsch UusSdrucec. verleihen, ass die Ausgrabungen 1MmM welitesten Um-
Iang ausgeführt und die blossgelegten Ruinen diesmal Tel und dem y N E AA  Enspätern Studium der ATChäo  n zugänglich bleiben

A

E AL EAusgrabunéen und un

Sizılien.
Z wei kleine, aber 1ın ihrer Anlage un architektonischen usge-

staltung sehr interessante K 1ın der ähe VON

Sind untier der Leitung 4010 Orsi’'s vollständig ausgegraben worden.
Sie befinden sich eiwa Kılometer nördlıch VON der genanntenN Stadt,
auf eINeEemM 'Territoriıum das den Namen Riuzzo räg DIie unterirdischen
Räume zeigen eine äahnlıche Anlage W1e dıie Kammern der —  CchH

KısKatakomben VO  ; Syrakus, IAHOP VON bedeutend kleinerem Umfang.
en sich darın Krypten VOL chönen architektonischen KFormen nd
ST OSSC Arcosolien. Die Anfänge der Grabstätten werden VO  —_ TS1 NnOoCNh
ın die vorkonstantinische eıt verlegt.

Dalmatıen.,

In O , auf dem Bastıione Contarini, wurde eine Grabkam- ( PE D
IneTt AUS dem Jahrhunder aufgefunden un ausgegraben. Kıs ist der

altchristliche KFund beim Diokletianpalast un offenbarte die
Begräbnisstätte, welche die Bewohner des Palastes J0 der qltehristlichen
e1ıt benutzten.“

Kleinasıen.
BÜrn SEeLZz 1n der Revue archeologique den Bericht

ber iıhre Korschungsreise 1ın ı1lıkıen un Lykaonien fort In Daouleh
fand S1e eiInNne yanze ((ruppe VO  Z christlıchen Kirchengebäuden, ZU. Teil
Basıiıliken, ZU 'Teıl kleinere Anlagen Nicht weniger q ls SOICNer
Bauten werden beschrieben und durch Fotograien un Pläne SKCENAUCT
karakterisiert. DIie erhaltenen Rulnen sınd tellweıise sehr bedeutend
un lefern wleder einen wichtigen Beltrag ZUT Kenntnis der kleinasla-
tischen ehristliıchen Architektur.

Vgl otızıe deglı SCAVL, 1906, 218 Sß  Sß
Vgl Bullettino d? archeologıa StOor La daltmata, 1906, SS&
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er die Ausgrabungen der Me _-H 11 jeg VO  e

Kkaufmann selbst AaAUSSEeLr der 1m vorigen „Anzeiger‘‘ erwähnten Schrift
ein Jängerer Aufsatz ın eft der Quartalschrift, 1906 S 189 VOT,
Der 1er mi1tgeteilte (GGrundriss gyestattel, sıch e1iIn klares Bıld VON den He1l
liıgtümern machen; die hohe Bedeutung des Fundes trıtt immer mehr
hervor, un die Kntdeckung WIrd den Namen Kaufmann’s für immer
mıiıt einem der wichtigsten Denkmäler der orientalisch - christlichen
Archäologie verbınden. Möge der Horscher für die Fortsetzung seiner
mühevollen AÄArbeit die notwendigen materiellen Mittel finden!
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Die theropita oder das Bıld des tEmmanuel
1n der Kapelle „DaNCcta Sanetorum“.

Von Wiılpert.

Vorbemerkungen,
Das In Rom se1t Jahrhunderten An me1lsten verehrte Bild ist.

dasjen1ge des Heılandes 1n der Kapelle Sancta Sanctorum. Eıs
galt schon ZUL Ze1it tephan’s IL (752-257) a{ die „1Mago SaCI’a-

issıma dominı Del ei salvatorıs nostrı esu hristl‘‘; schon damals
OS On ıhm dıie Sage, dass CT Ol Menschenhand gefer-
GL& SEe1! INa NnNAannte „acheropita‘‘ scıl imago). *

kın kostharer Schatz wurde natürlich nıt der &XT ÖSSteEN
Eıfersuch behütet. In der sıch schon schwer zugänglichen
apelle 1e INa as Bild unter doppeltem Verschluss, ass
CGS für gewöhnlich ul Ww1e unnahbar WAaL', 1U ‚ allle nel Zeiten‘‘
wurde 11 der Lateranbasılika ausgestellt. Be]l eilner solchen
(+elegenheit konnte ohl AaUuUSs der ähe betrachtet werden; W as

Ianl aber VONN ıhm sah, Wwar 4USSers wen1g. Denn Innozenz 180
(1198-1216) hatte 6S bıs ZU KOpf mit elner Hülle AaAUS vergoldetem
S1  erblech bekleıidet; Sspäter kamen noch andere Verzierungen
NINZU, ass schliesslich 1Ur das Antlıtz unter einer dicken
Krystallplatte S1C.  ar 1e Das (+esicht Wr aber nıcht das
sprünglıche; Marangon1, der 1M Jahre 1746 Gelegenheit hatte, en
KOpf ohne en (+lasverschluss betrachten, hatte bereıits erkannt,
ass erselbe al e1Nn uC Leinwand xemalt und aut dıe
sprüngliche alereı aufgeklebt SEe1.

CY7 Pontificalis, In Stephan. IL, ed Duchesne, E S 443

Romische Quartaltschrift, 1907,
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Wilpert.

Seıit rund 1200 fnan ISO VonNn der SOS- Acheropita selbst
nıchts sehen können. Kıs Wäar deshalb unmöglich, sich Ol ihrer
Horm, inhrer eCcCNN1ı und Herkunft eine greifbare Vorstellung A

machen. es W AS die (xelehrten, Ol Magnacuzlo angefangen,
darüber geschrieben haben, beruht lediglich auf Vermutung. Daher
naben 16 sich uch gegenseltig wldersprochen. Von den älteren
Schriftstellern aren eIN1Yge, 1Nur dıe Hauptpunkte herauszu-
grelifen, der Meinung, ass Christus auf der Acheropita als „ZWÖLT-
Jähriger Knabe‘‘, W1e e1nNst 1Im Tempel zwıschen den Lehrern, Q
gebl  e sel; andere ılelten se1INe Gestalt für die e1INes Erwach-
S und den (Späteren) KOopTf, den INa noch eute Ss1e für
eiıne SCHAUC ople : des ursprünglichen: ‚„ HON v ha dubblio che
questa effg1e de] Dagro fOSSE delineata totale somiglianza

antıca TEsSsxa nella medes1ma tavola, dı modo cChe, dopo
ezZ1andl10, ch’ella fu r1coperta, la STESSAa venerazlıone &11 fu restata
nel sSeColo ALL; susseguent1‘“‘.

Wür Jle WL sodann sicher, ass der Heiland ın SANZEL
1gur un tenend dargeste. se]1. !

Kıne Acheropita konnte selbstverständlich M ÜL uf ‚„Zedern-
oder Oliıyen- oder Palmenholz‘® gyemalt se1n; denn S1e MuUusSs{e Ja
AUS dem Orient sStammen In diesem Punkte herrschte unter en
alten un NEeUeEeN (+elehrten eine as ungetrübte Kıntracht; jeder
111a 1e die orlentalische erKun des Bildes für eine AaUSSC-
machte ache; IN al WUusSsftfe TT N1ıC recht, oh Ina sıch für ByZanz
oder für Jerusalem EeNISCNHE1ldeN sollte Neurom schliesslic
dıe Z rössere Wahrscheinlichkeit auf se1lner e1te 397  est probable-
men un pave de Byzance, echouee Rome s1ecle**
schrieb, AUS dem erzen vieler, PTrof. Lauer ın selinem ebenso
gyglänzenden a [s interessanten Werk über den Schatz VON Sancta
SANCLOTUM. Man dachte el ohl Z en Bilderstreit, der Wn
kunsthistorischen KHragen TÜr manche UC herhalten 1I1N1USS,.

an Ni, Istorıia dell’ antichıissimo 0Orator1i0 Sancta Sanctorum,
So viel IC sehe, haft MT Ernst Dobschütz (Chrıstusbilder , ın ELE

und Untersuchungen VOIl () W (+>ebhardt un Harnack, V 68)
die Liegenden zurückgewlesen, welche das ıld AUS dem Orient stammen
lassen.

Lauer, D FTesOr du Sancta Sanctorum, ın Monuments ef Memoires

pu?)lié.9 DUT ’ Academie Aes Inscriptions ef Belles-Lettres, Bd X  9 und Z
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Die Acheropita 1ın der Kapelle „Sancta Sanectorum‘‘.

C

Untersuchung des Bıildes

Mit Vermutungen konnte ich mich für meın 1ın Vorbereitung
befindliches Werk über die miittelalt Majlerejen nıcht egnügen.
Wiıe be1l den konen der Madonna 1n Marla Mag un Marla 1ın ras  9

Wäar auch 1er die Untersuchung des eigentlichen Tafelgemäldes
eine unabwelsbare Notwendigkeıit. Um ber das Bild selbhst
heranzukommen, mMuUusSstfe dıie Metallbekleidung sSamm den übrigen
Zutaten entfernt werden, elIner SAahZ besonderen Erlaubnis
von Seiten des nl Vaters edurite Miıt der notwendigen (+enehm1-

ausgerüstet, l1ess ich AIl 21 Januar dıie Acheropita mıiıt
iıhrem (+>ehäuse In eine Kapelle des aNnstossenden Pass]ıonıisten-
OSTIEers übertragen un uUurc en vatiıkanıschen (+0oldarbeiter
Cav de Angelis ihrer mhüllung nd ihres hmuckes entkleiden
Die Arbeit dauerte WESCH der enge der angenagelten egen-
stände ber ZzWel Stunden Der eErstie 1ndruck, den das Von em
en  OSSTe Bild auf miıich machte , Wr der elıner vollständiıgen
Enttäuschung: die 1Ur des Heilandes schlen gyÄänNZzlic ZEeTrStÖöÖTrL
7ı sSe1IN. Nur wenigen Stellen emerKte ich este Ol der
en arbe; vielen zeigte sich dagegen die blosse Leinwand.
Als ich jedoch AIn nächsten un den folgenden Ta  Fa  en wıederkam
un das Bild VOIN dem jahrhundertealten Staube m1t W asser nd
Säure reinigte, kam VON der ursprünglichen Malereı OoCN noch

1e] ZU Vorschein, ass WITr NS dıie 1gur des Heılandes ohne
ühe 1M (+elste wıederherstellen können. Die erhaltenen Farben-
reste haben einen olchen anz und SINd miıt elner olchen orgfa
aufgetragen, ass WITr den Verlust der Acheropita schmerz-
liıcher emphNhnden a e1nNn bedeutsames Kunstwer
SSS S81 N:

Das (jemälde War auf gzrober anfleinwand ausgeführt, dıe
auf einer (3 dicken Holztafel aufgeklebt 1St; 1n der auf
abgedruckten 1gur zeigen WIr e1in Stück davon Iın halber (Jrösse
des Originals. Die Leinwand entbehrt des Kreidegrundes nd haft
\ einen Hauch VON Weılss; dıe Farben SINd, W1e schon auf
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B  wr  WE  -  BA SDB  A A  A  DE  H  ST  W  68  “ Wilpert.  Dadurch  ägyptischen Mumienportraits, direkt aufgetragen.!  unterscheidet sich unser Bild von den aus dem vorgerückten Mit-  telalter stammenden Ikonen der Madonna in S. Maria Maggiore  und S. Maria in Trastevere, die beide grundirt sind.? Die Sorg-  falt in der Ausführung der Arbeit, welche die Acheropita in den  erhaltenen Teilen zur Schau trägt, berechtigen zu der Annahme,  dass der Künstler sich wenigstens die allernotwendigsten Umrisse  mit dem Pinsel wird vorgezeichnet haben; doch lassen sich davon  heute keine Spuren mehr wahrnehmen. }  Man nahm, wie bemerkt, bisher allgemein an, dass der Hei-  land stehend abgebildet war.*  Das Original zeigt ihn dagegen  in sitzender Stellung. Er sass ganz im Profil, auf einem gol-  denen, reich mit Perlen und Edelsteinen geschmückten Königsthron,  welcher mit Rücklehne, Fussbank und rotem Polster versehen war.  Von allen diesen Teilen haben sich Reste erhalten.  Das Rot und  Grün der Edelsteine und das Weiss der Perlen des Thrones ist  noch heute so leuchtend, dass es an Emailwerke erinnert. - Christus  hatte die in der Kunst ihnm zukommende Gewandung — Tunika,  Pallium und Sandalen —, an der man deutlich die stellenweise  durch Gold gelichtete Purpurfarbe unterscheiden kann; golden war  auch der Klavus.  Voh den Füssen ist nur der Umriss zu erkennen;  sie waren mit den Fersen aneinander gerückt und mit der Spitze  nach auswärts gerichtet.  Die Haltung der Hände glich derjenigen  des Rufius Probianus auf dem Berliner Elfenbeindiptychon:* die  ! Eine da_von befindet sich im neuen Museum von Berlin. Vgl. Ernst  Berger, Beitrdge zur Entwickltung der Maltechnik (München 1904), S. 205.  ? Den Kreidegrund weisen auch einige von den im Fajjum gefundenen  Todtenportraits auf; bei einem von diesen ist die Leinwand nicht, wie sonst,  über eine Holztafel gespannt, sondern auf mehrfach über einander geklebter  Leinwand befestigt.  Vgr Geore Ebens, Antice Loriraits, S: L E H: Rıch-  ter und F. v. Ostini, Katolog .zu Theodor Graf’s Gallerie antiker Portraits,  S. 25, 54 und 26, 57.  3 Unter den Portraits von Fajjum befindet sich eines, das nur noch in  der Vorzeichnung erhalten ist, da die Farbe sich vollständig abgeblättert hat.  „Die Konturen sind in dünner, schwarzer Farbe mit dem Pinsel gezogen; sie  zeigen einen sicheren und doch weichen Strich‘.  In dem soeben zitirten  Katalog; S. 31, 13.  *4 Zu dem Folgenden ist Tafel I. zu vergleichen.  5 Meyer, Zwei antike Elfenbeintafeln in Abhandlungen der K. bayerischen  Akademie der Wissenschaften, K1. I, Bd. XV, I Taf. II; Wilpert, Un capitolo  di storia del vestiario, in Arte, 1898, S. 93.
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Dadurchägyptischen Mumienportraits , direkt aufgetragen. !
unterscheı1det sich uUNSeSeT Bild VOLN den AaUS dem vorgerückten Mit-
elalter stammenden konen der adonna 1n Marıa Maggiore
und Marıa 1n Irastevere, dıie e1 grundir SINd. Die Sore-
falt IN der Ausführung der Arbeit, welche die Acheropita In den
erhaltenen Teilen ZUT aul trägt, berechtigen AU der Annahme,
ass der Künstler sıch wenigstens die allernotwendigsten mrisse
mi1t em Pinsel WwWIrd vorgezeichnet aben; doch lassen sıch davon
eutie keine Spuren mehr wahrnehmen.

Man nahm, W1e bemerkt, biısher allgemeın A dass der He1l-
an teh I1 abgebildet war.* Das r121Nna ZeIZ iıhn agegen
ın sıtzender Stellung. Er Sass SAahZ 1m ro auf einem gol
denen, reich mi1t Perlen un Edelsteinen geschmückten Königsthron,
welcher nıt Kücklehne, HKusshank und rotem Polster versehen WaLr

Von en diesen Teılen haben sıch EsS{te erhalten Das Rot und
Grün der elstei1ıne un das Welss der Perlen des IT ’hrones 1St.
noch heute leuchtend, Aass AAl Emalillwerke erinnert. TISLIUS

die In der Kunst ihm zukommende Gewandung Lunıka,
allıım nd Sandalen der deutlich die stellenwelse
durch old gelichtete Purpurfarbe untersche1iıden kann: golden
quch der Klavus Von en Hüssen 1st der Umriss ZU erkennen:
S1Ee Waren mıiıt den FHersen anelnander gerückt und nıt der Spitze
nach a4USWÄTTS gerichtet. IDıie Haltung der Hände &11C derjenigen
des us Problanus auf dem Berliner Elfenbeindiptychon: ” die

1ne da90n benindet sıch 1m 1L6e6U6IN Museum VO  a Berlın. Vgl Ernst
BOZIET. Beitrag7e Eintwicktung der Maltechnik (München H):  ON

en Kreidegrund welsen auch ein1ge VON den 1mM Faj]jum gefundenen
Todtenportraits auf: beı eiınem diesen 1st die Lieeinwand N1C  ‘9 w1ıe SONST,
über ıne Holztafel gespannt, sondern auf mehrfach über einander geklebter
|Leinwand befestigt. Vgl Georg EKbers, Antike POTITALES, O: j 1CN-
ter und F OstTint:; 1atol0og U T’heodor Graf’s (zallerize antıker Portrails,

20 und 26,
Unter den Portraits VOIL Kaljum befindet sich eines, das 1Ur noch ıIn

der Vorzeichnung erhalten 1St, da die Farbe sıch vollständig abgeblättert hat
„DIie Konturen Sind In dünner, schwarzer Farbe m1 dem Pinsel ]  o  CZOY'CN; S1e
zeigen einen sicheren und doch weıiıchen Strich‘‘. In dem soehben zıiıtirten
atalog öl1,

Zu dem Folgenden 1sSt 'Tafel Dı vergleichen.
L, VATER) antike Elfenbeintafeln 1n Abhandlungen der bayerischen

Akademıze der essenschaften, K IE Ä Laf. B: Wilpert, In CaPiLOLOdı STOor1Aa del vestiarıo, In Arte, 1898,
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Die Acheropita 1n der Kapelle „Sancta Sanctorum*‘. 69

Rechte WAar VOL der TUuSt, ofenbar kedegestus erhoben, nd
ıe Liınke Stützte siıch auf die O  © Ina  — osjeht noch en rechten
Kllenbogen miıt dem Ansatz des Unterarmes, nd VO  = der liınken
rel Finger n1t dem Umriss der Schriftrolle

er s Antlıtz l1ess sich nıchts Sa  > da das IM späterer Zeit
gyemalte S vollständie& edeCKtite Ks WAar Vorauszusetzen, ass
ars beschädigt sel, SONST hätte 112  > sıch nıcht dieser radıkalen
Massregel entschlossen. kın Osen des späteren KOpTes mochte
esha überfüssig erscheıinen. Bel einer wissenschaftlichen Unter-
suchung darf Nal Jedoch nıchts unterlassen; denn auch AIn negatıves
eSuUuLL&a ist VO Wert So wurde denn das Stück Leinwand entiernt.
Meine Vermutung naft siıch bestätigt ; VON dem ursprüngliıchen
esicht lst fast nıchts mehr erhalten; w1ıe die phototypische alie
ze1lgt, 331e 1Ur och ein W1inziges ellchen VON dem Welss des
ınken uges nd einige sonstige plıtter, welche sich ZzWI1IsSchen
dem dunklen, ın SIOSSCI Menge zZzurückgebliebenen Leim VeI'-
lieren. Den op um  S  ab e1INn goldgelber Nimbus, ın welchen e1IN
braun nd Wwe1lsSS uUumr1issenes Kreuz Oll hellerem elb gemalt ist.
Kır haft sıch verhältnısmässig senr &ut SAln da iIrühzeltig
WE einen metallenen eErseizt wurde nd AAaAdure gyeschützt 1e

Z beiden Seıten des Kopfes &ylänzte auf einem schönen, dunklen
Blau, welches dem SUANZCNH als Hindergrund diente, elInNe
gyoldene, einzeilige Inschrift, Ol der leider 1Ur das übr1ıg 1St,
die beıfolgende 1gur ın nalber Grösse des Originals bletet, NAamM-
1IeNn der WIinz1ige, ber sichere est eines un die auf den
eErstien AÄAnschein vollständigen BuChstaben E  4  J0 TÜr welche sıch, be1l
einem des Sohnes GTottes, die Ergänzung d} I on selbhst
aufdrängte. Dem wiedersetzte sich Jedoch der Buchstabe N, der
sich ın keine annehmbare miıt dEI zZusam men gesetzte Phrase CIim:
fügen ass Die Schwierigkeit WLr u  - Ö  er, als eSs siıch
1Ur wen1ige Buchstaben handelt, dıie ergäanzen Wal‘ rechts
on em opfe tanden ihrer VTIeT: Iso dürfen WIr auch lınks
nicht mehr als 1er annehmen. ntier solchen mständen Wl

Ich dartf mıch dafür auf Herrn rof. Hülsen, en Meister der alten Kıpı
ZTraphik, berufen, welcher auf der ihm vorgelegten Photographie das N qauf den
ersien Blick erkannt hat
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dıe Krgänzung AF I unmöglıch; M usSsSte eher zZnal e1InNn Wort,
a IS eine Phrase denken Be]l eliner näheren Prüfung des VeI-

meintlichen fand ich denn auch lınks unien neben der ruch-
stelle einen WFarbenrest, welcher nıcht ul 7ı e1lnem L, WOoNn er
A e1inem Das beıden Seıiten des Kopfes Christi g..
ma Wort ndete demnach auf E [S1VA WAarLr klar, ass
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d1eses 1Ur der Name EmmaNuEL_L SECWESCH Sse1IN ann:! die uchn
staben WalLell SO verteıilt, dass lınks EMMA, echts VDE tand
KEıne Abbildung der rechten Hälfte mit der Ergänzung der feh
enden Buchstaben 1n halber (G{rösse des Originals bringt dıe U1

SteNeNde 1gur
Eınen passenderen Namen als Kmmanuel 10a für eine

arstellung OChrist] N1C. wählen können; enn bestimmt nıcht
OSS dıe Persönlichkeit des Dargestellten, sSondern eNtNa zugle1ic
eın Glaubensbekenntnis, 1ındem iıhn a IS ott bezeichnet. „ VO-
Caverun e1Us Emmanuel, Qquod est interpretatum Nobiscum
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DeWS sa  Ia der Kvangelist, die Frophezie des Isalas wlederholend;
nd Isıdor on Serviılla &1bt 7i dem Namen olgende KErklärung:
„Emmanuel Hebraeo IN Latinum si&enNıNcat nobıscum Deus, SC11H-
Cel Qul1a DESL Virginem natus Deus hom1iniıbus In MOrtialı
apparult, uL terrenI1ıs 1am salutis a coelum aperiret‘‘. “ Den
Lateinern WIe den Griechen yJeich geläufig, wurde der Name. Em-
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manuel für die inonumentalen Darstellungen OChrıist1 meılınes Wissens
nıcht verwendet; > bel en Griechen kam aiur dıe Gewohnheit
auf, en Namen Incodc X 0LOTOS ı1n der bekannten Abkürzung IC SC
der 1gur des Heıljlandes beiızusetzen, e1Ne Gewohnheit, die sSICH 1M
Mittelalter auch hel en Lateinern eingebürgert hat Der ıIn 9

a  9 6,
Orıggg ( Z Miene, Lat., ö2, 265
Von den erken der Kleinkunst erwähnen WIT Garruccl, STtOTUA, V1

aff. 433, ( Ö} 434, L ( Ö 439, 1’ besonders 450, Vgl auch De KOoss1,
Bullettino d’archeologia CTISTLANGCL, 15069, 31 (Iranz. AUS gabc.3) S
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telnıs ch Buchstaben geschrıebene Name ist Iso
{ür en Ursprung nd das er 1SeT 6S Bıldes der &T ÖSSteEN
Wichtigkeit: führt uns ıIn dıie 28l as CNTrISUliche ertum Str@el-
fende Zeit hinauf nd EeNTIZLILEe en Legenden VOmM orıentalıschen
rsprung des Bıildes en en, indem teststellt, ass dıie
CheroP1UVa 61n lateinısches oder besser Z esael SN
römısches Werk 1ST.

Zu diesem Ergebnis uch die Latsache, ass die olz
AaTe uUuNSeTrTeSs Biıldes weder OIl eilner Zeder des Lıbanon och ON

einem lıyenbaum des elberzes noch ON eliner orlentalischen
alme, sondern VOIN eiInem gewöhnlichen Nussbaum S@e1 der
Siebenhügelstadt oder ihrer nächsten Umgebung herstammt m
Jeden Z weifel darüber AA beseitigen, übergab ich Herrn Prof. Pırotta,
em 1reKiI0Or des Kel Botanıschen Institutes, e1In Stückchen Holz
mi1ıt der 1  E, asselbDe AT WFeststellung der Holzart elner mM1kros-
kopischen Prüfung unterzliehen. Das esSulta WarLl das ADSC-
deutete „Mi preg10 informarla che 11 dı leg'no da lei OOE-

So Prof. Pıirottaatomı DL d1 OCe (JSuglans reI10 HOS
ıIn dem Schreiben, das er Al mıch richten die üte
DIie Taftfel m1sst Iın em jetzigen Zustande 1,42 In der oOhNe
nd 986,00 ın der Breite; ihre 1C VOI ) CIM ist nach en
Rändern Zı auf reduzirt, entsprechen der Rınne des
kahmens, 1n die S1Ee eingelassen WL  — S1ie lst auf der Rückseıite
geglättet, ber nicht überall mi1t der gyJleichen orgfalt; War Ja
doch das Bild ursprünglic estimmt, AIl der an ZU hängen.

Kıs Wl.l]f'de schon bemerkt, ass der beigeschriebene Name
Hmmanuel die Entstehung der Acheropita 1n eine der byzantını-
schen Epoche vorausgehende Zeit hiınaufrückt In em Kreuznim-
bus ist uUuNSs sodann a ls LErMAINUS ad QUEM dıie Tıtte des 8) Jahrhs
gegeben, welche WIr NIC überschreiten dürfen; enn Erst U1

diese Zeit ng 112  > c& das Kreuz Iın en Nımbus Ohristı /ı

zeichnen, un se1ne arstellungen ÖOl denen der Kngel un Hel
lıgen unterscheıiden. AÄAus diesen beıden Gründen dürfte dıe
Kntstehung des Bıildes ELW ın die Zeit VOLI der lıtte des bıs
Z Mitte des Jahrhs aNnzusetizen SEe1IN. DIie eiztere (Jrenze lst
selbstredend weniger gesichert a {IS die CHSICh denn ahbsolut SCNON-

kann auch die 7zwelte Hälfte des angegebenen Jahrhunderts
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Die Acheropita der Kapelle „Ddancta Sanctorum“‘

nıcht ausgeschlossen werden während CM Hınaufrücken 111 d1e
äiltere elt WENISCL leicht möglıch IST uf keinen WHall möchte
ich ber 1 der Datıruneg bıs as Jahrhunder hiınabsteigen
DIieses verbletet nıcht alleın dıe Beıschrı1ı sondern besonders
die Tatsache dass, W 16 ıch welter unten Z6GIS8CH werde d1e che
ropıta infol&e iıhrer Verwendung 7ı Kultzwecken schon unfier
Johannes 911 928 fast unkenntlich yeworden Wal, 6111 Um-
STan der sıch durch d1e Annnahme jJahrhundertelangen
VUebung JENES « ultes erklären lässt

Tafelgemälde mMI1 der Darstellune Ohrist1ı reichen 111 dıe Periode
der Verfolgungen hınauf. Die ersten Nachrichten CcHh S16 UuUunSs

allerding Bes1itz OIl Sekten; ' ber schon Eusehbhlilus
In SE1INEeTr ılderfeiınd-bezeugt iıhre Kixistenz uch bel ('hriısten

16  el S1e der 1SCNO0 111 ıhnen allerdings heidnıiısche
Art en ellan 7ı verehren“ nd W Ee1IsS dıe der Prinzessin
Konstanzla dıe VOIN iıhm en Biıld OChristı verlangte, ML pedantı-
SCNHeI Entrüstunge zurück In der Ze1it welcher dıe lateranensische
Acheropita angehör WAaLrelll JENC Bılder bhbereıts eLWwas (Gewöhnlı-
ches bel GreeXor VOL Tours (D538 309 sehen W 1l S16 soWwohl
Kırchen als auch 111 Häusern [02381 einfachen Gläubigen 19  anto
hrıstus aAM OTE dili&1ltur, utL CU1LUS legyem abulıs Cordis CLI’C-

dentes populı retinent E1US ei1aAm 111 abulıs visıbılıbus
pıctam DE eCcCcles]i1as A domos adfigant‘“ Man nannte d1e afel-
oramälde Aabulae, oder aUuCN schlechthın (ELXOVEG, 1LCONAEC)
ZU Unterschlie Ol den historıae, den Darstellungen ÖOn

SAaNZCN Szenen, dıie 10A1l zumelst der Wandmalereıl vorbehilelt
Namentlich 11 USS Rom e1INEeEN Vorrat solchen
Tafelbildern gehabt aben, we1l WESCH des teten Pilgerverkehrs
auch diıe Nachfrage nach ihnen ST OSSC WL

I1ren., Vontra Naeres., I Z O, Migne, FUACC., € 685
* Kusebilus,; E., 18; Mıgne, PAEC., 2U, 279

Eusebilus, ED Ad Constantiam Auqgustam, hbeı Mıgne, JrAaAEC., Z20,
154

(+loria MANl., 2l ed Arndt-Krusch, IC 501
) Wir zıtiren hlıer nicht, den Kunsthandbüchern gyewöhnlich

geschieht, den beruühmten Briıef des Gregor A Gr Il den Mönch Secun-
Vgl Monumdinus; denn der Teıil, der hıer 111 Betracht käme, ist interpolirt.

Germ. 228 ED Gregor:  S.  s M., FE 149 4 Jaffe, Eegg Pontff.-eed 2,
1673
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A lle O1ese römIıschen Kunstwerke Ssind WESCH der geringen

Ha  arkeı des Materlals längst Grunde SCSANSECN; das eINZIEYE,
welches die Stürme der Zelilten überdauert nd der allgemeinen
Zerstörung wıderstanden hat, ist as Erlöserbi VO Lateran.
ber auch ausserhalb Rom’s üinden WIr eın eINZISZES Tafelge-
mMa auf Leinwand m1t der Darstellung Christi1, welches AaAln er
e2m unsrigen nahe käme. ! Eis braucht N1ıC besonders hervor-
gehoben ZU werden, ass dieses en Wert des Bıldes bedeutend
Trhöht

Das Wort Acheropita, welches streng SCHOMMELI in der Kunst
e1in ADICHT VOL Menschenhand gemachtes‘‘ wWwer bezeichnet,
ez1ı1ehN sich be1l 1Serem Christusbilde auf die .ausserordent-
liche Verehrung, die Inan ıhm erwles, un hat mıiıt selinem Un
SPLEuUNS nıchts schaffen; ist lediglich „eEIn Ehrenprädikat,
welches angewandt wurde, ohne ass TE  S sıch ber en Grund
spezle Rechenscha Mal Tatsäc  iıch hat INa nıcht Ve_r-

SUC ın einer egende den Nachweis erbringen, ass die
Acheropita VO Lateran wunderbar EeNISTANden Sel; 1esel1)be gyalt
bel . der gebildeteren Bevölkerung der ew1gen 1n der ältesten
Zeit W1e uch später als die „1Mago veneratıissıma‘“ und nıchts
welIlter.

Hadrıan Z geden iıhrer ın se1nem Briefe Avl Karl
Gr mıi1t keinem Wort, während el das OTYtLral Arısdl VOINL

Edessa erwähnt un In seinem le1der AA summarıschen nd unvoll-
ständigen Verzeichnis alle die Malereijen nd Mosaiken aufzählt,
welche seine Vorfahren, O Silvester bıs Gregor.d G: hınter-
lassen haben Er nenn e1 ausdrücklich en Lateran mi1t der
asılıka, welche „ Vigilius gebaut un miıt Malerelen un eiligen
Biıldern Ul Schönste geschmückt hat‘‘.$ Hier sıch Gelegen-
nel geboten, die Acheropita des Lateran anzuführen un s1e,

Veber die enkaustischen Tafelgemälde der (zeistlichen Akademie IC  S
Kiew vel, Kondakoff, Die Monumente Athosberge (russisch), 126 I
aflt. 1 Strzygowski, Orzent oder 0M, 195

Von Dobschütz, Or
Mansı, (oncıal. ALILL, col 718 Auch ın den Brıefen Leo des Isauriers

al Gregor und 1ın denen des Papstes den Kaiser geschieht der Acheropita
keine Krwähnung:; diese Brıiefe, die noch etele ur echt 1e.  s sind 1ne Dy-
zantinische Fälschung. Vgl Duchesne, 20e7T Pontificalıs, I6 413, Anm
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wunderbar entstanden, dem Kalser als e1IN ZUTC Vérehrung
zwingendes Bıld vorzuhalten. Dass Hadrıan S nıcht Lat, ıst ULS

e1n Fingerzelg, ass el 1n ıhr nıcht mehr sah, a ls 331e WITr  1C
WAaTLr, nämlich e1Nn Andachtsbild, das ın Rom ZW Ar hochgefelert
WAaTr, ber auf übernatürliche Kntstehung keinen NSpruc machte
Sselbst noch 1n der Inschrift des Papstes Johannes 911-928
heisst S1Ee schlechthın CONAad für LCONA). Kirst 1M vollen ıttelalter,
welches die Wunderlegende sehr lıebhte nd kultivirte, bildete
sich die Meinung AUS, die Acheropita SEe]1 VvVon dem Evangelisten
Lukas angefangen un Oll Engelshan vollendet worden. lar
Sagı dieses Johannes Diaconus ın selner unter Alexander 11L
(1159-1181) verfassten Beschreibung der ASılURAa des Laterans:
99 hoc altare est 1Mago Salvatoris mMırabılıter depicta 1n
quadam tabula, qQuam Lucas evangelista designavıt, ded viırtus
Dominı angellco perfec1 offici0‘‘. ! Kritischere (Gelster a [Is Johannes
mÖögen hler, W1€e später beispielswelse ened1i N tat, * E1n
Aicıtur hinzugesetzt haben

{I11

Schicksale des Bildes

Die Acheropita 1sSt, W1e WITL gesefien aben, das 'W<.ark e1INes
römischen Künstlers des ausgehenden , oder der ersten Hälfte
des Jahrhs Ihre erstie und eigentliche Bedeutung erlangte I1e

vornehmlich dadurch, dass S1e ı1n der Hauptkirche KRom’s, welche
och heute die stolze Bezeichnung: „omMN1um ecclesiarum urbıis el

orbıis mater el cCaput‘“ ührt, aufgestellt WAAr. Dıie olle, dıe INr 1M
1ttelalter zufiel, berechtigt Z Annahme, ass s1e, WEeNLN ich
SaSCchH darT, das Tıtelbild der Kırche WAarL. Wie die asılı  &a des
Apostelfürsten dıie „1Mag0 . Petr1‘“, diejen1ige des hl Paulus die

„1Mago Paulı‘‘, uUurz jede Kirche das Bıld iıhres 1eel-

helıligen a  (S} dıe des Laterans das Bıld des hel-

Migne, LAT., (Ö) 1390
De Servorum De: Beatificatıone et Beatorum Canonizatione, 4, 2, 5

öl,
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lıgsten ID OT“S; nämlich die Acheropita: gerade esha lenkte
sıch VOL al lem auf S1Ee 1e Verehrung der Gläubigen.

Einem alten Brauch ZEMIASS albte damals dıie für en
AU estimmten Bılder AD yeweihtem Chrisam‘“‘.

Hiıerüber unterrichtet 115 Hadrıan ın se1inem Briefe An

arl Gr 55< . USUS SancCiae n0OSTLrAae Catholiıcae el apostolicae
Romanae ecclesia4e ul el est, quando SACT’4e imagınes el hıstorlae
pinguntur, prius (TE chrıismate UNgUNLUT, el unc eI1Dus
venerantur instar facıentes, uL OCutus EsT Dominus d oysen
dieens: Faclesque unctionem oleum“ u S, W, (EXO0n., 50, 25 I0

DIie I12-Das Bıld wurde adurcn elner gewelhten Sache
erıielle Verehrung, die ıLıhm zOllte, namentlich das Küssen
oder, dieses nıcht möglıch WAalL, das ru hr SN 11

m1ıt der Ha d, MmMussft{e ıhm miıt der Ze1lit verhängnIisvoll werden.
Be]l der Acheropita kam noch hinzu, ass 331e n Prozessionen QiT=
geführt wurde, wobel S1Ee natürlich allen Zzerstörenden Eınflüssen
der Wiıtterung und des AauDes ausgesetzt WaLr 076111 mehr: be1l
der Prozess1on, die alljährliıch ı1n der Nacht VOL em 15 August,
dem EeEsStEe JTarlae Himmelfahrt, stattfand, “ wurden dıe Füsse
der 1gur NrıSEL m1t dem S0S Basılıcum, eiInem rostharen Balsam,
„gewaschen‘‘ oder vielmehr yesalbt (+2Nnaue Nachrichten darüber,
wI1e auch über die Zeremonl1e des u u durch
den Papst nd se1ne mgebung A Morgen der Vigilfeier finden
sıch be1l em Kanonıkus Benedetto, der die Kinführung der letzteren
Funktion dem hl1 Leo (847-85D95) zuschreibt. ® IDie Kınführung
der Prozession selbest ist bekanntlıch irüheren Datums; der ber
Pontıificalis &1bt a,ls ihren Theber en aps Serg1us 687-701)*
AAl Wiıe ein1ge mı1t kRecht annehmen, wurde as Bild Sschon da
mals In felerlichem Zuge OINn Lateran nach Sant’ Adrıiano nd VO  S

da nach Marıa Magg&1ore getragen.

Mansıi, Concil., 9 T
7 DIie Prozession wurde TS VON dem hl[ Pius (  6-72 abgeschafft.

Vgl darüber Grisar, Y LNMAGLNE Acheropita dAel Salvatore, ın (Hiualta
cattolıca, ON Bd, 439 Duchesne, Lie Forum chretien,

Z Duchesne. A (und 381 Anm 44) „Constituit autem SEerg1us)
ut liebhus Adnuntiationis Domini, Dormitionis ei Nativitatis Sanciae Dei genl-
trıc1s, letanla exeal SanCtio Hadriano eit a Sanctam Mariam populus
eurrat‘‘.
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Was uUuNns aber weder der er Ponlificalis hoch dıie lıturgischen
Bücher berichten, hat un die Acheropita selbst verratfen: WIr
Ww1issen jJetz AaUS lLhrer Untersuchung, ass INAan NIC OSS die
Füsse sondern uch dıe rechte el der Figur, unter dem
Ellenbogen angefangen, Lı q 1 { 1 C DIie Kruste, die
sıch dort schliesslich gebl  e hat, Wr ebenso dick WIe diejenige,
die über en Füssen agerte; sle setzt  v ISO eine xleich ange Ze1it
dauer des 1LUS VOTAaUuUS

nNntier olchen mständen begreli SICH, ass der usfan
der Acheropita scho’n nach 1er Jahrhunderten e1INn DA4NZ trostloser
WL Uun4äChHASsS Q der Kahmen 1n Cd1ie Brüche Von der alerel
selbst blätterte sıch die ar sehr vielen Stellen ab; me1-
STeN der KOopf O(nhrısti durch die berührung der Andächtigen
gelitten en nd über as (+anze SEIzZie sıch mi1ıt der Ze1lit eine
olche Staubschichte fest, dass uletzt unmöglich W&l, en dar-
gestellten (FTegenstand 1n en selnen Umrissen richtig
kennen.

RS Ausbesserung.
Eıne Ausbesserung daher unausbleiblich S1e erfolete,

W1e lch nfolge meıner Untersuchung Jetz feststellen kann, untier
Johannes 911-928). DIie Acheropita wurde nıt e1linem 198  9
doppelt profilirten Rahmen ausgestatiet, dessen eine Hälfte die
der alereı zugewendete vergoldet, die andere rOL. angestrichen

uch dieser Rahmen a  © wI1e der ursprüngliche, keinen
oden; dıe Rückseite des Bıldes am 1L1LUT[! eliInen hanfleinenen !
eberzug, un d1eser einen malerıschen Schmuck In HKorm
Gemmenkreuz mMıt Inschrıift, ber welche lcCch bald das Nötige sagen
werde. DIie 1g&uUr Christi ern1ı1e elinen NEUECN, autf eiInem HesonNn-
deren Stück Leinwand gemalten KOopf, den Nan über en
ıchen klebte; be1l dem gänzlichen Verfall der römıischen uns
1mM Jahrhundert uUusSsen WIr ıhn 1S5 un vollkommen als
möglıch denken uch der Nımbus wurde erNeuerT, ber MI
U einen gemalten sondern elnen metallenen‚ un

Diese Feststellung, Ww1e diejenige der Leinwand des Bildes selbst, verdanke
ch Herrn rof. Cuboni, dem Direktor der StTazione dı Patotogia vegetate.
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einen sehr kostbareh. Bewels dafür sind die acht Hülsen, 1n
denen die Zapfen des Nimbus eingelassen W3aTren J1e siınd AUS

reinem old hergestellt, gehen urc die SaNZz Platte hindurch
nd haben kalottenförmige ÖpTe, welche nıt S1  erdraht befestigt
sind und, neben lhrer eigentlichen Bestimmung als Widerlager Z

dienen, der Rückseite der alile uch Z Schmucke gereichten.
Aus der Kostbarkeı lıhres e{ia darf INAan schliessen, ass der
Nimbus ebenfalls AUS old verfertigt und, dem damaligen Brauch

Er exIistirt ge1t&ECMÄASS, nıt Perlen un Edelsteinen hbesetzt WAar.

langer Zie1it nıicht mehr:; zweiıfelsohne hat der ST OSSC Wert des
Materlals seınen Untergang herbeigeführt.

Wie erg1ng 1U dem übrigen e1le der Higur Christi be]l
dieser ersten Ausbesserung? Wiır 1ahben en Tun anzunehmen,
ass INnNan ıhr Sar naılchts geänder hat; 1Nall half sich miıt Vor-
hängen, welche die F1  fl  ur bıs ZU Kopf verhüllten nd autf
beiıden Seiten miı1ıt Nägeln befestigt

Zum Andenken diese Ausbesserung l1ess der aps Johannes
aul der über dıie Rückseite der aTtfe gyespannten Leinwand e1Nn

en Enden ausladendes (+emmenkreuz Von der SoOS lateinıschen
Korm nd 1er der ıIn jener Ze1it sehr belıebhten gAMMULAE malen,

e1Nn OrnamentenmotiV, welches On dem kurzen Klavus der
Männertunika hergenommen ist. Zu en Seiten des TeUzZES YTachte

eINe rotfarbene Inschrıft ON Z7WEI Zeilen a VOL denen ilch
hıs Jetz OSS die erste, für 1S ber wichtigere SZalzZ entzıfert
habe

ANC DECIMVS RENOVAVITL PAPA NNES. !

Der Vers bletet 1Ur wenige Eigentümlichiceiten; ın ist
der Buchstabe mıt em des folgenden DECGIMVS un ıIn
RENOVAVIT das Erstie miıt dem verbunden. Der ıIn der
gewohnten Abkürzung gegebene Name OHANNES uNLS ın
dıe für das apsttum traurige Zeiten der Herrschaft der Ailil-
mächtigen Frauen e0d0TrAa K aroz1a nd Theodora I1 Als Ver-
wandter derselben erfreute sıch der tatkräftige aps ange Jahre

Vgl die Abbildung 1M meiınem Aufsatz I Acheropita 0SS1Aa LNMAGQUNE
del Salvatore NE canppella del ‚, Sancta Sanctorum““ ın Yrte VOL rof. Venturı
(Fase: ILLI des J. F d
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Y a  BUE EFE  y  ‚=e“"  S  SAn ‘w"?7f*‘-“ A S  A PE  Die Acheropita in der Kapelle „Sanceta Sanctorum“.  79  hindurch einer grösseren Freiheit und konnte demgemäss auch  eine erspriesslichere Wirksamkeit entfalten. Der Sieg über die  Sarazenen am Garigliano im Jahre 916 setzte ihn in den Stand,  die von Sergius III. begonnene Restaurirung der Lateranbasilika  zu vollenden.  Wir erfahren es von Johannes Diaconus, der seine  Kenntnis aus der Grabinschrift des Papstes geschöpft hat, also  gut unterrichtet ist: „Hic eandem renovavit basilicam“. !  Noch  vollständiger sind die Angaben des Benedikt vom Berg Sorakte,  der sich ebenfalls auf Inschriften stützt: „Renovavit igitur Johannes  decimus papa in Lateranensis palatium; tria mirifice composuit  picta decorate, et versis ex utraque partes exarare studere iussit“.?  Die ersten Worte werden ganz der Inschrift entlehnt sein, die  Benedikt noch im Lateranpalast gelesen hat; sie kehren fast sämt-  lich in dem ersten Vers der Inschrift unserer Acheropita wieder.  Bei seiner Fürsorge für den Lateran begreift es sich, dass Johannes  auch die Acheropita, den grössten Schatz der Kapelle Sancta San-  clorum, „renovirte‘“,  Die zweite Zeile der Inschrift ist grossenteils zerstört.  Als  nämlich bei einer zweiten Renovirung der Rahmen der Achero-  pita mit einem Boden versehen und dieser auf die von Johannes X.  geschmückte Rückseite geklebt wurde, drückte sich auf verschie-  denen Stellen die Malerei sammt der Inschrift ab. Mit Hilfe die-  ses Abdruckes ist es mir gelungen, einige Worte zu entziffern, aus  denen man erraten kann, dass die zweite Zeile einen an Christus  gerichteten Ausruf oder ein Schussgebet enthielt:  EV(?)XPETIBICVI TAPIAC paRCE (?)  Trotzdem nur wenige Buchstaben fehlen, ist es mir vor der Hand  nicht gelungen, das Fehlende zu ergänzen; vielleicht wird ein wei-  teres Studium die Ergänzung ermöglichen. Worauf es uns übrigens  hier vor allem ankommt, ist die Tatsache, dass Johannes X. die  Acheropita, so gut und schlecht als man es zu seiner Zeit konnte,  renovirt hat, — und diese Tatsache ist durch die erste Zeile ge-  sichert.  1 Züber de ecclesia Lateranensi, VIII, Migne, P. lat, 78, 1387.  ? Vgl. Ziber Pontificalis ed. Duchesne, II, S. 241, Anm. 8.Die Acheropita In der Kapelle „Sancta Sanctorum*‘.

hindurch einer &rÖöÖsseren reıhel un konnte demgemäss uch
eine erspriesslichere Wirksamkeit entfalten Der Sieg über die
Sarazenen AIN (Frarıgliano 1 re 016 eizftfe iıh 1n en an  9
die VOINL Sergius TI begonnene Kestaurirung der Lateranbasıilika
7ı vollenden Wır erfahren VOIL Johannes Diaconus, der sSeINe
Kenntnis Z der Grabinschrift des Papstes geschöpft hat, also
u unterrichtet ist . JE0I© eandem renovarvıt basıl1icam“‘. ! och
vollständiger sınd die ngaben des ened1i VOIN Berg Sorakte,
der sıch ebenfalls zuf Inschriften StÜützt „NENOVaVIlt 1&1tur Johannes
decimus DPAaDa ın Lateranensıs palatiıum ; trıa mirıfce COmMpPosult
pleta decorate, el versis utraque partes OX tudere 1ussit‘‘.®
Dıe ersten OoOTIie werden O  AaNz der Inschrift entlehnt Sse1N, die
ened1 och 1m Lateranpalast gelesen hat; S1e kehren fast SÄäM(L-
ıch ın dem ersten Vers der Inschrift unserer Acheropita wlieder.
Bel selner Fürsorge für den Lateran begrei sich, ass Johannes
auch die Acheropita, en Zr Öössten Schatz der Kapelle Sancta San-
CLorum, „reNOoVvirte‘‘.

DIie Zzweiıte e1le der Inschrift ist gxrossenteills ZerSTLIört. Als
nämlich bel elner zweıten kKenovirung der Rahmen der Achero-
plta mıiıt e1INemM en versehen nd dieser auf die OIl Johannes X
yeschmückte kRückseite geklebt wurde, drückte siıch au verschle-
denen Stellen dıe Malereı sSamm der Inschrift ah Mıit die-
S65 Abdruckes ist mM1r gelungen, einN1&ge orte Tı entziffern, AUS

denen INnNallı erraten kann, ass die zweılte e11e einen Al YT1SLUS
gerıchteten Ausruf oder e1N Schussgebet enthielt

EV(C)XPETIBICVI TAPIAC a
Trotzdem 1Ur wenige Buchstaben fehlen, ist s M1r VOTL der and
nıcht gelungen, das YWYehlende rganzen; vlielleiıch wird e1INn WEeI-
eres Studium die Krgänzung ermöglıchen. Worauf 6S uUuNnSs übrigens
hler VOTL em ankommt, ist. dıe Latsache, ass Johannes dıe
Acheropita, S &UL nd schlecht als INa  - seiner Zei1it. konnte,
renovırt hat, nd d1ese atsache ist. durch die erstie Z,e11e g —
siıchert.

TInber de ecclesia Lateranenst, VLEL Migne, Lat , (5, 138  {
2 Vgl 7Tiber Pontificalis ed Duchesne, 1E 241, AÄAnm.
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7, Welite Ausbesserung.
Kür dıie Bestimmung der Zeit, die zweıte Ausbesserung

der Acheropita stattgehabt hat, STEe uns keine datırte Inschrift
ZU (+ebote Wir sind deshalb genötigt, X2s AA das Bıld selhst Dı

halten, uUum , US qe1NeN weılteren Veränderungen oder besser Kesazl
Zutaten selne ferneren Schicksale herauszulesen.

Wiıe bereıts hervorgehoben wurde, hnaft Johannes die hiıs
AL Unkenntlichkeıit Zzerstörte un verstaubte (Gestalt des thronen-
en Emmanuel mit Vorhängen verhüllt un UT en erneuerten

DIie ägel;Kopf miıt dem kostbaren Metallnimbus offen gyelassen.
mıiıt denen dıe vielleicht öfters gewechselten orhänge be-
'estigte, VT em ber die Holzwürmer, welche besonders en
linken Rand der alfe durchlöcherten, 1ahben e1INe zweıte Aus-
besserung notwendig gemacht.

an schn1ıtt VON der ALl en Rändern durchwetzten Leinwand
en schadhaften TeN WCS oben einen Streifen VO  a Z00 nd rechts
einen Ön 1,50 Breite; Al der liınken e1te wurde m1T der
Leinwand auch das olz entfernt un durch eilne Z  hU\/ CGCIN breiıite
Leiste TSEeTZTt Den durch die Beschneidung SCWONNCNHEN Raum
benutzte 1a ZUTLT Anbringung elner Inschrift, lIndem 11Hall das
[(0201 der Leinwand entblösste Holz mi1t dem üblichen (xipsgrund
versah nd darauf, mı1t schwarzer ar auf (x01d, fast wörtlich
eine auf die Anbetung des Erlösers_ bezügliche Stelle des nl Paulus
chrıeh

' In NoMizNe DmNı N Jesu Aq|
omNE ENnu HECTNANK:

caeleS 1 IVM TE/r/ESERIVM-. EL INFERNORVM: !

An die alere]l selbhst nat 11a nıcht gerührt; ich fand NUuTr,
ass zuohberst eINISE leere ellen des Hintergrundes, namentlich
dem Leinwandschnitt ntang, nıt e1inem 1e1 elleren Blau A US-

gefü worden SINd. Man ENUTZTE, W1e bısher, orhänge, die

EDD, 2, Der ersie Ahbsatz STEe oben, der zweıte rechts, der dritte
ınks. Die Ergänzung der uchstaben zwischen el und dem In dem oberen

Ab$atz 1st MC sıcher, obwohl 6S sich 1LUFr U1 den Namen Jesu handeln kann.
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unkenntlich gewordene (+estalt NTC1ISEL Hıs IVYEINEZ Z verhullen
DIie Art der Befestigung des orhanges lässt erkennen, dass dıe
zweiıte Ausbesserung mi1t ST OSSCI orgia ausgeführt wurde: INa

vählte hlerzu sılberne S, mi1t vergoldeten Köpfen 1n Korm
Ol üten, u_nd befestigte S1e ın grader Lıinl1e, hart neben der
Inschrift, ass s1e, 1m Verein miıt der Sschwarzgemusterten Old-
orte, nıcht OSS den Vorhang festhielten, sondern, W1e dıie Köpfe
der goldenen Hülsen Johannes’ A, zugleic uch ein Schmuck
WAaTre. DIie Nägel 1n  en durch die atife un die auf der üCcCk-
se1te aufgeklebte Leinwand 1Ndure nd hatten Al der Spitze
siılhberne Plättchen, welche angenfetet wurden un als Wiıderlager
dienten Von den A, 11 der morschen Iınken e1tLe eingeschlagenen
wurden ein1Ige, WeIlsSs nıcht wann, herausgez0ogen; enlen
auch d1e vergoldeten Köpfe aller derer, d1e N1ıC unter der Metall-
hülle Innozenz’s T: verborgen WaLrell Den mi1ıt diesen Nägeln
nd der Goldborte befestigten seldenen orhang habe ich noch m
elInem ziemlıich Zustande vorgefunden; ist dünn W1e
Hlor, ÖOl Welsser ar und hat TrTel schmale (>oldborten ZUr

Verzierung. Da 1Ur bıs KOopfe Ohrısti reichte, 1st. klar,
dass die ber ıhm eingelassenen äge lediglich ZUIN Schmucke
dienten

DIe 1n einer olchen Weilise ausgestatiete Acheropita erhıe
einen Nachhaltigen Schutz, indem INn en Rahmen mi1t einem
hölzernen Boden versah. Mit diesem Verschluss noch nıcht 7ı

irleden, spannte LE über en Boden eine Schweinshaut, d1je nach
SCZOSCH un auf em Rahmen miıt Nägeln befestigt wurde.

Das Biıild Som1t auf der Rückseite elinen doppelten SCcChutz,
den hölzernen Boden un die Lederumhüllung; alleın die ÖN O
hannes angebrachte alerel mıiıt Inschrift wurde dadurch Ol
ständig un für immer verdec Um das Andenken AL die EeErstiere

bewahren, mMa 11a  — auf die Schweınshau e1InNn überreich VGL -

ziertes Gemmenkreuz, welches ebenfalls die „lateinische*“ Korm
aufwelst, jedoch weniger zierlich ist. nd 1n der mässi gen usi1a
dung Se1INeTr KEnden M dasjen1ige In der PSIS der asılıka der
hl..Pudenzilana erinnert.! Jahrhundertelang allen Unbilden aUSSC-

Vgl Fıg des oben zıtirten Aufsatzes der rte

Romische Quartatschrıft, 1907
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SELZLT, ist heute verblasst nd abgerleben, as  3 INa San
anfeuchten INUSS, un eLiwas ÖOl den Farben Z sehen.

annn haben WIT dıe zweite Kenovirung anzusetzen? Ks ıst.
unmöglich, miıt einiger Sicherheit eIN bestimmtes aLum fixıren

wollen, da WIr keinen anderen positiven Anhaltspunkt a IS (1e
Buchstaben der Inschrift besıtzen. Nenn aber erlaubt lst, elNe
Vermutung AuSSern, möchte lch auf die Einnahme Rom’s
Uur«ce iskard 1084) hinweisen, bel welcher grade die Laterans-
bauten Ar’s mitgenommen wurden. Vıelleicht hatte be]l d1eser
Gelegenheit auch die Acheropita ZU leiden; der goldene mit GLE
sfelnen und Perlen esetztie Nimbus WAaLr iımmerhin geelgynet, die
(+ler der Plündere1* auf sıch enken Die Korm der  uchstaben
würde die Annahme dieser Zeit für die zwelıte Kenovirung unter-
stützen; S1Ee gy]eichen denjenigen, dıe WIr auf den kurz nach 1084
entstandenen Fresken der Klemensbasıilika sehen.

DIe Acheropita exıistirte In der soeben beschriıebenen Aus-
stattung als das hochgefelerte weılter fort. Kıs hat siıch
ahbher inzwıischen merkwürdiger Weilse e1INn sonderbarer edanken-
umschwung 1n der Auffassung onl der HKorm des dargestellten
Gegenstandes vollzogen: verehrte 1n dem Bilde en leidenden
KErlöser, nıcht mehr en thronenden Emmanuel.

Dieser echsel erklärt sıch zunächst AUS em traurıgen AAr
SLan 1n welchen die Acheropita schon Ze1lit Johannes’ X
gesunken WT und der sıch nıcht wesentlich ON demjenigen U11-

terschıeden hnhahen Mas  * 1n em ich 31 e vorgefunden habe Man
erinnere sich‘ 1Ur daran, ass ich nach der Entfernung der Me
tallplatten Ol der ursprüngliıchen Malerel SAl nıchts sah: eline

16 Staubschich hatte sıch festgesetzt, ass die geringen
Farbreste eErst. nach e]lner gründlichen Waschung miıt N asser nd
Säure ZUTHN Vorschein gekommen SINd. Solche keinl1gungen dürfen
WITr ber für as Mittelalter ohne welteres In Abrede stellen; WAaS

Is0 das Bıld damals besserer Erhaltung bot, wurde durch die
darüber gelagerte Staubschicht aufgewogen: diese haft die riıchtige
Erkenntnis der Darstellung ul WIe unmöglıch gemacht nd
31 e auch, wıie WITr gyleich sehen werden, tatsächlich verhindert.

DIie Veränderung In der Auffassung ÖOl der Form der Chrıistus-
gur scheinen die welter oben mitgeteilten Worte des h1l Paulus
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A US em Philipperbriefe anzudeutené denn der Apostel bringt 331e
1M Zusammenhange mit dem Kreuzestode Christi (2,8) VO  - Sicher
führen 1S ber ın den Krels der Passion die symbolischen

a 1 un SC I, welche die Hauptursache jener Veränderung SINd.
Wır W1ssen N1IC Wa S1e be]l dem ZUEerST angewendet
wurden; sicher verdanken S1Ee aber iıhren rsprung dem Johannes-
evangelium Z WO ÖOl einer Salbung die ede 1st, welche der
Heiland ıIn authentischer Weise als auf Se1N Begräbnis sıch
ezıehen gedeutet: „Sinite 1llam, ut 1n 1em sepulturae INec46e
servel (ünguentum) 6 Be]l der Acheropita wurden, WwIe g_
SagQT, 7We1 Salbungen, die eine Al den Füssen, die andere der
rechten Seite der K  s  ur NrıSTEL VOrSCHOMMEN; eiztere welst VoN
elhst auTt die Seitenwunde, ISO auft die Passion hın.

Deutlicher noch bekunden den edankenumschwung die Re:
1eIs der Silberplatte Innozenz’s I1IL (  D ÖOn der WIr bald
handeln werden.

Die dem Bild erwlesene Verehrung miıt den Prozessionen un
Salbungen mM UuSsStien auf die Dauer eine immer rössere Zerstörung
ZAUT olge haben. Wır haben gyesehen (S (8), ın welcher Weilse
Johannes das der schlechten KErhaltung heben Wwusste,
indem der 1gur Christi einen HE KOopf >  ab un: das Uebrige
miıt se1ldenem lor verhüllte Alexander K (  S  ) &INg
einen Schritt welter und verhängte das (+anze m1t sel1denen el
chern. Wahrscheinlich Wr damals der VONL Johannes AaNSC-
brachte KOopf schon wleder SCNIeC erhalten, da für
besser SPACHTELE, ıh ebenfalls Zı verdecken. kın Ze1itgenosse,
(z+2ervals VONN Lilbury, der On der Massregel des Papstes spricht,
legt sıch 1esel)e ELWAS anders zurecht: Alexander habe, meınt
C das Bıld deshalb A mehrfachem Seldenvorhang““ verhüllt,
„Qquod attentlus intuentibus tremorem mortis per1iculo
ferret“. C Von diesen Vorhängen sStammte dıe rotseldene orte,
in der e1INn kleines Stück auf em Rahmen neben den Worten
„terrestrium el infernorum““ übr1ıg geblieben Wa  — Hler konnte s
sıch ebenfalls 1U G un einen Selden OT handeln, da d1e OTIe
1e] Zı chmal iSt; Wr &EeSPANNT, ass uch die bel der

d v»alt. (Al,, Nr 033 (DE1 Marangoni, %: 58)
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ZzW elten Kenovirung angebrachte Inschrıft Uunsıc  ar machte
Innozenz MX entfifernte die orhänge, welche das Bıld VEl -

eCKten un schonte 1Ur en eC1nenNn der bıs ZUur: Schulterhöhe der
1gur OChrist.ı reichte nd unter der schützenden Hülle der Silber-
platte sich bıs auf unSs erhalten hat

DIıe Silberplatte Innozenz 1{111 UNsSs der drı
usbCSSCIFUN

Drıttie Ausbesserung
DıIie VOIN Innozenz 111 VOrFrSCSHNOMLMENEC henoviırung der Achero

pıta WLr SOZUSAS CI für dıe wigke1 berechnet un auch
wıirklich auernden Bestand S1e erstreckte sıch sSowohl auf
die 1gur Christı q IS auch auf den Rahmen dieser wurde Sanz

bıs ZU Kopf m1% vergoldetem, reich ornamentırtem Sılber
blech überzogen nd da der von Johannes herrührende Kop
WIC sich begrelı /Z.ustan FCWESCH SC11H IM USS,

wurde E1n 116UeTr gemalt nd auf en (zerstörten) ursprüngliıchen
aufgeklebt. Der nel CIMn unite ZU AUS un ist
azu VOIN Ci1NeT ahstossenden Hässlichkeit

Man wırd sıch be1ı SC1 Anfertigung offen bar AIl en O,
nalten n1aben den ersetizen estiimm Wrl her uch SEC1116

Unvollkommenhe1l Wıe selbst die Reliefs der Sılberplatte be
W E6ISCN, W Al damals Stande, eLWAS Besseres leısten,
hätte IN AaAl DAaNZ unabhäng1ıge Schöpfung machen wollen An
STAa diesen Kopf näher beschreıiben WIL auf UNSeEeIeC

Abbildung (Fıg 3) welche SCNAUC ople On 1hm bhletet Das
mehrmalıge Aufkleben un Ahlösen des Gesichtes erklärt eESs auch
WAarum dort Ol der ursprünglıchen ar fast Sar nıchts übr1ıg
geblieben 1ST. während der QE11 dem Anfang des Jahrhunderts
Ure en Metallnimbus Yeschützte Heiligenschein sıch elatıv gul
erhalten hat Innozenz och den en Nımbus Johannes
oder e1INEN späteren vorfand oder o HUT Sorgte,
entzlıeht SICh der Beobachtung; jedenfalls 1ST derjen1ge, welcher
jJetz en Kopf umg1bt, 61in 1e] späterer; denn tammt erst AUS

dem Jahrhundert

leraus folgt dass die ZWeEIite Kestaurırung beträchtlich VOT lexan-
der ILL anzusetizen 1ST
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;

Die 1 l° el bestehf AaAUS sechs verschliedenen a eINAaN-
Wıeder genleteten uCKen nd War ursprünglıch vergoldet.

scheint, wollte Man S1e VOL sakrılegischen Händen SANZz besonders
siıcher tellen S ist dıe Menge der sılbernen Nägel, mıi1ıt
denen S1E AaAn die Holztafel befestigt ist. 51e enthält, 1n getriebener
Arbeit, eine überreiche Fülle ÖOl Ornamenten nd Kiguren. nNnier
en ersteren inden sich kKeihungen VON Palmetten und allerleı
kKosetten, welche AUS Perlen oder UuSs Blättern estehen un bald
eingefasst SINd, bald ohne Kinfassung siıch LO1ZeN. IDER vorherr-
schende Motiv ist Jedoch der ern; denn er haft HIer, WIe WITr
gyleich sehen werden, eINE besondere Bedeutung. In der Ziusam-
MeENSELIZUNG bietet yJleichfalls e1INe bunte Mannıigfaltigkeit: bald
sınd 11UT[ einfache trahlen, hald Strahlen nıt Kügelchen nd
Palmetten DIie Sonne nd der Mond, welche ıIn der obersten
Reıihe abgebildet sınd, verbleten UNs, die Sterne q IS ein blosses
Dekorationsmotiv 7ı nehmen: S1e alle sollen, 7U S4ammen miıt Sonne
nd Mond ) die Aufforderung Z obe (70ttes, die der Psal-
mi1lst x die (+estirne CHtEL ZUMMN USdrTruC bringen: „Laudate
CUIN o)| el luna; laudate EUMN OINNES tellae el lumen !‘‘*  »

Hs bedarf keıner Begründung, dass 1n dem Psalmvers nıt
ott der Sohn Goftes, nd der ıdende Krlöser
meiıint 1st. Dieses 1Ss dıie melsten VON en Hıguren, die,
WEnnn ich Sasech darfT, 1n dem A lavus der Metalltunika, A&  >  e_
bracht sind. Wır heben Al erster Stelle die Jutter (xottes, welche
für die VON MI1r ADSCHOMMENEC eutung den Ausschlag &1bt, NervOor.
er Künstler ’  vergegenwärtigt ın ihr nıcht die ungirau Ol der
Szene der Verkündigung, W1e bisher allgemeın behauptet wurde,
sonNndern die sch rzha Le Jutter G1E hat die rechte Hand
erhoben un ausgestreckt nd mi1t der iınken LÜTLZLT S1Ee den OpPT,

der bekannte (+estus der Trauer. Ihr gegenüber steht, WIC
immer unter dem Kreuze, der Liebes-Jünger Johannes, dem
der sterbende Heıland SeE1INeE Yutter anvertraut hat;: hält mi1t

Vgl Fig. melnes Aufsatzes der rte.
D P'8.; 148,

Die bısherigen Krklärungen der Figuren der Silberplatte >thalten viel]
Irrtümer, welche zumelst auf die Kechnung der unbrauchbaren Kopie Maran-
&ONIS SCizen sind; G1E werden sich durch meiline Publık  atıon VO  Z gelbst E1'-

Jedigen.
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beıden äanden as uch nd ist. 1m ebrigen, Na WeISS nıcht
recht9 a [IS La fe n d geschl  ert.

er dem Apostel Johannes chweht eINn MC dessen an
nd Kopfhaltung en Schmerz ausdrücken. kın solcher nge
hat miıt der Szene der Verkündigung natürlich nıchts 7U schaffen;
seın Platz siınd die Darstellungen der Passıon, auf denen WITr ihn
namentlıch ı1n der Zeilt, der die Silberplatte angehört, selten VeOI-

m1ssen. Ks ehlen da uch N1C die 1er Symbole der Evan-
© ilste _ die ın ıhren Schriften das Bekenntnis VON der (Gottheit
ArısStl n]edergelegt en Der Künstler brachte 316e Zzu0oDerst,
NIC s  ( In der üblıchen kKeilhenfolge, AaAln 1 Markus und Mat-
thäus, rechts as nd Johannes. Jle sınd nımbirt nd eNuUu-
&CI alle halten das Buch Vom ikonographischen Standpunkt A US

x& merkwürdigsten ist Johannes: naft elinen menschlichen Körper
miı1t Adlerkopf nd ist. auch hier ın eiligem Lauf egriffen.

Von den ZzWel heiligen Diakonen, dıe auf die Evangelisten
Lolgen, ist der ZU Rechten UTE den Kost, auf dem Ste qlg
der STOSSC Märtyrer A gekennzeichnet; demnach
dürfte der andere sSeINn ZCeWONNLES endant, der D Stephanus
SE1IN. 551e  aa machen e1 d1e nämliche Handgeberde: mıt der Liınken
ı1alten S1E das Buch, nd die Rechte haben S16 Iın Brusthöhe erho-
ben nd ausgestreckt. Die Füsse SINa NnAC An ihrer lıturgischen
Gewandung ist das interessanteste uUC die Stola c die Art,
wIie S1e 1eseIhe Lragen: A1Ee haben S1Ee en als gelegt, SOdass
die beıden Einden Orn hıs unter dıe Knıee herabfallen Meines
WIissens 1st dıe Silberplatte bis Jetz as älteste römIische Monument,
welches diıe Diakonsstola ın dieser W eise ZUr Darstellung bringt.

DIe Anwesenheit der elligen Diakone auf der Silberplatte
Yklärt sıch A US dem Umstande, Aass Laurentlius der Patron der
Kapelle 1St, ın welcher die Acheropita aufbewaäahrt wird Wo
ber der römische eV1 abgebildet 1ISt, da darf uch der VO  > eru-
salem nıcht fehlen Deshalhb hnaft 11A1l S1Ee el 1er vereinigt.

Hs bleiben 118 noch 1er Kıguren 7ı besprechen übrig DIıe
ZWEeI, welche unter der Sc_hmerzh aften und Johannes stehen, SsSIınd
die beiden poste  ÜrSteN: S1ie fung1ıren 1er q,IS Vertreter des
Kollegiums der WOÖ welche T1ISTUS auserwählt hat, un die Welt
seinem Namen unterwertfien. Rechts beflindet sich der hl Petrus,
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kenntlich Al em Schlüssel, en 1ın der lIınken an hat; die
Rechte treckt 4US dem Palliumbausch heraus nd ZeIZ damıt
ach oben, Zı opfie Christi, wohin auch der 1C gerichtet ist.
Obgleich der Kopf des nl Paulus eine Quetschung erlitten hat, kann
8a28 doch deutlich sehen, ass der ypus der tradıtionelle Ist
kahler Scheite ün langer etiwas zugestutzter Bart; würde iıhn
esha auch ohne SeEIN Gegenstück erkennen.

Anders verhält sıch miıt den 7We1 unters'ten‚ eEeLWAS beschä-
digten Figuren,‘ welche urc keın A4UuSSe Zeichen näher estiımm
SINd: lınks e]ınNe mı1t der verhüllte Heıilıge, die ZU Beschauer
yewendet ist nd die echte and VOor sıch ausgestreckt hat; echts

WeneINn Heiliger miıt langem Haar, der 1ın einem Buch 1e8
wollte NS der Künstler 1n ihnen vorführen? Be1l der Feststellung
iıhrer Persönlichkeit MUS:  Nn WIr den ihnen zugewlesenen Aatz 1M
Auge behalten QA1e tehen beiden Seliten des Türchens, welches
Innozenz 11L A Zwecke der ung der Hüsse anbrıingen
liess. Was liegt da näher, als 1n der w el  1Cchen Fıigur die heilige
M A le I1 3R 7ı erkennen, Ol welcher der h1 Johannes (1L2:9)
erzählt, dass S1Ee ‚ eiInem un kostbarer ON ächter
ar die Hüsse esu albte nd mi1t ihren Haaren trocknete
Be]1l der Identifizırung des männlichen eiligen IN USS die Wahl
zwıschen Joseph (0 01 Arımathea nd Nı  odemus offen-
el1ıben dieser brachte Z Salbung der Leiche Jesu „SOSCH 100
Pfund“‘ Spezerelen, und ]jener hatte d1ie SAaNZCH Sorgen der Bestattung
au siıch CHNOMMEN. el Wareln sodann ‚ SCHÜWEL* Jesu; deshalb
kann siıch das OLLV des Buchlesens auch auf el beziehen.

Schade, ass die kleine Doppeltür, welche die Hüsse VeOeL -

schloss, nıicht mehr EexIstirt. Die yewaltsamen Beschädigungen
unteren kRand der Silberplatte deuten darauf hın, ass die Al  ur
24DS1IC  ıch weggerlssen, Iso geraubt wurde. Vielleicht wird s1e,
W1e der Metallnimbus, A4AUS old SCWCESCH se1IN. Was WIT dem
Verlust bedauern, sSind dıie KReliefs, miıt denen S1e, ach dem übrıgen
7i schliıessen, ‚ausgestattiet WAr., DIie Jetzıge ÜTr SLamm ers AUS

dem Jahrhundert

Der einen fehlt der KAaANZE untiere Teil, der andern der inke uss und
das Gesicht.
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Ausser der Tür sehen WITr auf der Platte och elf Or
M U © O, Nur die Ö  re on iıhnen diente Z U Balsamı-
U DS 331e ist von FPalmetten, die miıt winzigen Fässchen alb-

1 ?) abwechseln, eingerahmt nd befindet sich ın der
(FTegend der herabgelassenen echten an während ın der Ze1lt
VOLr Innozenz LLL der Balsam (& öher, die Seitenwunde
anzunehmen ist, aufgetragen wurde.,

en iıhr sınd eun kleinere Oeffnungen sSymmetrısch 1n
TelL Reıhen verteilt; die zehnte, etiwas ZrÖSSeETE, ist unmıiıttelbar
ber der TLür 1le zehn wurden ausgebohrt, als die Silberplatte
sıch bereits auf der Acheropita befand e1  em die 1gur Chrıist1ı
bis auf as esSs1ich verdecCc War, ühlte INna  ] das BedürfnI1s, We-

Nn1gSsteNSs einigen Stellen dıie eigentliche Acheropita berühren
können. Zu diesem Zwecke wurden die zehn effnungen

gebracht. Letzteres geschah ıI1n elıner S diskreten Weise, dass die
Harmonie des (+anzen durchaus N1C beeinträchtigt wurde; Ja,
n1at auf en ersten Te en Anschein, als seilen jene effnungen
herelıts ın der Anlage der Ornamentik vorgesehen SW CSON.

DIe Silberplatte verhüllt N1C OSS as sondern auch
en KRahmen, SO WEeIit nıcht O1 der Schweinshaut bedeckt 1St;
die Platte aufhört, sind besondere Silberblechstreifen ber den
Rahmen SCZOSCHN, welche das yleiche Ornament W1e die übrigen
enthalten In welcher W eise Innozenz 11L en Raum neben em
Nımbus ausgefüllt hat, W1isSsen WIr nicht; zuunterst prangt 1N -  B
Kapitalbuchstaben se1ine Widmunegsinschrift:

INNOCENTIVS PP I1I1 HOC PVS FIERI

Mit der Ausstattung, welche Innozenz {I11 der Acheropita z

te1l werden l1ess, hat die (+eschichte derselben 1mM W esentlichen
Hs wurden N keine Verände-iıhren Abschluss gefunden.

rungen mehr OFrSgeNOMMEN; 11a  = LU 1m (regenteil dafür Sorge,
1n em Zustande 7ı erhalten, In welchem dieser aps hın-

terlassen hat
Der Kopf Christ]ı wurde uUurc elne Krystallplatte geschützt;

infolgedessen ist 1n einem vorzüglichen Zustand auf uns

Nur an einer Stelle stehen ZWEe]1 Fässchen neben einander.
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kommen Nıcht die Metallbekleidune Der kostbare Nımbus
Nel W 16 schon emer Händen ZUMIMN pfer un Musste
vielleiıch mehrmals eErneuert werden en1gstens einmal wurde
uch dıe Doppeltür geraubt WI1IG die Beschädigungen der Silber-
Dlatte an unteren Rande aUuUSWEISeN Wır dürfen übrigens nıcht
gy]lauben ass derartige Beraubungen 111 gyefahrvollen un S1-

cheren Ze1lten WIOC während der (;efangenschaft VOLN Avignon
auscgeführ wurden denn noch VO 2 prı 1499 sagt
unSs dass „dicta mMago DL 1PSOTFUM Ostlarıorum 11NCUT1417 ei ne&l1-
Yentam diversis uerat Jocalıhbus spoliata®‘ D

In solchen Fällen &ab freigebige äubige, welche dıe
sakrılegischen Diehstähle ach TAIiItLen wıeder ul 7 machen
suchten e1nNn unbekannter 1SCHNO Erseiztie das 'Türchen ZUIN alben
der Füsse gyleichfalls unbekannte Krau en Nimbus, und der
lateranensische Domherr (+12C0M0 eull l1ess dıe beıden ürnlügelC A MFE E a des Kastens 111 welchem die Acheropita eingeschlossen 1ST n1t
reich ornamentıiırten Sılberblech überzıiehen Selbst die bekannte
Vannozza entäusserte siıch Ee1ILEeS Teljles iıhrer Juwelen, umn as ehr-
würdiıee Bıld des Erlösers schmücken Damı och nıcht
irieden,; bestellte S16 bel em berühmten Künstler Caradosso e1NeN

Tabernake für die Acheropita nd verordnete testamentarısch
dass Perlen nd Kdelsteine old nd Sılber dafür verwendet I‘_
den Der Künstler STAr 1INdess och VOTL der Vollendung des-
elben nd S  CO dı Roma nNel der halbfertige Tabernakel en
deutschen Landsknechten ZUr eutie

er auf die welteren Schicksale un Ausschmückungen der
Acheropıta einzZugehen 1e& nıcht 1111 Interesse d1ieses Aufsatzes
iıch darf S16 1er eher übergehen, a ls lch das WI1issenswer-
eEsS{te darüber bereıts Al anderer Stelle veröffentliıcht MS

Was Lauer (S VO  S diesem Kopfe S90l dürfte auf durch
die Krystallplatte verursachten Täuschune beruhen;: nNnımm(T. eiNe „Starke
VUebermalune*‘ JAa SOgar „deux dessins sSuperposes Qu1 Correspondent DAaS
POUI les details‘‘ .ı

Die Bulle r abgedruckt bel Marang oni, mA 51
E  Ba  S Za WYedele, qioielli dı Vannozza 111 Archiv2zo Societa VOWM dı

SfOria Datrıda, 1905 455
Vgl NL1 schon mehrmals erwähnten Aufsatz: 17’Archeropıta

l’immagine del Salvatore nella cappella del Sancta Sanctorum 111 VenturiIR rte
(Heft D-4

z
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A  G  W  K A  S  OR  R  EW  AB  gl  Die Achéropita in der Kapelle „Sancta Sanetorqm“.  i  Schlusswort.  ®  Wir haben uns im Vorhergehenden mit einem Monument be-  schäftigt, welches in seiner Art einzig dasteht. Als das für den Kult  bestimmte Erlöserbild der ersten Kirche Rom’s gelangte es schon  im frühen Mittelalter zu einer grossen Bedeutung und Verehrung,  die es auch in der folgenden Zeit nie verloren hat; es war den  Römern das teuerste Bild, das man um jeden Preis zu erhalten  suchte. Und als man gezwungen war, Ausbesserungen an ihm  vorzunehmen, wagte man g]ücklicherweise nicht, es zu übermalen,  sondern gab ihm nur einen neuen Kopf und verdeckte das Uebrige  mit Seidenflor und Beschlägen aus dem kostbarsten Material. Auf  diese Weise blieb die Malerei selbst immer in dem Zustande, in  welchem man sie überkommen. hatte.  Mit den Geschicken des Papsttums und des römischen Volkes  aufs Engste verbunden, sind es zumeist kritische Momente, die  sich an den Namen des Bildes knüpfen.  Gleich bei seinem ersten  Auftreten sehen wir Rom in grosser Bedrängnis: es ist der Longo-  bardenkönig Aistulf, welcher die Stadt einzunehmen droht.  Um  diese Gefahr mit Gottes Hilfe abzuwenden, verordnet Papst Ste-  phan ITI. (752-757) eine Bussprozession, in welcher er barfuss die  Acheropita auf seinen Schultern vom Lateran nach S. Maria Mag-  giore trägt.  Hundert Jahre später ist es die Pest, welche den  hl. Leo IV. (847-855) veranlasst, das Bild bei der Prozession vor  Mariä Himmelfahrt an den Ort zu bringen, wo man den Herd der  Pest, oder wie man damals sagte, die Höhle des Drachens ver-  mutete.  Als dann zu Beginn des 10. Jahrhunderts die Acheropita zum  erstenmal ausgebessert wird, finden wir das Papsttum gedemütigt,  als 'einen Spielball der adeligen Parteien. Ihre zweite Restau-  rirung erfolgte nach einem der grössten Unglücksfälle, welche die  Römer jemals getroffen haben, nämlich nach Einnahme und Plün-  derung der Stadt durch die Horden des Normannenkönigs Robert  Wiskard. Während die dritte und gründlichste Ausbesserung die  Erinnerung an die Zeit der grossen Machtfülle, die das Papsttum  unter Innozenz III. erreicht hat, wachruft, erinnert das Bild in
WE

01Die Acheropita ın der Kapelle „Sancta Sanetorqm“.
(

Schlusswort
s

Wir haben NS 1mM Vorhergehenden mi1t einem Monument be-
schäftiet, welches In se1lner Art eINZIS dasteht Als das für den ult
bestimmte Erlöserbi der erstien kırche Rom’s gelangte schon
1MmM frühen Mittelalter elıner Bedeutung un Verehrung,
dıe uch In der iolgenden Zeit nNn1ıe verloren hat; Walr den
Römern das euerstie Bild, das INAan unl jeden Preis ZU erhalten
uchte nd als 11a  - gezwungen WAL, Ausbesserungen an ıhm
vorzunehmen, Wa  >  te INa g1 ücklicherweise nicht, ZU übermalen,
sondern -  aD ıhm TEn eilnen LEeUE6I Kopf und verdeckte das Uebrige
m1t Seidenflor und Beschlägen AUS dem kostbarsten Materı1al Auf
diese Welse 1e die alereı selbhest lImmer ıIn em ustande, Iın
welchem S1Ee überkommen hatte

1 den Geschicken des Papsttums nd des römischen Volkes
aqufs Engste verbunden, sınd zumelst kritische Momente, die
sıch en Namen des Bıldes nüpfen. Gleich be]l se1linem ersten
Auftreten sehen WIr Rom 1n S TOSSCI BedrängnI1s: 6S lst der ONZO-
bardenkönlig Alstulf, welcher die einzunehmen TO Um
diese (zefahr mı1t (+ottes abzuwenden, verordnet aps Ste-
phan 1 (7152-757) eine Bussprozession, In welcher barfuss die
Acheropita auf seinen Schultern VO Lateran nach Maria Mag-
x10re LräaST. under Jahre später ist die Pest, welche den
hLl Le0 (847-855) veranlasst, das Bıld bel der Prozession VOTL
Tarıä Hımmelfahr AaAl den Ort bringen, WO INan en erd der
Pest, oder W1e INAan damals sagte, dıie des Drachens VGI‘-'
M utete

Als dann Beg1inn des Jahrhunderts die Acheropita ZUMM

erstenmal ausgebessert wird, en WITr das apsttum gedemütigt,
als einen Spielball der adeligen Partelen. Ihre zweite kestau-
riırung erfolgte ach einem der &Xrössten Unglücksfälle, welche die
Römer ]emals getroffen haben, nämlıch ach Einnahme nd Uun-
derung der Stadt UT dıe Horden des Normannenkönigs Robert
iskard Während dıie drıtte nd gründlıchste Ausbesserung die
Krinnerung 20l dıie Zeit der Machtfülle, dıe das apsttum
unter Innozenz I11 erreicht hat, wachruft, erinnert as Bıild 1n
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SEC1INer späteren Geschichte och einmal E1 ST OSSCS Unglück
ul en furchtbaren SAacco dı Roma.

Diıe rel Renovirungen un: die späteren kleineren Ausbesse-
r
V  in runseh brachten miıt sich ass die Acheropita mehr oder mınder

hervorragende TDe1lten des Kunstgewerbes fast, er Perioden
VO Verfall bis ZUr lüte nd dem Barock auf sich vereinigt
hat Dadurch 1sST S16 namentlich dem Archäologen WEertLvVo für
dessen Au  fa 111 der Entwicklung der kleinen uns sich uch die
der STOÖSSCH wlederspiegelt

Ihr römiıischer Ursprung en  1ChN mahnt UuNS, mI1 welcher VOor-
sıcht egenden z2ufzunehmen sSiınd welche hervorragende An-
dachtsbilder AUuUS em Orient kommen a4sSsen
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VI

Zum quadratischen Nımbus

Dıe Porträts des Papsteas Zacharlas und des Primicerius Theodotus
1n Maria Antiqua

Auf 100 der ByYzZanl. CUtSCHT. des erl veröffentlichte
Prof. Strzygowski eine AUS Rom sftammende Mitteilung, 1n welcher

MIr verschiedene „Irrtümer‘“‘ vorhalten Uussen &laubte IDR
handelt sıch zunächst Malereıiıen der Kapelle der hll Quir1-
cus-Julitta 1n der Kırche S Marla Antıqua, namentlich die
1g&ur des Theodotus, die ich ın der ALV, (8 besprochen
habe, Al ıhr den rsprung des quadratischen Nımbus Z@e1-
SCcHh Ich „rechnete‘‘ abel, SCNrelı StEZ:, N1C mi1t der atsache,
ass ın der Kapelle W1e uDera fast 1n anl mi1ıt mehreren
Schichten übareinander operıren ist Bııne Jüngere CN1ıch ist
eutlic daran erkennbar, dass das Sockelyelum nledriger lst, die
Bıldfläche darüber ber eine Schich vortritt, nd a Iresco
In Tempera ausgeführt erscheiınt. Bel elner dieser Aenderungen
Siınd uch Stifter un aps überma worden. an egte ber dıe
äalteren Ööpfe eine Stuckschich nıcht Leinwand un ührte
S1Ee mit den Inschrıften LEeU qus°°.  66

Was ist. daran wahr? Nichts! Strz meınt die Malereı des
Hiıntergrundes nd diejenigen der rechten /and Auf der ETS-

Verbess,: fresco. 99 fresco (malen)“ hat eıne S ahZz andere Bedeutung,
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teren sehen WIF, I Zentrum, die thronende Maria Hegina nıt
em esukıind, umgeben en Apostelfürsten nd en He1l-
en Lokalheiligen. Von der Madonnengruppe ist. der obere e1]
ZEerSLÖTT; diıe übrigen (+estalten Sind sämmtl ıc durch die elge
schrıebenen Namen gekennzeichnet. Den Abschluss der Malerei
bılden links) e1N aps mit dem üblichen Evangelienbuch un
rechts) der Stifter miıt em der Kapelle. Der aps wurde
nachträglich miı1t em Porträtkop{ des Zacharlas ((41-7952)
hen; denn nennt iıhn die beigesetzte Inschrift Und da das
Bıld keine Spur e1INESs älteren Namens verrät, dürfen nd MUS-
S@E11 WIr annehmen, das der „ursprüngliche opf““ der apstfgur

In allgemeinen Umrissen angedeutet WäalL, Strz eht Iso ZU

welt, WEeNN elner „UVebermalung‘“‘ des „Alteren opfes‘“
det und sıch denselben vollständig ausgeführt denkt. ! Das och
heute ziemlich ul erhaltene Porträt des Zacharlas wurde 1T @-
«S auf einem 160612 u gemalt, dessen CNAIC C einigen
ausgebrochenen Stellen bıs ” 1 dick ist nd fest Al der
Wand haftet Y elner X&rösSseren Befestigung derselben
dete I2a Nägel, VON denen e1In elserner echts oben an der Haar-
STENZEC, WO sıch ELWAS on dem uC abgebröckelt hat, sichtbar
geworden ISt die andern mögen unter dem uC verborgen Se1IN.
Der Name 7 ZACCHARFEASIEA-IPA wurde mIıt welsser Farbe auf
trockenem Grunde &xemalt, lst. er heute SAallZ verschwunden,
während die A T1Fre@eSCO aufgesetzten Namen der Apostelfürsten
nd der Lokalheiligen noch leidlich Z lesen s1ind.

Wıe WITr den „ursprünglichen KOopf““ der Papsthgur
denken haben, lehrt N die esta. des Stifters mit em Todell
der Kapelle. Hier wurde nämlıich Ü DEL en äalteren KOopf““ ılıcht
eiınNe „Stuckschicht SCIeL un 1esel1)De „übermalt‘®, W1e StrzZ miıt
seiInNemM Gewährsmann „DEl einem geme1linsamen Besuche angesichts
des Orıginals erwlesen‘“‘ 7i en &1aubt, sondern INa l1ess en-

Vgl weıter unter 100
Diejenigen, welche hler Enkaustik annehmen, scheinen VErg 6eSsSSCch MM

aben, dass dA1ese Technik ın der W andmalerei TAaNZ ungebräuchlich War Plı-
N1US ö9 ed Detlefsen) nennt S1e „alienum parıet1bus (pleturae) g —
nuS'* Vgl Wilpert, Malereien der Katakomben Roms

Man merke sıch für das Folgende sowohl heses Detail als auch die

Stelle, WO der Nagel S1IUZ
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selhben 111 dem Zustand der konturenhaften Sk1ızze 7e1] INan die
1gur mM1 C1NEeM uf Leinwand ausgeführten Porträt versah wel-
ches MI1 Nägeln Cc1Nem bronzenen un 167 6ISECernen dıe
an efestiet wurde Die Nägel hatten dıe noch erhaltenen
ZCGISCH, platte Köpfe nd wurden der vlereckıgen Form der Lelın-
wand entsprechend, A& den 167 Keken (und Ce1L1Her A der iınken
e1te 111 der Mitte) eingetriıeben Der oP INUSS ELW  ASs ZAU

den mfanecyeraten denn der Maler ühlte sıch venNÖUZT
der Schultern M1 EeIN1E  E  N Pinselstrichen S verstärken Als 11a

e1lher nıcht festzustellenden Zeit das OoOT{tral mMI1 ewa eNTt-
ernte L 1S55 11Aan Z en Schultern M1 en 9, ebrochenen Köpfen
der verrostetfen Näxgzel uch eELWAaSs (0301 em bemalten uC heraus

Um dem Leser CIM selbständig&es Urteil über as bısher (+e
Sa<&’te ermöeglıchen brınge iıch hıer Ol en beiıden Fizxuren

Detailaufnahme (Fig K auf S Ol dem aps Lia-
charlas nd gegenüber VO em Theodotus An Prof Strz ber
der auf Grund SC1Ner Untersuchune der Originalmalerei @OSI
nd StILer“ für „Übermalt“ ausg1bt möchte ich CINISC KFragen
riıchten Wozu dienten die Nägel bel dem Kopf des T’heodotus?
Da vermutlich „„Zur Befestigung des 111 JUHSCHCT Zelt aufge
legten Stuckes‘‘ antworien 1ırd frage iıch welter Warum
wurden die Näcel a  11 en RET EKcken 111 kRahmenform eingeschla-
> nd dem allgemeinem ebrauch ! zuwıder S1C  ar ye1as-
sen? arum hat 1INall dıe beiden untersten herausgebrochen?
Und ennn der KOopf des 1Iters auf e1Ner nachträglich aufgel
Stuckschicht gemalt wurde, Varum 1ST s 24DSO1Iu unmöglic 1_

&gend pur Oll den Umrissen dieser „Aaufgelegten Schicht“
wahrzunehmen S1e OCN bel em aps SOfort 111 dıie Augen
springt? Wıe vereinbart endlich Strz M1 dem esulta SCHNEeT
Untersuchune das Phaenomen ass Ol dem ortralt des 1l1ICers
1Ur der Kontur m1T dem S  ( ausgeführten Nimbus (!) üÜübrıg 1ST.
während der KOopf des Zacharlas och eute ziemlıch Xut bel
sSec1InNner Aufdeckung SOL4Lr sehr ul erhalten war”?

N 4, Anm
DIie Umrisse würde [11A1L natürlich auch erkennen, WE die Schicht

ıucht aufgelegt, sondern eingelassen worden WT,
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Der Leser wird sich vilelleıch wundern, Man das Por-

ral Zzweler Figuren des einen un desselben (+2mäldes ıIn ZW el
grundverschiedenen Techniken angefertigt hat hler auf eilner

aufgelegten Stuckschicht, dort separat aut Leinwand, welche Al

dıe Wand angenagelt wurde. Der Grund davon ist N1IC Schwer
erraten Der aps hat a,.111 uUuNsSerem eine chrono-

logische Bestimmung, W1e die mi1t sub, Salvo, lemmnNore
sammengesetzten Formeln er atırten Inschriften Bel e]lner SO1-
chen mehr untergeordneten 1gur konnte MNa  - sich mıiıt einem
Porträt 1M weıiteren Sinne des Wortes ; begnügen. Anders be]l
einem Stifter, dem daran gyelegen WAär, sSeIN WITr.  1CNes Porträt

Eın wirkliches Porträt Wr aber da-auf dem Ze1IgEeN.
mals aum anders en  ar, als dass Mah dem aler die Möglıch-
keıit bot, 1mMm Anblıck der porträtiırenden Person nd miıt
er Musse nd Bequemlichkeit, 180 separat auf Leinwand oder
Pergament oder sons! einem beliebigen Mater1lal anzufertigen. Da
bel NSerem der vilereckige Nımbus SaNZz gemalt un 11l

der Kopf ın Umrissen vorgezeichnet ist, sollte ursprünglich auch
dieser auf der an se]lbst ausgeführt werden. DIie Aenderung
geschah AUS dem angegebenen (Grunde Fügen WIr noch hinzu,
dass, e1INn WIT  1CNes Porträt geschaffen War, Nan für WEeI1-

DIieses ist denntere Darstellungen T: kopıren brauchte
uch tatsäc  1C. bel T ’heodotus geschehen., “

Um MIr ZEIZEN, ass In der Kapelle der nl Quiricus-Ju-
‚„MI1t mehreren Schichten übereinander operıren SI VelL-

welst Profl. StrzZ. darauf, „dass das Sockelvelum nledriger 1St, dıe
Bildfäche darüber aber eine Schicht vortritt, un STA q | fresco
1ın Tempera ausgeführt erscheint‘‘. Hier haft Stirz be1l se1lnem S -
chen ach „mehreren Schichten eilne Kıgentümlichkeit N1C
richtig verstanden, welche ich MIr bereits VOL ıhm notirt
DiIie Malereıen der echten an h]ıeten Sockel eın Teppich-
mustfer und darüber TEl plisoden AUS dem Martyrıum der 156
kalheiligen un eiNe un dıe (5ottesmutter -  o  ruppirte Familie Be1l

In diesem weıteren Sinne dürften die meılsten Porträts der mittelalterli-
chen W andmalereien nehmen Se1IN.

Vgl unten 101
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dem letzteren (+emälde MNa  S sich, sonderbarer Weise, schon

I1 M0l die schwarzen Umrahmungsborten
SCZOSCN. Als ann das Familenbildéur Ausführung gelangte,
elen die Figuren AaUS, ass die FKüsse des Mannes un
der Krau, 1M ertigen Zustand der alerei, bDer dıie ortie hNINAaUS-
geragt en würden. Um d1ieses eben, überstrich der
Künstler mıiıt der gelblichbraunen ar des e&ges, auf dem dıie
Figuren stehen, die schwarze orte, weıt notwendig WAaL, un
TACNHLe S1e 10.50 t1efer E, Vor nıcht langer e1 hat sich
VON der ar des eges neben dem echten Huss des annes S!

1el abgeblättert, ass die ortie wleder ZU Vorschein gekommen
1SLE Diese WI1InNZ1ge, für das Verfahren mittetalterlicher Maler N1ıIC
unınteressante Aatsache Xab Strz Veranlassung, An der Kapelle
der n @uiricus-Julitta mehrere Schichten übereilinander‘‘ kon-
strulren! In Wirklichkeit exIstirt dort, 1n seinem Sinne, überall
MN eline Schicht; keine einzige VON den Malereien der 1erS
ist, SCNAUCI KZESaLT, e1ine „Uebermalung‘‘ e1INEes praeexistirenden
emäaldes

Den Rahmen VO dem malen, Ma  Foa] be1 den mittel-
alterliıchen Künstlern nıcht oft vorgekommen SEe1IN. DIie ege
WAar, dass 10a sich denselben In feinen ILını;en VON heller arbe,
dıie eiıcht 7ı überarbeıten 9 andeutete nd ihn Erst ach
OlleNndung des Bildes ausführte In emente, Prassede un
In Marıa Antıqua konnte iıch besonders a verblassten Bıldern
beobachten, ass die Maler ZULrF Andeutung des Rahmens en hel-
leres Rot gebraucht haben Diıieses geschah auch In UNSeIer Ka-
pelle der hIl uiricus-Julitta, WO die rotfen Lınlen deutlich be1l
en Z7Wel ersten Szenen des Zyklus AUS dem Martyrıum der He1-
1gen sehen SINd. Wiıe hat INa sıch Iso 7ı erklären, ass
das Familienbild erst. ach dem Rahmen gemalt wurde? DIie
Antwor darauf lst für die zeitliche hkeihenfolge der Szenen wichtig.
Zuerst malte INAan den Zyklus der beiden Lokalheiligen, für welchen
die beıden Seitenwände un der Hauptplatz der Hintergrundwand

Als 1C. die Malerei VOT viler Jahren kopıren l1ess, War VO  w der Borte
1U wenig ZU sehen; eute ist S1e fast bis echten uUuSsSs des Mannes bloss-
gelegt.
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bestimmt wurden. Ssel dass der Maler en Raum nıcht richtig
berechne oder en Plan während der Arbeit geändert hat, 6S

1e ıhm, nach Vollendung des Zyklus, noch e1in leeres Weld, as
letzte der rechten an  9 übrig&. Er ührte einstweilen die bereits
SCZLOSCH Lınıen der Umrahmung AUS, sodass INn 1er e NeEnNn
Rahmen ohne Bıld sah.

Damals Wl der Stifter noch nıcht gefunden; daher liess
der Künstler auf em Dedikationsbild dıe Figuren des  Papstes !
nd des lIters unvollendet Be]l dem letzteren dachte CT, wI1e die
provisorischen mrisse des Kopfes verraten, offenbar einen
Kleriker, da ıhm die Tonsur gyab Als später * das

yemalte Porträt daran befestigte, liess den Kopf 5 W1e
sıch ıhn angelegt erselhe wurde Ja ure die Leinwand

verdeckt, konnte 1so auch nıcht störend wirken. Was sodann die
Gewandung des 1Iters lange Tunika un ase betrifft, S:

passte S1IEe TÜr einen Kler1  er W1e für einen höheren W e  1lıChen
Beamten des römIlischen Hofes Dieses rhellt &US einem Vorfall,
en der 7 DONTLÄCALLS 1MmM en Leos ILLE (95-816) erza
Paschalis, der effe Hadrıiıans W2-099), also (GGjrossneffe uUuNsSsSe

heodotus und, W1e ‚dieser, Primicerlus, erschlen A jener Pro
ZESS1LON, In welcher Le0o S ermorden wollte, ohne ase
In die ähe des Papstes vorgedrungen, entschuldigte GT selnen
unvollständigen NZug& damıt, dass NnWwoNlseın vorschütze:
D dum praecdietus... pontifex A, patrlarchio >  S fulsset,
obyıam ı1lı sıne planeta Paschalıs primicer1us OCCurrit el yYPRO
chrıs] venlam 11ı petebat, dicens: ula InfiÄirmus Su ei 1deo sInNe
planeta VONT. Demnach gyehörte die Kasel, die der Zeremonilen-
mantel aller erıker WAaL, scChon damals ZAUTF amtlichen Iracht der
ıohen laıkalen Würdenträger; INa LruSX sle, W1e bekannt, ber
der Jangen TLunıka Kınen solchen NZUug konnte Iso der uns

Vgl S
Viele Jahre mögen da nıcht ver‘nossen SeIN : denn während die Bilder

des Zyklus den übrigen der Kapelle mehr oder mıiınder YyJeichen, 1st der unst-
lerische Abstand zwischen ihnen und den Malereien Ilohannes’ VIIL (
1n Z TOSSECT, dass wır ıhre Kntstehung un die Mitte des Jahrh angesetzt
haben würden, selbst W uUunlSs nicht die Figur des Papstes Zacharlas A Hılfe
gekommen WwWÄATre;

E Duchesne M 47 369
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ler getrost für SEINE Stifterfigur wählen Wr auf Jeden all
der passende. Cn  ich darf Man N1ıC eiwa glauben, ass dıe
Jönche on Marıa Antıqua sıch In eiINn or OSSECS Rısiko stürzten,
als S1Ee die Malereien ohne Auftraggeber ausführen liessen; denn
SN handelte sıch 1U einige unbedeutende Wandbilder elINer
kleinen apelle. Und WIr, WAaSs nıcht unwahrscheinlich Ist,
annehmen, dass der kKünstler unter den Mönchen suchen ist,

sınd die Auslagen mıiınımale und die Ma-
erelen se[Ihst 1LUFr eiIn bequemer Vorwand, iırgend einem Irom-
E Reichen oder Wohlhabenden (relegenheit geben, sich en
1Ce eiINes 4 ohltäters 27 Zı erwerben. Der Stifter an sıch denn
auch ın der Person des Lheodotus, welcher der Onkel nNnd Erzlie-
her des Papstes Hadrian WAarL, erseibe 1i_ess sich, WwIe ZEeSAaLT,
WIr  1C porträtiren und enNutztie den frelen Raum der Kzipelle,

SeE1IN N1ISS dort noch zwelmal anzubringen: einmal sehen
WIr iıh miı1ıt selner Famuilie, nd dann alleın, W1e OT, miıt ZzWel
Kerzen 1n den Händen, en Hüssen der Lokalheiligen kniliet.! Auf
dem erstien Gemälde hnat sich der obere e1]1 selner 1gur miıt dem
uC Von der an gelöst; auf dem zweıten lst SeIN Porträt da
- ın elinem tadellosen Zustand auf NS gekommen, dass
uUunNns fÜür en Verlust der beıden Zerstörten entschädigt. Da bel dem
auf Leinwand gemalten (KHız 2) der Name nd die Würde des
heodotus bereits angegeben 9 hlelt der aler NIC
für notwendieg, den Namen uch be]l der Y1ıLteN Darstellung
wlederholen, er SıChNerlıch NIC unterlassen en würde,
nhätte CT, W1e StrzZ behauptet, ın ihr nıicht IT’heodotus, sondern elne
andere Persönlichkeit vorführen wollen

ID bleibt ISO bel dem, WäAas ich Ln e1ınem Aufsatz Annpunlkı

Über solche Wiederholungen einer und derselben Persönlichkeit ın einer
<irche vgl Wilpert, Malby Arevni basılice Svateho Klımenta, CS  A und He Db-
UTE (della basılica DTIMIELVA di AAan Ciemente, ıIn Melanges d’archeologie ef ’ histoire,

AAXVL, 4, (Separatabzug).
Die Sorge des Künstlers, den Figuren ihren Namen beizusetzen, War

Q TOSS, dass er selbst bel den vier MartyRIS QORVM NOMINA DS SC
WEel mi1t dem Namen versah. Alle Namen sStehen sodann unmittelbar eb
dem Ko.pf der Figur : daher 1st ausgeschlossen, dass auf dem des
knieenden T’heodotus der Name In dem zerstörfen Teile angebracht war“
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der XIV 5(8 ber Theodotus un dessen vlereckigen
Nımbus &Zesagzt na ich sehe keınen run auch 1Ur CI Wort
zurückzuziehen oder äandern

Das Porträt der Gruft des Üceanus.
In dem soehen oreNnNAaANNLeEeN Aufsatz berjef ıch miıch S 5(9  — für

die Entstehung des viereckigen Nimbus, auch auf das ekannte
1ıld AUS der Fu des ()ceanus 111 Aallısto „„StrZ meılnt ass
da ebenfalls e11N Irrtum vorliıege uch da 1andle sıch N1IC

die Vollendune der alerelı durch Aufsetzen des Portraits auf
Leinwand sondern 117 bermalune 111 JUNSELEX Zie1lt. 1e1
leicht damals qls 111 dıe bemalten Unterwände barbarısch
Gräber gebrochen wurden‘‘ SO WOTLLLC. Prof Strz

um Glück 1ST as eiraCcC kommende Hresko nıcht OSS
zi1emlıch Zut erhalten sondern uch ]Jedermann leicht zugänglıch
Allerdings empfhehlt sıch die Besichtigung desselben der
ohe der ammer auf MEr dıie on en dıenstbe-
reıten HKührern eis haben kann, vorzunehmen Um 1U en Leser

en Stand Z SetzZzen die VON SIrz m1T e1INer solchen Siıcherheit
vorgetragenen ehauptungen auf ihren WIissenschaftlichen er
Zı prüfen veröffentliche lch 1er OIl dem fragliıchen ild dıie Eerstie
SCHNAUC oplıe Selbst der Lale kann erkennen ass der
Maler sıch en Kopf Hals und en angrenzenden Schulterteil der
1gur keiner Weise qancgeleoet hat we1ll diese SAaNZC Partıe

aut Leinwand ausgeführt nd dann m1% DNEUnN Nägeln, Ol

denen noch fast alle erhalten S1nd Rahmenform (S oben 31)
An der Wand befestigt wurde Letzteres geschah nıcht ELWa 39  IM

Zelt denn er Mörtel War noch riısch ass die
Leinwand sich stellenweilse iıhm abgedrückt nat

Ant “al 134 1N6E1165 Werkes über e Katakombenmalereien erscheint
dieses ıld klein und 111 perspektivischeı Verkürzune

Das hinderte de Ross1ı Kopisten N1C auf der Kopie 111 den leeren
RKaum die schwachen Umrisse e1NEeSs männlichen Kopfes hineinzuzeichnen 11
al XAVIUIL) Von dieser Kople hängt diejen1iıge (J+arrucei (Storia 'Vaf 14) a‚

De Rossi 268 f 9 welcher bel SECINEeTr Kurzsichtigkeit auftf die
Kopien SC1IHET Zeichner ANSZEWIESCH War, nımmt die Nägel als nicht mehr ‚X15
tirend und Spricht 1Ur VO  S den „buche de]l ch10d1*®‘.

Der Irrtum Strz.’ ist diesmal S &T OSS, dass WIL nıcht begreifen, WE 11AaL
iıhn begehen konnte
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Hiıermit ist meılne Antwort auf die Angriffe von Seiten
TZ och N1C erledigt. Meın TYT1lL1ker WITr MIr och UTE
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tümer‘*‘ VOT, welche ı1n meinem Werke ber dıje Katakom
benmalerelen al 141, un Anm. eNtLdeClC 7ı haben
&y]aubt Kr SCNTE1L „Labanelli Wilpert haben bel ihrer Auf-

Ist meın Maler.



LA“n  $
b xK RS

104 Wilpert

nahme*‘‘ des Bildes AaUS (Q)ceano ‚übersehen ass da ursprünglich
e1iIN Mann dargeste WAarL, dessen echter Arm Mantelfalte
ruht ID ande sıch Sal N1C un 1C3a, W1®e

Wilpert eX{ie sSC1116585 STOSSCH erkes S 392 Anm ang1ıbt
4S 111 der Uebermalung wurde AaUuSs dem Manne C1H€ Frau nach

Inschrift) Zu ursprüngliıchen Bestimmun denn auch
Yat die este der Hände das Halten Der mM1 he1-

en Händen besser a ls HKrau‘“‘ Wir 155611 Sschon, W as
on der „VUebermalung‘‘ nalten 1ST Eın 1C auf uUuNsSserTre

Fı  T  ur lehrt sodann, ass siıch wıirklıch ‚, UIM e1INe Tun1ica
handelt‘‘; denn der rechte Aermel ist eutl1ic S1C  ar uch dıe
ar der 'Tunika haft sich inzwischen N1C verändert: SIE ist.
ach WI1e VOIl' DPDULrFrDUrn geblieben nd Purpurtuniken naben
dıe atakombenmaler bekanntlich 1U Wwe1l  1cCchen Fıguren gegeben

Zu den beiden etizten Sätzen NEeE1N€eESs Kritikers füge ich schl1ess-
liıch noch GCIN1SC Bemerkungen hınzu Kıs 1ST. 1009088 unbegreiflich
WI® T7 sıch 1er C1Ner „Mantelfalte‘‘ SfOSSEN konnte Hat

denn nıcht edach ass 1ın der altchristlichen Kunst Malereı
WIC Skulptur weıilblı che (+estalten Sal nıcht elten mI1 Tunika
un ante (Dalla, Hallium) bekleıdet SINa Iso eventuell sehr ’ul
das VO  > 1ıhm beanstandete Motiv qufiwelsen können”? Be1l SC1116111

Besuch H Allısto INa  > ıhm, autf unsch nıcht WENISCL
als Trel mi1t der ceanusgruft ungefähr gyleichzelitige arko
phage ! m1% Darstellungen VON KFrauen KCZEISL deren „rechter
Arm 111 e1nNner Mantelfalte ruht‘ Warum ol en  E „das Halten
e1lnNner nıL beilden Händen besser‘‘ Tanne „als
e1Ner Frau passen ?‘“ Sollte INan sıch ber ELWAS wundern,
Ware eher darüber, ass die christlichen Künstler Wwe1  1Chen
Kiıguren MI1 der uch en edegestus gaben och em
S@1 WI®e ıhm WO Der UnNnsiIier des auf em Ksquilin gefunde-
nNnen Schmuckkästcechens der Prolecta teiılte Jjedenfalls N1C dıe
Ansıcht Strz enn diıe VOI ıhm dargestellte Krau hält aul
dem Hauptbilde, G beıden Händen die Rolle*‘‘

De KROoSssI1, Roma offtfer) 7 I1I1 "T’af T: Die beıden andern Sarko
phage sind noch unedirt.

Dal COonN, Cataloqgue of eaTiy christhan antıquities of Fhe T1OSN Museum ,
af. IV
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Meıne a16. 81n er egyptischen Mumie.

Gelegentlich der Anzeige meılnes Aufsatzes Le nımbe CAYVE
ichtet sıch Stirz SCcCSCH meılıne phototypische Aa1i1e miıt der Detail-
wiedergabe einer egyptischen Mumltle. „Le1ider‘‘, StrZ., „Z1bt
Wiılpert keine Orig1inalphotographie, sondern wleder DUr die Pho-
tographie nach elıner arbıgen opıe Tabanelli s‘.“ Bel einem
Gelehrten W1e StrZ., dessen schriftstellerische Tätigkelit so uNnSe-
wöhnliche Dimensionen SCHOMMEN häat, kann das Ortchen
„le1der‘‘ vielleicht SAallZ unbewusst AUS des Autors er gefossen
SEe1IN. Solite asselbDbe jedoch einen versteckten AngrIi1ff die
Treue me1lner Koplen enthalten, S! Welse ich q IS eine Ver-
dächt!ı Su MS zurück. Gegenüber diesem AngrIiff 1ın ich ın der
Lage, die Treue meılner ople uUurc en 1nwels auf die inzwischen
erschienene Publ  blıkatıon, welche omm Marucchi1i Öl demselben
Gegenstande besorgt hat, erhärten. Marucchl O darın
ob eine „Originalphotographie“‘, SOdass Strz Jetz eruhilgt
sSe1N wird: erselDe wırd ber auch zugestehen müÜüSssen, ass se1ln
USAaruc „Jeider‘ Sal keine Berechtigung hat; denn auch der
strengste Vergleich zwıschen dem Orig1inal, der Photographie nd
meılner alie würde Nur ZU (+unsten der letzteren ausfallen Was

Strz brauchtaber VoNn dieser &ilt, das S auch Vvon allen andern.
siıch 1so über meılne Koplen der Malereiıen N1IC aufzuregen;
EiWwAas AAl meılınen Publikationen er hat, Ssind gerade die
Tafeln Nıie TACNLEe ich CS, DE ber mich, auf Trun einer „Iür
en TUuC unbrauchbaren Photographie, miıt Benutzung elner
Bause*‘, eıne „Luschzeichnung‘“‘ fern VO Oriıginal herzustellen un
1E als phototypische Aaltle veröffentlichen, w1e Stirz eES miıt
eliner Minlatur des Etschmiad zin-Evangeliars getan mal 6S würde
ın diesem Halle den Anforderungen der Wissenschaft méhr eNT-

In Melanges d’archeologie ef A
FHome, 1906

ıstorıre DUublies Dal YCOLE frangaise de

Byzanlt. Zeıtschr., 1906, 696
Marucchl, Di N  S COPET LUra d2 MNMUuUMMIA U. ın Dissertazzioni della

Pontificıa Accademia Romanda dı archeologıa, 190 af 5G
Byzantinısche Denkmüäüäler, E af 1
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sprochen aben, die Pause allein, als einfache Umrisszeichnung,
In den ext aqufzunehmen

om1 ich MI1 dem VON Prof Strz _> mich gerichte-

Auf die abnormen Bemerkungen, mi1t denen 61ns(relehrter, Munoz
CDCN die VO  , Künstlerhand angefertigten Koplen Allgemeinen sich richtet,
waıll 1C. nicht eingehen. Sie haben den gyleichen Wert W1€e Versicherung,
dass die VO  S i1hm publızirten Lafeln des CX Rossanensis mit mechanıschen
Mitteln, 9 9!  Nn che nulla YVI S11g entrata la 11A110 dell’uomo‘‘ hergestellt
Wer den wirklichen Sachverhalt kennen ernen will braucht sich UU AaAn die
erl! COOCT namentlich Herrn (+iulio Danesi wenden wırd dann erfahren
dass JCeNE auf gänzlicher Unkenntniss des Keproduktionsverfahrens beruhende
Aussage Munoz allein verschuldet hat Just das Gegenteil 1S% wahr:

dappertutto y9 entfrata. la INanlO dell’ uomo*‘‘! Da die Aquarelle, welche
190997881 VO  Z den Minlaturen, UusSSer den drei photographischen Aufnahmen, her-
tellen Jiess, selbst nach Munoz’ Geständniss , ‚sehr sSsummMmarısch‘“° ausgefallen sınd,
. muSsSte die Veberarbeitunge der drei Platten ebenfalls sehr mancelhafte
S11 Die Folgen ZE1Z CN sich . den Tafeln Kine, die kann ich nicht
einmal fertige NENNEN; denn das old 111 den Vögeln und überall
111 den Blumen, die Farbe sıch abgeblättert hat auch der Korb
ınks unten Rahmen Das rot welches Christus der Kommunion austeıilt
18 Wirklichkeit fast r auf der 'Tafel (VJ) dagegen volden: golden 1S%
auch ("Taf das bläulich W eIlsSsse Handtuch Christi der Szene der Fuss-
waschune Das (GGold Wäar Iso auf den Aquarellen ausgespart un die Photo-
graphien haben später die Irre ceführt! (OQ)see hat auf Laf 1N€ geschwollene
Backe, weil 1Ne zufällige Beschädigung die Gesichtsfarbe hineingezogen
wurde Von kleineren Mängeln erwähne ich 1Ur das Fehlen des Unterkiefers
2000l sge] der Waf I1 des Hackens An CI EeN Fackeln der Jungfrauen (Ba IV)
und der bl Wunden des untfter die Räuber Gefallenen, der auft dem Boden

(Laf ALL) Eın Mangel aber, der sich aufsehr viele LTafeln erstreckt besteht
darın dass auf ıihnen die dem Oriceinal ec1LreNEN scharfen mrisse DaNZ stumpf
gyeworden ind Gold — ein VOIN Orieinal verschiedenes! — aufrvetravyen
wurde, 1n die Modellatur bıs dem Grade verlorem, dass selbst die dieken
Striche der (GGewandfalten oMrossenteils W1€6 verschleiert sind Und erst die In
schriften! Mit Ausnahme VOo 'VTaff U1 (zum kleinen Teil) wurden
S16 VON e1N€eN der oriech Sprache Unkundigen un dazu noch AL systemlos
überarbeitet indem uch die durcheeschlavrenen Buchstaben der umstehenden
Seite, nach Belıeben nachgezogen wurden, wodurch mıtunfer eın WIrITES (’haos
entstand Die Zahl der Irrtümer 1S% Y rOSS, dass ich aufgab S16 notflıren
Hier LUr eln bezeichnendes Beispiel AUS ] JE ME wurde auf Laf 11L Daher
en siıch CIN1TE Irrtümer un: Lücken uch die Iranskription eingeschlichen
Selbst die Namen blieben Von der illkür nıicht verschont auf Laf ebl STEe
ber den &ahZ ausgeschriebenen MIX AlACGC und die Abkürzungs-
linie die durchgeschlagene VO  s der umstehenden Seite während S16 üUber
dem erstien weil hier 1Ur der Name, nıcht auch S16, verstärkt
wurde un: der Prophet Ösee, (UVDCHE heisst bel Munoz 111INer (viermal)
Womns , weiıl der Kopist 4US dem 611 gemacht hat. Für das Studium
der Details sind die Tafeln also unbrauchbar:; und da auch die Farben häufigdenen des Originals nicht entsprechen, ist. der Wert dieser Publi-
kation des odexr EosSsanenstSs, VO Standpunkt des keproduktionsverfahrens
AUS betrachtet, natürlich e1Nn durchaus beschränkter.
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Seine Geschosse WEeIl. entiern miıichten Angri1ff Tı n
Man wıird den AngrT11ftreffen, sSind auf iıhn selbst zurückegeprallt.

TOLZdeEMmM nıcht für nutzlos halten, da 7ı Erörterungen
geführ hat dıie erst mMe1lNem Werk ber die mittelalterlichen
Malereıiıen erfolgen ollten ch 1Ur gewünscht das dıe Ver-
anlassung azu e11Ne erfreulichere als die der OoLWehr SeCWECSECN
Wale Wenn aber INe1IN YTr1ıi1ker AIl dıe on 190088 behandelten
Monumente fürderhın m1 e1INer OISIC herantreten
wird 1SL der Hauptzweck MmMelner Erwıderung erreicht

Ich gehe Jetz ZU der Besprechung Gegenstandes, der
on CINISCNH (4elehrten VOL em VOoNn Prof Z mMI1 em uf-
kommen des Teu 111 111 eEN<eN Zusammenhang ebracht
T werden plleg ber ZUT SOSCH Konstantın Schale

VII

Dıie ‚„Konstantin-Schale‘‘ des British-Museum.

Das British Museum besıtzt Schale (Durchmesser
Höhe CM.), welche Prof Strzygowsk1 dıe „Konstantin-Schale“‘
getauft hat 516 War rüher kurze Ze1it der Sammlune
des Grafen I’yszkl1ew1CZ, der S16 111 Rom Von nt1quar
au hat Ihre A ussenseıite schmückt 6111 Schachbrettmuster
on und blauen nach enm Zentrum sıich ver]Jüngenden
eldern Im Innern ist.9 zwıschen kleinen Medaıillons mI1

JC e11er männlichen und weıblichen Pro  ustie eINn unverhältniss-
Massıs KTF OSSCI F1ISLEUS eiNger1tzt welcher die herabgelassenen
Arme W 16 ZU1N1 Eınladen ausbreiıtet un S1 obwohl keine

Sitzgelegenheit hat Auffallend 1ST auch das Hormat SC1INer 1gur,
dıie tief unter en Knıiıeen abeeschniıtten 1ST während das christ-
1C Altertum 11U I Büsten oder Brustbilder un anzfiguren kennt
Wiıe Cie em an entlane auiende Inschrift meldet sollen

gl weıter unten 110 und 113, Anm
In der Beschreibung folgen WIL der weıter unten zitirten ofiziellen Pu-

blikatıon des British-Museum, der WITL uch NSere Abbildung (Fıg entlehnt
haben

Vgl Fig 11
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den Medaillons der Kalser Konstantin Gr nd se]lne (G(emahlin
Fausta dargeste Se1IN. Zu diesen Immerhın noch klassischen
Medaillons STEe der barbarische, ın mancher Hinsicht stark mıiıttel
alterliche ypus Christi miıt dem phantastisch zugestutzten Kostüm
1n einem Gegensatz, der durch den Kreuznimbus VON

später Horm bedeutend erhöht WwIrd.
1C SAahzZz ein Drıittel der Schale ist der rechten Selite

abgebrochen. _Aber weder die Komposition noch die Inscehrift
wurde adurcn wesentlich beeinträchtigt; 11a möchte fast meinen,
ass der Zeichner sich dem Bruche angepasst 12

Diese Schale wurde on TZ In selInem uC Orizent oder
Rom (S 1-6 einer eingehenden Besprechung 'unterzogen.

Man mer selinen Ausführungen A& ass ıhm AaAln derselben
sehr 1el gelegen ist. Warum? Lassen WIr TZ selbst antworten:
„ WÜür uns ist 1mM Zusammenhange mıit dem Berliner Christusrelief
1n erster Linıe VON Interesse, ass Yıstus‘‘ auftf der Schale „MI1t dem
Kreuznimbus dargeste ist Ich habe en bisherigen Annahmen
gen das Auftreten dieses Attributes 1n das Jahrhundert h1ın-
aufifrücken mMUsSsen. Die Londoner Konstantin-Schale würde as
Vorkommen des Kreuznimbus schon für dıe Konstantinische Zeit
bezeugen. In der Kchtheitsfrage WIrd das Berliner Christusrelief
a {S e1nNn wesentlicher eleg gelten dürfen‘‘.

So SOl eine Hypothese die andere SEUtEzZzeEeN das Relief 11USS für
dieel der Schale eintreten, un die Schale INUSS Strz.'s
Datirung des Reliefs rechtfertigen! Vor em sol]1 S1e ıhm ber
behilflich. seih‚ SALOOUNE der on en römischen Archäologen aufge-
stellten Ansicht, ass der Kreuznimbus fifrühestens 1m Aanrnun-
dert vorkomme, brechen“. S_trz. geht hier, W1e INaAan s1e den
„römischen‘‘ Archäologen hart e1 WE die Schale echt 1st,
Sind S1e natürlich SCZWUNSECN, iıhre NsS1IC ber das utkommen
des kreuzhimbus ach den Resultaten Stirz.'s gründlıch uUumM„zZu4n-
ern Noch mehr: S1e ussen zugestehen, ass der Kreuznimbus
über Kg&ypten nach Kom gekommen ist; denn die Schale scheint,
iıhrem Geruche nach urteilen, Uus dem Pharaonenland sStam-
Inen Hiermit Strz zugleic uch einen all konstatirt,
WO Rom ACer empfangende‘“‘, nıcht „gebende Teil* wäre.

Ja, WEeNnN die „Konstantin-Schale‘‘ 1U echt wäre! Leider
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sichWarLr schon damals chlımm um slie este  '3 ass Strz
veranlasst sah;, se1ner Besprechung eine „Nachschrift“ beizufügen,
ın welcher SI', WeNN uch schweren Herzens, die Unechtheit N6r -

kannte. Er SCNTrTEe1L (besonders mıiıt Rücksicht auf den Namen
COSTANLIINVS: auf den erst. urc Dalton aufmerksam g....
macht wurde) ‚„Danach dürfte die Schale OCN ohl dıe geschickte
Fälschung eines Italieners Se1IN. Herr Dalton aNıW  tel MIr auch,
ass ber den Fundort e1n bestimmter erıch vorliege. S1e
rieche W1e die koptischen (Ostraka un N1C unähnlich den Mu-
mıentüchern; deshalb gylaube Mah, dass Aegypten die He1lmat der
Schale ge1‘C. \

StIrzZ am och einmal auf Se1IN Schmerzenskind ZUurück, un
ZWar nıcht ufs Neue verleugnen, sondern — be1l
den Archäologen legitimiren! Kın Engländer, enry Wallıis,
hatte urc e1Nn Werk ber egyptische Terrakotten diese Sıinnesän-
derung ın ınm bewirkt „PCh gestehe‘, sagt T Z ass die Zweifel,
die ich Orient oder Rom (S 64) mı1t Bezug auf dıe el der
Schale ausserte, nachdem ich W.’s Buch ndlich uUurc en utor
selhst 1ın die and am behoben SINd. ID wäare sehr wünschens-
WEertT, Aass as rıtish-Museum eıne würdige Pu  1Kaftlıon vorbe-
reite‘t.® Strz.'s Wunsch ON1INS unverzügliıch ıIn Erfüllung. och ın
dem gyleichen re 1901 veröffentlichte Dalton selnen Cataltogue
und w1ıdmete darın der Schale eine phototypische altie un eine

Textigur m1t elıner kurzen Besprechung‚ 1n der für dieel
aintritt.?

ber WAsSs SINd das doch für Gründe, ure welche Wallis
Prof. PZ bewogen hat, die Echtheit der „Konstantin‘-Schale
proklamiren? Nallis ist „VON ach Maler‘‘, 4, 1S0 keıin Archäo-
loge! Sein von Strz angeprlesenes Buch > IN ich denn auch

Orient oder Eom.,
Byzanl, Zeitschr., 1901, (34

of fne Briiish—Museum, “arCalatogıue of eATIY christian antiquities
AT 159

Byzant. Zieitschr., A 5

HEgyptian CETAMLC art,. Typical exammptes of the art of Fhe egyYyPpUan yotter
nortrayed 2n COtlour Ylates ıEn fexrt ıllustrations Araun and Aeseribed Dy
W allıs Das uch hat KL Seiten kınleitung, (siebenundreissig) Text,
XIl farbige Tafeln un Fiıguren 1mM Lext: kostet J9 Lire.
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WITr  1C keiner Bibliothek Roms vorgefunden; ich MUuSsfte
CISENS kommen lassen, bwohl ich, offen gestanden, WEN1$ Be-
lehrung daraus Dı schöpfen hoffte Meine Befürchtungen sind
nıcht OSS eingetrofen sondern 0 e1ne vollständige Enttäu-$

ir  R:  3“
schung die farbige alie un die schwarze Umrisszeichnung Ssiınd
unbrauchbar und exf macht allıs N1C einmal An
lauf posltıven Beweis für die Echtheit der der Schale
einger1tzten Darstellung Letzteres wIird VON ıhm , IS ELWASsS Selbst-
verständliches einfach vorausgesetzt 1sST OoOCcCh die Schale als sol-
che echt nd dann W eI1s SAaNZ -  9 unftier welchen Umstän-
den S16 Rom Von Iyszkiewlecz gekauft wurde WI®e „der raf
ihm gütlgst erlaubte, die eliquie erwerben“‘, un WIeC S16

schliesslich 11 den Besıtz des Brıtish Museum überging Es Ware

gelinde KESAYT, schwer, STOSSCTIEN ptimıismus nden, als
WI®e iıh Stirz gegenüber Wallis’ Bemerkungen ber die „Konstantin‘‘-
Schale den Tag gelegt hat

Som1 bleiben 1Ur die Gründe Cr Wasch übr1g, welche Strz
selbst für die e1 SCe1IHNeTr „Konstantin‘-Schale auigeste hat

Um den Leser mehr 11 die Art un Weılse, WI1IC StEirz
mı]ıtunter orscht einzuführen, 111 iıch AUS SC1INeTr Besprechung der
Schale dıie Wichtigsten Punkte herausgreifen un EeLIWASsS näher PIU-
fen (G(Geich bel der Inschrift begegnen WITL sonderbaren Anschau

Strz SCNre1 „Die Inschriften Sind WIL INır ugen Bor-
INa m 1ıttel richtig Dem erhaltenen Namen des Konstantın

Flav(1us VOrausseSsahgen SCINH, die Kaliserin heisse auch auf
Münzen WIC 1er Flav(1a) Max(1ma) aust/a Aug (usta Nehmen
WITL azu noch 6111 Anfang un nde trennendes KTreuZz, würde
der ausgebrochene e1l der Schale woh entsprechend gefü SCIM3H
und die Inschrift vollständig lauten FLAÄAWV. YVAL GCONSTANTIE:
NVS® PIVS CGCVM FLAV MAX FAVSIA

Löglic. ass den Schluss e1iIN aussagendes Wort
hört Die Inschrift 1ST ber uch passend WEeNnnNn annehmen,
ass die Medaillons Seliten Christ] Konstantin Gr un
Frau YHausta darstellen

Siehe weılıltfer unten 113 AÄAnm
Verbess CO
Orient oder HOM , 62
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Hiervon ist UE Bormann’s Mitteilung, die sıch auf die Na
MN e bezlieht, MC es Übrige hat Stirz alleın verant
wortien. Denn e1INn Archäologe un Epigraphiker WIe Bormann
WE1ISS recht &UL, ass die Inschrift In der Strz.'schen Wiederherstel-
lung N 1C an sein kann; 1eselbe würde Zı eutlic den
italienischen Sprachgebrauch, dıe Namen zweler (zatten mi1t
CON A verbinden, verraten Wollte 122  - ISO das CVM retten,

MUSST{e INa  S annehmen, ass dıie Inschrift
sel, nd dass Ende eine Wendung WI1@e! SECWDET VLVAL, »ival an
Deo, DLIOAaL IN Christlo, gestanden habe, W1e 187 mi1t dem

aiur bietet dieAusdruck „aussagendes Wort‘‘ angedeutet hat,
Schale ber keinen atz; wenn WIr FAVSTA die Bezeichnung
AMMGYSTA hinzufügen, bleiht uns gerade och viel Raum
übrIig, U1n en Namen des Kailsers mıiıt dem üblichen IM  — einzulei-
ten TZ darf uUuNSs nıcht verübeln, Aass WIr das VOoONn ıhm VOLI-

geschlagene Kreuz ablehnen; denn elner der elementarsten TUund-
SALzZe der christlichen Archäolog1e lehrt, ass 1Nall erst miıt dem

Jahrhundert angefangen hat, das Kreuz die Spıtze der In-
schriften Z setizen

DIie Inschrift der „Konstantin-Schale*‘ demnach,
WITLr S1e nach der Idee ihres Autors vervollständigen, folgenden
ortlau IMP <  A PIVS NCN
STNVSSEVMABLAVAMAXSBPANSTACAMVGVST£S Eıne solche In-
SCHr1 ist. ber N1C antık; S1Ee ass unNs, WwW1e Xesagt, Iın iıhrem
Verfasser einen Italiıener vermuten Ziu einer solchen Annahme

denn auch besser die Ausstossung des ın dem Namen
®  S von der SONS 1UTE ein1ge eltene bekannt
SINd.

Wiıe SChNON weiter oben (S 108) bemerkt wurde, haft en An-
sche1ın, als o b der Zeilchner den TruC der Schale bereits e_
unden na Der Scheın wırd ZUC Gewissheit, W 61111 Man, W1e
iıch an habe, die sechs unterbrochenen Kreislinien, welche die
Inschrift einrahmen, weıterzieht Da die einen inks) siıch VOI -

Jüngen und die andern auseinandergehen, lassen S1e sich, ; wie
Vgl Fige.  P
Dalton, Catalogue, 161
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die beifolgende Abbildung (Fıg 4) zelgt, N1C vereinigen. Diesen
VUehbelstand hat der Zeichner offenbar N1C In Ans
und sich dadurch verraten. chlag gebrac

Betrachten WIr 0808 die figürlichen Darstellungen. Wallıis x1bt
Z& ypten als die Heimat der Schale Dieses „Könnte Nan auch‘‘,
meıint SErZ., ‚AUS der Gewandung Christi schliessen‘‘. „DIe-Art, W1e

/\/,STVSAC\\Z
Y

SIR N: J1  OD  Z A  NO
SN  \\

X( ]]
/ &D

TIM Ya Yn >  \
UZ InSBATT=SGRMA A AAA AA ALAZ >  /  —/

SC ä//' —S  c SNV a\\\\
mNv 14

Fıg

der antel umgelegt SE und besonders das Ot1V, dass „eIn 'Teıl
1MmM ögen: über dıie SChHhulLter ist““, glaubt ‚„berelts bel
andern ägyptischen Denkmälern q IS typsich nachgewlesen‘‘ ha-
ben Wir brauchen diesen „Nachweis‘‘ nicht für ernst
nehmen; denn StrzZ m ussfte sich, iıh 7 erbringen, die
ausseregyptischen enkmäler hermetisch abschliessen. In Kom,

B, bleibt jenes Mantelmotiv bıs 1n dıie Zeit der Renalssance h1-
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ne1ln ın Übung; WIr finden och auf einem Monument, welches
nach 1405 eNtistanden ist‘“ 1

Strz beruft sıch dann noch auf „das OChristustäfelchen VOL

Assuan‘‘. Dieses „Zäbe uch eine gute nalogı1e für die übrıge
Art(!)der Christusdarstellung auf Schale ; KOpftypus nnd
andhaltung, die agerung der Gewandfalten es ist verwandt‘‘.
[)a nun „das Christustäfelchen VON Assuan‘‘ selbst ach SIirz
„schwerlich für er als das oder Jahrhundert gehalten WEeI'-

den darf®, 1n irklichkeit vielleicht och ]Jünger lst, hat Strz
hier, ohne Zı wollen, die Echtheit selner Schale ALS KOompro-
mittirt eiıne nıttelalterliche Christusnigur zuf einem Denkmal AUuS

dem Anfang des Jahrhunderts! och WIT 1Ur offen
heraus: WITL en 1er mit eliner plumpen älschung VO
römischen Trödlermarkt zu tun on bel der Beschreibung der
Schale (S 107 1 wurden die erkmale, welche SCSCH ihre cht-
heit sprechen, berührt eiz wıll ilıch uch dıe Monumente ANSE-
ben, ach denen der Fälscher selinen T1ISLEUS angeiertigt hat

Vgl Fıge. . meines Aufsatzes L Acheropita ıIn rte Fase.,
ILL-LV)

Die christlichen Denkmdadler Aegyptens, ın Röm Quartalschr. 1898,
Die Umstände, unfter denen die Schale erworben wurde, hätten allein

Hören Wir, W 4S W al-genugen mUsSsen, den Stab ber 1eselbe brechen
11s I darüber berichtet. Eines Tages bot dem inzwischen Ver-
storbenen (GGrafen Iyszkıew1ez eın Antiquar In Kom dAe Schale ‚U1n Kaufe
Der raf w1es S1e ZUFrÜüCK, da G1e nıicht grieschische Arbeit wäre „Finige W o-
chen später kam der Händler ın einem Zustand VO  > Aufregung wıeder un
zeigte die Schale auis Neue vor‘“, dieses Mal miı1t der „deutlich siıchtbaren
Figur Christi und Inschrift‘. Der würdige Mann hatte allerdings en Grund,
aufgeregt selIn. Er „versicherte“ nämlich, „dass 1m Glauben‘‘, die Schale
„möchte durch aschen mıiı1t W asser 1Ur besser aussehen‘‘ S16 A0 Wäar-
1INn€es W asser tfat un plötzlich, seinem KErstaunen, auf der inneren Seite die
Erscheinung Christi sichtbar werden ah Es ist unnötig SaQ'CHN, dass Jetz
die Krwerbung ohne Zögern VOT sich CS Und da der raft W allis „Inte-

für egyptische un: altchristliche Terrakotten kannte*‘, überliess ihm
„dre Keliquie**. In der zugehöriıgen Anmerkung fügt Wallıs noch hINzu, dass

„ 11 Rom eine ache, faschenförmige ase mıiıt blauer Lasur sah, die auf der
einen Seite ıne rohe Kopie“ der KFıgur Christi von der Schale diese Ko-
ple el „augenscheinlich vermittelst einer Pause übertragen worden‘‘; denn
die ase wäre „eINe gyreifbare Fälschung‘“‘ KCWESCNH. Schade, das Wallis diese
Erkenntniss nıicht auch auf seine Schale angewendet hat; dann mi1t

yrösserem eC. schreıben können, dass „die italienıschen Yälscher VO  - An-
tquitäten e1in Gebiet, das der Fayence, eireten habep“!

Romische Quartalschrift, 1907
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siınd die arstellungen des Gerichtes, namentlich leje-
nı  en des Domes VoL OTCello0 un des Battistero on KFlorenz,
In der Christusfigur dieser beiden Mosaiken ünd:n WIT den Christus
der Schale miıt en seinen Details wlieder: dıe altung der he-
rabgelassenen Hände, den breiten Klavus der Tunika, das Man-
EeIMOLLV un den ärtigen Christustyp. Den Gang des Palliums
nd dıe Halten nat der Aalscher In kındischer Welse durch a |-
lerle1 Schnörke verzerrt; SaNZz entstellt ist ıuch die Form des auftf
den 7WeEe1 zitirten Darstellungen m  C  ASSI& ausladenden Kreuzes ıIn
dem Nimbus DIie Perlen, mıt denen dort as Kreuz verzliert lst,
wurden als „kleine Kreise‘‘ zumeılst 1n der „reichen‘‘ (7&EWanNdung
untergebracht; zwel verloren sich auf die angen Christi, G1E
ils Verwunderung Strz.'s hervorgerufen haben Der kegenbogen
en  1C  9 auf dem der gÖöttliche Rıchter sıtzt, wurde ı1n die
des relses hinaufgerückt nd grade gerichtet; laher chwebht
der 1n sıtzender Stellung abgebl  ete T1ISLTUS völlig frel In der
uft

uch für die beiden Medaillons des „Konstantin“ nd der
„Kausta‘“ kann ich die Quelle angeben S1e entstammen dem bereits
ın en ger Jahren veröffentlichten (+0  &139S, auf welchem
mehrere auf einander gelegte Münzen gezeichne sind.! u0O0Ders
sieht INan eine Münze des mıit. dem Lorhbeerkranz gekrönten Kara-
kalla, (0381 dessen Namen 1Ur die Buchstaben EIVIS übrig
geblieben sInd. Die Münze darunter ist VON der ]Jüngeren WFaustina,
der emaäa  In ar Aurels; VO  > ıhrem Namen 1es 1Ur

FA STY Diese beiıden Münzen enutzte der Aalscher für se1ne
Medaıiıllons AUS ANzonınus Plus wurde e1iINn constANhinuS PIxS, un 4AUS

FAVS TI Ina eine FAVSI a An en Köpfen selhst wurden 1Ur die
fehlenden e11e ergänzt. Der des „Konstantin‘““ behielt die ı1ch-
LUNG, die auf em (roldglase hat, bel Be1l „KHausta‘® N1.USSI{e
die Pause der Zeichnung, dıie uchstaben abgerechnet, umgedreht
werden, weil die entgegengesetzte Richtung notwendig WTr ; und
da ihr Kopf SONS unverändert 1©  9 S Yklärt sich, Waruln

Vgl Garrucei, Velr?a AAA S (1 Aufl.); desselben Storia
I1T ( ET M) 194



SN  N  X  A N  A  P N  Beiträge zur christlichen Archäologie.  115  ihre Haartracht mehr an diejenige der Faustina iun. als an .die  eigene erinnert. !  Es unterliegt demnach nicht dem ger_itigsten Zweifel, dass die in  der „Konstantin“-Schale eingeritzte Zeichnung von einem Fälscher,  der sich dazu einer echten antiken Schale bedient hat,? herrü_hr_t‚.  Während also Strz. seiner Zeit für „eine würdige Publikation“ der-  selben eingetreten ist, ersuchen wir jetzt den Direktor des British-  Museum, das corpus delicti, im Interesse der Ehre seiner Anstalt, in  die Abteilung der spuria zu verbannen.  Es ist aber auch zu hoffen,  dass Strz. nunmehr aufhören wird, mit ihr in der christlichen Al-  tertumswissenschaft zu „operiren“.  Die „von den römischen Ar-  chäologen aufgestellte Ansicht, dass der Kreuznimbus frühestens  im 5. Jahrhundert vorkommt“, ist auf einer soliden Basis aufge-  baut und lässt sich nicht so leicht umstürtzen, am allerwenigsten  durch — falsche Monumente.  Nachdem Strz. das Berliner Christusrelief trotz des Kreuz-  nimbus und trotz des Buches (liber), dass der eine Apostel statt  der klassischen Rolle (volumen) hält, ? in den Anfang des 4. Jahr-  hunderts datirt hat, waren der Willkür Tür und Tor geöffnet.  Wenn man sich bei der chronologischen Bestimmung eines Monu-  mentes vornehmlich „von stilistischen Erwägungen, die notwendi-  gerweise etwas vag sein müssen‘“, 4 leiten lässt, kann es natürlich  auf ein Jahrhundert mehr oder weniger nicht ankommen.  So  dachte offenbar auch Theodor Reinach und verwies dass Relief  getrost in das 3. Jahrhundert: „...je ramenerais volontiers ce  fragment au ım® siecle, 'düt-il rester un exemple isole et pr6coce  de l’emploi du nimbe erucifere“. 5  Das Komische an diesem Han-  deln um das Alter ist, dass Strz. sich neuerdings, mit einer kleinen  * Die Gewandung, welche der Fälscher der Fausta gab, ist ganz seiner  Phantasie entlehnt, — ein Beweis, dass er für die Medaillons keine weiteren  Monumente herangezogen hat.  ? Ob die Schale einem orientalischen oder okzidentalischen Töpfer ihr  Dasein verdankt, ist für uns selbstredend ganz belanglos.  + Ueber dieses Detail geht Strz. zu schnell hinweg.  * Von seiner Datirung sagt Theodor Reinach (Le sarcophage de Sida-  mara in Monuments Piot 1902 [1x], S. 219) sogar, dass sie „repose uniquement  sur des considerations de style, n6cessairement un peu vagues“,  5 T'h: Reinach /a.-a. 0, 8 .220 f
E A  % BA
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ihre Haartracht mehr Al diejenige der Faustina 1Un als a dıe
eigene erinnert.

s unterliegt demnach nıcht dem ger_ifigsten Zweifel, ass die ın
der ‚„‚Konstantin‘“-Schale eingeritzte Zeichnung Voxh einem älscher,
der sich dazu einer echten antıken Schale: bedient hat,.” herrü_hr_t‚.Währe a ISO Strz selner /,e1 für „eInNe würdige Publikation“‘ der-
elben eingetreten 1St, ersuchen WIr Jetz den 1lrekfior des British-
Museum, das S delicti, 1M Interesse der Eihre se1lner Anstalt, In
die Abteilung der SDUVMLA ZU verbannen. Hs ist aber auch ZU höffen,
dnss Strz nunmehr aufhören wiırd, miıt ihr ın der christlichen Anl
tertumswIissenschaft Dı „operiıren‘‘. Die ;„„VOoN en römischen Ar-
chäologen aufgestellte Ansicht, dass der Kreuznimbus frühestens
1mM D Jahrhundert vorkommt‘‘, ist auf einer soliden AS1S aufge-
baut nd Läss siıch nıcht S: eicht UuMStLÜrtzen, C  vIN allerwenigsten
durch falsche Monumente.

Nachdem StrzZ as Berliner Christusrelief POLz des Kreuz
nımbus nd LrOotz des Buches (L2OEr), dass der eine Apostel STAatt
der klassischen (VOoLuUMEN,) hält, 1ın en Anfang des Jahr-
hunderts datirt haft, Wäaren der Willkür Tüur nd Tor geöffne
Wenn Nan siıch bel der chronologischen Bestimmung e1INESs Monu-
mentfes vornehmlıch „„VONM stilistischen Krwägungen, die notwendi-
gerwelse eLWwas vVas Se1IN müssen‘‘, 4 eliten Lässt, kann hatürlich
auf 1n Jahrhunder mehr oder weniger nıcht ankommen. SO
dachte offenhbar uch Theodor kReinach nd verwies dass kelief
gyetrost ın das Jahrhundert 39  Je ramenerals volontiers
fragment Au 1LIIS siecle, Au rester ul exemple 1So1e el precoce
de l’emploi du nımbe erucıfere‘‘. ° Das Komische Zl diesem Han-
en In as er 1st, c1ass SIirz sıch neuerdings, miıt elner kleinen

DiIie Gewandung, welche der Fälscher der austa <&ab, 1st &’aANZ SeINer
Phantasie entlehnt, ein‘ Beweis, dass Gr ur die Medaillons keine weıteren
Monumente herangezogen hat

die Schale einem orlentalischen oder okzidentalischen JL’öpfer ihr
Dasein verdankt, ist für uns selbstredend SQAaNZz belanglos.

VUeber dieses Detail geht Strz A schnell hinweg.
Von seiner Datirung sa  TT T’heodor Reinach (Le sarcophage Ade ıda-

HATa In Monuments Pıot 190 E 219) SOSAar, dass S16 ‚FCDOSE un1quementdes cConsiderations de Style, necessalrement un PCU vagues‘‘,
ADln Reinach &L: . N]  N
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Reserve, Reinach angeschlossen hat er N1C verwundern,
dass e1INn Jüngerer Gelehrter, mM miıt den Kınwürfen e1nNn für alle
mal abula machen, rundwexX erklären konnte,“ Aass die
„orlentalischen Monumente nach einem andern Massstab aqls
die okzıdentalischen bemessen‘‘ selen!

Kleinasıen e2n Neuland der Kunstgeschichte, 197 „Das Christusrelief,
vielleicht WIe der ute Hirt des Lateran noch AaUuSs dem . Jahrhundert
stammend“‘

Munoz, Sarcofagi asiaticı? ın Bullettino d’archeologia, 1905, S, 101



Zur Chrofiologie des Bassus%arkophags
1ın den (+rotten VoNn San eter

Von de Waal

Im prı des Jahres 1595 wurde ın der unmittelbarsten Nähe
der Apostelgruft ın Sankt efer der Sarkophag des UN1ıuUS Bassus,
des Stadtpraefekten VOoNn Kom, A 1C. SCZOSCH mit der Inschrift
auf dem obern an der Stirnseite:

IVN.BASSVS-V-  IN NVIXIT ANNIS LII MEN IPSA P  AEFECTVRA
Dn DEVM. VIIL.KAL.SEPT.EVSEBI YPATIO.COSS

Iunı]ıus Bassus, AUS dem Jahrhunderte hindurch ın Staat un Kırche
mächtigen un hochangesehenen Adelsgeschlechte der Anicier,
wahrscheinlich der Sohn des Consuls Ilunıiıus Bassus, ! War unter
Kaılser Constantius 1n den Tagen des Papstes Lıberius 352-366)
1m (slanze der OCNASILieN stautlıchen ur VO  — e1liner tödtlichen
Krankheit ergriffen worden, die bıs 1ın verschobene au{fe
auf dem Sterbebette empfangel1 und WAar 29 August des
Jahres 359 „als Neugetaufter eingegangen‘“‘ (neofitus 2il ad
eum) DIie Famıilıe der Anicler besıtzt In der olge eın eigenes
Mausoleum hart hınter der pSISs der vatıkanıschen Basılıka; Iunıus
Bassus fand selne Ruhestätte och näher ZU Ta des Apostel-
fürsten. Wenn ı1n späterer Zeıt Päpste nd fürstliche Personen ın
der ornalle Ön an eier beigesetzt wurden, WEeNN Kalser Ho-
NOor1us sich eın Mausoleum auf der Südseıte der Aasılı1ıKka erbaute,

ern1ı1e der Stadtpraeifekt nicht 1Ur eliIn Tab 1m Innern der

Vgl über ihn de Rossi1, ull S0
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Peterskirche, SODdBI'II 1n unmiıttelbarstem Kontakt mıi1ıt der Ruhestätte
des postels.

DIie constantinısche Aasıllı  a ist WwWoh erst. kurz vorher vollendet
worden; die kKückübertragung der Gebeine etirı VOI der Vıa Appla,
wohıln S1e „ LUSCO el. Basso Consulıbus‘‘ 1ın der Christenverfolgung
unfter Valerı1an 258 1n Sicherhe1i gebrac worden WAarcNnh, nochte
höchstens e1iIn oder ZzWel Jahrzehnte vorher org  m worden
SseIN; S1e ruhten NeLZU WI1e alle Welt W ussfte, 1n der Konfess1o0 unter
dem Hochaltare Mag 19898 die ‚„‚Memoria“, die der drıtte Nachfolger
etr1, aps Anenclet, über dem Ta des postels errichtet
nd uch dessen nächsten Nachfolger beigesetzt worden WärChH,
e1m constantinıschen Bau pletätvoll intakt belassen un 1U durch
den eDerbau des 16UE6eNN Hochaltars verdecCc worden se1N, oder
ist, ein 1LEU€e8S Cubiceculum für dıe. Ruhestätte erı Ybaut un m1t
jener Bronzeumwandung 1M Innern versehen worden, VOL der 1m
er Pontincahs ın der ıta. Sılvestrı die ede 1st, jedenfalls wurde
der Sarkophag, ıIn welchem Iun1lus Bassus beigesetzt W  e ın der
Krypta aufgestellt, ass CI, 1Ur Ur«c die Zwischenwand geschle-
den; ın unmiıttelbarem Anschluss An dıie Mauerwand der Apostel-
oru tand Ja, MNan dıie (Grösse nd das kolossale Gewicht des
Marmorsarkophags ın Erwähnung zıeht, möchte ITAa ZU!r AÄAnnahme
nelgen, dass überhaupt damals der Bau des Hochaltars nd se1lNer
mgebung ber nd unter der Yrde noch N1ıC SaNZ vollendet
WAal'; enn ohne umfassende Zerstörungen des eben fertig estellten
Wwäre die Versenkung des Sarkophags ]Jenen Ort SaF N1C mMÖg-
liıch Immerhın Mu WITr N das Cubıiculum, 1n wel-
chem dıe Gebeine etrı ruhten, a‚ IS einen von auern umfassten
kKaum denken, da der Lehmboden des vatikanıschen Hügels elne
Anlage, W1e 1M T’uff der Katakomben, unmöglıc machte Der
Bassussarkophag ist. er mi1t se1INer Rückseıite Nar die Mauer
der Petrigruft, un ZW Ar autf der elte nach der pSIS Z gestell
worden. Wenn 1so 1mM vlerten Jahrhundert die Gläubigen In der
ähe der Martyrer beigesetzt werden wünschten, quÖd mulr
CUMLUNK el AL ACCLDLUNG, W1e auf einer Inschrift om Jahrei389211
HeEISSt: und ennn die Martyreracten des X Sehastianus on der

1 De KOoSSsSI, Inser. . n 319
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VOIN ıhm ertheiıilten Weisung berichten, selINen Leichnam md limina
Amnostolorum: (an der Via : Appla) beizusetzen, hat der Stadtprae-
fekt Iunius Bassus die höchste un ausgezeichnetste Vergünstigung
erhalten, vielleicht ohl als der eErstie der ın der Basilika beigesetzt
wurde, unmıttelbar neben dem Apostelfürsten se1InNe Ruhestätte

ünden Urc welche besondern Verdienste die Kirche,
oder uUurc welche sonstige hervorragende CNrısStliche ugenden
der erst auf dem Sterbebette getaufte Bassus sıch dieser Ehrung
würdig gemacht, darüber WEeI1SS dıe (Geschichte nıchts berichten.!
aps Liberius weilte damals ın der Verbannung 7ı Beroea ın
Thraclien, wohin der arlanische Kalser Constantius ıh verwlesen
a  e; VOIN ihm 1so konnte eine Zuwelsung der Grabstätte für
Iun1ius Bassus N1ıC AUSSECSANSECN Se1IN. Alleın selner Statt WarLr

Ure des alsers Einfluss eil1LlX als Gegefipapst aufgestellt worden.
elche Stellung der kaiserliche Stadtpraefekt Iun1ilus Bassus dem
rechtmässiıgen Papste Liıberius un dem Von Konstantius gehaltenen
(xegenpapste elxX gegenüber eingenommen, annn N1ıC welıfel-
haft Se1IN. Iunilus Bassus WIrd uUurc eillX dıe Klinikertaufe empfan-
> haben, un da der Baun der vatıkanıschen Aasılıka VON Anfang

durchaus 1ın den kalserlichen Händen lag, unfier kaliserlicher
Leıitung w1ıe uch mıiıt kaliserlichem ©  e, werden WIr aum
irre gehen, WenNn WI1Tr die Belsetzung des Stadtpraefekten ıIn der

Papst Silvester 339) wurde In der Basılika über dem Coemeterium Pri-
secillae, neben dem ltare, unter welchem die Martyrer Welix und Philippus ruhten,
beigesetzt; sein Nachfolger Marcus (F 300 fand geine Ruhestätte 1m Coemete-
1ı1um Balbinae der Via Ardeatina: {Iulius (7 3D 1mM Coemeterium Calepodii,
e1 ın den VO  > ihnen über den Katakomben erbauten Basıliken. Papst Liberius
( 306) wurde 1mM Coemeterium Priscillae, ın der Basıliıka Silvesters beerdigt;:
Felix 1n der VON ihm der Via Aurelia erbauten Basilıka;: Aamasus Gr 304)
1n seliner Basıilika der Via Appia. Leo der (3Jrosse (F 461) 1st der ersie Papst,
der ın Sanl  5 eter, un Wäar 1mM Atrıum, egraben wurde. AÄAndrerseits finden
WIr Beisetzung vornehmer Personen auch 1ın der Paulinischen Basilika der
Via Östiensis, 1835 der schöne Sarkophag des lateranensischen Museums
(Ficker, Die altchristlichen Bildwerke 1mMm christlichen Museum des Laterans,

40) hart beim Grabe des Völkerapostels ausgegraben wurde. Kailser Kon-
tantın wurde VO  s Nicaea, WO gestorben War, nach Constantinopel ber-
tragen, un: Eusebius erklärt als besondere Huld des Himmels, dass dem
Verstorbenen eın sehnlichster Wunsch erfülhlt wurde, GV T TV ”ATROCGTOAÄOV
LVNELN begraben werden, TO TNC TOLOLAKAPLAG DUuXN OXNVOG, TW TV "AÄATROGTOAÄmV
NDOSPNLATL U VÖöOEAXTOLEVOV, XL TW TOV) YE0U C® SUVAYSEAACOLEVOV, TEOLÖV ELV
%OL HUOTLANG ÄELTODPYLAG ZELOULLEVOV XL KOLVWYLAG ÖGLWVYV ATOAÄXUOV TUYX@V. Vita Constan-
ind, I (1.)
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U  d  '715}'i H H9  RN DGF RN SEA  120  de Waal ‘  Konfessio von Sankt Peier auf direkte kaiserliche Weisung zurück-  führen.  Wie so oft in der Kirchengeschichte hat auch hier der  Wille des Herrsches etwaigen Einwendungen Schweigen geboten,  gegen Bedenken Advokaten gefunden, und Klerus und Volk in  Rom, die zu dem rechtmässigen und rechtgläubigen Papste’ hielten,  konnten höchstens stumme Zeugen der Beisetzung des Stadtprae-  fekten an so heiliger Stätte sein.  Wie in manchen andern Basiliken über Martyrergräbern,  z: B. bei der des hl. Valentin an der Via Flaminia, so führte auch  in der konstantinischen am Vatikan ein unterirdischer Korridor  den Halbkreis der Apsis entlang, von rechts und von links, zu einem  Gange, der von unterhalb der cathedra episcopalis her in gerader  Richtung auf die Konfessio führte.  Jener halbkreisförmige Gang,  wie die aus der Mitte desselben auf das Apostelgrab zuführende  Halle sind das einzige, was uns aus der Anlage der alten Peters-  kirche geblieben ist.  Beide liegen annähernd in der gleichen  Ebene mit der Gesammtflur der konstantinischen Basilika. — Heute  sehen wir dort im Hintergrunde, entsprechend dem Hochaltare  oben, einen Altar, der an die Mauerwand des mehr in der Tiefe  Beim Neubau von  gelegenen Grabcubiculums des Apostels stösst.  Sankt Peter tauchte der Gedanke auf, unterhalb dieses Altars noch  einen dritten zu errichten, der also in unmittelbarem Kontakt mit  der Ruhestätte des Apostels stehen sollte; diesem Plane, der später  fallen gelassen wurde, verdanken wir die Entdeckung des Sarko-  phags des Iunius Bassus im Frühjahre 1595.  Es lässt sich nicht entscheiden, ob wir uns die’ ursprüngliche  Flur jenes unterirdischen Ganges so tief denken müssen, dass der  Sarkophag für alle Besucher sichtbar war und blieb, oder aber  ob wir annehmen müssen, dass der Sarkophag von Anfang an in  die Erde versenkt worden ist.  Für beide Annahmen haben wir  in Sankt Peter selber Analogien, nämlich neben den im Mauso-  leum der Anicier die Wände entlang stehenden Sarkophagen die  in der Flur der alten Basilika eingesenkten Steinsärge.  Wenn  aber heute in den dreihundert Jahren, wo der Sarkophag aus-  gestellt ist, an verschiedenen Theilen Stücke abgebrochen sind,  die nach Ausweis der Zeichnung bei Bosio am Ende des 16. Jahr-  hunderts vorhanden waren, so fühlt man sich zu der. Annahme120 de W aal

Konfessio VOLN Sankt eier auf direkte kaiserliche Weisung ZUrüCcCk-
ühren Wie oft 1n der Kirchengeschichte hat uch 1ler der

des Herrsches etwalgen Einwendungen Schweigen geboten,
SCcSCNH edenken dvokaten gefunden, un Klerus un olk In
KOom, die dem rechtmässigen nd rechtgläubigen FPapste hielten,
konnten höchstens STUuMMEe Zeugen der Beisetzung des Stadtprae-
fekten AIl heiliger Stätte Se1IN.

Wiıe ın mnanchen andern Basılıken ber Martyrergräbern,
A be1l der des hl alentin der Vıa Flamıiınla, führte uch
1ın der konstantinıschen z Vatikan e1INn unterirdischer Korridor
den Halbkreis der pSIS entlang, Ol rechts un on inks, einem
ange, der [(0201 unterhalb der Catheara episcopalıs her In gerader
ilchtung auf die Konfess1o ührte Jener halbkreisförmige ang,;
W1e die A UuS der Mıiıtte desselhben auft da: postelgra zuführende

S1INd das eINZIEE, W 4S 11Ss AUS der Anlage der en Peters-
kırche geblieben ist. e1 liegen annähernd 1ın der gyleichen
Ebene mı1ıt der (+esamm tAur der konstantinıschen Aasılıka. eutfe
sehen WIr dort 1mM Hintergrunde, entsprechen« dem Hochaltare
oben, eınen ar, der die Mauerwan des mehr Iın der 1eie

Beım Neubau VOIgelegenen Grabeubieulums des postels StÖSST,
an etier auchte der Gedanke auf, unterhalb d1eses Altars noch
einen drıtten errichten, der Iso 1n unmıttelbarem Kontakt miıt
der Ruhestätte des postels stehen sollte; diesem ane, der später
allen gelassen wurde; verdanken WIT die Kntdeckung des Sarko
phags  e des lunl]lus Baussus 1mM Frühjahre 1595

Eis lässt sich nıcht entscheiden, ob WIr uns dıie ursprünglıche
Jur jenes unteriırdischen (Janges tıef denken mMÜSssen, ass der
Sarkophag für alle Besucher siıchtbar und 1e  9 oder aber
o b WIr annehmen NUSSeEN, ass der Sarkophag OIl Anfang In
die versenkt worden iIst Wür el Annahmen en WIr
ıIn San etier selber Analogien, nämlich neben den 1MmM Mauso-
leum der Anıcler die Wände entlang stehenden Sarkophagen dıe
ın der Klur der alten AasSıl11ka eingesenkten Steinsärge. Wenn
ber heute ın den dreihundert Jahren, der Sarkophag 4AUS-

yeste lSt, Al verschledenen e]llen Stücke abgebrochen sind,
dıe nach Auswels der Zeichnung bel Bosio &L n des ahr-
hunderts vorhanden 9 fühlt INanl sich der Annahme
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geneigt, ass der Sarkophag des Stadtpraefecten &leich anfangs
ın die rde versenkt, oder dass wahrscheinlicher bald nachher
dıe ur ]jenes unterirdiıschen (Janges SOWeIlt ausgefüllt un
h6öht worden ist, ass nunmehr der Sarkophag vergraben un

etiztere Annahme würde ZUrF (7+@W1SS-N1ıC mehr SIC  ar W  —

heit werden, WEeNnN der jetzige Sarkophagdeckel der ursprüngliche
wäre. ! Denn die Stirnseite dieses Deckels ist SOWelt. abgeschlagen,
dass aum ELWASsS mehr, als dıie eigentliche Deckplatte übriıg ist;
11a  > q 1sSO VO  > em Deckel weggehauen, W Aas ber diıe
K'lur hervorragte. Da unl der Sarkophag 1 ‚40 hoch 1st, hätten
WIr Iso die F'lur, auf der Stan  9 1n eiINer 1eie VON anderthalb
Meter unftier der eutigen Flur, em entsprechend ber uch as
Niveau des Apostel-Cubiculums as gy]eiche Maass unter dem
en des Ganges Zı suchen. Man wird ohl aum en dürfen,
dass das hohe Domkapıtel VOon an etfer sich veranlasst ühlen
WIrd, unter dem ar ın der Konfess10 Ausgrabungen vorzunehmen,

interessante Aufschlüsse ber das Apostelgrab un se1INEe nächste

Umgebung gewärtigen wäaren

In meıner Monographie ber den Bassus-Sarkophag na ich
1ur nebenbel den 1C C  €  yuf den Marmordeckel velenkt, da VOINl

en spärlichen Veberresten der Fiıguren sich aum etiwas erkennen
liess. uch (xarruccl, Grisar . en iıhn N1IC eingehender
betrachtet. ])as ersäiäumte kannn iıch jetz nachholen, nachdem ich
as wer VO  e dem uralten Mörtel gereinigt habe, der fast alle
Figuren verdeckte, nd die unden, die ich hierauf, w1ie auf die
Betrachtung des (+anzen verwendete, sınd N1C fruchtlos geblieben.

Ist der Deckel der ursprüngliche” Ich glaube mi1ıt er Bes-
timmtheıit bejahen können. Was TÜr e1InNn Tun konnte 1595 NOI'-

liegen, en Deckel durch einen andern ersetzen”? Selbst ennn

zerbrochen SC  CcNH wäre, würde INa die Stücke notdürftig
wıeder zusammengefügt aben, erst lange nach eiInem andern

Grisar 18906, 309) beétreitet das ZWAar, alleın der Grund, auf
den sich stützt, hält nıcht Stand Der Deckel hatte In der Mitte die 'Tabella
inser1iptionis, VO  e der bloss der unftfere Rand erhalten ist; un Bildwerk:;
auf den Ecken Köpfe (Sonne und Mond 6E ocNnh ist 0OSSsS der rechts, und dieser
LUr der untfern älfte erhalten
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oln entsprechender Breite un 1e1e suchen un den annn mi1t
ausserordentlicher u un Arbeit dıe Konfess10 1NAD-

zuschaffen Man eachte, ass der Deckel bel 16 VOon
ELWa Cm WEeIlL ber tausend Zentner schwer SCIH Mas Be1l der
ufüändnne des Sarkophags OEa OIn Papste Clemens 111 der
VeIn  sS5SCc1H Befehl, „Cche S 1 VOC:  s  vv'o diligenza d1 Cavarsıl fUuOr1
ıntatto, CINgeNdosı dı cCerch1ı d1 ierro che 1n 11SSUN modo S1

0889
Iso der darkophag sollte miıt EISCTNECN Kelfen umgeben nd

sollte a lle Vorsicht angewendet werden, die (+ebeine unberührt
lassen Das WI1I®e das andere War 1Ur möglıch WeNnN die

E1ISET’NEIN Re1ifen Sarkophag nd Deckel zZUgZ1LE1C umfassten
Damıt ZEeEW1INNT ber auch dıe Annahme VvVo (+ew1lssheit ass

dıe obere Hälfte des Deckels abgehauen werden mM uUusste als 11a1l

dıe lur 11 der ()onfess10 ernNnohftie lerfür &1bt auch 2005

derwärtie Belisplele, INan So:  5 VO Sarkophage selber
AaUuS dem Boden herausragte, oben C116 Handbreit bgehauen haft

Wann dıe lur die ohe des Sarkophags Iso u11l anderthalb
Meter erhöht worden 1ST un AaUuSs welchem Anlass, darüber assen
sich nıcht einmal Vermuthungen aufstellen ; jedenfalls geschah

wohl un das Grabeubieulum des postels mehr 7ı schützen
INa en Al die (x+0then VvVon 410! So 1ST. Iso der Sarkophag MIL

verstümmelten Deckel VOrL den Unbilden der Ze1it beschützt
gebliıeben un intakt auf uns gekommen un och eute ruht
Iun1lıus Bassus 111 derselben Aomus aAeterndae, welcher 359
beigesetzt wurde, uch eute noch der Konfess1o, wenngleich

nahe bei der Apostelgruft.
Hat dıe Inschrift ursprüngliıch dort gestanden, WILr SIC Jetz

lesen, ODerna des (7eSIiMSeSs, oder stand S1e auftf der Tabella
SCYT1PU0N1S nd wurde eErst als diese Sam m dem Wer abge-
schlagen werden mMusste, auf dem (+esimse Coplert? Man möchte
1eSs etiztere unbedenklıch annehmen; a lleıin dıe 'T’abella deren
Kläche WITL auf Cm (z+xevılert ausınesSsen konnten, eichte
für die ange Inschrift nıcht AUS, WenNnn INan NıC WINDZ15C1H
Lettern gegr1ıffen

‚S. 1903
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Die Le1ste, auf der Jetz die Inschrift Ste ist. Cm. '3 hoch, un

die Buchstaben en einNe öhe Ol Cm 2,40 Der Raum der 'La
bot, die gyleiche (Grösse der Buchstaben ADSCHOMMLEN, alz

ın Kıner eie 1Ur dıe orte Neofitus A ad Deum; der Absatz ın
1DSA nraefeckiur«a V hätte kleinere Lettern erfordert, ennn ın
Kıne e11e geschrıeben werden sollte Das eiIChNhe &11t VO  S der
Consularangabe.

So hat INa ISO die Tabella leer gelassen oder eine anderartige
Inschriıft dort eingemeı1sselt, dıe eingentliche Grabschr1 aDer en
and des (+es1imMses entlang gyeschrieben, nd ZAWAL NIC erst Später,
sondern sOfort bel der Beisetzung. Man hat, W1e 6S scheint, sıch N1ıC
die ühe y eENOMMEN, diıe Inschrift Erst ı1n Zeichnung aufzutragen,
sondern ach einem oberflächlichen Augenmass die Buchstaben ohne
welteres eingemeısselt. Daher ist. der freie Raum opfe der
Inschrift &Kr ÖSSEN, a ls A Ende ; die ortie NECOfLLUS A ad Deum
siınd ohne Unterbrechung anelnander gereiht, während, angesichts
des noch Jangen kKaumes, dıie orte der Consularangabe A US e1IN-

Daraus würden sıch dann die Eınwend-ander gerückt SINd.
UNSCH ın Betre{it des Schriftcharakter erklären.

DIie Veherreste der figürlichen Darstellungen uf dem
sSınd YECWISS Oft auch ONn NEUEeT'N Archäologen eaChte nd betrachtet
worden; aDer S1Ee 1M Geiste ergänzen, WarLlr schwieriger,

eiz sSind uUrcals der Mörtel überal[l d1e Vertiefungen ausfüllte
Entfernung des Kalkes dıe einzelnen Kiguren, SOWeEIlt A1@e ernalten
sInd, u11n schärier hervorgekommen, alg auf dem Deckel, ebenso
W1e auf em Sarkophage selber, es ausserordenllich tıef Neraus-
gearbeitet ist. Te1111C tehen WITr nhach W1e VOTL VOL elinem 5äth-
sel, WI1Ie die KFıguren ergänzen sind un W A4S dort dargeste
SCWCSCH ; ich 11.USS miıch auf eıne SCHNAUC Angabe dessen be-
schränken, WAaSs och erhalten ist, wohel auf dıie alie I1 gebotenen
Abbildungen verwlılesen sel, nach der ersten photographischen
ufnahme, dıie On den Deckelfiguren angefertigt worden ist.

Auf der echten e1te der Tabella INSCr1pt10oN1Ss (2.) erscheint a ls
Hauptfigur e1In auf eiınem Faldistorium sıtzender ann, den Rücken
nach der Tabella gekehrt, das rechte eın vorgestreckt, das 1n

ZUrüCkgezogen;; e1iIn und oder an  er springt iıhm auf.
Hıinter em Manne S1167 auf einem Sessel, dessen grade Rücklehne
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sıch SCcCHauU verfolgen ässt, e1inNn dem Mann zugewendeter Togatus;
e1in dritter, WwWwon e1ın Sklave, StE hinter dem sessel

Weiter auf der echten e1lte der Scene Lolgen auf den un
die urc uerNo01Zz verbundenen Hüsse eiInes Tisches, dann, schwer
erkennbar, ZzWe] Bündel, nd AUSSers rechts eine FKrau e11 face.
Den Abschluss auftf der C bildet der Kopf der Luna 6 der aber
NUur noch bıs hart über die Nasenlöcher vorhanden fa

Auf der liınken Seite der Tabella (] ist. der Marmor tıefer ab  e_
hauen. Man erkennt NUr', 1n VOLN der Tabella, zwel face neben
einander stehende Männer, miıt Schuhwerk, as miıt Rıemen
die Schlenen gebunden ist ; die Enden der Rıemen rasgech rechts
un 1n Al den Beinen heraus. Dann OL& e1InNn halbes Rollen-
bündel, un 611 face eine rauengestalt. Den Abschluss bıldet
e1INe männliche 1gur, gy]eichfalls G1 1ACE, ıIn Toga, 1Ur miıt an-
alen &. den Hüssen, ass die en erkennbar SINd; b der
Vvoriretende 1ın Kuss 1st erhalten

unACASsS leg sıch dıie Vermutung nahe, ass der Deckel
ın derselben Zeit un 1n derselben Werkstatt angefertigt worden
ist, W1e der Sarkophag, un ebenso, ass das wer oben 1
Zusammenhange STE miıt dem untern. Allerdings weckt Be-
denken, ass der Deckel nıcht charf nd &12 auf der Unterlage
ruht un ass dıe Seiten nıcht einmal geglättet sind. Wenn WIr
1Ur w üssten, WAas enn auf dem Deckel dargeste war! Die

DIieAnnahme relig1öser Scenen scheılnt ausgeschlossen Se1IN.
beıden Männer, die E1 face lınks VONN der Tabella stehen, sınd
ach der Fussbekleidung amtilıche Personén; 2 INa  = könnte AAl

Dieser solennen SceneGConstantıns öhne, Consuln denken
STAan eine andere A US dem täglıchen en gegenüber, el ohne
jede Beziehung den bıblischen Bıldern unten. Hs bleibt 1U

übrig, ass der Deckel ursprünglich Sal N1C für diesen AarKo-
phag angefertigt, sondern 1Ur für ı1h: verwendet worden lst, Jedoch
xleich VON Anfang A

Das Stück 1st (m hoch: hleraus un AUs der Höhe der Innenfläche
der Tabella, Cm., aÜass sich, die Basıs unten un den and oben mıit be-
rechnet, annährend die ursprünglıche Höhe des Deckels auf 35- Cm schätzen.

Vgl Wilpert, In Capitolo di sStor2ıa del vestiario, die Abb Aı  D
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]DDass der Sarkophag, ın welchem der Stadtpraefekt Iunilus
Bassus In der vatikanıschen asılı  %, beigesetzt wurde, für ıhn

angefertigt worden sel, jedenfalls ber ı1US se1ner Zeit, also' AUS

der Mitte des vierten Jahrhunderts stamme, ist. früher VON Nıe-
mand ın Zweilfel KCZOSCH worden. „Der kolossale Steinsarz AUS

kararıschem Marmor, welchen iıhm (dem Iun1lus Bassus) se1INn e_

lauchtes un gläubiges Geschlecht herstellte, m1sst Met 2,45 1n
Das er IN USS A US der Handes änge un A ın der öhe

eINeEeSs der besten damalıgen Bıldhauer ın Rom hervorgegangen
sein‘‘.! an bewunderte die Vortre  ichkeıt der Arbeit, die uUN-

SCI’1I1 Sarkophag ın dıe el der besten Schöpfungen altchristlicher
Skulptur nd hoch über das Mittelgut der gesammten Sarkophag-
plastık stellt; alleiın INa fand dıe Erklärung der künstlerischen
Schönheit des Werkes 1n dem edanken, ass uch un die Mıiıtte
des vierten Jahrhunderts TOLZ des allgemeinen Verfalles der Kunst
och elster gegeben habe, dıe Tüchtiges 7i chaffen vermochten,

331e Auftraggeber fanden, die zahlungsfählg WAarICN, WwW1e Ja
Denunzwelıfelhaft die Familıe des Stadtpraefekten ist.

gewaltigen Abstand des Kunstwerthes der Skulpturen auftf den Se1-
enflächen VOoNn denen auf der Fronte erklarte InNna daraus, ass
hier der Meiıster selber, auf en N1C 1NSs Auge fallenden Seliten
sSe1INe esellen gearbeitet hätten In der That, WEeNnN der Sarkophag
ZEersägt. worden wäre, wıe ıIn moderner Zeit oft 2  s mıiıt
tiıken Skulpturen geschehen ist,“ würde Niemand g]lauben, ass

Fronte und Seitenfächen A UuS e1iINn un derselben Werkstätte her-
sStammen. Das es habe ich ıIn meılıner Monographie, Der ÖAr-
Rophag des Tunius Bassus (} den ({rollen DON Sanki eler, Kom,
1900 ausführlich dargelegt.

Der erste, der -  o  D die allgemeine NsS1IC. der (x+xelehrten
un Kunstkenner auftrat, welche das Werk nach der Inschrift 1n
die des Jahrhunderts datıerten, War W eis-Liebers-
dorf 1ın sel1ner chrift T1SLUS- un Apostelbilder, reiburg B,
19092 O dıie Behauptung aufstellt „Nach meılıner Schätzung
gehört das Werk eher 1n die antoninische Zeit als ın dıe erste

So Grisar in 18906, 314
Vgl Garruc@l, Sculture, 202, 2 341,
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Hälfte des drıtten Jahrhunderts‘‘ Diese Auftellung an durch
Baumstark (& 1905 52) eine scharfe Ablehnung; „Wer
en Sarkophag 1In's Jahrh hinaufrückt, annehmen, habe
zweıhundert re lang unbenützt 1MmM SdSargmagazın gestanden oder

SEe1 für Bassus ein ZzWweltes Mal benützt, se1In ursprünglicher
Bewohner VON dessen christlichen Glaubensgenossen der VOI'-

nehmen ‚Stellung, dıie YCWIS auch eingenommen naben m Üüsste,
schon 1m oder Jahrh miıt roher and AaUS se1lner AdAomus
aeternalis hinausgeworfen worden‘‘. TOLzdem tellte sich Jos
Wiıttig Die altchristlichen SkRulpturen M Museum der deultschen
Nationalstifiung Arn AaMmpDO ANTO &o Rom, Rom, 1  9
eNtfiscChıeden auf Weıls-Lnuebersdorf’s Seite, iındem eine ZWEeI1-
malıge Benützung es Sarkophags annahm, ZUETSL für einen
nen des I1unlus Bassus, dann für diesen selber, neben den
(+ebeinen SEe1INES Vorfahren TOLZ der unberechtigt herben KrI1-
U die se1ne CNrı gefunden, hat ıttig das Verdienst, einen
erNsten Versuch ZUr chronologischen Bestimmung des gesammten
CNhAatzes ul altchristlichen Sarkophag-Keliefs gemac D

haben, indem auf Grund der kRünsltllerischen Behandltung VO

Verfall des Jahrhunderts aufstelgt, ın die konstantiı-
nısche nd vorkonstantische Zeit un bıs ın das zweilte Jahrhun-
dert, und systematisc. dıie christliche Sdepulkral-Skulptur noch
1n der Blüteperlode römisch klassıscher Kunst beginnen un miıt
der letzteren den We  Fa des allmähligen Unterganges wandeln Aass
Iso Je besser _ dıe Arbeit, J® sorgfältiger die Ausführung ist, EeSTIO
äalter ıst das Werk Diese 1n sıch Ja durchaus ratiıonelle AIl
stellung Wittig’ s nhat miıt Eınem Schlage rdnung ıIn dıe bunte
Masse des reichen Materljals altchristlicher Marmorplastı g —
bracht, nd WL iıhm auf selnen kühnen Gängen lieber q IS
blosser Zuschauer folgen ME  >9 der ıhm doch das Ver-
dienst lassen, einen w1issenschaftlichen (+edanken allseitig urch-
geführt und entwıckelti haben Da NUuUu der Bassus-Sarkophag
miıt se1inem atctum on 359 abhbsolut nıcht Iın sSeINE Klassıfizierung
passite, mM Uusste 1ın Uebereinstimmung mıiıt W elis-Liebersdorf
Skulptur und Inschrı rennen un letztere nd ehbenso dıe Sel-
tenrellefs a ls eine unl vielleicht Jahrhunderte Jüngere Zuthat
annehmen. Hat darın Unrecht, geräth m1t der Heraus-
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nahme dieses wichtigen Ste1ines re1Il1cl se1n SaNzZer Aufbau 1InN’'s
Wanken MS handelt sich 1sS0 eine Krage VONN er archäo
logischer un kunsthistorischer Bedeutung, dıe wahrlıch eine
gründliche Prüfung verdient: G1E soll 1mM Holgenden versucht
werden.

Iso Stamm(T,. der Sarkophag des Praefekten Iun1lus Bassus
AUuUS der Zielt; welche die Grabschrı ang1bt, des Jahrhun-
dert’s? Liegen zwingende Gründe VOT, se1INe Kntstehung OLZ der
Datierung irüher, 1n das dritte, lıeber och 1ın das zWeıte Jahr-
hundert hinaufzurücken? Sind dıe Skulpturen der Seitenfächen
spätere Zuthat?

Besässen WIT eine uch 1Ur gerınge Zahl VON Hg urlerten Sar-
kophagen verschledenen Epochen mMmNAat Consularangaben, oder
w üssfen WITr A US Literarıschen )uellen das Todesjahr des Kınen oder
Andern dort beigesetzen, hätten WITr einen geWwIlssen alt un
Ausgang für die chronologische Grupplerung des (+esammtschatzes
altechristlicher Sarkophag-Skulpturen. Alleın 1eSs Mittel fehlt 1S

fast gänzlich. 16 1LUF ın der irühesten Zeit, sSondern uch
vielfach‘ im en dıe YT1ısten sıiıch ihre Sarkophage ın
den heidnischen Werkstätten gekauft, un S16 konnten das auch
da ohne Verletzung ihres echristlichen (xefühls, die arkophage
miıt einfachen Strigili, oder mi1t Scenen AUuS der I1raubenlese, der
Erndte, em Hirtenleben, mıiıt trauernden Genien, miıt Löwen, die
e1in 1er Zzerrelssen (als 1NND1 der unwıderstehlichen Gewalt des
odes), mi1t Seethleren er Art decorijert Nur ın einzelnen
Fällen hat die and e1INEes christlichen B1  auers dem er
christlichen Charakter aufgedrückt, indem Die 1n den Zusam-
menschluss der Wellenlinien einen Hırten oder eiINe Orante
melisselte. nNntier en Bildhauern un ihren esellen ın Rom yab

XECWISS schon VO  - frühester Zeit Bekenner des KEvangelıums.
ber selhst alne SAahZz CNTrIıSillCHEe Werkstatt mMUusst{e auf Absatz W1e

Heıden TYT1ısten arbeıten, un Mas eine SAaDNZC Anzahl
VON Sarkophagen AUS rein christlicher Werkstatt stammen, ohne
ass 1eS irgend W1e ın dem wer erkennen lst. Ebenso
en Ja auch die gulı zumal des Jahrhunderts, heidnische
wIıie christliche, gemacht, 1ındem S1Ee auf iıhre honlampen Löwen,
Hirsche, Hasen, Fische, oder gyeometrische Zeichen, oder andere
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relig1ös indıferente Bılder als Verzierung anbrachten, untier-
schiedslos heidnische W1e christliche Käufer befriedigen können.

Iie die Sarkophage mit indıfferentem Bıldwerk, VOoL denen sich
mancher noch eute 1n den Katakomben ndet, kommen hiler NnıC
ın etracht, abgesehen davon, ass auch N1C e1iInNn einzi1ger ıhnen
die Konsularangabe aufwelst. De Ross] ührt Inser. OVII SCH
ZU Tre bıs 410 19 Sarkophaginschriften mi1t Konsulardatum
auf (von DAl bıs 388) Da l1esse sıch Jan schon mancher Fın-

gerzelig erwarten; alleın die meılsten Inschriıften stehen 1ın elner 0N 3
bella auf dem Sarkophagdeckel, OSS mi1ıt Genlen, Seethieren oder
Hıirtenscenen beiden Selten; der Kindersarkophag der "Ox%taßihAn
VOI 3453 ist 1Ur miıt trigilı und der 1mMagO clypeata gezlert
Aehnlich ist miıt em lateranensischen Sarkophag des Kaustinus
ÖOIn re 353 (Garuccı 363; °) (neben der Inschrift auf dem De-
Ckel Je Reihen elphine; Kronte trigılı 1ın 7Wel Reihen über
einander, mi1t kleinen Säulen den Cken ; In der Mıtte unter
der 1Mago Hirtenscene). Der Sarkophag der T’heodora VO  a 363
(n 161) zeig das constantinische Monogramm miıt der Inschriuft
qauf der eıinen elte; die andere Hälfte Von dem Sarko-
phage OMIl re 343 (n (3), ist uUuNnS die arstellung der (+eburt
Christi 1Ur ın elner zweifelhaften Zeichnung erhalten Iso neben
dem des Bassus &1bt VOTLT 400 keinen datierten Sarkophag, der
für unNns 1n Betracht kommen könnte

Allein <x1bt eine Anzahl on Sarkophagen oder ON Deckeln
mıiıt Inschriften, die 11S theils urc den Namen der Persönlichkeit,
heıls durch andere Merkmale eine geNAauUeE oder oCN annähernde

Aus Garrucc], r'le CY1-Datierung für ihr wer ermöglichen. ‘
SUANG, Culture, kommen 1er (  0OSS für talıen un dıie Zelt bis
eLwa un 400) annähernd Stücke ın eiraCc die urc die Man-

nigfaltigkeit iıhrer bildlıchen Darstellungen, W1e urc die artistl-
sche Ausführung q ls chronologischer W egweiser dienen. Dazu kom-
IMNenNn u11l 370 die Zz W el Sarkophage AUS dem Mausoleum der Anicier
hınter der en vatikanischen asılıka, 1M besondern der auf en
1er Seiten bearbeitete Sarkophag des Sextus Petronlius Probus

e mächtigen Porphyr-Sarkophage der Helena un der Constantıa, jJetzt
1MmM vatikanischen Museum, wenngleich datierbar, haben keinerlel christliches
Bildwerk.
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un selner emaäa.  1n Anıcila Faltonia roba, Jetz ın der Kapelle
der Pileta 1ın St. etier (Garruce]l, 524, 529)

Da 1mM Te 381 der Befehl ZU Neubau der Basıliıca ber
dem ra des Völkerapostels erging, ist für den mächtigen
Sarkophag 1mM Lateran (Garrucc]l 369, Zn Kicker 39), der un mıiıt-
elbar bel der Confess1io aullı gefunden wurde, eine annäherude
Zelitbestimmung AUS der Baugeschichte der Aasılıka erheben,
wenngleich die Möglichkeit NıcC ausgeschlossen S dass der Sar-
kophag schon ın der en Basilika un In der en Confess1io0
gestanden habe

Auf dem eınen oder andern Sarkophage endlich bleten das
spätere Monogramm Ohrist] oder das Monogrammz wischen
un O Anhalte für die Zeit ihrer Kintstehung, zweiıte Hälfte des

Jahrhunderts KUurz, WIT haben für e1lINe el arkopha-
SCNH, resp Sarkophag-Deckeln mehr oder minder siıchere Hinwelse
für Chronologische Anordnung, nd der erstie KOongress der
Archäologen Spalato 1m August 1594 ein Cornus OVPETUM arlıs
SCUlYLUFLAE neben dem (/OrDUS INSCFLPLLONUM un dem (VOrDuUuSs
Hiclurarum Coemeterzıalıum IN’'s Au  to] Lasste, 11L USS die Ausfüh-
runs dieses edankens uch die chronologische Aufgabe, sowei#geht, lösen suchen.!

Allein Von a,|| jenen Sarkophagen m1t lıhrem bı  Ischen Bıld-
werk, SOWeIlt WI1TL S1e bisher besprochen aben, dürfte aum der
eine oder der andere dem Bassus arkophag zeitlich VOTIauS-

gehen, wenngleich sicherlich eine Anzahl on Sarkophagen

Neuerdings hat dieser Frage Ohlsen ın LI,/’arte, rıivasta dı STOTIA
dell’arte, Koma, 1906, pa 81 SCO,, einen Aufsatz geschrıeben: bassorilievz
NEL Sarcofagti dı Roma (meta Adel IITI-fine del SECOLO); SaAggi0 dı ClLasSıficazione
CroNnologica basata Sull’ analisı FeCNICA. Die Sarkophage miı1t biıbhschen Scenen
heilt chronologisch ın Gruppen, wobel er den 1m Lateran-Museum 119
(Garruceci 307, I Ficker 60), un: den AUS Maria Antiqua al DU tardı

als die ältesten ansetzt Lrotz der edenken und ' Einwendungen, die sSıch
Indemhler un da nahe egen, enthält der Aufsatz viel eachtenswerthes

Ohlsen seine Chronologie baslert auf der „analısıi tecn1Ca*, erunhnr sich, w1e
WIr sehen, miı1t Wittig. Ausser der vatıkanıschen und ostiensischen Steinhütte
darf 1I1NAan auch eigene Werkstätten fur die Appla-Ardeatina 1M Zusammenhang
mit dem Bau der Basilica Apostolorum und der der hh Nereus und Achilleus,
für die LTiburtina, Basilica Laurentil, ir d1e Nomentana, Basılica Agnetis
und Mausoleum Constantiae, annehmen.

Römische Quartalschrift, 1907
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W <x1bt, die INn ältere Ze1it hinaufreichen, In die constantinische un
selbhst 1n die vordiocletianische KEpoche.

Ich habe noch nıcht die verwandten Künste berührt, die 1er
ın eiraCc kommen, VOTL' a 1 l1em die (+emälde der Katakemben, die
Bılder auf den Goldgläsern, die ältesten Mosaiken, dıe Miniaturen,
die Lampen, die Elfenbeinschnitzerelen nd andere Schöpfungen
der Kleinkunst ber XEWISS WIr hler Manches Z Vergleich
nden, hat OCN jeder dieser Kunstzweige neben der Plastık,
VEn 1G fa soll, seINEe eigene Schule gehabt nd ın seiner
eigenen Weise die allgemeiınen relig1ösen Ideen In For-

Z Anschauung gebracht. Zur Frage ach der Chronologie
des Bassus-Sarkophags nelfen ber alle diese Vergleiche 1Ur sehr
wenIig, we1ıl diese Schöpfungen, abgesehen en Coemeterlal-
Gemälden, 1Ur sehr geringem 'T’heı1il ber die Mitte des Jahr.’s
zuückgehen.

Nun besıtzen WIr aher SOZUSAaSCH einen Milchbruder des Bassus-
Sarkophags 1n einem der schönsten Sarkophage des Lateran-  u_

(Garruccı 523, 4, D Ö3 Kiıcker 7E H }
DIie Frontseite &1bt >  S dies_elben Scenen wleder, wel-

che die obere e1 auf dem assus-Sarkophag bılden DIie Kläche
ist uch hnler durch Säulchen ın Intercolumnen getheilt; uch 1er
SINd dıe Säulchen al Weiıinlauh umschlungen, 1ın welchen
die Irauben sammeln. DIie Hauptfigur 1n der Mitte, der thronende
ristus, ist auch 1er unbärtig, mit vollem Haupthaar, nd ZWEar ıIn
der künstlerischen Auffassung sicherlich schöner und 1dealer
als autf em Bassus-Sarkophag. uch ler ruhen die Küsse des Herrn
aut einem 1mM Halbbogen über einem Brustbilde Zyehaltenen Schleier,
em Sinnbild des coelus. Neben dem Herrn stehen die beiden
Apostelfürsten, abweichend vVvom Bassus-Sarkophag 1n em KAadı-
tionellen VYPUS; uch 1er empfängt Petrus auf vernu  en Händen
die Schriftrolle des G(esetzes, während Paulus den einfachen (+estus
der Acclamation hat Die beiden Intercolumnen auf der rechten
e1te werden uch hler urc die Rıiıchtscene VAOI: Pilatus A USS S-
u der 1ın der etzten Intercolumne autf der andern e1Ite das

Für manche andere Fingerzeige auf den Monumenten, die bel dem Ver-
such der Datierung beachten sind, verwelise ıch auf Öhlsen, (S
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pfer TAaham's gegenübergestellt ist Wenn die Annahme
ın meılner Monographie, ın dem VOIl ZzW el o1ldaten vorgeführten
Petrus JE1 der Verstorbene gedacht, der VOoOr dem Rıchterstuhl des
Herrn a1f grun des sühnenden UOpfers Christi e1N ynNädiges Ur-
theil erhoffe, auf edenken gyestossen lst, hat mıch eben der
lateranensische arkophag dieser Aufassung geführt; denn dort
ist unzweifelhaft d1e ın 1n der zweiten Interkolumne Stehende
Figur der Verstorbene VOL dem Rıchterstuhle Christi Von &TÖ-
ster Wichtigkei ber für die chronologische Bestimmun des 1
teran-Sarkophags sind die Darstellungen auf en beıden Seiten-
HAächen DIie bı  Ilschen Scenen des (Juellenwunders In der W üste
nd der BlutÄüssigen auf der eınen, der Vorhersagung der Ver-
leugnung eirı auf der andern e1ie haben a,ls Hintergründe
kirchliche Gebäude, ST OSSC un kleine, Baptisteriıen nd Basıilıken,
W1e 1E un nachconstantınıscher eıl In kRom aufgeführt W el -

en konnten. Diese Zeitbestimmung rhält ihre Besiegelung
urc das constantinische Monogramm das 1ın elner 1ler-
eckigen Scheilbe, das Labarum erinnernd, die Kuppel eines
Rundbaus krönt ID ann ISO keinem Z weifel unterliegen, dass
der Lateran-Sarkophag 144 ın die nachconstantinische Ze1t, ELWa
zwıschen 39() un 360 sefzen 1st Wären dıe Darstellungen auf
den beiden SeitenNächen N1C vorhanden, S würde die Tre  1C.
Ausführung der Fıiguren VOTNe die Annahme e1INEeSs 1el älteren
Ursprungs ahe egen, S W1e eiım Bassus-Sarkophag.

Die Chronolog1e des lateranensischen arkophags ist entsche1l-
en für die des Bassus-Sarkophags. (7@WISS, die Skulpturen der
Erndte, der Traubenlese, der Jahreszeiten stehen unvergleichlich
weit hinter der künstlerischen Ausführung der Vorderfläche
rück; ebenso würde 1A11 VO  - einem Meister, der diese schönen
Figuren herstellte, für dıe Inschrift auf dem (+esims schönere Buch-
taben erwarten (das ist beharrlich ohne Bindestrich A, das hat
bald graden, bald geschweilften Querbalken; bald sINd dıe ortie
durch Punkte getrenNNT, hald schliessen S1e siıch unm1ıtLtelbar
einander) Alleın WIL haben auch andere Sarkophage, be1l wel-

5 Mal FICcKer, OE 120
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chen schon auf den ersten 1C verschiedene an erken-
NeN sınd un neben dem e1sSse des kunstgeübten Meıisters die
selner esellen un ehrlinge. Wären F'ronte un Seitenfächen
des Bassus-Sarkophags N1C des ST OSSCH künstlerischen AD-
tandes gleichzelitig, müÜüsste sich eln Grund denken lassen, W 6SS$S-

halb INna@&  > auf die bis dahın gy’]atten SeiıtenfÄächen später Jjene rein
decoratıyven Scenen der Traubenlese Uu. S, einmelsselte.

ber die >  CH Untersuchungen, die ich gerade ach dieser
ichtung VOrSCchOMMEN habe, machen unzwelılfelhaft sicher, ass
das GQUNSE Werk, Fronte W1e Schmalseiten, gleicher 1 Aa US-

gemeilsselt worden S1nNd. Es reicht AUS, die echte e1te 1Ns Au  s
LASSCN, WO der “elbaum nd die Nnie ıIn die Vorderfläche e1IN-

gyrelifen, Ja die schlefe ichtung des Hintergrundes nNOL-
wendig machten, dass das 1Ur während der Bearbeitung des rohen
Blockes möglıch WAäar. Wären zudem die Putten der Schmalseiten
erst. später ausgeführt worden, würde as tarke Kellef, 1n
welchem G1e heraustreten, e1Nn ursprüngliches Vorspringen der
Schmalseiten ın einem künstlerisch SAaNz undenkbaren Maasse
vorausseifizen. KUrZz, der Gedanke x& ZWEe1 Kpochen der Sculpturen
ist endgültig aufzugeben.

Der Deckel ist UÜre 1er elserne Klammern auft der echten
un lınken Schmalseite mi1t dem Sarkophage verbunden; dıe
Schmalseiten des Deckels sSind ohne Figuren, Ja N1C einmal
geglättet.

Wır en bisher noch Sal nıcht die Darstellungen selber
auf dem Bassus-Sarkophage für die cCchronologische Kixirung In

Wiıe sıch 1ın en emälden der KatakombeneiracC SCZOSCNH.,
eine Entwıklung nachweisen Äässt, die, VON em andern abgesehn,
uUuns hindert, eın Bild des vierten Jahrhunderts ın das drıtte oder
Sal zweiıite hinaufzurücken, ennn uch die Plastik XEW1ISSE een
un Darstellungen noch Nn1ıC 1n ihren nfängen; S1Ee machen sich
erst nach un nach 1mM erlauie der Ze1lit geltend. ristus, der
em Petrus die (+esetzesrolle überg1bt, der Kinzug 1n Jerusalem,
diıe Passlonsscenen, Job, Petrus un Paulus, VOL em ber In den
WI1ıCkeln diıe Ausführung bıblischer Scenen In Figuren Ol Läm-

sSiınd iür e]lne CNrıstlıiıche uns des YTıtten oder SOl zweıten

J ahrh’ S Sar nıcht en  ar Eıine Pılatusscene ist ebenso e1iN Ana-
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chronısmus ın der Plastik des drıtten, W1e e1iInNn historisches
Kreuzigungsbild 1ın der des vlierten Jahrhundert’ WwWwAare.

Be]l der photographischen Aufnahme des Deckels mıit Magne-
siumlıcht hat sich mMIr ber uch och eine andere Beobachtung
aufgedrängt: uch en Figuren der Vorderseıite haben VOILI-

schledene Hände gearbeitet, eine kundigere nd eine weniger
yeübte; Ma  a} braucht 1Uur den Petruskopf und en In gyleicher
kKıchtung stehenden Kopf des eınen oldatfen neben T1ISLTUS Dı

betrachten, dAe sichtlich künstlerısch hinter andern zurückstehen.
Der Wiıdder e1m pfer Abrahamé‚ die beiden Löwen neben Da-
nlel, der Ksel, auf welchem der Heıliland reitet, SINnd VOLN e]lner
Steifheıit nd Unbeholfenheit, die e1inNn Bildhauer des drıitten oder
zweıten Jahrh’s sich N1C cChulden kommen assen.

ügen W Ir och einige Bernerkungefi über Sarkophage hinzu,
die ach Arbelıt, Darstellung nd Auffassung der Scenen N1IC
weit VO Bassus-Sarkophag nd seiInNem Bruder ENLIerN. lıegen;
urc die Vergleichung mI1t elinander werden e1 Kgewinnen.
Auf dem Bassus-Sarkophag wie auf dem lateranensischen 174
cheint 1U Eine Passıonsscene, YT1SLUS VOL dem Richterstuhl des
Pılatus, der sich ZUrF Bezeugung der NSCHNU des ngeklagten dıe
an wäscht. Auf einem andern Sarkophag des Lateran 173 K1C-
ker, 113, Garruccl, 350, 1) wıederholt siıch rechts 1eselbe Scene;
ıhr stehen Iiınkes Zzwel weltere Passionsbilder, die Dornenkrönung nd
die Kreuztragung gegenüber. ber dıe nımmt das offene Kreuz
e1N, miıt dem constantinıschen Monogramm 1M Sliegeskranze dar-
über, nd unter en Armen des TeUzZES die SCNlaienden ächter
Staitt des richtenden Y1STIUS lst hler Iso der Auferstandene, der
Slieger ber den Lod, g IS Vorbild un Unterpfand für eigene
Auferstehung dargestellt. e1 Ideen berühren sich. Neu sSINd
die weılıteren Passionsscenen, un OoCN nötligt WUNS das alte (O11-

stantinische Monogramm, Nn1ıC weiıit. ber die Mitte des vierten
Jahrhunderts herabzugehen. kın andrer Jateranensischer Sarko
phag 164 Kicker, 107, (Garruccel 350, 2)) hat 1n der das
triumphierende Kreuz, neben iıhm ber die Apostelfürsten, W1e
S1e 7ı ode geführt werden; AIl en en das pfer Kalns und
els, nd gegenüber Job ın se1lInem Leiden. Hs ist. eine auf den
ersten IC sehr wunderliche un räthselhafte usammenstellung;



b R  C

134 de Waal
alleın verstie die altchristliche K Uunst nicht, wenn I1Nan

nıiıcht 1mM Auge behält, dass sehr Oft einzelne Kreignisse dem
Leben biblischer Personen 1Ur darum dargeste sind, u  z diese
Person selber 7ı kennzeichnen; die Scene qls solche hat Sal keine
Bedeutung. So auf em genannten Sarkophag. Neben dem He1li-
lande 1n Se1NeTr Verherrlichung tehen d1ie beiden Apostelfürsten ;
die SCceNne, ın der S1Ee dargeste sınd, SO azu dienen, S1e q IS
Petrus un Paulus kenntlich machen. Dass Kaın nd bel ott
ihr pfer darbringen, ist. uch 1er bedeutungslos; ollten ur

die erstgeborenen Menschenkinder, die ersten, denen das
Todesurtel 1m Paradliese sich verwirklichte, vorgeführt werden,
wıe auftf dem Bassus-Sarkophag die Sünde der Stammeltern
Diesem Hinweise auf den 'Tod steht Job a {Is der Frophet der AUf-
erstehung gegenüber. Diıe Scene selber, In der Joh dargestellt 1St,
hat uch hler 1Ur den einzigen WEeC  9 In der 1gur Job kennt-
lich A machen. Der edanke In der Bı  erreihe auf jenem Sar-
kophage ist Iso der Kaın un bel Hinweis auf en Pod Job
Hinweis auf die Auferstehung; das Trıumphkreuz In der Mitte
7z7Wwischen Petrus nd Paulus Hinweis auf das himmlısche eben;} eINZIS AUuUS dieser Auffassung VerSIiCc INa  —_ die SAUaNZC Komposition.

Hassen WITr das (Fesag'te ZUSAMMEN, ergiebt sich a IS esu  a
uUuNsSerer: Untersuchung iolgendes:

HKür die chronologische Bestimmung eiINes Bildwerkes ist
nıcht 1Ur die „analısı teCNICA*®, die künstlerische Ausführung,
sondern auch, neben manchen andern für die Zeitbestimmung
verwendbaren Einzelheiten, besonders der Gedankeninhalt ı1n Be
racht ziehen.

A dem Bassussarkophage sınd die Skulpturen der Vor-
erfläche, W1e die der Schmalseiten AUS Einer Ze1it und Werkstatt

Der arkophag ist für en 1m TrTe 359 gestorbenen Prae-
fectus rbı Iunlus Bassus, un N1C früher für einen andern ANSC-
fertigt worden. DIie Arbeiıit gehört 1Iso der Mitte des Jahrh’s All,.

Da der Bassus-Sarkophag der einzige reich gurierte ı1t
Konsularangabe 1st, bıldet en esten un  '9 on dem für
eine annährnde Chronologie der altchristlichen Marmorplastı
VOrWÄrtis und rückwärts aUSsSSCSANSCH werden IN USS,

A  .
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Kleinere Mıtteilungen und Rezens1ionen.

Zum Kult des hl Vınzenz VoNn DAarag0SSa.
Quae 1E reqi0 QUTEVE PFOVINCLA uLLa, QUOUSGUE vel Imperium

YoM an UM vel OChristianum HWOMEN extenditur, Natalerm ON gaudet cele-
brare Vincentiu Mit diesen Worten schildert der h1 Augustinus (Sermo

die Verehrung, welche Se1INer eıt der Erzdiakon un
Martyrer Vıiıncentius VON Caesaraugusta 1mM Abendlande WwIe 1mM orgen-
an KENOSS. Stephanus VON Jerusalem, Laurentius VO  w Hom und der
Spanler Vincentius bılden se1it 5ältester e1t das leuchtende Dreigestirn
der 7006 A Kihre des Diakonats ın der Kirche, un WEeLnNn Pruden-
t1USs 1mM fünften mEpL GTEOAVWOV voll Begelsterung seinen Landsmann preist,

D 1es nıcht mınder arın un herzlıch Augustinus, Leo der TOSSe
A Väter: alle Martyrologien gedenken de1Nes Hestes AI 2 Januar,

und mıiıt sSeInNemM Vaterlande Spanien wetteifern Afrıka, talıen un der
Orient INn se1ıner Verehrung. Seine Martyrakten, nıcht gy]eichzeltig,

doch nicht Jange nach einem Tode verfasst, wurden gyegen
des Jahrhunderts öffentlich eım (+ottesdienst ın den Kirchen Afrıka's

vorgelesen, W1e der h1 Augustinus (SEermO CCLXXV) bezeugt; VO  > die-
SsSCIN selber haben WIT VACE: VOLN L,e0 dem (3rossen gyleichfalls eınen
Sermo zın Natalı S, Vincentiz maAartyriS.

Dazu gesellen sıch die monumentalen Zeugn1sse. Rom besass 1MmM
Miıttelalter nachweislich dreı dem h[ Vınzenz gyewelhte Kirchen, eine
bel St. Peter, eine andere 1n 'Trastevere un die VON Honor1us (625—-638
ad ALUAS Salvias erbaute, die Le0 JSl 21111, 796 erneuerte. Ebenso
Mailand SEeINE St. Vinzenz-Kirche, die noch eUteE; a‚.Der profaniert esteh

In Frankreich xa A Kegımont bel Bezlier eine 1MmM Te
4.55 erbaute Kırche un Heiligen. Das (+leiche oilt für Cremona;
arı 105 A Städte rühmten sıch, keliquien des Martyrers besitzen.?

Armellini, Ohiese di RBomd, 760, 693, 940
De KOoss1l, BuULl., 145
Bolland,, Jan 'Lom ILL,
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136 Kleinere Mitteilungen un Rezenzionen
er SeEINE Verehrung 1n Afrika vgl eclereaq, I/’Afrique chretienne,
I 263, SCcH.  >} Neuerdings haben qauch die Jüngsten Ausgrabungen
1n Salona den Bewels für dıe Verehrung des h1 Vinzenz auch für Dal-
matıen erbracht Der Herr Konservator Bulie’ hatte die Freundlichkeit,

1Ns Nachfolgendes darüber ZU be-
rıchten.

Z en bedeutsamsten Funden
quf epigraphischem nd hag1lolog1-
schem Gebiete, die ın den etzten
wel Jahren 1n der Umgebung der
asılıka VON Salona gyemacht WOI' -

den, zählt die Inschrift des hl Vın-
ZENZ, wIie 0I Abb (C) S1e ZeleT.
Der kleine viereckige Pılaster, auf
dessen Vorderseite dıe Inschrift,
oben 1n der Leiste, steht, ıst 1,085
hoch und 0,34 breit; die Rückseite

S

ist eiIn wenig abgebrochen.
(z+anz un unversehrt steht qauf

der Vorderseite (C) die Inschrift 1n
Schriftzügen des oder Jahr-
hunderts:%.  ı

SC“ VeERLNCGOR N T

Unter ihr ist, ein Kreuz miıt langem
Stamme eingemeisselt; dıie beiden
Seiten des Pılasters welsen (O) e1IN-
gehauene Kerben oder Rınnen auf,n nebhst einer xkleinen viereckigen Ver-
tiefung oben seltwärts: hler
ursprünglich ohne Yweifel Iransen-$

S a I l  B an Slr 'D

S
B N

7LAC eingefügt. Der kleine Pılaster
hat a 10 qls hermula rechts un

A A  A x
Iinks Marmortafeln gehalten, die qlg
Schranken In einer aedicula oder
Kapelle dienten, welche 1m Norden
der asılıka stand un dem h1l NÄnN-

gyewelht WAar.,. Derartige Oratorien aute INa KEINC ın der
Umgyebung VON Hauptkirchen; Papst Symmachus (  8-5 errichtete
deren quf einmal sechs be1l St. Peter (L2O Pont,., ed DuUchHhESNE, B

261) Dass WITr für das 5. oder Jahrhundert 1er untier den VeLr-

schıiedenen eiligen mi1t dem Namen Vincentius 1Ur den m der

SaNZen verehrten Diakon un Martyr Vincentius VO  —_ Saragossa
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TZ denken haben, wird keines Bewelses edurien DIie Veranlassung
der KEinführung seinNes « ultes 1n Salona 1mM oder Jahrhunder aber
wird, W1€e “ vielen andern Orten, 111 der Vebertragung VO  S Re-
1qulen desselben dorthin suchen SseIN, l on Jel 4aUuSs den Lampen,
die AIl eiınem (irabe rannten,
oder VOCNH brandea, die auf seinem

Kıne Pa-darge geruht hatten
rallele dazu haben WIT In der
Kinführung der Verehrung des
h1 Menas, die uns eine In-
schrift ıIn der Basilika des h[ A 44
nastaslıus ın Marusinac erinnert
nd VOIl dem ZzWEe1 O0el-Ampullen
1n Dalmatien gefunden worden
sind.

Die Verehrung des h1 Vıiınzenz
1n SsSalona ass sıcCh In sehr 10
Zeit hinauf verfolgen. DIie Kırche
VO  w Spalato, die Krbın un ach-

<folgerin der ırche VO  — Salona
fejertie STtELS Se1IN H es als festum
duplex, während In der KanzZenh
Kirche 1Ur q [ls semiduplex be-
FaNngeN WITrd. Das Kalendarıum
VON Spalato OIMn ahre 1291 e1l'-

wähnt schon as Gedächtn1is Vın-
centit levite et martirıs D Ja-
Wr mit Ausschluss des hl Ana-
SfAsS1IUS Persa, mıiıt dem allerwärts
SONS gefelert WIrd, In eiıner Eint-
scheidung des Papstes Cölestin LLL
VO Jahre 1196 wird das Hest des

Vincentius untier den beson-
deren Hesten aufgeführt, welche
die Kathedrale VO  > Spalato

Wenn der Dombegehen plegte
VO Spalato eute, 1n e1in sılhbernes
Brustbild eingeschlossen, eın Stück
VO Schädel des hl Vincentlus bewahrt und verehrt, ann diese
eliquie nıcht schon 1mM oder Jahrhundert nach Dalmatien -
KOomMMen se1in; S1e ist sicherlich ers später dorthin gebrae worden;
a4ber immerhın leg’ auch hlıer eın weılıterer Kın VOL In der der
Zeugnisse für die StEeie un besondere Verehrung des Vi?centius 1n

Salona-Spalato.
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Von Beziehungen zwischen den Kirchen VON Salona un Caesarau-

&uUSLa 1mM Mittelalter ıaben WIT keine Kunde, ehbenso wenig VONN l G
kantilen Verbindungen zwischen beiden Städten. Und doch kann der

des hl Vıincentius kaum anders qls durch einen Pılger oder einen
Kaufmann AUS Dalmatien dorthin übertragen worden Se1IN. Vielleich
entdeckt die Spezialforschung NOCN weiltere en zwischen en und
drüben, un damıt NEUE Beiträge Kulturgeschichte beider Länder
1m frühen Mittelalter

1ne NEeUeE Unterkirche In Rom  ?
e  C Der histuvrische en der ewligen scheıint unerschöpflich an

verborgenen Schätzen w1e das Meer: un lıegen aucCcNh keine versunkenen
Städte menr unten, die des Entdeckers nharren W1e in De Rossis Tagen
un wie der (Orient 1E 1N. an bıregt, WwWIrd OCN eine kostbare Perle
nNnAaCcCNh der anderen NS Licht gebracht, un eın wertvoller 4n ach dem
anderen zeugl VO verschwundener Herrlichkeit.Kg D Ya U So ist NAOT- kurzem le.wundervolle Marmorfgur der 10D1dı1ın AaUuSs
den (järten des Sallust Tage <yetireten, der Palatin hat den Forschern

Und N narren WITL qge1t. Mittedie Reste der Kalserkapelle erschlossen.
Iuni auf die Ausgrabung einer Unterkirche 1ın UriS0qg0NO.

5R ıne solche liess Jängst eiINe reın historische Krwägung vermutfen,.
Der Heilige wurde In Aquileja gyemartert; auch Se1INe keliquien

wurden nıcht nach Rom übertragen, oOnNndern nacC Zara In Dalmatien,
WO 831e noch heute verehrt werden.

Nun abher besass Rom e1Ine nach ıhm enanntfe asılika, die den
Titelkirchen zählte, a ISO In eiıne sehr Ta eit hinaufreichen SS.

Urkundlich bezeugt ist S1Ee erstenma[l 1m Tre 499; e1IN Presbyter
des (zotteshauses dem Koneil teilnahm, das aps Symmachus
Rom bhielt. Inschriftliich egegnNne uUunNns der T'itulus auft einem Pitaph
der Pankratius-Katakombe miıt dem onsulatsjahr 2 DIie Grabschrift
spricht oleichfalls VO einem Presbyter L’ıtulı anctı Chrisogonit‘. *

Da 1U solche 'T'ıtelkirchen gewöhnlich nach dem irommen un
freigebigen Besıitzer eines Hauses oder Grundstückes, der Seın K  N-
tum 7U (+>ottesdienste überlassen hatte, benannt wurden, oder nach
einem Martyrer, der mi1t der nachmaligen Basılıka durch irgend e1INe
lokale Krinnerung verknüpft WAar, e} liegyt nahe, ähnlıche Tsachen
der Benennung auch 1n Crisogono uchen

Bu Adella CommiSss. Archeol. Comunale, FKase. _V‚ 157 ß  ß
af. L

De Rossi, E 442, 290 vel. e1n ähnliches Epitaph bei
Armellini, (+12 antich? (ümiteri GCCC, KRoma, 1893, 520

Caa  » .47
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Da aber hier niréendwo eiInNne Spur der KErinnerung en Mar-
en WaLrL, 24USSe@eI“ dem Namen selbst, wurde INAan ZUr Ver-

MULUNG gedrängt, S1Ee möchte ohl unftier dem Niveau der gegenwärtigen *$Kirche en Se1IN. Eın 1C autf das Terrain konnte die Vermutung
1U bestärken. DIie heutige Basılika leg SAaNZ bedeutend ber der
Strassenhöhe, W1e 1E das antıke om aufiwlies. Ein sehr deutlicher
Bewels dafür sich 1n der nächsten mgebung On Crisogono.
(Gerade gegenüber, wenige Schritte entfernt, leg” das Kxeubitorium der
AADE Kohorte der Vigiles, das 1m Jahre 1869 entdeckt un ireigelegt
wurde. Sein Niveau liegt eiIiwa INl,. un dem Jetzigen. Kitwa ebenso
tief muUusstie e  a die ursprüngliche Basılika gelegen haben, die sıch
das nNndenken des Chrysogonus knüpft,. DIie Jüngste der 1M Kixeubi-
torıum aufgefundenen Inschriften Lagı das Jahr Z un WeNnN den
Akten wenigstens hlerın gylauben 1st, hätte Chrysogonus
Diokletian 1n Rom <’elebt, ass das KExeunubitorium un das Haus (
des eiligen och q[s gyJeichzeltig bestehend aADNSCHOHNMMEN werden
können.

Da 1ın den Zerstörungen un Bränden der iolgenden e1t sich der
Schutt ringsum hoch auftürmte, IN USS das a lte (+ebäude immer mehr ıIn
den en gyleichsam zurückgewachsen Se1N, bıs 101A111 sıch entschloss,
eine eue 4asSıl11ka auf dem Terrain bauen Wann 1st as
geschehen ?

Wır w1issen VO  an YröÖsseren kestaurirungsarbeiten ardına MO
hann VOoONn Crema 1m Te 11928 un Kardınal SCIpI0 orghese 1mM
‚Jahre 1623 Es ist un wahrscheinlich, ass Jyhann VON OCrema den
Jetzigen Bau herstellen liess; enn ungefähr U 1ese1)De eıt (unter
Paschalıs IT wurde die Oberkirche VO  w C'lemente erbaut, In der INn&  —

Auf diese W eise könntedie Unterkirche sovıel a IS mörgylıch  F nachahmte.
INa auch den basılikalen Stil VO Crisogono erklären: InNnAan bewahrte
1n Pietät die lıeb- un heilig gewordene Form und wollte AD das alte
Heiligtum An Sonne un Licht en och ahmte INa auch die Teue
Krhaltung des Unterbaues nach, W1€e 1n San Clemente? Bisher hatte 190028  -

Historische Re-keine Nachricht un keine Spur VON einem solchen
fHexionen ochten ıhn noch sehr vermuten lassen: I1a tellte WeIl-
tere Untersuchungen nıicht AN, un W1e oft UusSsSi{ie aın Zaufall dıe rage
1Ns Rollen bringen

Celestino De Santi, der eiIn wenig Archäologie treibt, wurde quf
eINe Mauer des kKellerraumes aufmerksam, die ZUUL yrössten e1ıle VeL'-
schüttet WAar, aber die Zeichen ıohen Alters aufwies. Er XTrub e1INn wenig.
Kıs zeigte sich, ass die Mauer SICH tiefer unten krümmte, ass 41 e der
psis einer asılıka angehören könnte Auch zeigten sıch Heste einer
Stuckschicht mı1t Malereien (Fruchtschnüre G kKautenzeichnungen). Die
Malereien Sind VO  e ziemlich roher echnı1ı un SOWeIlt die wenigen,
bisher freig‘elegtgn Reste eiınen Schluss zulassen möchte 1147 31 @e SErn
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b
der eıt Gregors 11L zuschreiben, VON dem der Lüiber pontiLcalis be-
richtet: &ELG renovarıt ectum sanctı hrysogoni martyris el CAaINer4am

S1Ve parıetum pleturas‘‘, * Die problematische Apsıis . liegt unmıittelbar
ntier der heutigen Sakristel : vielleicht wäare S1e als Nebenapside ZUWU

denken, während die auptapsıs ann nAaher unie der Jetzigen gesucht
werden N uUusste.,

och OLZ q || dieser Wahrscheinlichkeiten nd Möglichkeiten
MN usSssen WIT welitere 1B Bet umfassendere Grabungen abwarten, ehe WaT
e1In Urteil ber die Zugehörigkeit dieser alten Mauer-— un Farbenreste
yeben können.

Professor MaruCCMT: der ZUuerst. benachrichtigt wurde nd ZUuerst
der Oeffentlichkeit VO  > em HFunde Nachricht —  ab, hat sofort das 1nN1-
ster1um auft die hochwichtige Entdeckung aufmerksam gemacht, un
dieses hat mı1ıt Bereitwilligkeit für vorläufige Untersuchungen einen
Betrag VO  S 1000 bewilligt. Kreilich, kam dıe Sommerhitze nd
xyebo der SKaNZEN hochwichtigen Angelegenheit einen Jangen Stillstand;:
hoffenlich reift uns der Herbst diese köstliche Frucht

Kıs ist möglıch, ass vielleich a irgend eiIn Oratorium oder eın
Raum des einst Cr1sog’ono0 angrenzenden Klosters tage C:
tördet wird. Interessant für die ATchäologie WIrd die rabung auf alle
Fälle seIN, WEeENN eit un Menschenhand nicht allzu ungnädig FZCW ESCH
SInNd. Sollten WIT aqaber WIT  1C eın 7zweıtes San Clemente geschenkt
erhalten, dann hätte Rohoult de Fleury einen Beitrag eiınem
schönen Werk Les salnts de la 1i1L6e6S$Se el leurs mMoOonNuments

Dörfler

Krster Bınd. 303 mMLLudwig on Sy bel, OChristliche Antike
Warbentateln nd 575 Wex:  ern Marburg, 1906

Was der Verfasser NO allen, welche das (+ebiet der altehristlicehen
Kunst behandelt aben, VOTAaUS hat, ist e1INEe sStaunenswert Kenntniss der
KAaDNZCH antıken heidnischen Kunst un Literatur, 7zumal des gyesammten
Orients. Dadurch ist. 1mM Stande, aut einNne Menge altehristlicher enk-
mäler CN Lichter werfen, un WE 1n em Suchen ach Ana-
logien nıcht selten weit gy’eht, verfolgt 11A11 doch m1t (+eNnuss die
blosgelegten WFäden 1n em wunderbaren (+ewebe der een, Anschau-
uUuNgecN un Sitten, das Menschen un Zeiten un Völker geheimni1issvoll
umschlingt. 1esESs infügen der christlichen Kunst 1ın den (+esammtbau

Duchesne, 418
(orriere A’ Italia (30 Juni
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der gelstigen Entwickelune der Menschhei VO ernsien (Osten her bıs
A0 ” Abendlande 1sSt das Neue uCc alleın hat den Stein
nicht WLLE CT ast SEC1INEN alz eiIN<EesSEIZT sondern hat ıhn für SC111

System behauen un zurecht XCSLULZ hat andern Vergleich
bringen, altaegyptische oder babylonische Malereı i 6G1NEIN 2
chischen (;emälde ummodeln wollen, un 1S% S11 Bild des christlıchen
Altertums Ee1116 TL SCcCINCH CISENCH ugen refreue Wiedervrvabe geworden

Auf das Vorwort un auf GC1IH6 Kınleitungd VON S() Seiten olg auf
974 Seiten die Behandlung der Katacomben Bau, Inschriıften, (+>emälde
Der Z7WEe1Le Band WITrd 9 ISO Architektur, Plastık, Mosaiken, Kleinkünste
(Goldgläser, Lampen, Elfenbeinschnitzereien, Minlaturen, (Gewebe Uun:
Verwandtes) behandeln haben

132 AQOT der erf. mit ecC „Zuerst besprechen WIL dıe rab-
schn Lfben, verlane't CIM planvolles Vorgehen Denn die Inschriften
sprechen S16 geben unmittelbar Aufschluss ber die Verstorbenen über
ıhre Person un ber iıhre un der Hinter  1ebenen (+edanken angesichts
des es DIie Malereien sprechen auch \ siınd sinnvoll gewählt
Jleın s 16 sprechen nıcht Worten, ondern eben Bildern, welche
Imissverstanden werden können. Daher sSuchen WIL testen UusSs fassen.
indem WITL uUuns ZUEeTSL &. die Inschriften wenden‘‘ Und VLÜUNTL halten

Aq und schreibe nıcht einmal sechs Seiten ber das GANZE reıiche
Mater zal der Inschr ıften un nachdem der erf. ‚y L1 e1NeN planvollen
Vorgehen* „1esten Fuss gefasst‘‘, ergeht sıch VOoON 140 bıs 304 ber
die Malereien, „welche m1ıssverstanden werden können‘“‘ ber Ireilich,
be]l den Inschriıften konnte Kenntniss des en Orients nıcht

euchten Jassen, aUC nıcht Justig über den Jaufen werfen, Was

andere ernstem Studium aufgebaut haben
er Archäologe würde dem erf dankbar KECWECSCH SCIN, WEeNnN sSCc1INn

ersier Band sıch nächst der Baugeschichte der Katacomben ausschliess-
ıch mi1t den Inschriften beschäftigt un AauUus ihnen E1 (+esammt-Mo-
salk der Anschauungen un Vorstellungen über 'T’od un Jenseits, ber
an nd Familıe, K ultur nd kırchliches eben bel den en
Christen geschaffen hätte Kın SOIChHes erkKk chronologise LODOYI A
phisch un em nhalt nach geordnet fehlt uUunSs NnOoCNh das überaus
reiche Materl1a|l einzelner Mosaiksteinchen lavert Ro S 1, Corpus
LNSCTLHYLLONUM, W 16 dem VON ihm uUunNnQ SECcC1INEN Nachfolgern herausgege-
benen Bullettino AL archeologıa SAÜCT Uy Le BA Inseriptions de Ian
(7aule, Kraus, Die altchristlichen Inschriıften der Eheinlande,

C Inscriptiones Hispanıae chrıstiande, den 26 Jahrgängen
der AnNgeS d’archeologıe el A histoire (D e S, Aber „Ne tang1to, 0
mortalıs VeLEeTO AanNnes Deos E EeSTIO breitspurigel 1ST die Behandlung
der (+emälde „wWelche missverstanden werden können“ WODEeL KExeurse
über antıke Parkanlage (S 160 un über die (+eschichte der uhle
und Polster (S 182 ange Seiten füllen
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Wenn der ertf. den katholischen Archäologen vorwirft, ass S1e

nNntier dem Banne des Dogma’s schreiben, hat selber ın selner
„Voraussetzungslosen Wiıissenschaft‘ auf jeder Seite endenz-Archäologie
betrieben.

Dr H Brück, weıil. 1SChHhO VO  a Mainz, Lehrbuch der Kirchenge-
schichte für akademische Vorlesungen un ZUMM Selbststudium Neunte,
teilweise umgearbeitete Auflage hege. V, Dr chmi  6 Prof. T’heol

1SC Priesterseminar Mainz. Münster 1 1906 Aschendorff.
XVI 0395 11,00

Der Weg ZUWUr Vollkommenheit ist afich für die Schreiber un Heraus-
geber VOLN Kirchengeschichten e1in recht Jangsamer. Gar schnell
fliesst ihnen der Bach der Kinzelforschung VOT4US, Ihn auszuschöpfen
ıst. unmöglich. Darum darf INn C auch em Herausgeber des Brück  ,7?
schen Lehrbuches nıcht &KAar sehr verübeln, ass manches i1hm
vorbeigeronnen 1St, WAas CTr nıcht gemerkt hat Da ist Hunk ufmerk-
Samner KEWESCNH. Obwohl Sse1n Lehrbuch eine weit geringere Seitenzahl
haft, ist die neuste Literatur doch 1el reichlicher verwertiet Da quf-
gezählt. Beinahe jede Stichprobe beweilst das In manchen, Wenn aqauch
nıcht 1n den wichtigsten Punkten ist das ENTDUC VO  e rück och
nıcht ber das ahr 1884 hinaus.

Kıner euerung wıird die nächste Auflage das 'Tor weıter öffnen
MUSSeEeN?! der Angabe der wichtigsten kiırchengeschichtlichen Probleme.
Wenn e1In eNTDUC der Kirchengeschichte den Eindruck erweckt, als
Sselen alle seline arstellungen gesichert, wird wenig anregende
T3a en Der Eınbliek 1n die lebendige Worschung ist Ja auch für
1ele interessanter alg der Überbliek ber die SCWONNECNCH Resultate.

'
Diese Neuauflage des alten, erprobten ehrbuchs lässt einen alten,

noch nıcht erprobten Wunsch NneVu aufleben: ehrhbücher ollten eigent-
ıch L1LUL von Fachmännern geschrieben werden; WHachmann für die GAaNZC,
neunzehnhundertjährige Kirchengeschichte sein, ist bısher ohl auch
den bedeutendsten Historikern nicht gelungen; Wnnn wird einmal eın
„Lehrbuch der altehristlichen Kirchengeschichte* VO  ; einem WFachmann,
eiIn „Lehrbuch der mittelalterlichen Kirchengeschichte* VON einem 7WE]-
ten Wachmann, eın „Lehrbue der neuzeitlichen Kirchengeschichte‘‘ VOIN

einem dritten Fachmann erscheinen? Dann wird der gewlissenhafteA E a ba Student nicht mehr KEZWUNGEN seln, dreı ehrbüche der GANZCH KIr-
chengeschichte kaufen

Bis ZUL Verwir  ichung dieses Wunsches bleibe dem Brück’schen
Lehrbuche UNsSeTe Kmpfehlung nd der Wunsch einer zehnten, wlieder
verbesserten Auflage.

Breslau. 1 605

5
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Kultur und Katholizismus. München. Kirchheimsche Verlagshand-
Band IL Rosminılung Band Martın Deutinger VON Jos Endres

VO  S yYro Band LIL Kd Steinle VON 0Se Popp Band
Mk 150 DIsı1l Limann VO  S Seidemberger.

es dieser Bändcehen LrägTi originellen Buchsehmuck qlg ıusSsSserTres
(ÜTewand, qa ls 'Titelblatt alf dunklem Karton des N1ıs des 1mMm 'Texte
behandelten Mannes un überdies die ei13e oder andere UubsScChe W
stratlion.

Die Autoren zählen sämtlicfi ZUEL bekannten kath (zelehrtenwelt
Deutschlands nd 4E1 mit Freude konstatiert, dass der Nüssige, leben-
dige Stil, der ZUTL Popularisiernne& der Wissenschaft notwendie ist,
auch aufDL Seite VO  —_ einer immer wachsenden an VON Männern
der Wissenschaft gehandhabt wird, W1e gerade Cdıe vorliegende ammiung
beweit.

ID WAre hofi"efi‚ dass die gebildeten Kreise sıch für die
Sammlung, die ıhnen D SCHONeT ansprechenden KForm die besten
Katholiken und ihre Arbeit für die Kultur nahebringt, auch wirklıch

interessirgn möchten.
Dörfler

Cabrol Dom Fernand, Dictzonnaire d’ archeotogte chretienne et de
Liturgie. ÄAvec COLGCOMNLS Qn gTran NOMDTE de collahborateurs. YWHasce, X I1

5apteme, Parıs, Letouzey AÄn6, 4°0, D8Q8 Sp Mhast. 9-1
EKıne (jrayvyure ausserhalb des extes

DIie technische Vollendung dieses gyrOSsartig angelegten IDietionnaire
1st, sovıel 1ch SCHE:; bisher VON allen Kritiken hervorgehoben worden.
Auch der eu«e Fascikel bleibt auf der Höhe einer sorgfältigen nd durch-
AUS vornehmen Ausstattung. Die Illustrationen, In Olzschn1ı oder In
eInNner der Aetztechniken hergestellt, begleıten den Text, ındem S1C iıhm Jie
Last weitgehender Beschreibung abnehmen, Z7We] feine Aquarelle (n
0S ühren WUNS koloristische Proben der WHresken VON Baonuit VOTLT &r

T>Man 1at fast durchweg den Findruck, dass die Illustrationen nutzen nd $
nıcht 1Ur prunken wollen

Der „„Concours un yrand nombre de collaborateurs Zzählt 46,
darunter y]Jänzende Namen. Joch hier bemerkt werden, dass immer
wiecder un wieder der unermüdliche T)om H eclercq aqals Verfasser
ler Artikel erscheint. Wer die Mitarbeiterliste nıcht erst liest, hat den
Kindruck, diesem (G(elehrten liege ziemlich llein die SANZC Liaat ler

Ich Vverwelse auf d1ie früheren Fasecikel.Bearbeitung ob Im gegenwWär-
tigen hat ÖN 3 Artıkeln ecl OC 8 gyezeichnet, darunter diesesmal
allerdings VANASI VON CIM Umfang (Bagaouat, col 316° 10 Balbine
|Cimetiere de|, eol 137-157).,
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Das ist. lnıunNn für lie wissenschaftliche Gediegenheit der Werkes XCWISS
kein Schaden: denn Leclerq ist einer der hervorragendsten Wachmänner.
ber hängt damıit nicht vielleicht das langsame Krscheinen der
Fortsetzungen ZUSamımmen Wir stehen heute bei ‚„„Bapte@me*‘, nachdem
1mM 90 der erste Fasecikel erschienen ist Von anderen Mitarbeitern
finden WITr einen hochinteressanten TiuKe über Barns V, H Dumaine,
der allerdings weit über eine Zusammenstellung der einschlägigen Hragen
hinausgegangen ist und eiNne örmliche Monographie geschrieben h  &  atn - (col 2 ınter dem Stichwort Bazser schrieh Cabrol eiINe wertvolle
liturgische Abhandlung, ebenso ıuınter Banqgor (Antiphonalrede). Basuit
wird behandelt e Cledat: Banteme, ON DDom De Punilet, harrttS
noch der Vollendung.

Wenn WIT 115 erlaubten, über das ELWASs langsame Krscheinen der
Wolgen eine Vermutung auUSSeETN, geben WITr CI Zı dass der
lebhafte Wunsch, das schöne un überaus nützliche erk möglichst
bald VOL NS haben, diese Ungeduld bewirkt i  a IDS so 11
durchaus keine Verkennung der SCAanZ bedeutenden Leistungen des Ver-
lJages un der Herausgeber bedeuten.

Dörfler

Kirchengeschichtliche bhandlungen und Untersuchungen VO  S

un Professor der Theologie der Universıität übingen. Dritter
Band Paderborn, Schöningh, 1907

1ler ljeg ein Band VO  s X miıt dem Nachtrag Z VIi) KEın-
zeluntersuchungen VOT, dıe VO  e em Interesse gyerade auch für dıie

Ich besonders N° INJ (Die gapArchäologie und Liturglie SINd.:
Das er der Arkandisciplin, ur rage der Katechumenatsklassen, DIie
Symbolstücke ın der aegyptischen Kirchenordung un den Kanones Hyp-
polyts, er den anon der römischen esSE, Die Anfänge VO  w mM18sSa-
Messe).

Diese Aufsätze, bisher In den verschiedensten deutschen un iran-
zösischen Zeitschriften Zerstreut, bieten uns  7 1n diesen „Untersuchungen
un bhandlungen‘ gy’eeint, eıiınen wertvolleren Besıitz, da der tre{ff-
liıche (+elehrte un dahingeschieden 1St, un WITr In diesem Unternehmen
eiIn abgeschlossenes Bild seiner Methode und SEe1INESs kritischen Schaffens
YEeWINNEN.

In vielen Punkten ist seiINne Ansicht, nochte OT 1U NEeEUu aufstellen
N! begründen, oder Hypothesen-Gebäude niederreissen, als gesichertes

Man bewundertrgebnis der Forschung allgemeın durchgedrungen.
die arhel und die scharfprüfende Vorsicht Se1Ner chlüsse un schult
sich dieser meisterhaften Darıum würde I1a auch le]e-
nigen Untersuchungen, WO 11A4 die Ueberzeugung hat, ass se1ine (+e-
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YNEr das Veld behauptet haben, D B [Jecber den (anon der römischen
Messe V vgl Drews „ ZUE Kntstehungsgeschichte les kanon der l’O-
mischen Messe** 1n „Studien (zeschichte Aes (7ottesdienstes U des 0C-
tesdienstlichen Lebens 1 Tübingen, 1902 und ebendort Uud16 Il“ (/n-
tersuchungen über die SOGEN . elementinische Liturgte M VIIL. zuch der
APOST. (onst, Tübingen, 1906. SOW1e6 Baumstark, Lüiturgia LOMANAG
0© Liturgia Adell’ KEsarcato Roma, 1906) nicht SEINE missen.

P, Dörfler

Friedrich Philipp, Die Maritologte Aes Al UOUSTNUS, Ööln, ]l Ba-
chem S 3.80

Ziur Beseitigung des beklagenswerten Mangels I1 MmoNnographischen
Bearbeitungen der Mariolog1ie einzelner Väter wiıll Verfasser Uure QE1NE
Habilitationschrift einen Belitrag lefern Kr wählte den hl Augustinus
W6ESCNH seliner überragenden Bedeutung für die Theologie SC1INEeT /e1 un
der folgenden Jahrhunderte. Mit hHecht betont Wriedrich zunächst 1n
einen Skizze der voraugustinischen Mariologie, dass sıch die Mar1iologie
nicht 1mMm Antagonismus ZUT Christologie, ondern paralle mi1t 1hr eNt-
wickelt IEN (regen ahn wIird hierauf nachgewiesen, dass AÄN-

larKYUuUSÜNUS für die davıdische Abstammung Mariens eingetreten ist.
erselbe auch dıe virginitas ante partum, ı1n pa un pOSL partum,

In einem weılteren Abschnitt legt derwelche bewelst un erklärt.
Verfasser die ellung des Kirchenlehrers AL ‚,T EOTONOG“" dar, annn

dessen Aufassung VOL en (inaden un ugenden der Muttergottes
überzugehen. Das Resultat der Untersuchung betreffs der Sündelosig-
eıit 1st, ass Augustinus nıcht q IS ausgesprochener euge für die
eleckte mpfängnis angerufen werden kann, ohl aber Mariens

Ihre Stel-KFreiheit VON jeder persönlichen UunN!' unzweifelhaft lehrt.
lung 1mM Heilsplan wird gekennzeichnet Ure die alte Sentenz: AI
emınam MOL'S, pPCIL feminam Vita‘*, welche aber Uure Augustinus eine
ecue Beleuc  e& rfährt on vergleicht Marıa miı1ıt der Kirche
Friedrich schlıesst SsSe1INe Abhandlung m1t der Entwicklung der Anschauung
Augustins ber ur und Verehrung Mariens.

ID WAar e1in weitschichtiges aterlal, as der Verfasser 1n se1inem
UuC Neu und ZWar mit esCcCH1LIC. verarbeitet hat Insbesondere ist
anzuerkennen 9 ass e die Umstände, unter welchen Augustinus Se1INeEe
Te ber die Mutter ottes Z Ausdruck brachte, nach Möglichkeit
berücksichtigt hat Die strenge wissenschaftliche Methode, verbunden
miıt eiıner wohltuenden Wärme der Darstellung, lassen das Werk ebenso
für gelehrte W1e für weitere TEeE1ISEe empfehlenswert erscheinen.

Alfons Müller.

Romische Quartalschrift, 1907,
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Anze1ger für CNTISLLIICHEe Archäologıe,
Bearbeitet VOL Prof. Kırsch, reiburg (Schwe17z).

Nummer

Konierenzen {Uur CArısStLiche Archäologie.
Nach den Berichten des Sekretärs R 1)

STiEZUNG —O Februar. Sante Pesarıniı W1€eS qauf die Anordnung
der Säulen 1n der alten St. Paulusbasilika hin, 1n der Säulen VO  a aVO-
NAaAZZzı 1ın dem Mittelschiff angebracht WAaLCH, ass auf der einen Seite
(links beiım Eintreten) I auf der andern Seite (rechts standen.
Diese Unregelmässigkeit ist sicher nıicht auf den ersten an Einde des

Jahrhunderts zurückzuführen, enn ZUL e1t der Kalser Valentinian IL
un Theodosius W3a e1In solcher Verstoss die 1n der klassischen
Kunst hoch gehaltene Symmetrie nıcht vorgekommen. Man I1LUSS

er eher spätere Restaurlierungsarbeiten denken Nun wIird ın
der erhaltenen Inschrift, dıe VO  w den Arbeiten eOs (440-46 Mitte1-
Jung macht, nıchts avon erwähnt, ass der Bau durch 1DZ Schaden
gelitten habe, worauf die Notiz 1mMm er Pontificalis hinweist, wohl aber
11USS INa dıe Angaben jener Inschrift verstehen VO  a der Zerstörung
des Daches der a8ı111Ka9, Urc eiNn eben In der 'VTat en WITr In
historischen uellen Nachrich ber ein eitiges In  eben, das jg
TrTe 443 1n Rom STOSSCH Schaden anrıchtete, viele (+>ebäude Zerstörte
un Statuen umsturzte. Der Referent vertritt u die ANnsıcht, ass he1l
diesem eben das einstürzende ach einen e1il des Hauptschifes
zerstörte, dass 16 Säulen umstüurzten un zerbrachen, nämlich rechts
und Iinks. aps Le0 l1ess diese ersetzen durch Säulen AaUS parıschem
Marmor, die hnlıch gearbelitet WAaLCH, W1e dıe ursprünglichen AauUuSs Pa-
VONAaZZeELLO, VO  z denen D4 stehen geblieben en Bel dem Bau 4ÜUS

dem 4N des Jahrhunderts IAn 1Ur Säulen VO  w gyleichem Ma-
terlal, AaUus Pavonazzetto, für das Mittelschiff verwendet, Bel dem gylel-
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chen Anlasse hätte Leo den riumphbogen, der AUS dem en  el
gewichen WAarL, verstärkt UuUre einen darunter gyesetizten ogen, der qauf
den 7We@l gewaltigen Säulen ruhte, die bis ZUL Feuersbrunst aufrecht
standen. Dieser Stützbau WLr durch Wea festgestellt worden, der öfter

n  \

qauf as (+erüst gyestiegen WAaL, qa [ls IN A das Mosaik VO riumphbogen
abtrennte.

Der Sekretär Or Maruce kam zurück auf dıie Liste, die den
Oelfläschehen ON Monza beigegeben ist, un aullf der die Notiz der
Sedes ub?, DTIUS sedit SANCTAUS Petrus vorkommt. Schon rüher hat Ma-
rucch1 nachgewlesen, ass diese Notiz nicht qauf die V13 Nomentana,
sondern auf die 12 Salarıa Da beziehen Ist Man hat bisher den 4Nr
verstanden VO  S einer wWirklichen, materliellen athedra, die durch die
Ueberlieferung q IS die des hl Petrus bezeichnet wurde C VOTLT der eine
ampe brannte, AUS der Abt Johannes das Jel ahm un mit dem VO  —

Nunden Lampen der Martyrgräber 1n eINEes selner K'läschehen füllte
Ze1  er Marucchl, ass dieses e1INn Missverständnis Sen, un ass jene Angabe
Sedes ub; PTIUS sedit SANCTUS Petrus eine Ortsbezeichnung E1
für die Gegend, das Coemeterium der Prisecilla lag. Der A O=
1Aannes erklärt 1n selner Notiz, ass OSS VO  S Martyrgräbern el OS
sammelt habe, un tatsächlich kommt auch eine andere MEMOTLA AUS ı

einer Katakombe 1N den I1ısten VOTL. ucn dıe Satzkonstruktion, 1
Vergleich mi1t ähnlichen topographischen Angaben, welst darauf hın,
dass die Notiz Zı verstehen ist araus erg1bt sich, ass das Qel,
das , jener Stelle —  HCN wurde, VO den Lampen stammte, die

den Gräbern jener Martyrer rannten, deren Namen auf jene LOPO-
gyraphische Bezeichnung eSs ub? DTIUS sedit SANCEUS Petrus folgten
Nun sınd 1€eSs gerade d1ie Martyrer, dıe ın der Katakombe der Prisecilla
un der Jordanı ruhten. Kıs erg1bt sıch SsSomi1t die wichtige Schlussfol-
sSSTIUuNS, ass 1mM Jahrhundert die Gegend, WOÖO diese Katakomben liegen,
qa IS Sedes ub?7 DTIUWS sedit sanctus Petrus bezeichnet wurde, dass SOoMmMI1t
die Ueberlieferung das Andenken die apostolische Tätigkeit des
nh1 Petrus 1ın Rom dieser Stelle lokalisıer un berichtete, ass
ler der Apostel gepredigt und getauft Ma

Don Aug Bacel atsche VO  S Inschriften VOTL, teıls VO  S

eömeter1lalen Grabschriften, teils On Epitaphıen der (+rabstätten der
ältesten lateinischen Mönche 1n Saba qauf em Aventin. Unter den
erstien ist VOL em Z11 er W  äihnen eine atlıertie Inschriıft VO Jahre 4923

Unter den (irabschriften AUS dem alten Oratorium(Fl Avito CONS.).
der Silvla befindet sich diejenige eines Johannes Gratiader EPLSCOPUS,
dıe Später nochmals verwendet Wurde A, Ta eiINeEs oyriechischen Mön
ches, 41Ne jetzt stark verletzte metrische Inschrıi{ft, eren an zZer 'Text
jedoch bekannt iSt, Wr das Eplıtaph des 1SCHOIS ‚JJohannes VOL Nepi
(743-770), der römischen Konzil VOL 143 teilnahm. y

M
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Die Kapelle des hl Caesarius auf dem Palatin
ekanntlıc ist e1iINn Zr OÖSSECT 'Te1l der Ruinen der alten Kalserpaläste

auf em Palatin noch bedeckt VO  a der Villa In Jüngster eit en
IAMEL  — auch hlıer die Ausgrabungen begonnen. 1ne der erstien Hin t-
deckungen, die I9  - 1ın dem (+ebäude der machte, ofenbarte UNSs
die a lte christliche Palastkapelle des Ala Kis ist eine glänzende
Bestätigung der Untersuchungen Duchesne’s, der In seinen nmerkungen
ZU er Pontificalis bereıits gesagyt hatte, die Caesariuskapelle mMUuSsSe sıch
er der üinden, und der ıIn seinen Studien ber die christlichen
enkmäler des Palatın dieses Heiligtum, dessen (Geschichte und dessen Be-
deutung behandelt und adurcn der frühern Verwechslung desselben mıiıt
der Diakonie des nl (Caesarius bel den Caracallathermen eINn nNnde gemacht
hatte ufällig Wr Duchesne auf em Palatin LZUSCSCNH, qals Bartoli
dıe VUeberreste der Hresken un adurch die Kapelle fand, un WLr
der gelehrte Herausgeber des RT Pontificalis einer der-ersten, der VON
dem un Kenntnis erhielt. Unter dem (+>ebäude der Mills sind
elıle VON der domus Augustana erhalten. DIie etzten Restaurations-
arbeıten diesem Bau, ÖN denen die Geschichte WeIlssS, wurden unftier
Kalser alentinian I1LL ausgeführt. acn einer Quelle des Jahr-
hunderts hat ıU Valentinian ME AaUS Terracina die keliquien des Cae-
SAarlus nach Rom übertragen und In einem eubzeulum des Palatin be1l-
setfzen lassen, das adurcen ZU einem Oratorium dieses Martyrers WUurde.
Diese Vebertragung ist vielleicht AUS der Tendenz hervorgegangen, die
1m und Jahrhundert bestand un dahın strebte, heildnische Kulte
adurch ekämpfen, ass christliche Kinrıchtungen, die ın irgend
eiıner W eise äusserliche Aehnlichkeit mit jenen hatten, deren Stielle
YESELZL wurden. So wurde ın unmittelbarer ähe des Vestaheiligtums
die älteste Muttergotteskirche Roms S Maria ntiqua ın einem antıken
(;ebäude eingerichtet; In der ähe des erkulesaltars, ebenfalls AL Fusse
des Palatın, ward die Anastasis-Kirche Ten des Krlösers errichtet.
In ähnlıcher Absıcht wurde aut em Palatin, die „g Ööttlichen C4
saren‘** iıhren Sitz hatten, deren Kultus 1m spätern römischen Heidentum
eine STOSSC Bedeutung &a  e, e1InNn Oratorium des hl Caesarius, viel-
eicht mit Rücksicht auf den Namen des eiligen, errichtet, In das die
keliquien dieses 1e1 verehrten Martyrers übertragen wurden; WUurde
dıie christliche Hauskapelle der Caesaren un Lrat die Stelle der en
Larenheiligtümer der Kalserpaläste. Das est des (Caesarius nel
auf den April, den Tag des alten heidnischen Hestes der Palılıen,
des Gründungstages Roms Als kalserliche Kapelle hatte das Oratorium
des Caesarius eiINe besondere Bedeutung 1m kirchlichen Leben der
Hauptstadt. Hier wurden die Bilder der ın Byzanz gewählten
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A alser aufgeste W1€e6 WITL es VOLN den Bıldern des Leontius un des
Phokas erfahren. Diese Bilder dann die Vorbilder, nach enen
die andern Kalserbilder angefertigt wurden In d1esem Oratorium wurde
1111 Jahre 6577 aps Sermius nach eftigen Wahlkämpfen aps
quscverufen un VON Ort AauUuSs Prozession AD Lateran gyeführt Im $ G
oder Jahrhunder entstand nehben der Kapelle 6IM Osier oriechischer
Mönche, das hıs 1115 10 Jahrhundert belühte; der alten Lıste der 1’0=-

mischen Abtelen AUS em Jahrhunder esteht dieses Kloster erstier
Stelle uch be]l Sebastiano anf dem Palatın und bel Marıa AÄAn-

entstanden solche Nıederlassungen gyriechischer Mönche
Das Z festgestellte Oratorium ist nıcht OT OSS, 1ST Ee116 Kammer

der en domus Augustana Das qalte Heıilietum 1S% leıder
verwahrlosten Zustand aufgefunden worden INAan hatte Vorratsı AL

daraus gemacht Die Majlereijen S1iNnd stark verwischt un werden allmäh-
ıch Sanz verschwinden och siınd Reste VO  > kınfassungen der Figuren
un Szenen erhalten SOW1e6 'Teile der Gewandungen, die eiINeN Üück-
schluss au die Entstehungszeit gyestatten; INAan kann diese Ausmalune

Wır usSsenll dıe Resultate SKENAUETIELas Jahrhundert verlegen.
Untersuchungen ber diese Reste der alten Malereien abwarlr ten

Ausgrabungen un un 8r

Rom

achdem durch Grisar der für die christliche Archäologie
und Kunstgeschichte hochwichtige Schatz des „Dancta Sanecetorum‘‘
111 Lateran erschlossen und bekannt gemacht wurde, hat Prälat V
pert 1U auch das alte, hochverehrte Salvatorbild der ehemaligen Pa-
Jastkapelle des Lateran untersucht un 11S M1% den Ergebnissen
SC1INEer Studien ekannt gemacht Leider 1S% VO em ursprünglichen
Bild sehr erhalten, immerhın Zn  > jedoch umm dem gyeübten AÄAuge
ilperts e1INe Beschreibung des alten ustandes ermörlıchen Der
Weltheiland Wr qauf reichen TON ıtzend dargeste rechts
und 1a OIln Kopf hbefand sıch die AufschriftA DIie VOeI'-

schiedenen Restaurierungsarbeiten Al Bild un der Umrahmunege
die kostbare Schutzdecke AUS Silber leven ZeugnNISsS aD VO der

hohen Verehrung, die diese Acheropita eNO0SS (Vegl 1A7 LEC, 1907
161 {f.)

Auf Plazza Dante 1st olgende altcehristliche Inschrift „Pala-
tinus“* mit dem Datum 496 gefunden worden:!

x

E
}
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HIC REQVIESCIT ACE ADE
ODATVS PAL QVI N ISCHT:

NUS PLM E NT DEP IVN
PC

HIC KEQONTIBSCH: A ST:
P ACE GCONIVX QVI VI

Z Sizilien

Priolo In der Umeevend on Priolo hat TSI1I Z W 61 christliche
>8 Katakomben vollständie qusvrerraben Manomozza und R1ıuzzo

er el &1bt er den otizze egl Av 1906 (S 185 nd
218 ausführlichen Bericht Besonders interessant 1ST die qarchli-

tektonısche Anlage der (iräber Die sizılıanıschen unterirdischen Coe-
rıen erscheinen 101 mehr als e1LENE Gruppe, die dureh cecha
rakteristische Merkmale VO  a den Katakomben anderer Länder des RÖ-
merreiches sıch untfier sche1lidet Wir lesen 2107 Anmerkun qauf 1586
ass der acnhlass des leiıder TUn verstorbenen Dr Führer VON
Prof Schultze bearbeitet un für die Pu  1katıon vorbereitet wIird DIie
Krforschung der ‚„ SDICHIA sotterranea'‘ macht gute FWortschritte.

Afrika
Am D März teılte Heron de Villefosse der Pariser Academie des

Inseriptions ei Belles-lettres folgendes Telegramm des Delattre mı1L
das Tags vorher erhalten hatte*®

SUTS heureux DOUS ANNONCEC? decouverte Aans NOS ouLlles
de Ia LETTE tombale des SALNTES erpetue et FElicıte. algre ACUNES
Lit aApPTES M.OT MATIYTS les NOMS Saturus, Saturninus, Hebocatus, Secun-
dulus, Felicitas, Perpetua.

Vorderhand egnügen WITL 11S miıt dieser Mitteilung Fundes
VO  e erstklassiger Bedeutung. 1ne eingehendere Darstellune wIird

B der nächsten Nummer gegeben werdenaM r
dn In der keg1lon VO  a} Äeidfa. 1 Karthavceo an Delattre e1INe

christliche coemeterlale Area M1 asıliıka Letztere WAar bıs auf
die Fundamente ZEerStÖTT; INaAan konnte 1Ur durch dıe Fundamente iıhre
Anlage feststellen 611 breites Mittelschiff un mehrere kleine Seiten-
schiffe Zahlreiche Grabschriften mit verschıedenen christlichen Sym-

n olen Sind geiunden worden, auch Gegenstände 4aus Bronze, Liampen
de] Die SZADNZC VECA WTr mı1 ({räbern besetzt; die etien
Gruppen VO  am neben einander stehenden arkophagen, andere eilanden
siıch besonderen kleineren Umfassungen. (Comptes-rendus de ’ Acad,
dAes Inser., et Belles-lettres, 1907, 115-——127)

R  LA  U
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Kleinasıien,

In eın Schlussbericht ber die Krgebnisse iıhrer Forschungsreise
1n ı1lıkıen un:! Lykaonien behandelt (+ertrud Lowthlian Bell och
einzelne Bauten VO  z Daouleh, dann die St. Michaelskirche VON Silleh,
das yrlakon 1n der gyleichen Ortschaftrt, ferner kirchliche Bauten 1ın Mi-
rFalln. Diese Kultusgebäude Sind alle erhalten un gestatten er einen
vollen Einblick 1ın die architektonische Anlage., Nun, WO der gygesamte
Bericht uUuNs vorliegt, gewinnt INAan einen vollständigen IM!  1C. 1n die
Wichtigkei des gebotenen Materials, das für die kirchliche Baugeschichte
der späteren ahrhunderte des Altertums 1n Kleinasıen un Kennt-
NS ıIn bedeutender Weise erweitert. Die Negativen der Illustrationen
sind ın em Institut VON Millet m der Ccole des Jautes KEtudes 1n Parıs
niedergelegt. Revue archeol, 1907, ser.-4, I 18 SS.)
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Zur byzantınıschen OÖdenillustration.
Von Dr Anton Baumstark. »

Mıt dem Namen der SVVECOX WÖXL bezeichnet die lıturgische
5Sprache der g&riechischen Kırche eiINe el Vortrag 1m
00V:pOG, der AatLutiın des gzTlecChischen 1tus, bestimmter biblischer
Cantica, tatsäc  1C vielmehr zehn der Zahl, we1ll dıe letzte
(DÖ urc Magnificat und Benedietus gyebildet wIrd. Ursprünglich
WO geregelt, ass jedem Wochentage, mit Nummer
SoNNtag angefangen, zunächst Je eine der Nummern K rezıtlert
wurde, der annn unveränderlich diıe OC hindurch die
Nummern un folgten, hat der lıturgische Vortrag dieser eEXtie
1mM auife der Jahrhunderte verschiedenartige Änderungen erfahren,
un schliesslich wenigstens ausserhalhb der Fastenzeit So  5  ut IS volls
ständ1ig unterbleiben Hür die Kintwicklung der byzantınischen
Kirchenpo6&sie SCWAaNNeN die den eiINe fundamentale Bedeutung,
weıl sıch AaAl iıhnen die Kunstform der Triıodien- un Kanones-
ichtung emporgerankt hat, ber uch die byzantınısche UuNnSsSt-
geschichte ist A iıhnen interessj]ert. Der ext der bıblischen Lieder
1e 1n en Handschriften, W1e limmer die Ze1lit sich ZU iıhrem DAaTt-
SAaCNlLichen Vortrag tellen MOChte, STETS e1N Anhang des salters,
nd mı1ıt diesem wurde uch e1n G(regenstand der Illustration
Ja die bildliche Ausschmückung des Odentextes wurde gelegentlich
SOSar In solchen Handschriften festgehalten, ın denen der Psalter-
Lext selbst des Bilderschmucks entbehrte

FKür die eizilere atsache bıldet unter en 1mM vorigen Jahr-
Zanz dieser Zeitschrift S S Z VON mIr berührten &rlechischen
Miniaturhss Jerusalemses der em 2 angehörende Psalter
A yCov "TAw00 55 elnen Beleg. Denn während 1er der Text der

Romische Quartatschrüift, 1907, 11
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Psalmen bis auf e1iNn fol VOL dem Anfang VON D stehendes
Ornamentfeld OIl CN  CS M, das auf Goldgrund ın lau un
Rot KreIise, Rankenwerk nd andere vegetatiıve Schmuckelemente
aufwelst, dıe Hand des Minlators überhaupt nıcht ıIn Bewegung
gesetzt hat, sSind mıindestens fünf der den durch Je e1INEe
Illustration ausgezeichnet. Günstiger als für den Psalmenterxt
le& das Illustrationenverhältnis für en eNtLeX ferner auch
1n e1inem zwelıten ohl ELWa yleichaltrıgen Psalter A ytou 2TXUOOG
Der ersiere nat 1er zunächst fol I e1INn noch reicheres Hron-
tispicl1um VOTL bıs heute bewahrt. Eın Rahmen mi1t blauem
geometrischem ()rnament auf rotem Tun schlıesst ach aUusSSeN

die 05 1092 111 ST OSSC Bıldläche a,D ach innen umg1bt eine
Ornamentfläche, dıie 1ın quadratischen nd rechteckigen eldern
blau, Zrun nd rOL auf G(oldgrund üpplges ankenwerk zeigt en
Kern des (+anzen: eine Kreisscheibe VONN 4{ 1 Durchmesser m1t
dem sıch gyleichfalls VO (x+oldgrund ahbhebenden Brustbild Christi
Der Herr hat den Kreuznimbus mi1t roter andung nd Kreuzzeich-
NUhNS, Haar nd kurzen spltzen ar VOIN rastanıenbrauner
arbe, aue Tunıiıka nd Purpurpallıum, 1n dessen alten die
Rechte grelft, während die Linke einen roten Rotulus hält Nur
ın roter Umrisszeichnung ver vollständigt oben eın Aufsatz, AUS

eiINnem Kantharos zwıschen ZzZWee] Vögeln 212 Pfauen, na Was:-
serhühnern bestehend, das (+anze. WKerner ber ist auf fol
VOL D nd auf fol 5 VOL dem apokryphen Jugendpsalm
Mıxpoc 1MNY — Ol der an Uspenskıjs, W1e mMI1r ZEesaeL wurde,
ein 1ld ausgeschnitten. och ist uch dem gegenüber eben
unvergleichlich mehr, VO  S den en ursprüngliıch abgesehen,
VOL ÖN CI won jede iıhr “itelbild

Die ()denillustration belder Hss ist. ın mehr a {S elıner Bez1le-
ung uch 1M einzelnen bemerkenswert. Ich beschreibe S1e 1mM
Holgenden SCHaUGT, stelle aber, Un einen UÜberblick ber die
reiche byzantinischer Odenillustration überhaupt geben,
gleichzeitig vergleichsweise USaMINC, W1e der entieX ın dem
onl mM1r Orizens OChristianus VO N  Q  LQ  MN näher bekanntgemachten
Psalter “AyLOU T %00 53 105  9 1n Strzygowskıs serhbıischem
Psalter un ın der griechischen Psalterhs Iloxvtoxp4T000C 49 VOIL

1084 uf dem OS geschmückt 1st, wobel ich bezüglıch der
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Athoshs aUuS Kataloz der Colleckhon CHArEeMeNNEe ef YZAN-
line des hautes efudes (Parıs 1905) Sschöpfe nd natürlıch
uch heranziıehe WAaS Strzygowski hber andere orlechische Hss
nNnotLer hat

Q6ö (Mwo£we= Kxod 19)
"AyYLOU T' &0U fol 204 JS Moses betend Vgl Or OChrist

307 (N Z
Serbischer Psalter fol 1586 V Die Schwester Mosis mi1ıt den

übrigyen Jungfrauen tanzend e11N€e Szene die ebenso verselbständigt
dieser Stelle Klewer Psalter steht während S16 en

Psaltern Chludow Barberin]l un Hamilton E1n emen der dort
Q“  D gegebenen Exodusszene bildet Vgl trzygowski

N 107 Taf LVI
I1xvtoxpZtODOG 4.9 fol In Moses dıe (G(esetzestafeln emM pfan-

gend Hautes Etudes 108
A yCou 2t%upoü fol 56 Moses W asser A UuS den Felsen SCNLA-

gyend Vel Taf 111

E: die Seitenbreite gyehender Bildstreif ber dem Textan-
fang mit rotem Strichrand Goldgrund. Zl iusserst CIM Bere
Von dem W asser herabrinnt, Davor steht miıt Nımbus, bartlos
blauer TUn un rosafarbenem Palliıum, dessen Zipfel mM1 de1l

hält, indessen dıe Krummstah _  ' den Welsen erhebht
Hinter 1hm siınd nach ZU teilweise M® mM1 den Köpfen s1eben oleich
1hm Nach 8  ewandte oder beinahe face yegebene Personen -
nıken MM Mänteln m1 ber den Kopf SC2Z09CHNCH Kapuzen S1C  ar An
WFarben SINd Ziegelrot Blau un C dunkles Rosa bel iıhrer eidung
verwan —. ANTes stark beschädigt

Q.6 ß (Mwo£sws= Deut 43)

A yYLOU L &0U tol 205 Kr Moses betend Vel Or OChrist
307 (N 26)

Serbischer Psalter fol 190 191 199 Drel vyesonNderte
Ilustrationen der Textworte ON 2 nd Vel
Strzygowski S (1 (N 109 Aa K}
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A ytou LTXUDOU fol Moses betend

VO Textanfang, M, rotem Strichran Hinter-
orund erge —— M mM1 Nimbus, bartlos, Tunika un Pallıum
vrekleıde STEe nach I rewandt VOTLT dem blauen Viertelskreis oben,
die gesenkt Cd1ie 1111 (zestus des ehnens erhoben DIie HKarben
sınd beinahe vollständig ZersStiOr

Q ön An L Sam 1-10)

Serbischer Psalter fol 1992 Anna betend während der Bar-
berin1ıpsalter S1e als Multter mM1 dem kleinen Samuel vorführt Vegl
Strzygowskı (1 (N 1A2 afl. XLVLLD).

IloxvtoxpXtOpOs 49 75 Pa Anna betend Hautes Ktudes 109
A yLOU 2TXuO0Ü fol 57 \ Anna betend

Textanfang, 558 4.9 H} rotem Strichrand Hinter-
orun höhere Bauten T TOten Yieveldächern un dunkelrosa-
farbenen bezw. hblauen WHarbspuren z den querM, verbunden durch
nıedere aUEe Mauer n1ıt roter Ziegelkrönung; darüber yrünlich hlaue
Himmelsperspektive miıt rTOfem Reifnimbus steht LaCe brauner
TUnı Da em über den Kopf KEZOSCHNCH Mantel WwWonNn ursprünglich
qa IS Orans, doch 1STE d1e völlie ZEeTStOTL oben der aue Vıel telskı 6IS

este rofen Beischrift L1 "ANN es ıohem Ta
beschädigt

C  N AßBaxouw Hab 19)
Serbischer Psalter fo| 194 Habakuk prophetischer NVe@er-

zückung, WIe ıh uch der Barberin1ıpsalter hletet die erhoben
der Schriftrolle MI1L Hab \ Vel Strzygowskı
{1 (N 143 Da

"Aytovu 2T%upOÜ TOol 57 Habakuk SCENAU ehbenso

VO Textanfang, ININL, rotem Strichrand Yınter-
orund W 16 bel dem Nnabı mM1 rotem Reifniımbus, WTunika
un Pallıum mM1 Spuren VO blauer EZW rosafarbener Kolorierun.  © mM1

Haar und fast TKANZ Zerstiortem art on schwarzer K  MN  Trbe steht nach

gygewandt Seine wel ach oben Die hält e1ne M1 del
Aufschrift (Hab EIZAKAKOA THN sie! KPO R OoOben

ürftige Spuren 816e roten Beischri Das (+anze sehr üblem

Erhaltungszustand
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A yCou T&D60 55 fol 248 \ v Brustbild aDakKuks iM gleicher
Auffassung 111 e1INeM kreisrunden Medaillon

er dem 'Textanfane 111 der Mitte der Seitenbreite: Medaillon
durchmesser 59 200001 dıe Umrandune 1ST durch 6e1INen dreifachen TOL=
hblau "oten el rebildet (+0olderund rotem keifnimbus, aAL-
1chem Jaar un lanyem Bart VON brauner Harbe, noch düritiye
aue Warbreste anfweilsenden 1unika und rotem allıum 1ST 8! LaCEe

Seine R macht 6ec1INeN lebhaften Rede-abher nach bliekend gyegeben
KESLUS, während die GELWAS hält, das woh C1INeE geÖöfnete Holle SsSec1iL
SOLUL, obgleich eher CN Schreibtafel ähnlich sıieht. Beischrift mıt
IMnte JLOD'L XLBL Ziemlich stark beschädigt.

QLö  N (ELo@to0 = IS 20)
AyYCou T’&%00 53 fo] 23 EersStöor Vermutlich aAr I[salas

betend dargestellt — Vgl 0r Ohrist 307 (N Z
Serbischer Psalter f0] 199 ıe Keinigune der Lippen des

Propheten WI1I®e auch mehreren gxTrlechischen Psaltern m1T and-
1llustration Vel Strzygowski dl (N LIA Taf ALVIII)

I oxvtoxpAktopoc 49 fol An Isalas betend Hautes Etudes

A YLOU 21T%upOD DIie SADNZE Ode 1ST ebenso W I® die olgende
m1ıtsamt dem CNIUSS der vorangehenden ausgeschnitten W 4S auf
en Verlust e1Nes Titelbildchens A DÖN nd >>  S schliessen
ass

"AYLOU T’oo0u fol 251 Brustbild des Isalas 1 Medaillon
yleicher Auffassung W IC dasjenige abakuks
er dem Lextanfang der Mitte der Seitenbreite; Medaillon-

durchmesser 55 Umrandune W1® fol 248 (+0lderund MIL
rOtfem Reifnimbus UunNn: langem Haar UnN: Bart VON STAaUGI arbe, rOoter
Tunika m1 schwarzen Clavi un STaUCcH Pallium 1ST LaGce aber nach

1cCken gegeben Seine macht den kKedegestus, hält die
alie oder geöffnete oben der blaue Viertelskreis Beischrift

Tinte ILOT NORXLALO

Q  N (1I1wv&= Jon 10)

"Aytov 1' %0U fol DA Jonas enNtstelgt betend dem Rachen
des %  v  > — Vgl ()) OChrist 3058 (N Taf VII Ahb Z)
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Serbischer Psalter fol 197 M Jonas wırd Ins eer XeWOrfen.
Der gxriechische Barberinıipsalter zZeI& agegen den Fropheten
erst Stehen 1mM ebet, dann 1mM Bauche des XNTOC nd zuletzt
on diesem ausgespleen. Vgl Strzygowskı N 115
'T’af. HINe  \ IloavtoxpX4t0p0s fol Jonas entstelgt betend dem Rachen
des K  S Hautes Etudes 111

' AYtOU 2TXupON Vgl as Z (DÖ  N Bemerkte
<AY  LOU  r AeDOU fol 253 16 Jonas betend ın Brustbild 1n einem

Medaıillon Vgl NN 11L

er dem Textanfang 1n der Miıtte aer Seitenbreite; Medaıiıllon-D  aa durchmesse 55 mMN,; Umrandung W1e f 48 v Goldgrund. N mit
Keifniımbus, 1st 1 TO nach Ir gyewandt ıIn (rebetstellung gyegehben.

Kr ist kahlköpfig, hat spärlichen art und wräagt Pallıum über blauer
Tunika.,

QWON E;‚ (Tüwépzöav tTAauLöwWwyY= Dan. 26-45).

Serbischer Paalter fol 199 Die Tel Jünglinge 1M Keuer-
ofen. Vgl Strzygowskı (N ISS 'Taf. XLIX

Ilavtox0%7000< 49 fol 77 asselbe Hautes Ftudes 112

"AYLOU T &xwW0u 95 fol 254 asse1De Vegl Taf. LE

Unter em 'Text der DÖN durch die _  D Seitenbreite gehender
Bildstreif, 103 H, die rechteckige Umrandung zeigt dieselben
KFarben wI1e dıe Medaillonumrandungen. Goldgrund. Der Ofen weist
drel rundbogige Oefinungen auf, AUS denen die Klammen schlagen.
Darüber breitet IL die hıs auf wenige Spuren völlig zeyrstörten aupt-
personen eın nge einen weıten Mantel VO  — dunkler Lillafärbung. Kır
hat Reifnımbus miıt Goldfüllung, der ach oben die mrTan-
dung zersprengT, un ausgebreitete rHlügel 2R schwarzen, braunen,
TaUCcH un rOofLe Hedern ucn Se1IN (Gesicht ist ZEeTrSTIOTT. —_ Boeischrift
mıt TInte OL AYLOL TPELG NALÖEC %XL LLXAYA ÜOLAYY Allgemein sehr schechter
KErhaltungszustand.

1Q V T naiöwv=Dan. .
Serbischer Dln fol »01 Danıiel 1n der Löwengrube.

Vegl. Strzygowskiı 78 . (} WL 'T af.
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n"AYLOU 2ITXUpOD S& fol T DIie rel Jünglinge 1mM Heuerofen.
gl 'Taf. I1IL

Durch die _  U, Seitenbreite gehender Bildstreif, 558 1092 1900000 nmı
rotem Strichrand. Goldgerund. EDr nicht AaUS den Tel rundbo-
Sß  5n Oefnungen des ens schlagen die Flammen, ın welchen die drei
Jünglinge stehen, der mittlere face q IS Orans, die beiden anderen
iıhm zugewandt 1m TO miıt fÄehend erhobenen Händen. In weit
YTrÖSSeErer (z+estalt überragt S1e der Kngel, die Hände auf die Häupter der
ZW el 4UsSsSseren gelegt. eın Kleid zeigt blaue, SECINE Hlügel zeigen schwarze
Farbenreste. 1lle 1er (+estalten en rofe kKeitfnimben mit (+0ldfül-
lung Beischrift üÜüber dem 11IC miıt oter ar ML TOELG ‚YLOL NALÖEC

SV -&} X”AXLLLVO. Alles fast; 1Ur NnOoch ın der Umrisszeichnung
erhalten.

Q  N
Erste Hälfte 1G 60eEe07tT0%0U = Luß 46—59, Magnifical).

A yCoU T &0U 53 fol 218 | K Verkündigung. Vgl 0ÖOr (hrist
308 (N 29)

Serbischer Psalter fol 201 Verkündigung und Heimsuchung,
während der griechische Barberinipsalter die Hodegetria auf-
welst. Vel Strzygowski (N 116 Taf. ALIX

IloxvtoxpZtOpOC fol Gleichfalls Verkündigung nd Heim-
suchung. Hautes Etudes 113

"AyYCov 21TXU000 fol 59 DIie Muttergottes betend

OM Textanfang, INnmMm, —o "ofem Stiriıchrand TCNI-
tektonischer Hintergrund WwIie tfol 1a wesentlich mehr face
qa ls 1mM Profil steht iımmerhin nach yeWwandt, wohin ihre Hände 1m

ausgestreckt SINd, während oben der blaue Viertelskreis siıchtbar
WITrd. Sie LWag eine unl die Och bhlaue FKFarbenreste aufwelst, und
einen zugleich als Schleier ber den OPp S C2ZLUSYECNCN Mantel

A ytou T' %0U 59 fol 260 Widm ungsbild‚ darstellend die Ho-
degetria mi1t einem VOTL ihr knieenden Mönch Matthalos

echtece INn Hochformat 111 ber dem Textanfang,
umrandet in einem mi1t old durchflochtenen dreifachen Rahmen In
den Farben K Blau un Schwarz. Golderund. steht nNnAaCcCh
1CKen: d1ie Muttergottes qa ls Hodegetria, In blauer Tunika nd den
Purpurmantel a 1IS chleler ber den Kopf SC4OSCNH, mit otfem kReifnimbus
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Das Jesuskind au iıhrem Arm hat gyleichfalls blaue Tunika und
Purpurpallium, Kreuznimbus miıt Randreif 0! Kreuzzeichnung In O,
M Iın der einen "oten Otulus nd macht Inı der den xriechischen
Segensgestus. Der knieende Mönch hat, eıne orangefarbene bis hell-
braune Tunika, e1in PULrDULDES Oberkleid VO Paenulaform un: eiINe
schwarze Kopfbedeckung VOIN der Art der heute (0)01 yriechischen (+elist-
ichen gyetiragenen, OCn ELWAaS niedriger q IS diese., Seine Hände Sind
1m erhoben. Beischriften TOL qauf dem Grolderund: MH nd
NP(ocsvyxN TS A(Cov)A8S Y MATOEOYX MONAX(00).

Z We1te Hälfte (Zou0youptov= Luk. 65—-(9, Benedictus).

AyYLOU  F T' %0U 953 tol 219 Zacharlas schreibend. Vegl ()y
ALES 309 N

Serbischer Psalter fol 09 1 IDie G(Geburt des Täufers, während
voxh aupthss der Randillustration des gr1echischen Salters der
Barberin1ipsalter Zacharl1as Al Rauchfass nd den Johannesknabe
auf em Arme tragend, der Hamiltonpsalter Elisabeth miıt em
Johannesknaben sitzend nd nehben iıhr Zacharlas vorführt Vgl
Strzygowskı 131 (N 119 'Taf. XALIX

Was ich für en Augenblick 1er zusammenstellen konnte, ist
leıder weilt davon entfernt, e1INn vollständiges und erschöpfendes
Bıld VO (G(Gesamtbestar der byzantinischen Odenillustration
geben Hss wie A YCOU 2TAu000 8 un A ytou L &00y 55 MÖ& Uu1l-

beachtet noch hler un or VOL em ELWa ın en OS-
OsSifern liıegen, un Jedenfalls Wäre rıngen notwendig,
das Mater1al durch eIme SCHAUG Statistik der Odenillustrationen
ın en griechischen un russischen aupthss des Sa lters m1t
Randminlaturen T Vérvollstä‚ndigen. Immerhin gy]aube ICh: dass
uch das och nıcht vervollständigte ater14 ZeNUgeEeN WLLE

einNe nnunNg on der Kıgenart, der geschichtlichen Entwick-
lung un der Grundform der byzantınıschen Odenillustration
vermitteln

Hassen WITr zunächst das Verhältnis der veschledenen ONU-
mente zuelinander 1Ns Auge, zeigt sich der Vielgestaltig-
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keıt des Ol ihnen (+ebotenen doch auch eINe sehr weitgehende
Verwandtschaf{rt. 1 weniger als vliermal stfimmen Ön en
fünt Hauptobjekten der MIr möglıchen Vergleichung TEl ın em
Z arstellung yebrachten uJe übereın. ID ist 168 zunächrst
hbel >  R bezüglıch der etfenden Anna miıt dem serbischen Psalter,

C /Iloxyvtox0o4t0p0C 49 nd A  d  _-  LOU 2IT%UpP00 SÖ, be1l Ö bezüglich des
Habaku  ıldes mi1t dem serbıschen Psalter, ‘A yCov : Xtauupod f nd
"AYLAUu 1’&%D0V 7 un be 1057 C’ bezüglıch der Trel Jünglinge mı1t dem
serbischen Psalter, Iloxvtoxp4t0DOG 49 nd A ytou T' %0U 55 der Fall
ber uch der etende Isalas [(0201 v  ND gehört 1m eizten Grunde
hıerher. Denn der regelmäss1ig hel efenden sıich nNndende blaue
Viertelskreis ZeE1I& ın "AyCov T' %00 55 deutlich, ass dort Isalas
11LUTL sekundär nach dem Habakuktypus umgebildet lst, un eigent-
1CN vielmehr der betende Prophet, W1e 1ın IloxvtoxpZT000G 49 nd
A YLOU 21T%Up0 bleten, dargestellt werden Sollte Z Wel weiltere
Dujets sınd dann Je zwelen der un Hauptvergleichungsobjekte
gemMeINSAM: der efende Moses, der Z >  nD- siıch 1n "AyYLOU T' %00 D
un "AYLOU 2TZUp0Ü 5S, nd der betend enm ANTOS entsteigende Jonas,
der \9 sıch 1n ‘A.Y  LOU  IC T’&epou nd I1oxvtoxpXt0pOS 49
DIie Lippenreinigung des Isalas 1st ferner ÖN dem serbıschen
Psalter m1t mehreren Zeugen der reich entwıckelten Randıllustra
t1on nd d1je verselbständigte Tanzszene ist ıhm r  S
nıg&stens mi1t dem Psalter on Klew geme1nsam. Nur e1In verselb-
ständigtes Detail ist aber auch der schreibende Zacharlas Ol

A YCOU T' X00 R  C Z zweiıiten Tenl VOINN wWö e1INn Detail, AUSSC-
brochen AUS der G(G(eburtszene des Läufers, die 1]1er der serbische
Psalter X1bt Umgekehrt ist en  iıch ZUT ersten Jälfte VOon (WÖN
die Hodegetrila des Barberinipsalters ıIn A yLOU T’x%00u rein 4auUuSSer-
liıch uÜTe Hinzufügung des knieenden ONCNS eiInem W 1d-
mungsbiıild erweitert. nd nıcht M aut dıie einzelnen Sujets
selbst, sondern uch auf die Art ihrer Darstellung bis IM einste
Nebendinge erstreckt sich solche Uebereinstimmung. DIie xleich-
mMässige Durchführung des Habakuktypus 1mM Barberinipsalter,
em serbischen Psalter nd en beılden Jerusalemer Hss A yCOovu
ZTXup00 8 und "AyLOv ACOAV 55 ist. hlerfür e1IN klassıscher eleg

Derlel kann entschleden nıcht zufällig SeIN. KHıs lässt siıch un

aber weiterhin keinerlel durchgängiges erNäaltnıs näherer Ver-
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wandtschaft zwischen bestimmten Monumenten eststellen Im
Gegentheil gehen diejenigen, welche bel einer Ode mıteinander
übereinstimmen, be1l ealner anderen wieder weIit auselnander. Diese
Sachlage 1st wohl 1Ur urc die Annahme erklärbar, dass eiIne
nd dieselhe Grundlage überall, ber 1ın den einzelnen Hss unabh-
hängig Ol elinander na ON Halll FKall ıIn anderer ichtung
modifÄzliert, 1er nhachwirke. ıs erwächst die Aufgabe, den Be-
sStand nd die Kıgenart jener Grundlage ermitteln

Ireten WIr diesem WEeC Jetz en einzelnen arstellungen
näher, welche sich 1n en verschlıiedenen Hss ünden, zerfallen
dieselben augenscheinlich ın ZzwWwel Hauptgruppen. Allen übriıgen
Sujets nämlich stéllen sıch a ls eine geschlossene CNIC die Äu
torenbı  er gegenüber, die en einzelnen Verfasser das betreffende
Stück betend vorführen. Der massgebliche Haupttypus 1st ler
der uch ın der Illustration des Psalmentexts VO "Aytov T’&%:000 \
bevorzugte des SEe1LL1LC gewandt Stehenden, der die Hände nach
em blauen Viertelskreis erhebt, AaUuSs welchem heraus ursprüng-
1CN jJedenfalls das Symbol der (zSotteshan sichtbar wurde. Ihn
bleten ZU DÖN A YtoVu TA000 DD ZU r  nS- <AY  LOU  7 T' %000 und
A ytov ÄTXUpoV SS, DÖN mı1ındestens der serbische Psalter nd
CAY  LOV  F 21TZu0P00 85, ZU (DÖN M, “AYCOU T %0U 57 nd ersten Hälfte
ON o  o  D { A yCoVu 2TA%Uu005 Endlich ist. (D  7 AUS A yLOU
T’&%00 73 nd 57 MmMIt Sicherheit erschliessen. Insbesondere,
dass auch autf dıie (+0ttesmutter nd auf Jonas angewandt wird,
während TÜr die erstere, WEeNnNn 111a G1E betend darstellen wollte,
SONSL der UÜrantentypus geradezu kanonısch WaL, un be1l dem letz-
teren dıe arstellung des betend dem Walfischrachen Entsteigenden
ungleich näher 1a@, zeigt, dass dieser YyPUS für die Odenillustra-
t1on ura and ursprünglıch Ol verbindlicher Geltung
SIN 11USS Nur 7We]1 Abweichungen Ol ıhm scheint sich
on Jeher gestattiet aben, indem 11A1 nach dem serbischen
Psalter, IavtoxpXtopOC na A yCOoU T’&%000 55 w  oSZ- C W1e ach
A ytou 2T%Up0Ü ÖN die TYTEel Jünglinge 1mM Heuerofen
nach em gemelnorlentalischen Schema unter dem Schutze des
Kngels nd ÖN Habakuk NIC betend, sondern, e1InNe chriıft-
ro m1t den Anfangsworten selner Ode ın der an haltend,
1ın erregzter prophetischer ede darstellte Im ersteren Falle Ware
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einer Anwendung des regelmässigen Lypus der or  au des bıb
lıschen DBerichts enigegengestanden, während 1m zweıten die
Beobachtung massgebend Se1INn wird, dass die Habakukode
eben nicht sowohl e1INn (Jebet 1mM sSirengen Wortsinn, a [s vielmehr
einen dithyrambisch begelsterten Preis der (Jrösse (zottes VOTL allem
ın der Natur darstellt Diesem rsprung entsprechend ist Ja nach
Strzygowskı 7 das Habakukhbil 1M Barberinipsalter In der
Weise erweiltert, ass der Prophet unter einem Christusbild 1m
Anschluss AIl J "ErypdN ALOG VL} TEM N EGTY) SV U TAGEl
ÜTTS zwıschen Sonne nd on dargeste ist.

nNnier en nıcht en Karakter des Autorenbilds tragenden
Darstellungen ist och eine siıch CHSCI zusammenschliessende
Gruppe AU eachten, die YEeWlssermassen einen einheitlichen ypus
vertrı Ich möphte iıhn en VYPpUuS des Klternglücks
Anna m1 enm Samuelknahen —  nD-  (  D 1M Barberin1ipsalter, die
Hodegetrla ZU ersten e1l der W  ö  Y 1m Barberinipsalter nd
ın A yCov T' %000 un zweıten en Zacharlas miıt em Johan-
nesknaben 1M Barberin1l- EeZW. offenbar e1INe sekundäre Weiter-
bildung Elisabeth mi1t dem Johannesknaben neben Zacharlas
1M Hamiltonpsalter gehören hierher Der T’ypus liess sıch Natür-
ıch noch weit weniger als derjenige des isollert betenden Autors
auf alle en anwenden. ber WO sich anwenden 11ess, da
inden WITr ın auch überall mıindestens urc eilinen Zeugen
veriretien. Dies welst STAr darauf hin, ass auch eINn Erbstü

Hürschon der allen Hsas zugrundeliegenden Odenillustration 1sSt.
diese aber Wäare bereits hlermit die Ausstattung des einzelnen Texrxtes
uUurc mehr als HN e1nNn Bild erwıiesen.

Im Gegensatz der schablonenhaften Festigkeit deM DEn
des betenden Autors nd des ternglücks 11.1USS 10401 umsomehr
auffallen, W1e weit die einzelnen Hss bel elner Illustrierung durch
bıblisch-historische Szenen auseinandergehen. Kommen OCN
beispielsweise ZiU >  nD- NnıC. weniger als Trel oder, WEeN1 11Aall

die verselbständiegte Tanzszene gesondert Za 1er Szenen
AUuUS dem en des b1ı  ischen Autors ın eiraCc AUusSzug AaUS

egypten, Gesetzgebung un: asserwunder. DIie nächstliegende
rklärung für solche Manigfaltigkeıit böte zwelfellos die Annahme,
die yYemelInsame Grundlage uUuNsSsSeTer Hssmasse habe überhaupt b1ı-

4A
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blısch-historische Szenen noch nıcht gekannt, dieser e1]1 der
Odenillustration sıch vielmehr ers sekundär und darum 1n en
einzelnen Hss sehr verschleden entwickelt Alleın ist 1er och
m1t elner zwelten un besonders auffälligen Tatsache Dı rechnen.
DIie 1mM einzelnen all gewählte bıblisch-historische Szene haft
mehrfach mi1t dem zugehörigen ext Sal nıchts AU tun. Zur ÖN
kann Oll den Trel oder 1er berührten Szenen Ja OCN TT 1eje-
nı  o  e des AUsSzugs bezw. die AUuS dieser herausgebrochene Lanzszene
als passende Illustration gelten. Was hat agegen die (xesetzgebung
Qa dem S1ina1l oder as W asserwunder miı1t dem Siegeslied Israels
nach dem Untergang der egypter 1m Roten eer schaffen?
Was haft be]l WÖN M dem zweıten Cantiıeum der Trel Jünglinge 1m
KHeuerofen, e1INn Danıiel 1n der Löwengrube Dı schaffen, en hler der
serbıische Psalter &E Ja auch ZUM ersten Teıil der Vo  r  ND Ü, dem
Magnificat, sollte INa  > 1Ur die Heimsuchung, N1C die Verkündi-
s erwariten, die IavrtoxpÄtopoc 49 nd der serbische Psalter noch
neben 1ıhr bleten, die hingegen A ytou T ’&%060 SO  s alleın hat,

Den SC  üssel ZUTLT Krklärung der befremdlichen Erscheinung
&1bt, NN iıch nicht 1rre, eben die Magnificatillustration der beiden
ZUerst genannten Monumente nd 1n noch höherem Grade die
Illustration der (Dö  Y 1M Barberin1ipsalter mı1t lihren Darstellungen
des Jonas 1mM Bauche des KNTOC nd der Ausspelung, die durch das
1MmM serbischen Psalter gyebotene Bıld des Ins Meer gestürzten Pro-
pheten einem vollständigen episch erzählenden Jonaszyklus
ergänzt würden. Als einzige Illustration ZUTr ()O

5 e ist die (+@-Y] ©%
setzgebun oder das asserwunder ehbenso unverständlich, als
verständlich wırd 1m Rahmen e1INEes entsprechenden Moseszyklus.
An sıch unverständlich als Hagnificatillustration WwIrd die Verkün-
digungsszene neben der Heimsuchungsszene hler nıcht befremden,
nd ı1n eilner QANZEI Reihe em Danielbuch entnommener Suyujets
wird, eine olche en Lext der AUS diesem Ü Stam-
menden den der relı Jünglinge begleitete, uch Daniel 1n der
Löwengrube nicht überraschen. Mit anderen Worten, nıcht frem

die Ilustration des Od  ntexts uUurc bıblısch-historische
Szenen der gemelinsamen rundlage der erhaltenen Hss, sondern
S1Ee WarLr hlıer ufs reichste entwickelt, indem das J1ıtelbildchen,
das, (028! Habakuk nd en Trel Jünglingen abgesehen, en stehen-_
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den utLor 1mM vorführte, sıch Jeweıils e1INn Zyklus olcher
Szenen anschloss, Al dessen 41n dann uletzt dort, Ver-
wendung inden konnte, noch das Bıld des KElternglücks LolgZte.
Von diesem reichen Schatz geben der Barberinipsalter (DÖT G1
I1xvt0x%pXtT0D0G 49 nd der serbische Psalter ZUTF ersten Hälfte VONN

—  S och eine XEWISSE Ahnung. Im allgemeınen ber Ist der
unfie Wechsel ın em Gegenstand j elner jedem einzelnen
Odentext gebotenen Illustration darauf zurückzuführen, dass be]l
der Reduktion e1INEes ursprünglich ungleich reicheren Schmucks
bald dieses, bald jenes Stück alleiın beiıbehalten wurde.

Was lcCh als dıie en arhaltenen Hss zugrundeliegende
(Gestalt eliner Ilustration der en des gyrlechischen 000006 xlaube
erschliessen dürfen, Ist allerdings geradezu die Urgestalt der
iragliıchen Ilustration schwerlich C6 W GSCN. Diese WwIrd sıch vliel-
mehr WO auf das Autorenb1i beschränkt haben, das Jeweıls eım
nfang eiINes Textes SLan  9 un eErs eine fortschreitende
ntwicklung dürfte dann den SANZENI Buchrand neben em TLext
nıt eliner weılıteren Ilustrationsmaterijals bedeckt ı1aben
Denn WAaSs den formellen Illustrationstypus anlangt, den
sıch 1er andelte, kann eın wWwWelie e6steheNn, ass derjenige
der Randıllustration Wa  — Nıcht 1Ur welsen Ja VOL em die
Psalter miıt reicher kRandıllustration den C der OIl mMIr
postulierten bı  1lchen Ausschmückung des Odentexts auf. Es hat
sıch ferner der serbısche Psalter Strzygowsk] un A yLou  n T ’&%00
mMIr selbst bereıits mıiıt er Bestimmthei als Weiterbildung elner
äalteren Randillustration erwliesen. Wie bel "AyCou T’%c0u 93 uUusSssen
die Dinge ber auch bel A yCOoy 2T%UpO liegen, dessen den-
illustrationen ZUM Z TrÖSsSeren e1l Ja SCHAauU S W1e die Illustrationen
jener Hs sämtlıch nehen dem Textanfang, ın die Textkolumne
hineingerückt S1INd un ausnahmslos Urce die mrahmung miıt
einem blossen rofen Strichrand der rahmenlosen Randıllustration

och näher stehen, als jene mıiıt einer Schmuckborte gerahmten
chen Nur qlg ursprüngliıche Randzierden Ssind vollends dıie
Medaillons VON "Aytovu T’%0u verständliıch, wIie denn analoge
Medaillonbilder 1n dem 1M 1101 O  H— einem ONCN Sophron10s
geschriıebenen Januarband e1INEeSs Menalons C A YTottaferrata
tatsächlich auf dem an stehen.
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Was die inhaltliche e1te der Odenillustration 1n ihrer reich-
sten Kntfaltung, W 1e ich mMır 1ese1lbe enke, anlangt, sehe
iıch hiler das Wesentliche darin, dass Sar nıcht eigentlich der Text
i1Llustriert 1C erläutert Wird, sondern ass e]lne miıt iıhm
1Ur ın losem Zusammenhang stehende Bilderserie, durchaus 1Ur
als Buchschmuck wirken estimmt, ın begleitet. Man könnte
sıch SCcoCNH die durchgängige Annahme dieses Karakters allenTtialls

auf die Trel Minlaturen des serbischen Salters ZUT (DÖN De-
FULen. die Ja vielmehr en Karakter wirklicher, durch bestimmte
Textworte hervorgerufener Illustrationen trügen. Allein die zweıte
VOILl ihnen (S TT 109/10), die durch einen
EZW. ZWEe]l kelter, velche e1ine ZTÖSSEre Zahl VOIN Relitern Vel-

iolgen, die Textstelle 3 TWC ÖLWEETAL W >  u XLALOUG VL O  5 LETAKLYNGOUOL
LO DAS: Srläutert, ist. oOCcN e1INe platte und armselige Umsetzung
des Textwortes in bıldlıche Darstellung, dass n1emand J1 e {Ür a [t
wıird halten wollen IC mınder kann die Darstellung des
Christus als TAA%LOC TV YıLLEOOV (Strzygowski Tat ALVIIL P

N C..f Ev® E{C TOY XLVL sehr füglich AYST sekundär SEIN. Die
eErstie der rel Minlaturen ber trzygowski 'Taf. 3 108),
die schon der serbische Buchmaler nicht mehr verstanden
en scheint, der verehrte Herausgeber aber auf en Bau des
himmlischen Jerusalem beziehen möchte, WwIrd ın der T at ohl
geradezu AaAUuSsS eliner Mehrzahl historischer Szenen dem Ul VeLr-

stehbaren, we1ıl auf Missverständnissen eruhenden Unding-
mengewachsen Se1IN, das 31 e 1ın Wirklichkeit darstellt Wır en
hlıer nämlıich zunächst 41USSers die Vornahme e1INEes der-
lasses, dann 1n der Mitte dıie Beschäftigung einer Mehrzahl VOIN
Personen un eine &” Boden befin  1lChe rofte Masse, ON der S1Ee

Sschöpfen scheinen, ndlıch aber en Bau An einem Lurmar-
igen Gebäude, das uch hınter der Mitte und em Iinken Flügel
des (+esamtbildes dargeste ist. Ich denke HU ass die der-
lassszene ursprünglich vielmehr eine Beschneicungsszene WAar,
nd möchte S1Ee entweder auft die Beschneidung des Sohnes Mosıs
HxOod. B oder autf diejenige des Volkes Ende des üsten-
ZUS CS (JSOS 2-9) bezilehen. In der Mitte xylaube ich eELwa A das
Wachtelnsammeln Num. el 32 O bel der Bauszene aber AIl en
Bau der Stiftshütte denken Dı dürfen, die als Hintergrundstaffage
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wenigstens hinter der Wachtelnszene wıiederholt werden konnten.
Zur >  nD-  (  D wäaren Som1t Wwıe ZUT SN Szenen 4A4 US dem A relse des
Moseslehens e7W der Auszugs-und W üstenwanderungsgeschichte
gegeben SCWESCN.

In jedem ist eine Weise bıldliıchen Buchschmucks, wıe
iıch S1e 1er -  o  laube unterstellen 7ı sollen, keineswegs ELWAaSs Uner-
nörtes Ich werde demnächtst AaUuSsS dem Syrisch-nestorlanischen
Kvangeliar Sachau 304 der Kgl B1  10LhNe ın Berlın eine Dar-
stellung der Kreuzaufündungslegende vorlegen, die 14 1er Szenen,
einem Iraume Konstantins, elner Vorführung dreler gefesselter
en VOTL iıhn oder Helena, der Grabearbeit dieser Juden e1m
Suchen nach dem Kreuzesholz nd der ulegung der gefundenen
Trel Kreuze auf einen Loten, SCHAU episch erzählt, WI1Ie lch
VON en historischen Szenen der alten Odenillustration vermute.
Die Bılder sSınd eute auf ZWeIl nebeneinanderstehende Seiten der
syrıschen Hs vetteilt, (0201 denen 1Ur eE1INe zugle1c ext aufwelst.
ber ass sich ze1gen, dass S1Ee einmal SaMil1c oberen,
ıusSsseren nd unteren Rande eliner eiNzZIgen e1te den exft um-
aufen haben NusSsen Dieser exf selbst ndlıch lst. N1ıC
eLwa eine legendarische rzählung, welche die Minlaturenfolge
illustrierte, sondern as Kvangelium des Kreuzfestes &. Sep-
tember 1Iso auch da ist. epische Krzähluug 1M reıin a_

mental um elinen Text gelegt, em 1E N1C gegenständlic. eNnt-
1O0MMen ist, sondern mi1t dem S31 e T: 1n eiInNnem mehr äusserlichen

Wenn ber hler C1e Illustration der Kreuz-Zusammenhang STE
aufündungslegende ZUU Buchschmuck fÜür das Kvangelium des
Kreuzfestes geworden 1St, dann kann uch der Gedanke nıcht
mehr anstössıg Se1IN, ass elne bildliche Vorführung des Moses-
ebens für die beiden Mosesoden, e1INn Jonaszyklus für dıie Jonas-
ode, eiNe Darstellung der 1m Danıelbuche erzählten Kreign1sse Tfür
die beiden diesem Buche EeNLINOMMENEN eiligen (Tesänge
Buchschmuck wurde.

Wle, WO nd annn 1mM allgemeınen A solcher Weilse kom-
Konnte, möchte ich Erst. he1l Pu  1Katlıon der syrischen Mi-

nlaturen VON Sachau 304 verfolgen. Schon eute lst. übrigens
augenfällig, das 1m Grunde eben dlese Welse edeutet, WCNN,
WIe 1mM hkabbüläkodex, e1IN Christuslehben ın Randbildchen en
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exf der Eusehbhloskanones begleitet. Und nicht minder wıird ein
aufmerksamer Leser der gyrundlegenden KErwägungen, die YZYV-
Z0oWSk1 In se1lnNer Bearbeitung der Alexandrinischen Weltchronik
angestellt hat, sich ohne Wwelteres MUÜSssSenNn, ass sıch
elne Schöpfung ausgesprochensten wurzelhaft mesopotamischen
Schmuckstils handelt, den en  ar schärfsten Gegensatz ZU W Ul‘-
zelhaft aegyptischen Illustrationsstil 1er Je1 vorläufig ohne Be
zugnahme auf TOobleme allgemeiner Ordnung 1U die Frage be-
FÜhrt, welcher Zeit nd welchem Kunstkreis sich füglIc spezle
die Entstehung elner Odenillustration dieses ypus ZUWwelsen lasse.
Entscheidend ist 1er VO  S melınem Standpunkt AUS die atsache,
dass In dem Jonashbhıld A DÖN C ıIn der erkündigungsszene ZUTMN
ersten nd dem aUus der Geburtszene des Läufers stammenden
schreibenden Zacharlas ZUMmm zweıten eil (0201 (DÖN { bereits (AY  LOU  F
T’%e00u kKudimente der ZYyklısc historischen Illustration neben
den Autorenbildern des betenden Moses Zı o  >  n  vr Hd aufwelst.
Denn O dieser Hs gylaube ich 0 paES 3122317 nachge-
wiesen haben, ass S1Ee zunächst bezüglich des eigentlichen
Salters den verkümmerten Nachhall e1lNer Illustration enthalte,
die nach Ort nd Ze1lt 1m Bannkreis der Kxegese des ' ’heodoros
OIl Mopsuestla entstand h aber Syrien, näherhıin em antlo-
chenıischen (+eblet nd eiwa dem Jahrhunder angehörte. In
1ese1he ichtung werden WITr 1so auch für Odenillustra-
t1on XYeWlesen. Entschieden auf e1InNe Nnoch frühchristliche letzte
Vorlage führt denn ferner "Aytov 21TA%UpOÜ 88 ebenso W1e A ytov
T &ou 53 durch seinen altchristlichen ypus des unbärtigen Moses
ZUrüCK, der bekanntlich schon auf dem ustinl1anıschen Verklärungs-
mosalk 1MmM Katharınenkloster auf dem Sinal Dıel, Justinien,

(+anz dem241) einem bärtigen Greisentypus yewichen Ist.
(GJelste des Mopsuesteners entspricht denn auch der reıin historische
Karakter der über das Autorenhbi hinausgehenden Illustration,
dıe Abwesenheit ]Jeder Bezugnahme auf eine allegorische eutung
des Textwortes Eınem besonders reichentfalteten Buchschmuck
gerade IC bıblısch-historische Zyklen E und auf SYT1-
schem Boden IA begegnen, kann schliesslie allerwenigsten
befremden. Derartiges TAauCcCchNie Ja DAl N1C erst. TÜr die uCN-
malereı neugeschaffen 7ı werden nd wurde XYEWISS mIC für 16
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neugeschaffen. Mit dem sepulkralen Bı  erkreıs des Abendlands
sıch berührende biblisch-historische Zyklen, W1e 16 S1Ee an
des Odentextes unterstelle, en nachweislich 1m Jahrhundert,
ın Mosalk oder alereı ausgeführt, die Wände der syrischen
Sakralbauten ‚geschmückt. Ich habe unlängst 1n einem Eissal
über Das vertlorene Paradies uN der griechischen Kırchendich
LUNG 1ın Pöllmanns G(oltesminne, V, S 164 darauf
hingewlesen, dass das 1mM W esten UT der sepulkralen Kunst
des Frühehristentumse angehörende Protoplastenbild ach der
Lebensbeschreibung des Severus on Antiochela UuUrc Zacha-
r1as VOIL ytilene (ed Kugener, alrologia Orientalis, IL, E
S 49) Z Ende des ahrhunderts 1n der Veotöxoc-Kirche
7ı Beirut ohl 1ın 0salk alg Wandschmuck des (z0t-
teshauses ausgeführt WAr, nd INanl wIird: sıch diese arstellung
dort 1U als eine der ersten, ennn nicht geradezn als die ersie
eINes umfassenden A'’Tlichen Zyklus denken können. 1e
fangreich aher derartige Zyklen Waren, das lässt eilne OL17 ahnen,
bezüglich deren iıch vorläufig auf Sachaus, Verzeichnis der n

SB
AD

A N
syrischen andschriften der Kgl Bıbliothek ın Berlin, IL, 585
verwelse. Sie STEe ın einer (Geschichte des ostsyrischen kKlosters
Daıirä de ümrä 1n der Hs Sachau Zl fol nd re Anl

lässlich e1INEes Kirchenbaues 1ıMmM 5192 Ol einem Zyklus Von nicht
weniger als 300 ern A4aUS em en Christi Allerdings han-

ber die e1Nn-delt sich 1er onl Kleinplastik ıIn Silber
uns der Kdelmetallplastik wird sich nıcht minder als die e1N-
uns der Buchmalerei ehben x& die Monumentalkunst des *
s1ven oder malerischen Kıiırchenschmucks angelehnt haben, un
WeNnN uch die an 300 WOoNn auf legendarıischer Uebertreibung
der geschilderten Prachti beruht, ist OCN schon solche eDer-
reibung undenkbar, W dem Legendenschreiber die reale Umwelt
N1C ihr den Anstoss &1bt AÄAus en Äosalk- und Gemäldezyk-
len der ihn umgebenden Kırchen Iso wırd der frühchristlich S
rische Illustrator der den geschöpift aben, aus Zyklen antlo-
chenischer Kırchen, möchte iıch spezle ehesten denken, weıl
eiwa auf Mesopotamien nd se1INe christliche apltale Edessa Braten, die lıturgiegeschichtliche atsache verbietet, ass dort
eine andere Auswahl V ON biblischen Cantıca des Morgenoffiziums

Röomische Quartalschrüift, 1907,

w
<  <
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herrschte, 9, IS
Lierte

die uUurc die griechischen ZuvVEa WÖX  C repräsen-
Um dieser se1ner Grundlage wıllen verdienen annn ber uch

noch die verkümmerten byzantinischen Teilrepliken des VOL jenem
Künstler (Geschaffenen uUNSeEeTeE oppelte Aufmerksamkeit. Statistisch
zusammengefasst, 1St, W 4S WIT uUurc dieses Medium noch als Dujets
frühchristlich-syrischen Kirchenschmucks vermuten dürfen, In fol-
gender Zusammenstellung yegeben

1CNes Moses: (Beschneidung seines Sohnes AUuszug';
Gesetzgebung; Bau der Stiftshütte (: achteln (: W asserwun-
der; (Beschneidung des Volkes

Isalas: Reinigung der Lippen.
Jonas: Auswerfung 1nNs Meer; 1M Bauche des W  b

Ausspelung des Betenden
Danilelkreis Dreı Jünglinge 1M KFeuerofen; Daniel In der

Löwengrube.
1CNes Verkündigung; Heimsuchung; (xeburt des 'T’äufers.
on dieses Wenige x1bt lehrreichen Vergleichen mi1t

Abendländischem reichliche Veranlassung. Das Auftreten 1MmM
esten unbekannter Gegenstände, uch abgesehen VOoNn den 1M
Moseskreis zwelfelhaft bleibenden, ist. jJedenfalls das Hervorste-
nenste Ich verwelse 1Ur auf die Erweiterung des Jonaszyklus
Urc das 1n Bauche des X  S Auf e1IN Fehlen aDbendlän-
1SC. bezeugter Sujets 1M syrıschen stien wIrd 11&  = dagegen
eiwa mıt Bezug auf Moses VOL dem Dornbusch oder Jonas unter
der Staude bel der Trümmerhaftigkeit des orl]lentalischen Mater-
1als nıcht vorschnell schliessen dürfen on ber uUuriten De-
stimmte charfe (7egensätze ı1n der Darstellung der einzelnen Su
Jets a ls gesichert gelten können. DIie Bekleidung des Jonas und
die OÖrantenhaltung des em W alfischrachen entsteigenden SCSON-
ber dem nackten un me1lst SANZ eutlıic A US dem Fischrachen
wegschwimmenden Jonas des Westens gyehört ın erster Lıinie
hilerher. uch dıie Auffassung des Jonas g [S a  oPp scheıint 1M

Weststeht hler ferner die Eın-syrischen Kunstkreis festsustehen
führung des Engels 1n die Szene der TEl Jünglinge 1mM Feuerofen,
die ın der römIischen Katakombenmalereı m1thın, WO S1Ee WwW1e ‘
Arkosol der Margarita 1n San AallısSto (de Rosel Roma Solter-
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JDE 'Taf. 1), 1ın der SoOS Magierkrypta 1n anta Domi1-
(Wılpert Malereien, Taf. 231 1) und auf einem eute Ze1 ' -

törten Fresko 1n Sant’ Ermete Garruc CL, ÖLOFLA, E: Lal 1)
ausnahmswelse vorkommt, orlentalischen und, da der nge auf
ägyptischem en ın dem sepulkralen Zyklus der ase al-Khargeh
gleichfalls e  9 näherhın syriıischen Eıinfluss verraten dürfte End
ıch berechtigt OCn ohl selhbhst die eiNzZIge Darstellung des SCI ' -
bischen Salters dazu, schon für die firühchristlich-syrische Fas-
SUNS Danıiels ın der Löwengrube die Bekleidung des Propheten,

Z W eine solche mit voller orıentaliıscher Hoftracht, nd die
Kınführung aDbDakuks mıiıt dem ihn tragenden nge unfier-
tellen uch hıer stünde ann der syrische ypus gleichmässig
sowohl em römlischen als dem ägyptischen vegenüber, da ın der
0ase al-Khargeh bel ZWeIl Danieldarstellungen e1dema Habakuk
e Danıel selbhest ber bekleidet 1St, aber ULE Iın elner e1IN-
facheren Weise, WwW1e uch die römischen Katakomben fresken des

Jahrhunderts iıhn vorführen. Höfische Prachtkleidung scheint Ja
Danıel uch auf dem Silberteller on Perm keıil IDe frühchristl
Darstellungen der Kreuz1guNng Christi Lelpzig 1904, Taf. II) Lragen

sollen Jedenfalls ist ST auch 1er voll bekleided, und
Habakuk e  '9 wIrd 1e8s amı zusammenhängen, Aass fürseine
Kinführung schlechterdings keıin Raum dagewesen Wäare

(3anz allgemeın aber scheıint sich zu ergeben, ass die Ü&e,
ın welchen die spätere orlientalisch-byzantische uns be]l Dar-
stellung Ültester ementfe des christlichen Bilderschatzes VOoNn der
altchristlich-abendländischen abweicht, bereits ın der christlichen
Antike Syriens wurzeln. Hs WAare das elne wertvolle Bestätigung
dessen, W AaSs ıch hel Besprechung on ilperts STOSSCH Werke
0r Christ. HE 546 als den tatsächlichen Gang der inge
auf dem (+eblete der altehristlichen Ikonographie vertreten habe
einer selbständigen Parallelentwicklung der verschledenen Okal-
kreise auf der allen gemelinsamen Grundlage des hellen1istisch-
Jüdischen ((rebets, die Mıchel In selner Untersuchung ber Gebet
und 1ld IN frühchrisllicher eit aufgezelgt aben, das Ver-
dienst haft
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Der Schatz VON „Dancta Sanetorum“.
Von lfons Müller Ravensburg

ir

er die hochwichtige Erschliessung des Schatzes der Kapelle
Sancdta SANCLOr umM, der mittelalterlichen Sıizlina oberha derr  U SOSEN. CALAa anla, ist 1 uns  TYTer Zeitschrı1 bereits mehrmals
die ede XeWesenN.‘ Hs ist. dabel das merkwürdige orgehen VON

Lauer, bzw der französischen ademı1e gekennzeichnet nd
sind zuglelic. die Vorzüge der Ausführungen H Grisars SOSON-
über denen von Lauer 1Ns Licht gerückt worden. Inzwischen
nhat Grisar seiInNe Abhandlungen, die ZUerst ın der (hirvilta (attolica

KL

;
erschienen WAarenN, 1n einem Buche zusammengefasst, das den 1fe
trägt: H Grisar S J „ SAaNncLa Sanctorum‘‘ ed al SO fesOoroOD
WEVrO conerte studii Aell autore nella annella Palatına Ate-
VYPUAUNENSEC del Medio CUVO, Ö  z ıllustrazioni.® Das Werk zerfällt
In ZWeIl 'Teile: Die Kapelle des Sancla Sanctorum. ] Ihr Schatz.®

Die XT OSSO Bedeutung der Hunde, welche ın der SanzZen g -

Y

lehrten Welt e1in ungewöhnliches Aufsehen erregten und hbereits
A a

u}
eine ZrOoSSEC Anzahl zumal deutscher und französischer Kunstkenner,
besonders Speclalisten, nach Rom führten, veranlasst uUuNs, im An
schluss 111 as obengenannte Buch und dasjenige Ol Ph Lauer 4

die interessantesten SLEUCKe des Schatzes zusammenfassend ZU bespre-
chen. Jiehei kommen besonders alle jene (7egensSstände ZUT Spra
che, welche gegenwärtig der allgemeinen Besichtigung zugänglıichZ

IS al aa Vgl XT 5E
Koma, (Hinlta (attolica (Via Kıpetta, 246)
Auf tellt risar ıne Aeutsche Ausgabe In Aussicht.
Le tresor du Sancta Sanctorum, Extrait des Monuments et Memoires

publies Par 1’ Academie des Inseriptions e Belles-Liettres (Premier el deuxieme
fascicules du Tom. Z Fondation Kugene A0 Paris, KErnest Leroux, Kidi-
teur, 1906,
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E  A  b  AA  E  W DE  SA  D  „%r‘°%ßi_atz von Sahéta „Sanctorum“  TUZG0  sind; denn es soll der Zweqk der folg. Blätter in erster Linie sein,  den Gelehrten beim Besuche des christlichen Museums im Vatikan  eine schnelle Orientirung über die dort ausgestellten Stücke des  Schatzes zu vermitteln.  Um den kostbaren Schatz recht würdigen zu können, muss  man vor allem die Geschichte seines Ursprungs und seiner Auf-  p  bewahrung berücksichtigen.  Es ist zunächst zu bemerken, dass  dieser Schatz zu unterscheiden ist von dem. eigentlichen Schatz  des Apostolischen Stuhles im 13. und 14. Jahrhundert, dessen  genaues Inventar unter anderm Franz Ehrle im Archiv für Li-  teratur und Kirchengeschichte des Millelalters 1 [1885] p. 1 ff.  veröffentlicht hat. -Dieser Schatz folgte immer den Päpsten und  ging nach dem Exil von Avignon grösstenteils verloren.  Anders  steht es mit dem Schatz von dem Oratorium Sancta Sanctorum.  Ungefähr in der Gegend, wo letzteres jetzt steht, war seit dem  6. Jahrhundert das Archiv der Päpste (scrinium Lateranense).!  |  Vielleicht wurde gerade deswegen die nahe Papstkapelle dem  hl. Laurentius geweiht, weil man es liebte, die Bibliotheken  VEn  unter den Schutz dieses hl. Diakon zu stellen (Grisar S. 20).?  Zum ersten Mal nun liest man von diesen Heiligtum im Liber Pon-  tificalis unter P. Stephan III (768-772); doch hat dasselbe schon  früher bestanden.  Leo III (795-816) liess dann die kostbarsten  Reliquien der Stadt Rom hier niederlegen und für dieselben einen  ;’  kostbaren Cypressenschrank anfertigen - eine Nachahmung der  ;  Bundeslade im Tempel zu Jerusalem.  So wie die Kapelle heute  &4  steht — der einzige Ueberrest vom ganzen alten Lateranpalast —  {  stammt sie der Hauptsache nach von Nicolaus III (1277-1280); er  “Z  hat sie im italienisch-gotischen Stil durch die Cosmaten erneuern  und ausmalen lassen.?  -  E  A na  » Ph. Lauer in Mdlanges d’ Archeönlogie el d’histoire, XX (1900) p. 251 suiv.  S  3  I  ® In dieser päpstlichen Laurentius-Kapelle ist auch der Ursprung der  x  o  A M  dritten Oratio zu suchen, in welcher bei der Gratiarum actio post missam eben  S  x}  der hl. Laurentius Erwähnung findet; die vorangehenden Versiculi dürften sich  *  ursprünglich auf die vielen Heiligen bezogen haben, deren Reliquien das Sancta  Sanctorum birgt.  3 Näheres darüber bei Giov. Marangoni, Istoria dell’ antichissimo Ora-  torio o Cappella di San Lorenzo, Roma, 1747; G. Rohault de Fleury, Le La-  fran au Moyen Age, Paris, 1877; de Rossi, Musaici delle chiese di Roma (hier  gute Reproduktionen der Mosaiken); vgl. Grisar und Lauer. Hinweisen möchte  K  S  La  &  S  f  AT E  YDer Schatz VO  - Sanecta „Sanctorum““ MN

SINd; denn soll der Zweck der fole Blätter 1n erster Linlie se1ln,
den Gelehrten e1m Besuche des christlichen Museums D Vatikan
eine SChHNelle Orientirung über die dort ausgestellten Stücke des
ChNhAatzes N vermitteln

Um en kostbaren Schatz recht würdigen 7, können, I1NUSS
VOT® em die Geschichte seineSs Ursprungs nd selner Auf- .

bewahrung berücksichtigen. Kıs ist. zunächst Zu bemerken, dass
dieser Schaitz Zı unterscheiden ist On em eigentlichen Schatz
des Apostolischen Stuhles 1mM un Jahrhundert, dessen
SCHNAUECS Inventar unter anderm KFranz Ehrle 1mM Archip fFür -
feratur nıd Kırchengeschichte des Mittelalters 11885
veröffentlicht hat, -Dieser Schatz folgte immer den Päpsten un
&INS ach dem 4X Ol Avignon gyrösstentells verloren. Anders
SE mi1t em Schatz Ol dem Oratorium Sancta Sanctorum.
Ungefähr 1n der (7+egend, letzteres Jetzt steht, Wäar ge1T dem

ahrhundert as Archiv der Päpste (Sserın1um Lateranense).‘
Vielleich wurde gerade deswegen die nahe Papstkapelle dem
hl Laurentius gewelht, we1ll INnAan s j1ebte, die Bıbliotheken €

ınter en Schutz d1eses Diakon 7i stellen (Grisar S 20). *
Zum ersten Mal liest IN  ıM ON diesen Heiligtum 1mM er Pon-
tiıficalis unfier J) Stephan HA (68-(172); doch h  3l dasselbe schon
früher bestanden. Le0 I11 (95-816 L1ess dann die kostbarsten
Keliquien der Stadt Rom hier niederlegen und für dieselhben einen
kostharen Cypressenschrank anfertigen eiINe Nachahmung der {Bundeslade nm fl‘  empel ZU Jerusalem. 0 W1e die Kapelle 1eute
teht der eiINZIYE Ueberrest VON SanzZeh alten Lateranpalast
stammt S1E er Hauptsache nach Nicolaus 111 (1277-1280) 6!
hat G1E 1 italienisch-gotischen Stl durch (lie ()osmaten ©6  Ne
und ausmalen lassen.?*

Ph Laue 1n Melanges d’ Archenlogie el d’ histoire, AA (1900) 251 SUWIV. Z
In dieser päpstlichen Laurentius-Kapelle 1st. auch der Ursprung der

dritten Oratio /AÄ suchen, 1n welcher 761 der (Jratiarum 2Ct10 DpOost missam eben
der Laurentius Erwähnung findet: die vorangehenden Versiculi dürften siıch
ursprünglich auf die vielen Heiligen bezogen haben, deren Reliquien das Sancta
Sanctorum birgt.

Näheres darüber bei Gi0ov Marangoni, Istoria dell’ antichissimo Ora-
tOTL0 CVappella di San Lorenzo, KRoma, 1(47; on aul!t de Fleury, Le P
Lran A, Moyen Age, Parıs, 1877 ; de RossI1i, Musaicı delle chıese dı Roma (hier
gute Keproduktionen der Mosaiken); vgl (GGrisar und Lauer. Hinweisen möchte aA Oan  SE

„ >
4
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178 Müller

Jahrhunderte lang AIn meisten bekannt on allen Schätzen
des die SOSEN. Acheropita, eın merkwürdiges, uraltes
(+emälde des Helilands, fast ın Lebensgrösse, dem schon 1675 Jos
M Seres1ino e1iINn uch gewi me hat.! Neuerdings hat Jos Wilpert
die Resultate elıner NEUCNH, genauesten Untersuchung des Bildes VeI_r-MR ON öffentlicht Q

Dieses Bıld befindet sıch noch 1ın kostharer Ueberkleidung über
dem ar Letzterer esteh AUS einem isCh, der miıt elner
Marmorplatte bedeckt ist nd auf ZWeEel Marmorpfeilern FÜn UnterE der Altarplatte S1e 199028  - e1In ST OSSECS elsernes (J1ıtter mi1t 1N-
teressante alten Verschlüssen upd hınter diesen Z7W @1 Bronzetür-
chen, welche Oll Innozenz I1LL1 (  5-1  ) stammen, m1t en
äuptern der postelfürsten Iın Rundreliefs Diese Klügeltüren
11U11 verdecken die 09 hohe, breite und (& Jeife

Cypressina, welche aut Aufschrı1ı schon 1Le0 {111 für die
Keliquien anfertigen assen. Der unschätzbare Inhalt dieser
Lade, welcher qe1t mehr als Jahrhunderter der GegenstandA SS höchster Verehrung der Päpste, der Römer nd der Pilger AUuSs

en Teilen der Welt GWESCH, wurde, WwI1ie schon In der Röm. uar-
alsSCNr. berichtet,* anfangs unı 1906 SOTSSam herausgenommen,
registrlert nd photographiert. Auf Anordnung 5 des Papstes
Pius X, wurde es unter Geleite VO  — Grisar ın den Vatıcan
überführt, Das AÄuseo erıisti1ano Al dem einen Ende des Rılıesen-
korrıdors der Biblioteca Vaticana, das VO  S jeher besonders
selner wertvollen Katakombenfunde ST OSSEC Beachtung fand, War

auserkoren, die euen Ankömmlinge beherbergen. In OCN-
herziger W eilse hat der Hl ater diese CNhAtze nlemıiıt Gelehrten
un Ungelehrten zugänglich gemacht Die bedeutenderen Stücke
sind ın eiInem MNachen Glasschrank nd Wandkästen ausgestellt,
1C. auf das Gemälde, welches (das Martyrium S Petri ei Paulıi darstellt;
beweist, dass 113 im Jahrhundert den Circus des ero qals Kreuzigungstätte
des hl Petrus betrachtete Grisar 46)

De ıMAqıne SS Salvatoris 2n Basilıca ad Sancta Sanctorum cuslodita,
KRomae apud azarum Varesium.

L, Arte, n Y fasc. Vgl REöm, Quari£ilschr. 1907, 65
X E 907
Man ist gegenwärtig daran, VO  S offizieller Seite 1ıne wissenschaftliche

Beschreibung des SaNZENH useums mıiıt guten kKeproductionen Zı veröffent-
lichen
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Der Schatz „Sancta Sanctorum“ 179

un TIe; unter dessen Aufsicht S1e 1n der Bibliotek gekommen
SINd, hat bereıts 1e1 Ketian, um einz_elne Gegenstände hesser
konservıren: die schönsten der prächtigen (ewebe, VOLN denen n A
unten die ede SeIN wird, wurden 1ın Rahmen zwischen (+lasscheiben
eingefasst, dass 331e VOTL welteren zerstörenden EinfÄlüssen geschützt
S1Nd. Wie WIT hören, sollen auch die zahlreich dem Schatze be1-
gegebenen beschriebenen Pergamentstreifen zusammengestellt un faphotographisch aufgenommen werden.

In den Wandkästen befinden sıch d1e besten Gewebe, die
beiden Schreine der hl &NeES un Praxedis, 7Z7WEel ınnene g-
SEre1Lie Tücher un eline einfache, viereckige Sılberschatulle; dıie
übrigen interessanteren Oblecte liegen 1mM MNachen Glasschran
Mit der Ze1lit wırd ohl noch der einNe oder andere on den
niger wichtigen G(egenständen, welche für das gewöhnliche Pu-
blıkum verschlossen sind, ausgestellt werden. Nur e1IN uC be
ündet sıch nıcht 1mM Museo cristl1ano, das mi1t Eidelsteinen versehene
(roldkreuz; dasselbe ist 1mM Schatz der Sixtinischen Kapelle
suchen.

Die Keliquien, für welche die uns des Mittelalters sovlıel
aufgeboten, wurden Zzuerst be1l der Sixtina verwahrt, ber 1n en
eizten Wochen bereıits wıeder nd ZWäar zunächst 1n einfachen,
ber dauerhaften ungelöteten Messingbehältern den früheren

NurOrt 1n der Kapelle on Sancta Sanctorum zurückgebracht.
das aup der an Agnes kam 1n den Bes1tz der Kırche S Agnese
AaAn der Plazza Navona; für dasselbe hat Kardınal ampol aeinen überaus wertvollen Schreıin gestiftet.

Bevor WIr 1U die einzelnen Stücke des Schatzes ehandeln,
ist am Platze, einN1&ges über die äaltesten Verzeichnisse desselben
vorauszuschicken Grisar {IT.) Das früheste Inventar
sich 1ın elner Schrift des Johannes Diaconus, welcher autf Befehl
lexanders IUSE (1159-1181) ein Büchlein ber die Laterankirche
verfasste.! kıne weltere 1stie nthält e1INe Inschrift, dıe unNns jedoch
HLE handschriftlich überliefert ist.® An drıtter Stelle kommt e1in
Verzeichnis der kKeliquien AUS der Zeit Le0s (1513-1521), das

Abgedruckt bei Migne, S, 1379 SuUy
N, Arcln'v VILI 608
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‚o Mal Panvinius (De septem ecclesiis) überliefert wurde, Eine e1IN-
fache, kritiklose Wiederholung der älteren Ist die iste, welche
sich eute noch 1mM Oratorium befindet AUS dem Jahre 1624 Die
späteren 1aben noch weniger ert; denn se1t Leo bis 1903 hat,
SOWEeIltT Welss, n1emand mehr den Schatz eingesehen.

Wohl das kosthbarste Stück der SANZECN ammlung ist, das
Auf run der Inventareemaıullıerte Goldkreuz (Grisar, If.)

R£Y un erıchtie welst (J+risar nıt ziemlicher Sicherheit nach, Aass
L asselbe ist, welches schon Symmachus 498-514) ın einem Ora-

x tor1um CYrUuCIs beiım Vatikan aufbewahrte, das ber später VOTL

R  ‘4 en Longobarden versteckt un dann VON Serg1us 687—-701)
ın der Sakrıstel VON etier wlieder aufgefunden wurde. Dieses
Kreuz splelte eine 1M Pontifcalritus des Mittelalters;
wurde se1t. Einde des Jahrhunderts Karfreitag om Papste
barfuss Oom Lateran ın dıie Kirche Croce 1ın (+erusalemme
tragen. Das KTeUZ, welches D lang, 158 Trel nd Dn C
dick ist, ZeIZ auftf der einen Seite Szenen AaUuS em en esu
1n Emaıil ausgeführt; unnn das au a ls einziger Schmuck
eine SsSogehnannte Perlschnur. Die Szenen tellen dar erKundIı-
sSUNs Heimsuchung, (Geburt Christi, Anbetung durch die Weisen,
Reise ach Bethlehem, Darstellung 1mM Tempel un aulife 1MmM Jordan

R  RB Die Details s1nd nach Lauer STAr on den apokryphen Kyange-
l1ıen insplriert (S 5() Um eiNI&es hervorzuheben: Bel der Ver-
kündigungsszene S3117 die Jungfrau; der miıt Flügeln versehene
Engel hat den Nıiımbus nd steht VOLr Marıla; bel der Geburtsdar-
stellung leg die Muttergottes auf einem Ruhebett; das Jesuskind
S1e auf der einen Selte 1n der A1PPE, auf der andern 1M
Bade Bel der auife SCHWE ber der ]Jugendlichen Fı  ur des
Heilandes die au Bezüglıch der Farbengebung ist der SANZC
Hintergrund Zrün Die Wwelsse ar splelt ın den (+ewändern unR auch SONS eine ST OSSC Der Nimbus ist überall gelb, asel
der Muttergottes haft ı1n en einzelnen Bıldern verschiedene Farben
(gewöhnlich ist die Grundfarbe rot) Die Rückseite des Kreuzes
ist ıhres Schmuckes beraubt; S1e ist ausgefüllt mi1t gehärtetem
Balsam (herstammend on en riıtuellen Gebräuchen des Aittel
alters) Mıt Lauer (S 36) nımmt (irisar A& ass J1e ursprüng-
lich die Hauptseite S WÖSGI_'1 S@]1.

x  K
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Um das er dieses hochbedeutsamen Stücks N1C OSS
nach historischen, sondern uch nach künstlerischen esichtspunk-
ten festzustellen, M zunächst bemerkt werden, ass WILr 4a4US

em h: Nnur sehr wenige maililgegenstände e1Ils arbDa-
rischen rsprungs e11s byzantinischer Herkunfrt besıtzen, ber ohne
irgend welche igur Zu ersteren lst ählen as eruhmte
Evangeliarium der Königin T’heodolinde 1n Monza, 7ı letzteren

eohl als ältestes xemplar as Fragment VOon einem Kreuzreliquar
ıIn Poitier, weılıterhin das bekannte Kreuz Justins I1 565-575) 1M
CNAatz VOIN etfer., Das kımal  TEeUZz Ol 11U11 eine
Lücke 1n en überlıeferten Eimailarbeiten AaUuSs füÜr die Zelit des xertTalls ‚ Byzantiınisch ist. die Art Un Weise der Emaillierung,
insofern die Emallmasse 1n einen Kreis kleiner VON feinsten auf
Goldgrund gelöteten (+>0ldfäden gebildeten Zellen eingeschlossen
ist. Diese (+0ldfäden bleiıben S1C  ar un zeigen den Aufriss der
Zeichnung. S A

DIie maılfiguren SINd plumDp, doch zZelI& sıch ıimmerhin eine
XEWISSE Natürlichke1i 1ın der Zeichnung; Lie erinnern 316e die
Hormen Portal ONn Sabına In Rom (D Jhdt

es ın em S& möchte Nan S1Ee dem oder
ZUWEeISseNn, 1n welcher Annahme Grisar mi1t Lauer übereıln-

stimmt; doch en letzterer eher och as nde des Dass
auf diesem Kreuz, as a ls Behältnis FÜr elne Kreuzespartikel diente,
nıcht Szenen AUuS der Passlon, sondern aus-der Kindheitsgeschichte
sich finden, dürfte uch auf höheres er (wen1igstens der orlage
schlıessen, denn erstere WAaren gerade bis ZU1I1 Ihdt weniger
belıeht Immerhın standen Passionsbilder vielleicht auf der Kehr-
qge1te der Kreuzes, deren Ausschmückung verloren ist.

Schwieriger ist CS, den Ort der erstellung bestimmen;
azu uns eine SENAUCTIE Kenntnis der geographischen Vertel-
lung der künstlerischen TOduKfie e1ım Verfall des römischen
kReıches.

Auf den gxleichfalls emai1lillıerten Seitenfächen des Kreuzes
1e8 INa einige verstümmelte orte, itenbar ohne 7Zusammen-
hang m1t demselben, sondern OÖl einem andern Gegenstand her-

übergenommen. Im Innern des Reliqulars fanden sich I, Vonl

einander getrennte, rechteckige Vertiefungen, ın oder 7zwıischen
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denen ohl Fragmente des hl Holzes eingeschlossen sind bzw
WAaren.

Die silberne (ustodia, ‚.welche für das Eprmilkre uz bestimmt
War, ist viereckig nd mi1t Basreliefs geschmückt. T der Mitte
des Deckels a1tzt YT1STUS als Gesetzgeber auf einem ron, unter
dem die symbolischen Ströme herausquellen. Links VO Heiland
STE Petrus, rechts Paulus; oben sind » Brus  er VOINl Kngeln
ın Medaillons Eıiıne einfache Perlischnur fasst as (+anze eIN.

H
‘A en SeitenfÄächen kehren Bilder AaUuS der Kindheitsgeschichte
wieder, Dn auffallend denen des Emaililkreuzes selbst ähnlich;
NEeU ist VOL allem das Lamm Gottes miıt dem Nimbus zwıschen
den Symbolen der Kvangelisten. eiziere Darstellung ass ‚w

ql N1C unwahrscheinlich erscheinen, dass die SeitenfÄächen er
sINd, als der Deckel (vielleicht A US der Zeit des Serg1us In
en Faällen bildet diese Kapsel eın lehrreiches Mittelglie ZW1-
schen der Kapsel des nl Nazarlus ın allan (4 Jhdt un den

ir  z  v#

A  E
Krzeugnissen des

Das zweıte mi1ıt Eidelsteinen esetztie Kreuz AuUS MASSILEM
old (S 110.) m1lsst. 2D,9 CGCIN und 29,0 Breıite ängs) JIa  a des Randes Iäuft ringsum eine (Froldperlenschnur, welche se]lhst
wıeder eınen Kranz on lauter kleinen goldenen ögen einfasst.
er die anze’ Überfläche hın sınd Eidelsteine na Perlen ZeL -

Streut In der Mitte des (+anzen ist. e1IN besonders gSroSsCI Ame-
yS Zusammen ean ursprünglich 65 Perlen und 1: ST OSSC

DIie RückseiteOSLDATeEe Edelsteine (Amethysten un Smaragden).
des Kreuzes hat ebenfalls eine o rOoSseE Anzahl Eidelsteine 1ın schöner
Goldeinfassung; hler wurde uch ZU Schmuck eın durchsichtiges
einfarbiges Eimaıil verwendet. LIedoch ist 1Ur der herste Arm
des TeUZESsS eiINIgermassen zut erhalten; Al den ınderen Armen
S1e INa Spuren gewaltsamer Beraubung.

Die Arbeit macht den Eindruc e1InNes en Alters nd eNt-
spricht der Art der kostbaren Votivgeschenke ın den Basılıken
Roms 1mM A Jhdt, VON welchen der erPontincalis re egen
Lauer, welcher das Kreuz für karolingisch hält, möchte Grisar
eher noch für er erklären, als dasjen1ige des alsers Justinus

Vgl über dieses Röm., Quartalschr. VIL (1893), 245
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Immerhin scheint lateinısche Kunst der etzten klassischen
Zeit oder des ersten Mittelalters SEeIN. Sicher ist, ass UuUNsSer

Kreuz mi1t demjenigen identinzier werden IN USs, VOL welchem
Johannes Diaconus Sagzt, /dass ın der Mitte as Praepu-
t1um Chr einschliesse. eEiztiere eliquie, über deren
el schon Innozenz RL WEe1Ie ausgesprochen a  ©, wurde
50 VO  = einem Soldaten geraubt. Sie mussftie offen bar einst 1ın
einem Kapselchen M das Kreuz angeheftet -  CN Se1IN. Beım
0effnen e1INes Medaillons fand (GGrisar 1n eiInNnem Goldkreuzchen eine
kreuzförmige eliquie des nl Holzes mi1t Balsam bedeckt, welcher
ON den Salbungen des Mittelalters errunr (vgl (Jr1isar, 120 {L.)

Das herrliche Kreuz bekam auch später unftier Paschalis
(laut Inschrift und Z W ALr ohne weifel dem dieses Namens

Auf dem Deckeleinen JEe1NEeSs würdigen ehälter AUS Silber. *
desselben sind D AL den Seitenwänden 1M Umkreis getriebene
Reliefs S1ie ekunden uns den Stand der uns ZU. e1 des

Paschalis, nd zeigen 1S ıS Erwachen des (+eschmacks nd
einer besseren Technik unter em Einfluss der Kranken nd
Orientalen DIie Szenen auf dem Deckel 1n der Mitte ON 1N:
nach rechts scheinen sich A ’]_‘ ‚autf das Altarssakrament Dı be-
ziehen: das Wunder OIl Kana, das Abendma hier Petrus n1t
der SroössCcN Tonsur, 1mMm Hintergrun zwel anbetende Kngel) 11d
zuletz allem nach der Abschied des Heilands VOL der Himmelfahrt
bzw die Hımmelfahrt selbst; den Ö[berg zeigen die stilisierten
Ölbäume vl ucn Lauer Yrklärt das Bıld auf eiztere Weilse. Dass
die seligste Jungfrau nd Petrus die Hände verhüllt Lragen, WwW1e
EeELWAS ın Empfang nehmen, spricht nıcht diese Ansicht;
denn erselbe ypUuSs auch sSoNst bel en Szenen dieses ehäl-
ters wleder, ohne dass jene Bedeutung amı verknüpft WAre. Das
Bild als arstellung der Brotyermehrung A deuten, OTall Grisar
uch gedacht hat, scheıint as Fehlen des Brotes SOWI1e die ST OSSC
Ahnlichkeit d1ieses Bıldes miıt dem untersSten; welches die Erschel-

des Heıljlandes ur«c die verschlossenen "Lüren hindurch
darstellt, auszuschliessen. DIie oberste Szene ze1g en lesus-
knaben 1MmM Tqmpel zwischen den (+esetzeslehrern Be1l allen

Unter 'Tafel Il vgl Grisar, 129
P E
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fünf Szenen findet sich die Muttergottes und zwar immer nNıt
einem Kreuz I1 der Kapfbedeckung, Vielleicht WTr der Zweck
ler Zusammenstellung, ehre und SsSakrament als die gTrÖSsStenN

Die Seitenwände und dieWohltaten lesu ım Bilde ZAU n  N  r  eigen.
Rückwan enthalten fast. Szenen Auferstandenen, ! uf
der Rückwand: Christus erscheint dem Petrus, en Jüngern ın
Kmmaus, Petrus nd en andern Aposteln, sendet die Apostel AUS;
der Kngel erscheint en fifrommen Frauen. An den Seitenwänden:
Berufung der Apostel, T’homas ©& SEINE Jand 1n die Selitenwunde,
Aussendung der Apostel, Christus erscheint den frommen Hrauen,
die Auferstehung wird den posteln verkündet, wıeder die Jünger
1ın Hmmaus, Petrus nd Johannes am ({rabe. An einem l
(Christus erscheint en frommen Frauen) hat das ({ra die Form

E ST  Da eiINes KRundtempelchens mit einer Kuppel ı1n Nachahmung der
Auferstehungskirche 1n Jerusalem.®

Der Heiland erscheint immer mıit Kreuznimbus, mi1t einem
nichtgespaltenen Bart, mi1t Jangem, auf d1e Schultern erabwal-
lenden aar

Unter en sılbernen Reliquiaren barg eine ovale silberne
Schatulle, ohne weilitere Merkwürdigkeit, die VUeberreste ÖOl

SCHhUuNeN, welche schon ın na für die des Heilandes gehalten
N wurden. Mehr Interesse verdienen die beiden Silberschreine mi1t

den Häuptern der hl Agnes nd Praxedis. Der eErstere ist 6in.-
acnh gehalten, A UY. oben un unten mit Spitzbogen ın Relief g —
SCAMUÜUC Die Inschri auf dem Deckel nennt Honor1us ILI als
Stifter Reicher gehalten ist der andere Behälter Griechischen
rsprung verraten die griechischen orte, welche 1S die beiden
Kelıeffiguren An der Vorderseite als Gregor Nazlanzenus un

Basılius kennzeichnen. etiztiere sind mit orhemd, Tunica
un Casula, SOW1@e dem allıum angetan, Lragen e1INn uchn un SiInd
mi1t em Nimbus geschmückt DIie entgegengesetzte e1te zeiIg
den hl 1KOlaus nd Johannes. Der e1InNn wenlg ZECWÖ  e Deckel
lst 1n der UrcC eine G(oldplatte 11t mailfiguren geschmückt:

Bezüglich der Beschreibung der Rück- und Seitenwände vermisst 11111
bel r1isar cdie gygewohnte Ausführlichkeit.

Vgl Garrucei, Storıa dell’ arte eCrist. 'Tar 446 459; Stuhlfaut,
Die Engel 2n der altchristlichen Kunst. Freiburg 1897



185%  185  E Dérl"Seh;‘t;' von „Sancta Sanetorum“  Christus auf dem Throne‚ segnend zwischen der Mutter Gottes  und Iohannes dem Täufer,  Diese Szene ist rings umgeben von  12 Medaillons mit Emailbildern der Apostel (an Stelle des schon  abgebildeten Johannes Ev. ist Lucas getreten), von denen jedoch  nur 3 erhalten sind. Letztere 12 Emails sind jünger als die Kas-  sette selbst, wohl aus dem 10. Jahrhundert.  Bedeutend kleiner als die beiden eben erwähnten ist eine  Kapsel von ovaler Form mit gewölbtem Deckel, auf welchem ein  Kreuz sich ausdehnt, mit Edelsteinen, in Relief nachgeahmt, reich  besetzt. Unter dem Querbalken stehen zwei Engel mit erhobenen  Händen. Ueber demselben sieht man zur Rechten eine Taube als  Symbol des hl. Geistes mit einem Kranz im Schnabel, zur Linken  die Hand des Allmächtigen.  An den Seitenwänden der Kapsel  sind zwischen Palmzweigen Medaillons -mit Brustbildern von  Christus und 6 Heiligen (unter ihnen Petrus u. Paulus).  Die Fi-  guren gehören sicher dem 5. oder 6. Jhdt an (Vgl. Bull. di archeol.  Crist 1880.p. 119%  Die Kapsel enthielt wohl einst eine Reliquie  des hl. Kreuzes oder aber Tücher (brandea), welche mit dem  Grabe eines hl. Martyrers in Berührung gebracht worden waren.  Von eleganter Silberarbeit griechischer Kunst des 10. oder  11. Jahrhunderts ist die ovale Schatulle, welche Reliquien des hl.  Iohannes Bapt. enthielt.  Auf dem Deckel sind Rundbilder von  Christus, Petrus und Johannes eingraviert, an den Seitenflächen  solche von den 4 Evangelisten; der übrige Raum ist mit Blättern  und Zweigen ausgefüllt.  Unter den minderwertigen Reliquiaren sei eine Messingkas-  B  sette erwähnt, welche einer weniger blühenden Periode der by-  Auf dem Deckel ist die  zantinischen Kunst (11. Jhdt) angehört.  Kreuzigung abgebildet: der Herr in langem Gewande, mehr ste-  hend als hängend; unter dem Kreuze ein kleiner Hügel mit einem  Mit dem Gesten  Totenschädel, über dem Kreuze Sonne und Mond.  tiefen Schmerzes steht auf der einen Seite Maria, auf der andern  Johannes mit einem Buche, die Rechte zum Sprechen erhobe:q  Unter dem Querbalken liest man:  IAE 0 YOC 8  u  JAOY H MP C%  *r  An Vder Seitenwand stehen die Evangelisten zwischen 3 Kreuzen  '.t‚7\s;ili.."sl’  EDer Schatz von „Sancta Sanctorum““

Yhristus uf dem Throne‚ segnend zwıschen der Mu  er (+ottes
und lohannes dem Aäufer. Diese SZzene ist rings umgeben
lfl Medaillons mit Kmailbildern der Apostel (an Stelle des schon
abgebildeten Johannes Hy ist Lucas getreten), VOINl denen jedoch
NALT erhalten sind. etztere 1 Kmails sind jünger als d1e as

selbst, ohl us em ahrhunder
Bedeuten kleiner als die beiden eben erwähnten ist eine

Kapsel on ovaler Korm mit gewölbtem Deckel, auf welchem e1in
Kreuz sich ausdehnt, mi1t Kdelsteinen, 1ın zelief nachgeahmt, reich
besetzt. Unter dem (Juerbalken stehen ZWE1 Kngel mi1t erhobenen
Händen er demselben sieht INn  112 ZUT Rechten eine Taube a,ls
Symbol des hl (7elstes mI1 einem Kranz 1mMm Schnabel, N Linken
die Jand des Allmächtigen. An en Seitenwänden der Kapsel
siınd zwischen Palmzweigen Medaillons mi1t Brustbi  ern O1l

Christus nd Heiligen (unter ihnen Petrus Paulus). Die INE
ZUrFeN gehören sicher em oder IM A (Vgl dı archeol.
erist. 18587 119) Die Kapsel enthielt ohl einst eine eliquie
des hl KTeUZEeS oder aher Tücher (brandea), welche mit dem
Grabe e1INEeSs Martyrers ın Berührung gebracht worden AaTrenN,

Von eleganter Silberarbei griechischer < unst des oder
LA Jahrhunderts lst, die ovale Schatulle, welche Reliquien des
Ilohannes Bapt enthielt Auf em Deckel sınd Rundbhilder On

ristus, Petrus un Johannes eingraviert, AIl den Seitenfächen
solche VOoON en Kvangelisten; der übrige kRaum ist mi1t Aattern
nd Zweigen ausgefüllt.

nier en minderwertigen Reliqularen ge1 eine Messingkas- Z

erwähnt, welche einer weniger blühenden Periode der DY-
Auf em Deckel lst dıiezantıniıschen Kunst (11 Jhdt angehört.

Kreuzigung abgebildet: der Herr In langem (Üewande, mehr S{fE-
hend als hängend; unftier enı Kreuze e1N kleiner üge mi1t einem

Mit dem (JestenTotenschädel, ber dem TeUzZe Sonne nd on
t1efen chmerzes steht auf der einen Seite MarIla, auf der andern
Johannes miıt einem uche, die Rechte ZUM prechen erhobep
Nnier dem (Juerbalken 1es Mal

IAKEK YOC 1AOY H CO
“

An der Seitenwand tehen die Evangelısten 7zwıschen TEeUzZEN
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Aus der gyleichen Zelit stammt. e1Ne bemalte Holzschatulle,
deren Form doppelten Kreuzes auszgyehöhlter en itenbar

Nnier dem unteren reuzeshalken611e Kreuzesreliquie enthielt
stehen Petrus un Paulus, zwıschen dem un (Querbalken
Z W el Janzentragende rzengel oben der segnende ean un
die eifende Muttergottes Am Deckel 1ST. auft dessen Innenseite
YT1STUS Kreuz dargeste ebend mMI1 Lendenzürtel AaUS en
unden fAiesst Blut die Muttergottes umfasst. das Kreuz Ilohannes
1SL M lebhafter (+estikulation Auf der Aussenseite hält Chry-

A  S  S SOSLOMUS e1N gyeöffnetes ucn MI1 den Worten

ELIIEN TOIC EAYTOY ENTEAAOME
INA ATANAÄATE AAA[HAOYC)

Eucharistischen Zwecken diente wohl nach Analoga
Holzschachtel n Kreuzesform, * deren Deckel Aa UuSSeEI e112e1 elnfa-

Na chen kKandverzierung &TI1eChIsche Buchstaben ME DWG, CWY)) enthält
der Anordnung

uch die ZWE1 runden kleinen Büchsen miıt einfachgemalten
Ornamentierungen, welche Jetz kKeliquien nd SO  Q ULtSCHWIN

% enthalten, hatten urspünglıch wohl die &yleiche Bestimmung
Unter den Elfenbeingegenständen Grisar S 158 {1.) des

Schatzes VO  S 1ST 1301 erster 1.InIe CN antıkes KFragment MI1
bacchischer Szene, W I®E scheıint Upferlibation darstellen
Sı WOeNNEeN. Dasselibe gehörte G61Ner runden YyxXIs A welche
ebenfalls, wofür andere Beispiele nicht fehlen, hl Dienste VeI-
wendet wurde.

Interessanter 1ST iM Elfenbeindeckel m1T der eilunez desW Blındzyebornen beliehten T’hema der altchrıistlichen
uns dem uch symbolische edeutung eijlegte DIie

Vgl Nu0v0 Bullettino di arch erıst tom Ö, 16
Vgl Garruceci VI Lav 419

S0
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Szene spielt sich VOL einem STOSSCH Portal a Der hblınde na
BaSte mi1t einem OC In der Linken VonNn dem als üngling ohne

Nimbus) dargestellten Heiland, welcher mi1t einem Fın  er das
eine Auge des Armen erührt; hınter Letzterem STEe e1IN (+esetZz-
eslehrer es „sehr schön 1n se1ner Einfachheit‘‘ (Kauer: 83)
Grisar un Lauer welsen das UuC dem ZW Jhdt

Örwähnt selen uch weıltere Elfenbeinsachen, istchen, Von

denen eiInNes Uurc Metallstreifen un aufgemalte Vögel gezlert S  <  ı
1St, vielleicht unftier dem arabıischen Kınfluss, welcher sich 1mM

Das zweiıteJahrhundert ÖOn Siziılıen her emerkbar machte
ist VONN Holz, ber miI1t Elfenbeıin bekleidet; e1m YıLten weisen
Kufische Buchstaben, welche q IS Ornament dienen, auf arabische a A
uns In einer zylındrischen Elfenbeinschachtel an sıch eine
Glaskrystallfiasche, urc zierliche Metallbänder eingefasst und
Z Aufhängen eingerichtet; A1e en  1e. wahrscheinlice en
AUuUS der Tunica des nl Johannes, nıcht „erinmes W16e der erga-
mentstreifen ang1bt.

Von den &ZTrÖSseren Behältern annn Z CNIUSS och eiNe
bemalte Holzkassette angeführt werden, mıiıt Steinen VOL den De-
rühmtesten Stätten Palästinas 1n Cement eingelassen. An der
Innenseite des Deckels (und ebensOo, 1Ur einfacher, Z der Aus-
senselte) nımmt die Mitte eine Kreuzigungsgruppe eE1N! der
Heıiland m1t langem Gewand, mehr ebend a ls hängend Nıchts-
destoweniger SLÖSST Long1inus ihm die Lanze 1n die elıte, WwW1e
WeNnn schon gestorben WwWäar Zu gyleicher Ze1it reicht ıhm e1InNn S

Soldat den Schwam m Die nl J ung‘frau nd Johannes stehen
zwıschen en beıden un den Schächerkreuzen Z den AL

dern, halb ST OSSCH Feldern haben WIT untien die (Geburt Christı
un die auie 1m Jordan, oben dıe Auferstehun un Himmel-
ALı v1el14AC ähnlıch der Darstellung auf em Emaililkreuz Diese
Szenen entsprechen en In der Schatulle aufbewahrten ZU e1ıl
nach erkun hbezeichneten Steinen (von der Geburtsgroitte, JOr
dan, Kalvarienberg, hl Tab un _Ö1berg). Interessan ist. beson-

Vgl DIie äahnliche Auffassung auf einem Fresco der Unterkirche VO  a

San (3lovannı 4a010 (Eöm Quartalschr. L, 294) un In Marla al

tiqua (ebd. X HOE öl) Ta aAr ı A D



158 Müler
ers auch die Abbildung des hl Grabes, W1e 1n en ersten

Gerade dieser Umstand welst auf eru-Jahrhunderten aussah.
salem selhst als Ursprungsort NIN; sicher ist der Prototypus saehr
alt; die Ausführung könnte 1mM Jhdt geschehen SeIN. Vielleicht
sSind solche keliqulare 1n ST OSSCI Anzahl für Pılger geiertigt
worden.

1C weniger wichtig als alle bısher behandelten Stücke AUuS

Metall, olz un Elfenbein ist für die G(reschichte der CNrISEN-
chen unst die ST OSSEC Anzahl VO en Geweben (Gris. 169 H,
miıt welchen die 1ssen 1n en verschledenen keliqularen
kleidet oder In welche selhst keli1quien eingewlckelt g —
W 65611 sSind. Der schriftliche atalog verzeichnet deren 29, wobel
ber mehrere oft zusammengezählt wurden. Diese roduktie kamen
vornehmlich on Syrien nd egZgypten un och weiter VOLN Per-
SsIen nd den angrenzenden Ländern ASs1ens; nıt solchen, ob G1E
un profane oder heilige Kıguren aufzelgten, wurden die röm1-
schen Basıliıken ZUr Zeit des Ursprungs diıeses - Schatzes von )’S S_((
bekleidet Bisher besass Rom selbhst keine KErzeugnisse dieser Art;
zudem Ssind S1Ee eigenartig un bedeutend, ass Berlin für
se1lne uch ın dieser Hinsicht schon reich ausgestattete (Gewebhe-
sammlung des Kgl Kunstgewerbemuseums sofort photographische

Wır wollenAufnahmen der 16eUeN un VOTSCcNhOMMEN hat. !
1Ur diıe hauptsächlichsten Muster hervorheben.

Auf e1inem Stoff kämpfen _ ZzwWwel Jäger, Jjeder 556 eınen
Löwen, ZzWEe] andere eoparden. Die Farben sind sehr
lehhaft auf dunkelrotem Grund Das (janze ist. einNn Rundbild 1n
schön ornamentilerten Rahmen er nd Hunde belehben och
mehr die Szene. Auf der Mütze Lragen alle 1er Jä  er eIN KTEeuZ,
das hervorstechend ist, dass INan nıcht als blosses Orna-
ment ansehen kann. uch unter der alme, welche en
thologischen Lebensbaum auf en persischen Stoffen sassanıdischer
Art eTIMNErt, findet siıch ebenfalls das sSymbolische Kreuz. Kıne
ähnlıche arstellung, ın unıber Z öln befindlich, wırd

mM Katholik (1907), 6, weilst Bellesheim ZUIN Vergleich auf den
A aal 1906 1m Münster Aachen gefundenen Elefantenstoff hin, ber
welchen Lessing Jüngst eine Abhandlung geschrieben hat.

Vgl auch die Berliner Sammlung:.
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Der Schatz VO  w} „Ddancta Sanctorum“ 189

dem oder Jhdt zugeschrieben. Diese Kreuze, SOWI1IE die kurze
(Gewandung der Jäger assen vermuten, dass Begıinn des Miıt-
telalters 1mM Abendland orjlentalısche “ uster nachgeahmt wurden.

Eın anderes Tuchfragment bletet unls ın den ZWeEe1 erhaltenen
runden Rahmen q IS rundmotLv einen stren  f  O stilisiıerten Hahn,
seltsam TECAULISTISC mıiıt emporgerichtetem Kamm, den KOopf mit

DIie Wedern des Schwanzes haben ın briıl-dem Nimbus umgeben.
antem Colorit eiINe eckige Ar welche AIl era erinnert. Be-
kanntlich hat der Hahn 1n der persischen uns symbolische Be
deutung; der heidnische Orient rückte uUurc en Nimbus auch
gegenüber Tieren seINeEe Verehrung A US, DIie T1sten haben dann
den ahn als Symbol Christi SCHOLLMEON (CIr Cathem des Pru-
dent1us, Hymn 6()

Der er Pontificalis re VOILl „orbiculi“‘‘, ın welche die Ki-
Das ] GT ın be-_ 1n diesen (+eweben eingeschlossen qEe1eN.

sonderer Weise auf Jenes (+ewebe VO S3 bel welchem ı1n
7zWOöLlf SaNzZch un sechs 1Ur halb erhaltenen symmetrischen Krel-
SC immer 7We]1 L6öwen auIrecC gegeneinandergewendet wlieder-
kehren DIie Löwen qelbhest sSind vliolett auf zerunem run Auf
1n höheres er deutet VOL em die arstellung der usSskeln
urc ST OSSO inge hın Phantastische Blumen In Kreuzesform
üllen die Zwischenräume zwischen den Felderreihen Au  N

Inhaltlich f den wertvollsten ON en KTr ÖSSeEreN Stücken
gehört das oppelte Muster miıt elner Szene der Verkündigung.
Tarlıa SIN A auf einem ron; VOL iıhr STEe der beflügelte ngel,
die Rechte ZUILN prechen erhoben, den Botenstab 1n der Linken,
ähnlıc dem 1n Apollinare 1LLLULOVO 1ın Ravenna. Den Einfluss
der pokryphen ZeIS der Umstand, ass da  Taria gerade mi1t Spin-
611 beschäftigt Ist; en Einfluss der byzantinischen Kunst aber
verrät die reiche Ornamentik I'hrone, SOWI1e der stelfe IC
nd dıie stelife Haltung der Personen. (Grisar möchte d1eses Stück
eher dem a IS en folgenden TEl Jahrhunderten zı weisen (an
ers Lauer, welcher der Hälfte des oder der des Jahr-
uUunderitis überwelst)

Duchesne, I1

Romische Quartalschrıft, 1907
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Auffallend demselben ıE} der Ausführung nd den (3rössen-
verhältnissen ähnlich ist e1IN anderes beschädigtes Gewebe miıt
der Geburt Christi GTr1isar hat dieses 1Ur kurz behandelt (S 181),
während Lauer ıhm mehrere Seliten (106 {f.) wıdmeft. In der
Mitte des Rundbilds Jleg das g öttliche Kind 1n der Kr1ppe, da-
hinter tehen chs nd Kısel, oben der Stern 1n Gestalt eliner
ume, VOLr der Krippe Marıa un osel, e1 das Gesicht em
Beschauer zugekehrt.

Ausser den obigen Hragmenten enthalten die Wandschränke
(ewebe, welche den hinteren e1l e1InNes gewaltigen Stiers, g‘_
Hügelte KRosse, Löwen nach entgegengesetzter e1te quselnan-
dergehend, dıe Ööpfe aber gegeneinder yewendet, einen Löwen-
ändiger miı1ıt einem Knie auf dem Tiere, mı1t en Händen en
oPp desselben umfassend, AT Darstellung bringen. Kın sehr
schadhaftes Stück zZeIZ eine grliechische Inschrift

E CS E1 AUC) AL A HN J AXIN
MENXN  €]}) H<

Über die Bedeutung der 7W@e] welssen üchlein, die on 7W@e]
kolorierten Streifen UuUurc  reuzt SINd, 1n der Form einer Serviıiette
oder e1INeSs Schnupftuchs, ass sich nıchts Bestimmtes Sol-
che appulae wurden 1ın der römıischen Welt Arm (vel den Ina turgischen Manıpel oder Gürtel Z Schmuc getragen. ‘ Tel-
leicht ande sich hler WILr  16 olche Manipel dann
vären diese die einzigen unNns erhnhaltenen Kxemplare oder ber

SsINnNd sogenannte brandea. Dagegen dienten ZWEeIl: ım Schatz
P  Saız befindliche elnene Tunikenstücken sicher lıturgischen Zwecken.

Von der Unmenge der 1MmM yeschriebenen ‚„„Catalogo Re-
liquie dı a 1L oggettl““ aufgeführten (7xegenständen, W1e Medaıiıl-
len, Deckeln, gotischen Siegeln, Münzen, Steinen VOIN an  9
Tonkrüglein, Kreuzchen, welche Zı ausserhalbh der A1'CEa

pressina 1n der appella der Sancta Sanctorum sich vorfanden,“

] Vgl H GTA /n Captitolo d? Storia del vestiarıo, e 61 (Roma,
Die meılsten derselben werden VOI Grisar und Lauer nıcht aufgezählt

bzw. behandelt.

78
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Se1eNn 1U einige angeführt, welche 1mM Museo besichtigt werden ON
NCH, darunter eine Glasampulle, eine Anzahl VOINl lasfläschehen
bzw.-Röhrchen, einst mi1t Ol gefüllt, das die Pılger onl den Lam-
pPCH Al hl Ta nahmen, eine Holzschatulle, auf deren Deckel

f  \e]ıne Lanze herausgeschnitzt lst, u. S, W, Mehr Interesse verdlie-
en 7We] Holztäfelchen mit leider sehr schadhafrt gewordenen
Brustbildern VOon Petfrus nd Paulus, einst Z.U einem Holzschäch-
elchen gehörig ı1n tradıtioneller Darstellung. DIie Form ihrer E
allıen entspricht der Art, W1e ıAn S1e ın en Malereien des
S Jahrhunderts bemerkt

Ntier en zahlreichen, schon oben erwähnten Pergament-
streıfen, velche sıch 1M Schatze vorfanden, und die teilweise 1INs
S Jahrhunder zurückzudatieren SInNd, ist fÜür uUuNS Deutsche
besonders interessant jener, welcher eine - Notiz über Dionyslus
ATreopagıta nd sSe1INe Keliquien ın hegensburg enthält Grisar
sprich davon ın einem Anhang Se1INESs Buches (S 191-198). ' Eis
handelt sich dabel as Stück eines okuments, as wahr-
scheinlich VoNn em Mönche 10592 geschrieben nd dem
Papste Leo während SEe1INEeSs Aufenthaltes ın kegensburg als
Begleiturkunde einer „KRellquie* des hl Dionysius nach Rom mi1t-
gegeben wurde. Die Fälschung identifizier en artyrer Dionysius
Ol Parıs mi1t dem Areopagiten un berichtet Oll der ange  ichen
Überbringung der (+ebeine desselben von Parıs nach Emme-
Laln IR kegensburg.

Vgl  P>) auch Innsbr. Zeitschr. CN CO 1907, L, 1—292
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Das angeblıche (Jrab des Emmeram.
kıne Erwıderung VO.  D rof. Dr NLON er

In der Röm. Quartalschrift wurde die Meinung verbreitet,
eine l. 1894 hintcr dem Hochaltar on St Emmeram Zı Re-
gensburg aufgefundene, MC nıchls gekennzeichnete Leiche E1
die des Martyrerbischofs Emmeram. Die blossen Behauptungen
kommen indes urc dreimalıge Wiederholung nılıcht der ahrheı
näher. Die Ausführungen en vielmehr durch ihren einseltigen
Standpunkt die behandelte Angelegenheit 1n e1INn schilefes MC
gestellt, ass 1mM Interesse der richtigen Auffassung un objektiven
Beurteilung der einschlägigen Verhältnisse s ud14AtLUr el altera
PAaIs geboten erscheint.

Wenn ich 1m Folgenden elner Erwiderung das Wort
orelfe, kann 31 e be1l em beschränkten zugestandenen Raume
allerdings nicht erschöpfend se1N; ich werde demnach hler 1101°

en Leichenfund behandeln nd UTrZz die 'Tradıtion andeuten.
Für die beiden ersten Abhandlungen In der Quartalschrift

verwelse 1C auf die Kritik des l1therausgebers der Monumenta
(Zermanlae historica Archivrates Krusch (Neues Archiv, Z  9
360 105 DU, 203 I 4A51 SE DZ, 9l nd uf me1lne Abhandlung:
„Die Reliquien des Emmeram“‘ 1n en „Studien un Mitteilun-
gen“‘ (2 1906|, I, 24. {f.)

Im Mal 18594 Sf1eSS 11A1l hinter em Hochaltare, S unter
dem Fussboden, auf einen STOSSCH, einfachen Steinsarg, welcher
urc Tel schwere Steinplatten fest nerschlossen war. ! aCN

In diesem Sarge sollte VOIN (4° Hıs 1894 fern VON den Blicken der Gläu-
ıgen der h Emmeram eingeschlossen gein!
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Entfernung derselben ward eine Leiche iıchtbar Man cru  to]  O die-
SEe auf dem KEichenbrette, auf welchem S1e 1mM plumpen arge
gebette WalL, das 1C un legte J1e auf dem Hochaltare
nleder. Da ruhte S1Ee In heller Tagesbeleuchtung VO  > “ bıs M
Uhr nachmittags. Hs zeigte sıch anfangs die Leiche vollständıig
erhalten, SOWeIlt S1Ee durch die Linnentücher umhüllt Wäar Der
Kopf, den dıe Umhüllung frel gelassen hatte, Wäar hbereits SaNz
zerfallen; e1in oder 7We] andvo Moder lag dessen Stelle,
uch die Hüsse W arell angegriffen, da das (+ewand 1LU! bıs
en Hüssen eichte nd S1Ee teilweise unbedeckt gelassen
Jedoch konnte rankenkaus- Direktor Dr med Kiser urc Mes-
SUNSCH konstatieren, ass ach der Grösse der Leiche S1ICNEeTlICH
auf einen Mann schliessen Ssel ; hlıerauf hoh och einen
miıttleren Vorderfussknochen nd zeigte denselben An
nd anderen Anwesenden. Der Bewels VO  — em Vorhandenseın
der Füsse zerbröckelte bald darauf. Der übrıge Körper lag Ww1e
1M aie auf dem Rücken da; die Arme Waren lang O._
streckt, ass die an: auf den Schenkeln ruhten Der morsche
Linnenstoff, welcher VOIL den FKFüssen bıs 7ı alse die r_
SEUM MEeITE (Gestalt umhüllte, schmiegte sıch inn1g dem Körper
A dass die Kormen ufs deutlichste hervortraten. Krstaunt rlıef
Domvıkar Dengler 4UuS DG u& schon Handschuhe‘“‘, welchen
Ausruf Praelat Mehler, Domvikar Münz nd ich 1dlıch erhärten
können. ber iıch klärte sogle1c dıie Täuschung auf 1C. zeigte
jJjenem, W1e sich 1n em (+ewande aufs genaueste dıe Finger a,h-
gedrüc und handschuhartige Kalten gebl  e hatten Das Vor-
handenseın VOIN Händen bestätigen, eventuell ıdlıch Mehler,
ÜnZz, Dr KEeNZ, Pfarrer Schmidt, Pfarrer Straub, Professor
Dr er Man IN USS ferner eachten, ass der arg keine
Inschrift ZUTL Kennzeichnung der Leıiche LrUS, och irgend eın
1äfelchen miıt elner Angabe en  1e Der Leiche selbhst fehlte

Sie erschlenndlıch ]Jedes gelistliche (jewand un bzeichen
a lso N1C als die des 719 gemartef*ten ıschofs Haımrhamm, wel-
cher nach selnem Biographen Bischof e0 VON Freising
Hände nd Küsse verloren &a  © dıie abgeschnittenen Eixtremi1-
täten V aren zudem anderswo egraben worden, „den Menschen
ist es Jjedoch unbekannt‘‘. Vgl K TUSCH, 1la mel Dassto
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Haimrhammt (Seript. TOT: Meroving. LOM. p 4.94. S,) Von
einem neuentdeckten ({rabe des h KEKmmeram kann demnach
keine ede SEeIN.

Dazu kommt, dass die reiche handschriftlliche nd gedruckte
ILıiıteratur über die kKeliquien des h kmmeram EINSÜMMILG der‚ *
„AUS der S gegriffenen Hypothese‘ entgegen ist. Zahlreiche
Belege finden sich ın elner Abhandlung: ‚„DIie Reliquien des
h Kmmeram‘“‘, und ich könnte G1E reichliıch vermehren. Ich
skizziere 1Ur UTE Abtbischof (+aubald (59-61) wurde Haım-
rhamm us em Grabe 1n em Georgskapellchen erhoben, ın dıie
benachbarte Klosterkirche übertragen und dort VOTLT dem reuzal-
Aare 1mM Südschiff In einem „NECUCN Tabmal‘*‘ („tumulus‘‘ Be1-
gesetzt. Die Vita spricht nıcht VO Hochaltare, hinter dem oder
unter dem der Heilıge bestattet wurde, vielmehr deutet der ortskun-
1g&e Bischof ein Grab A, ‚„ WOFäanh die Hürsten herrlich gearbeitete
aieln UuSs (zold -und Silberblech, reich bedeckt mıit Edelsteinen

Diesen kosthbaren Schmuc des Grabes be-befestigen liessen‘“‘.®*
wunderte. Arbeo (KTusSCcHh; Vila, 516) Aus dieser TKunde
(Handschrift des Jahrh.) und der späteren Emmeramer TI'; 5
dition geht demnach sıiıcher hervor, dass (+aubald eiIN Grab hatte
bereiten lassen, welches AUuS em Boden hervorragle. Daran
wurde der prächtige Schmuck, allen SIC  ar, befestigt. Es TE  Are
e1n Unsinn W E6sSECN, en hässlichen ÖLEINSATA 1M finsteren Loche
ın dem dunklen Gruftgange Z zieren, abgesehen davon, ass
dieser ang nach den alten VUeberlieferungen eErst durch Abt Ram-
wold) geschaffen wurde. Im Jahrhundert ward Hm-
NeTam N den Hochaltar überselzle‘. Die ufbewahrung der
Reliquien ım Hochaltare bezeugt Prior Arnold 1mM 1035 oder
1036 mi1t en Worten „Arxa SU 4E (1 Emmerami) requletion1s
antıpoda®‘. Das Johannisaltärchen unten In der DE ÖOl

St Emmeram ® ist antipodisch ZUMMN h kmmeram ım Hochaltare

Urkunde VON Oet. 815
F n®©  9 ((eschichte der Bischöfe vDvON LiegenSburg, hegensburg 18595,

%. 85
| S gab damals In der Emmeramkirche Nnur Kıne Gruft (confessio), weil

die Wolfgang-Krypta erst ıIn der Mitte des 11 Jahrh. errichtet wurde.
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Ziwar sucht Iündres se1INe Ansıcht diesem Schriftsteller ZU CIr DI’C6S-
SCH, indem folgende Stelle missdeutet: „WQuaedam muliercula,
Reginae Civıtatis indigena, a Confessionem 1r1ıs811 martyrıs m- NT
meramm1, Cul vocabulum GsT de pedibus, ‘ 1PS1IUS d1ie quadam...
4CCEISIECE. efc Der Gedanke ist* Kıne kKegensburgerin bega sich
ın d1e ZU den FKüssen ® yenannte Krypta (Confessionem) ın der
Kirche® eben 1pS1uUS) des Martyrers Christ1ı Kmmeram. DIie Worte
bringen keinen Jewels für die NEUE Te Wiıe übrigens Endres
Texte umgestaltet, IN  ASs AUS einem leicht kontrollierbaren Belspiele
erhellen Ich chrıeh ın einem „Kührer uUurc Kegensburg‘“‘
(I1 Aufl Leipzig 1905, 38) Denckmal „des Wolflgang hier 3

wurde der 1SCHNO 094 begraben, hel Anwesenheit des Papstes
L e0 10592 wurden die Gebeine ın die Krypta übertragen)‘‘.
Daraus machte (R Z 22) Endres: Der wurde „a be-

Er ungraben bei Anwesenheit des Papstes 1e0 1048-54) *.
terschlug as KOommda, S0G d1eses e1LWOTr 7ı Leo nd unler-
Arückte die Beisetzung 1m Jahre 10592

Im Jahrhundert gefie der Holzschreıin des Heiligen nıicht
mehr. Abt Wolfhard Strauss (1423-51) liess 1U11 „Machen e1IN
sılberne Sarch, 1n welche Emmeramı e1b gelegt worden‘‘ (Abt
Coelestin Vogl, Mausoloeum, Aufl 1650, 2065 Abt Joh Kraus,
Maus., 1 (92, 304) Als die chweden nach en VOI-

drangen, wurden der 0S  Aare arg nd d1e kKeliquien getrennt ı1n
Sicherheit gebracht. Nach der Wiederherstellung des Hochaltars
wurden die Gebeine des Emmeram wıiıeder „ANNO 1659 In die
sılberne Sarg gelegt nd en A Ehren VOTL ugen v eSCIZES.
Das Reliquiar entg1ng auch der Säkularısatlon. In em pracht-

H. Canisius, nt (ect., BL 59 WK Basnayge, LI’hesaurus, 1LL, 140; Migne,
141,
Die Gruft WT das Johannesaltärchen hnelsst Al den Füssen der h Mar-

‚yrer oder der Heiligen („ad pedes Ssancftforum martyrum“®‘, „de pedibus SancCto0-
Fu m, we1l INnNAan westlich davon 1mM Chorraume Martyrer AUS der Römerzeit
begraben <gy]aubte; n]emals sich der Ausdruck: ’\ad pedes Emmeramıi‘“‘
obwohl GT Se1it dem Jahrh auch richtie wäre, weil oben ım Hochaltare ıIn
eiınem hölzernen Schreine die kKeliquien des Heiligen lagen.

An anderer Stelle schreibt Arnold: ‘“Crypta apud Emmeramum qedi-
Hcata‘‘ die bel der Kirche des h Kım erbaute Gruft oder die Gruft bel
St Kmmeranm.
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vollen arge, der gegenwärtig unftfer der Mensa des Hochaltares
Ste  '9 werden, W1e In alter Zeit, dıe Keliquien (das aup 1M e1-
SCNEN Kästchen) bewahrt.

Auf die Folgerungen 4 US en Keliquien In zahlreichen KIr-
chen ann 1C NTr hinwelsen. Hür einen denkenden Leser dürfte
die kurze Ausführung genügen

DIie gefundene Leiche War die e1INEes vornehmen Lailen; das
Trab hat nichts miıt em kmmeram Zı thun

Äus Salona

Im Jahrgang 190  I,  A ON brachte die eine kurze Krwähnung
der Streitfrage un en dalmatınıschen Archäologen über den ETatz:
WOÖO der hl Domninus, 1SChHhO VO Salona und Martyrer ıntier DIOo-
cletian, egraben SC6WECSCH Sel. aran Sschloss sıch die zweıte Frage,
ob der Abt Martinus 1mM uftrage des Papstes Johannes dıie (+e
beine desselben nach Rom übertragen habe, In der Kapelle des
hl Venantius beim Lateran SeIN N1SS mıt SEINCM Namen In Mosaik
ausgeführt IST; oder ob der Leıb DQallZ oder tellweıise ıIn Salona belassen
worden Se1. In Bezug auf den Erstien Punkt &1ibt Bul16G, der SE1T Jahren
mit ausserordentlichem Geschick ur anerkanntem Krfolge die Ausgra-
bungen Jeitet, die basilica MALOT VON Manastirine qlg Begräbnissstätte
a während SEC1INEC Gegner S1e ın die ihm und dem h1 Anastasıus
yewelhte Kapelle verweısen. Eın Jüngst erschlenener Supplemento al
Bullettino d’archeologia storıia datmata, unterzeichnet, stellt sich
als tapferer Bundesgenosse auf Bulie’s Seite

DIie rage hat, ebenso W1e die ber das (irab des h1l Kmmeram 1n
Kegensburg, überwiegend Okales Interesse, un die i1st nıcht
der Ort ZAUBR Austragung olcher Streitigkeiten. ber DErn schliıessen
WIT uUunNns dem Urteile Sam m der Folgerung des Bollandisten elehaye
4an: „BUulie ]Jolnt A, NC SCIENCE profonde de l’antıquite l’avantage de V1ıvre
&. milieu des rulnes Qqu’1 deerit‘*.
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1ne Tüheristlich-syrische Bilderchronik
Sachaus vortrefflicher zweibändiıceer Katalog der Syrıschen Hss der

Kol Bibliothek Berlın enNntiha W auch CIN1ISTES sehr wertvolle kunst-
gyeschichtliche Materıial as leider islange völlig uUun<CeENULZL geblieben
ISt Nachdem 1ch EeLrINOTLE des Kntgegenkommens der (+>eneraldirektion
der Kel] Bi  10LNekK neuerdine's die beıden unschätzbaren Minlaturenhss
Sachau D I) und Sachau 304 den Räumen der alser Universitäts-—
un Landesbhi  iothek Strassburg studieren un ihre Darstellungen
photographisch aufnehmen konnte, lecot SICH MT e1IN Hınwels auch auft
die kunstgeschichtlich lNnteressanten Iıterarıschen Nachrichten deır Ber-
Iiner syrischen Hsas doppelt NnAahe Hier möchte ich Zzun.  ichst auf C111

bel Sachau 304 un! &> angvyemerktes Doppelzıta nach schon
VOTLT längerer elit ( berufener an fÜür nNıch gefertigten Abschrift
hinwelsen, we1il es SPEeZIE ur die (+>eschichte der Buchmalereı auf &OCO-
oraphisch syrischem en höchst bedeutsam S11 dürfte, mindestens
aber jedenfalls nach Dr Zı I „Alexandrinischer W eltcehronik‘‘
nicht mehr länger unbeachtet bleiben verdient

In Betracht kommt zunächst Cn Werk des Jahrhunderts, deı
Kommentar nestorlaniıschen Bischofs ‚Jschö6ö‘ däs VON Merw, de1ı
der Hs Sachau 511 erhalten 1S% In Erörterunge ber das zeitliche
Verhältnis des Abendmabhls un des es Christi zum jüdischen Passah
wird hıer fol “Andreas, der Bruder des Macgnes des (irossen 111

SC1IDNEeIN Bilder-XDOVLXOV dem LOg0S VOT den Bıldern (M1N N N
aaa a D7 N Y Na x 1 e bla 1227722 NS 513475 5) a ls
Autorität aTiur angeführt, ass der EHEeIT, q IS „NOCh der Sag (am Hım-
mel) stand VOTLT er Welt geschlachtet und sSC111 Hoa verkündet wurde,

Wiedeılbevor Isra@l AL en das Ungesäuerte und das amm qg
zehrt sodann wörtlich gy]eichlauten dieses /aitat D6r Art dooema-
1SChNer Summa der Hs Ms orıent fol 1201 fol 5970 M1 der Autorenan-
yabe Jrenaeus, der Bruder des I&Natlos des (irossen ( ON E1n N
101 C1INCIMN Bılder nd Mär(j) Acorem un Mär()) (3 T N
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Jschö‘-däsd“. Die üngere dogmatische Summa hat also0o Jschö’-däds Werk
ausgeschrieben. Das fordert zunächst ZU eINemM Vergleich ler VON beiden
für as “Bilderypovtix6öv‘‘ yemachten Verfasserangaben 1eraus. Kıine Kor-O ruptel NUuSsS auf der einNnenNn oder auf der anderen Seite vorliegen. Dass
der jJüngere Lext eine bessere Hs des NT-Kommentars des Jsch6ö'*-däd
wiederg1ibt, WAre gesichert, falls etwa miıt iıhr die zweite bislange mM
Abendland bekannte Hs d1ieses Kommentars A 1973 der Universitäts-
bibliothek ın ambridge zusammengehen sollte, W AS leider 2US den
Angaben des SONST ausgezeichneten Katalogs VON Wright-Cook

- nıcht Zı entnehmen ist Ausgeschlossen W.  ıre 6S natürlich auch 1m
entigegengesetzten Falle HICHE da die Hss ın Berlin un Cambridge auf
denselben bereits verderhbten Archeiypus zurückgehen könnten.

Doch gyleich viel! Das ın FHrage kommende er wird, 1el lch
sehe, n]ıemals zitiert als VO  —_ dem ostsyrischen Nestorianer. Diese
'"V’atsache Jässt Syrien qals SEeIN Kntstehungsg ebiet doch wohl gesichert
scheinen. Was SEINE KEntstehung szeit anlangt, beinden WIT VOT

e eıner Alternative, dıie indessen wesentlich LUr XS nämlıiche Kndergebnis
zulässt. Ist die lLesart der theologischen Summa. bezüglich des Verfasser-
1Aainens richtig, handelte siıch um E1n Pseudepigraphon auf den Namen
des u  Ch Irenaeus VON VyON, der alleın irrtümlıch e1INn „ Bruder ” des

}  4IM SOICNES ist. aber ıInApostelschülers lg’natios gyenannt werden kann.
Syrien WOoNn Spätestens m Jahrhundert enkbar Die F  elit des S TOSSCH
christologischen Glaubenskampfes l1ess ]Ja alle vornicänischen Namen
einer fernen und TrTemden Welt W1e der gyallischen hler vollkommen
1ın Vergessenheit gyeraten. Ist aber die Lesart der Berliner Jsho6‘—däd-Hs
die richtige, annn ist aut syrischem en wieder der Name Magnes
In späterer eit wenig gylaubhaft. Wie qals e1INn syrisches, erscheıint
die zitierte Bilderehronik mithin qalso ın ]jedem auch als 1R
christliches er ber welcher Natur Wr dieses erk?

emMan hat Ne1InNes Krachtens mi1t TEel Möglichkeiten rechnen.
Wortlaut des Jsch6‘-däö-Kommentars nach, würde es wohl nächsten
liegen, den eigentlichen Körper der TONL1 1n „den Bildern‘"‘ den
USAarue 1mM strengsten Sinne ZCHNOMMCN, q,{IS einer olge bıldlıcher
Darstellungen höchstens mit erklärenden Beischriften 1n em „„LOgOS
VOL den Bı  ern‘*‘ dagegen die Jleın einen zusammenhängenden 'Text
aufweisende Vorrede eINESs solchen Bilderhbuchs ZUT Weltgeschichte ZU
erbliceken Dieses selhest a& verstanden, eın völliges Novum 1ın der
uns bekannten christlichen Denkmälerwelt. eiter 1n dıie Antıke ZzurücGck
liesse sıch ELWa AIl die tabulae Ilıacae Na die IMAqinNeS des Varro
erinnern. Vom Standpunkt SEerEeSs bisherigen 1ssens IN frühechrist-
liıche Kunstdinge ausgehend, würde INn WwWOon eher der Vorstellung
kommen, es Je1 allerdings der „Logos VOTL den Bildern‘‘ eiIne 11 1us-
trationslose Vorrede SCWESCH, der Körper des Werkes aber eın reich
Ullustrierter He x T Wir kämen auf Syrıschem en einer welteren
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Parallelerscheinung der aqalexandrinıschen Weltchronik, ON welcher
die Papyrusfragmente der Sammlung (GGoleniscev hKeste darstellen, des
Barbarus Scaligers EeZW. 1m weiteren Sinne der illustrierten chrıstlichen
Länderkunde des Kosmas. Endlich muUusste der Vollständigkeit halber
doch auch die Möglichkeit ın Betracht Z CZ0SCN werden, dass der ‚„ LO&OS
VOTL den Bildern" nıcht 1 (regensatz diesen selbst, sondern ZU be-
liebig vielen Log ol nach oder ıınter den Bıldern A denken ıre. Kıne
Vorrede bliebe l auch S „d1e el 4.DEer wären dann eıNe V em TT
eigentlichen, wlieder künstlerisch schmucklosen Mext des erkes eINE-
ZOSCHNC Serie seltengrosser Vorsatzbilder 1m Stile derjenigen des 1lener
Dioskurides SCW 65SCN., IDER ergäbe einen YpPu (des Buchschmucks, den
i1ch a ls auf hellenistisch-syrischem Ooden fÜür as Vierevangelienbuch
ursprünglich Dı erwelısen hoffe JNerdings bleibt 6S recht zweifelhaft, ob

hbe1l einer derartigen Sachlage füglich  13 ZUTL Bezeichnung des (+anzen
als „Bild_er-xpovmév“ hätte kommen können.

Kıne Entscheidung ist jedenfalls 1mM Augenblick och kaum mMÖög-
1eCN Man WITC abwarten MÜsSsSenN, ob eLwa einmal irgend welcher 1NO-

numentale Fund welteres Licht bringt. Kıne interessante Erscheinung
bleibt die frühehristlich-syrische Bilderchronik immerhın auch 1n dem
noch ungelichteten Dunkel, das vorläufig iıhr eigentliches W esen verhüllt

Dr Baumstark.

Die Mappula VON ulmona
Vom Kapıtel IMn Sulmona wurde VOTLT KXUrzZer :  eit auf nregung des

Unterrichts-Ministeriums eine Mappula, welche ıIn mancher Hinsicht
die Gewebe AUS dem Schatz VON „Ddancta Sanetorum“*‘ erınnert, der Va
tikanıschen Bibliothek AA Ausbesserung übergébén. aselbs ıIn (+las-
rahmen gyefasst wIrd S1e zukünftüg eiIn wertvolles Stück des
riıchtenden Museums 1n Sulmona bılden. Der Stoff befand sıch bisher
ın einem }  T  A  Ostbaren kReliquienkästchen: letzteres PUL auf vier Löwen-
üguren und ist mit eiInNnem In Kmaıil ausgeführten appen der Familie
Rainaldi geschmückt; gehört ungefähr dem dreizehnten Jahrhunder
&, Der Stoff selbest 1st älter un hat dıe Korm der bekannten Römi1-

Weılschen SClarpe, W1e INa S1€e eute och 1n Rom kaufen ann.,.
erselbe ohl A4US dem Orient kam, bıldete sich 1mMm Mittelalter die Mei-
I 1a 19ı mi1t dem T’uch LUunN, nıit welchem der Heiland en

‚posteln ach der Fusswaschung die Hüsse getrocknet habe Kıs wurde
deshalb Gründonnerstag ın der Kathedrale ausgestellt.

DIie Mappula ist 2AUS el XCWObeN, ursprünglıch VON welsser
Grundfarbe, Jjetzt verg1ilbt, 144 CIM Jang, 4.9 breit un geh auf beıden
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Seiten 111 O CIM breıite KFransen AUS, durch welche sıch dreı SallzZ
schmale 2 drel WHadenlinien verschlıedener Farbe crebildete Streifen
ziehen AS ück 1St 2 gy’leich STOSSCH 'Teilen UuS4ImNenNn-

gefügt WI®e die Naht der Mitte beweilst ure das —  o 1ST. q,[|S
yrundlegender Schmuck e1INe feine HRautenornamentik gyewoben, welche
besonders em CO 56 breiten, freilıiıch sehr Traygmentarıschen Mit-
telstück hervo1 Am mmelstien Abwechslung bringen das uch
dıie sechs breiten ügurlierten Streifen Trel auf der und drei auf der
andern Seite er der Streifen 1ST se1inerselit wieder auf beiden Seiten
VOI J© WEl Sschmalen schwarzen Streifen umgeben, welche durch e
Wellenlinien beleht SINd uch zwıschen den Kr OSSCH Bändern ellnden
sıch olche VON 1 Färbung, 1Ur breıiter ausgeführt

Das Hauptinteresse edoch bieten die mM1 T1ierszenen versehenen
sechs Hauptstreifen Von iıhnen eiIlsech und SOWIE un das
gyJeiche 1I1NInNer wıiıederholte ogelmotiv auf während VO den
andern und auch unter sich verschieden SINa

IDER Motiv den 161 EeELWAS WeNl«"'er breiten Bändern 7e191 Z W 61

V ögel (Tauben) gegenelnander gekehr nd über ihnen gyleichsam qauf
deren Schwänzen tehend e kleinere der oleichen Art Die rund-
tarbe 1ST dunkelrot die V öcvel gelbst SINd gelb

Im miıttleren Rahmen links sodann siınd Ee1INEeEIN Halbkreis D
fasst Leoparden @& auseinanderspringend den weltgeöffneten
Aachen gegeneinander vekehrt iıhre Schwänze ie1ı’ren senkrecht (wie
Bäume) dıe öhe und laufen Büschel U: Der Raum zwıschen
den Ha  TeIlsenNn ıst ausgefüllt durch JE DAl WE1ISEC dargestellte V ögel,
W1€@ W IT Te oben kennen gelernt haben

Auf der andern Seite siınd miıttleren Streifen q ls Muster 7 WE

Löwen, welche Sß  50 am ADSPTINSECN, ebenfalls mıiıt langen auTt
rechten chweifen

Be1l en beiden letzteren otıyen ist das Held selhst hellrot die
Tiere braun gefärbt

(+>erade diese Darstellunge VO  a} Löwen und eoparden erınner uUnNns
die en Gewebe OIMn Schatze 24US „Daneta Sanctorum“*‘: S16 eNtSspringen

eben YEMEINSAMEN Quelle, em Orient entweder diıreet oder
direet

Alfons Müller avens  urg

Dr. Max BHauer, Den Bilderschmuck frühchriıstiichenr LTonlampen
bel Greifswald 1907

[Die vorliegende Inaugural Dissertation 1S% 1Ur e111 UuC. des
oben an<ezeı”rten Werkes, dessen (+esammtinhalt ahbheı schon qauf I
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angeZeilgt WwIrd 1er 1SLT. nach en notwendireen Vorbesprechungen erst.
der aqalttestamentliche Bilderkreis (S 9—7 behandelt Wenn des ert.

3 auf die Töpfermarke hinwelst 1SLE dies N1IC alleın für die
chronologische Bestimmung VON Bedeutung‘; WIL werden A US Inr auch
bestimmte Töpfereien STUPPIELEN können Auf 1ese Kıgenheit 1S% bisher
och gyeachtet worden (+@Wiss 1SE richtig, WAS 28
steht „Daher 1STE nıcht irag’l10s, ob die Fischform spezle
CNTISELNC sS1ınd** Das &ilt Q4Der ebenso V  > der Darstellung des Fısches
nd a‚ 11 den IT’hierbildern, die S Besprechung angekündigt sınd
un auch VO  — den für angekündigten (Gefässen üuübera nıcht
estimmte Zeichen den christliıchen Charakter der verbürgen DIie
Töpfer, heidnische WIC chrıstliche, haben 19008l christliche WIC

heidnısche Käufer befriedigen, massenhaft Lampen mMI1 reli1g1Öös
diıferenten Darstellungen, m1 I'hierbildern uscheln, reometrischen
Figuren (+ladiatoren Kalserbilder un del gyeschmückt un INn WITd
&WL W: diese Klasse AUS em A relse alLeNTIS onlampen
quszuschelden un TT Ciejenıgen heranzuzlıehen, WO bestimmte Merk-
nNale OT en christ] Charakter aufprägen, ber e1IHNEeIN

Fisch as Monogramm Christi steht oder WE AUS CI G elche e1MN

Kreuz hervorwächst —-Weiterhin 1ST beachten, A4AUS welchem an e1iNe

Stamm WCSC der Verschiedenheit des Materlals, WIC der WFormen
Eıne chronologische Bestimmune römischer Lampen ach dem Jahrh
1SE SCNON darum unmöglich we1l AUS dieser P  elit aum dıe e1INE oder
andere geben dürfte

NIion Baumstark Die Messe Morgenland Öösel Kempten 1906

„DIe Sam m lung Kösel‘ 111 autf zuverlässıge, eichtfasslıche un
fesselnde AÄArt die wichtigsten (+ebiete des theoretischen 1SsSenNns nd
de1l praktisch technıschen Weltkunde einführen“" Ob das aut jJedes der
scechon erschienenen Bändchen (gegen 200 Mark!) un der A 1IL-

gekündigten zutrınt |rönnte raglie SC11H „Messe Morgenlande‘*‘
l1eo't sicherlich für den orewöhnlichen gebildeten Leserkreis ZU hoch
sehr der erl. siıch sichtlıch bemüht hat 4as üÜüÜberaus ScChwere T ’hema
111 gyemeinfasslicher W eise Zı behandeln ber jede elehrte, der sıch
CINISCETMASSCH mı1 den zahlreichen Schriften der etzten rTe über
orjıentalısche lıitureÄile beschäftigt hat wird dem ert für dıe hler O

‚yebene gedrängt zusammenrvefasste Darlegung der hesultate L dank-
barer SOLM.; als anerkannt heute Z den ersten Kennern des CeNT1IS
Orients zählt
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Geffken, Zauuer greechische Apologeten. Leipzig Berlin Leubner,
1907 354 Dey gyeheftet Sammlung wissenschaftlicher OM-
mentare Zı gyriechischen un römischen Schriftstellern].

5
uUure die Herausgabe der Oracula Sibyllina ist der Verfasser dieses

erkes ‚sCLeCL In das (+ebilet der christlichen Apologetik hineingeführt‘‘
worden. Mit hHecht betont CL, dass mıt der (+eschichte der letzteren
nıcht ul stehe Deshalb al GT unternomr  A hiemit auf Grund des
Studiums YO  —_ 35 apologetischen erken G1n Fundament eliner SPA-

(eschichte der Apologetik ZA Jegen.
Den Grundstock sSeINES Buches 1U machen dıe Apologien des Arı

st1ides un: Athenagoras aUS, welche (S 19  er und 115-238) 1n MHMeUUWGT

Bearbeitung erscheinen. Be1l der Apologie des Aristides haft GTr ‚y WO
irgend angine& die Übersetzung AUS dem Syrischen (S) ISO Armenischen
(A) miıt em Griechischen verbunden‘‘ Z „ Oble Verbindung wırd
MHre eckige Klammern bezeichnet. WOo eıne olche Verbindung 1M
'Texte nıcht möglich WAäT, S1Nnd meilst ZUL Zeichen, ass hler etwas ehlt,
Punkte KESECLZT. So wIird die Z Krgänzung notwendige Stelle 1M LDPA-
7rate durch fetten Druck hervorgehoben‘‘. Bel Athenagoras wurde die

In denausgezeichnete Ausgabe VO  — Schwartz Grunde gelegt
schr ausführlichen Kommentaren dıesen beiden Apologien gyeht eilken
besonders auf die edankenentlehnung 2US ‚„Man 111USS as en
dieser oder jener Argumente verfolgen, nachwelsen, W 4A5 der betreffende
A pologete tradıtiıonell übernommen und andererseits, wodurch 6L Se1INe

Von Arıstides spezlie ilt 95  ManArbeitsgenossen überragt‘" (S VD
kann hlıer absolut keine Quellenkriti 11 eigentlichen Sinne reıben

hat den ArıistidesNan ann TT Ideengruppen scheiden‘“‘ XXXIX).
gyewählt, we1ill E1° das eErS{iEe 1e 1R der apologetischen Entwicklung 1St,
den Athenagoras, weil @T: recht „den Wortschritt der Apologetik‘“ zeige
„zugleich mi1t den noch limmer 1hr anhaftenden Mängeln (VI) Und
diese fortlaufende Entwicklung darzutun ist das Hauptziel, das sıch
Verfasser gyesteckt hat.

1eSESs Programm entwirtft Gr zunächst In der römiısch paginlerten
Kınleitung un spricht dann 1n derselben ZUETST VON der 1üdischen ApO-
log1e, deren ‚A OCHTtEr“ Cd1e christliche S] dX) DIie en hätten zeinen
Anstand SZKENOMNNNLCN, en - eıden Hekatalılo ON Milet _  o die Jeiden

Phılon 124auszuspielen, ihn dı diesem WEeC ZU interpolieren.
annn einNe systematische 1üdische Apologetik veschaffen. Den ech1luss
der Einleitung;bilden ein1ge Gesichtspunkte betreffs des ersten christlichen
Apologeten Arıstides. Demselben stellt dıe Änegstlichkeit, mıt der
die ilteren Muster nach Form un Inhalt 7U kopleren sucht (vgl da-
VFESCH AA AT AT ohne OCcCN wirklich eine 5lare und eshare Darstellun

üinden, das bündigste ZeugnI1s schriftstellerischer Impotenz“‘ 40

(S I0 ): D)ie Zwischenglieder zwischen ıhm und Athenagoras sSind
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Iustin, der „eEIN Schriftsteller 1mM eigentlichen Sıinn auch nıcht 1st** A  vis.:  TE
und 'Tatian en höchst unfertiger oP eın DAaNZ selchter Denker* VO  w
WI1 orıentalischem Griechenhass Um mehr bezeugt 6S die
Kraft, die 1mM Christentum liegen 9 schon etiwa 3() TE nach
Aristides e1in Athenagoras qufitrat In dessen pologie sıch mehr
eın „rFuhlxes Streben nach einem festen Plan‘*‘ (250).: doch ist ‚ern
ophıs und ZWarLr eın u  T ID hat nıcht 1e1 gyelesen, nımmt L1LUTL

1AUS zweiter and un verschleiert seine Unwissenheit ın wenlige& ehrlicher
Weise‘*‘

Dem ausführlichen Kommentar Athenagoras folgt he]l Geffken
eiINe C 100 Seiten ang Übersicht ber die „‚Entwicklung der ADO-
logetik 1n der Folgezeit‘‘. 7Zu Beginn werden dıe hauptsächlichsten 1e1dn1-
schen Einwürfe un ıhre traditionelle Widerlegung zusammengefasst. Dann
kommen die einzelnen Persönlichkeiten ZUT Sprache, deren Beurteilung
durch WITr 1n uswahl wiedergeben. Theophilus VON Antıochilen
ist e1IN „<Kanz oberflächlicher Schwätzer** (250); der sich besonders
A, dıe „Schwindelliteratur*®‘ 1ä1 nd ST OSSEC Ignoranz 1n hellen1ıstischen
Dingen zeigt Da  ©  e&  en 1st Clemens Alexandrinus 1n YEeW1ISSEM
Sınn „die beste euauflage des Phılon 2520 doch. ist 6r Hüchtig be1l
Benützung der QQuellen. uch der überragende Origenes 21ir D der
Polemiık ungerecht un urteilslos (264 Um weniger kann Ial VO

„tradit1ionellem Apologetenwesen‘“‘ erwarten. Der utor der (J0-
horftfatio ad GTaecOs ist 00 konfuser Mensch‘‘ (271), der T1e Diognet
ist eın leichtes achwer miıt oberfÄächlicehem nhalt (: vgl 2(3)
In den lementinen wIird der Gegner immerhın „11ebevoll* widerlegt
2%5) och ber den (Giriechen stehen die Lateiner. OCN 1st der

Tertullian ist 1el‚‚Octavıus‘ eEeLWAS SeCeNT gefelert worden
„handgreiflicher‘‘, aber i1st un „oleibt eINn Sophist“ Cyprlan
Ist sehr Sabhane Tr (286); das gyleiche gilt VO  S Commodlan. Arnobius
ist „durchaus eın gebildeter (zelst*‘ lIehnt siıch sehr AIl Clemens A
Lactanz hat „den ersten Versuch einer christlıchen Weltanschauung
macht*‘ Im übrigen ist In der al der erste Vertreter Jener
antıwıssenschaftlichen römısch-christliıchen ichtung, die zuletzt den mi1t-
telalterlichen Naturforscher anf den Scheiterhaufen brachte*‘ 293) Kın
1N1EUES ampffe. ral mi1t dem Neuplatonismus auf. Merkwürdig klinet C
WENnN dessen Vertreter zumal WCSCH ihrer ‚„„t1ef eindringenden ihel-
krıtik* als „wahre Professoren der T’heologie‘ bezeichnet AÄAm
melsten Lob werden Eusebilus un Augustinus gyespendet. „Belde haben
iıhre '4  eit verstanden‘‘ (308):; 1E haben „WIrklich, eben durch ihre PCL-
sönlıche Bedeutung, ıhre KFeinde widerlegt‘" Zumal Augustinus ist
der gedankentiefste P  © 318)

DIiese wenigen Auszüge assen erkennen, dass die „Philologenhand*
sehr scharf, DÜ DA scharf vOTSESANSCH ist. Kıs INas zuzugeben SeIN,
dass mancher der alten christliechen Schriftsteller auch VOL Philologen



r  P
D

M  F 204 Kleinere Mittellungen un Rezensjonen
bısher 1ın mancher Beziehung überschätzt wurde, aber hat entschieden
die Anforderungen un  DEr e1it schr als Masstab für die Beurteilung
der christlichen Produecete jener Zeiten KENOMMEN., Zudem teilten ehben
die christlichen Autoren den allgemeinen Verfall der 1ıteratur mi1t denheidnischen (VY  l Zı ronto!).

Dass bel der {ulle des Stos, der 1MmM uC aufgespeichert ISt, da
un dort Unrichtigkeiten, schiefe Auffassungen nd nıcht genügend
begründete Aufstellungen vorkommen, ist begreiflich. Referent hätte LO

Mr yYeWÜNsCht, ass Verfasser mitunter mehr qauf die CIM als Quelle
zurückgegrifen hätte, a {Is quf andere orlagen, DE Arıstid. Ende
iO  Fn X TOQU - T A VT GUVEOTNKAV. 99  U XpNSEL YUOLAG ”L OT0OVÖNG* vgel. Col F L

I 13 nach Hos O, 6. KEızech 49, Zu August. de Givit. Deli A,
13 vgl I1 etr D, uch bel aan 5 s EpYOV NOWTOTONOV TOU NATDOC
ist die Ausdrucksweise des '"T"estamentes beizuziehen.

Die VON angeführten Gründe für dıie Priorität des „Uctavius“ V
'Tertullians Apologeticum haben mıch nıcht überzeugen können
Wenn mi1t Hecht KESAYZL WIrd, INa vermöge oft mehr nur eine Ideen
a[ISs eiıne formelle Abhängigkeit konstatieren, das JGEGEN
anderm Za betont werden betreffs des Verhältnisses VO  - Hirmieus Ma”-
ernus DEOT Clemens lex

Man rühmt 1m allgemeinen eine schwung volle Sprache, aber ist
1lerın entschlılıeden weit CD ADNSECN, W1e schon oben angeführte Proben
beweilsen: dıe Worte SINd enn doch öfters „energisch‘‘ S VIL) AaUS-

IDS hätte sıch ohl weiterhingefallen un damıt aUucN die Beurteilungen.
empfohlen, mehr Unterabteilungen 1n dem er machen un e1ım
1ie desselben aUCH etIwas auf das eiıne Drittel, das richt VO  — en
„ZWEel (GGriechischen Apologeten“ handelt, Rücksich nehmen. Eines
bleibt bestehen dıie Külle des Materlals, besonders bezüglich des Ort-
lebens einzelner apologetischer Argumente, dessen Übersichtlichkeit und
Verwen  arkeıt durch das ausführliche Sach und Stellenregister
sentlich erleichtert wird, vermag bel weılıteren tudien =über dıe alte
christliche Apologetik wertvolle Dienste Zı elsten und mannigfache
ANregung 7ı gewähren.

Alfons Müller-Ravensburg.

T, R1volra, Lie OTLGLNA Aella architettura lombarda Aelle

PTiNGCLPALL derivazionı ner HAaest d’oltr’ Alpı. Vol IL oescher, Koma, 1907
(Grossf{olli, 7100 AT 652 'T extbildern und Taf.)

Der ert. behandelt In apıteln die lombardisch normanische
Architektur ın Burgund, Normandıle, Kngland (die ırchl Architektur
ın Deutschland bıs UL und die lombardisch-rheinische Architektur.
Indem GL SıcCh 1n schroffen (7egensatz Dr der Ansıcht stellt, dass die
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mittelalter1 Architektur VO Orient inspiriert und geführt worden sel,
lehnt zugleich die Bezeichnung „Tomanische“ Architektur D, dıe J2
auch die byzantinischem umfasse. In einem Studium VO  — 14 Jahren hat
sıch nicht begnügt  Fl dıe Momumente selber betrachten, sondern hat
auch die Archive durehforscht, un WE er sSiıcCh nıcht yerhe ass
er vielfachen Widerspruch en werde, sechmeichelt sich doch miıt
der . Hofnung, „ yene bisher unerreichte Bergesspitze erstiegen haben,
auf die er die Oriflamme archäologischer Wissenschaft aufpflanzen
könne‘‘

ist 1n Beziehung auf lombardische K unst unbestritten eine
Autorität 1n Italien, un auch 1n deutschen Architekten und Kunst-
historiıker werden A4USs seinem uC eues schöpfen, irrıge Ansıchten

aufzugeben lernen, auch WLn 331e ıhm n]ıcht In em beizupfülichten
vermögen.

Dass bel den (Oitaten immer 0SSS Autor und Titel, nıcht die Seiten-
zahl angegeben 1St, wIird ZWaLr VO  = einzelnen italienischen Autoren W1e
eın besonderes Privilegium betrachtet, sollte- aber allerwenigsten 1n
eıner bedeutsamen Pu  1katıon nwendung en Und WEeNN der
es 1n der Vorrede betont, ass eT ohne Mithülfe VO irgend welcher Seite
sich Ia DUU assoluta indıpendenza dı qgiUdLZLO di aAzıi0ne gewahrt habe,

ist das allerdings sehr voraussetzungslos.

Die romafiischen Baudenkwmwiilter VDON Hildesheim Unter Berücksicht:-
Aes einheimischen romanischen Kunstgewerbes au fgenommMen, arge-

stellt un beschrieben Ol Zeller., Mit 5() 'T’afeln un zahlreichen

Textabbildungen. Berlin, Au pring‘er4 1907, gyeb

In rastloser, bieneneifriger Arbeit hat Zeller Se1INn weitschichtiges,
vielfach NUur sehr oberflächlich bislang beackertes (Gebiet durchforsch

Deswegen eiztenun SE1INE khesultate 1n Wort un Bild niedergelegt.
WIT auch Al nıcht geringer pannung eine mancherorts wenigstens
polemisch gefärbte Behandlung des interessanten Stofes VOTAaUS, erhofften
In mMaAanchen Fragen von einem grün  ichen Kenner der umstrittenen
Objeete eine Aufklärung un Festlegung einzelner Bauteile, VOT em

gylaubten WIT ber das er der Formenwelt Neues erfahren.
Das es bletet Yeller eigentlich nıcht Der Wert se1ıner Arbeit

liegt 1n selner Zusammenstellung der festliegenden historischen Daten,
ın seinen peinlie ufnahmen un 1ın em klassısch chönen
und instruectıiıven Abbildungsmaterlal. DIie Ausführungen Zellers leiden

demselben bel W1€e das erk ZeiINes verstorbenen gyen Savels
ber den Dom Z Münster: Kıs sind 1el Einzelheiten als Krgebnisse

Romische Quartalschr1ift, 190  7
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Okaler Untersuchung anelinandergereiht ohne dass ihnen das 1nNndende
Klement beigegeben 1STt nämlıch der historische Verlauf des Baues

Die Ausführungen ber die Gesamtanlage VO  S 1CN4€e
füglich besser dem SKT OSSCH kRahmen des der romanıschen

Periode überhaupt angbaren Schemas gegeben, VO  H em der au nıcht
wesentlich abweicht 9 WAS 1chae m1L anderen
gyleichzeltigen Anlagen SCMEIN hatte und WAaSs iıhm eLwa eigentümlich
Ausserordentlich wertvo für die (+eschichte der sächsischen YCN1-
tecturgeschichte W16 für die der Nachbarländer sind die Wiedergaben
q [ter Stiche, Zeichnungen, Holzmodelle eic

Um aut Kınzelheiten den Ausführungen einzugehen, können
WIL iLNS m1t en VO  > Zeller angeführten Abhängigkeitsnormen SKUNZ un
garnicht einverstanden erklären Warum befragt gerade nıcht den
Orient ? ICS a{g ob W I1 für dıie 'T ’hesen Strzygowskis Bausch und
ogen e1INe Lanze brechen wollten aber gerade dıie Detailformen
Hıldesheims Kunst sprechen für starke verwandtschaftliche Beziehungen

Ravenna bzw ZU Orient Ist est Nnıcht alleın schon bedeutsam SOrS NUuS, dass der h 1 Bernward nd Meinwerk Ön aderborn sıch
Ol kRavenna e1InNn Kästchen miıt Eilfenbeinmodellen für Kapitelle mM1
dıe Heimat nahmen ” Zeigen nıcht A die Details der Bartholomaeus-—-
Kapelle aderborn sondern auch Einzelheiten Hildesheim AÄAn-
klänge ravennatische Vorbilder ?

Bel der genealogischen Ableitung der Westfront würden WITLT VON

Anfang Z WLl (Gruppen unterscheiden, VO  S denen die 6116 den ach-
TüC auf die etonung des Mittelbaues legt (Paderborn, Soest der
ält Anlage, Minden), die ZWelite auf die Hervorhebung der Flankentürmez wofür 1eCN4€e€ wen1ıgstens schwache Ansätze ZEIZT ur 11A11 be1l
dem Hezilo Bau nıcht besser direkt über Corvey W eser ZU Ur-

gyehen, nach St. KRiquier Centula ?
(z+ern hätten Angaben nd klarere Beschreibung

wünscht über die Confessio der omkrypta, da die KFrage nach dieserba ar i D  LB altehrıistlichen Kinriıchtung neuerdings C116 brennendere gyeworden 1ST.
Das bekannte Oswaldreliquiar ass der Verfasser noch ach er -
nahme aufT: der eng] KÖnligsbilder für e1INeE Airche Eng'lands ©& CaL-
beıitet SsSe1I1H Wir halten das Werk SO  fl für ur-hıldesheimisch un

AUS der yuten romanıschen Kpoche; die gotische Minuskelinschrift
gehört natürlich späteren elit

Wie kommt der erf. S 83 dazı, d1ie 167 LEeE1N ornamenta|l SOr
dachten Kmails Nimbus des (+0dehard-Kreuzes fÜür Paradiesesströme
auszugeben ? Stellt die 1gur des Kapıtells auf alie LQ nıcht eher
den lehrenden Christus, W IC den Moses dar ?

DIie Ausstattung des erkes 1st 6117116 mustergültige, Photographien
W1€e6 Zeichnungen SsSiınd tadellos klar wiedergegeben '6NUNG 6S vielleicht
pra  ischer KEWESCH, dıe Initialen EiCc nicht der heraldischen Strich-—
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und Punk ermaniter sondern, Phototypie wieder zugeben, da S16 TreIN

de uck dienen.
"’rot der mangelnden VUebersichtlichkeit bleibt die Veröffentlichung

Zellers e1N monumentales und Z Studium durchaus brauchbares Werk,
dem och manche ber ühnlıch bedeutsame Bauten anderer Kunsteen-
tren folgen mMmöÖögen.

Rom Dr Witte
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Anzeıiger für CNTISLLICHE Archäologie.

Bearhaitet VOoNn Prof. Kırsch, reiburz (Schweiz)
Nummer

Konferenzen f{ür CArıstliche Archäologie.
(Nach den Berichten des Sekretärs W 1i)

STEZUNG V“ONWNL März. T1SaT der Versammlung die NO-

S tograüe VO  — 7We] kleinen 'T’afeln AaUuSs dem Schatz des Sancta Sanctorum
VOT, auf welchen die Brus  er der Apostel Petrus un Paulus gemalt
sSiınd Die beiden Bilder, VO  ; S, D, Centim. Grösse, SiNnd direkt
auf das olz gemalt; G1e haben keinen Nimbus und zeigen dıie tradıtionellen
Züge der Apostel, ohne die späteren ebertreibungen. Sie sind etwa 1n
Halbproüfil yemalt mi1t lebhaften Farben, auf (roldgrund, un haben noch
einen gygewlssen klassıschen USdTruC. Bekleidet erscheinen die Kiguren
NUur mit der UNICA elavata un zieht siıch der celavus VO  e den chul-
tern eraDb, mi1t dunkeln Querstrichen verziert; VO  o einem Pallıum ist.
keine Spur sehen Die Täfelchen, mit der Innenseıte einander
gekehrt, bilden eine Art Diptychon; VON AaUuSSEeEIN sind 316e gyanz mit Mi1-
nıum bemalt Grisar sprach die Vermutung aUS, die Bilder könnten
em Jahrhunder angehören und wI1es darauf hin, VO welcher Be-
deutfung 1st, dass diese Bilder 1m Schatze der päpstlichen Palast-
kapelle, 1M Cypressenschrein eOS HOI aufbewahrt wurden. Wr TACHte
1es In Zusammenhang miı1t der Legende VO  a} der auTtfe Konstantins, nach
der aps Sylvester dem Kalser die Bilder der beıden Apostel gyezeigt
hätte. In Uebereinstimmung mi1t ellc erklärte ebenfalls dıe e
berlieferung q[Is unecht, nach der e1iINn 1MmM Vatikan aufbewahrtes Bild der
Apostel durch Sylvester em alser Konstantın gyezeigt worden S@e]1.An s

Hierauf egte (irisar weiter die Zeichnung eINes INUS Der 4US

demselben Schatze der Palastkapelle V01": Dieses Agnus Der ist ohl
das älteste bisher bekannte Auf beiden Seiten der runden Wachsplatte
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ist das Lamm liegend, mit gerade gerichtetem Op dargestellt, Es
1at weder den Nimbus och die Kreuzfahne der späteren Darstellungen
und ist auch 1mMm Sty] verschieden VO  w en 5ältesten bisher bekannten
a4Uus der Zeit Gregors XL nd Johanns DE Im Jahrhundert, qlg
un Leo LIH un Paschalıs die Kapelle des Sancta Sanctorum be-
reichert nd gyeordnet wurde, WT 6I dıe gNUS De:r bereits ın Gebrauch
1n der römischen Kirche, wIie die Zeugn1sse des Amalarıus, des PS

Ks ist nıcht unwahr-Aleuin und des ersten römischen ()rdo bewelsen.
scheinlich ass damals, 1m Jahrhundert, eiINn ON eiınem jener Päpste
gewelhter Gegenstand dieser Art ın den Schatz niedergelegt wurde.

Fedele Savlıo untersuchte dıe Frage, nd durch WEeNn

die Basıilika der h1 gNeES ber em T&a der Martyrın Z der NOoO-
mentanıschen Strasse errichtet wurde. DIie älteste un die sicherste
Quelle Z Lösung ist die Inschrift In Versen, die sıch ın der psis der
ältesten asıllıka befand ach dem Inhalte dieser Inschrift INUSS die
Person Konstantıns des GTrossen, der VON spätern un wenig zuverläs-
siyen Quellen, besonders VON der Agnes-Legende und em Tiber Pon-
LLficalis q [Is Erbauer genannt WiTrd, ausgeschlossen werden Kıs ist Con-
stantina, Tochter. Konstantins des Grossen, der qalleın der Bau C-
schrieben werden ann.

Daher annn nıcht das Von De Ross] vorgeschlagene Datum 390 —
Verschiedene300 für die Errichtung der Kirche festgehalten werden.

Beweisgründe welisen auf die T  eit nach dem des Kailsers hın, nNnAa-
herhin auf dıie re 337 bıs JL, ın denen Constantına Wıtwe WAar,
nach dem 'Tode ihres ersten (zatten Hannıbalıanus, König des Pontus,
ıund VOL ihrer zweiten JTeirat miıt (allus In dieser r  eit entstand,
nach dem Zeugnis des hIl Hieronymus, das eErsie Frauenkloster In Rom
Savlio vermutet, ass auch Constantina sıch dieser Bewegung anschloss,
die damals (+unsten des klösterlichen Lebens unftier den Jungfrauen
un Witwen des römischen els qaufkanı. In diesem Sinne erklärt
GLr den usarue COChristo dicata 1n der Inschrift der Apsıs, eın usdruck,
ber den unter den FWForschern 1e]1 gestritten wurde, indem einzelne ıhn

VON einer gottgewelilhten Jungfrau verstehen vollen nd daher ONNe
Tun eine VON Constantina verschiedene 'T’ochter Konstantins mit Na-
iINnen Constantia annehmen wollten

W eiter brachte er das Zeugn1s des h1 Hieronymus, nach welchem
as 1'S römische HFrauenkloster In eiınem suburbanum eingerichtet
wurde, 1ın Bezliehung miıt der Tatsache, dass Constantina beiım T& der
h1 gnNeSs eiInNn suburbanuıum kaufte, und dass die Kalserstochter für die
Ml Agnes, die schon damals q [s Vorbild und Patronin der Jungfrauen nd
der Nonnen angesehen wurde, eiINe besondere Verehrung &a  e; weshalb
S1Ee deren (iirabbasilika errichten un für ıhre eigene Grabstätte das

Wenn daher das suburba-daneben legende Mausoleum erbauen liess.
IUM, ÖN dem Hieronymus redet, nicht mit dem der Constantina bel
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Agnese identisch 1St, Wa letzteres jenem jedenfalls sehr ähnlıch.
Das Bestehen. eines Frauenklosters be1l der Basilika der hl ZNeES De-
zeugen die Legende der Martyrın AUS em 3, Jahrhundert, eiINne IM-
schriıft AaUS dem TrTe 514 un der er Pontificalis. Das Brustbild
eines jJungen Mannes 1n dem Kundgewölbe VOL Costanza rechts OM

Eingang identifizierte Savio als Porträtdarstellung des Hannibalianus,
des erstien (+atten der Constantina, der Erbauerin des Mausoleums W1€e
der Agnesbasilika, auf TUn der Chronologie der Münzen des Hannıi-
balianus.

Der Sekretär Or Maru echı egte die Zeichnung VON ZzWel TuUuch-
stücken einNes Sarkophags VOT, die Iın den Ausgrabungen der Priseilla-E atakombe gefunden wurden. A em Fragment sieht INa eine bär-
tige Figur, VO  - der leider der obere 'Teil des Kopfes Die (+estalt
ist In ITunika un Pallıum gekleidet, s1itzt auf einer verhüllten Kathedra,
rag In der Iinken and eine Rolle und hat die rechte an Z ede-

DasYEeSLUS rhoben Die ulptur sStammt AUS dem ahrhundert.
Monument ist. ohne Y weifel christlichen Ursprungs; eın heildnischer Phi-
losoph annn nıcht 1n der igur erkannt werden, da solche Nn1ıe auf einer
ecathedra velata sıtzend dargeste erscheinen; diese sıch auf christ-
lichen enkmälern, un 7 W, ist G1@e eine charakteristische Beigabe für
bestimmte heilige Figuren: Gott, Christus, die (rottesmutter, dıie Apostel
Man kann 1U (zott Vater nıcht In der 1gur erkennen, weil A1e alleın
ist und das Attrıbut des volumen nıicht PAaSST; dieses würde auf Christus
PAasSsSCH, allein die Gesichtsbildung nd der Bart, der 1mM Jahrhundert
selten e1ım Christustypus vorkommt un annn urz nd geteilt 1St, SPTFE-; chen dagegen

Am ehesten ist. eine Apostelgestalt, und zwar den Petrus
SE denken; die Bildung  > des Bartes sowohl q [IS die altung un:' das

Attribut der welsen darauf hın. Im Zusammenhang mi1t andern
Denkmälern der Priseillakatakombe deutet diese Skulptur vielleicht
ebenfalls auftf die eberlieferung eıner Lehrtätigkeit des postels dieser
Oertlichkei hın.

SitzZung V“O ‚pri Enrico OS1 behandelte eine Gruppé VO  z

Grabschriften, die In jJüngster eit be1l der asılıka des Pankratius
gefunden worden AA Im aufie der Tbeiten, die ausgeführt wurden

den Zugang den wenigen zugänglichen (zallerien bequemer
machen, wurden Bruchstücke VO 7Wel gyriechischen Inschriften gefun-
den, VO denen dıe e1INe die YJeimat des Verstorbenen erwähnt,; nämlıch
Galatien. Im Te 1414 wurden bereıts 7We]l gyriechische Kpltahen VON

(+alatern ın der gyleichen Katakombe entdeckt nd VO  — miıt der
falscechen Angabe: Aus em Calepodiuseoemeter1um veröffentlicht. 1ıne
vierte Inschrift, die einen (+alater erwähnt, wurde qauf einer Marmor-
platte gefunden, die 1mMm Mittelalter 1M Bodenbelag der asılıka verwendet
worden WAaL,: Dies erg1ıbt vier Galater, die verschliedenen Zeiten 1n

I



DAa  A

211Anzeiger ur christliche Archäologie
der genannten Katakombe beigesetzt wurden. DIie apokryphen Martyr-
akten des h1 Pankratıius geben q [IS lessen Heimat hrygien A, as bel
(+alatien Jag; S könnte INa erklären, dass dıie 1n 20m wohnenden (+2- ME A*ater sich mit Oorlıebe 1n dem Coemeterium des Pankratius begraben
liessen. Maruce bemerkte, dass er eine ähnliche Beobachtung. 1n

Dort fanden sich Grab-der Katakombe des hl Valentin gemacht Na
Sschriften VO  - Gläubigen 4aUS Interamne Terni); die ffenbar ihre Kuhe-

StAatie 1n dem genannten oemeterium gewählt hatten der Bezie- K  A
hungen zwıschen dem römischen Valentin und dem gyleichnamiıgen 1SChO 6X

ONM Tern]. So wurde 1n der Domitillakatakombe eiINe Gruppe VO  _ (zrab- HEschriften syrischer, 1mM oemeterium der Commodilla eine solche VO  —

(GGrabschriften afrıkanıscher Christen gefunden. Der Präsident Prälat A  ®
Duchesne fügte INZU, ass die Coemeterien der V12 Aurelıa 1ın Be-
ziehung standen Zı den Bewohnern VO  — ryglen und Z den mı1t em
Namen Kataphryger bezeichneten Häretikern. Die Katakombe der hIl
Processus nd Martinlanus gehörte eine Zeitlang den Montanısten oder
Priseillianisten Jle diese Beziehungen müssten eingehend nd 1mM
Zusammenhang untersucht werden.

Der Sekretär h ı berichtete über die jJüngsten Ausgrabungen
1A0l der Priscillakatakombe. Man hat bel denselben eine alte, geräumige
Ireppe gyefunden, die jener KReg1on des ersten Stockwerkes hinunter-
WG WO sich as Ööfters besprochene Baptisterium befindet Dieser Fund
ist VoONn Wichtigkeit; el bewelst, ass 1ese kKeg1o0n eın eigenes (oemete-
rium für sıch bildete; un da EINISXE (+allerien AIl HFusse der Ireppe ın
alte ollen einer Wasserleitung angelegt wurden, erweist sich immer
mehr, dass }die‚ses oemeterium den amen ad nymphas Petri erhalten
konnte.

In derselben Kichtung sınd auch dıe KErgebnisse zu erwähnen,
denen Duchesne gelangte 1n einer Untersuchung ber dıe Damaslanısche
Inschrift AT die beiden Martyrer ellLlX un Philippus, die INn dieser Ka-
takombe ruhten, nd War KaNnZz In der Nähe, VOL der pSISs der ylve-
sterbasılika. Nach Duchesne gehören nämlıch die In den alten SsSamm-
lungen VOTLT jener Inschrift stehenden Verse. ın denen as Taufsymbol
erklärt wird, ebenfalls P jener Inschrift Daraus erg1bt sich, ass Dg
Nasus , 11 dieser Stelle eine Inschrift anbrachte, In der hauptsächlie
VO  an der Taufe gehandelt wurde, während das Lobgedicht auf die Okalen
Martyrer gyleichsam qa IS nwendun hinzugefügt ward. Dies ist VO  E

&L OSSCI Bedeutung fÜür en Charakter der hier befindlichen und VO  —_

Marucchi Ööfters behandelten Monumente.
N eiter SEeEizZie Marucchl die VO  — ıhm früher begonnenen Untersu-

chungen fort ber das rab des Papstes Marcellinus 1ın en ((oemete-
rL1um der Priscıilla, der nach em er pontificalis beigesetzt 2n
cubieculo elaro quod DAabe zın CryYypPta ua 2  S (Oriscentionis. DIie
jJüngsten Ausgrabungen haben 1011 mit aqaller Sicherheit die Stelle des
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Grabes des h1 Cresecentio ergeben und auch die Topographie und Chro-
nologie der dieses umgebenden keg10n festgesetzt. Darnach chloss
Marucchl, ass die einzige (Grabstätte In der KReg10n, dıe den AngabenA Z des er pontificalis entspricht, die CT OSSEC Krypta 1mM ypogeuüm der
Acıilier ist, 1ın deren Hintergrund die Reste eiInNes vornehmen Grabes
halten SInNd. DIieses Cubieulum, das ers später dem uralten Hypogeum
hinzugefügt wurde, WL tatsächliıch celarum un!' natebat zugxta COTDUS

Uriscentionis (vgl. NuU0vDO ul dı arch. erıist, 1907, 115
LEZUNGg Mait. DIie Schlussversammlung VO  z 6—-1 wurde

iMn der Priscillakatakombe abgehalten, Marucchl N Ort un Stelle
die Resultate der letzten Ausgrabungen zeigte un! erläuterte, sowohl In
der Katakombe selbst W1e ın der Doppelbasilika ber derselben. IDAr
chesne fasste das rgebnis dahın ZUSAaDMLHLEN, eSs SEe1 1U festgestellt,

X ass In Verbindung mit der Priseillakatakombe der eEerstie Sitz der rO-

f mischen Kırche erkannt werden 9 un 4ass 1e8s bis ın den Anfang
des Jahrhunderts 1e Dann wurde dieser Sitz ach der AppIi-
schen Strasse verlegt ı8la Rl ıIn der Konstantinischen eit ın den Lateran.
SO ist sehr wahrscheinlich, ass der Petrus persönlich ın der
der Acıilıer, unfifer deren Dependenzen die Priscillakatakombe angelegt
wurde, Se1INn apostolisches Amt ausgeübt hat.

Ausgrabungen und un

Rom

DIie regelmässigen Ausgrabungen der (Vommissione d, archeologia
ACcTa wurden bhis 1ın den verflossenen Sommer hiınelın wesentlich Iın der
Priscillakatakombe ausgeführt, un ZWAT dreı verschiedenen Stellen
zunächst 1n der Sylvesterbasilika un deren ependenzen ber der Ka-
takombe, dann 1n den Seitengallerien neben der langen allerıe des
7zweiten Stockwerkes und weiter 1n der Keg10n des Baptister1ums. Unter
den 1m zweıten Stockwerk geiundenen Inschriften verdient iolgende er -

wähnt werden:

IVGVNAdDE FILIAE
TES PARENTES POSVER
VINZ. QVI VICXAT ANNI
G1 RODOPE PACE

QVIESCGE
DVL CGSSchuh)

Auf einer Marmorplatte, die aqals Verschluss eINESs Loculus diente,
Wr dıe Auferweckung des Lazarus eingemelsselt.

D
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er die Freilegung einer alten Treppe ın der keg1o0n des Baptı-

ster1iums Marucchi’s Bericht oben.
In der Katakombe der Al Agnes wurde, In einem kleinenn Hamıiılien-

hypogeum, folgende Grabschrift gefunden: ;
SOFE

SEPTIMIVS SVRACOSIVS
FILIAEE

Ein interessanter ber die Neuanfertigung e1INer ({rabschrift
wurde ebenfalls ıIn der gy]eichen atakombe festgestellt. AUt der Mar-
morplatte eINESs Kindergrabes steht aussen die Inschrift aPERVINCIVSRODÖ
1n sechr schöner Ausführung. e1ım Ablösen der Platte fand sich auf
der Rückseite, 1ın SCHIeCNLier Ausführung, folgender 'Text

PERVINCIVS ODO
QV LTRIBVS

DIEBVS VIGIN II DVO

Es nıande sich offenhar das gyleiche Kind, und die Eiltern lessen
WO die Insehrift 111e machen, weil die Ausführung ihnen nicht
gelie Fa

er den KFundnder Kirche VONN Crisogono0 SM oben 138—-140

Italien AUSSET Rom B Na  E
AIn (Oivitalavinia bel elletrı wurde olgende qltchristliche rab-

schrift gefunden:
iM[TIB

In DO D  z
mM1 ANN

FILLI MATR
aNIME

Ks steht nıicht fest, WwWoher 1ese1Dbe tamm(£,
In der ähe VONn rte un VO  — Tadino (das antike Tadinum

ıIn Umbrien siınd CNrıstlıche (zrabstätten festgestellt worden. (Vgl N0vO
Bull dı arch., erıst. 1907, 09
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Spanien
In der Nähe ON Barcelona kam folgyende altchristliche Grabschrift

ZU Vorschein

(Taube) Taube)
HI RE © ViLES

CICE AG6GN V-S
E1IDELK1IS N

OT AN 11I
%.

A  A3

Afı ıka

er die Inschrift 111 deren Text die hU1 Perpetua, Helieitas nd
(+enossen erwähnt werden, liegen Jetz nähere Nachrichten VOrL, beson-
ders EC1NEeEMN Briefe des Delattre Heron de Villefosse (Acade-

SieNIe des Inser et Belles-lettres Comptes-rendus 193 195)
1ST aut 6116 KT OSSC ‚RO 16© Marmorplatte eingegraben VON der bisher

Die ersien Zeilen Siınd MmM1t qllerBruchstücke gefunden wurden
Sicherheit lesen, die 18 einstweiıilen och zweifelha:; elatire
o1ht folgenden Text

Hzc) SVNT MARTY(res)
SATVRVS SATVR(ninus)
REBOCATVS SEC|I|V(WI ulus) .
FEAT FERCpo2):J} PAS

S MAIVLVS (?)

Wie die Kreuze &. Anfange der Zeilen beweisen, ande siıch
nicht ıL die Grabschrift sondern un e1INe spätere Inschrift die 1el-
eicht beı Ner Krneuerung des Grabaltares oder bel anderer Gelegyen-
heıt angebracht wurde.,

Der Kund hat nNnOocCcNh &CL OSSC topographische Bedeutung. Die
armente sStammen 4US den Ruinen der Basılıka qauf dem nıt em Na-

1NnenNn Meıdfa bezeichneten Felde Auf dieser TEn ]  > SOMUIUT die Basılıca
Marzo7 oder Basılıca Maızo07 UNL . VO  - der Vietor de Vite IN Se1INeTr Geschichte
der Vandalıiıschen Verfolgung PIACHET (1ib Cap 3 un der der A
KZUSUNUS mehrere Predigten hielt. Hier also, nıcht Damous-
el-Karita, ist die (irabstätte und die (irabbasilika der berühmten kar-

“ thagischen Martyrer. suchen.
Die Ausgrabungen en Katakomben DON Hadrumetuium dauern

ununterbrochen fort untier der Leitune des Kanonikus Leynaud Pfar-
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LeTrs L1 SOousse. AÄus den unden der etzten Grabungskampagne SInd
VOL em erwähnen:

Kın unversehrter Loculus, dessen Oeffinung vermauert WAar, m1 nNner
qauf der Vermauerung befestigten Marmorplatte, die Oolgende Grabschrti
wue&X

Kreuzförmiger Kreuzför NISCFr
AÄAnke VIAELE PACE Anker

Taube

1Nne allerıe mündete eE1INe6 alte Cisterne, dıe diıe atakombe
einbezogen worden WAar, und eren ände 100087 Lo0eulı besetzt WAarcNH,
während den Wänden 7 W 61 arkophage aufgestellt WAaLIcCcH m1t Tolgen-
den Inschriften

Ar

Taube VINCENTIA PACEHE Laube

SIMPLICIVS
PACKE

Mehrere andere Grabschriften, die ausSsSser dem Namen dıie Akkla-
Natıon In PDPACE bleten, wurden andern Teılen entdeckt eE1INne enthält
auch die Mitteilung über den verstorbenen Arisus ORA r  V,  $r
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DIie
Ursachen des Aufkommens und Niederganges

der

hugenottischen bewegung ın Frankreich
Von A, 1mmermann,

Für dıie protestantischen Kırchenschriftsteller ist kein Kreign1s
betrübend, W1e die Kntwicklung des Protestantismus 1n TAank-

reich, die wen1g den vlelversprechenden nfängen entsprach
un er Anstrengungen se1lteNs der hochbegabten Führer
nd der günstigen ('hancen ın klägliıchem Klıasko endete Der
Calyinismus W4r SO WeIit entfernt, Je die natıonale Kırche werden
un sich die chtung der SANZEN Natıon erwerben, ass der
Name ugeno schon EU: yleichbedeutend wurde m1t nhänger
des HKremden und Vaterlandsverräter ast alle Länder Europas
en 1mM Reformationszeitalter ihre längeren oder kürzeren elı
X1onskriege gehabt, ber nırgends wurden S1Ee mit derselben Er-
bıtterung un Grausamkeit geführt, nırgends wurde 1e] Jut
ausserhalbh der Schlachten un ZUT Zelit der Waftenruhe VEIrSOSSCH.,
Eıner der neuesten un besten (+eschichtsschreiber dieser Periode,

Whitehead, hat Iın se1Inem eben (1}  S TASDAaArd de olLINY
(London 1904 d1iesem Gegenstand e1in eigenes Kapıtel gew1dmet,
Ist ber TOLZ selInem Streben nach Objektivıtät einem SAaNZz
verkehrten esSsulta gelangt

In Frankreich w1ıe anderswo sehnten sich die Besseren untier
dem Klerus un den Lalen ach einer keform der Kırche

De Coligny GÜGaspard Admiral of FTAance, DY Whitehead,
London, 1904
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in  R ,;‘.;\r. L  N  Zimmermann  Haupt und Gliedern; auch in Frankreich war man mit dem was  seitens der Bischöfe und Päpste geschah, keineswegs zufrieden.  Der öffentliche Unwille wandte sich weit weniger gegen den hei-  ligen Stuhl als gegen die Regierung, die kraft der pragmatischen  Sanktion und seit 1516 infolge der im Konkordate von Leo X.  gemachten Zugeständnisse einen.fast unbeschränkten Einfluss auf  die Besetzung von Bistümern, Abteien, Prioraten übte.  Die Päpste  traf freilich der Tadel, dass sie von ihrem Rechte, die Unfähigen  und Unwürdigen auszuschliessen, zu selten Gebrauch machten.  Ebensowenig wie .in Spanien und in England seufzte das Volk  unter dem schweren Joch des Papsttums; die Annaten und Steuern,  die in diesen Ländern erhoben wurden, waren weit weniger drückend  als in Deutschland. Was das Volk begehrte, war eine Reform des  Klerus:  Getreue Pflichterfüllung der Seelsorgspflichten, grösserer  KEifer in der Predigt, dem Krankenbesuch, der Katechese der Kinder,  Belehrung der Unwissenden und vor allem ein sittenreines, dem  hohen Beruf entsprechendes Leben.  Weil die Verkündiger der  neuen Lehre auf diese Punkte grosses Gewicht legten und ihre  grundstürzenden revolutionären Ideen durch zweideutige Rede-  wendungen verschleierten, hörte man sie anfangs gern und be-  grüsste in ihnen Bundesgenossen.  Der gesunde Sinn und die  katholischen Instinkte des französischen Volkes liessen sich nicht  lange täuschen, die lutherische Lehre von der Rechtfertigung  durch den Glauben allein und ohne Werke, seine die Willensfrei-  heit zerstörende Lehre, dass Christus allein das Heil in unserer  Seele wirke und unsere Mitwirkung nicht verlange, fand nur bei  wenigen Anklang. Die Uebersetzungen von Luther’s Schriften  konnten nie die Volkstümlichkeit des Originals erlangen und waren  überdies für die Franzosen zu vag und unbestimmt.  Wie wenig  das Luthertum in Frankreich Wurzel gefasst hatte, ersieht: man  aus der Leichtigkeit, mit der es von Calvin’s Lehre verdrängt  wurde.  Dieser merkwürdige zu Noyon in der Picardie 1509 geborene  Mann, der zuerst Theologie in Paris, die Rechte in Orleans und  Bourges studiert hatte, wurde durch den Schwaben Melchior Vol-  mar für die humanistischen Studien gewonnen.  Durch denselben  mit der lutherischen Lehre bekannt gemacht, wurde er von der-
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aup und ledern; auch ın Frankreich SN Man miıt dem Was
seltens der 1SCHNOTe un Päpste geschah, keineswegs zufrieden.
Der öffentliche Unwille wandte siıch weıt weniger den he1l-
igen Stuhl ql< die Keglerung, die Ta der pragmatischen
an  102 un qe1t 1516 infolge der 1mM Konkordate Ol Le0
gemachten Zugeständnisse einen. fast unbeschränkten Einfluss uf
dıe Besetzung VOL Bistümern, Abteıen, Prioraten u Die Päpste
traf freilich der adel, ass S1e VOIN iıhrem kKechte, die Unfähigen
un Unwürdigen auszuschliessen, selten Gebrauch machten.
Ebensowenig W1e ın Spanlien un In KEngland eutfzte das olk
untier dem schweren OCN des Papsttums; die Annaten un Steuern,
die ın diesen Ländern rhoben wurden, weıit weniger TUucCken
als In Deutschland. Was das olk egehrte, War eine Reform des
Klerus (+etreue Pflichterfüllung der Seelsorgspflichten, KT ÖSSerer
lfer In der Predigt, dem Krankenbesuch, der Katechese der Kinder,
Belehrung der Unwissenden und VOTL em e1Nn sıttenreines, dem
ıohen Beruf entsprechendes en Weıil die Verkündiger der

re auf diese Punkte STOSSECS eW1C legten nd ihre
grundstürzenden revolutionären een Urc zweideutige ede
wendungen verschleierten, Oorte INa  S G1E anfangs und be-
XT UÜSStE ın ihnen Bundesgenossen. Der gesunde Iınn nd die
katholischen Instıin des französischen Volkes 1essen sıch nıcht
lange täuschen, die lutherische Te VON der kechtfertigung
urc en auben alleın un ohne erke, se1INe die Wiıllensfrei
nel zeyrstörende ehre, ass Christus alleın das e1l 1ın
eele wıirke un uUuLSere Mitwirkung N1C verlange, fand 1Ur be1l
wenigen nklang. DIie Uebersetzungen VONN Luther’s Schriften
konnten nıe die Volkstümlichkeit des Originals erlangen un Warell

überdies für die Franzosen 7 vVas nd unbestimm Wie wen1&
das Luthertum In KFrankreich Wurzel gyefasst a  ©, ersieht Ina  S
AUS der Leichtigkeit, mıiıt der ÖOl Calvın’s TrTe verdrängt
wurde.

Dieser merkwürdige Zı Noyon ı1n der Picardie 1509 geborene
Mann, der ZUEeTST T’heologie In Parıs, dıe Rechte In Orleans un
Bourges SLUAC1eT atte, wurde Urc den Schwaben Melchlor V ol-
111ar für die humanıistischen Studien »CWONNCNH. urc denselben
nıt der Ilutherischen Tre hbekannt gemacht, wurde on der-
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elben aNnSCZ0OSECN, dass S1e 1n e1INn System brachte und unftfier
dem 1Ce Eeligionis Christlianae Institutkio ın ase herausgab 1536
Diese ın Jeder 16e6U€eENN Aullage verbesserte Instıitulio wurde das
theologische Lehrbuch der reformilerten Kırche Von dem Ver-
fasser selhst 1NSs Hranzösische übertragen, u 1E durch iıhre
Klarheit und die Präzision des Ausdruckes, UuUrc dıie Schärfe der
Bewelsführung den &rÖsSsten Kınfluss AaAUuSsS Lange hatten dıe Katho-
lıken diesem Buch kein ebenbürtiges iIranzösisches er Al die
e1te ZU setzen. Luther’s Tre Wr (man vergleiche den lehr-
reichen Artıkel audrillart’s ın Dickonnaire de Theologie O0-
LOUE, Parıs 1905, ) Grunde gelegt. Diese CNrı
hat VOTL uther’s Katechismus, der selbständie& benützt 1St, die Me-
thode, dıie dialektische KEntwicklung, die klaren BegT1ffsbestimm-
UNgen VOTAaUS, sich ber W1e Luther durch Soflsmen un
geschraubte Krklärungen über dıie Schwierigkeiten hinweg. Das
starre, auf die Spitze getriebene Prädestinationssystem, das ott
selhst ZU Urheber der Sünde MAaCc. während d1e MENSC  iche
Mitwirkung ausschliesst, das Kkiırc.  1Che System, das dem rediger
e1INe &rÖSsere Machtvollkommenheit überträgt und VON en (+e-
meindemitgliedern Össere Unterwürfigkeit unter die Autorität
des Predigers fordert, als 1e8s 1n der katholischen Kırche der all
ıst, Musste das französische Volk abstossen. och abschreckender
wırkte die allen Mitgliedern ZUTF Pflicht gemachte Sıttenstrenge, die
Auferlegung VOI Bussen un Talien für jede Uebertretung, die
Kinführung eiINes Splonier- un Inqulisitionssystemes, das die Bın-
orıne der spanıschen Inquisition ın die bürgerliche reıiıhel weıt
überbot. Wo das calyınısche System streng durchgeführt wurde,
W1e In enf nd ı1n Schottland, da ussten ıe weltlichen Obrig-
keiten sich als Vollstrecker der VON en FPredigern auferlegten
Strafen verwenden lassen. Tade der (reistlichen, 1dersetzlich-
keıt SCcSCH iıhre Anordnungen, Verschiebung der vorgeschriebenen
Bussen wurden weit mehr geahnde als Verstösse das Sitten
-  ©  eSCLZ, Das Urce Strenge nd unpartellsche Handhabung des
Sittengesetzes SCWONNCNHNE restige geht verloren, sobald 111a  - den
Fehlern der Reichen un Mächtigen gegenüber e1N Auge ZUudrückt,
sobald 1n elner kelig1onsgesellschaft euchler emportauchen, welche
sich als strenge Sittenrichter geberden, TrTaien über die Sünder
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verhängen, dıie G1E sge 1 bst verdienen. uch der Calyinismus sSCheEI1-
erte dieser Klıppe

Der uUrc den Calyinısmus genährte nd STOSSSCZOSECNE (Ge1lst
des Pur1lıtanısmus, der sıch ın öffentlıchen Aufzügen, Schaugepränge,
Absingen VOIL Psalmen nd relig1ösen Liedern, 1ın Predigten, die
on Schmähungen SCSn die Gegner überflossen,; besonders

geNnel, Nösste den melsten Zeltgenossen weit weniger Achtung e1in
S 15 päteren. Die Zuversicht, mi1t der S1e VON den Beschlüssen
Gottes, der (G(Gewissheit iıhres Heiles, der erdammung er derer,
welche das reine Evangelıum N1C annähmen, sprachen, MUSSTe
unfier den (+ebi  etien un Vernünftigen gerade ST OSSCS Aergern1s
geben, W1e dıie Predigten bel den sogenannten KErweckungen un:
den Versammlungen der Heilsarmee. Manche unrelne Klemente
schlossen siıch E der hugenottischen Bewegung A 11a

nıcht den Mut, die euchler und Abenteurer on den Rockschössen
abzuschütteln; v1iel1aCc. blıeben die Laster der letzteren unbekannt
Solange die Hugenotien eine kleine verachtetete Sekte l  eten,
Leiıden und Verfolgungen er Art erduldeten un keine kKache
&, ihren Peinigern übten, AI1Ee eline ar Von eigenNSINN1IgeEN
Enthuslasten, die manche &ute i1genschaften besass; a ls S1Ee ber
anfingen, eine politische Macht Dı werden, e1INn IMDErTUM IN NN

DENLO Zı bilden, da Lrat eine Entartung e1iN, die sich nıcht VOeILI -

heimlichen l1ess, Der Re17z der Neuheıit nd der vermeintliche
Heiligenschein schon ın en sechz1iger Jahren verblasst; der
Protestantismus WarLr auf Se1INEe politische Macht angewlesen;
musstie sıch zeigen, ob mı1t des Königtums oder des els
die Herrscha erlangen werde.

Vom ön1ı1gtum WL für die Bekenner der Lehre wenlg
ZAU hoffen, denn asselbe nıcht 1ULr keine Beschwerde SCSCH
en gelstlichen an  9 vielmehr allen Grund, denselben ın selinen
Rechten nd reıiheliıten beschützen hne i1gentümer se1InN,
verfügte der Kön1ig bDer d1ie uter der Kirche, ernannte allen
einträglichen ründen, erweıterte das VO hl Stuhl 1mM Konkordat
gyewährte orrecht, ohne Iın Rom auf ernstliıchen Widerstand Tı

STOSSECN. Kıs lag 1n se1ner Hand, en Klerus reformleren, eifrıgere
Pflichterfüllung einzuschärfen; ın den melsten Hällen g —
nNÜST, der (Geistlichkeit dıie Erlaubnis ZUr Abhaltung VOoOL ynoden
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nd ZUT Veröffentlichung Canones geben. Manche der
höchsten Beamten Kleriker; S1Ee aren SoWwen1g W1e die
Laıenbeamten ın Streitigkeiten mit en Bischöfen oder em Klerus
verwıckelt. Eınen Streit VO Aaun A brechen, einen Vorwand
ZUT Verfolgung un Beraubung Zı suchen, keinen WeC
EKıne relig1öse Umwälzung, eine Kinführung des Protestantismus
brachte der krone keine politischen Vorteile (3anz anders lag
die aCc 1n England. Da hatte Heinrich JB8% uUurc se1ıne
Kinführung der Reformation das Kigentumsrecht ber die Kloster
uter nd anderes Kirchengut erlangt, ferner die Mönche, die
elfrigsten nhänger des Papstes, ihrer Macht beraubt un ÄNn
sehen SCW er Franz och Heinrich 108 hatten irgend
welchen run  9 eine demokratische Institution W1e en Calvınıis-
1US einzuführen, SE 1 enn ass I1e durch die übrıgen Stände
des keiches azu SCZWUNSCNH würden.

Katharına ON Medie1i hat TELl ange zwıischen Protestan-
I1smus un Katholizismus geschwank nd In ıhrem törıchten Sinne
vermeint, die elner Vermittlerin splelen MC adurch, dass
S1Ee bald die e1InNe, bald die andere Partel begünstigte, ihren Eiln-
uSsSs erhöhen un lhren Söhnen Königreiche erwerben können;
hat sıch ber 1Ur den Hass un 1e Verachtung belder Parteien
ZUSCZOSEN. ‚.Den Hugenotten gelang erst, nach dem 1L0od Heılin-
rı  HS 111 den leg1ıtimen hronerben auf lihrer Se1ite haben;
aber dieser konnte 1Ur unter der elınen Bedingung, ass dıe
Messe hörte, katholisch wurde, die allgemeıne Anerkennung
erlangen.

Nur wenige naben anfangs die wahre sSachlage richtie erkannt
W1e der Kardinal ppolito d Este, der bel Gelegenheit des Gi-
&Z10Nsgespräches A Po1ssy den Irıumph des Katholizismus 1n Frank
reich voraussagte. Er Tfand be]l den Katholiken Krankreichs un
Italiens wen1ig auben

Heinrich I1 Wr e1Nn VOIL selinem Aatfer grundverschiedener
Karakter nd OLZ mancher Fehler ein überzeugungstreuer a  Oll  9
der miıt selner Aufgabe, den Katholizismus S° die urmiıu
des Protestantismus verteidigen, ernst nahm. Wiıe se1In Vor-

Whitehead, Coy S
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gyanger ordnete wenigstens zeıtweilieg die Interessen der 0_
1schen Kırche dem politischen Vorteil unter nd schloss e1InNn ünd-
N1ıs mi1t Moritz VvVon Sachsen, der 1ıhm den Besıitz der Yrel Bistüm_er

Dieses Bündnis wurdeMetz, oul un Verdun gewährleistete.
VOL den Protestanter behufs Verbreitung ihrer Te ausgenützt,
denn der französische König Wäar AaAUSS@TI) an  ; die Protestanten
während des 1553-— miıt dem Kalser geführten Krieges ZU® Strafe
Zı ziıehen und die Begründnng nd Urganisierung der protestan-
iıschen Kirche Zı verhindern.

In en Jahren un: ın en folgenden Jahren, Sa  Ia Crespin
be1l Pl V1 Hisltloire de France, T  9 part J Z
begann MNa  > „d1ie Erbschaft des Herrn ordnen un einzuteilen‘‘,
oder modern ausgedrückt, ein dem Ol en nachgebildetes kirch-
lıches System einzurichten. DIie on Lutheranern ın FErankreich
gegründeten Kirchen WAaren ohne inneren Zusammenhang. DIie
7i Luthertum Bekehrten sahen sıch 1Ur selten, die Zusammen-
rünfte behufs Anhörung der Predigt aren N1ıC häufig; zwıschen
dem Wanderprediger un der (+ameinde estan LUr e1nNn lockeres
an Yst urc Calvın am Zu  ]  O In die protestantische Bewe-
SUNSs, denn die VOL ıhm gegründete keligion War eine Kampfreli-
&10N. „„WOo Gottes hre nd das Kvangelium‘“‘, Sag arl M I,
Aırchengeschichle, 1L, 4 ( U, „Aauf dem Splele stehen, begnügt Calyvyın
sıch N1IC miıt dem un dem Glauben, ass ott selbst
SEINE Sache durchsetzen werde; sondern MAaC jeden Einzelnen
dafür verantwortlich, ass ın se1ner Stellung un miıt selnen
eln azu eHe dem Kvangelium uch der Obrigkeit gegenüber
den Sieg verschaffen. Er SUC jede andhabe, die zuma! die
STANAd1ISCHE Verfassung un Gliederung des Staates bletet, u._

nützen und treıht seINE Anhänger AUS den fürstliıchen un adlıgen
Kreisen unermüdlich azu An IS ist deshalb begreiflich SCNHNUZ,
ass auf se1linem keiormationsgebiet der amp das Kvange-
l1ıum fast überall miıt andern W affen geführ worden ist
Zugleich bDer haft SeIN Urganisationsgeist überall die Kräfte wach
gerufen nd 1ın eine Kichtung geleitet. Wo se1lne Mıssıon eg1innt,
da retfen die (+2wonnenen sofort ZUSAMMEN, nehmen die (Genfer
Form des (xottesdienstes, des (+emeindelebens un der (+emeinde-
zucht &A, und In kurzem besteht W1e zwıschen den (+liedern der
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(+ZeEmeinde, ZzWwW1ischen den (+emeinden Landes e1IN fester
Zusammenschluss, der jedem e1]1 Ta und Tätigkeitstrieb sıchert;

ist. Von vornehereıin 6e1Ne Urganisation der egenwehr un
Eroberung‘‘.

Der streithbare arakter der 1leuen Bewegung Lrat. sofort her-
VOT,, obgle1ic Calyvyın ZAUN OTISICc mahnte und den amp erst
nach KErstarkung SeCeC1INeTr Kirche eröffnen wollte, nd ührte
scharfen Massnahmen SeEeLtENS Heıinrich a der SICH uch DesoN-
ers deswegen Zı dem für Spanlien gÜünNsigen Frieden VOLN Cateau
(lambresis eEeNTISCHLOSS well en Calyinismus Jjeden Preıis
unterdrücken wollte e1n Jäher Tod (Sr STAr Wunde,
die Turnier erhalten atte) etftfete die protestantısche
Kırche Juh 1559 Die etfzten orte des Königs autetfen

Calvin wusstie das KOomplott VO  — Amboise un: missbilligte CS} hlelt
aber nicht für Pflicht, die Kegierung Arhnell. In SC1INEIN Brief

Sturm VOI März 1560, Calvıinz Opera, 18, ÖL, liest 1INan: UUM TUN-
consulerent, Q UL DTUNWUM ad hO0C negotwum agitandum alzıs fuerunt autoreS,

libere respondı mih? TLON nlacere Olam agendı rationem Venrnn V“eTrTO 24 MuULEoO
NUANUS ynrobari Calvin un: Beza anerkennen das Recht der Obrigkeit die Ketzer

bestrafen, „da diese dafür SOTCEN habe, dass jeder Pflicht erfülle,
aber keine höhere Pflicht geben könne, als die Gottesfurcht‘‘ So Beza

der Schrift De haereticıs CLı magistratu nuNieENdis un Calvin de1ı Schrift
Haereticos jure gladii coercendos PSSe Sobald der Magistrat }  .  z  atholisch 1SE werden
Ausnahmen statulert, un m1% Berufung arauf, dass INnan ott mehr gehorchen
11USS$Se qls den Menschen, die Pflicht abgeleitet, den (+ehorsam veErweilgern,
(+ewalt durch (zewalt zurückzuweisen. Die kasulstischen Kunstegriffe, die da-
bel 1 Anwendung kamen, sınd sehr lehrreich. Zuerst wird dem Parlament un
den rinzen VO  - (zeblüt das Recht dem Willen des KÖönigs entig<reo han-
deln zuerkannt dann den rinzen allein dann der Kirche Faktisch liess
etztere die kuınzelnen gewähren un schärfte UU (+ehorsam TE Predirver
und Konsistorien In „Das 1S% die Figentümlichkeit des Protestantismus Aaus
erhalb Deutschlands, sagt G1n Zeitgenosse bel W hitehead 309 Z  O: lie Vor-
resetizten Krieg uühren und die bestehende Ordnun e umzusturzen‘*‘ „SIie
haben Saot kRenon de France, ihre Grosserundbesitzer un Obrigkeiten V@e1'-

> dem Adel Privilegien, dem Fürsten den schuldiyen (+>ehorsam VeTrT-
WEeEI vert‘“ Selbst der den Hucvenotten S sSympatısche Kanzleı HOöpital sah
siıch SC1INEer Anrede ANS Parlament VOIN Jun 1561 dem (G(Geständnis
NENOTICT. „dass die Reformierten die Kirchen m1 Verweigerung des Zehnten,
den König mıiı1t der der Steuern bedrohten‘“‘ Der venetjJanısche (+esandte Sorilano
schriebh „DIie Hugenotten suchten die Veröffentlichung der önızglichen Edikte

verhindern, anderswo machten S16 geltend INa SC nıcht AU (+>ehorsam
verpflichtet er eiwas befehle das 11 Neuen JT’estamente nıcht enthalten
Se1 wıeder andere sprachen VO Aufrichtung Kepublik nach schweilzerIi-
schem MVMuster‘‘ Nach dem Blutbad des August SCWANNECN die zentrifugalen
Kräfte die Oberhand die Vero ewaltigyung der Katholiken n den Orten welche
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7}Moge meın olk beharren und dem Glauben, 1n em iıch sterbe,
Treu bleiıben‘‘ Wohl nıe WAar die katholische Kırche 1n Tan
reich mehr edron als gerade damals, denn die Iın der katholischen
Kırche WFrankreichs schlummernden Kräfte Waren och N1C frel
un für den Wıderstan organıslert, die Vertreter der Uniıversıtät
Parıs SeiIztien ıhr SAaNZES Vertrauen auf ewaltmassregeln nd
nhatten iıhren Kredit be]1l den Gebildeten, ın dem Streit SC
dıe Professoren des „College royal‘“, un den Humanısten eINgeE-
büsst, nd VO  > ihrem Kastengeist beeinflusst die Tätigkeit der
Jesulıten beschränken gesucht Auf em politischen (+ebilete
aten die Schwierigkeiten nıcht mınder ST OSS, enn dıe (7U1Se,
welche unter Hranz II dıe üge der Keglerung ergr1mnfen, als
Ausländer, un weil S1Ee nach Beendigung des Krieges Offiziere un
Soldaten verabschiedeten nd en Sold nıcht quszahlen konnten,
verhasst, obgle1ic G1E dıe relig1öse Politik Heinrichs I1 verfolgten
und die ärkung der katholischen 1rche als eine iıhrer wichtigsten
ufgaben betrachteten Diese on einem TFOSSCH 'Teıl des katho-
lıschen eIs geteilte imMmung sucht der calyınısche Adel, unfer
dem die Öl Calyın ın Strassbure un en gebildeten Sendboten
zahlreiche Bekehrungen gemacht hatten, sıch Z nutzen 7ı machen

Zwel Prinzenund e1nNn protestantisches kKegiment aufzurichten.
OIl (+eblüt Nion de Bourbon, ÖN1& on Navarra, un se1IN Bruder
LouIls de Bourbon, Prinz onl onde Dı Calyınismus ber-
getreten; keiner VOILL beiden besass die Lauterkeit nd die G1  1Chen
1genschaften eines keformators; ber 1nr politischer Einfluss WAarLr

S1e wurden urc hohe GelstesgabenVOoNn ST OSSCI Wichtigkeit.
nd S1  1lChen Hrnst übertroffen Ol den (+ebrüdern de ol1gny:
ÖNn (7aspard, dem dmiral,von Andelot, dem (General der InfanterIie,
nd Ol Odet, dem Kardınal, einNnem sehr gewandten und einfAuss-
reichen Hofmann. Sie alle nd viele andere Kdelleute, die VeOelL -

schledener (GGründe WESCH VO alten auben abgefallen 9
hegten keinen andern W unsch, al die ON ihnen erwählte Relig1on
ZUr herrschenden J machen, den Katholizismus zunächst ın rank-

e Hugenotten als ihre Hauptbollwerke betrachteten, wurde unerträglich; unter
dem Vorwand, die nötıgen Vorsichtsmassregeln 7ı treffen, riei 11A1 Fremde
1nNns Land und überlieferte ihnen wichtige Städte; eft, Perdrizet, Ronsard et
/a Heforme, 1902, S
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reich un der Schweiz, dann ıIn den Niederlanden auszurotten un
einen Vernichtungskrieg> Spanlien führen. Belege hlerfür
werden WIT 1M Verlauf uUulnSsSerer Darstellung geben. In Deutsch-
and hiess sıch das unlogische Prinzip CULUS reILO PIUS veligio0
allenfalls durchführen, we1ll der eutsche Charakter WweIit ruhiger
nd gemässigter ist als der Iranzösische, we1ıl der Lutheranismus
SsChon In den Lünfziıger Jahren Se1INe pann- un Kxpansionskraft
verloren a  e; ın Frankreic WarLr das anders: DIie 1ın Strass-
burg nd enf ausgebildeten Kıdgenossen (Hugenotten ist die fran-
zösische Uebersetzung) 1 VON Calvin, Beza, mit dem 1eIsten
Hass die Greuel des papistischen (+ötzendienstes Trfülit worden
nd fMössten diesen e1s5 ihren Bekehrten eIN; die ZAahNlreıiıchen KFlug-
schriıften, die allenweıse Ol em Ausland her ıIn Krankreich
eingeschmuggelt wurden, atmeten eiNen noch wılderen eist, der
welt mehr A as Ite Testament A {S A dıe INeDe nd Schonung
des Neuen erinnerte. DIie Triumphe, welche der Calyınismus ın
Genf, ın Schottlan nd em eigentlichen Holland SIrFrunNgen a  6,
schwehten den französıschen Hugenotten beständig VOT nd l1essen
1E nıcht ZUur uhe kommen. Die uhe un Zuversicht, welche die
Von ihren Predigern verführte enge ın Amboise &. den Tag g —
Jegt a  ©, Eizie dıie (37uilse ın KErstaunen. Die Männer, die S1Ee
gefangen un dann entlassen hatten, kehrten mi1t en späteren
Banden zurück nd erzählten mit SröSSCI enheit, dass ihre
aCc siegen MUÜSSe, der Katholizismus ber dem Untergang g —
weıh s@el. Gegen Massen, die untier dem besondern Schutz Gottes

stehen meılinten un:! 1n rein natürlichen KEreign1ssen, STOSSCH
W1e kleinen, die Strafgerichte (+ottes sahen, Wr eın Bund
Nechten, Wr eE1INEe relig1öse Duldung un das Abschliessen VOIL

Verträgen unmöglıch. Wer bürgte dem ön1ı1gtum, Welr dem katho-
ischen Klerus und Volk, dass die Hugenotten SsICh VON en Ver-
Lrägen nıcht unter dem Vorwande dispenslerten, ass as Interesse
ihrer elig10n deren Verletzung ordere Im TE% nd Jahr-
ıunder haben diıe Reformilerten gyleich en Katholiken un e_
ranern die beschworenen erträge beobachtet, 1mM ber die-
selben ohne eu verletz Der Herzog KTranGols de (+U1se un

Die 1 erstien Religionskrieg bel Dreux Dezember 15692 geschlagenen
Hugenotten hatten sehr günstige Bedingungen, A h Keligi0nsfreiheit erlangt,
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Se1Nn Bruder der Kardıinal en TÜr das Blutbad‚ das 1E unter den
VOL Amboise Gefangenen anrıchteten, dıe Entschuldigung, ass die
verstockten enellen ihre Schuld nıcht bekennen wollten und keine
Besserung versprachen. Katharına G1e verräterıisch 1Ns etz
gelockt un AUS Kigennutz hinmorden lassen. Eine konsequente
Politik würde Frankreich wahrscheinlich die Greuel e1Nes Tast,
Vlerzig]ährigen kelig1onskrıeges erspart haben ID sollte nıcht

SE1IN! ank dem verderblichen Kınfuss des MIrals Gaspard
de ol1&gny nd der Königın- Wıttwe Katharina on ediel, die
urc e1nNn seltsames erhängnI1s getrieben sıch ın ihren politischen

ferner Kultusfreiheit ur den höheren Adel un: YCWISSE Städte. DIie khkeglerung
konnte beim besten Willen nıcht mehr gewähren, 1112 S1€e die Katholiken nicht
VOTLT den Kopf STOSSEeN wollte Die Hugenotten musstfen den Beweils lıefern, dass
S16 diese Freiheit ZU Vergewaltigung der Katholiken nıicht m1issbrauchen würden.
Die Prediger un Heissporne, WwW1e der Admiral, machten dem Herzog VO  b Conde
die schwersten Vorwürfe un: schrieen Verrat. Die Hugenotten hatten keinen
Grund ZUT Klage ber die kKeglerung, die während der Jahre des Friedens VOTI-

gefallenen Reibereien wäaren meılstens VO  Z ihnen selbst provoziert. Da S1e einen
Anlass ZU Bruch suchten, entdeckten S1e denselben 1Ur Zı bald d1e 61'-
1ı1ch  ten ın dem 6000 Mann starken schweızerischen Söldnerheer, dessen Eint-
lassung G1e umsonst gefordert hatten, 1ıne Gefährdung des relig1ösen Friedens
un planten deshalb 1ıne VUeberrumpelung des Hofes un ıne Gefangennehmung
des Königs. Sie wussten das (5eheimniss < gut wahren, dass die Ueber-
raschung beinahe geglückt wäre. DIie Schweizer nahmen den KöÖönig nd Se1iIn
Gefolge In die Mitte un: geleiteten ihn nach Meaux und VOIl da nach Parıs,
26928 September 1567 Kıs War 1ıne XKTOSSC Demütigung ur den JjJungen König,
der VOTLT seinen Untertanen Uıehen mMuSSte; die Königin-Mutter W Ar höchlich
erzurnt, 209 aber hleraus nicht dıe Lieehre, dass Unterhandlungen ZeCgCcNH solche
Menschen nıcht ZAUIN Ziele führen Sie unterzeichnete den Frieden VO  S LOong-
]Jumeau März 1568 Die deutschen undesgenossen der Hugenotten standen
1 Herzen Frankreichs. Die Hugenotten konnten S1e nıcht bezahlen un mussten
daher die Hand Z Frieden reichen. Dieser Friede Wr 1Ur e1n kurzer W affen-
stillstand. Trotz der blutigen Siege beıl Jarnac März 1569, be1l Moncon-
LOouUr Oktober chloss Katharina Frieden un veröffentlichte das KEidikt VO  —
St (+ermain August 1570 Die Hugenotten erhlelten vier Sicherheitsplätze,
die spanische Allianz und die katholische Sache schlen kompromittiert, da. brach
Hader zwischen Katharına un!: dem Admiral AaUS, der xeinen Rıvalen dulden
un die Königin-Mutter AauUuS ihrer herrschenden Stellung verdrängen wollte
DIie Bartholomäusnacht War ihre Antwort. Obgleich nach einer viel en
Funschätzung auf ihre Veranlassung , Hugenotten 1n Paris, Z  4} In den
Provinzen hingeschlachtet worden WAarCNH, xonnte 1E nıcht begreıfen, dass
dıe Hugenotten weilitere Verhandlungen mi1t ihr abbrachen Eın e1il
des atholischen Adels, besonders die Montmorency, knüpften Jetzt Verbind-
ungen m1€ den Hugenotten und bekämpften die kKegilerung; 1n der köniıg-
lichen FKamılie selhst brach Zwietracht zwıischen dem König Heinrich ILL und
dem Herzog VON Alencon AUS., Die Verwirrung un: Zerfahrenheit nahm
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Plänen immer wleder begegneten un immer wlieder ON einander
abgestossen wurden.

Die hochgewachsene, kräftig gebaute Italiıenerin mit dem roten,
vollen (resicht, den gelblichen Augenbrauen, den hellen ugen, dem
ziemlich breiten Mund, den langen Zähnen, der männlıich rauhen
Stimme W Al 1Ur dem Namen ach Katholikin un schon
bel Lebzeıiten ihres (+atten mıt den Calvinisten, die ihren eDer-
Wl erwarteten, geliebäugelt. S1e Wa der O0Se Dämon für iıhre
Kamilıe, TÜr den Katholizismus nd für Frankreich.: 1C EL

S1e dıie Krziehung lıhrer Kınder vernachlässigt un ihren
bösen Leidenschaften, besonders der Unsittlichkeit, OrSChHhu g'_
leistet, sondern uch deren khelig1ösıtät nach kräften untergraben
un dieselben ZU Unehrerbietigkeit ın der Kırche veranlasst. DIie
Laster, durch die ihre Kınder sich befleckten, kommen haupt-
SAaC  1C autf ihre Kechnung. Der Jungen Marguerite wurde VOIN
dem Duc d’An]ou iıhr (+ebetbuch W6ESSCHNOMMEN, ihre Kleıiıder Z61I' -

r1ssen, weılil 1E katholisch bleiben wollte; S1Ee lLiehte den Jungen
Herzog von Guilse un würde ohl eine &ute (+attın geworden
se1n, wurde ber ihren Wiıllen mit dem wollüstigen
HenrIi VON Navarra vermä Von ıhrem Khrge1iz verblendet
suchte die Königıin für ihre Jüngeren ne Kronen erwerben.
Ihre beiden öhne, die Herzöge on n)ou un Alencon, MUSsSiIen
sıch ach einander die and der englıschen Könlg1in bewerben,
un dadurch der Gegenstand des öffentlichen (Üespöttes werden.
Die Werbungen eine spanısche Infanta, die 1ıhrem ne die
Niederlande als ltg1 einbringen sollte, W4r ebenso aussichtslgs. C

Der venetlanische Gesandte (+lovanni Orrero Alberi 4, 092_4. <&1bt uns
folgende Schilderung der Königin-Mutter: „SIe ist wohlwollend, freundlich un:
höflich un: SUC jJedermann zufriedenzustellen Ihr Fleiss un ihre Sorgfaltın der Abwicklung VO  Z (+eschäften ist wahrhafrt staunenswert. Sie nımmt sıch
infolge der S1e beunruhigenden Sorgen kaum Zeit ZU. Kssen, Irinken und
Schlafen; S1€e eilt hın un: her zwıischen den feindlichen Armeen, verrichtet
die Arbeiten eines annes und gönNnNn sıch kaum kKuhe; G1€e ist VO  a} 1Ur wenigengeliebt und wird der Falschheit un: Verstellung beschuldigt. Alle Unternehm-
ung  € un Kntschlüsse, die erfolglos geblieben, werden auf ihre kKechnung
SECLZ aqals herrschte S1e absolut, als wäare S16 N1cC qauf den Rat anderer AD D' C-w1esen. Ich ehaupte nicht, dass S1e 1ne Sibylle ist und nıcht iIrren kann,dass S1e sich N1IC. durch STOSSCS Selbstvertrauen irre führen Sst; aber ich
zenne keinen Fürsten, S hervorragend seine Weisheit un Krfahrung auch SeINn
INaQ, der In diesem (+ewirre NıC. bisweilen SEeINEN Kopf verloren, der . stets
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hne politische Erfahrung, ohne t1efe Ueberzeugung, | ohne
zielbewusste Festigkeıt un Standhaftigkeit Vermass sıch as mehr
verschmitzte als mutige Weılb, Frankreich regleren, die poli-
tischen und relig1ösen Partelen sich dienstbar machen un eiINe
relig1öse Duldung einzuführen, für die das amalige YFrankreich
N1C. reif Wa  — S1e nd ıhr kurzsichtiger Kanzler L’Höpital STIrEeEHiIeN
das Unmögliche AAl Letzterer, der sıch oft für die Loyalıtät
nd Königstreue der Hugenotten verbürgt a  S, mMussfie zuletzt Ol

Katharıina entlassen nd uUurc eine aCc SCcECH das Volk, das
iıhn SONST ın Stücke ger1issen ätte, beschützt werden.

DIie staatsmännischen igenschaften des MIrals Gaspard de
ol18gny sınd ON der Mıtwelt und AaChwWwe äufg überschätz
worden, 1n der Tat hat der Fanatiker den Staatsmann Tfast ETrSIilLCc
Der ST OSSC Bewunderer des mirals, Whitehead, ST nıcht a
emselben die edle KRıitterlichkeit, welche einen La Noue un SIr
Philip S1dney ziert, abzusprechen un iıhn auf 1ese1De uie miı1ıt
Calvın nd Knox tellen Seine Sprache 2LMmM N1C selten dıie
(7ewalttätigkeit e1INeSs Fanatikers, ZiG ON der est18A11-
schen Grausamkeıt der Katholiken spricht, unmı1ıttLelbar nach der
Plünderung VONN Beaugency Uurec se1INe ruppen. Auf en el
MUL, der seıne Hreunde, die uUurc seine verkehrten Katschläge
ın die &T ÖSSTE Gefahr gKESLÜZT, mıit Anstrengung er se1lnNer Kräfte

Er rıefheraushaut, kann gyleichfalls keinen Anspruch machen.
ın der aCc bel Jarnac on zurück un setfzte alles ufs

Freund VO Feind unterschieden, der immer cAe welsesten Vorkehrungen g -
troffen | S erscheint mI1r wahrhaft wunderbar, ass G1e sıch nıcht VOI'-
wılırren un!: VON einer der Parteien fortreissen 1esSs, W as den Ruin des Reiches
herbeigeführt hätte Sie hat das Ansehen des Königtums bewahrt, VTl -
kummert 65 auch se1ın as, Ich habe 1E oft ın iıhrem Zimmer Tränen VOr-

g1essen sehen; aber S1e hat immer wıeder Mut gyefasst“” Den springenden un|!
hat Orrero nicht berührt. Ihre Hauptaufgabe W A die Wohlfahrt und (JrÖösse
Frankreichs; die WAar ber CN& verknüpft m1 der Krhaltung der katholischen

Nach den schlimmen HKır-kKelig1on und der Zurückdrängun des Calyınismus.
fahrungen, welche .die katholischen Fürsten Kuropas gemacht hatten, WAar

VeErMmMe6SSCH, sıch auf die calyinische Partei STEUtzen. Ihr Benehmen könnte
1Ur dann entschuldigt oder gerechtfertigt werden, WELLN 11a A  auf iıhre Paolitik
den Satz „Cunctändo restitulit em“ anwenden könnte Ks War wahrlich nıcht
Ihr Verdienst, dass der Katholizismus durch den Jang)ährigen Kampf gestählt
wurde. Knergisches und konsequentes Vorgehen wuürde dem Lande viele
Lieiden erspart haben
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pliel, nicht Vom Feinde erdrückt werden, ber weder
selbst och se1INe Truppen, die freilich ermüdet9 zeigten den
X&ewohnten „Elan‘, schwenkten IN: aD 1ıd verliessen das Schlacht-
Leld, während Conde un selne Iruppe der VUebermacht erlag.*
Coligny War e1In m1ttelmässiger (+eneral nd die Schuld %,
manchen Niederlagen selner Partei; SEINE Meisterschaft bewährt
sich ın se1lnen kückzügen. Coligny Wr eine der Kraftnaturen, dıe
iıhren Wiıllen en Gegenvorstellungen ZU TOLZ durchzuführen
suchte; riss ohl die untergeordneten Persönlichkeiten mıt
sıch OT, machte ber auf seinesgleichen geringen Kindruck, weiıl
FA olfen un derb War und das forlıler ın VC miıt dem suavıler
unN MOdoO N1C verbiınden Wusste., Als alle (Generale den Krlieg
SCcSCH Spanien wilderrieten, Sprach ZUT König1in-Mutter g‘-
wendet „Madame, der önig eNISaZT der Idee, einen rleg SCcSCH
Spanlen führen (+ebe (xott, ass e1IN anderer rıeg ıhn nıcht
überrasche, dem sıch ZAU entziehen nıcht ın selner Macht legen
wIırd.‘‘ DIe Katholiken sahen 1ın diesen orten mit Recht eine
Drohuneg. In der 1tze hatte selnen Willen siıch die
Wahrheit entschlüpfen lassen. SO ELWAS hätte nıcht einmall
denken, geschweige enn Sagen dürfen Von selnem Kıgensinn
Iortgerissen, ammelt SAaNZz offen Iruppen, dem Herzog Ol
Oranien mıi1t Arquebusierern un Reıltern Z
z kommen ; Masstie sıch hlierdurch eine mehr als königliche
Gewalt und TOotztie dem ÖnNle nd selInem Rat

Wır sehen diesem eispiel, dem WITr noch ähnliche h1inzu-
[ügen könnten, W1e der Kosmopolitische Calvyinismus über den Patrio-
tismus en SIeS davon getiragen un ol18nys Naturlıchen Scharfsinn
abgestumpft hnat Der Siegelbewahrer Jean de Morvilliers
den rlieg 1ın en Nıederlanden wl1lderraten, weil] einen endlosen
Krieg mit Spanlien olge haben werde, nd au die Unzuver-
lässıgkeit nd Mittellosigkeit der Insurgenten hingewiesen, ferner
die den Hugenotten eure Illusıion nNnd Hoffnung auf auswärtige
Hülfe durch olgende Bemerkungen erbarmungslos ZerSIOr „DIie
englische Könlgin beabsichtigt un wünscht nıchts weniger als
einen französischen Machtzuwachs: nd NVenn die deutschen e_

OUCfr Whitehead, 2  07
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stantıschen Kürsten dıe Spanier verabscheuen, S! sind 1E eliner
Kriegserklärung oder der nterstützung dessen, der den rleg
Tklärt hat, N1ıC bereıt‘‘. Der Admiral die bittere Erfahr-
uhns gemacht, ass dıe Kngländer und dıe Deutschen ihren eigenen
Vorteil nNn1ıe AaAUSS@TI* cht 1lessen nd en schwaches Frankreich
N1C wen1iger wünschten als e1Nn schwaches Spanien DIie englische
Königin hatte en edanken, einen Krsatz für (Calals erhalten,
N1C aufgegeben, un konnte eiNe FKFestsetzung der Franzosen 1ın den
Nıederlanden nıcht gyestatten. Der heissblütige Admiral, dem der
politische Schar  1C abg1ing, der e1INe XEeWI1ISSE Leichtfertigkeit nd
einen unverbesserlıiıchen ptimMISMUS nıcht verleugnen konnte,
SLUTZIEe sich 1n dıe ((efahr un vertraute seinem ern
Er STEe 1n dieser Beziehung tıef unter Heılınrich VOIN Navarra, dem
späteren Heinrich 1  9 der se1lner Jugend die polıtische Lage
un en arakter se1lner Landsleute besser würdigen verstand,
a {S der Admiral, der einNe weılt sorgfältigere KErziehung erhalten

eın Tod War e1In weılt XT ÖSSeErer Vorteil für die Calyınıisten
als fÜür dıe Katholiken Colieny die Aussöhnung der e1Nd-
1lchen Partelen n1ıe an gyebracht, weill dem Katholizismus
nicht gerecht werden konnte Nun Wäar aber der Katholizismus
eine 7ı eC bestehende Institution; das historische kecht sprach
für iıhn un durfte allerwenigsten VOoON denen angetastet werden,
die sıch iıhren ((egnern egenüber auf das unveräusserliche eC
der (+ew1lssensfreiheit berilefen. Der Katholizismus War ausserdem

GnS verwachsen mit dem Sinnen un Denken, den (+ewohn-
heliten, den relig1ösen Anschauungen, der Literatur und der (ze-
SCNICNHNTLE des Volkes, ass se1INe urzeln sıch nıcht ohne Zerstörung
der lebensfähigen Keilme ausrelssen Hessen. Wenn Colıgny diese
ahnrheı verborgen 1e annn Wr kein tiefblıckender Staats-
MAann, WE ber miıt Veberlegung se1ne Augen dieser Tatsache

Wır können en Ver-verschloss, annn W Al e1in Verbrecher
eidiger des Althergebrachten jel leichter entschuldigen und
rechtfertigen al den Zerstörer. Letzterer m bevor handeln
kann, VON selinem eC nd se1Ner Pfilicht, Is0 handeln, ber-

se1IN; Wahrscheinlichkeitsgründe natürlıcher Neigung können

OT MarleJjol, VJ, In Q  N
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eıne em Anscheın nach ungerechte Handlung nıcht 7ı elner
gerechten stempeln. Der Angreifer ist. fast überall 1mM Unrecht;
der Angegriffene ber rannn sıch auf as eC der Notwehr De-
rufen, INas aber, W1e das Se1IfeEeNs der Katholiken 1n TAankreıc

DIie (Jrenze zwıschen HFanatıs-geschah, vielfach weIilt gehen.
INUuS und Selbstbetrug zıehen, ist sehr schwer; jedenfalls können
WITr bel den Verteidigern der althergebrachten elıg10n weıt eher

Es ist ei]ıneauben voraussetzen, als be1l den Angrelfern,
für den WForscher auffallend Krscheinung, ass bald ach dem
USDTuUuC der Keligionskriege eine Verkümmerung der sittlichen
Kigenschaften, eiINe erweltlichung des Karakters unfier en Huge-
notten atz Zrelit, während unfer den Katholiken neben den
reinen Klementen, die sıch uUurc Verbrechen SCSCH wehrlose
Protestanten eflecken, diıe Elemente siıch mehren, die Lauen
un Gleichgültigen ure das schwere Unglück, das A1 e un ihre
Freunde yrı geläutert und Z VUebung der Tugend angeleıitet
werden.

DıieNehmen WIT den geschichtlichen Faden wlıeder auf
Führer der Protestanten uchten iıhre Mitschuld dem omplo
VON Ambolse VON sıch abzuwälzen, nd ın emselben entweder
eine ewaffnete Demonstration oder einNe reıin politische, SCDCN
das Willkürregiment der (3uUlse gerichtete Bewegung 7ı sehen.

Um das olk begütigen, sagten s1e, MUSSEe 112Aall den
Protestanten vorläufig Keligionsfreiheit gewähren, darnach eın
(+eneral- Oder Natıonal-Konz1i berufen. Die Könlg1n Mutter
stimmte diesen Vorschlägen bel, nd Lrat August 1560
eine Versammlun der otabeln In FontainebleauE Man
erging siıch 1n Beschuldigungen nd Gegenbeschuldigungen; a IS
Coligny ausserte, SEe1 ıhm e1IN eICNTES 000 terschrıften
für die protestantische eln P nden, übertrumpfte ıhn der
Herzog Ol (7+ulise durch den H1ınwels auf die Millionen der Katho-
en ıs l1ess sich keine inigung erzlelen. Die Hugenotten
hatten 1esel1he keineswegs erwartel. und trafen, urc ihre 1SS-
erfolge keineswegs entmutigt, Anstalten elner 1NEUECI rhebung.
Wiıe wenlie& S1Ee miıt ehrlichen W affen ämpften, erhe Uus den
WHlugschriften, die S1Ee massenhaft unter das olk verbreıteten. Wir
geben eine Stelle AUS dem VOoNn Hotman verfassten ıgre wlieder:

Romäische Quartatschrıft, 1907
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„KRasender 1ger, giftgeschwollene 1per, rab des scheus, W1e
lange WIrst du diıe Jugend deines KÖNLES m1ssbrauchen? Wann
WITrsSt du deilner masslosen rSuCc. deinen Betrügerelen, delınen
Diebstählen e1IN nde sefzen? Abscheuliches Ungetüm, Jeder enn
dich, G1e dich, nd du noch! Pack 1CN Iort; befrele 1S

araınaVOI deiner Tyrannel nd entfÄijehe dem Henker‘‘.
(xulse, ba} en diese Schrift gyerichtet WAL, OÖrdnung ın
der Verwaltung eingeführt, dıe Finanzen verbessert. Da ]Jedoch
die Hugenotten he]l einem KHederkrieg N1C bewenden lıessen,
dıe königlichen ruppen angrıffen, beschlossen die (7uise, Gewalt-
massregeln lihre Zuflucht nehmen. Bevor I1@e en beabsıchtigten
Hauptschlag 1n Orleans führen konnten, STAr Kranz Nov
Dem önl VO  H— Navarra el rechtlich die kKegentschaft Z ber
e} liess siıch VON Katharına, die ih sel1ner verbrecherischen Ab-
ıchten UDeriuhrtie un mı1ıt raien drohte, einschüchtern nd eNtTt-

iıhren (+unsten.
achadaem S1e das Ziel ihrer ünsche erreicht, uchte 1E die

en Protestanten gygemachten Versprechungen erfüllen etiztere
konnten der Versuchung N1C wlderstehen, ST OSSC Banden 7i bil-
den, Uurc die belebtesten Strassen ZU ziehen, Psalmen SINngenN,
bewaffnet sıch beıl dem (zottesdienst einzulfinden, un W ar N1C
OSS AaAn rten, S31 viele nhänger zählten, sSondern uch 1n
en W1e Parıis, dessen Bewohner die Hugenotten verabscheuten.
Wenn 1E dadurch Propaganda machen hofften, natten S1e sich
SAaNZ verrechnet. er Versuch, sıch 1ın der Hauptstadt oder
andern streng katholischen en festzusetzen, LWuS 1Ur dazu
bel, den Hass der Katholiken Zı rhöhen DIie König1in erlaubtie
den Prinzessinen Renee VON WFerrara, der Herzog1in VON on
dem MIra Coligny, ihre 7Zimmer 1n Kontaiınebleau für gelistliche
usammenkünfte verwenden. Calyıiınische rediger nlıelten dA2-
selhst orträge; der katholische rediger, Bıschof Monluc, elInNe
S! verwaschene Te VOor, ass der Connetable Montmorency
einen Domınıkaner RS Parıs kommen lless. Der Herzog VOon

Gulse, der Marschall de StT. TE un Montmorency fanden siıch
e1n, den rediger hören, Ööhnten sich AUS un!' etfen das
Irıumvırat prı 1561 S1e beschlossen, die katholische Kirche
auIrecC halten nd alle Zugeständn1isse die Protestanten
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ekämpfen. Sie anden eine mächtige Stütze dem Parıser
Parlament un dem gesammten Rıchterstande DIie Zeıten, 1n
denen die Hugenotten ıIn den Reihen der Rıchter nhänger zählten,
W 4Lren vorbel. Naturgemäss betrachteten die Juristen das VON

Calyın miıt STOSSCI Starrheit durchgeführte kırchliche System, das
darauf berechnet WAaLrL, die weltliche UObrigkeit einem erkzeug
der rediger un Konsıistorien machen, mı1t> Abneigung.
Der en Calyınismus begünstigende anzler Höpıtal besass

wenl1g AutorI1tät; untier den Richtern un Juristen befand sich
aum e1nNn Calvinist, se1tdem die sıch eilner mächtigen
politischen Partel entwickelt hatte Eın VO prı g_
währte den Protestanten Gewissenfreiheit un Privatgottesdienst
bel verschlossenen Loren; I1 amı N1C zuifrıeden, TOT-
derten Freiheit des Kultus, 194 Junl: un: begannen sofort feler-
liıchen (+ottesdienst 7i halten, während die König1in eine Versamm-
Jung des Parlamentes, der Prinzen un des geheimen Aates
konsultieren beschloss DIie Versammlung WI1eSs diıe protestantischen
Forderungen ZUrück, zeigte sıch ber Jässıg 1ın der Durchführung
iıhrer Beschlüsse _ HEifer für die katholische aCc entwickelten
eigentlich 1LU! dıe nl]lederen Klassen. Der del un die Bourgeo1sie
zauderten. In der Ständeversammlung Ol Pontoise, dıe indess
schlecht besucht Wal, August 1561, wurde elıne oN1XS-
katıon des Kirchengutes un die Verteilung e1INEes Teiles unter
die Städte, eines welteren Teılles AAl den ÖNlg behufs Tilgung der
Staatsschuld 1n Vorschlag gebracht, Der Klerus verstand sich
ZUr ahlung elner bedeutenden Summe die tief verschuldete
kKeglerung, sgefzte aber 1n dem Kelig1onsgespräch Po1ssy den

DIie Halben undNeuerern den zähesten Wiıderstand
Lauen, welche 3801 gegenseltiges KEntgegenkommen der Katholiken
un Calvinisten eErwarie hatten, sahen sıch durch d1ie schroffe
Haltung der Protestanten, deren Hauptredner Beza WAäL, un der
Katholıken, deren Sache der aradaına VON Lothringen nd Laıinez,
der (General der Jesulten, ührten, sehr enttäuscht; enn eine Hanı-
SUuN$s konnte weder zwıschen Lutheranern un Calvinisten, och
zwıschen letzteren un Katholiken Yrzlielt werden. ank iıhrem
Verzicht auf ıhre zahlreichen, VON den Päpsten erhaltenen Privi1i-
legıen erhielten dıe Jesulten die staatlıche Anerkennung; g le1-
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cher Zie1it verpflichtete sSICh die kKeglerung, das ITrıenter Konzil ZU

beschicken Auf katholischer e1te wurde Klarheıit geschaffen
manche der Schwankenden erkannten dass durch die Duldung
der N1ıC 1U dıe Kınheit des aubens sondern auch
der este Zusammenhang des Reiches aufgelöst un O15 e1C
Reich errichtet werde Der Bürgerkrieg unvermeıldlich nd
wurde VOILl en Protestanten MI1 seltenen Leichtfertigkeit
nd hKücksıchtslosıigkeit eröffnet DIie Ueberrumpelung Orleans
X11C mehr OMOdIe als Ner Revolution der Vertrae m1t
Elisabeth nd dıe Aufnahme der englischen Iruppen Havre
stempelte die Hugenotten Vaterlandsverrätern DIie späteren
Ereign1isse N1ıC darnach angetan, diesen 1NArUC bel en
patrlotischen Hranzosen verwıschen allen ihren Beteuerungen der
Anhänglichkeit das Vaterland wurden ihre aten un dıie ünd-

mI1T England un den deutschen Protestanten eNIZEZENYE-
halten ährend der Anegreifer - auswärige Macht 111

der egXe Vorteıl 1ST 1ST 111 Bürgerkrieg acntel
Naturgemäss ward die Kinladung der hıtterstiten atlıonalfeinde

der Deutschen nd Engländer, en Protestanten 1116 vergeben
DIie Katholiken eianden sıch WeIlTt besseren La  © denn
dıe Schwelzer un: Spanler gyalten a IS Bundesgenossen die 1U

der 4aÜusSsersten Not gerufen wurden Um e 111 Heer schaffen
dıe deutschen Bundesgenossen ezanlien können uUusstien

Sammlungen veranstaltet werden DiIie CINZISEC Organisation wel-
che bestand W ar die Kırche diıe besten nd dıe energischsten
Sammler WAare die rediger urc den Bürgerkrieg War diıe
(+emelnde W IC umgewandelt Was sich VON em christlichen e1s
der (Geduld der emu dem Mitgefühl der Nächstenliebe 111 en
düsteren un starren calyınıschen Lehren och erhalten a  (
SS infolge dieses ampfes Daseın verloren un machte
krlıegerischen KEıgenschaften alz Sowohl dıie welche A en
W affen gegrifen nd dıe eiechte SCcSCH diıe Katholiken M1t-
machten a ls die Hause G(Gebliebenen verseifzten siıch diıe
ImmungX der en en un überredeten sıch, ass ott lihnen
den Befehl Z Ausrottung der modernen Kanaanıter nd ZUL Hr-
oberung ihrer Besitzungen gegeben habe och mehr das Heer,

dem anfangs die strengste Manneszucht geherrsc atte,



D

Hugenottische Bewegung ın Frankreich.

em Diebstahl, kKauben, Sengen nd Brennen Streng verpönt WAalL,
1ın dem die Offiziere dıe strengste Manneszucht aUIrecC hielten;

W ar nach ZWeIl Monaten &SaANZ verwildert und behandelte Freund
und eın mıiıt derselben kKücksichtslosigkeit.

In dem katholischen Heere hatte anfangs XT ÖSSeEre Zue g‘ —
eEerrsSCcC als ıIn dem calvinischen, aber uch da gelang nicht,
furchtbare Eixzesse verhüten. DIie Soldaten Wallenstein’s, (Gustav
Adolf’s, eiINes Bernard VO  S W eiımar, e1INes Baner un Torstenson
verstanden besser, A plündern un 7 rauben un das Lan
während des 50 Jährigen Krleges AUSZUSAUSCNH; ber solche Nieder
metzlungen ON W ehrlosen, Greisen, Frauen un Kındern, 1e]
Bılderstürmerei dürfte INnNAan In den übrigen Keligionskriegen Ku-

vergebens suchen. DIe Hugenotten sahen ın der Zerstörung
ÖN Kirchen, RCn der Zertrümmerung VON Statuen, der Zer-
reissung VON emälden, der Entweihung ON kırchlichen (G(efässen,
der Kolterung un Tötung VO  a Priestern e1InNn besonders ott ohl-
gefälliges Werk; die Katholiken dagegen u  en sich berufen,
diese Sakrıilegien schwer Sı bestrafen So M uUusSsSte die elıg10n
nd (zottesfurch ZU Vorwand für Verletzung der (Gesetze der
Menschlichkeit dienen. Manche unter en Führern gingen nıt
dem schlimmen e1sple VOTAL nd wafetfen OrMmMlıc 1mM ute
Es ist 1er nıcht der Ort, alle dıie Ermordungen aufzuzählen, die
1n der Bartholomäusnacht ihren Höhepunkt erreichten ; WIT wollen
AWUD G hervorheben, W1e die Grausamkeit seltens der Hugenotten
e1IN Hauptgrund ihrer j1ederlage Wward. Massenhafte, ohne die
gesetzliıchen Kormen VOrSCHNOMMENE Hinriıchtungen führen selten
ZU Ziel; W el die Verfolger L1LUT[T eine Minderheit bılden un ın
der öffentlichen Meinung als Rebellen astehen, ann tragen dıe
Verfolgten ın der ege eın Bedenken, on dem eC der Wie-
dervergeltung eDTrauc machen. Weıil S1e die ehnrnel bılden,
hletet siıch lIhnen sehr äufig die (relegenheit, Rache Dı nehmen.
Kaktisch sind we1ilt mehr Hugenotten der Verfolgung ZU pfer
gefallen, denn dıe französischen Bauern Ööteten Jeden, der ın iıhre
an nel, während d1e protestantischen nd katholischen Offüizliere
AUS polıtischen Gründen NIe elten e1INn Blutbad verhinderten.

DIie kegentin erwlies den Protestanten unbewusst nd indirekt
einen sehr schlımmen DIienst uUurc ihre ST OSSC Nachsicht un:
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ıhre Bereitwilligkeit, iıhnen TOLZ lıhrer Niederlagen günstige Be-
dingungen gewähren; enn da S1Ee W1ederNnolte ale AUS nıch-
igen Beweggründen das von iıhnen beschworene Bündnıis brachen
un ZUEerst den rleg wıeder eröffneten, da ihr Vorwand, S1e wollten
den ÖNlg AUS der and se1lner verderblichen atgeber befreien,
sich Jedes Mal als grobe üge erwles, S! befestigte sıch mehr nd
mehr die Meinung, ass dıe Hugenotten unloyale, rebelliısche Un-
ertfanen se1len, denen A der Wohlfahrt des Landes und dem Glück
se1Ner Bewohner nıchts gelegen Se1 Kis Wr bekannt, ass der
Admiral un der Herzog VOIN Conde hereit 9 die Parıs,

G1E ın ihre an nele, der Plünderung urc die Deutschen
überliefern, ass S1e der Plünderung des Landes Urc die

Deutschen keinen 1NnnNna aten es 1eSs machte die elıg1on,
7ı der A1E sich bekannten, unpopulär, nd en VUebertritt
mancher Hugenotten 7U Katholizismus ZUTr 01<Z€e, während der
Ahbfall VO Katholizismus immer seltener wurde un untier en
n]ıederen Klassen SAaDZ aufhörte. Da die hugenottischen Iruppen
q IS kriegführende Macht nNnıC anNnerkannt wurden, da dank dem
Kriege die schlimmsten Leidenschaften beider Parteien entfesselt
wurden un ın dem buntscheckigen, AUS den eligen der VOelr-

schledenen Provinzen, Abenteuerern und Fremden ZUSaMMENSE-
eizten Heer der Oberbefehlshaber mehr oder weniger VON dem

Willen se1Ner Untergebenen abhıng, Wr das hugenottische
Heer weit wılder un unabhängiger q IS ırgend e1INn Heer des 16 Jahr-
underts, enn WEr für die Führer gefährlich, die e_

VOorT e1InNn Kriegsgericht Stellen
DIie Bauern Von er1gor hatten die oldaten, die 1ın ıhre

an gefallen 9 niedergemacht; der Mıra befahl, alle
Bauern der Landschaft OTe un wollte VOLN eliner Beschränkung
der Strafe auf diıe Lokalıtät, ın der der or stattgefunden a  ©,
nıchts hören, ebenso wen1& VON einer Untersuchung, WeTr dıie
eigentlichen Schuldigen seljen. “ Hs 1e2 auf der Hand, ass die
Bauern uUurc die Kücksichtslosigkeit, miıt der die Strafen verhängt

1 Whitehead, 129, und dies uln mehr, da S1e miıt dem schlechten
Beispiel OTaNngEZLANZEN WAaren.

CqAQ  Ca Cf£. Whitehead, 34.4.



Hugenottische Bewegung 1ın Frankreich.

wurden, veranlasst wurden, sich zusarhmenzuschliessen un e1IN-
e1IilC. vorzugehen, da ihre NSCANAU 331e doch N1C

W er Nnu uUusSsen WIT uns iragen, die Hauptschuld
Al dem tiefgewurzelten, selbst ın der Gegenwart och untier der
SC. gylımmenden Hass zwıschen Katholıiıken un Protestanten?
ach uUuNnserem Urteil eın anderer als der Admiral, den WIT als
Patrıot und Staatsmann weiıt unfer TOomMWe stellen, mıiıt dem INn&  a

iıh VONN Ze1it Tf Ze1it verglichen hat Eıniges achdenken
dem Admıiral zeigen mÜüssen, ass unftfer der Reglerung Franz I1
dıe ZU Losschlagen geeignete Zeit och N1C ygekommen Warl,
ass sich qe1INe Glaubensgenossen miıt der Duldung des Prıvat-
gottesdienstes begnügen ussten nd uUurc geduldıge Ertragung
der Verfolgungen un andern Plakerejen 1U gewinnen konnten
Die VON Calyın 1n entf urchgeführte Kirchenordnung Wr e1INn
SCNIechter Einfuhrartikel, enn die (rxegner zahlreich
un: mächtig un würden, uch S1e überrumpelt un &6-
schlagen worden wäaren, endgültig den S1eg davongetragen haben
uUurc den rundsatz es oder nichts, hat die Sache se1INeEeT
((laubensgenossen den g&rössten echselfällen ausgesetzt. e1ın
verhängnisvollster HKehnler W Al SEe1INE auswärtige Politik un sSe1IN
Hass SC Spanilen, auf diıe WITr näher eingehen wollen

In se1ner Kurzsichtigkeit übersah den relig1ösen arakter
des französıschen Volkes AÄAus einem Jauen, gleichgültigen atholi-
ken Wr eEINn elfrıger Calyvyınıst geworden un keine ANnung,
ass aufrichtige Katholiken yeben öÖnne, denen ihre elig10n
noch teurer SE@e1 als ıhm die se1nN1ge, die bereıit var für S1@e iıhre
zeitlichen Interessen opfern. Diese äanner durchschauten diıe
Sıiıch ol1&NysS, diıe keine andere War a IS die, sıch dıe unm-
SUC un dıie natürlıche Abneigung Spanlien Nutzen
machen, sSe1Nn nd se1lner Relig1onsgenossen Ansehen Trhöhen
un vermittelst englischer nd deutscher Hülfe den Katholizısmus
zunächst ın Frankreich, dann uch ıIn den übriıgen Ländern mi1t

Stumpf un Stiel aqusSzurotten. Kür den Katholizismus Europas WAar

die ereitelung des FPlanes des mMırals e1Nn vielleicht OCN
XT ÖSSErES UG a IS für Frankreich; enn die Kräfte Spaniens

Den atho-wäaren vielen Heiınden N1C. gewachsen SCWESCH.
Lischen Hürsten Deutschlands fehlte entweder der oder die
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Macht oder beides; auf S1e WAaLr, da selbst die besten unter ihnen
LU miıt Mühe die WHortschritte des Protestantismus ın iıhren (+e-
bıeten hemmen konnten, keın Verlass Baudrillar 1st er miıt
Se1INer Behauptung vollkommen 1mM CC  '9 ass dıe Standhaftigkeit
des Tfranzösischen Volkes nd SeIN Opfermut die katholische Kırche
e  © nabe, denn hätte Spanien keinenu Xx den
lischen Franzosen gehabt, würde S zunächst dıie Niederlande,
dann seINe Kolonien ıIn Amerika un Asıen verloren en

Zum Ü für die Katholiken ührte die Politik des M1rals
eiInem onNnüul zwıischen ihm un: selner (GGönnerin Katharına

TYTOLZ er iıhrer FWFehler, LFOLZ der Besetzung der Wwichtigsten un
einträglichsten Stellen O die Italıener, welche das olk furcht-
bar aussaugten, S1e e1InNn Herz für das olk un sSovl1el Staats-
kKlugheit, 7ı erkennen, dass das and ach den kostspleligen
Kriegen FKFranz un Heinrich’s A0l des Friedens bedürfe S1e

sıch 1MmM auf der Te polıtische Erfahrung gesammelt un
erkannt, ass die Kngländer nd die deutschen Protestanten noch
unzuverlässiger un selbstsüchtiger se]enNn als die Hugenotten. Weit
entfernt, die ellung ihres Sohnes ar autf dem französischen IT ’hron
befestigt sehen nd GCcUue Königreiche für iıhre Jüngeren ne
Zı erwerben, MUSsSsSTte 1E ürchten, ass der urz 1ıhres Sohnes beab-
sichtigt sel, C sich VON der antıkatholischen römung N1ıC
treıben lasse. So oTOSS ıhr Misstrauen S62 ©N die Politik 1l1pps 11
Wal, N UusSste S1e sıch doch 9 dass eine spanısche IEMV/ die
este Sicherheit die hugenottische Umsturzpartei bot

DIe unstete un schwankende Polıtik der Königin-Mutter ıst
oft un scharf getade worden, obgle1c S1Ee für 1ese1l1be persön-
lıch aum verantwortlich ist, denn CGS 1st die tradıtionelle Politik
KFranz 19 der n1ıe warten konnte bis se1lne Politik Hrüchte nug
So kam CS, ass S1Ee bald CHNSCH Anschluss d  2A11 Spanien suchte, bald
e1IN Bündnis mı1t dessen bittersten Feinden schloss. WIr begreilfen,
W1e E1n entschiedener Karakter wI1Ie der Admiral, der überall
durchzugreifen gewohnt Wal, der Schaukelpolitik katharına s müde,
eine selbständige Polıtik verfolgen suchte un alle ıI1n
Bewegung setzte, den ehrgeizigen nd eroberungssüchtigen
ST TÜr den rieg gegen das Haus absburg 7ı gewinnen.
Wiıe rücksichtslos ollzny vorzugehen püegte, nd W1e sehr
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en Schwierigkeiten gegenüber sıch verblendete, geht AUuS se1nem
Benehmen 1mM Ministerrat, unl PolZı hervor. Der Admıiıral
4aÜusSsertie sich Iın se1ner rohen Welse: „Wer den rl1eg mit Spanlien
verhindert, ist. eın Franzose un das rote Kreuz das
Kreuz Spanlıens) auf dem Bauche*‘‘. gle1ic die Friedenspartel
eine Erörterung ber diese rage verhındern Wwollte, fuhr fort
mi1t elınNner Darlegung se1INeT Gründe, ass die Kroberung Flanderns
das este Mittel behufs Vereinigung der relig1ösen Partelien Iın
KFrankreich S@e1. Das Unternehmen Se1 leicht bewerkstelligen,
die Städte der Nıederlande erwartetien 1Ur einen Anlass ZUr Re-
volution. Der Herzog VonNn n)]ou wıderriet den nmeg) we1l die
Hülfsquellen des Landes erschöpit, die Armee In kläglichem Zl
stan sıch befinde, dıe esten Plätze vernachlässigt sEe1eN. Hs Je1
sehr gefährlıch, schloss C beschworene_; Allıanzen verletzen,
auf dıe Versprechungen VOLN verzweifelten Karakteren hin, die AUuS

dem and gejagt worden <E1IeN. och offener W 4Al die Sprache
des Marschalles Tavannes. Der KErfole @1 ungZeWIlss, e1n leg E1
voll der efahren, dıe aCcC der Hugenotten würde
werden, ass S1e den Katholiken 1UFL die Wahl lassen würden
zwıschen der Verleugnung iıhrer elıg1on un dem Tod; die Re-

Eisg1lerung selbst würde &, Narrenseıl herumgeführt werden.
Je1 besser, andern un en Eroberungen entsagen un eIster
1M eigenen Haus elıben Diese Sprache less eutliıch-
keıt nıchts wünschen übri1g, A1e Yklärt Der auch, W1e un
WA4LrLrUumMmM die Königin für ihren Plan, Coligny ermorden,
bereitwillige Werkzeuge an Wäre erselbe dem ersten ANgT11
unterlegen, dann wäaren die Greuel der Bartholomäusnacht dem
an un dem erspart worden. DiIie eifrigen Katholiıken
sahen 1ın Colı&ny eline Verkörperung des Bösen, der den schwachen
ÖNlg verzaubert a  e, nd gy]laubten sich berechtigt, ın AUuS dem
Wege schaffen. Die (7ulse hilelten ıh für den Anstıffer der
Ermordung des Herzoges KFranz von (+ulse un übten Blutrache;
andere ber freuten sich ber selnen Tod, W1e selhest sıch über
den Tod de1INESs Gegners gefreut a  e, ob&le1C. S1e se1lner Kr-
mordung sich nıcht beteili&t hatten Man wıird gestehen MÜSSEN,

Mariej)ol, 192
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ass der TheDer VO  S 1e1 Weh un Unglück, das über
Frankreich brachte, einen friedlichen 'Tod N1C erwartien konnte
Wer die Ausrottung einer el1g210N, dıie 1eie Wurzeln 1mM S_
en geschlagen a&  e, anstrebte, mMusste den Fanatısmus ın über-
spannten Köpfen entzünden. Hür Frankreich WLr Se1IN 'Lod ein
(JewInNnN. Der Haupturheber der Bartholomäusnacht, darın kommen
Jetz alle überein, 7ar Katharına; ber gerade G1E l1ess siıch urc
reıin polıtische Beweggründe leiten Zur Krbitterung der (jemüter
Lrugen die Greuel des August N1ıC. wenl1g be1l

DiIie Ermordung vieler Kidelleute WEr e1nN schwerer Schlag
für die durch die melst unglücklichen “eldzüge dezımılerte e_
stantische Bevölkerung, dıie uch nachdem S1e ın Heıinrich Ol

Navarra einen tüchtigen Führer SCWONNCNH a  e, keine USS1IC
a.uTt KErfifolg a  C, denn dieser Wr nıchts weniger als eın über-
zeugungstreuer Calvyınist un hatte en Rat Heıinrichs LILL,, katho-
1SC. A werden, 1Ur deswegen N1C befolgt, weil ıh unehren-
haft dünkte, se1INe Kameraden verlassen nd ausserer
or{tieılle wvıllen eine kelıg1ıon anzunehmen, fÜür die keine Za
nelgung empfand. Heinrich Von Navarra sıch dem Laster
hingegeben nd durch se1ine Leichtfertigkeit un se1ne Uns1ı  1C
keıt ST OSSCS AergernIi1s gegeben; Wr Jedoch VO Laster noch
nıcht SUÜNZ beherrscht un er Entschlüsse un: Handlungen
ählg, uUurc dıe sıich nNanche Freunde untier den Katholıken
erwarb. an iıhrem Einfuss egte diıe V orurteile, die
en Katholizismus gleichsam mı1t der Muttermile eingesogen
a&  © allmählich aD nd wurde oll an kann selinen chritt
ebenso wenlig W1e den (raspar’s de Coligny strenge SCHNOMMEN als
Abhfall bezeichnen. Letzterer wurde AUS einem lauen Katholıken
en elfriger FProtestant; erstierer an dem Kınfluss des Jesulten
(lotton AaUuSs einem lauen Calyınisten eın Hörderer der katholischen
Sache. Kınes falschen Ehrenpunktes WESC den nach Friede un
Ruhe siıch sehnenden Bewohnern des Landes diese (+üter VOTI’ZU-

enthalten nd Frankreich Zn den and es Abgrundes 7ı führen,
dazu konnte sıch Heinrich Ol Navarra, nachdem sich über-
ZEeUST &  63 ass der Loyalıtät der Katholiken vertrauen könne,
nıcht entschliessen. Heinrich Wr e1N tiefhliekender Staatsmann
nd erkannte miıt richtigem 1C  9 dass eine ärkung der Zen-
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tralgewalt dem ın Parteien zersplitterten Not LUe, ass die
nlederen assen des Schutzes SeSCcN den iımMmmer mehr verwil-
dernden del rıngen bedürften, ber denselben 1Ur dann

gewähren könne, katholisch werde.
Luther hatte bekanntliıch auf dem Reichstag Zı Worms die

iıhm VOL der deutschen Reichsritterschaft angebotene dankbar

anZeNOMMEN, ber Ol einem siıcheren NSLiNn geleltet, sich sehr
bald den deutschen Kürsten zugewandt, da VO  S Kalser ar
keine Förderung erwarten konnte Calvyın wandte sich, OD AUS

fre]en Stücken ob CZWUNSCH, Al den del nd SLUTLZ siıch auf
eine dem ntergang YeWwel  e Parteli Der del Frankreichs War

nıcht NUr nfolge der Kriege verarm(t, sSONdern uch urc die
Laster der Unzucht, der Verschwendung un: Grausamkeıt inner-
ICN zerfressen. Duelle, Fehden, ust nach Abenteuern, Abneigung

ernstliche Beschäftigung der Tagesordnung. IDIie
EUue elig10n führte hel den wenigsten e1ne Wendung ZAU Bessern
herbel, besonders da bel den Hugenottien der rieg den rlieg e;

nähren musste, un selbst die Offiziere gyleich den (jemelnen VO

Dass das Verhältnis des eIs A en Bauern sıchau lebten
im mer feindseliger gestaltete, ist selhbstverständlich Von nle-
Suh  s  © VO  w Magazınen, einem regelmässigen Kommissarlat, Ol

einer Bezahlung der VON den Einwohnern gelieferten Lebens-
miıttel konnte keine ede se1N. Was Nn1ıC gebraucht wurde,
ward verdorben. /Zwar suchten on nd Coligny durch Eın-
schärfung der früheren Verordnungen die Zucht wlıeder herzu-
stellen; ber die Vorschriften zeligen, WI1e es aUSSCI and un
Band WaL, W1e die Eınzelnen 1Ur daraut bedacht WAaLrLC, ihren
aub ın Sicherheit 7ı bringen Dıie n]lederen Klassen machten
den protestantischen und katholischen del für dıie FHFortsetzung
des ürgerkrieges und seine Leilden verantwortlich, und Z Wal

N1C mi1t Unrecht, enn etiztere hätten, 316e iıhre lege AaUuS-

un die geschlagenen FKFeinde verfolgt hätten, den rleg
leicht beendigen können. Wenn der del sıch VOIN der WHortsetzung
des Kampfes besondere ortielle versprach, hatte sıch -}
sehr verrechnet, enn entfremdete sıch dıie eigenen asallen
nd hüsste se1ln restige mehr un mehr e1IN. DIie redıiger
wurden gyleichfalls ın Mitleidenschaft SCc2ZOSCH nd machten sich
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bel den (Üemässigten verhasst, welche ZU e1l 1Ns katholische
ager übergingen, der Knechtschaft, 1n der 331e gehalten

urden, entgehen. Schon VOL der Bartholomäusnacht War
die 1STe der abgefallenen Hugenotten sehr bedeutend; Sspäter
wuchs S1Ee noch mehr. La Noue Yklärt sıch diese Krscheinung
Iso „AIS 1m TEe 1561 elıg1onsfreiheit ofe proklamiert
wurde, da anden viele (Girosse nd Kleine (+eschmack der

elig1ion. ber WLl W1e e1iINn Strohfeuer, es Klamme,
dann folete e1n Zusammensturz, denn WAar weder ar hoch
Ta vorhanden. 1 em Re1z der Neuheit verhog uch die
Begelsterung:; 31Ee ehnrten den Intriguen nd Kabalen des
OTes Zurück. Selbst manche Hugenotten wurden abtrünnie&.
Der Hof ist. das wahre Abbiıild des KFürsten, W1e der Herr, der
Knecht‘ Der TUn Z Entiremdung zwıschen dem del un
em Bauernstand, den Grossgrundbesitzern un den ächtern
ward bereiıts 1n en hel1ig10nskriegen un Zi W ©& uUurc en alvVl-
NnısSmMUuUSs gyelegt, der die u  ‘9 welche die relig1öse ı1nnel über-
brückt &  S wleder aufr1ıss und dem Bauer en 1eIisten ass
s° se1lnen edränger einflösste. Der ass wurde nach un
ach auch U1 en katholischen del übertragen. Das patrıar-
chalısche Verhältnis zwıschen FWFeudalherr un Vasalle hörte auf;
alte Tradıiıtionen, welche dıe Rechte der AChter beschützt hatten,
kam AaA UusSsSer Vebung die I1rennung der ZWe] Stände War entschieden.

Der Calyınismus haft keinem Land, ın dem ZUTL Herrschaft
gelangte, WIT  1lchen Nutzen gebracht nd Bestand gehabt, weder
ın olland, WO sich In eilne Art VON Fatalismus entwickelte,
noch 1n Schottland, WO CT, sobhbald ıhm die Staatshilfe eNtzZogen
wurde, zusammenbrach, noch In Engländ, WOÖO bald dem ngl11-
kanısmus erlag, noch In den Vereinigten Staaten, noch Iın rank-
reich, Z Zelit se1Ner ZTÖSSTEN ute kaum e1iInNn Achtel der
Bevölkerung ausmachte. Seine Verdienste uns un W1issen-
chaft ın Frankreic (wır wollen 1S qauf dieses and beschränken

XYerng Der Calyınismus 1at keinen wirklich Mann,
keiınen fadfinder 1ın der Wissenschaft, keinen Dichter, Redner un
Staatsmann ersten Kanges hervorgebracht; dıe ErSteH,; dıie ÖOl
der katholischen Kırche abfielen, aren auch die bedeutendsten
Eıne Untersuchung, WAaS A UuS Krankreich untier calyınıscher Vor-
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Wır wollenherrscha Yeworden Wäre, scheıint uUunnütz Zı SEe1IN.
1er NUur dem Vorurteil entgegentreten, „dass der französısche
Protestantismus den menschlichen Hortschr1ı repräsentiere nd
ZzWel ortielle VOI' den Katholiken VOT4AUS habe ass die natlo-
nale Upposıtion Spanlien ı1n Qe1N Programm aufgenommen,
ass se1INe Geschichte e1nNn Janger amp für die Toleranz SEr 7
„Es ist wahr‘*‘, Sagı Whitehead, DL dem WITr diese Stelle SNT:-
nehmen, SSn Calyınismus duldete, herrschte, keine a‚h-
weichenden Meinungen; .aber der amp s<elbst Wr e1nN Meijlen-

Die französischeste1ln autf dem Wege ZUT relig1ösen reıhelt‘‘
(+eschichte das gerade Gegenteil Der rlieg Spanien
W4r e1IN unerlaubtes Mittel e1NemM sür_1dhaften ‚WEeC  9 Z Un-
terdrückung der Kelig1ionsireihelt der überwlegenden Mehrheit
der französischen Nation. Der rleg -) Spanlien nd die
französıschen Katholiken War e1IN furchtbares Verbrechen, weiıl
WITr nıcht voraussetfze können, ass dıe Führer 1m (+lauben
gehandelt en ach der Herrenmoral, dıe ]Jedoch mı1ıt der
chrıstliıchen N1C übereinstimmt, ass sich. vieles rechtfertigen,
aDer nıcht der rlieg miı1ıt Spanlen, miı1ıt dem INa Hriıeden nhatte
Kıs W Ar doch eine sonderbare Zumutung der Calvinisten, VO  > den
Katholiken eine Bekriegung Spanlens verlangen, während 31 e
qe ] bst mı1t en hıttersten Feiınden der (+rÖösse Frankreichs nd
se1lner elig1on, den Kngländern un den Deutschen, verbündet
Warell Man sollte fast, &y]lauben, die französiıschen Calyinisten
hätten die Grundsätze des Koran adoptiert: ; demn Calyıniısmus
oder das chwert“ und gyeglaubt, S1e könnten en Katholıken es
bieten un ungestraft die Krone ihrer wesentlichen Vorrechte be-
reuiben, und, als V  en A1e eine unabhängige krıegführende Macht,
mi1t dem Ausland Verbindungen anknüpfen. S1e niıchts,
das Misstrauen der Katholiken überwınden und eine Aussöhnung
anzubahnen; NLrl vielmehr ängstlich bemüht, dıe künstlich g —
schaffene Irennung aufrecht ZAU nalten und, WOÖOÖ G1E Tun ZUTLF age
über die Verletzung des es VON Nantes 1aben glaubten,

das Ausland ZU appellieren. Was 11a 1 Jahrhundert,
1n dem der BegT11T des Patrıotismus wenliger entwıickelt WäL, dul=
dete, War 1mM JC unerträglich, wenil1gstens 1n HKFrankreich Der
1derru des Kdıkts voh Nantes W ar eın unkluger un: uNSe6-
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rechter Akt; ber lange N1ıC ungerecht WI1e die Pönalgesetze
ın nglan nd Irland Man wIird jedenfalls den englıschen
Katholıken den Preis der (+eduld un: Loyaliıtät weılt eher als en
Hugenotten zuerkennen.

IS ÜsSste erst. bewlesen werden, dass uUurc die urückdrän-
SUuNs des Calyıniısmus e1iNn wichtiges Kulturelement für Frankreich
verloren >  SCcH 3@1. „Krankreich‘“‘, versichert Whitehead,
‚„nat unzählige ale dem edelmütigen Appell der Mensc  el eNtLt-
sprochen, ber weit weniger Talent und Neigung für eine welse
Lebensordnung gezelgt‘“. Der Satz ist, iıirreführend nd müÜüsste
lauten „DIie lfrıgen un Frommen haben (3rosses yeleistet für
die innere Mission un die auswärtigen Missionen, auf dem (+e-
1e{fe der christlichen arlıtas; ber S1e en die Massen nıcht
Zı siıch emporzuheben vermocht, vielmehr die (Gegensätze VeL'-

schärft‘‘ Dieser Satz ist. historısch richtig: der (FTegensatz zwıischen
((( ut nd BÖös ist. ın Frankreich schärfer a ls be]1l protestantischen
Nationen, welche die el1g10n a {S eine Modesache betrachten
uch da gelingt S en Besseren nicht, dıie Schlechten auf iıhr
Nıyeau A heben DIie christlichen Tugenden, welche 1n rank-
reich siıch aut manigfaltige W eıse offenbaren, sınd der voll-
gültige Beweis für das Tugendleben derer, die sich em Dienste
(+0ttes gewelht haben; e$S ist nıcht die Schuld der Frommen un
lfrıgen, WEeENN die un sich 1ın Frankreich Te1l MAaC

Wir können uUuNnNsSsSere Beweisführung ın folgende Sätze urz
zusammenfassen. Dem eiICANTtTeEN beweglichen ınn der Hranzosen,
die hohen Wert auf die frele Betätigung ihrer geistigen Kräfte
legten, die mıiıt Stolz auf die esia De: DE LPANCOS ZUrüCcCk-
blıckten, konnte die Starre düstere Tre Calyıns nıcht ehagen,
der &CMASS S1e T: Werkzeuge 1n der an (rottes , Nur

(zefässe der Auserwählung oder Verwerfung wäaren ewohnt,
Ar1ıtiık AU üben, das Lächerliche nd roteske, immer sıch
fand, verspotten, dünkte G1e die Zwangsjacke des Calvınismus,
der Gehorsam un Ehrfurcht jeden rediger ZUL Pflicht
machte un jegliche Uebertretung sStreng bestra{fte, unerträglich.
gle1ic der Urheber des ystemes e1iInNn Hranzose WAaLr,
betrachtete 1111A1 asselbDe a IS rem un exotisch. Die natürlıche
Antıpathie wurde och gesteigert ÜT die ın Strassburg nd
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enf vorgebildeten rediger, welche weit weniger die TO
Botschafrt des Lvangeliums verkündeten, a IS Drohung un or
SOM den katholischen Klerus und die ISCHOTe schnaubten, In
denen S1Ee MHUr Zauberer, Verführer nd (+ötzendiener erblickten,
während die, welche die eue Te nıcht sogle1c annehmen
wollten, als verstockte Sünder bezeichne wurden. DIie on diesen
Donnerssöhnen ekehrten erweckten ebensowenI1& Vertrauen wIıe

S1e ın erstier Lınle verkommene Mönchedie Sendboten
un Priester, dıie dem ST OSSCS Aergernis gegeben, EeNLT-
artete Höflinge, Adelige die sıch durch ihre Raubsucht verhasst
gemacht hatten, unstefie kKaraktere, die jede Neuerung als eiINe
Verbesserung begrüssten, Streber, welche Ol eliner kirchlichen
Umwälzung sich Oorftieljle versprachen. Als die Neubekehrten
Lı den Waffen xr 1ffen un iıhre elig10N den wıderstrebenden
Katholiken aufzunötigen suchten, da nahm der Abscheu VOL der
1L6eU€@e1 kKelig10n och mehr Zı zunächst be1l en n]ıederen Klassen,
dann be1l der Mehrheit des els un der Bourgeoisle. Allmä  1CN
schlossen sıch das ön1gtum, der Adel, die noblesse de robe, die
Gebildeten nd die Bürger CENSECI nd entschlossen
sich den Angreifer abzuwehren. Inzwischen War miıt der : relı-
&1ösen rkenntnis dıe 1e nd Anhänglichkeit den alten
Glauben ZEWACHSEN, und unter en Hugenotten durch katholische
Sen  oten viele Bekehrungen gemacht worden. Die calyınısche
i1ırche Wr ZU bewaffneten ager gyeworden, G1E predigte eINZIS
den WHeldzug dıie Katholiıken, nıchts mehr &L Herzen
a,] die ammlung von Beiträgen für den rie; dıie Anfeuerung
der Jungen eute, amı G1E 1n en Krieg ZÖZEN. DIie Daat, dıe
die rediger ausgesäet, NN& UT Mord, Todschlag, Beraubung nd
Niedermetzlung der Heiınde der Tagesordnung. Da
Hugenotten un Katholiken förmlich auf einander, a IS WwWaren ihre
(Jegner W1 Tiere, Jagd machten, WL eine Aussöhnung unmMÖS-
lich 'T rotz lhrer Rührigkeit nd Schnelidigkeit unterlag die Min-
derheıt der überwlıegenden Mehrheit, der d1ie Zersplitterung
Frankreichs anstrebende protestantische del dem Konservatismus
der Katholiken Der del Hüsste se1lne Vorrechte e1IN, die entral-
gyeWalt ber wurde mehr, als ul WaLl, gyestärkt.
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Das päpstlıche Slegelamt
beım Tode und ach Neuwahl des Papstes

Von aul arıa aumgarten

Die Vernichtung des Namensstempels beım Tode des Papstes
Im Augenblicke des es e1INes Papstes ortie dıe Tätigkeıit

des Siegelamtes soOTfort auf. War 1U eINn aps auf den 'Tod ]
krankt, püegte man die Aufarbeitung des vorliegenden Materlals

Bullen sowohl ın der Kanzlel als 1MmM Siegelamte AU eSCHIeU-
nıgen. In dem Reformationsentwurf für dıe anzleı unter Pius Tl
1464 Maı bis August 15.) ündet sıch olgende Stelle

‚„De bullis ApOoSTOLLCLS egrotante Factıs. OCCcurrendum fraud1ı-
bus, QUG ın liıtteris apostolie1s egrOotante Papa eoONNCcIeENdIS Commıttiı
possent, statulımus, ut lıtteris apostolic1s U UAaS PCI Ca expedire
contigerit, QU® ante vieginti 1es obıtus ponti£fieis expedite NON i[uer1nt,
nu ides adhıbeatur, 181 duo secretarıl subseripserint‘‘.

Hier wıird Iso vorgeschlagen, alle Kammerbullen e1INer De-
sonderen Beaufsichtigung unterwerfen, während die 77per CAall-

cellarıam apostolicam“‘ gehenden rkunden davon frei Se1IN sollen
Eine C  1&e Auslegung der einleitenden Worte besagt unzweifel-
na  '9 Aass 1n der Vergangenheit „aegZrotante papa‘“ allerlel EILru-
gereien uUurc Erwirkung VOon Kkammerbullen vorgekommen SINd,
W OZUu dıe Krankheit des Papstes wıllkommenen Anlass bot Näheres
ber die Art nd den Inhalt der Durchstechereien konnte ich
nıcht ausfindie machen.

Han Kanzleiordnungen, Eeformationes, ILL,, Seite alO. 1n
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Das päpstliche Siegelamt beim ode nach Neuwahl des Papstes
Dass INan 1m Allgemeinen das Bestreben hatte, tunliıchst wen1g&

Bullenrückstände e1ım Tode eINEes Papstes dem Vizekanzler ZULF

Aufbewahrung übergeben, Ist. begreiflich un durchaus e1IN-
wandfrel. Wie 1U gemacht wurde, dieses KErgebniss
zeitigen, YzZzählt uns urchard ! 1ın selnem Darıum ZU Feb-
LUAL 1503

„Die Veneris 15 GCu Papa audiret, C1rCa, vigesimam horam,
cardınalem Bononlensem, In fehbhrim irig1idissimam 1INC1Idit, QUahl habult
a VDER oras, audıentla durante: UUa finıta. intraviıt lecetum el PESL Lres
OTASs vel CIrca habult INa un vomıtum el supervenit Ccalor qu] Uura-
vit a.d funus Cardinalis de Alibretto, attenta infÄirmitate Pape,
fuit ordinatus 1N cancellarıa, UL sSubserıiberentur YUOTUMCUMOUE,
UU deinde, die martıs, fuerunt ullate S27LC Lana et sSIiINE VLSLONE 2n GCUTNL-

cellLarıd, el MOTLIUO Papa, fuerunt reportate a.d cancellarıam ei ıbidem
taxrate et alıa OMNLA facta UE alias erı solent ANbEQUAM plumbentwr*©,

Der Ortlau dieser nüchternen Mitteilung des kenntnissrel-
chen Kurlalen wveckt en edanken, ass CGS SsIıCh e1 eline

Wäre demSteNeNde Veberlieferung der Kanzlei gehandelt habe
nıcht S annn wenn INa  > andere Aeusserungen urchard’s
heranzıeht der Zeremonlenmeister e1n Wort der Verwunderung
ber diesen Vorgang ZEWISS einfliessen assen. Für dıe Diplomatik
ist die rzählung urchard’s N1C ohne Bedeutung, we1ll dadurch
die Besiegelung als das éinzig Entscheidende 1ın einem solchen

hingestellt WIrd. es übrige War NIC WESEeNTLIC für das
Zustandekommen elner rechtsgültigen Urkunde

War der aps gestorben, wurde die ullarıe sofort be-
Nnachrichtigt, die Besiegelung Or 1M yleichen Augenblicke auf
un das Siegelamt wurde xyeschlossen. DIie beiden Stempel wurden
VOLN en Bullatoren ZUIN Vızekanzler vetragen, amı ach Vor-
schrift amı verfahre. Diese Vorschr1 ist ın den Zeremonien-
büchern nliedergelegt, Ön denen iıch Z7zWwel 1er anfiühren U

(Tattico, Acta Sselecta Caeremonialia Sanctae Romanae Keeclesiae.
Tomus kKomae9 pa (Kx Codiece Vaticano

„Ltem Vicecancellarius, CWUS ofieium expirat, statım audıto
dieto obıtu recıpere de manıbus Bullatorum Bu1larum, el

Diarıum, ed. I’huasne, 'LTom ILL, pa 284

Römische Quartatschrıft, 1907.
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plicare, SE involuere ın liıneo fort], el CONSICENArE SsSu signNeto

el S1C retinere el talıter ordinare, QquUO ulterius alıqua lıtera.
ON ulletur In UUOLUNL omnium ! praesentla dietus Vice-Cancellarius
debet dietis exhibere CUSNa Bullarum el ßl illud, Qquod erıt Ssculptum
NnomMıne apae defunetl, (SÜ martfello el hoc parato PCer Bullatores, Qu1
hac de CAaUSäa S1NtT eti1am ad hoe Vvocatı, malleabitur, CoNecutietur el fran-
gyetur S1C, el talıter, quod a.d siıgnandum ulterius reddatur OMN1INO INU-
tle, el ineptum. 1U Ero eontinens imagıines Apostolorum
Petri ei aulı remanehıiıt OMN1INO integTrum, ei llaesum, el replicabitur
In d1ıeto AaNNO, el S1C elausum, ei sigıllatum DEL dıiıetum Vice-cancella-
r1um tradetur (Camerario DGL GL eustodiendum, donec KEceclesiae de
Papa S1t pPrOoviIsum; vel poterit 31C cClausum, ei sigıllatum dietum
Vice-canecellarium EINANELE; sed CAasu sigillabitur DL priores Epi-
SCODOTLUN, vel T prlores euluslıbet Ordinis Cardinalium‘‘.

Weiterhin ist folgende Stelle bemerkenswert, die A US „Sacrarum
Caeremonlarum S1Vve Rıtuum Kcelesiasticorum Sanctae Romanae
Ecclesiae IM tres‘* sStammt. Ich benutze dıie Ausgabe ‚„ Vene-
t11s apud Juntas MDLXXXII“*‘, die - SCHNAU mit der ‚„ Sd1It10 prın-
CcepS‘“ (Venedig& 1516) übereinstimmt, ber dıe Parıs de (irassıs
sich unnütz erelfert hat DIie ortie en sıch fol 1087

De Bullıs lumbatorum PCL Viececancellarium irangendis. Cap ISr
Vicecancellarius, VT prıimum Pontifex EeXPIrault, bullas, QquUl1bus litterae
Apostolicae sigNarı ONSUEUCTUNGT, plumbatoribus aCC1PIt, el partem
ıllam, 1N QuUa littere nomıne pOontifeIis Inseriptae SUNTL publice et
Laln pluribus DEr 1PSOS plumbatores [ranglt: ei a signandum OMNINO
ineptas re:

Alıam Eer’'OÖ partem 1n UUa Apostolorum cCapıta SUNLT SsCculpta, lineo
panniculo inuolutam allıgyatam, el. S11& 1110 SUO siıgnatam (C(amerario tradiıt,
e diligentissime CILT9a liquae 1Lterae signariı possınt, pOSt Pontifeis
obıtum.

Dass diesen Anwelsungen olge geleistet wurde, können
WIr urc verschledene Beispiele belegen.

DIie TruhNeste Nachricht, die iıch kenne, bezieht sich auf den
Stempel Klemens

Colleecetoriae (jamerae Tom. 461, fol 14 Aprilıs 23

cardinalium, camerarıl, thesaurarı]l, clericorum amerae.
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Be]l der Inyentaraufnahme nach dem ode Klemens he1lsst
CS, ass in fand

I1tem cCassulam sigillatam trıbus sie111Is cardınaliıum, 1n UUa
dieitur eESsSC

DiIie rel kKangältesten untier en Bischöfen, Priestern un Dia-
konen des heiligen Kolleg1ums hatten a 1S0 das Kästchen mi1t dem
Apostelstempel des verstorbenen Papstes ın dieser W else Uurc
ihre Siegel gesichert. (Dieselbd Angabe siıch fol 30r nd
fol 453 Y der gyleichen Handschrift).

Im Archioc TÜr Literatur- und Kirchengeschichte des Maittelt-
alters, 'Tom V, DAaS he1lsst 1M Verhör des Kardıinals KRay-
mundus, Diakon VON Marıa Nova:

„Ltem SC1IO, quod apıdes pretiosı dıieti domı1ını mel U1l CL S1g&1110
pPISCAtoris fuerunt tradıitı colleg10 domınorum 11L6e07TUIN cardınalıum apud
Carpentoratum, ın 100 ubı OMNEeS COoNvenlebamus, ei PCL 11QU0S de dietis
dominıs mels CONNUS, In QUO e  G, fult sigillatus®‘.

Der OrLiau beweilst, dass dieser „CoNMnNus““ on der
Man darf„Cassula‘‘ miıt dem Bullenstempel verschieden

ISO unter dem ortie „Dulla‘® N1ıC ELWa einen leichthın g —
brauchten USadruc für das „Sig1ıllum piscator1s‘“ verstehen. Wiıe
INa  S sıeht, T1f 1er noch dıe bel ((Gattico Anl CNIuUSSsS angeführte
ersiegelung des Stempels ure d1e Trel „Capıta ordınum““ atz
In der Wolgezeit versiegelt der Vızekanzler alleine en Bullen-
stemDpel, überglebt ıNNn ber dem Kämmerer Z ufbewahrung,
WAaSs besonders e1m Tode Gregor’s X un der Wahl Urban’s N

den &TÖSStEN Weıitläufigkeiten un Schwlierigkeiten für Urban
führte

DIe Öfters angeführte elle } ber die Vernichtung des emDpels
J ohannqs AA nach se1lner Absetzung lautet

„Deinde de mandato econec1lı1 domınus Johannes Archi-Episcopus
Kigensis bullam apae portavıt el praesentavit 6a Conceilio, tamqguam
e1IuUs CUSLOS. Qua p  A, fu1lt Der Magıistrum Henricum de 1T0

Von der Hardt, Rerum Lagnı Conecili Constantiensis, Francofurt]
1699 Ham I col 289 S, Ich gebe die Stelle renau nach dem W ortlaute,
obschon derselbe eiNzeEINe Ungenauigkeiten enthält
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procuratorem petitum, placeret, quod Dominus Vicé—0ancellarius,
Lanquam ad eu. pertinens, rumpl faceret AI (n LipsS nomen) Baltha-
Sarıs INn eadem; fu1Lt FeSPONSUNL, quod i1ta &> placuit omnıbus. Qua
recepta I1 Ve ferTrO, Q UO fabrieabatur ei bıdem ın praesentlia omn1ıum
pCr Magistrum Arnoldum aurifabrum apae praedıcta fr rupta el
armma 1PSIUS olım ‚Joannıs deleta. Ht abhbsolutus dominus Johannes Archl-
Ep1Iscopus a,h e1IuUus eustodia ei pronunclatum, quod ellıter eustodivisset
ei praesentasset‘‘.

Der Vernichtung des Bullenstempels folgte diejenige der Münz-
stempel, W1e der folgende Y1e des Kämmerers beweist

Avenlone 1415 uulKeg Aven. Wom. 345, fol 119 (OOOXXV)..
HTAaNC1ISCUS eic. V1ICAarıus eEifCl. nobilı 150 Bartho Vinecentili C1IV1

uraycen. Ta monetarum papalium, QUuU® In eiviıtate Avinlonensı
ei ecomitatu VenayssıinIi predietis ceuduntur, talllıatorı 1dell, alutem 1ın
Domino.

Attendentes domınum Johannem fu1lsse noviıiter pPECL
S4aCTULL generale universalıs Kcelesie consilium, quod 1ın Constantia celeb-
ra  9 papatı huliusmodi sententlaliter priyatum el DeL CONSEY UCNS CUCNIS
monetarum huiusmod1, UU S11 nomiıine el armıls eiusdem domı1ını Johannis
ın ecadem elyvyıtate NOvY1ISSIımMe eudebantur, de cetero uüutendum 1O0  = CSSC,
pr  er Qquod 21108 CUSNOS C el S11 arMmM1s omane Kececlesie PI’C-
diete, videlicet thlıara ei celayvyıbus erı et OC e1Is onetas aurı el

argent! de lıga, pondere eit valore allıarıum MONELarumM, ÜUE Su nomine
el armıls eiusdem dominı Johannis NOYISSIMEe utL prefertur cudebantur, de
Cetero, donee de UN1C0 ei er Romano pontifice prefate Keeclesie OomMmane
provisum fuerl1t, ın diceta eivıtate erı ei. eudı Ordınayverımus Ka propter
fidelitatı vestre tenore presenc1um precipimus el mandamus, quatinus
CUSZNOS huiusmodi PCI 1108 ut premittitur fer1 ordınatos Oclens
QqUOC1ENS PSI magistrum 1efarum mMmonetarum requIsS1Ifus Iuer1t1S, faclatıs
ei tallietis AC postmodum eustodibus hulusmodi ei nullı
alterl, satisfacto vobis priıus DL eundem mag1ıstrum de VesStro labore.
fidelıter assıgnare euret1is

Datum Avinlione S11 sig1110 nostrı ecamerarıiatus Offieln Iın test1mo-
Nnıum prem1ssorum, dıe XVIILl2®e mensIis Juli An Nativyıtate Dominiı
M®° GCCCC® X V®© indietione OCLAava.

Die „NOVC monete‘‘ Johann’s werden 1m Heg Avwven.
'Tom 342, Tl A CXXV)” U1 Junı 1414 ın folgendem für die
Münzgeschichte wichtigen Krlass des Avignoner stellvertretenden
Kämmerers Franziscus Anl denselben Stempelschnelder erwähnt:
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„Qula 10S ın dietis monetis aliqua custo_dibus earumdem NO  H iynota
NHerı Oordinavımus, vobis el vestrum eu1lıbet tenore presentium preCc1pIi-
I1LUS E1 mandamus, quatinus ın CUSN Horenorum aurı monetarum AUu1US-
moOodI, videlicet ın med1in elavyıum eiusdem CUZNI U puneium elausum
faclatıs ei postmodum 1psum prefatis eustodibhbus expediatis°‘.

Beim ode Sixtus YTzZzählt Burchard!:

„DPost quintam 10Tam Johannes Marla SOC1IUS 1 domo INlecA4

VOCAaVIt, GLI QUO enl a palatıum predietum a.d ordinandum UUE
necessarla erant PTO sepultura defunetl; sed antea veneralt ad palatıum
reverendissimus domıiınus vicecancellarıus, el L1LOT’'e6 STAMDAM DTO hul-
andıis Litteris apostolicis, LOMLEN DONELACLS defunct. continentem, TEL

Auf Seite 249 des I1IL Bandes helsst be1l Urchar

„Interim CONvVveNerunt In Minerva sexdecim cardınales . Euptum
fFurt COTPTAam 018 DET Ylumbatores plumbum Alerandrt semntı ei ordinaverunt,
UL anulus Piscatoris daretur datarlo, Qquod. faetum est DE cardınalem
Casanovam*‘.

Die defectiva VOL der Krönung eINeS Papstes
War e1nNn aps neugewählt worden, besass 11a  > 7 W aAr den

Apostelstempel, Jedoch keinen Namensstempel. Dieser musste ErSsT.
geschnitten werden. In der Wartezeit VO a  age 210 bis ZUT

Kıinlieferung des 1NEeUEN empels, die demgemäss eine AUuS prak
tischen Gründen SIZWUNSCHEC WAaL, konnte das Siegelamt ISO
N1C arbeılten. Da sich 10808 aber Ööfters die Notwendigkeit erga
TOotzdem Bullen eiliger Art abzusenden, verfiel INa  > auf den
Gedanken miıt dem Apostelstempel un: einem ungeschnittenen
Prägestock 7ı ulliren, wodurch d1e eine e1ie der Bleibulle an
1e DIiese Kıgenschaft der wurde entweder 1ın dem Schreil-
ben ausdrücklich er wähnt, oder ın älterer Zeit ohl durch gleich-
zeitige sendung eiINEes aufklärenden Schreibens der Kanzleılleiter
oder urc mündlıchen Bericht des überbringenden Cursors be-

Diartum, ed. IT’huasne, 'T"om E: pas
Im Schatze, den TrtuS de Malovıcıno 1n Verwahr atte, befand sich

(Heg Clem., V, ed Bened., appendice pa 133, Anm e1n solcher King': „Ltem
siglllum de UTO piscatorI1s 1n qanulo lapıde saphirı pulcerrimo*‘.



s e  F AT n a A gN  bn

aumgarten

kannt gegeben und adurch die S1iegeltreue fÜür en mpfänger
gesichert.

Aus dieser durch dıie 4Üusseren Verhältnisse EerZWUNSCHECL
Wartezeıit schuf die (+;ewohnheit e1in Nıicht-sollen des (Gebrauches
der „ DUla integTra‘‘ für en noch nıcht gekrönten aps [)Dieses

Verbot 1E 1S ausdrücklich ZUIN StenNn Male unter IN=
10261172 111 entigegen, wobel WITr a‚Der erkennen können ass schon

Im Cod atlc lat 4730, deneine längere Entwicklung vorliegt.
a Vv1e114C. benutzt hat, n1elset S:

„L1Ldem Kilectus ın QUOCUNILIYUC ordıne fuerit, S1 serıbat alıquas
lıtteras a |1CU1 antie CONSECrat10oNEM, bulları faclat lıtteras 1PSas C
1la Bullae, f UUa SUunt Capılta Apostolorum un& parte, qltera
erit plana. nondum S1t CONSECTALUS ıIn Papam, ei In salutatione
er1ıbat s uu S1C® electus eil el ın fine liıtterarum aNte
datum Nec MLTETLS EifC. el ponitur ata 1n talı 10C0 kal madıl SUS-

Kit Poenitentiaril dieunt In ata SU4ALUMN lıtterarum: Da-cepti nobıs.
tum e{l ANNO DTIMO DrAaesulatus OMLN2 Gregorit apae elect? ın  *
Romanum Pontifcem‘‘,

DIie vorstehenden Oor{tie SiInd die theoretische Ableitung AUS

der PraxI1ıs, dıe Iın dem bel as unter verzeichneten
Briıefe Innozenz 111 ihren ersten USATUuC gefunden hat Die
einschlägigen SsStellen des Briefes drucke iıch hlıler nach dem W ort-
aute des hkegisters abh

kKeg. Vat. MOMa 4, tfol 9 Cap 83) Lateranı 1198 Aprilis
Uniıversis archiepiscopIls ei q l11ıs ecclesiarum prelatıs ad Q UOS ıttere

iste pervenerint.
Ne promotionis NnOstre
Verum quon1am insoliıtum fult actenus, ul S11 dımıd1a bulla. qa.d

LOT ei Lam MOLAS PrOoV1INClaSs ıttere apostolice mi1tterentur, ei hoc
ıttere 1pse diutius vellemus pOSsSeNT a l1IeU1LUSs dubitatione
spendl, ut QUOLULN interest PAarcamı laboribus el EXPENSIS, unlıvyversas
ltteras, QUC a‚ elect1o0n1ıs NOSIre die ad solempniıtatem a-

t10N1s Sub bulla dimıd1ia eMAaNarunt, PATEN G: ıllıs firmiıtatem optinere
decern1mus, QUE 1n integra dirıguntur. Nullı O, el cCetera,

Dat Lateran. 111 L1LON. Aprilis

cta Selecta Caeremontialıa Sanctae Romanae HKicelesıiae, LOom A, Romae
MDCCLIIL, Da
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Innozenz Sagt, asSs ZU ersten ale I I11-

ange dıe 39  u  a dimı1ıdia‘‘ oder Halbhulle benutzt habe Daraus
erklärt sıch auch as qautfklärende Rundschreiben alle YTZDb1I-
schöfe nd I1SCHOTe

Die Halbbulle wırd den verschiedensten Stellen genann
hulla diMLALA, dimidiala, DLANCA, DLaANAa nd defechwva 1mM egen-
A4,LZE ZUTFr hulla ntegra oder nerfecta.

In en mıiıt Halbbulle versehenen Brıefen wIıird diese 'T’atsache
VON Innozenz 111 ah * ausdrücklich erwähnt. ugleic pleg der
aps sıch ın der Kingangsformel „eEPISCOPUS electus‘‘ Lı 1EeNNEeN

un 1M atum die FKFormel anzwenden „SUSCCDHT nobis ANOSTO-
ALUS OfficH ANLILLO pr1ımo“, STA „ponNtifcatus nostr1 N11LO pr1mo*°.
YsSt mi1ıt der Krönung, der die 1scChofs-— und, nötlig&, die
Priesterweihe vorangehen mMmuSsste, begann die Zählung der ONLI1-
1Kats) ahre.

Die Entwicklung der 1er mitgeteilten Formeln ass folgen-
des Bild erkennen. BIis auf Caelestin 1241) habe ich keine
ngaben über Urkunden mi1t Halbhbulle Anden können. Be1l N1Co0-
laus de Curblilo 1n se1INer Nala Innocentil hnelsst

r MOM (+0ffredum Mediolanensem, Sabınensem ePISCOPUM,
eomMuUNIiter EICSCHUNE: CU1US MUut4tO CN 1LLOTE sO11to nomi1ne, VOCAaLUS est
Coelestinus: qul pPracventus, pallıum 1O receplt MOr papalı,
INUNUS CONsSeCratlionI1is NO habuilt bullam, el infra V dierum
spatıum obdormilens ın Domıiıno diem elausıt extremum*®*

In der OÜhronica Sanclhı Deitrı moderna ® wıird KEesagt
29 tandem Vr xg ] -N ovembris In domınum (+amfredum Aqybien-

SC presulem eonsenserunt el Celestinum NUNCUPAVErUNL. Qui statım
tercio die MOTDO COrreptus MC pallıo 16 infula vel bulla UNCLUS Va
die {I111 sc1ilicet Idus Novembris diıem elausıt extremum **

Aus der Zeit vorher ist bısher uüberhaupt noch keine Halbbulle ekannt
&eWOrden; auch findet sıch ın keinem päpstlichen Schreiben DIS dahın ıne
Krwähnung der Halbbulle, die ber unzweifelhaft 1M (+>ebrauch DCW CSCH ist.

Muratori, Scriptores Kerum Italicarum, 'T"om] tert1u L pa 529 @&
col IL

L — Monumenta Eirphurtensia, SAaCC. AUL, A, ALV, Hanno-
Hahn 1899, pa 2377
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In dem Rundschreiben des Papstes an Aa die B]-

schöfe un Prälaten des Krdkreises OM eptember 1261 STEC
eline ausführliche Bemerkung über die Halbbulle, dıe iıch hierher
SEeizZeEe:

„De hoc au quod SINe impressione nostrı nominis esT A&
praesentibus, vestra exınde ÖN lretur devotlo, sed potius S LA-

uletur maxiıme, C 1OS vestris des1ider1is OCCurrentes, vobis easdem
iltteras ante solemn1a CONsSeCTAtIONIS nOstrae M1ISeEerımMus, infra
bullae 08 impressione nNnom1nıs NON habetur.

„Hanc s1quı1dem de 1psa, UUAC 1O 1udum nostrı subseriptione
nominis insignitur, Causam rationabilem vobis 111 benedietionis el T’A-
t14e suifelat aud1ıv1ısse: qula VOS el qa,|11 C1t0 C 1108 SICUtL MmMoOrIis eST,
CONsSeeratlionis insignia fuerimus assequuti, NOSTLrAas habebitis lıtteras DEL-
fectae Bullae appensione mun1itas‘‘.

In diesen Ausführungen haben WIr den Kern der ın der Holge
zelt nachweisbaren Hormel Zı erblicken Der USdTuUuC „NoN
miretur“ wırd 1n der sıch Jetz ausbıildenden Formel ZU Aus-
gangspun derselben, W1e INa  S sehen WITrd. Der Inhalt der ortie
Urban’s wIird straffer zusammengefasst un das (+anze 1ın die
andbücher der Minutanten aufgenommen. Den ertigen ortlaut
Nn iıch ZUEerST bel Gregor Z ohne amı e1nNn fifrüheres Vor-
kommen auszuschliessen:

Keg, Vat Tom. Sß tol LL”, Capn 17 Vıterbil 12409 Martii

Gregorius electus ePISCOPUS SETVUS VACI Dei
Nec m1irem1n1, quod bulla nn eXprimens T 10MenNn est A&

presentibus, QUE aNie CONsSecrationIis vel benedietionis NOSITEe 30 1-
empn12 transmittuntur, qula SCINPDET h1l qu1 fuerunt In Romanos eleet1
pontikces CONSUEGVEeruUuNT In bullandis liıtteris ante S1Ue CONSEeCTAt1ONIS ILUNUS
modum hul1usmodi CONsServare.“*

Dat, Viterbili I1LII NON,. Martıl Suscept nobis apostolatus offe11 4ANNO

pr1mo.

Wadding, Annales Mınorum, Tom 1  9 PQ 170 Fotthast,
W Die Fassung 1m rdo SE bei Mabillon, IL., pa 222, weiıicht stark

a‚ un!' ist durchaus unklar: „Nec quod 110  — est aPpPPCNS2a praesentibus,
qula ante 1O  =) fransmiıttuntur h1s QUAEC Hunt, hactenus ın 0OMAanoOos electi
Pontifces CONSUEvVEerunNT bullam nabere ante suae cConNsecrationis medium
huiusmodi observare‘‘.
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War die „„ad futuram rel memoriam“, wurde die
Schlussftormel des Priefes mi1ıt ‚, NC miretur alıquis‘‘, Wr S1E
eine einzelne Person gerichtet, mi1ıt „NEC m1rer1s‘‘, und Wal‘ S1e Al

mehrere Personen gerichtet mı1t „„NCC m1ıremın1‘‘ eingeleitet.
nNntier Innozenz Lreten leichtere Aenderungen e1IN: quod

NOSIA, QUE ante benediclionis, qu] uerunt hactenus, nıte
SUEC benedicHionis. Bel 1KOI1l2.US 111 ist die Formel 1M egister
nıcht ausgeschrieben; sıch 11LU! die Angabe „NEC mI1lrerIis
etec.**. Hür Martın ist. keine Aenderung verzeichnen. ®
Honorius hat durchgänglig den vorgenannten ortlaut; “* 1Ur

1ın eiInem Schreiben en ÖNlg VON ngland ? SCNaAalter, nhınter
„CoONSsueverunt‘‘ den Hınvwels „SICUt praemittitur‘“ e1n, WAaS uUurc

Weiterhın indet sich © e1IN-en ortlau des Briefes bedingt 1st.
mal die Abweichung 550 . APDCENSA presentibus, QUG nNnie solemnıia
MEMOrTrAala nrocedunl, qula Hi er die Vo Gültigkeit der
„Sub blanca*‘ ausgefertigten kte dieses Papstes spricht sich
seın Nachfolger 1KOlAaus eutllic aqus: ‘

„Praefatus praedecessor nondum benedietus ei CONS  SAr PCI IM-
feras SUu4S ullatas bulla. SUua, SuuM nondum exprimebat,
vobıis CoOoNcessIit . I1cet i&1tur eaedem litterae 310 bullatae plenissımam
1n habeant potestatem, MAaxXxıme CUuHl sedes apostolica ante CoOoNsecratl0o-
ne ei benedietionem eleect1 1n SUTIUL ponti_.cem SE defeecetiya bulla
eleect1 nullatenus exprimente, bullare liıtteras S1145 CONSUETYTIT aD
1n1ıt10°°.

Die angeführten ortie erweisen, ass auch 1Kolaus dem
Brauche der 397  u  a defectiva gehuldigt hat; e1iIn eispiel alilur

Kür Caelestinannn iıch jedoch Z Ze1it noch nıcht bleten
kommaen die beiden (2US dem eX Colbertinus 1545 übernom-

RBeg Vatt Tom 29A, fol 05 Cap XX
Heg Val., ' Lom A, fol 60 Y, Can CLAXXLE eq. Val., 'Lom 38, fol 189e  —z

de Curia, Ca MX und Can Nnl 222)
Vgl Lies RBegıstres de Marlin L Cap el Cap a

EUOg, Vat,., 'C"om 4: 9 fol Can Dann kommt eın Abschnitt „Littere
nabıte post eoronationem“‘.

Kymer, Foedera, Conventiones, TInterae et CWUSCHMAQUE gener2s acta
'Lom IL, Londinini MDCCXXVII, Pa  D' —DUOlica.

FOU, Lies Eegistres d’ Honortius P Cap 895
K YMEeT, Foedera, Lom In Pa 49277 Ducange, |LOSSATLUM, Tom L,

Pa O  ©>
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menen) be1l Potthast verzeichneten Briefe un:' ın
etracht, die 1mM Datum die Kormel aufwelsen SUSCEDHTT A nobis
ANOSLOLATUS Officı

aps Bonifaz VLE der sıch für verpfilichtet hielt, dıe untier
der Keglerung SE1INES Vorgängers Caelestin einger1ıissenen Miss-
bräuche IN der Kanzlel qofort abzustellen, begann amlıt, ass
dıe Kanzlei bıs se1lner Krönung überhaupt nıcht 1n Tätigkeıit
treten liess. So CWAahh m der Ze1it VOIN Dezember 1294
Wahl) bıs selner Krönung D Januar 1295 genügend Zelt,

es 1n OÖrdnung bringen er diese inge erhalten
WIr Aufschluss AUS iolgenden Mitteilungen:

y ordınavit. . Bonifatius Papnpa quod CUrla. vadal Romam.
Kt dıie Januarlii U COTONALUS 1bidem; ante Qquod LeMPUS nulla bulla
PCLI 1PpSum A, Ouria EX1VIL, qula Ordinavit, quod nulla dimıdia ex1iret

Curia Causa a  M, UAL'EC Celestinus resigNaVlt, ut CdIeitur, est qula
1pse COMPpEerTIt, Qquod quıidam de Iratrıhus SU1Ss 1NON habentes CONSCIENClIAM
decipieban 1pSum cotıdıe ei nvente fuerunt plures lıtere bullate aqalbe
SINe SCTIPIUT .

In der „reVOCAatlO omMmNnN1ıum gratiarum factarıum Caelestino
DaDa quinto PSLI Bonifatium PapDahln octavyum‘‘* Sagı Bonifaz:

„Verum qu1a predieta DEr 110OS facta Neapoli aNnie CONSECrat.oNIS
NOsStre sollemn12 S11 bulla, NOSIra posita 1O0  w iuerunt, COoNsecratiıone 1PSsa
postmodum apud basilieam FPrince1lpis Apostolorum de Trbe sol1to
receptLa, presentibus feceimus annotarı‘®

Wahrscheinlich unter dem Eiındusse der Entschliessung Se1INES
zwelten orgängers ® lehnte aps Klemens die mehr als hun-
dertjährige Veberlieferung ab Gleich se1INe ersten Briefe nach
se1lnNner an VOIN unı 1305 beginnen mi1t den W orten Clemens
EePISCOPUS““ MIe „electus ePISCOPUS“‘, W1e die Theoretiker behaup-
eten, dass uch e1INn erwählter Bischof VON Rom sıch 1NENNEN

mMüÜüsSsste, selbhst VO selner an schon die bischöfliche
Weihe- erhalten habe Das trat be]l Klemens Zı  5 denn Wal VOI'-=-

Mon. zerm. SC Tom AAVLLL, PAaSı 613 Bartholomaei de Cotton,Hiıstoria Anglicana.
G 27 t7 Lateranı] 1295 Aprilis

Dem sıch Benedikt X vielleicht angeschlossen haben Mag



Das päpstliche Siegelamt beim ode nach Neuwahl des Papstes
her Erzbischo VON urdigal SCW 6SCH. Im atum he1lsst eben-

gyJeich „DONUACATUS nOostirı 4NN O pr1ımo‘‘ STAa „Ssuscepti nobıs
apostolatus offie1 ALLI1LO pr1mo0*°, Da aps Klemens Junı
gewählt un erst. A, November yekrönt worden WaLr, dauerte
se1IN eErsties Pontifikatsjahr * ELWAS üÜüber 0 onate, da sıch doch
der, Oll der anzlel festgehaltenen alten CYZEl, Lügen musste,
dıe Pontifikatsjahre Ol der Krönung a,D rechnen.

Bel en aussergewöhnlich zahlreichen Briefen, die ın em
langen Zeitraum VOL der Krönung erliess, uUussten die Kıgentüm-
1C.  e1ıten derselben, d1ie SCcHCN das Herkommen verstlessen, uUuDera
auffallen Be]l Benefizlalstreitigkeliten wurde dıie el eZ W
Gültigkeit derselben oft angefochten, nd dieser Umstand eWOo&
ihn, die folgende Konstitution erlassen:‘

heg Vat Lom. 4, fol RS Cap
hKeg em ed Bened., Cap 2264

Apud essacum 1307 FKFebruarıll 26
perpetuam rel memorlam.

Quia nonullı, prou aCCePIMUS,.. . 4ASSGCTEL NOn verent{ur, quod.
pontifex ante S1116 benedietionis e COoronNnatıion1]s Ssolenn12 HO  w

intromittere de PrOov1sS10N1bus, reservatiıon1bus, dispensation1bus el
a l1lıs oTatllS facıend1s, 1166 5 ( 1n litteris ep1SCOpUMmM simplieiter, sed elec-
tum ep1scopum SCHDELE. eLLam ut] A, 1n qua 1ONHNIEN eXprimatur
1pS1uS, 11055 volentes, Qquod ıttere NOSIre aAm &Tatlis negotl1s
quibusceungue confeete, UU ante NnOsStLre benedietionis ei ecoronatlioniıs
solenn1a Manarun(t, 0OCCasıone hulusmodiı DL QUOTUMVIS ecavıllatiıones
QuUOQULOMOdO vacıllent, NC LOTLLATLEG apostolica declaramus, 1PSas existere
valıdas plenamque habere roboris firmitatem, distrietius inhibendo,
Qqul1s CGas de GCeiero talı 0CCasıone audeat impugnare. Nos en1ım EXNUNC

In el SINULOS, qul CONLTtLrAa huiusmodiı deelarationem el inhibitionem
NOSTIras veniıre temptaver1int, excommMuUnN1iCcAatLOoNI1S sententiam p  a-
11US eil

Dat. apud Pessacum Burdegalen. dioces1s TEINGE kal artıl 4ANNO

eCcunNdo;

1 Der oder die Herausgeber des Appendice den Klemens- Regesten
wollen die (+eschichtsforscher uber die Dauer des ersten Pontificatsjahres DO-
ehren und schreiben pa 194) 27 ‚_1deo 3080008 PrImus inıt1um Sumıt die elec-
t1on1s Juni annı 1305 et execurrıt au ad d1em 13 Novembrıs q 1307,
QUO, ut SACDE dietum eST, multı VIrl histor1el 1n eın incederunt‘‘. W eenn
das richtig Ware, h5ä  e der Zeitraum eiwas über X Monate betragen. Die
Druckfehler plegen oft Z den unangenehmsten Stellen stehen.



“# d
a i w

Baumg;irten
Uebrigens hat sıch die Datumsformel der Halbbulle, die einen

uralten kurlalen USAaruC darstellt, OoCcCN ın eine Urkunde Kle-
eingeschlichen. AÄAm 21 November Nn ich den Satz

„Licet NOS ante SUSCCHTUM nobis apostolatus OfftcLUM, dum ecclesie
Convenarum reg1mini PFECIFAaMUS, ecclesiam S. Aventini de Larbusto OOn
Narum d1iocesis archıdiaconatu O duxerimus annectendam.

Der aps hat 1n der vorstehenden Konstitution keine allge-
meıne, uch ‚„PTLO futuro‘‘ gültige Verordnung erlassen, sondern

nımmt ledigliıch SE1INE eigenen kte 1n CNULZ Jlie Zuwı1lder-
nandelnden werden „CA NnunGc*“* miıt der Exkommunikation belegt.

Die Formel des 19 Jahrhunderts „ NEC mMirevris“ miıt en 25

deren Zutaten wIird 1MmM SANZCH Jahrhundert benutzt Im
Eeg Aven., Tom.214, fol 51 | braucht S1e Klemens VL Feh-
[’UAar 1378 ın em überlieferten OrLau 1n Adresse, ext
un Datum Im Tom Z fol 508 r machen WIT die gyleiche Beo
achtung. Der kKeg1isterschreiber ZUEerST as gewöhnliche
Datum AaAn den CNIuUusSsS des sachliıchen 'Telles der Urkunde Kesetzt
Dieses wurde dann ausgestrichen, dıie Kormel „„NEC MıWreEMINLT"
eingesetzt un s atum „Sub defectiva wıederholt Das
Wort. „electus‘® 1atte 1M nfange richtig eingesetzt.

Ich füge noch ein1ıge sonstige Bemerkungen über die „ DUla
diımı1ıd1a‘*“

Johann Sagı ıIn einer Benefizlalbulle VOIN Novem-
ber 1316

„Verum S11 pretextu, quod presentes ıttere econfecte 1LON
SNn Su ata prediet] diel, seilicet 1dus Augusti precedentis 1psa
COTONACIONIS el benedietionis solenn1a, ante UUE 1ın Romanos eleet1 ponti-
Cces NO  > ONSUEevverunt eomMMUNIter integra bulla utl, quod t1D1 In AaSS
eutione huliusmodi gyratie nullum preiudieium gyenereiur, volumus ebC.,
Qquod hu1usmodıi gyratia predieto die, videlicet I1 1dus Augustl, robur
solıde Uurmitatiıs obtineat‘‘.

Zu eaCchten ist. der USAdruC „„HON CONSUEevYVEeruUunNT, CommMuNıLLETr
integra bulla W weil amı auf Bonifaz IX un Klemens Na

Reg Aven., Lom. D2, fol 157 Heg (Nem., ed Bened., CAaD. 105
eg Aven., Lom 3, fol A :



O Ar
W © e

Das päpstliche Siegelamt beim ode nach Neuwahl des Papstes 45

vielleicht auch auf Benedikt XI angesplelt wIird die diesem Brauche
nıcht gefolgt sSiınd

ben naben WII' gesehen, dass Honorius „Sub blanca‘‘
den ÖN1Lg Ol Kngland schrıehb In diesem T1e helsst

„Sincerae Carıtatıs affectus 1108 nduxıit 1E A Deo PFacHLssSac
NnOsStLrae Promot10N1S aUSPICLA, MN CXPECLALLS CONSECCTAFLONTS el henedictionts
nOostrae SollempNitS, QUAC solent de laudabilı eoNsuetudine Romanae Kc-
cles1ae, ApOostolicas lıtteras NOVAam promotionem Pontifeis 1U1-

C1antes, praeserum dirigendas a.d Prineipes, PTFaevVeENLFE

Vorher schon, Dezembher KL 1KOlaus 111
den ÖNlg VOoNn Frankreich ! „SUub bulla blanca‘* geschrieben un

diesem Briefe Kesagt

ELG preter 1DS1US Kececlesie M, secundum QUEIM solent ıttere
apostolice promotionem Romanı pOonNtiÄc1Is NnunNnLantes, presertim ad PF1ID-

QUASCHMLY UE q ]|1As 1DS1US pontificls PIEVENALLG, 105 eelsitudıinı
patrem paternis exhibemus affecetibus UUAaH lıtteratorlis a HOC
CONCEPTIS affectibus nuntiemus‘‘.

egenüber dieser Auffassung, ass 11a  = auch Fürsten unfifer
der Halbbulle schreıiben könne, W 16 geschehen, Sagı aps O
hann XII AI Z November 316 ZU Könle Robert VON Siziılien

„ VerumM QU18 10S LUNG, videlicet ante COoronatıonem huı1usmodı utl
inteorra 110  a decebat DEI lictos fratrem NOosSstrum Nıcolaum (Ostien

el Velletren CPISCODUM el dilecetos 1108 NOSIrOSs Nicolaum tıtulı Sanectı
Kusehill presbıterum e Neapoleonem Sanct]ı Adrıanı 12CO0NuUum cardına-
les te EULOS re6O'1N prediecto neredes de dietis duobus milhlbus UNCIUIS
AUT’1 absolvyv1 fecımus ei Uulttarlı, pProut 1tterıs hoc econfeectis

el eardınalıum eorundem SI&LULS etc econtinetur'‘

Da Johann XI N1C. TÜr SCN1C  1C. hlelt öÖnlg
VOTL der Krönung schreıben dıe ‚Caplta ordınum““*
des helligen Kolleg1ums beauftragt die notwendige ulttung ber
die Zahlung VOIN 000 Unzen old auszustellen

K O0 ag Q  N  MN ‚CO Sieiliae‘‘ 1' „ F6Q] (Jastellae el Le-
&10N1S°; vermutlich auch u Könie Rudol{t Zı und Vgl Demskiı
'apSs Niıkolaus JIT. Münster Schönincgh 1903 36 1

Heg Aven., Tom fol COXXHT



Baumgärten
er diesen un 7WEe1 andere Vorgänge lıiegen die besiegelten

Duplikate der TrTel genannten Kardıinäle „Caplta ordiınum““
1M Arm. ALV, VIILL, C 44, un 71 VO  — DIie Yrel roten
Wachssiege hängen feınen rothen Seidenschnüren. DIie Adresse
lautet

„Serenissimo principl domiıino Roberto regl Sieilie illustrı m1seratione
diıyrına frater Nicolaus Ostien. et Velletren ePISCOPUS, Nıiıcolaus tituli
Sancti Kuseblli presbiter ei eapoleo Sanct] Adrılılanı d1iaconus egardınales
Saluıtem ın Eo, Qqu1 reg1ibus dat salı tem°.

ach dem Inıtium ‚ notitiam nostram‘“‘ he1lsst

decernens EXTIUNC iıdem dominus NnOSIier Vvobıs PDEI 1C12 gratia‘
nNerı lıtteras econtinentie inIfraser1pte, U Uas EXIUNG plenam obtinere voluıt
roboris Hrmıtatem Su bulla. Suä& pOST S 116 COoTONatioNnI1isS solenn1a traden-
das VODIS ei et1am exhıbendas. 'Tenor autem 1PSarum lıtterarum talıs
esl

Johannes etc. Roberto regl Sıicılıe etc.
Per NuUunL1L10Ss etc
Dat. Lugdun1 VIL kal eptembrIs SUusScept. nobis apostolatus

o11Ne11 4A4ALLLLOÖO pr1ımo.
Ceterum qul1a prefatus domınus nOstier adhue 1O  S utitur,

Iu1t el mMandavıt, el vestri ecautelam vobis presentes liıtteras erı el
Te PSL Cc4Ss de prediete CONCEeSSIONE gyratie el 1ıpsorum eontinentliam
liıtterarum peI hu1usmodı lıtteras certlores. In CU1US rel testimonıum
presentes lıtteras si&'lllorum NOSTt feciımus appensione MUnNIrl.

Dat. Lugduni\ kal Septembris SsusScept] predieto domıino
SErO apostolatus offieii anno Pr1MO.

Der apst, der „adhuc b'ulla 1NON utitur‘‘, wollte nıcht an den
ÖN1& schreiben; l1ess ber doch eE1INE abfassen, diıe VOL

den beauftragten „Caplta ordinum“*‘ 1n ıhr gemelinschaftliches
Schreiben eingerückt wurde. T1e nd sSInd el VO

August 1316
\beiDIie beiden anderen Brıefe etireilien Zensuszahlungen.

ist die eingeschaltete VO ö der T1e VOIMN Au-
&USL; 1n 51 SINnd e1 VO August. Ausstattung un WHor-
meln sınd die gyleichen, W1e ın dem ersten Kardinalsschreiben.

Lossprechung Von Zensuren.
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Das päpstliche Ddiegelamt beim ode ach Neuwahl des Papstes

Dieses orgehen 1St, me1lnes Wissens, VON keinem anderen Papste
nachgeahmt worden; dıe TEl UÜriginale beanspruchen deswegen
e1INe besondere Bedeutung 1n der päpstlichen Diplomatık. Gregor
schrıeh als „electus‘“ AaAl FKürsten:

„Gregorius electus ePISCOPUS SCrIVUS SCr VOTUIN Del Carlssımo 1ın
Christo 1110 Karolo regl Franecorum illustri salutem.

Rerum omn1ıum provlidus. Nec mM1ırerıs.
Datum Avyınlone EL kal Januaril Ssuscept. nobis apostolatus Of-

fie1l ANNO Pr1mo.

aps enedı1ı RE eignete sıch für se1INEe Benefizi1albullen die
oben angeführte Formel Se1INEeSs Vorgängers „Verum <uD WG
terx tu‘* A wodurch erwlesen wIırd, Aass auch die Halbbulle
gebrauchte. /u bemerken 1St, ass das Wort COM UTE AUS

der Kormel verschwunden ist.
Klemens N dessen Aanzlel WIr eine Reıiıhe höchst merkwür-

diger Datumsdiktate A US dem eErstien Pontifikatsjahre verdanken, “
1a uch folgendes Halbbullendatum gebraucht:

„Dat. KFundis sSuh bulla Capıt1bus apostolorum Petri el Pauli CON-

signata, UUa utun a.d apostolatus apıcem assumptiı aNie SU1 COTONA-

t10NeM, LLL kal Oetobris aSssumptionIis NOSTIre ANNO PEIOS
Diese Formel ist VON den Nachfolgern nıcht benutzt worden,

enn ın dem auf Seıite angeführten Caeremonlalbuche werden
alle orgänge SCHAaU vorgeschrieben, W1e ich QSs für das un

Jahrhundert dargetan habe

Eeg Val., Tom. 262, fol 1 1 B 1370 Decembris (Wahltag); LOl UE e1IN
weiliterer Brief m1 dem Anfang: „Gregorius epPISCOPUS““, es Uubrıge aber w1e
oben

Wird doch ıIn einıgen „ProceSSus“ Sar das Inkarnationsjahr genNannT,
obschon die Ausfertigung „SUub filo Canapıs®*, qalso ohne jede Feierlichkeit,
erfolgt!

D’ucanz@, GLOSSATLUM, LTom. J pa  (9, (76



Kleinere Mittéilungen.
Feier und (reschäftsordnung

der Provinzlalkapıitel des Dominikanerordens
1mM 13 Jahrhunder

(Nachtrag).

Im VT Jahrgange (1903, Seite 101 dieser Zeitschri Vel’'-

öffentlichte ıch unter obigem 1te eine ängere Abhandlung, Z der
die 1mMm nachstehenden gedruckte eschäftsordnung der Vollständigkeit
halber nachzutragen lst. 1eselbe ist der Handsecehrı1ı 4348, fol 58 I
der Parıser Nationalbiblioth eNtinomMMenNn; der ( nach gyehört S1e
em 15 Jahrhundert, der eıt der Abfassung aber NAaCNh dem Ende des

Oder em Beginne des 14 Jahrhunderts Inhaltlıch x1bt die Pa-
rıser Handschrı einen verkürzten AUsSzug 4S dem WHormular HL und
Z WLr 160 UE jene Punkte, die ‚.1 die San cto**, dem eigentlichen Haupttage
der Kapitelsfelier Gegenstand der Verhandlungen ildeten.“ Der Ver-
fasser dieses HKormulars sucht In seinem ‚OLE hlıs QUG agenda SUNTL 1n

capitulis provinclalibus ei generalibus” überschriebenen 'Traktate einNne

Geschäfitsordnung für die Proyvyınzlal- W1e General-Kapitel aufzustellen;
den die etiztere betreffenden 'Text kann ich hiler übergehen, da ZULE

Kinleitung für dıe Heler der Generalkapıte gyehört; möge genüugen,
ler 1Ur dıie VUeberschriften der einzelnen Paragraphen mitzuteilen.

Nach Beilage olg „„Korma aCTIoOorum capıtulı generaliıs" (Tol 58):
darauf Beilage JUES anschliessend daran (fol 59) der „Urdo provineiarum‘“
1ın der KReihenfolge, 1n der deren Provineclale auf den (GGeneralkapıteln
ihren S1itz innehatten;: eErsie Provınz rechts 1mM OTrTe die Proy. Hispanıla,

iM die T O 'Tolösana. Der Aufzählung der Proviınzen reihen
siıch dem Titel 77De Offie10 fac]ıendo 1n electionıbus"® die bel der

Vgl 133
Vgl d Formular L, L60E IL,
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Kleinere Mitteilungen N
Wahl des Ordensgenerals beobachtenden Feier- un:! Förmlich-
keiten Den Schluss des Vormulares bilden die Beilage III Ssıch f
ndenden Vorschriften bel der an des Provinzials: S16 bleten elINe

Krgänzung IL,
Beilage

De 118 QUE agenda SN capıtulıs provinclalıbus
In Capıtulo audlantur culpe
pr
SUPPTI1OTFUM,
V1S1tatOTrUM,
1NQqUISITOTUM, U  Wpredicatorum generalıum,
10T7TUI (1 41-—4.6 1A8 5459 {I11 61)
Quibus audit1s, cCulpe al1ıorum triıbus Q, I11S audilantur (1 I1 LII 62)
Tune EC1427M prelatus eCoOoNstıtuat Tes 1udices de trıbus partıbus PFOVINGCIE

(1 4.9 I1 62 111 63)
Postea nat SCTUENLUM absolutione vel retentione provınclalıs

(IL 63 I11 65) 4
Postea HNat SCTUEN1LUM de difänitore Capıtulı generalıs, NOMINALO 1110, A

Q UL Tu1t difänitor capıtulı precedentis 151 fuerit ANNU DIFOVINCIA-
I11um (1 (3 11 64 111 66) R AAIn fine capıtulı PIIMO pen1tenNCc1le, UUE fuerunt 9 IN1UNgaNtUr
(ILI 1

Beneficla facta Capıtulo recıtentur (I S() I1 677 I11 1°2)
ei fiat recommendatıo (ILL 13)
Constitueio „de solutione autem‘*‘ egatur diffinitore, QUlL Jegere

aCcCia ( (9 J7 67 L11 14)
Postea legantur aCta; ei fratres MONeEaAaNtUr, quod C1LLO seribant (I 79

S() I1 67 I1I1 16 17)
Postea prelatus fratribus devote recommMmendet el 14A1112 S11a

(ILI 18)
Ultimo aft generalıs absolutio CO 8& CL} 19)

Beilage I1

()rdo actorum cCapıtule DPTOVINCLALLS (l 57 IB 68
PıE pONatur tiıtulus In ® NOINLNE patrıs eic Hec SUunNt aCcCtia eifc. el

absolutio um

Handschrift iugt et generalıbus be1l
Die Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die i and VIL

128 mitgeteiulten Geschäftsordnungen.
Für NOMLENEC— acta etec hat die Handschrift ut

Romische (Quartalschrift, 1907
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Kleinere Mittelungen

H Secundo: Istos eEeCtores 1STIS ceconventibus ASSISNANUS,
'Tertio: Ist1 lJegent sententlas econvent.ıbus 4ANDNO 1ST0

Quarto Isti visıtabunt 18 ONventus 1StO 4‚.NNÖ,

Preterea nomınentfur difäiäniıtor capıtuliı generalis et eE1IUSs SOC1IUS vel SOC1IUSf
L provinclalıs ANDO provinclalıium.

Postea NnOomMınNeNtIu electores, S 1 iNnstel elect10 fac]ıenda magıstrı Ord1nıs

Beilage I1IL

DEe electıone DT ProviNCLALIS,
Instante (vero) electione PT1OT15S provinclalıs InN1uNgantur OTAatLl0oNnes

prıvate PeI ofam PFOVIDCIAaH faciende ante teMPUS election1is vel 1DSA
die, S1 Certia 1e8 fuerit a.d hoc statuta.

In CONVYVENLTIU &  $ QUO celebratur elect10, Cantetur 1552 de
SPIC1LEU San CLO, S1ICH SUPTa ” diıetum est ompleta electione el rEC1ILALO

breviter a‚h al1qu0, ( 1mposıtum fuerit fratrıhbus ad capıtulum
CONVOCALIS, pOST econHrmatıonem el receptionem Offie1l, S1 econfKirmator el
elector presentes ext1terınt, vel pOosSt COoNLrmMatıonem, electus es el
eonHrmato a11 CSCNS, vel recitationem predictam, S 1 eonHrmato S1It
absens.Cantore 1nc1plente „Laudate dominum Yentes, audate eum‘**,

e VOC®C, UUa 1C1 SO 1e a.d Pretil0sa, CONventus prosequatur psalmum
CN glorl1a patrı, dextero cehoro inciplente.

(Quo finıto S1116 ‚„Kirleleison“‘ eit s 1116 H aten Nn osSter“, PTIOTLS
provinclalis, S1 NS est et NO electus, Q, 11AS cConventualıs, Q UL
PTIMUHNM 0OCUum ene dicat VerSsSun—ml: „Confirma hoe** etfe. „„Dominus VODIS-
eum“* el OTatıonem ACONCEAE, quesumus‘“* Deinde dieat „Adiutorium
nostrum‘** eil. el S1C recedant® fratres, 151 DPI1OL vel electus, S1 PTESCHNS
fuer1it voluerit 60S retiinere.

Benedikt hReichert Pr

A  ; Andreas Mas1ıus Bernardino altel Trient 10 Januar 1546
In dem Briefwechsel des Andreas Masius un seiner Freunde 1538 1

den Max OSSCN I 1886 herausgab (Publikationen der Gesellschaft für
rheinische Geschichte an macht sıch für die eit VO  S eptember 1544
bıs November 1546 eE1INEe empfindliche UuC. geltend die der Herausgeber

rıwAale, AUSSST den Gebeten, welche gemeinschaftlich VO Kon-
vente nach der Non verrichtet werden INUSSECEIN

1nwels auf die der Handschrift vorangehende Wahl des Generals,
Handschrift sedicant



Kleingre Mitteilungen

JD MR UrCc die AUS Sebastian Münster geschöpfte Nachricht auszuiüllen
WEeISS, ass sich Masıus I 1545 zeıtweillig Rom aufgehalten habe
Ueber diesen römıschen Aufenthalt un seinen WEeC <&1bt uns e1N riginal-
sehreiben Aufschluss, das Masıus dem obigen Datum Bernar-
1N0 Maffei, den Sekretär des Kardinal-Nipoten un Vizekanzlers les-
Sandro Harnt  N  se richtete un:! das SIıCh den Carte Harnesiane des
vatıkanıscher Archives befindet. Wir lassen das Schreiben teıls wörtlich
teıls 1mM Auszuge Lolgen:

Rme Dne el mıhl observyme. Profeeti Roma Doctor OMPETUS ei EGqGO
inecolumes Triıdentum perven1imus. UbIi Cum mı1ıhl alıqguamdıiu haerendum
esset, ille lter ProseCcutLus est VerSsSsum Dominum 122e UIMM ep1scopum Constan-
LLeNSEM; CO ere®e breve Apostolieum Rdo Dno Pighino obtulı que a.d
subeundum ONUS SW repperIı 1O So1um lubentem, alacrem, ut
nıhıl restaret alıu Q UALL impetranda Rm15 Dms legatis licentla, quibus
4S lıtteras tradldı, QUAS mMus ei 11 1mus ecardınalis Farnesius a 1PSOS m1ıhı
dederat. ber ighinus Mmusste als Auditor Rotae der Konzilseröffnung
beiwohnen, die auf den 13 Dezember 1545 festgesetzt War, konnte
9180 zunächst nıcht LOrt, 1 den päpstlieheh Auftrag 179 Konstanz aUuUsS-
zuführen. Man würde also, erklärten die Präsidenten, uwWwarten müÜüssen,
ob der für die zweıte Sess10 beraumende 'Termın der Reise nach
Konstanz Spielraum 4asse Kı&0 hoc r  verenter aCCCPLO, qul1d
otil ererem Tridentl, el SImMUulL, utL de OmMN1bus disertius Dominum
100052100881 1nformarem, per dispos1ltos el G properavı el Doet Grop-
IN un die apud 1psum antevertl; venit eNnım postridie e1IUs diel, UUO
6  f appuleram, iIncolumis ei haesıt 168 Lres deinde a SUuUum prin-
celipem perrexıit. Masius selbst kehrte A sofort ach Trient ZUurück, fand
aber immer die gyJleiche Schwierigkeit, da dıe erstien Sitzungen (7 Januar
un:! WHebruar schnell aufeinander Lolg'ten, dem Auditor
Pighinus eine ängere bwesenhel AaAUS Lrient KESTALLEN. So möge
denn Bernardıino el sowohl be1 araına Farnese W1e be1l aps
Paul H darauf hinwirken, ass das Teve für den Bischof VON KOonstanz
In Vollzug KESECIZLT werde. Denn handle sıch eine Persönlie  eit
VON weitreichendem Einflusse. Utinam UL14, UUOLFULL interest, COYNOSCETENT,
Qquanium 1pse apud German0os, Lum ei apud Helvetios QUUOQUE possIit,.

ID folgen annn Nachrichten ber die Niederwerfung des Herzogs
VON Braunschweig durch die Schmalkaldener, die nıchts Neues bileten.
Quod ad attinet, CITca Ver primum a.d exoptatıssımam Ro-
INAIN rediıturum, qula mMu. mıhl n (+ermanla a SUunt De his
Oomnıbus eLc Kıx Iridento lanuarıl 1546

Eiusdem Hmae Dms V rae humillimus SECTIVUS
Andreas Masius.

Der Bischof VON KOonstanz, der ler XENANNL wird, Wr Ilohann VO  e
W eeze (1537-1548), bekannter unte: dem 1te KErzbischof VON Lund 1n
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Dänemark, eın Staatsmann, den arl WwW1e seiInNn Bruder Ferdinand mit
den wichtigsten Geschäften betrauten. Andreas Masıus diente 1hm 1n den
ersien zehn Ilahren geiner auilbahn (1538-1548) als Sekretär und hat
a 190 auch die Heise die Kurie indessen Diensten Nnternommen Von
dem ' Breve, das Ort erwirkte, steht die Öriginalminute 1m atı
Archiv Armarium 41 vol 34. 129 W 610 mı1t dem eigenhändigen Ver-
merk des Kardinals Marecellus Crescentius, ass mi1t dessen Vollzug nicht,
WwW1e anfänglich bestimmt WAarL, 10 Mignanelli, sondern qauf AnordnungDE R des Papstes der Auditor Sebastian Pighinus betraut werden sollte Mi1-
gynanelli Wr nämlich UTrZz vorher VON sSe1lnNner Nunziatur ormser
keichstag unwohl zurückgekehrt un edurite der rholung (Friedens-
Dur9q, Nunztiaturberichte Ö, DA Anm IDER BPreve ist VO 2 Okto-
ber 1545 UunNn!' besagt, ass dem Bischof VON Konstanz namentlich WEDCH
der Kinverleibung - verschiedener vakanten Benefizien ın die e1SsS4a epL-
SCODPalıs, ann a2U6CN WESEN der kesidenzpflicht un: anderer inge TWwi-
stigkeiten mit einem Kapitel Un Klerus erwachsen SEe1ICN. Den übrigen
Inhalt o1ibt dann das He Gsl, In dOoTrSO, das dem Papste ZUF Bestätigung
vorzulegen WAaLr, ın folgenden Worten: Sanctitas Vestra AVOCAaNS ad
CAaUSaIll desuper etiam 5801 Rota pendentem eComMMuIttit Sebastiano Pighino
auditori otae, UL eonferat a.d alıquem 0CuUum dioee. Constantiensis
el CONELUF, eti1am hortatu Sus Vrae EÖ0S amı1cabiliter COM PDONECTE, quod 1
efhlcere 1O  w poter1t, dietam CAUSAaI SUumMMAaTIıeE audıiat et termiıinet. Kıs

.

cheint allerdings, dass Pighino 1 späteren Verlauf des Konzils ebenso-
wenig W1€e Anfang azu kam, sıch nNnach Konstanz DEZXCDEN: denn
die agebücher Massarellis lassen aum die Annahme Zı dass der
AÄAuditor otae, der zudem AI D August 1546 LU 1SChHO VON 1Ie
ernannt wurde, Irıiıent auf ängere e1t verlassen na Wie ann un
urc WeN das Breve Pauls MSI Tn Vollzug gyesetzt wurde, dürfte eher
24US den Konstanzer Quellen als AUS den römischen ermitteln Se1IN.

Noch ist ber D” Gropper eiINn Wort Hs ist NIC der berühmte
eologe lohannes (xropper, sondern dessen Bruder, der spätere « Öölner
Nuntius Kaspar Gropper, miıt dem Masıus die Heimreise AULS Rom antrat
Max Lo0ossen St1iess be1l seinen F orschungen ach Briefen des Masius auch
auf das Konzept einer Beglaubigung des Herzogs Wiılhelms VO  > Jüliıch
eve für Dr Kaspar (+ropper Paul H OIM 30 Iuni 1545 und auf
die kKückbeglaubigung des Kardinals WYarnese OIN HR Oetober desselben
Jahres, e1 jJedoch ohne Angabe ber den WeC der Sendung Briefe
DO  - Andr Masius 41/2 OCn wird INn schwerlich ırren, WE 10A11

annımmt, ass roppers Sendung mit der Aufhebung der Kıhe 11 -

menhing, welche Herzog Wilhelm miıt der och sehr jJugendlichen O-
er ohanna ret VON Navarra eingegangen hatte un C eren
Vollzug un (Fültigkeit die Prinzessin beharrlich Verwahrung einlegte.
Am 12 Oktober 1545 erklärte Paul LLI1I In einem Breve ı1lelImu
ullae, Cliviae el Monf;ium dux die Ehe un der ublıchen Klausel „„dumM-



e

Kleinere Mitteilungen

modo ut perfertur CONSUMMALUM 1O  z fuerit‘ für ungültig un el
e1lle für en andere Verbindungen einzugehen. Arman 41 vol 34 Q8—
9( J0 591 Mın Mit diesem Breve., sobald es ausgefertigt War wird ann
Kaspar (GGropper die Rückkehr angetreten haben Dass ZUEeTST. bei dem
1SCHO VON Konstanz vorsprach annn nicht auffallen, da lohann VO  -

W eeze aus dem Clevischen tammte un: be1l Herzog eiIm T OSSCH
Vertrauen FENOSS Lossen 49 Nr 54 Der Herzog nahm 1111 Sommer
folgenden Jahres Ferdinands dritte Tochter Marıa ZUr ema.  J60l

Möglich WwWAre auch, ass Kaspar Gropper den kurzen Aufentha ©
'T’rient dazu benützt &a  e, den Augustinergeneral Hieronymus Serl-

pando aufzusuchen und mM1% den neuestien Arbeiten SECcC1INES Bruders Ilohann
ber die rage der KRechtfertigung bekannt machen (S Römische
Quartalschrift 20, 174 f doch darüber jede Andeutung.

rn  Z
M
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Kiırchengeschichtliche Abhandlungen herausgegeben VON Dr Max

b Sdralek, IOla Band Ernst impe, die kirchenpolitischen Ansichten
un Bestrebungen des Kardıinals Bellarmin (S 1-1 LL Georg
Schmidt, der historische Wert der 14 alten Blograßfen Urban’s V.;
T Franz Xaver Seppelt, der amp der Bettelorden der Univer-
3164 Parıs 1n der Mitte des 13 ahrhunderts Breslau, Aderholz’ sche
Buchhandlung, 1905 (244

DIie erstie Arbeit &1e uns eine eingehende Untersuchung ber die
kirchenpolitischen een des Kardinals Bellarmin. Die Bedeutung
1n dieser rage leg darın, ass 1mMm Namen der Kurıie zwelimal die
er ergr1ıffen, sich ber das Verhältnis ÖNn Kıirche un Staat
a4UusSsern. Das eine Mal trat qa [s Verteidiger der kırce  1lchen (ewalt

das katholische Venedig, das andere Mal SC den protestanti-
schen „gekrönten T’heologen‘‘, VON KEngland, auf. Diese Ver-
teldigungsschriften un das sSystematische Werk de Romano Pontifice
bilden VOoOorneNnmMll1eG die uellen LÜr B.’'s Anschauungen.

Es ist miı1t Freuden begrüssen, ass sich der Verfasser der Anl
gyabe unterzogen hat, die Aussprüche des Kardinals zusammenzusuchen
und seine Te In klarer und übersichtlicher W eise ZUL Darstellung

bringen
N An In vortreflicher Weise hat ET sSe1INe Aufgabe gelöst. Wır en

durch ıh: e1InNn SCEHNAUCS, historisch getireues Bıild davon erhalten, W1e der
ardına ber Kirche un Staat ach iıhrem Ursprung, Wesen und SO
genseiltigem Verhältnis gedacht hat Mıt voller arheıl hat S1Ch
geben, dass falsch ist, 1n q IS nhänger der DOTLESTAS Arirecta ıN tem.-
poralıa hinzustellen. Im Gegenteil ekämpft diese un stellt sıch
aqusdrücklich auf die Seite der Verfechter einer DOTLESTAS ındirecta.
Seine Begründung ist allerdings oft weniger ylücklich. Er bringt Be1l-
spiele AaAUuS der Geschichte, die einer scharfen Kritik nicht standhalten

Der Verfasser hat den Versuch gemacht, die kirchenpolitischen
Anschauungen des Kardinales eiıner ausführlichen Kritik unterziehen.

;1
j}



zensionen
Wir möchten iıhn aro nıcht tadeln, sondern ihm diesen Versuch ZU

besondern Verdienste anrechnen. Dieser 7zweıte e1l konnte uns jedoch
nıicht sehr befrliedigen, W1e der erste. Der Verfasser operlıer sehr
oft mit veralteter ILıteratur und haft manche NEUETE er übersehen
Ich ı11 nicht daran erinnern, ass GT das Werk VO  S Scholz, Die ubli-
Iistık Wr Zeıt hilipp's des Schönen nıcht mehr benützte, dagegen Vel-

m1sst 11A1 (+ijerke’s (7enossenschaftsrecht © Bde., 1868 uUNSgEIN. Zum
K Bellarmin’s mit den T’heologen Venedig’s vgl a2UCN adoleta,
(LOLO ” interdetto d} Venezia, 1900 DIie KT OSSC Literatur ber die
Pulververschwörung AUuSs den etzten Jahren, W1e auch die VOorzuüg-
i1chen Ausführungen de Ia Serviere’s (1n den Eitudes, 1903, SS.) ber
die aran sich knüpfenden literarıschen Kämpfe des Jhs sind ihm E Dleider eNntigangen. Bel Beurteilung des Schlusssatzes der IUnam
sanctam dürfen Funk’s Untersuchungen, I7 483 f nicht fehlen ebenso-
wenlig die Arbeıiten V, Redlich (1892) un Domeier (1897) bDer
die Absetzung der deutschen Könige. u 113 werden die Privilegien

Anstatt 1UrGregor’s Gr für einige fränkische K löster erwähnt.
die emerkungen der Mauriner A notieren, wAare besser qauf die Neu-

ausgabe der Briefe durch Hartmann IL 1899 verwlesen worden.
Dort en siıch die Privilegien XILL, e (Novr 602). Ebenso
hätte bemerkt werden können, ass auch Sickel (SB der KaALS Akad.
Wissensch. Yhil hist le 1889, JLILZO) für die Echthei der Schlussfor«- B  L4 P  .  T'  DA  5Gr
mel eintritt. Ob dıe Briefe Gregor’s 1E KXalser 1D echt sind, ist
reC iraglich. Duchesne wenigstens A G1E für unecht (Lüiber DONTL-

Bel Beurteilung der Absetzung des Merovingers hil-ficalıs, L, 4163
derich hätte doch Mühlbacher’s (zesch Karolinger, 1896), 576
weıit bessere Dienste gyeleistet, qls as Handbuch der Adeutschen G(Gesch
ON BrT. (+ebhar Diese Hinwelse, die och vermehrt werden könnten,
mögen  15 gygenügen. en der Kritik nd der positiven Darstellung der
B.’schen Tre wünschte 11AL eine Aussprache ber die Quellen, die
der Kardinal benützt, F6SP. die ıhn beeinflusst en

ehmı behande historisch-kritisch die en Biografien
Urban’s Jede einzelne wird auf ihren Wert untersucht un analy-
qlert. Sind auch 1n den Arbeiten Lindner’s un ehbenso bel Albanes

KZuLe Vorstudıiıen gegeben, 1e€ dem Verfasser (07601 noch manches
ZU tun übrig Abgesehen VON den sorgfältigen Nachprüfungen ihrer

kKesultate, ucht auch selbständig vorzugehen. Namentlich schartf- e SE
SINNIS sSind die Ausführungen ber die und: 3 Vita, die el dem
Bonner Kanonikus W erner Haselbeck ZUWEISL, un ber die Vita
In eindringender Weise vVermäas darzulegen, ass der Verfasser der

letzteren 7aus der 4äne VOILl Ooulouse und eiINn gelehrter Dominikaner ist,
der Urban 1n nahen Beziehungen stand, un!' auch lcher Gregor’s XLl
OomfTiahr mitmachte Un 1n AVvignon keine untergeordnete ellung
einnahm. Mir scheint, als der Verfasser noch ELW. weiter gehen E fa K A

N
» >
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n  ( sollen. Wäre C ıhm nıcht möglich SCWCSCH, eINe Persönlichkeit

nden,; auf dıie alle jene Momente NCPASST hätten”? 1ne eingehendere
Beschäftigung mıiıt der (+eschichte des Dominikanerordens, den Urban
Sanz besonders schätzte, könnte vielleicht yute Dienste elsten ndpr  CS einer Zanz ansprechenden Hypothese ber enVerfasser dieser Vita führen.

uch die Besprechung der übrigen Viten, die weniger er bean-
Spruchen können, AL VO  S dem eschick des Verfassers ın der Hand
habung der Quellenkritik. Wenn aber AUS der 1587 mitgeteilten
Stelle auf e1INe bhängigkeit des Stephan VON onty VON Aymericus
schliıessen möchte, i1st AUSsS der Aehnlichkeit 1e1 gyeschlossen.
Zu 188 Urban hat 14. (A1015 Kardinäle ernNannt, W1e AaUS Kubel’s
Hierarchia, 20, ersehen ist. Kür das Datum der Ankunft Karl’s
In Avignon 1365 sıiehe auch Loserth, (zeschichte des SPÜberEN Mittelalters,
1903, 2392 Die 170 Nannte VO  S Haller vergeblich gesuchte
Konstitution Urban’s Horribilis ber die Pluralität der Benefizien,; sich abgedruckt ın dem ‚npENdix den Anmnales da Dunstaplia
(Rerum Britann. medir AMevt serintores: Annales Monastici, I1LI (1866)
413 Sie ist, VO Februar 1363 datiert.

In das 13 Jahrhundert versetzt uns die gediegene Abhandlung
VON Seppelt. Auf FÜn der Forschungen Denifle’s un Rashdall’s
zeichnet 1n den einleitenden Abschnitten die Kntstehung nd Orga-
Nısation der Pariser Universität, un sich annn selner eigentlichen Auf-
gyabe zuzuwenden. Freilich hat unXNs 1Ur einen kleinen eil Se1INer
geplanten Arbeit geschenkt. Der amp der Bettelorden der Um1-
versıtät Parıs so11 1n einer äteren Arbeit behandelt werden. Der

X  d
Verfasser geht 1er Nnur auf die Anfänge derselben un ihre Beziehungen
ZUT Wissenschaft eın Er hat verstanden, In ZTOSSCH ügen mit Be-
nützung der besten und Literatur hlerüber &uUt orlentieren.
er dıie ellung des hl Franziskus ZAUT Wissenschaft verbreitet G1
sıch weiter. Seine Beweisführung scheint durchaus gelungen. Sseine
Analyse der einzelnen Stellen, die für eine XTÖSSeEre Wertschätzung der
Wissenschaft angeführt werden, ist 1Mm QaNzZecn treffend. Nur einmal

Ob der Verfasser AUS dem Briefe des..
dürfte ZU weit gehen.

Da eiligen Antonius nıicht 1e1 herausliest? 1ne Besorgnis leuchtet
ohl AUS jenen Worten, aber qauf e1in inneres Widerstreben, we1ıl iıhmmN  .  K die Neuerung nıchts (iutes ZU versprechen schien, ass den Heiligen
lieber SCWESCH, WEeNnN Antonius solche theologische Vorlesungen nıcht
hielte, scheinen IN jene Worte doch nıicht hinzuweisen. Hier scheinen
die Worte DL 168 die der Verfasser anführt, och immer ihre Riıch-

AA  n igkeit haben en WITL VO  S diesem Punkte ab, dürfen WIr
S’q Studie als eine vorzügliche bezeichnen ; die Beherrschung des
reichen Materials, die klare, ansprechende Darstellung un die charfe
Interpretation der Quellen lassen eiINn schönes Werk hoffen, dessen A D-
chluss WIFr mit pannung entgegensehen.
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Diese gediegene VON der Verlagshandlung schön ausgestattete
Festschri bedeutet e1ne würdiee Khrung des Nestors der katholischen
Kirchenhistoriker, des Prälaten Dr. Lämmer, dem der Band gew1ldmet r  NL F  Ob  H  IRist, un 6EINEC Vo Genugtuung für dıie Sorgen un Opfer, die der Heraus-
gyeber 111 nıcht SCIINDSCIN Masse bringt.

Schweitzer

Die Weltreligionen gemerinverständtlicher Darstelbung, IET an
Loftus Hare, Die eLLGLON dAen (17 zechen AUrzZzer Abriss der Mythen, A z

'T ’heolor1ie Uun: hauptsächlichsten nlosofischen Lehren der qalten (GGriechen
Autorisierte Uebersetzung AUS dem Enelischen un MmM1% Ce1IHNENNN VOoOor-

\W OI Le versehen VO  u Dr Anton OI1S Führer Leipzig-London, 1906
XV1+96 5 brosch H—

Eın Unternehmen C 21L d1esem Bändcechen d1e OQeffent-
lichkeit DIie hlıemi1t begonnenen bhandlungen sollen nach dem (+e-
e1lLWOr „dem Zr OSSCH ublıiıkum einfacher, zlarer un origıineller
W eıse dıe Forschungsresultate berühmter Fachveelehrten autf dem (+e-
hiete der Weltreligionen miıtteiılen un damıt dem Interesse für relig1öse
Hragen entgegenkommen, das erneut en weltestien Kreisen der Be-
völkerun erwacht 1SL% Der gebildete 4.1e aber uünde das TÜr ıhn
Wissenswerte ‚, 11} TFaZlsCcr un eilcht verständlicher HKorm“* 1ler dar-
gyeste

Das vorliegende ersterschienene Aandchen hat sıch CIM weltes Ziel
gyesteckt Es handelt AünTt Abschnitten ber rsprung und Mythen,
ilosofie, dıie Schule ato Sy die stoilsche 110soüe, dıe mystische 'T ’heo-
10  1e Den Standpunkt welchen der Verfasser eINNıIMMETE zrüundet das
Motto der Spitze des Büchleins SI G(läubieen! Rühmt 1Ur

N1C (+lauben qa IS CINZISCH WITL gylauben auch WIC ihr der Wor-
scher ass sSıch keineswegs berauben des rbteills, er Welt gYegonn

un MI (Göthe) (+x>erade dieser modern relig10onsgeschichtliche
Standpunkt hat den Autor verleıitet alles sehr idealisieren un
die starken Schattenseiten der gyriechischen elig10n un Kilosofie fast
YÄänZzlie I& HNOT1LELEN Insbesondere wıird dem Neuplatonismus, sovlıel
Schönes auch gezeitigt Verrzyleich ZAU Christentum eE1INe über-

Was dıe orm betr1{ift hattrieben bedeutende ZU.  N
ohl manchmaljl unter dem Streben ach fÄl1iessendem Stil un mög lıch-
Ster kürze dıe arheı des nhaltes gelitten So dürfte die Broschüre
ZWaLr dem gereiften, urteilsfähilgen gebildeten Manne mancher Hinsicht
Cc1Ne immerhın ansprechende un orlentlierende ektiure S11 ob S16 ıhn
wahrhaft befriedigen wIird un öb amı Ee1INEeIN SCHh wahrheitsu-
chenden um gedient 1sSt erscheint dem Referenten sehr raglıc

Müller
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E  P
eifer NtionNn Kirsch, Der Portiunkula-Ablass 1ne historische

krıtische Studie übingen, 1906 Mk 1,20
Veranlasst Uure e1in 1mM vatikanischen Archiv aufgefundenes en-

stück Benedie  7G DE Wr Verfasser dieser ebenso scharfsinnigen, W1e
grün  ichen Schrift der vielumstrittenen rage über den rsprung des
Portiunkula-Ablasses näher &O  n (regenüber Sabatler un: Pau-
Ius welst Verfasser nach, ass besagter Ablass, der 1547 VO  S 1US
q ls LotLeS-QUOTLES Ablass bestätigt wurde, unmöglich VO  — Honorius 11L

Eın authentl-dem HFranz VO  — Assıs] gewährt worden Seın konnte.
SCNHEeSs Dokument AauUus dem Jahrhundert, welches die Bewilligung
dieses asses VON Seiten des h1l unles bezeugt, ist nıcht G1 -

bringen In jener elit verlıehen die Päpste 1Ur 1n KAaNZ seltenen Fällen
und 100 DA untie schweren Bedingungen einen vollkommenen Ablass DIie
Verleihung des Portiunkula-Ahbhlasses hätte a 1sSO _  O' die amalıge
kirchliche Gepflogenheit verstossen. In sSeEINemM Testament hat Hranzıls-
kus ausdrücklich seinen Brüdern verboten, sıch Von Rom Privilegien

verschaffen. Darum konnte Franziskus wohl gelbhest e1InNn CS
rivileg, W1€e tatsächlich der Portiunkula-Ablass ist, nicht VO  H aps
Honorius erbeten haben. ucn die ersten Biografen des eiligen CL -

wähnen mit keiner diesen Ablass Ebenso wIird ın en eologi-
schen Abhandlungen eINes onaventura un lexander VON Hales, die
ber den Ablass schrieben, nıie auf den Portiunkula-Ablass exemplifi-
ziert, der OCcCN sicher Von diesen Hranziskanertheologen genannt worden
wWäre, W61111 er damals SCNON exIistiert Die ın em etzten Drittel
des Jahrhunderts auftretenden Zeugnisse für den Portiunkula-Ablass
haben, W1e Verfasser eingehend nachweilst, keine Beweiskraft.

DIie g  eit der Kntstehung des Portunikala-Ahlasses VerseizZz Kirsch 1n
die re 1288—95 Als Urheber desselben bezeichnet QT die ın jener
rg  eit innerhalb des WFranziskanerordens entstandene Zelanten-(Observan-

Diese Partei habeten-)Partei, insbesondere deren FWührer Peter 1YV1
31C,N 1mM P._AblI eiINn Gegengewie Dı verschaffen Xyesucht gegenüber den
Auszeichnungen, welche der Hranzıskanerpapst 1KOlaus der Kran-
ziskuskirche Assısı verliehen hat

Wenn auch Kirsch {Üür den zweiten positiven 'Teıl ge1ner CNrı
ers och den stringenten Beweils bringen IN USS, haft uns doch der
ersie negative 'Teil vollständig dayvyvon überzeugt, „dass der P.—Ablass
nıcht In der geringsten Beziehung ZUIU K'ranz steht un somit eNA-
gültig AUS seinem en auszuscheiden

B LTE
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Dr. oYyS Meister, Ihie Geheimschrift M zenste der pÄpstlichen
Kurte, VOoONn ihren nfängen bis Z Ende des 16 Jahrhs GÖörres-
e S RN Quellen UN Forschungen AUsSs dem (+ebiete der Geschichte,
a an aderborn 1906 450 Mit fünt kryptografischen Schrift-
tafeln UTSn Studie ber die Anfänge der modernen diplomatischen (+e-
heimschrift, dıe VOTLT einigen Jahren erschlenen ist (vgl R.Q.-S., V:,
A0 lässt Meister nunmehr das YrÖsSserE Werk iolgen, das ausschliess-
ich der päpstlichen Zifferschri gewidmet ist. Den AÄAnstoss diesen
Korschungen gyaben namentlich die ammlungen un Aufzeichnungen U

der beiden Argenti, un Neffe, (+lambattista un Matteo, die ın
den Jahren T das Amt des segretario cıfre der Kurie
innehatten. Die Herausgabe der Nuntiaturberichte unfier Sixtus Urce
das Institut der (+örres-Gesellschaft führte er notwendig diesen
beiden amtsfreudigen Sekretären un der B1  10the Chigl, die deren
reichen achlass besitzft un:' gylücklicherweise damals och nıcht W1e
heute iıhre Schätze unter sSLıLreNCY'StE Klausur NESCIZLT hatte. Von den 70 P
Geheimalfabeten un Schlüsseln, die der Band AUS dem 16 ahrhundert
bringt, gehören 198 den Argenti AD , LUr O, Sınd AUS andern Quellen A 2  ‚Agyeschöpft, wobei TEellC nicht beansprucht, alle Fundorte aufgedeckt

haben Immerhin ist ersichtlich, ass der Grundstock des (+anzen ur
und die wissenschaftliche Brauchbarkeit für den Herausgeber dıiploma-
tischer Korrespondenzen jener M  e1it wesentlich auf dem Sammelfleisse
der Argenti beruht

Die Schlüssel der Argenti sSetzen TE11C erst _  O' das Jahr 1540 XeiN, mi1t. eıINner Ausnahme, die untfen besprechen Se1IN wird; für die
Tühere r  eit sind ähnliche Vorarbeiten nicht vorhanden, auch d1e (uellen
O 11017 6 spärlich un laher die Aufgabe eiINer systematischen Darstellung

ber Meister hat mit (+e-sehr mühsam un ohne erprobte Unterlage. Nduld un Umsicht Te 1NAUTC alle Spuren der päpstlichen Krypto- A  %mfgyrafie bis 7ı dem Punkte verfolget, da die Versuche, den Sinn einer
Schrift NT Unberufenen D verbergen, einen Fortschritt ber dıe AaUSs

dem Altertum ererbten Kunstegriffe bedeuten Diesen un gylaubt 478 2
ın einem Schriftstücke des Jahres 1226 gefunden Z en un reiht

V
1U VON OTrTt d1ie Zerstireuten (+lieder der Entwicklung ın möglichst
folgerechtem Zusammenhang aneinander, 'Theorie mit Anschauung V6L-

bindend un die Vorzüge des einen Systemes VT dem andern erläu-
ern Bald NnAaCcNh dem Kr ÖSSCH Schisma, das natürlıch der (+eheimschrift ä'  MIrue  aren Boden gewährt a  e, wird diese auch Gegenstand chartf-
SINNiger Abhandlungen, eren bedeutendste VOoONn Le0 Baptısta Alberti un
ın weıilit yrösserem Umfange VO  w Abt Trithemius herrühren, bis ann
wleder dıie beıden Argenti fÜür ihre elit den nbegr1 der DAaNZCNH bis-
herigen Kenntnis un usübung gyeben Mehrere dieser 'Traktate werden
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nıer ZU erstenmale veröffentlicht auch das Briefbuch des Krzbischofs
Petrus de (A*ratia VON Neapel AauUus em Jahre 1364 welchem die fünf
Schrifttafeln mM1 (+>eheimschrift eNtnommMen sind Wr bisher unbekannt

Das ersie (+>eheimalfabet AaUSs der Argentisammlung (S 176) gehört
dem Tre 1539 A, die folgenden gyehen fast regelmässiger Zeitfolge
welter 11 16 ahrhundert 1Nna Nr 5( (S 210), Ta del cardınal
dı (707 LOnNda O  S 7iovanmatteo gehört offenbar der el emens VII
A denn der ardaına. VON Cortona annn nıcht der dortige 1SChHhO nıcht
ardına Ricasoli Se1iIN WIEC Meister anmerkt sondern 1Ur

Y
der ardinal Sil1yio Passerini VO  S Cortona, der 1524 VON dem
nannten, eben gewählten Papste ZUTr Leitung der mediceischen eg1e-
rung nach Florenz gesandt wurde Und (+HO0ovanmatteo 1sT der D)atar
(+berti der bevo1r zugte diplomatische Vertraute des Papstes, bald nachher
SAaNZ hervorragender Bischof VO  e Verona Dieses -  O,  ANZ vereinzelte un
Zersprengte eisple ass erkennen, ass die Argenti den Zeiten VOL
1540 bewandert auch die Kreisscheibenmethode, die Meıister
auf A0=41 m1ttfe1l un se1inNner Vorlage folgend dem Papste Paul L11
7zuschreıbt gehört N1C diesem, SsSondern dem dritten Nachfolger Paul
Zı WI®e sich 2AUuS den Namen Re PhiDPO, UCa Alba us  Z Nomen-
klator erg1bt DIie eit VO  S 1525 1538 omMmm demnach bel Argenti un
auUuCcN der arstellung Meisters KurZzZ, da doch bel den Le-
KYatlonen des Kardinals ampegio ach Kngland un: ZU Augsburger
keichstage die (+>eheimschrift 6C1N6 sehr KT OSSEC pıelte
Damals schon hatte die Kurie Cecco CISCHCNH Beamten für
(+eheimschrift W1e iıch VOT langem dargetan 2a Histor ANTOUC. 1888

33 34), un da Triphon Bencl1Oo, den Meister (S 51) die Spitze der
Ziffernsekretäre stellt Se1INenN Briefen öfter VO  a diesem Cecceco pricht
un iın SCe1INEN Oheim nenn Dionigi Atanag! Liettere facete, Venetia
1589 &> S20 dürfte sıch ergeben, dass die Reihe dieser Beamten
N1C erst. mM1 1555 (S Sl ondern sicher schon 1528 beginnt unA ohne Unterbrechung welter an Der ardına VO  — Werrara Nr

HA 1.79 1S% nıcht araına Johann Salviatl, der allerdings den Bischof-
StEUu innehatte, ondern Kardıinal 1ppOLY Eiste, Bruder des Herzogs
Ercole VON WFerrara Der Erzbischof VON Kagusa, für welchen Nr E

215 bestimmt 1ST, annn N1C Beccadelli SCIN, ondern ZLLE Se1Iin Vor-
SaNSCI Joh Angelo de Medicei, Später aps 1USs

Man wird diese un andere kleine ebrechen dem uche, das C111

TanZ (+ebiet erschliessen bestimmt ist Kute halten
un freudiger die umsichtige orgfalt anerkennen, die auftf dessen
eigentlichen weck die Wiedergabe un SCHAaUE Kedigierung des wert-R aa A
vollen Quellenstoffes, namentlıch der sehr empüändlichen Geheimzeichen
un ihrer ulösungen verwende worden 1SE Für alle, die sıch mi1t
der Diplomatie der Kurie 16 ahrhundert beschäftigen haben,
wird Meister Buch unentbehrlich SCIN, Se1 C dass ihnen unau{f-
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gelösten Depeschen In (>eheimschrift die Schlüssel bietet, SEe1 C ass
es ihnen die Wege zeigt, W1e 11412 einen fehlenden Schlüssel selber her-
tellen könnte.

“  %

Franz TI®e Martın Ae Alpartils Chronica actıtatorum terri-
DnOoribus Domainı Benedict: TEL Band Einleitung, 'Text der Chronik, nAnhang ungedruckter Aktenstücke ceNh { Quellen
un KForschungen, 12 an Paderborn, chöningh. 1906 ALILI, 616

achdem Eihrle 1ın den Bänden sl des Archivs für I1ıteratur- un
Kirchengeschichte des Mittelalters bhbereits eine wertvollen Quellen-
stoffes ZUL Geschichte Peters de Luna, als Gegenpapst Benedikt C
gyenannT, veröffentlicht un kommentiert hat, beschenkt er unLSs Jetzt miıt
dem ersten an eINESs erkes, das diese lang1ährıgen KHorschungen
abschlıessen un eren Krgebnisse darstellen: 7il samenfaAassen SOIl Hür
diese Darstellun ist der 7zweiıte Band estimm(t; Q.Der berechtigt un
natürlich der 1n olcehen Wällen 1che unsch 1St, ass dem erstien
Bande bald der andere folgen mMÖge, iıch CS doch fast für E1n
Unrecht, ın auszusprechen, da schon dieser Band den „müden
Abendstunden‘‘ abgerungen werden MUSSLe, die ach doppeltem un
dreifachem agewer 1 Dienste der Wissenschaft übrig bliıeben (+@CWISS
wırd daher jJeder, der 1mMm letzten Jahrzehnt ın der vatikanıschen Bibliothek

arbeıten a  e, für die Aufmerksamkeit und Unterstützung, die er VON

Seite des Präfekten gefunden hat, wenigstens dadurch selnen Dank
abstatten, ass er demselben für eigene Publikationen reinen '""ermın
bestimmt. uch Referat gyeht deshalb NOCN nıcht auft die Kreign1sse
des stürmischen Yeitraumes VON Peter de Lunas Wahl 1394 bıs ZUIL Konzıl
VON Konstanz un später e1IN, ondern beschränkt sıch darauf, die Leser
der Quartalschrift mit dem Inhalte dieses ersten Bandes hbekannt Amachen.

DIie Hon des artın de partı ZW ALr TD ELWAS ber e1In
Drittel des Bandes AUS, aber 331e ist der Kern des Ganzen, eine „Quelle
ersten Kanges‘}, un: &1bt er mi1t Recht dem er seinen 1te
Denn der Verfasser stand, lang Peter de Lunas Laufbahn der STOSSCH
(+eschichte angehörte, Z diesem 1n den nächsten und vertrautesten Be-
ziehungen UnN:' berichtet darüber ach gyleichzeitigen, tagebuchartigen,
WeNN auch später überarbeıteten und ergänzten Aufzeichnungen., IS ist
1Ur eine einzige Handschrift der Chronik bekannt, nämlıch das T1&1Na.
VO  S Martins Hand, un erst nach recht verschlungenen egen fand
Ehrle das Unicum, das ursprünglich ın Barcelona beheimatet WAaL, 1mMm
Escurilal wleder. Ks ist für den Historiker fast beängstigend, dass eın
olches Dokument 500 a  re 1NdUre. gleichsam auf Z7wWwel ugen stand
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und Ur irgend einen Zufall verschwinden können; un Ver-
dienstlicher ist er diese Herausgabe, die zugleic 1n Kinleitung, WNeXT-
kritik un sachlichen Erläuterungen eine Sicherheit un Kenntnis VON
Ort un:! e1it den Sag leg't, die eben 1Ur TIe ach seinen Üünd-
lichen Forschungen AVvignon, 1ın iIranzösischen, spanischen Archiven
un VOTL em 1n den vatıkaniıschen Quellen besitzt, dıie sıch ın Archiv
und Bibliothek p  a  e laufen

Auf die Chronik lässt 1U 1n 1er Abteilungen einen Anhang
ungedruckter Aktenstücke folgen, der fast den doppelten Raum ]jenern  A einnimmt (S 213-613). DIie Gruppe Stammt. AUS dem gyleichen exX
W1e die Chronik und rührt auch grösstenteils VON emselben parti
her, der besonders ber se1Ne Tätigkeit VOTL der zweıten Belagerung
des Papstpalastes ıla f Avignon 1409 berichtet,. Ungleich ausgedehnter
ist die Zzweiıte Gruppe, AaUS dem Archiyvr der Könige VON Aragonien 1n
Barcelona S 246-356), cdie der Herausgeber durch sehr willkommene
Mitteilungen ber dieses wahrhaft königliche Archirvr einleitet. uch
den einzelnen oder JE zusammengehörigen Stücken ist; hler WI1Ie UuUre
den SZanzZeh Anhang opfe das nötige bemerkt un es für die
spätere Darstellung vorbereitet.

*x

Da Peter de Luna, selbst Katalane,
Önig Martin VON Katalonien se1iINe treueste Stütze &a  e, ist ber die
Wichtigkeit dieser Archivalien eın Wort verlieren: 191DMe JEe1 ühmend
diıe vornehme ewan  eit hervorgehoben, mit welcher bel der Heraus-
gyabe das katalanısche un kastilianische Sprachidiom, ebenso W1e be1l
andern Stücken das provenzalische und altfranzösische behandelt werden

In der drıtten (+ruppe, AaAUS den en des Afterkonzils VON Pısa,
siınd besonders bemerkenswert die Aussagen des Kardinals Brancaceio

Luna, un die Abhandlung ber die tellung des Hl Vincenz
Werrer der Kurije AVIgNON; 1ın der vlerten, AaUSsS verschledenen Eund-
0  M, die Zusammenstellung VON Aeusserungen nationaler Gegensätze;
die iM Schisma hervortraten, desgleichen die Übersichten und 'L raktate
ber dıe verschliedenen Wege, auf denen Se1t 1394 die Einheit herzu-
tellen versucht wurde. AT 614-616 sSind einige Verbesserungen un
Zusätze angebracht: ach dem, WASs oben bemerkt wurde, wIrd Nn1emand
eiınen T’adel darın üinden, WE 1er och einige kleine Krrata notiert
werden, VIL ohl actıtatarum actitarum, Z N
Jahreszah 1399 S19 1409, S Zeil der Note CESSaNl STAa
GCessuNt Eın alphabetisches Sachregister wird dem zweıten AaN! be1l-
gegeben; aher schon Jetzt tut das SCNAUC Inhaltsverzeichnis ber den
Anhang der Aktenstücke ULE Dienste. Und das Buch ass In
se1liner gyesamten Anlage un Durchführung erkennen, ass eine be-
rufenere and q ls d1€) enige Ehrles für die Darstellung dieses Zeitraumes
nicht geben kann,

ses,
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erlıere, Ursmer S B., Inventaire analytıque des „Diversa

Cameralia‘* Aes Archives Vaticanes (1389-1550), pnOoINT de UU des
ANCLENS Ai0ceses de Cambrai, Liege, Therouanne et Tournatr. Kome, Na-

INUr, Parıs, 1906 8°0, ß  p et 308

aum at Dom Berliere, der verdienstvolle bisherige Direktor des
belg. hıst Instituts Kom, miıt der Veröffentlichung des ersten, 1000 A
Seiten umfassenden Bandes der Analecta Vaticano-Belgica, DUOLLES PUT
l Institut historique elge de Rome einen Bewels seliner erstaunli-
chen Arbeitskra geliefert, lässt C schon wieder das oben bezeıich- Y

ete Inventaire analytıque erscheinen ID ist dieses sSe1Inem nhalte ach
ahe verwandt mıt dem VO  s ihm 1904 veröffentlichten un die nAam ı-

-cehen Diözesen berücksichtigenden Inventaire anaiytique der LO oOl7i-
gationum et solutionum‘ des Archives Vatıicanes. e1 sind jedoch, obwohl
1 e auch als OIl zıelle Publikationen des belgischen historischen ISEI:
utes Rom ZU betrachten sınd, nıcht qutf Kosten dieses Instituts,
sondern auf Kosten des OÖrdens, welechem Dom Berliere angehört,
schlenen. Hat aber das Inv anal, VON 1904 M die Zahlungsverpüich-
Lungen un wirklichen Zahlungen der 1SCHOTe un EZW., der
Kommendatare jener vier Diözesen und der darın gelegenen Klöster Z
Gegenstand, befasst sS1cCh das Inv anal. VOI 1906 mi1t den vielgestalti-

Diversa (ameralia. „Cest Ou1llıs de doecuments de LOUS KECNTES,
oOu on trouve les Correspondances des cCamerlers 4Ü VOCO leur agentSs, des

- 3E
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mandats el des deelisions mati]iere financlere, les nominatıons d’ employes, X  \OTrdres de palement, pAasse-ports eit franch1ises, les ettres de IM-

dation, des 2ZCLEes CONCeEerNAaNnt administration des douanes, des
d egyagements milıtalres, des visites ad liımina, des ettres de ei Q7OT=

dinatıion, les proces d’exemption POULC les SCUMLALESE dispenses de Ia i
residence personnelle ans eurs beneLces, des vidimat]ıons d’actes t1res A  N
des reg1stres d’obligations el Ge quittances, mılıeu esquels SoNtT

parfols NSSEES des Ccoples des hulles el de MOLUu propr10°°. So arak-
terisiert der Herausgeber selbst anz reftend den Inhalt dieser Diversa
Cameralia, Kıs S1INd etiwas ber Stücke, welche für die erwähnten
Diözesen D der angegebenen e1it A4USs 53 Bänden zusammengestellt un
ın knappem kegest veröffentlicht wurden. Als „Annexes‘“* folgen annn
5( wichtigere Tkunden ın extienNnSsSoOo 1ıne SoTgTältig gyearbeitete, 55
Seiten umfassende „L’able analytıque des OINS de leux eit de personnes“‘*
beschliesst dıe besonders Dr die genannten Diözesen wichtige un wert-

v  ( Pubblikation.
Konrad

;
Y
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Zium Redaktions wechsel

Die „ HÖMIiSsSChe Quartalschrift für christliche Altertumskunde
und-"für Kirchengeschichte‘‘ wurde 1mM re 1557 1mM Kollegium
des deutschen Campo santo Rom In S Leben gerufen, „Uumnter
Mitwirkung VOL Fachgenossen‘‘, unter denen WITr on Anfange1INe Reihe der hervorragendsten (relehrten 1n beiden Disziplinena Is Mitarbeiter gehabt haben

Im. Jahre 1899 übernahm Herr Dr Heinrich inke, damals A, O,Professor der' Geschichte in Münster, der Mitbegründer Zeit
schrift, die Redaktion des hıstorischen Teiles, die bis ZU Jahre
1897 fortführte Ich kann heute nur dıe ortie wlederholen, mıiıt
denen iıch damals dem verehrten Mitredakteur meınen an 2 US-
Sprach: „Niemand WEeISS besser als ICH: die QuartalschriftsSelINEmM KHRat nd Se1INer Mitwirkung verdankt‘

An Fınke’s Stelle trat Herr Dr Stephan SES, Vorstand des
Institutes der Görres-Gesellschaft 1n Rom. In en zehn Jahren,während welcher den historischen e1]1 Zelitschr1ı
rediglerte, ist eine olche archivalischen Materilals zumal

9  4L
AUS den vatıkanıschen Schatzkammern ZUT Veröffentlichung un
Bearbeitung gelangt, ass kaum eine andere Zeltschrift Aehnliches
aufzuweisen VvVeErMmMAasS. Wenn se1nNe angegriffene Gesundheit, W1e
die Häufung anderweltiger Iıterarischer Verpflichtungen dem
Herrn Tralaten Ehses In den etizten Jahren W1ıederho ahe legten,
Ol der Redaktion zurückzutreten, na ich selnen AUSEr1
hinzuhalten gesucht, ange immer möglich Wa  H Dem lang-Jährigen Freunde nd Mitredakteur wırd nunmehr Herr Professor
Kirsch on der Universität Freiburg (Schweiz folgen, den das®  s gyleiche an der KFreundschaft se1t Jahren mi1t dem ampo Santfo
un: selInem Rektor verbindet, dessen Name zudem autf dem (+e-
1efe der Kirchengeschichte wWw1e der christlichen Archäologie den
besten Klang hat Als Mitarbeite bleibt auch Herr Prälat Eihses
unNnserer Quartalschrift ireu

Der Junge Nachwuchs Der auf historischem W1e archäolog1-schem (Gebiete wırd mıiıt en en and 1n and bauen, den
wissenschaftlichen Kuf, en unsere Zeltschrift sich In den ZWaNZlgJahren erworben hat, noch mehr begründen.

de W aal
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Eın Prozess
Bischofund Domkanpıtel VON W ürzburg
der päpstlichen Kurie 14

Von irsch

Der Widerstand dıe dırekte Verleihung der kirchlichen
Pfründen durch die päpstliche Kurie und SCcSCH das damıt
sammenhängende Besteuerungssystem der Benefizien den C 111-

zeiInen 1ändern Lrat. bısweilen e116eT1° sehr schroffen Weılse
Tage In den Berichten der päpstlichen Kollektoren deutschen
Reiche inden sıch mehrere Belege dafür MI1 welchen eiahren
des mt e11NesSs kurlalen Steuereinnehmers anc’esichts der Opposıtion
des Klerus SC dıe besteuerung kirce  1l Ccher Pfründen verbunden
War Der VO (+@neralkollektor (+erardus de Arbento fÜür Irıer
u11l 1347 ernannte Subkollektor wurde, a {S dıe rhebung der
Annaten begınnen wollte schwer misshandelt ass dem
Kollektor schr1eD, werde sich nıcht mehı un dıe Eintreibung
der Abgaben kümmern, da der (z+efahr schwebe ertiran

Nun ernannte derwerden a  S nıcht Se11N Amt nıederlege
Kollektor den Primı1cerl1us VOLN Metz, UulCcCO Bertrandı Ee1NeN mäch-

Mann, ZU Subkollektor Dieser begann qofort das gericht-
IC Verfahren SCcSCH dıie Wıderspenstigen Benefiziaten der DIiöÖözese

Her die ihre Annaten nıcht bezahlen W Oollten un andte e1NeN

Alleın derBoten M1 en Prozessakten 111 das Trierer Geblet
Bote wurde ergri1ffen, 1e en wurden ihm WESSCHOMINCH un

Vgl Kirsch, Die nÜäpnpstlichen Kollektori:en Deutschland während Ades
Jahrh.; Paderborn 1594, N mehreren Stellen.
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zerrissen, nd iıhm selhst wurde eine and abgehauen, damit
nıcht mehr zurückzukehren WAaSe Der Subkollektor machte
Prozesse un sandte wliıeder einen Boten nach LIIer; alleın uch

Auf den Bericht des Kollekdieser wurde ergr1ıffen nd erwürgt.
OT'S IMN wurde 1mM HE 1354 der Erzbischof ol Trier selhst
nıt der rhebung der Annaten VON en vakanten Pfründen un
der Zehnten beauftragt; alleın auch schrieb AAn die Camera,
ass e]® diesen Auftrag nıcht auszuführen wage. '

Wiıe 1n Trier der ote des Subkollektors der Annaten,
wurden gelegentlich der Verleihung einer Pfründe unr den
aps der W ürzburger Kathedrale die Bevollmächtigten des
1eU ernannten Kanonıikers ebenfalls ergriffen un g etötel, ql G1e
ıiıhren Auftrag ausführen wollten. Der organg ührte Z einem
Prozess AaAn der Kurie SCcSCH den 1SCHO nd as Domkapıtel
W1e en Stadtvogt Ol W ürzburg. Da bei en Pfründenverleihungen
durch die Kurie WESCH der amı verbundenen Annaten uch die
(l'amera e1IN Interesse hatte, aren bel dem Prozessverfahren; ı. aı
uch die richterlichen Behörden der ()'amera vertreten Diesem
mstande ist AA verdanken, ass die Akten auch dem Kameral-
archiv einverleıbht wurden un ın ruchstücken 1m Kollektorien-
ban 110 erhalten s1ınd. Den Ausgang des Prozesses erfahren WITr
leiıder HLCHT, da der Schluss der Akten Der Prozess ist VON

STOSSCHN Interesse nıcht 1Ur des Vorkommnisses CSCN, Al das
siıch nüpft, sondern auch WG  > des gerichtlichen Verfahrens an
der Kurie selbst, 1n das 1S dıe en einen 1n  1C gewähren.
Ich werde zuérst kurz die Begebenheit schildern, W1e G1@e sıch AaA UuS

en en ErgiDt, dann das gerichtliche erfahren ın der Sache,
die zuglelc zivyı]ıler nd krimiıineller Aatur 1st, darstellen nd
Schlusse ein1ige Auszüge AUuS en Akten WOTLLLC mitteilen.

8  C

Den Gegenstand des Prozesses ernen WIr AUS der päpstlichen
VOIN 2 prı 15358, durch die die Angeklagten vorgeladen

Kıirsch, FG n 195 Vgl ebenda,
178, 184, 189

1B 137 138, 150, 16  Zg 163,

;a
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Pro%ess gegen Bischof und Domkapitel vVvVon Würzburg.
wurden, un durch die Anklagepunkte des 1ın selnen eCNtLen g_
schädigten Klerikers, dem der Papst das Benefizium verliehen
a&  6, näher kennen. e1 Aktenstücke befinden sich 1ın Hasc.
des Bandes Coll 110 im Vatikanischen Archiv.“ Hıer der ANat-
estan Durch en 'Tod des Domkapitulars olfram Schenk VO  5

ossberg (W olframus Pincerna de Kosseberg) 1m Jahre 1357 WalT6IlI

dessen Kanonıikat an der Kathedrale VOoON ürzburg mit der Prä-
ende, unfer deren Einkünften dıe „obleg1a‘“ geNnannten besonders
erwähnt werden, SOWI1e der Archidiakonat VON Künzelsau (  ürttem-
berg, Jagstkrels) vakant geworden. Der aps hatte siıch die Be-
SeiZUNG dieser Pfründen reserviert nd verlıeh sowohl en
Kanonikat w1e den Archidiakonat dem h U1 1a I;
Kollektor der apostolıschen ammer ın en 10r  1lChen Ländern.
Dieser nahm die ihm yewordene Provision un sandte 1m Tärz
D  2R rel Kleriker: Bertoldus (0281 Heynen oder Heyrre)), Heymo

Hildeshem nd Rasco VOIN Skarls nach Würzburg aqals sSeINEe
bevollmächtigten Prokuratoren, um die päpstlichen Provisionsbullen
Zı publizieren nd Oll en Pfründen 1M Namen des NEeUEI Ka-

Alleın dieses m:nonikers un Archidiakons Jes1tz ZU ergreifen.
ternehmen sollte ihnen SCNIEC bekommen. Währen A1e ın der
Ka  edrale Warell nd einer (0201 ihnen 1MmM Begriffe WAlL, as
päpstliche Schreiben nd die ZUr Ausführung der Provision
lassenen Aktenstücke vorzulesen, sSfürmte der Rıtter Johannes
er oder Kausaber, Stadtvogt („Capltaneus, CUSTOS eif reCctior 1C{ie
CLvitatis Herbipolen. DrO NO epl1sCopOo Herb1ipolen.“‘) mi1t einer
Schaar VON Bewaffneten ın die Kathedrale Unter den eiztern
werden genannt Konrad Ol Herlin (Herrlingen *), Pleban . von
Iselstat (*), Johannes Ötelsingen nd aselach, Diener des Kano-
nıkers Kudolph VvVon Limburg, Johannes Oll Gräfendorf, 1KOIl4uUSs
de Hassla, Konrad, Diıener des Kanonikers Johannes de rumbach,
Eberlin Wagenbrecht (?), Diener des 1scChofs, User, Diener des
Herrn Vvon kyneke., Diese mi1t vielen andern, qls GS1e sahen WAS

VOorg1ing, figgen lärmen, ergr1iffen jJene Tel er1ıker, YToku-

Der and oll 110 1st nıcht foliiert. Kr estenhn Heftén; 1C. kann
1Ur nach Fasce un: Fase. zitlieren.

Siehe Beilagen, Nr. und nien.
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ratoren des Joh Guilaberti, entrissen ihnen die Aktenstücke, rissen
die Bullen VOINN den päpstlichen Schreiben abh ber 331e begnüg-
ten sich nıcht amıt, jJenen die Publıkation der Aktenstücke
möglıch machen, sondern fesselten die Trel Prokuratoren, ob
ohl dieselben erıker un klerikale eldung trugen,
führten I1e den Maın und SLUrZtienN 331e ın en uSS, ass
alle Yrel ]Jämmerlich ertranken. Der Kläger ührt diese N{a
Zzurück auf einen schon früher VO Bischof und dem Domkapıtel
on Würzburg gyefassten Beschluss, ZEMÄASS welchem kein Kleriker
oder Lalje ein päpstliches Schreiben, 4e1 1ın e]ner Rechts- oder
elner Gnadensache, ın das (+ebilet der DIiözese Würzburg bringen
oder e1InNn olches dort veröffentlichen urie Sollte Jjemand
diesen Eirlass andeln, Se1 miıt dem Tode f bestrafen,
un den Beamten der un des Landes, dıie unter der welt-
liıchen Jurisdiktion des 1SCNOIS nd des Domkapıitels stehen, WUurlr-

en entsprechende Anweilsungen gegeben Dieser Beschluss SEe1
adurch veranlasst worden, dass cehr äufg Ueberbringer un
xekutoren päpstlicher Schreiben, durch die Benefizien verliehen
oder andere Sachen geregel wurden, 1n das (G(Gebilet VON W ürz-
burg kamen, ass Bischof un Domherrn ihren Freunden un
Angestellten keine kırchlichen Pfründen mehr verleihen konnten.;:

DIie Zitationsbulle un der Anklageakt enthalten des weıteren,
ass jene eute, nachdem I1e die TrTel erıker 1ın den aın -
worfen hatten, siıch sogleich ın dıe erberge „„ZUM be
gyaben, ın der jene abgestiegen Die erberge lag 1ın der
Pfarreı St. etier AL Sand*‘‘ (die och erhaltene St Peterskirche), ın
der ähe der Benediktinerabtel VOIN St Stephan (diıe- ehemaliıge
Stiftskirche eute protestantische Kırche) un des Agnes-Klosters
der Klarıssen; S1e wurde gehalten uUurc den W ürzburger Bürger
Johann Hartler nd dessen HKrau. ort legte der Stadtvogt Be-
schlag auf alles, W as die erıker bel sich gehabt hatten rlef-
Schaften, (xepäCcKk, (xeld, BAerde: nd verfügte darüber mit selnen
(+eno0ossen nach utdünken; diese Sachen WwWwaren das 1igentum des
Johann Gullaberti, der adurch In seInem Hab un (3ut geschädigt
wurde. Ausserdem untersagten I1 e dem Wiırt un se1ner HKrau 1M
Namen des Bischofs un des apıtels unter strengen Strafen,
]emals wlıeder einen UVeberbringer päpstlicher Schreiben auUufzuU-
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nehmen un beherbergen. Dies es Je1 geschehen, ohne ass VEn
VOIl se1lten des Bischofes und der VOIL ıhm abhängigen Beamten

irgend eELWAaSs ZUF Bestrafung der Schuldigen geschehen wAre. ]J)ass

gerade die Bediensteten der oben (S 69) genannten Kanonıker Al - b  ka  E  D  A
der Gefangennahme nd der Exekution der Trel Abgesandten
(+ullabertis mitwiırkten, hatte se1nen Zu TUn Das Kapitel

nämliıich über d1e uUurce den 'T’od des Archıdiakons o11Iram
VON ossber& vakant ygewordenen runden bereıits verfügt, ohne
sıch u11l dıe päpstliche Reservation kümmern, und dıe Eın-
künfte Wareln VOIL en Benefizlaten ın Besıtz eCNOMMEN
worden: der Domherr Kudolph VOL Limburg hatte en Archi-
diakonat Ol Künzelsau erhalten, Krasto VO  — Hanau die Dom-
pfründe, nd Johannes von Grumbach die besondern unter dem

So Warelhll diese unmıt-Namen „obleg1a‘“ bezeichneten Eınkünfite
telbar daran interessliert, dass A US der em (GAuilaberti] verliıehenen
Provisıon nıchts würde. Der Kläger füıhrt als weıteren elez fÜür
die aubwürdigkeit se1iner Klage A ass allgemeıin bekannt
sel, W1e Se1 mehreren Jahren Bischof un Kapıtel VOIL ürzburg
-  © alle päpstlichen Provisionen OIl Benefizıen widerspenstig

nd dıie Exekutoren der päpstlichen Schreiben &. der AÄAus

ührung ihrer endung hinderten Er welst spezle darauf hın N
dass, a,Is dem Kardınal Petrus de Horesta OLLL 1LE der ADO-
ete]l } die vakante ropstel miıt der amı verbundenen Pfründe

der Kathedrale VOL Würzburg verlıehen wurde, die Abge-
sandten des Kardınals, die beauftrag Warell diese Provision AUS-

führen lassen, ebenfalls auf Antrıeb des Domkapıtels beschimpit
nd misshandelt wurden, WI1e AUS dem darüber geführten Prozess

hervorgeht. Die unrechtmässiıgen oben genannten nhaber der
em Gullaberti. verliehenen Pfründen werden fortwährend Urc 1

Bischof nd Domkapıtel 1n dem Besıtze der Pfründen gelassen
nd darın XYESLÜLZT. Der Schaden, der dem (GAuilabert] A US der

Nichtbeachtung der päpstlichen Provisıon und AUuS dem SaNZCN

um Kardinal kreiert 1356.
Von den kten dieses Prozesses ist nichts erhalten. Da Petrus de Fo-

resta, Erzbischof VO  e Kouen, am Dezember 1356 Kardinal wurde, wird dıie
Provision, VOoO  S der hıer ede 1St, kurz VOL derjen1ı1gen (+unsten des Johe

AGuilaberti erfolgt e1In.
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orgehen des Bischofs mit dem Domkapitel erwuchs, wIird VOIN

iıhm auf die Summe VON 000 (roldgulden geschätzt.
'
b Wır sehen hler Aln e1INnem frappanten Kınzelfalle, WOZU die

Erbitterung gegenüber en häufigen Provis]ıonen auf einträgliche
kirchliche Pfründen direkt durch die päpstliche Kurie un Zı

gunsten on Ausländern ühren konnte Es ist nämlıich N1C Zı

bezweiıfeln, dass jene reıl erıker, die Abgesandten des Joh
Gullabertl, tatsäc  1C. ıIn den Maın &eworfen wurden un ıIn des-
Se  > K'luten umkamen. DIie 'Tatsache wIird ın den VOonNn der Pariel
des 1SCNOIS nd des apıtels das Gericht gemachten 1N&a-
ben N1C geläugnet. Uebrigens Sa  >] der aps selbst SaNz be-, stimmt, auf run der Voruntersuchung, die 1n seINemM Auftrage
OIln (amerarius und Thesaurarıus gemacht worden WaäaL', un
1es konnte N1C. ware die atsacne N1C ofenkundig SCWESCH.
Ferner ist nicht bezweifeln, ass der Tun jJenes summarıschen
Vorgehens > die reıl Bevollmächtigten des Joh (“uillabert1
darın lag, ass ın en Kreisen des Klerus ın ürzburg STOSSC l_
Lerung darüber herrschte, dass wleder e1InNn Fremder ur®-
1C Verleihung S einträgliche Pfründen, über die as 0OMK3a-
piıte bereıts verfügt a&  E, erhlelt, kurz nachdem eiInNn französischer
Kardinal schon die Dompropstel erhalten hatte eine Provision,
dıe och nıcht vollzogen War, da In en (GGerichtsakten enS E
derer alg FPropst erscheint. ]Jedoch das strenge Verbot der
erkündigung päpstliıcher Schreiben In der und dem (+eblet
ON Würzburg durch I1ISCHhO und Kapıtel WIT  1C erlassen WOT' -

den War, lässt sich AUS den en nicht erwelsen. Ebenso be-
stimmt als die Anklage es behauptet, wIird on den Verteidigern
des 1SCNOIS nd des apıtels geläugnet. Was W ar ber sehr} wahrscheinlich 1n dieser Kıchtung ÖN se1ten der etiztern eschehen,

3 WE uch vielleicht nıicht 1ın der Horm, W1e der Anklageakt
behauptet. Dass das Domkapıtel Al dem traurigen Vorfall
SCHhu  1& sel, suchen dessen Verteidiger uch dadurch beweisen,
ass der omklerus WI1Ie der übrige Sta  erus, gyleich nachdem

Kenntniss VOL der NIa erhalten &a  C, den (z+ottesdienst e1N-
stellte, der rregung die dadurch 1mM ausbrach. Allein
wıe dem auch sel, e erbitterte immung und der vtatsächliche
Widerstand gegenüber en päpstlichen Pfründenverleihungen Ssple-



*'

73Kın Prozess Sß  äß Bischof un Domkapitel VO  a Würzburg.
geln Sch a das klarste wlıeder 1n dem Tumult die rel
eriker, bel dem diese as en verloren, obgle1ic S1Ee doch
gyanz unschuldig W aren nd 1Ur einen iıhnen gegebenen Auftrag,
der auf 1e höchste kirc  ı1Che Autorıität Zzurückg1ing, ausführen
wollten

I1

Diıie Nachricht Voxn em Vorfall 1ın Würzburg mMusste bald
die Kurie gelangen; schon der geschädigte Kollektor Joh uUu1124-
er{l haft ]Jedenfalls gyleich Mitteilung darüber ach Aviıgnon g -
MAaCcC ID scheint, ass der Camerarlıus un der 'Thesaurarıus
Zzuerst darüber &. aps Innocenz VI berichteten; der Kollektor
STAaN Ja unfier ıhrer Jurisdiktion Jedenfalls erhielten jene beiden
obersten Beamten der Camera VO Papste mündlıch en Auftrag,
eine Voruntersuchung anzustellen nd ihm darüber ZuUu berichten
Das Gerücht on dem Vorfall un bezüglich des Erlasses > v

die Veberbringer päpstlicher Schreiben erwıes sıch als begründet.
Darauf Iın erliess Innocenz VI prı 1358 die Zitationshbhulle
&C  en die Angeschuldigten, wodurch der 1SCHO VO  > Würzburg
Albert von Hohenlohe, der Dompropst ertus de Hesseburg, der
omde  an Heinrich on kKeinsteln, die Domkapıtutlare Johannes
on Grunbach, Rudolph ÖOl Limburg nd Krasto on Hanau,
ferner der Ladtvozt Rıtter Johannes er Acker? Haker”) un
e1INn Diener des udolph ol Limburg miıt Namen Haselach DE -
sönliıch, das Domkapıtel Urc bevollmächtigte Vertreter an die

DamıtKurıle auf en ()ktober VOL (+ericht geladen wurden.
War das eigentliche Prozessverfahren eingeleitet. Die (+eladenen
wartetien jJedoch en Termin N1C. ab, sondern rıcCchtefien den P

aps e1nNn Bittgesuch des nhaltes, mÖöge ihnen gestattet werden,
AaAl der Kurile ıhre Unschuld erwelisen un: die Zitation -
genstandslos machen; annn möÖöge der aps diese zurückneh-
INneN, : Daraufhin beauftragte der aps wıeder mündlıch den Kar-
dinalbischof on Orto, ul on oulogne, über diese Eingabe
nd die vorgebrachten Verteidigungsgründe „Simpliciter el de
plano*“ eine Untersuchung anzustellen nd darüber 112 iıhn be-
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richten. ! Diese Untersuchung bezog sich OSS auf die Anteil-
nahme des Bischofs un des Domkapitels Zn den berichteten Vor-
fällen Auf den erıch des Kardinals hın verlängerte der aps
A Julı 1358 dıe Zitationsfrist. für den Bischof, die Kanoniker
nd das Kapıtel auf onate, „damit G1E unterdessen den schlech-
ten Kuf, ın den G1E WESCH jener orialle kamen, bessern un

X  *
ıhre Ergebenheıit un Bereitwilligkei z1Im (+ehorsam gegenüber
dem Apostolischen u  9 dıie S1e naben behaupten, uUurce dıe
Tat bewelsen könnten‘“ Daher verlangte der apst, ass 331e dıe
Kxrxekutoren der Provisionsbulle für Joh Gullaberti zulassen, die-
SC1H 1ın en Besıtz des Kanonıkates und der Tünden einführen
lassen und iıhn 1n deren Besitz schützen, ohne weltere Schwier1ig-
keiten 7 machen. Ausserdem ollten I1 e iıhre Untergebenen nd
Beamten, die Jene Na ausführten, gefangen nehmen un 1ın
(+ewahrsam halten, S1@e dem VO Papste 7U bestellenden Rıchter
7i übergeben. Der araına. Nun Se1IN Urteil dementspre-
chend d1ıe 102 ist. auf en Dezember verschoben, und auf
diesen Tag haben die (+eladenen erscheinen, N1C durch
en aps ın anderer W eise bestimmt WIrd; unterdessen s<o11 Joh
Gulaberti, sSovı]el Bischof nd a Kapitel liegt, den Archıl-
diakonat erhalten BA die Schuldigen sollen estra werden.

ntier dem 158 eptember 1358 wurde UurcC den Kardinal die
Erscheinungsfrist In em Prozess zwıschen dem „Procurator SCAa.-
Hs nd em Biıschof un Kapıtel ON ürzburg auf Monate
VO z-tober a‚ verlängert.

Der Kardınal ul (0281 oulogne reiste VOL Ablauf der
Zitationsfris Ol der Kurie WES, nd die Parteien rbaten sich
einen andern Richter OM Papste. Als Partelen erscheinen auch
1n der diesbezügliıchen Supplik der „Procurator fiscalıs‘“ auf der
einen, der Bischof VON ürzburg un das Domkapıtel auf der
andern elte; der Prozess vegen eiztere wırd sSOMI1t durch dıe
(amera geführt;: Joh (G(u1llabert.] T1 persönlich darın och N1C
auf nNntier dem November 1358 ernannte der aps einen
116U6N Rıchter 1n der Person des Kardınalpriesters on Marco,
FEranciscus de pt_is‚ em nächsten Tage die Krnennung durch

Siehe eilagen, Nr 2 untien.
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den UrsSor Petrus Matthei mitgeteilt WIrd. Unterdessen der
Domdekan Heıinrıch VON Würzburg 1n Avignon erschienen, 3
qeine Sache un wonl uch die des Bischofs un des Domkapıtels

vertreten. Der Propst, Albert VOI Hesseburg, hatte unter dem
eptember 1358 bevollmächtigte Vertreter erNannt, nämlich R T

olfram Durre VOIL Würzburg, Tilmann VON Neuss, avı Mar-
tn], ılhelm Parıs, VON an Agatha, Albertolinus ÖOn

alland, die alle „Procuraftores ın Romana Curla‘‘ WAarFeCN, SOWI1@E
aVAndreas Zingel, ar der W ürzburger Kathedrale, der damals

der Kurie ZUSCSCN WAaLr , ehbenso hatte unter dem 23 Oktober der
Archidiakon Krasto von Hanau Prokuratoren bestellt, nämlich en
Abt tto VON der Zisterzienserabhtel Ebrach nd die genannten
Andreas Zingel un '1ılmann VOIN Neuss.

Am A November 1358 fand dann Vor dem Kardinal Fran-
CISCUS de ptis gerichtlicher Termın SLa der W ürzburger Dom-
an verlangte, ass der „Procurator fiscalis‘ ! ZUTF Wortsetzung
der Verhandlungen ıtlert werde, WAS auf en Nachmittag des
gleichen Ta}ges geschah Der an eichte dann x& Nachmittag
eıne Abschrift des Urteils des Kardınals ul e1n un verlangte
In Gegenwart des dvocatus fiscalıs „Lohannes de 6C dass ıhm
der Erscheinungstermin verlängert werde bıs auTt den gleichen
Ta  >> 9 auf den der Bischof on Würzburg ıtiert W, 1e8 wurde L

zugebilliegt. er den weitern Verlauf des Prozesses erfahren
WIT nıchts bıs ın en eptember des folgenden Jahres Eın ın
en Verhandlungen registrierter Akt VO 11 Sdeptember 1359
en nämlıch die Bevollmächtigung VOL Prokuratoren durch
das Domkapıtel AT Vertretung‘ se1lner aCc VOL dem Kichter;
ernannt werden Andreas Zin  el, olfram Durre, Jetz a IS 4aNO-
nıker von ST Johann 1mM Haug bezeichnet, nd Tilmann oln Neuss.
Be1 der SItzung des apıtels diesem Zwecke axrecil olgende
Domherren ZUSCSSC hberhardus de Hohenberg, (otfridus de Ni-
ecke, Eberhardus de Hırtzhon (?), Johannes de runbach, Johannes

.Eine‘ Rändbemerk_ung hlerzu sag%t „Attende quod petiLt eıtarı TFOCUra-
forem fiscalem el 11011 advocatum“.

Der ame e  9 ‚111 an ST d1e Bemerkung: „Attende quod selenter
defieit hlie cCognomen‘‘. Es Wr Iso der Advokat, nıcht der Prokurator des
Fiskus erschienen.

a  H
A
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de . Salza, Petrus de Tunuelt, Engelhardus de Bebenburg, Petrus
de Tortzbach, Hartulgus de 10Sper&, Eberhardus de amensheim,
upertus alszkel, Henr1iıcus de RKeinste1in, (Jotfridus de Nidecke
(der jJünger®), Walframus de Lapıde, Kudolphus de Limpurg,
Heıiınricus de Spekuelt, uUudolIus Pincerna de Herpach, Eberhardus
ulis, Johannes de Tunuelt. * Am September machte der
Domherr udolph Ol Limpurg, ohne se1INe früheren Vollmach-

AD ten wi1iderrufen, Da se1lnen Prokuratoren die maxgıstrı Wolfram
Durre, Tilmann VOL Neuss, avı artını un Andreas Zingel;
unfier dem gleichen atum bevollmächtigte uch Johann VOon

Grunbach die xyJleichen Prokuratoren; unter dem November 1359
inden WIr einen weilitern Akt, durch en der Bischof VON Würz-
burg  PE diese Prokuratoren miıt Ausnahme des avl Martiniı eben-
a  S mi1t SEe1INeEeTr Vertreitung beauftragt.

DBel den gerichtlichen Verhandlungen, die 1m Dezember 1359
und Januar 1560 weıter geführt wurden, andelte es sich nıcht
sowohl 1 die eigentliche Anklage a ls um die persönliche Vor-

Ihre Vertreterladung des Bischofs nd der rel Kanoniker.
suchen VOoOr allem ın ihren schriıftlichen Gutachten wıe mündlich
be]l en gerichtlichen Terminen nachzuweilsen, ass das persönliche
Erscheinen der Angeklagten der Kurile nıcht gefordert werden
könne nd auch praktisch N1C qusführbar sel; die Hauptklage
wıird Nur erunr 111 diıe Zitation 7i persönlichem Eirscheinen
abzuweisen. In den am Januar 1360 eingereichten erte1dl1-
gungsschriften der Prokuratoren Z XZuNsten ıhrer Jjenten werden
verschiedene Gründe, nn mehreren numerijerten „artıculi®, geltend
gemacht um 711 zeligen, ass das persönliche Erscheinen derselben
N1C. gefordert werden könne.* In en „articulı“ ZUTr Vertel-
digung des omdekans wIırd un ausgeführt, dass se1t dem
TEe 1351 den Dekanat inne hat un dass n]ıemals miı1t dieser
ur ırgend eiıne WwWe  ilche Gerichtsbarkeit oder Strafgewa 1n
ürzburg gegenüber Vebeltätern verbunden WAar. VUeberdies WAar

der an 11 re 13527 VON 26 arz während mehrerer V  e

Da MIr hler die Spezialliteratur die einzelnen Namen un: Per-
SONCL KENAUCT festzustellen, habe ich die Namen gegeben w1e 1C. j1e ın der
Handschrift Jas

2 Siehe Beılagen, Nr. 4, unftfen.
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VOILl ürzburg abwesend, iındem ZUEeTSLT ach Steten (Stetten),
dann ach phouen (Iphofen nd zuletzt ach Pirkelingen Birk-
lingen (Jeschäfte halber gereist Dazu steht Rande die
Bemerkung: „Attende a 1em submers1lonis PSI Libellum Camere‘‘,
In en „artıculı“ ZUFr Verteidigung des 1SCNOIS un des Dom-

wIrd direkt 1n Abrede gestellt, ass e1In Statut betreffend
die Ueberbringer päpstlicher Schreiben gemacht worden Sel, un
ZW ar wurde darüber Oll den beiıden Beklagten e1INn Eıd geleıistet;
All dem Veberfall der Trel erıker Te S1e keinerle]l chuld, sie
nätten über den Vorfall öffentlich ıhr Bedauern ausgesprochen.
Ks Se1 bekannt, ass zwı1ıschen dem Bischof nd dem omklerus
einerseits und den Bürgern un der Stadtgemeinde anderseits
schwere Kämpfe „dure el mortales ZUECITC, dissentiones el discor-
1e*°) bestanden, ass der Bischof, der Propst nd die melsten
Domherren niıcht ohne Lebensgefahr sıch ın der aufhalten
können; darum Se1 nicht iıhre Schuld, ennn die em ord
der Tel erıker Schuldigen nıcht estira wurden. em Litt
der Bischof, besonders 1n den Monaten Januar un Hebruar 1359,

sehr Podagra, ass melstens weder auirecC stehen och
fahren konnte Die Kırche VON ürzburg hat unter den Herzögen,
Grafen, Baronen un Kittern, uUurc deren Gebiete der Bischof
reisen MmMüÜüsste An die Kurie kommen, viele Weinde, ass
C uch gesund Wäre, N1IC ohhe ST OSSC Lebensgefahr
die Reıse machen könnte In äahnlıcher Weilse wurde 1ın e]ıner

Artikel umfassenden Verteidigungsschrift für den Kanoniker
Krasto VO  5 Hanau der Bewels versucht, Aass der persönlichen
Vorladung keine Folge ‚ zu leiısten brauche. Auf Grund dieser
ingaben verlangten der Domdekan un die Frokuratoren, unfier
denen Tilmann VOL Neuss meılsten hervortritt, &x Januar
VO  S dem als Rıchter bestellten ardınal, Aass der Procurator Hscalıs
als Gegenpartel geladen werde. Dieser, Johannes de Nabeyro, qe1t
dem Oktober 1ın dem Amte, ebenfalls ın der Person des Mas
Jacobus de Agatha eıinen Prokurator estie Er elsteie v

15 Januar der Zitation 01ge; AI Januar wurde ON der W ürz-
burger Partel eine „Cedula eXxceptionum‘“‘ eingereicht; Ja

brachte der Procurator fiscalis „NomM1ine el 1C@e (Camere

apostolice‘“‘ die Anklagepunkte SCcSCH en I1SChO und se1ne CX -
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ceptiones‘‘ die ufstellung Von Prokuratoren VOT, worüber

Februar weIiter verhandelt wurde. Hıer bricht der Hasc.
ab, ass WIr ber en welteren Verlauf des Prozesses nichts
erfahren.

ald darauf Lrat. () h 4} I1 a h { selbst miıt einer
Zivilklage SCcSsCcNH en Bıschof un das Domkapitel auft, AU SEe1-
6In KRechte, ZUT Eınführung ın die ıhm ONl Papste verlıe-K  33

W S henen runden Un deren Einkünften gelangen un
gyleich Bestrafung der Schuldigen un chadenersatz If ordern
Eır reichte eine Supplık den aps eIn, 1n der nochmals der

_  .aı Sachverhalt dargelegt wird unter Hervorhebung der „Contumacla‘‘
des 1SCNOIS un des apıtels, die ach nunmehr TrTel Jahren och
AIl der Kurie Tr erscheinen siıch weigern, und bıttet Bezeılich-

Am Julı 1360 wurde dem Ud1{Ü9T (7e-einNes Richters
raldus de Podiofulconi1s, „LEZUumM doCtor, CanNnoOoN1Cus Lemovicen.,
dnı DPAaPC capellanus eft 1ps1us saCcrı palatli apostolicı CAaUSarum

audıtor‘‘, der Prozess ZU! Entscheidung überwıiesen.! Am Julı
erschıen Joh (+uillabert. VOL dem Rıchter nd verlangte die Vor-
ladung des Bischofs un des apıtels VOL ürzburg persönN-
ıchem Erscheinen, die VOI dem Rıichter uch verfügt wurde. An
dem gleichen Tage am uch Petrus de Campanhaco, ‚„PFrOoCurator
fiscalıs dnı NT pape‘‘, * VOL en genannten Rıchter und sagte,
4ass uch 1n dem Prozess In Sachen der Camera vertretien
sEe1IN Wwolle, nd verlangte auch selnerseits die 1LAaLı0N des
Bıschofs nd des Kapıtels.® DIie früher ETSAaNSCHC Vorladungsbulle
Innocenz VI wurde vorgelegt, un der Richter erliess eine ‚„Cltatlo
DEr edietum‘‘, des nhaltes, ass ach Ablauf VO1L agen dıe
(G(Geladenen persönlıch NiOT. ıhm erscheinen hätten Am DEP-
tember 1360 brachte der Anwalt des Bisc_}1ofs un: des omdekans,

Der aps schrieb unter die Supplik: „Klat el ecommMittimus Mag (}e-
raldo de Podiofuleconis auditori NOStrO qul iustie1am aclat. GH

2 Er War unterdessen ohl Stelle des Johannes de Nabeyro diesem
Amte berufen worden.

Eadem die (SS Julii) constifiutus COTAaIn eodem dno auditore 1ın platea
palatır apostoliecı VEn el CIrCUMSPECLUS VIr Anus. Petrus de Campanhaco, PTrO-
Curator fiscalis dnı Nrı PAaPC, dieens quod SL: intererat venire ad hanc CAausaıun

Pro oflic10 CAINEeTE dnı nrl. PAapo, petit contra Albertum eplscopum el
qa1108 ıIn predicta _comm1ssione nomınatos Sı bı ceıitationem personalem el per edi-
cftum concedl.
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der unterdessen nach ürzburg zurückgekehrt WAL, seINEe “6X-
ceptiones‘‘ un „excusationeé“ -} die persönliche Vorladung
VOL Gericht e1IN. Darin weilst darauf h1ın, SEe1 L1n der
Kingabe der Gegenpartei verschwiegen, „quod AaAusa el W#

A
OmnıI1s et singzule, de qui1bus 1n predicta pretensa ComMM1SSIONEe fit
ment10*‘, UNe den aps ZUEeGTSLT dem Kardinalbıischof ul nd
ach dessen Abreise dem Kardihalpriester Hranciscus de pus
überwliesen wurden; eine Kntscheidung des etfztern GSEe1 och N1C
erfolgt, der Prozess chwebe noch, un se1len „saltem tacıte“*
die (+eladenen Ol dem persönlichen Erscheinen befreit worden.
Wiıieder wIird auf dıie eiahren der KRelse hingewiesen unter Anführung
zahlreicher VON räuberischen Veberfällen AUS der eizten Zeilt;
der Oomdekan ON ürzburg selbst wurde 1 März 1 aqls
VonN Avıgnon zurückkehrte, nd uch ]Jüngst 1M verfÄossenen Aarz
auf der Kückreise, gefangen SCHOMMEN und ausgeplündert. Am j

eptember verlangte Gullabert]l, dass die persönliıch O
ladenen Kanonıker als „CoNntumaces‘‘ rklärt werden, un
bestellte mehrere Prokuratoren,- u se1ne acı vertreten
ODertus de Conuentre, ı1llelimus orberch, Durandus de Ro-
manhaco, Johannes de apla, Jacobus de Sancta Agatha, ertius
Gudghemach, Bernardus Bernardıl. Auf dıe Vorladung des 1CNiers

{=die Mitglıeder des Domkapıtels hin begannen ann die Ver-
andlungen WE  > des persönlichen KErscheinens ul:  <& eEeue Nntier
den en en sich hler aUC dıe VO Prokurator. Magifredus

(+unsten des Domherrn ertius de Hessenburg vorgebrachten
Sanl ın denen besonders darauf hingewlesen Wird, ass
ber Te alt Je1 und ass C we1ll T schon Se1t Jahren
„V1ICarlus In temporalıbus‘‘ des W ürzburger Bischofs WAL, mit
mehreren Adlıgen schwere Kämpfe gyehabt habe, ass diese
ıhm überall nachstellten. Neue Prokuratoren wurden ernann
oder die en wlıeder NeVUu estätlgt, verschledenen Terminen
wurde VOL dem Richter verhandelt, nachdem 29 eptember
Joh (Ju1llaberti gefordert a  e, ass T  — SCSCH die Gegenpartel
als CoOoNLumMaACes uUurc den Richter VOrS6eSAaNSCch werde, weiıl G1 e
der orladung Dı persönlichem Erscheinen N1C olge geleistet
hatten Vertreter des Bischofs wurden JeEtzZe 4A4 UuSS@eT* Tilmann VON

Nguss un Albertiolus VOLN Mailand, der an Konrad nd der
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Kanoniker Heinrich Jude VO  > Neumünster; das Kapitel bestellte
AaAUSSer den beiden erstgenannten ebenfalls en an Konrad.!
In dem Prozess wurden uch urc en Richter VOIN Berthold
VoN YTUuNDAC die Akten e1INes Prozesses eingefordert, den dieser
früher Bıschof Uun: Domkapitel Oll ürzburg geführ atte,
amı 1E dem Joh (+ullabert] zugestellt würden. Am 23 un

x  v  .3  Ar 26 Oktober wurde die Entscheidung verschoben, Oktober
wurde uUurc den Audıiıtor der Spruch gefällt, ass dıe persönlich
zitlerten Gegner des Gulillaberti keine Prokuratoren mehr abordnen
könnten, sondern ass S1e nach Tagen persönliıch erscheinen
hätten Eine dem entsprechende Vorladung wurde untier dem
31 (OOktober erlassen un öffentlıch bekannt gegeben; S1Ee ist
ıchtet gegen den Bischof, die Domkapıtulare, den tadtvogt (dessen
Name 1er ‚„Haber‘“‘ später „Haker‘“‘ geschrieben 1St) und den Diener
aselach.“ DIie Vorgeladenen erschienen natürlıch nıcht, nd

Dezember orderie Gullaberti SegICN S1e dıe Erklärung 10 CON-

tumacıam“ SOWI1@e ass GA1e 7)per audientliam publicam lıtterarum
dnı1. DaDe eremptorie personaliter‘“‘ VOL den Richter zıtlert werden

auf dıie nklagen antworien; die Zitation erfolgte iın der

S Die Mitglieder des Domkapitels werden ıIn diesem Akt ın fol gender
W eise aufgeführt: Henricus decanus, (Sotfridus de Nideke, Johannes Pincerna
de Krpach archıdiaconli, Henricus de Irimperg& scolasticus, Kngelhardus de
ebenburg thezaurarıus, Petrus de 'Tumfelt Can(tor, Eberhardus de Hohenbereg,
Eberhardus de Hirshorn, Johannes de Grunbach, Frideriecus de Stahelberg, ber-
hardus de Masspach de Totzbach, Johannes de Saltza, (GGotfridus de Nydeke
1unil0r, Kudolphus de Limpurg, kKudolphus de Lewestein, Johannes de T’umfelt,
Henricus de Spekuelt, Hartuigus de Liebsperg, Krasto de Hanau, Johannes el
Nupertus diet1 W olsskeln, Rudolphus Pincerna de Erpach et Lupoldus de (G((uU-
rabach.

Die Namen der hiler un In dem hald In der Handschrift folgenden Pro-
kuratorıum des Guilaberti erwähnten Domkapıtulare sind: Albertus de Hes-
seburg prepositus, Henricus de kKeynstein decanus, Gotfridus de Nidegk SeN10T,
Johannes Pincerna de Krpach, Eberhardus de Huezhem (Hirzhorn), Johannes
de Grumbach, KRudolphus de Limburg allas de Iymburg, Hengehardus de Be-
berbur (Engelhardus de Bebenburg‘), Petrus de T’umffelt, Frideriecus de Stahel-
berg, Henricus de Spekauelt (Spekuelt), Johannes de Salcza, W olferinus W olf-
ramus) de Lapide, Petrus de Tontzbach (Tertzbach), Johannes de Tumpffelt
(T’umiffelt), Eberhardus de Maspach, LEKberhardus de Hahnberg (Hahenberg),
Henricus de obesberge, Kudolphus de Lewestein, Ludovicus de Hanowe, (G0t-
fridus de Nidelk  <  T 1UN10r, Vipertus qAhetus Welsebel (Welsebal), berhardus de
Sauwenshem, Kudolphus Pincerna de Erpach, Eberhardus Fahs (alıas Fuhs) de
Dornhem ei ceter1 CAaNON1CI capıtulares A Krasto de Hanawe pretensus an O0r-,
N1ICUS capitularıs.
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O A  R  WE  Ein Prozess gegen Biséhof und Domkapitel von Würzburg.  81  verlangten Weise.  An dem gleichen Tage reichte Joh. Guilaberti  eine ausführliche, aus 38 Artikeln bestehende Klageschrift gegen  alle diejenigen ein, die bei dem Vorgehen gegen ihn und seine  Bevollmächtigten in Würzburg beteiligt waren, und ernannte drei  neue Prokuratoren: Guillermus de Argentonio, Johannes de UIl-  monte und Bernardus de Vinnalis, procuratores in Romana curia.  Das Ergebnis der darüber geführten gerichtlichen Verhandlung  war, dass am 14. Dezember der Auditor Bischof und Domkapi-  tulare als contumaces erklärte und sie auf den folgenden 8. Tag  „peremptorie et personaliter‘“ vorlud, um auf die Anklage des  Joh. Guilaberti zu antworten.  Hier bricht der Fasc. II ebenfalls  ab, der Schluss der Akten fehlt, so dass wir auch jetzt das End-  urteil und dessen Erfolg nicht erfahren.  Es ist wohl sehr zwei-  -  felhaft, dass Johannes Guilaberti, der kurz vor dem  5. Septem-  ber 1364 starb,' jemals in den Besitz seiner durch den Papst  verliehenen Würzburger Pfründen gelangt ist.  Wenn auch nur  fragmentarisch erhalten, gewähren diese Prozessakten über einen  geradezu sensationellen Fall einen sehr interessanten Einblick in  die Praxis der Justizbehörden an der Kurie sowie in die Bezie-  hungen der Camera zu diesen Behörden.  Jedenfalls erscheint es  sehr auffällig, dass nach mehr als zweijährigem Prozessverfahren  über eine Angelegenheit von solcher prinzipieller Tragweite für  die Kurie noch über die Frage verhandelt wurde, ob der‘per-  sönlichen Vorladung der Angeklagten Folge zu geben sei oder  nicht, wobei allerdings die Schuldfrage an sich mit behandelt  werden musste.  Ich lasse einzelne Akten und Auszüge aus solchen, zu näherer  Beleuchtung obiger Darstellung, im Wortlaute folgen.  ! Vgl. Kirsch, Die päpstlichen Kollektorien, S. 394.  Römische Quartalschrift, 1 907.  6«
A7  a
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verlangten Weise. Än dem xyJeichen Ta  fa eichte Joh Guilaberti
eine ausführliche, AUS rükeln bestehende Klageschrift
a Jlle diejen1gen e1IN, die bel em Vorgehen SS ıh und selne
Bevollmächtigten 1n Würzburg eteiligt 9 un ernanntfe Tel
eue Prokuratoren: Gulllermus de Argentonio, Johannes de Ul
mMmonte un Bernardus de Vinnalis, procuratores In Romana CUurla.
Das KErgebnis der darüber geführten gerichtlichen Verhandlung
WAärL, ass “ Dezember der Auditor Bischof nd Domkapıi-
tulare als CoNtumaACces erklärte un S1E auf den iolgenden Ta  I>
„peremptorie e{ personaliıter‘‘ vorlud, n auf die Anklage des
Joh (Giuilaberti antworten Hier bricht der Wasc. 11 ebenfalls
aD, der Schluss der en ©  9 dass WIr quch Jetz das Eind-
urtell un dessen Krfolg nıcht erfahren. Es ist ohl sehr ZWEeI1-
Telhaft, ass Johannes Gullaberti, der urz VOL dem Septem-
ber 1364 starb, * jemals 1n en Besitz selner uUurc den Papst
verliehenen W ürzburger Pfründen gelangt SE Wenn uch 1Ur

fragmentarisch erhalten, gewähren diese Prozessakten über einen
geradezu sensatlionellen all einen sehr interessanten Einbliek ıIn
die Praxiıis der Justizbehörden der Kurie SOWI1e 1n die Bezie-
hungen der Camera diesen eNOrden Jedenfalls erscheınt
sehr auffällig, ass ach mehr als zweljährigem Prozessverfahren
ber eine Angelegenheıt ON olcher prinzipieller Iragweite für
die Kurle och ber die rage verhandelt wurde, oh der DE -
sönlichen Vorladung der Angeklagten olge geben Se1 oder
nıcht, wobel allerdings dıe Schuldfrage sICh mi1t behandelt
werden mUusste.

Ich Jasse einzelne Akten und Auszüge AUS solchen, näherer
Beleuchtung obiger arstellung, 1mM Wortlaute folgen.

Vgl Irsch, Die nÄpstichen Koltektorien, 394

Romische Quartalschrift, 907
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eilagen.

Bulle aps Innocenz durch welche der Biıschof DO  S urzburg
Albert VDON Hohentohe, mehrere Domkapıtulare, der Stadtvogt und 2
Diener eINES Kunonıkers nersönlich, das Domkaptıtel 2n (der Person eEINES
Bevollmächtigten mN dAzıe Kurze vorgeladen werden, WUM sıch ber Aas Vor-
gehen dAie Abgesandten es vDO Papste DU Archidiakon zın Wurz-
DUrg ernannten Kollektor._s Johannes G(Guilabert: verantworten.,

1358, DL 24, Avignon.
(Archiv, ablıc. Coll. 110, FHasc, IT)
Innocentius ePISCOPUS, SCTIVUS SETVOTUIN Del, q futuram rel O-

r1AaM. Insolens el effren1s presumptio ei presumptu0sa insolentia S1C In
quibusdam perversis In Inontem erectis superble, 24MMOTeMN e 1morem
Dnı 1O0ON habentibus, dampnabiliter inolevit,; quod. velut alıienatı 1111 per
horrıbilis cecıtatıs devrvıum aberrantes el 1800}  — CONiIra stimulum
caleitrare, amquam neseclant quod estiante propheta quası 2a1 -

r1ıolandı est FrCPUSNAL' eit quası SCEeIuUSs ydolatrıe NO acqul1escere, 111all-

datıs ei 1lussionıbus SsedIs apostolice contraire el CONFLTAa CAalll, iıllıus
1n 1PSIS est lıbertate subversa, insurgere dampnatıiıs qusıbus moliuntur.
uper s1qguidem infestus grayviter nOostrum turbavit audıtum,; quod
venerabilis frater nOster ertius ePISCOPUS Herbipolen. el dileet] 11ı
Albertus de Hesseburg prepositus, Henricus de Keinsteyn decanus el
capıtulum eCCcliesie Herbipolen., G1 amen venerabilis frater el dileet1
fi1lıı appelları mereantur, qul 1n Lantam nostram ei e1iusdem Ssedis il]ill_'
r1am prorupisse dieuntur, CONtra 1NOS ei sedem eandem Sspirıtu rebellionis
assumpLO, NOSITraAa et diete sedis obedientia subtrahere, yulnymo
CONtIra CcANl insurgere, NnOostris A eiusdem sedis mandatıs el 1ussionıbus
deducetis penitus 1n CONtemptuUum, instigante seminatore malorum OPDC-
run, Satagentes, heres1is Crimine, ydolatrie celere el arrıolandı PEGC-
GCAato miserabiliter edando, ordinarunt el sStatuerunt quod nullus cle-
r1CUSs vel la1lecus SC q ]l1USs CULUSCUMQ UE SfAatus vel eonditionis existeret,
lıtteras apostolicas gyratiam vel 1ustitiam continentes, elausas vel apertas,
a diıetam eccles1iam SeNu eiyıtatem 21 diocesim Herbipolen. portare SW

1nıbı publicare vel ql1as quomodolibet intimare AUSU: existeret, et qu1
eontrarıum FACeLEL. S] PEr CAaANONICOS diete ecelesie vel famıllares
capı pOSSeLT, incontinenti submergeretur SCcCcuH submergı deberetur In -
mıne eıdem eiyıtatı PropINquo SC q 1a morte Occ1deretur, ei EOTUIM Of-
nelalıbus 1n eivitate predieta el eiIuUus distrietu, 1n quibus 1ıdem ePISCOPUS,
prepositus, decanus el capıtulum ilurisdietionem temporalem habere NO-
SCUNLUTr, hul1usmodiı iurisdietionem exercentibus dederunt 1n mandatıs,
ut 1ps1l et QU:  € lıtteras apostolicas deferentes, Jegentes,
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intimantes SeCcHu presentantes In eisdem ecclesia, eiyviıtate Scu dioces]
perent el submergerent, nu 9110 eXPeECLALO mandato Eit quod deinde
dietis ePISCODO, preposito, decano ei cCapıtulo Kodulpho de Lymburg
qui archidiaconatum, e Krasto de Hanawe qul ecanon1ıcatum ei preben-
dam, el ohanne de TUumMDAC CaNnO0N1CO 1CcLe eCccCclesie qul1 obleg1a e1uUus-
dem ecclesıie, de quibus olım un vacantıbus dilecto 1110 Tohanni (+uUl-
JabertL, CaNnOoN1CO el archidiacono 1pSIUS ecclesie, PSL NOSTLrAas duximus
lıtteras providendum, OCCUPAaruNT ei detinuerunt detinent 1ndeblte
OCCUpata, Consentlientibus, iubentibus et adiuvantibus, nonnullı famıllares
predietorum ei alıorum eCANONICOTUM diete ececlesie quondam Bertoldum
de Heyrre, quondam Heynonem el quondam Raske cler1cos, famiılliares
eit NunGl0Os dieti Iohannis Guilaberti, qul1 C lıtterıs 1S ei processibus
Illarum aquetoritate factıs a dietam ecclesiam aCCesSserank UOTUHM1LYUE
NUus 1PSas lıtteras inıbi Jegebat, nostra a‚bh u 1PSIS lıtteris per
quemdam 6} 1PSIS familiarıbus 1pSorum Can0ON1ıcorum violenter amota,
Capere el S1C Captos nobilı 150 ohannı er militi, eustodı el rectorı
diete C1VItatis pPro dietis ep1SCOPO, preposito, decano el cCapıtulo ei EOTUN
In e iniquitatis mM1in1IsStro, tradere; demque m1ıles e aselach, e1IUS-
dem udolphi famiıliarıs, el nonnullı a l11 perdition1s 111 S11 n parte
complices eosdem NUuNCIOS ei famılliares diet1 Ilohannıs (xuilaberti de
dem ececles1a extrahere eit extrahl facere et 1n quodam iumıne, OMnı
humanıtatıis debito relegato, impletate induetl, submergere s submergı
facere AUSUüu sacrilego presumpserunt; insuper mı1ıles predietus, hlils
102 COonNtentus, qa omum eul1usdam hospitisse, 1n CU1IUS hOospltlo dieti
nuntil hospitatı fuerant, accedens, eiıdem s1Lh PCHNA PETSONEC el bo-

precepIit, quod nullum deinceps 1n e1luUus hOosSpie1l0 receptarei, qul
lıtteras apostolicas CONILrA dietos ePISCOpPUM, prepositum, decanum el
pitulum deferret ei quod e raubas et q l1ias rl’es ei bona 1psorum
NUNCIOTUM, QUG 1psa hospit1ssa habebat, ONSEerVvVare Curaret,
DE eosdem ep1SCOpUM, prepositum, decanıum ei capıtulum foret hOGC
aliıud ordinatum: quodque diet1 ePISCOPUS, prepositus, decanus ei capıtulum
quamplura qa lıa contra NOS ei Sedem eandem ei lıbertatem eccles1ast1 -
Ca facere NO  a} formıdaverunt aCteNus eti1am formidant, 1n diyrine
malestatis ofensam, NOSLrum el e1iusdem sedis cContemptium el scandalum
plurimorum; NOSYyUE venerabıiliıbus fratrıbus tephano, archleplscopo JOHO=
10Sano0, Camerarl1o, el Keginaldo eP1SCOPO Ulixbonen., thesaurarıo nostris
OoTraculo ıve VOCIS COoMMI1SIMUS, 1L DCL ei a 1108 de prem1issorum
infamia siımpliıclter ei de plano informarent et UU DL informationem

Eısdem ltaquehuiusmodi_ reperirent, nobis postmodum referre CUrarent.
Camerarıo et thesaurarıo DL el a,]1108 de hulusmodiı infamıa 1nformatıs,
PEr relationem hec ellter factam nobıs constitit, famam
sSeu potlus infam1am premi1ssis CoOonNtra eosdem eplscopum, prepositum,
decanum, Iohannem, Kodulphum, Krastonem, CAaANON1ICOS e capıtulum, m1-
lıtem ei aselac fore probatam. Nos 1&1tUr, nolentes prem1ssa, UUC In
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tantam divrine malestatis ofensam, nostram el eiusdem sedis 1INn1ur1am
contemptium ei libertatis eccles]iastice subversionem redundare

SCUNLUF, Ss1icut 1160 NeC velle debemus, SINe debhita ultione tran-
SsiTe, trahantur aD q |11s 1n exempla, eosdem ep1SsCcCopum, prepositum,
decanum, Johannem, Kudolphum el Krastonem CAaNONICOS el cCapıtulum,
mılıtem el Haselach DEr hoc pu  1cum edietum Cltamus, Ü prıima die
INMeNsSIS Oetobris proxime futurl, 31 ferlata NO  - Iuer1t, alioquin prima die
LuUNG immedilate sequentı 1O  S ferlata, EePISCOPUS, prepositus, decanus,
Iohannes, Kudolphus el Krasto CanOoNn1C]1, miles el aselac personaliter,
capıtulum predietum per procuratorem ydoneum NOSITO CON-

speectul representen(T, PLO demeriıtiıs recepturi el faeturı premi1ss1s
quod 1ustitla suadebit, A, VvOoOlIUMUS el apostolica quetoritate decernimus;
quod huı1usmodiı eitatio perinde Citatos eosdem arie S1 PCI e41n DOr>-
sonalıter apprehensı!i Iulssent, constitutione qualibe contrarla 1900}  - Ob-
stante aperte predieentes eisdem Qquod, SIve NOStro ut prefertur (1O11-

spectul presentaverint SIV. NON, premissıs CONtra EO0S procedemus
prou 1ustitia. suadebit, GOTruUuIN econtumacla SC absentl]a 1L1O  Z obstante.
Ut autem hulusmodı PTFOCESSUS NOsSter ei OomMn12 1n CoOonNtfenta ad dieto-
HIN eitatorum notitiam deducantur, PTFOCESSUM 1psum In audientla
blica lıtterarum apostolicarum Jeg] e publicarı &. Cartas S1Vve membranas
PTFOCESSUNL continentes eundem IMNAal10TIS ecclesıie Avinlon. appendiı SE il
el host]is S1ve superliminaribus faclemMus, QUE procCesSSum 1psum SUO

quası SONOTO pPrecon10 ei patulo 1ind1e1l0 publicabunt, ul 1ps1 QUOS PIO-
GCEeSSUS 1pse contig1t NO  S possint exXxeusationem pretendere vel et1aAm ql-
Jegare, quod a KEO0S 1O pervenerit vel lgnoraverint eundem, CuUuM NO  S
q1f verisımıle quod QUO ad 1PSOS remanea Incogn1ıtum vel OCCUultum quod
Lam patenter omnıbus publicatur. Nulli CIg OomMNnN1ıno hominum liceat
an pagınam NOSIre C1tatlion1s, voluntatis el econstitutionis infringere
vel el ausu temerarlıo contrailre., Si Qqu1s hoc attemptare PI’E-
sumpser1t, indıgnatıonem omn1potentis Deli ei beatorum Petri ei aulı

Datum Arvinion. ST kal 9a1lapostolorum e1IUs noverit INCUrsSsurum.
pontiLcatus nostrı ALILO

2

rteıl des Kardınalbischofs DO  S Porto, (7uido vD“O Houlogne, Aes D“O

Papste deteqgrerten FEichters, wodurch drie Frıst DU persönlichen rschei-
NenNn der Kurte dem HBiıschof VD“O  S Ürzburg UN den ÜOrIigen ET SÖN-
Lich Vorgeladenen verlängert wird.

1358, 16, Villeneuve,
(Archiv, Vatic, 'oll. 110, Fasc., Z

Gu1ldo, miseratione dıyına ePISCOPUS Por{uen.; ıncte Romane Kce
elesie ecardınalis. Universis ei SIN uUlIS ad QUOS presentes ı1ttere VE-
nerınt um Nat, Qquod um PropOSLtO sanctissımo dno
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Lr  © dno. Innocentio, divina proviıdentla C XO quod. CPISCOPUS,
preposıtus, ei decanus otfum cCapıtulum Herbipolen. ecclesıe CONLITAa

Romanam KEcelesiam CONSPIraNdo, ordınatlones ecerant el Af9-
tuta 11M1L1UuMmM detestanda, ut videlicet nullus vel al1a PEISONA
ecclesiastica vel secularıs CUIUSCUHUMA UE foret eondiıtionIis auUt Status, 1fe
TAas apostolicas g&Tratiam vel 1UsStLt1amM CONLINENLES eccles1a, C1L1V1LALEe
vel diocesi Herbipolen elam vel publice presumeret presentare vel eilam
utı CIS, et CONtIrarıum facıentes cCaperentur ei S111ee m1ser1c7rdlia ei
die1l0 capıtalıter PUuN1IreNtur, S1C vel alıter dietis statutıs el OT -
dinationibus, QUOTUM eXeCUtLONEM Su1ıSs subditis el familiaribus secula-
riıbus el offieialibus lurisdietionis Sspirıtualıs eOTUMmM mandato a 110 1N1ıMmMe

CXPECLALO, dieehbantur COMIS1ISSe asSserıtur continerı f quod prefatis
9 preposito ei decano el Capıtulo volentibus el mandantibus
dieta Statuta ei ordınatlones S1C detestabilia EXECULO0ONI mandare ei ef-
fectualiter observare, quıdam familiares CANON1eCcOrTrum diete ecclesie Ber-
toldum de Heurre, Heynonem el as eler1cos econdam famıllares el
1N1UNCIOS Ilohannis Gilaberti, el archiıidiaconi 1DS1US ecclesie, CUul
de canonicatu el archiıidiaconatu eisdem LuUuNG vacantıbus fuerat
PEr dietum Num., TUn ADamM, QU12 lıtteras apostolicas dieto
ohannı hoc CONcCcEsSS4S et PFOCESSUS inde ECULOS predieta
eles1a presentarunt ei DE alterum levehbantu 1bıdem, aMmM0ofi2a
PILMUmM PEL familiares lıtteris apostolieis preliıbatis, V1O-
lenter ei Captos Iohannıi Akker mi1ılıti DIO eisdem ® PI'E-
POSLTO, decano el cCapıtulo rectiorı diete C1LV1ILALIS tradıderunt el quod
1DSE TeCtior eosdem eler1cos Der satellıtes el COMPLLCES dieta eccles1a fe-
C1L e1C1 et, a IMN uc1ı ei submersione inhumanıssima SUHOoCcarl,
predietisy prepos1to, decano el CAaNON1LCIS 1DS1US ecclesie
sclentibus, um habentibus ei consentlentibus PLFEM1SSIS, a-
u Uuarum grande detrimentum, CONpteNLUmM SLIC sedis apostolice, ROI

exemplum el dieti Lohannis (uillaberti amn un preiudielum
ei 1Aeturam Ldem Nus nNnOoster PAapa, volens INQU1LLFETLE S] predieti de-
latı celamorem, QUul qa en de 11S pervenerat, cCompleviıssent,
nerabilibus Christo patrıbus N1ıs tephano archliepi1scopo T’holosano
Came el keginaldo Ulixbonen. thesaurarıo S11LIS COMISIt, uL

informarent prediet] CPISCOPDUS, prepositus, decanus el capıtulum
ei 9 [11 11S 1a reperırentiur Der famam vel al1Aas culpabiles de
PreEMISSIS, ei QUICQU1L 1Inde liInvenırent referrent eidem. QU13, facta
relatiıone, pPer informationem hu1usmodi habıtam de predietis excessibus
dieebatur Contra eosdem delatos laborare de infamla, 1ıdem NUsSs,
NOostier DPaDa C1tAaVILe perhemptorIie per edietum pu  1cum el DEr SU4as s
eras apostolicas orıbus ecclesie Arvinion. alixas predietos
CPISCODUM, preposıtum ei decanıum Herbipolen. el Qquosdam a 1108 CdY=
Cils lıtteris Nnomı1ınatos personaliter, capıtulum em IDS1US ecclesie
PeL procuratorem ydoneum, ut mM die PLFOXIME futurı INENSIS eto-
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TIS apostolico cConspectul presentarent, PIOÖ demeritis recepturı ei allas
' 8 faeturi dietis excessibus el 1psorum quolibe quod iustitla suaderet.

Cumque hul1usmodı elitatlio ei proposita contra eosdem prepositum, de-
ei capıtulum, onge aqante termınum supradietum, ad 1psorum

t1c1am pervenisset, i1ıdem prepositus, decanus ei capıtulum, timentes ad
suggestionem SNUOTUM emulorum predieta fulsse proposita et turbatam
e6SsSe6e sedem apostol1icam CONtLrAa eOS NO  — immer1to, G1 premissa contine-
rent veriıtatem, nolentesque reputarı proprIii neglectores honorIis, DL SUOS

pProcuratores ei nuntlos voluerunt 1eM eitationıs huiusmodi prevenire
ei ad probandum sSu4L famam el oöstendendum innocentiam de premi1ssis
diceto dno 1ro, PaPDe fecerunt humiliter supplicare, quatinus eos admıt-
ere a proponendas el robandas SU4S exeCUusationes ei deffenclones,
UUaS In Curla Romana eran probare paratl ; ei quod 1ps1s probatis,
abh instantiı]ıa diet1 1udiell ecOS absolvere dignaretur. Quam supplicatio-
1 dietus Nus PaDa admıisıt nobisque mandarvrıt ei comisit oraculo
ılve VOCIS, ut de fama predietorum preposıiti, decanı ei capıtuliı el SU1S
execusationibus * ei deffensionibus 110S informaremus simplieiter e de
plano, et QuO inde invenıremus postea referremus elidem. Facta igitur
informatione DeL NOS diligentia debıta quantium tangebat dietos PT6-
positum, decanum ei capıtulum de premissıis, predieto dno H O: pape
Qquiequld lInvenıiıre potulmus duximus ellter referendum. Postmodum
OTr ecertis Causıs 1psum moventibus, volens hac 1Ce mite CcCu

eisdem, 1dem dnus. NnOsftier PaDa COoMmMiIsıt nobis die date presencı1um OoTaculo
1ve VOCIS, u dietum termınum 11S eisdem preposito, decano ei
capıtulo alıiısqoue CANONICIS eiusdem ecclesie nomınatım ei eitatıs
ad cComparendum 1n Romana Curla assıgynatum eberemus ad u0os
e11Ses LUNG, videlicet dieta die prima mensIis Oetobris ın aniea
merandos, ad 1PSOS prepositum, decanum ei capıtulum CAaNO-

N1COS, auctoritate apostolica PTFOFOSarLe, ut interım infam1ıam
precedentibus melius PUTrSarLe devotionem ei obediendi promptitu-

dinem, QUUaSs habere aSsSerun CIa dietam Sedem apostolicam, N-
dere valeant DEr effectum. nIt dietus dominus NnOster et
adieelt, quod prefati EePISCOPUS, prepositus, decanus el capıtulıım, paren
humiliter processibus eXecCcutorum diet1 archidiaconi, eundem arch1d1a4c0-
U In 1PSIUS archiıidiaconatus corporalem possessionem reciplant et,
quantum In eIs FÜCKKT; SINe fraude UACUMYUC inducant ei man  ant
316 inducetum, Qqui1busvIis frivolis impedimento, dificultate ei dılatione
submotis, dictosque famıliares el officlales S110O0S premissorum faeınorum
sacrilegos patratores, 31 poterint, caplant el Captos sSub Luta eustodia In
CAarcere “"aCclant detinerIl, donec R vel CumM, CUuUl eadem ComiserI1ft,

Am kKande „Attende quodu istis eralt vocanda DAars videlicet TOCU-
rator Hiscalis‘.

Handschrift: „Papa‘‘.
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quıd de eIs erl debeat decernatur, LT DPeCr hNOC 1psorum COM PESCALULC LE-
meritas timorque incutiatur alıs Qqul1 e0Ss retrahat a‚h ofensa. Predieti
ig1ıtur quctoritate mandatı nobis factl, eundem termınum preposito, de-
CANOÖ ei cCapltulo q l1lıs eitatıis predietis assiıgnatum qa.d u0OSs eN1SsSes

dieta die prıma mensı1ıs instantis Oetobris 1ın antea SECHUTLUTOS tenore
presenc1um TFOTOSAMUS, ei un NnegOt1L0 predieto In atu”ı In QUO
NUNGC, um cConcerniıt prepositum, decanum, capıtulum el CANON1ICOS

prenominatos, 1n omnıbus emanente, eiıtationem suspend1imus
pradictam, ita, quod Lıdem prepositus, decanus et a 111 nomınatım eitatı
q personaliter comparendum ein1am personalıter, capıtulum DL PEO=
CuUraftfores sufhejentes 1n erm1ıno prorogato COMPAaFEGIE 1n zomana Curla
teneantur efi apostolico Conspeectul presentare, nNıSı medio tempore
eEsSse alıu In premissı1s auctoritate apostolica ordinatum; S1C men quod
diet1 prepositus, decanus ei capıtulum CanOonNn1C1 interım purgent Sal
infamlilam el probent innocentlam, lıtteris ei mandatiıs apostolic1s CL

debita reverentla obsequendo ei re:  en! ad obediendum ın OMN1-
bus promptiores, dıiıetum archıdiaconum 1n el ad possessionem pacıfcam
diet1 archidiaconatus, QquUanium In eIs Iuerlt, 11% premittitur, rec1plendo
el etiam 1ustis el debitis favoribus deffendendo dietosque maleficos, ut
premittitur, punilendo; alioquin CONLIra dıietos prepositum, decanum, Capl-

Intulum ei CaNn0N1COS S18 exigent1ibus demeritıis YTaVIUS procedetur.
QUOIFuUH OomMNıumM idem ei testimen1um presentes lıtteras Herlı et Ser1ıbı
mandavımus nostrique sigillı appensilone MUNnNIr]. Datum apud 111aMN0-
Va Arvinion. d1i0cesis, 1n hospitio habıtationis nOStLre, die SCX{A decıma
mensis Iulii AD O natıyıtatıis Dnti mıllesimo trecentes1imo QquUiInquUageSIMO
OCLAVO, indietione undecima, pontif_.icatus diet] dnı nNrı. dnı Innocentii
DAaDe sext] AaANnllO

e)e

Auszüge AUS der Anklageschrift des UM Archidzakon VON Kunzelsau
ernannten JTIohannes ((udilabert:i Bischof und Domkapitel v—DO  S Würz-
DUurg, dıie sıch Ader Ausführung der pÄäpstiichenN Provisıon widersétzten‚
Aass V ıhm abgeordnete Klerıiker Aurch deren Bedienstete getötet
worden , eingereicht Oktober 136

(Archiv. Vatic, Uoll, 110, WasSC. TE)

Art. XC VAT- Item quod Bertoldus‚' eyno el as prediet] lıtteras
apostolicas el PFOCESSUS hulusmodi el NUS mandatı predieti e1Is faetı PEr
dietum .dnum. Iohannem (Guilaberti) assumpserun(t, acCCeptarunt el
un Cu lıtterıs el processibus hulusmodi de eisdem ALLLOÖO eit
mMmense ad predietam Herbipollen. ecclesiam personaliter transtulerunt
el 1n habıtu clericalı notorIie, lıtteras apostolicas ei PTFOCCGSSUS PTrE-
dietos el CONLeEeNTLA 1ın e1s 1n eadem eccles1a palam publica et alta OCce
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legere el publicare 2 NEre inceperunt el PIO ectie ei leet1
SUNt.

Item quod CPISCOPDUS, prepositus, decanus,9 capıtulum
ei mMıles el a 111 supradietiı de lıtteris apostolicıs ei processibus predietis
el de contentis eIS de ectura ei publicatione prefatis habuerunt
potuerunt eit debuerunt econfessi SUNT asseruerunt dixerunt ei r6COSNO-
verunt habulsse ei habere üdem el notLtam, ei1am de PTFOXLIIME
dieto, el S1C fuıt ei est Verum el notorium el PTO el notor10 habı-
tum el reputatum CoMMUNIter el publice.

XVIII ILtem quod miıles predietus, Conradus de Herlin, plebanus
Iselstat Herbipollen d10ces1s, lohannes Otelsingen selach Offi-

elales el famillares dieti KRudolphi de Lympurg, Ilohannes de Greuendorf
Nicolaus de Hassla, Conradus el Conradus, famıllares Iohannis de (Grum-
bach, Eberlinus Wagenbacht C® predieti famulus, Vsere fa-
IMNUu1luUS dnı de Kyneke, audiıentes el intellıgentes quod fiebant SsSeu erı
ebebhban publicatio, ectura. e INSINUAtLO dietarıum Liıtterarum apostoli-
CALUMNN el PLFOCESSUUM inde SECHLOTUM dieta eccles1a Herbipollen AaS-

SUmMpt1S diversorum offensibilium gener1bus el aSS0OCILatls S11
multiıs alııs, de eisdem el I1LENSE ad dietam eccles1am ıimpetuose
erunt ei Bertoldum, Heynonem l Raskonem predictos dieta
eccles]12a lıtteras apostolicas el PFOCESSUS predictos enentes, pu  1cantes
ei prosequentes 1bıdem invenerunt eOS hostiliter iIrruentes, ela-
mahbant orrıbılıter et vocıferabant Isti proditores lJegunt, publicant ei
prosequntur 1sta eccles1a lıtteras apostolicas ei PFrOCESSUS, el
eosdem pOortltores violentas Casu 1O  S PETIMISSO ei a1as
temere ingesserunt el e0OS un lıtteras apostolicas et. PTFOCCSSUS
hulusmodi vlolenter rapuerunt et de altera L1iıtterarum apostolicarum PTE-
dietarum violentier bullam plum beam amoverun(t, el prenominatarum
Litterarum apostolicarum ei PFOCSSSUUNM portitores, publicatores PIO
SECULOTES el liıtterarum PFOCESSUM hulusmodi prosecution1 insistentes
de dieta ecclesia violenter et eOS INAaNUusSs violentas 1in1ce1lendo elecerunt
el extraxerunt el ad fAiumen Meim SÜC) vulgariıter appellatum diete C1V1-
Tatı PFrOPINQUUM uxel unt el lıgaverunt INAaDUS ei pedes
S1C l1g&'at0os dieto Aumine p  R  unt el submerg1 miserabiliter
1l4aAM finire fecer unt de AUNNO el ei 10Cc0 predietils, elisdem DOT-
t1ıtorıbus OCCAS10NeEM el Causa4am MOS dederunt DEL el propter
factum el Culpam miılıtıs ei SUOTUuMmM cCompliceum predietorum diet1 U-
OoOres el Nnuntıı submersi el interfeeti fuerunt el quod PTFEMI1SSIS SC 1-
Vverunt el dixerunt el as  unt predietos NUunL10s eler1cos
fulsse SeNu fore palam el publice, el S1IC fult et. est el NOfLoOorıum

PTFO el NOTfOT10 habitum ei reputatum palam el publice
XX f Item p  X el probare 1ntend1ı dietus procura(tor, quod anftie

teMPuUSsS el empore Captl1onN1s ei submersionis eler1icorum predietorum
1tA4te Herbipollen. ei infra eandem C1Vv1.tatem fult, erat ei est quedam



EL

Ein TOZESS ß  Sß Bischof und Domkapitel VO  S Würzburg.
domus vocata „ad celipeum“*‘ vulgarıter et, ecommuniter NUNCUPAaLAa S1Vve
hospitium et publica helbergaria ei ı1tuata infra parrochlam Sancti etirı
1n Sandis Herbipollen. ei 1uxta monasterıiıum monlalıum Sancte
Agnetis, Oordınıs Sanete are, un parte diete OoOMUS I1 Ve helber-
garle, e alıa p e uxta monasterium Sanct] tephanı Her-
ipollen. ordinis sanctı Benedietl, et quod Ilohannes Hartlere C1YVIS Her-
bıpollen. el e1uUs XOL predietis tempor1ibus hulusmodi OMUMmM, hospitium
el helbergarlıam predieta Lanquam hospiltes el principales helber-
gyarlam publicam inıbi enenties inhabitaverunt, inhabitare CONSUEeveEerunNt
et helbergariam publice fenuerunt ei hodie, 1 vivunt, tenent el inha-
bıtant hospites ıbıdem reciplunt (L e1Is intrantıbus el hospitare
lentibus palam, publice, eCcomMMUNIter el notorle.

KT Item et quod de 4aNnNOÖ ei proxime dietis Bertoldus,
eyno ei Rasko eleriel supradiet] CUuM rebus SU1S et1am lıtterıs
apostolieis el processibus supradietis 1N1EeCcCNON ei OM pluribus Q, |11s lıtterıs
ei instrument1s, rebus, equ1s, pecun1ls et diyersis q l11s boniIis mobilıbus
ad dıietum dnum. Ilohannem (+uilabert] spectantibus a prefatam C1V1-

Herbipollen. el ad omum, hospitium et helbergarliam predieta
anımo hospiltandı intraverunt el 1n eisdem domo, hOosplt1o ei helbergarla
DPEL eosdem ohannem ei UXOTrem SUuUA4M, Oospltes 1Gcie helbergarle,
ceptı et hospitatı rebus, lıtteris, equ1s el pPECUNNS supradictis {ue-
TUn pPro hospitibus acceptl SCIL admıissı hulusmodı lıttere, PTFOCECSSUS,
instrumenta, re5S, bona, equı el pecunie DEL dietos eler1cos ad domum,
hospitium ei helbergarıam predieta imposita, indueta, nveecta ei illata
fuerunt, ps1que Ilohannes hospes el e1IUSs eosdem eler1cos CUN 1l=
ter1S, rebus, equis el bonis prediet1is Lanq uam hospites SUOS receperunt
ei PTO talıbus habuerunt ei teNuUueEerunt palam el publice
A I1tem el quod COoMMUNIS OPIN1O, reputatlo, credulitas, assertl1o,

dıiıetum COMLINLUNG et. publica VO  D4 ei fama fu1t ei est 1n eivıtate ei dioces1ı
Herbipollen. predietis el alıbi, quod pOSL captıonem et sSubmersionem
dietorum elericorum.. 1ıdem mı1ıles ei q l11 111 Complices predietil et1am
nomıne S ILO mandato SC sclentla, voluntate el ratihabitione ep1sScOopl,
prepositi, decanı, CaNON1ıCcCOorum el capıtulı predietorum omum, hospitium
SsSeu helbergarıam predietorum lohannıs et. eIUSs CON1IUCIS intraverunt
lıtteras, instrumenta, YE6S, CUUOS, pecunlas el 0N& predieta nomıne el

eorundem ePISCOPL, prepositl, decanl, CaNnOoN1IcOoTrTUmM el capıtulı
cCcCommunıiıter vel diıyısım dietos Lohannem hospitem el hospitam
arrestaverunt ei 3801 arresto posuerunt preter el CONtra voluntfatem dieti
dnı Iohannis (+uilaberti el EXIra potestatem ordinandı de eisdem
ei ql1as temere iıllıeite de 1Ure.,

AT Item el quod miıles el a 1l11 complıces predieti NnOomM1ne s 11LÖO

eplsSCOPI, prepositL, decani, canonicorum el capıtulı sclentla, mandato,
voluntate el ratiıhabıtione POSL huiusmodi arrestationem L premittitur
factam ltteras, instrumenta, rCS, equos, pecunlas el a lla 0Na supradieta
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qad receperunt CaQUEC OMmMnNn13 ei singula Iohanne Hartler hospite ei
Sua predietis el COT’UMM hOosSpltli0 el OMO receperunt, exXtraxerunt

el habuerunt S1D1 approprlaverunt ei 1n SUSs CoOoNverterunt ei de
e1Is disposuerunt pPrO S1110 1ıbıto voluntatıs, quodque prediet1is NO content]1,
1pse dem miles er q |11 predieti NOmIinNG SWUO el etiam ep1sCcOopI, preposıiti,
decanl, CanOoN1corum ei capıtulı predietorum dıiıetum Ilohannem hospitem
el eius cConiugem cum el sub maloribus el XTa ViSSIMIS penIs ei Ccaruhl
illatione distrietius inhıbuerunt ei interdixerunt, de cetero alıquos ele-
r1COSs SC  - Q U  C a 1108 lıtteras apostolicas aul PTFOCESSUS S1ve EXE-
eutiones habentes vel deferentes SC  S prosequentes at PIO insinuatione,
publicatione el executione eorundem 1bıdem ad 60OS venlentes hospitarent
aul QuUOV1SMOdO a.d vel SCCUM receptarent; ei Qquod, 31 facerent,
1pse miles el Sl Complieces predieti vellent el facerent 1PSOS lohannem
hospitem ei eius cCOoN1ugem sımul CuUuM alıbus hospiltibus predietas 16
< PTFOCESSUS ei executliones deferentibus submergere el sim1ılem PENAa
infigere ei imponere el temere de facto.

Item el quod EePISCOPUS, prepositus, decanus, CanonNn1C1 et
capıtulum supradiet] qante ordinationem, mandata et statuta predieta
CONSUEeVeEerant PEr ei S1055 1ud1ces, offieclales, cCapıtaneos ei mınıstros

e delieta In Civitate el d1i0e. Herbipollen. predietis ei ıIn SU1S
terrıtorils ei Jlurisdietionibus, 106G1s ei distrietibus, prou a.d e0ÖOSs ININU-
nıter vel divisim pertinent el pertinebant, perpetratos el COMM1SSOS, DIE
sertim 1n PEIrSONAS seculares ei 41108 mandata apostolica NOoN prosequentes,
persequı delinquentes ei excedentes pretensos secundum corrigere
el punirIı el COorrigl facere el andare l r1g0T0SE, presertim ei XZTaViuSs
illos qul infra ecelesiam alıquam offendere presumebant ei 4 1eSs eln-
quentes vitare.

Item Qquod epIscOpuUS, preposıitus, decanus, CanOonN1C1 ei Capl-
ulum supradietl] obmiserunt el abstinuerunt pPEeT et SUOS 1ud1GeS,
offelales et ministros punire e Corrigere ei facere el mMandare punirı
et COrrigl, el eOS Communiter vel diyisim pertinult et pertinebat,
perpetratores SUpradietos delietorum el ECXCESSUuUuUM predietorum ei 1PSOS
perpetratores pOSt perpetrationem el ComMM1SS1OoNeEemM delietorum ei S -

predicetorum ei habitam notitiam de eisdem ei de personIis ei mModo
ei qualitatibus Supratactiıs, In SUls OMLe1US, domıbus et famılııs receperunt
el receptarunt selenter 21C recl1plunt el receptant ei de eisdem perpetra-
orıbus el SU1S complicibus 1n prem1ssı1is dederunt auxilium, eonsıiliıum
ei favyvorem eilam gyratiosıus ei familiarius an  9 el predietis
el propterea 1PSOS perpetratos SLIC famıliarius LrFacCtaverunt el TAactian
et eIs In premissis faverunt el favent eti1am POSL el CoOoNtLra PTFOCESSUS
monıtliones el mandata auctorıtate apostolica facta ei supradieta el temere
et de facto ELC,

XAXALV. Auch der Stadtvogt nd die übrigen Mitschuldigen 2eDen
N ıhren Aemtern,
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CX Item quod COMMUNIS Op1In1o, reputatio, creciulitas‚ assertio,

dietum COM MUNE el publica VO  b el fgma fult ei eSsT, quUO: epl-
SCODUS, prepositus, decanus, capitulum ei PEIrSONE eccleslastıice erbi-
pollen. duobus, tribus et. QqUuatuor annıs ultımo preteritis et eıtra el
ultra eran(t, fuerunt, ESsSe CONSUEVEeruUunNtT fulsse efi fore reputatı iuerunt,
reputarı CONSUEVErUNT, reputantur impetrantibus mMan  at1ls ei o’Tratiis
ei lıtteris apostolic1s eXOSI, ingrail, contradıcetores el rebelles impe-
ditores lıtterarum apostolicarum ei PFOCCSSUUN inde SeCcCuUutorum ei DOL-
tiıtorum prosecutorum Litterarum ei PTFOCESSUUM hulusmodi ELC
Kit inter GCeferos omınatos portitores, ut SUDIa tang1ıtur, ıttera-
Iu apostolicearum obtentarum de ei collationıbus ei provisionibus
faetis LEV, 1n Chr prı dno dno P(etro), hasiliee DE apostolorum
presbitero cardınalli, de ecanonicatu ei prebenda preposıtura diete
ecelesie EIune vacantıbus ei PFrOCCGSSUUNL inde SECULOTUM portitores et
prosecutores, p  u 1n processibus SUDET hoc habıtıs continetur, PTOSE-
qul, IN1Urları ei male tractarı mandaverunt et fecerunt de et
premi1ssıs ei singulis fuerunt et SUuNT eti1am apud bonos el DTaVES etiam
Supradictos publice difamatl, ei infamıa hoe fuit ei est CONLra 1PSO0S.

Item quod epPISCOPUS, prepositus, decanus, cCanonIlel el
pıtulum OCCUpPaLOreES benefie1iorum predietorum eidem dno Ilohannı ut
premittitur collatorum pOSt habıtam notic1iam lıtterarıuım apostolica-
LUuUum et PFOCESSUUMM predietorum ad 1C{I2 benefiela secj]enter admiıserunt
ei sSustinuerunt ei sustinent eIs 1n detinendo e 0OCCuUpaNdo dieta eNe-
1Nela eit CONLrAa 1pSsum Num. lohannem el gratiam supradıcetam adheserunt
eit faverunt, adherent ei favent dietis 1ttferıs apostolie1is ei processibus
rebellarunt ei rebellant bedire PAaTrere eontradıxerunt el econtradı-
eunt palam ei notorie et rebelliter, contemptibiliter, temere de facto
AL Item Et quod 1idem dnus lohannes fult ei est propter el

per mandatum, tatıta el culpam CpISCOPI, prepositi, CAaNON1ICcCOoTrTUM el
capıtuli predietorum dampn1ıfcatus 1n quinque mıliıbus flor aurı [0) 001 eit
1ust] ponderı1s de Hlorentia ei a.d quantitatem el extractionem quinque
milium flor. aurı predietorum, 1 ame 1L respondeatur de $
spondeatur descensive donec respondeatur de el de QqUuUanto ad plus

Auszüge AUS den Verteid igungsschriften qgunsten des Eichofs nd der
Domkapitulare VDO  S Würzburg dem S2C AT der Kurie ansgestrengien
Prozess.

(Aj'clLiv . Aalıc. Uoll. 110, 0SC, und 0

a) AuUS der Verteidigungs_schr ift qunsten des DomdeRkRans
VIL. Item pOonNnit el pretendit. quod dietus decanus decanatum diete

ecclesie Herbipolen. ‘ pr1mo de 4NÖ Dni 1351 fu1t ei CcsL CanoN1Cce A -

SECUTLUS.
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LTIT. Item quod dietus decanus et. e1Us decanatfls omnı tempore

fuerunt el SUunNn absque quod. alıquo tempore els competierit vel CO1M-

peta aliıqua Lurısdietio temporalıs, punitio vel ecorreectio maleficorum el
forefaetorum QUUOTUMCUMOUE 1n eivitate Herbipolen. predieta SsSecu alıqua
e1IUs p  9 el quod de prem1ss1s 1pse decanus ullo un Han tempore fuit
NeC est 1n horum possessione 11600 etiam reputatus el ita per 0OMnN1a, ut
dieitur proxime, fu1t Verum el PTFO eTO habıtum el reputatum 1n C1V1-
Tate el d10Gces1 Herbipolen. EL Q,{l

HX: Ltem quod COMMUNIS OPINLO, reputatio, eredulitas eit assert1o,
VOXN el fama ei COM MNLUNG dietum habitatorum Gelvıtatıs el dioecesis Her-
bipolen. el 0O0COoTrum Vv1e1Inorum et. Vveru ei notori1um fu1lt et eSL, quod
VvigIntl, triginta eit quadragınta annıs el ultra el ecıitra etiam tempore®
ei DEr LeMPUS CU1LUS econtrarıil memor1a hominum 1O  > ex1istlt, 1n 106.
erbipol. fuerunt ei SUNT tria loca, oplda SeCeu V1 videlicet OCUS, Opl-
dum - O;  S V1 Steten, OCUS, V1 s opıdum Yphoue et OCUS, opldum
SC  S V1 Pirkelingen vulgarıter NuNcuUPAatl, quodque singula loca, vılle
Seu oplda 1psa distarunt ei distant eiyıtate Herbipolen. et qualibe eIUs
parte, videliecet locus SC vılla Steten pCTr Lres leucas el OCUS Seu vılla
de Pirkelingen predietus PEL quinque leucas, el Qquod de quolibe dıetorum
OCOTUmM Tu1t el estT, 1LAcult el 1acet et1am el Tectum el eonti-

”>  . ei eXLIra dietam eiyıtatem et. quamlıbet e1Ius partem et a‚h 1psa
separatum ei emotum peL spatıium un1ius leuce ei ultra I 10C0 UOCUINY UE
QUO ıter hu1usmodI1 est eiy1ıtatı prediete. Kit, quod leuce 1ın partibus
ıllıs fuerunt el un Magn SECU nge 4 1es ei ante Qquod septem vel
ad plus OCILO euce fecerunt el facıunt dietam Maa vulgarem et1am
In estate el COomputarı CONSUEVEeruUuNT eit COMPUtate fuerunt ei m  u-
Lantur PI’O dieta hu1usmodi palam el notorle.

I1tem quod fu1lt ei est COM MUNIS homiınum OPIN1O, assert1o, CL 6-
dulı:tas el reputatio ei VO  » el fama publica MMUNECQUEC dietum ei fult
ei est Verum ei pu  1icum el notor1um, quod dietus decanus de 4ANNO
Dnı 1357 die A mensıs Marcil, UUE fult proxima dies ante Ramos
palmarum, 1n eiviıitate erbipol. EX1VIt INANe et ad prefatam vıllam dietamS Steten Herbipolen. diocesis a.d Tes leucas a,.h 1Psa eliyvıtate erbıpol. dI-
tantem pervenit el PrO negOoCUS SU1S el decanatus S3111 ei ecclesie Herbipo-
len immiınentihbus peragendis ei expediendis, el 1bidem continue usque ad
OT 1em dieti mensıs permansıt, ei eadem Ia die iter arrıpult dieta
A VeIr’SUuS diıetum opı1dum ( phouem diete d1ioces1s reCitO ıtınere ei 14a
econtinuAavIıt el eadem dıie ad ı1psum opldum pervenit ei bidem eontinue

a AAA dieti mensıs 1em permansıt, quodque lamdıeta X X VIII®*
die de dieto 0OpP1Ido a.d prefatam yvıllam dietam Pirkerlingen prediete d1ioces1is
perven1i el rectum iter qa 1psam villam de prefato OP1IdoO tenuıt el CON-

Am Rafide: „Attende ad diem submersionis pCr libellum Camere‘‘.
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tINUaVIlt, et In dietis 106is videlicet OP1Ido ei V1 ei iıtinere 124 dıetis fu1t
ei per otam 1psam 1em ei nNnoctem eiusdem AXVIIL 1e1 CONtINUE, SUC-
CesSsSIvYe permansit ei 1ın 1aAMmM dietis loecis el Lıtineribus el tempor1bus SUuC-
GEeSSIYE ei eontinue personaliter PLFESCHNS fu1t ei absens eivyıtate prefata
ei EeXtIra e ei quamlıbet eiIus DartemMs5..

Aus der erteidıigungsschrift qunsten Aes ischofs und Aes
TOPSteES.

Item quod fult, erat ei est COMMUNIS hominum OPIN1O, dietum,
assertlo, eredulitas el reputatio el VOX ei fama publica ei Tult, eralt ei
est VE UE pu  1cum ei notorium ın partiıbus ei alıbi, quod inter EPISCO-

ei ecclesiam Herbipolen. ua parte el C1ves e DO-
pulum einsdem Civyıtatis Herbipolen. altera. triıbus el QqUatuor 4NNS
elapsıis ei eitra fuerant el uborte ure efl mortales SUEI LE, d1is-
sentiones ei discordie, el nerunt ei et ante tLeMPUS el tempore
diete se sSubmersionIis el 30e0O el 1ın aniLıum Aales el 9 quod
propter 1PSas 110  S fu1lt AUSUÜ! ePISCOPUS predietus 116400 prepositus ei NC

singulares PEISONE Capıtulı predietL1, Paucıs dumtaxat EXCcePtS, ei 1eC
etiam 11i exceptl fuerunt ausı STAare 1n eiyıtate predieta el 1EC LULe ei

3
NeC ecomode ad eccles1am ei eiyıtatem Herbipolen. peL NeC q l1ias
cedere; eti1am epISCOPUS el a,1l1ı predietl, quantum 1n eodem ep1scCOpPO el
predietis fult eit ad EOUS SpeCLal, fuerunt In iustiela erı fae1endo da
gentes el pPCr eplscopum eundem el a 1108 predietos, quantum In eIs fuit
et. a.d eEO0S SpeCtat, NO  e} stetit HCC STal QquOMINUS de predietis excessihus
1usticela a1t facta et NeC fult He est. quod eu verıitate potuerı1t vel possit
s1ıb]ı iImputarı In premiss1s vel CIrca quodque el de premi1ss1s omnıbus
el singulis fult eit est publica VOX ei fama.

C) AÄAus der Verteidigungsschrift Junsten des Domherrtn Krasto VDON

Hananu,
LJIT Item quod quando prıiımum devenıit a.d notitiam eP1ISCODPI, decanı

ei capıtulı Herbipolen. ecclesie ei diet] dnı Krastonis de dieta pretensa
sSubmersione tr1um celer1corum, EPISCOPUS, decanus el capıtulum ei 1pse
Krasto el OTUS elerus ecclesiarum eivitatis Herbipolen. CESSarUuNT ‘ d1-
VIn1s, el quod OLUSs elerus eiyıtatıs antediete ob hoe el propter A
tionem hur1usmodıi choactus est ExIre eiyıtatem el EXIUNG atum fult

diıyınıs 1n eivıtate predieta propter antedietum.

Aus der Verteidigungsschrift gUNSTEN dAes ischofs UN des
Dekans ıN dem zpEeLten C2LE Ades Prozesses., n

\AILtem ponit el probare intendit, quod. propfter vlarum periecula el
S UEITarum diserimıina 1n 118 ei iıtinerıibus Ciyvıtate Herbipolen.
ad elyv1ıtatem Arvıinlon. a PrESCNS INgr uUENCIA Ltinerantes Der pProv1inGlas,
COMItatus, terras, dominla, distrietus domiınorum eplscopI Spiren.,

AARASFS MA'’O8
V
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miıtis Palatin|, due1ıs AustrIie, ‚. epISscCOpL Basılien., Dalfini Viennen.,

domiını de 1Na.  1S el dnorum. de Montilliamaro et dnorum. de (zardia
NECHNON dnı PrFiING1IpIS AÄAurasıicen. ei DL 10CeSES, IO0 quibus dieti nobiles,
potentes, milites, armigerı el conplices domieilia habent ei morantur el
ecotidie agantur, NEeEeCHNON transire Oportea necessarlo, e In quibus
SITENUUS miles dns Ilohannes de Hysinburg (Hesseburg), qul de Romana
Curla recessit, in dioces]ı Basılıen. sine alıqua S fu1t Captus el
hodie est, et vel ıIn eadem d1iocesı MNUS: Loypertus (Wyperus) de Stetru-
berg (Sterinberg‘) diaconus Herbipolen. et NUus Conradus de Monacho
presbiter Frisingen. d10ces1Ss, venlentes de CUuTrl1a 0OMana, cCaptı el epre-
atı fuerunt, prefatus nNnus decanus Herbipolen. de AaNNO Dnı 1355
el de NEeENSe Aprilis eiusdem annnı de 0MAana CUur124 recedens, iın Op1do
vulgariıter NUNCUPALO Moyreng DEr gentes dnı de inalhis, In CU1US
distrietu dietum opldum NnOoscitur eEsSsSe CONStIrucCcLUM, fult Captus, epre-
atus ei exact1onatus, el etiam ei de Martii proxime PreE-
ter1to, 511 prefatus NUSs. decanus Ccu SU1Ss famıhlarıbus de Romana
CUur12 a.d eiyıtatem Herbipolen. dirigeret KT ESSUS SUOÖS, 1n Op1do vulgarıter
NUNCUPALO Vınalh distrietus proxime dieti per gyentes antediet] dnı de
IMEN  1sS fuit captıvatus, depredatus, detentus el exact1ionatus; el 1ın PFE-
dieto allnatu In 1ıtiınere inter Sanetum Marecelinum de Romanıs
de presenti ei de Marti1 eiusdem annı disereti 151 dnı Cni:
sStianus amellis, Conradus dietus Kolle, plebanus 1n superlor1 Ballanchi
Herbipolen. d10Ces1S, Iohannes de Myssna Misna) eli Petrus de Mortin-
heym (Mergintheim), presbiter Herbipolen. d1ioces1]s, fuerunt Captı, epre-
atı et incarceratl, eit a l11 quamplures recedentes de Romana CUur1a4 VersSus

partes Herbipolen. el venlentes de eiyvıtate Herbipolen. el partibus CIr-
CUMYICINIS ad Romanam eulam 1n dietis distrietibus el dioces1ibus ei
eomitatıbus PEeL mM1in1istros, aylıvos ei fauttores el malefactores ıIn eIs
COoMMOTANTES capıebantur ei cCaptı derobabantur ei 1ncarcerabantur ei
derobati el 1incareceratı qeriter questionabantur 1bique DEeL mu LemMpOora
detinebantur inviıtı am1ss1ion1Iisque 1ıte timuerunt, ei tandem a.d redem-
ptionem posıtı PrOÖ l1ıberatione ei redemptione ag Nan SUTININAaIM

pecunle persolverunt.

e) Aus Aden „ Excusationes‘ des Domherrn Albertus de Hesseburg: ‘
Item salvıs premi1ssı1ıs EeXC1pleNdo proponit procurator predietus.

qula Cu 1pse ertus timeat el timere habeat ei porte. en continue
timere verıisımılıbus CONleECtUIS, omn1ıum reverentla SCHM PEF salva,
pPeL horresecentiam adversarıorum SUOTUMM el INImM1corum 1n Romana: Curı14a
lohannıs de kepsungen ei Brendelinil residentium 1EeCCNON famılı1arıum
reverendı patrıs dnı CI basiliee duodecim Apostolorum presbiterı1

Hier ist. eın verstellt; sich oll 110, asc ILL, y,D0.@
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cardınalıs, NEeECNON prediet1 lohannıis (zwilberti ei al1o0orum quamplurıum
1N1IN16CcOTUMM SUOTUN, Q UL cotidie S11 mM1inıtantur el O interficerent SCcu

GCapl ei captum detinerlı facerent el procurarent S 1 0MAana
1lINnvenırent

I1tem Salvıs PrFEM1ISSIS ei ordıne pOon1 el probare intendit, quod
dietus ertus XC XR ei ultra ei CIIra fult el est

temporalibus reverendı Christo patrıs dnı Her-
bıpollen

Item quod temporibus supradietis 106 Herbipolen el OCIS VICIHIS

a.d lo0ca predieta fuerunt el SUunNT mu nobiles e aycı am
COmM1£tes, barones, milites el alıl, ei 91108 nobiılıs V IL NUus upoldus
Konchenmesch miles, nobilis ei magn ıfcus dnus (lonradus de Rech-
er“ ei Hılhher de Nochbergh Marescaldus Wacenloch yfrıdus de
Suchem dapilfer bon K  Kubital SÜC) el NUus Casirı de Holtz, NUus Castrı de
Heugem Hogam) el de eysten eit predietorum OTMD1U1I ei singulorum
CONSaNZULNGL, afines, SETVILOTES el AIN1LC1 fautores eorundem

Conradus el a 11 s 11 Complıces elLtem quod predietL (Lupoldus)
AUtLOres quendam l1lo0ecum sC W op1dum Obsensant vulgarıter A&

106 Herbipollen el sSub ei TE 1MMNe predietL Albert1
eX1ISieENS per potenc1am iInvaserunt ei O0CCUParunt mMu mala el dampna
OM  18  unft 1bıdem el temere de facto eit de A4ANILOÖO Dnı 1338 de
NEeENSEe Julu 1DS1US 4NN

Item quod DOSL 112 VAaS10ONeIM el 0CCUPAatLLOoNEM huiusmodl, dietus A
bertus C  egl S1D1 potentam ei 41IN1C0OS el dietos 11L V4ASOTE ei OCCUPA-
OoTes OPIGL aD 1PSO potentlaliter el Q Ua C110 pOtuLt expulit
ei el1eCcıt el a POSSESSIONCH eECCcilesi1e prediete el prıstınum statum
CUPEeTAaVlLL Kit un mM opldum MUNILYIE ei eiend1l a,.D ineursiıbus
predietorum ei pPro CONSEervatıone ecclesie Herbipollen ei ececlesıe
prefate ei debite S1D1 1e1ıtum Tu1t

Item quod OCCAS1ONE eXPUls10N1S, E1ECCTLIONIS el deffension1is premMm1$s-
Sarum diet1 11LVASOTES el 0OCCUPALOTES adyversus dietum ertium odıum
el inimieitlas CONCEPErUNL ELC,

Item Sa ]l yıS PFEIMISSIS pOoNLt el probare intendit quod a,.D unGQ, duobus,
trıbus ei plurıbus preter1Us prefatus ertus CANON1ICUS er bi-
polen habult et. habet CONSAaANZUlL el COYNALOS el 1ın Q, 1108 quemdam
Albertum dietum de Hessehure ei lohannem de Hesseburg'; fult etL1am
e est 111 dieta dioces1 nobilis el potens VITEr NUus Bertoldus Qn

dnı Hermannıi COMItILS de Aixbach el quod. i1ıdem Bartoldus fu1lt
el est, AaQNUus domınus el potens EerTINONE et plurımum
metuendus e al1s habıtus el reputatus

Ltem quod dietus Nus Bertholdus gyentes el cComplıces s {11 ab
un SsSeu duohus Seu CIrelter CONCEPECUNLT odıum el 1iNnım1e1lt]1as
STAaVES el capltales adversus Albertum el Ilohannem, COCNALOS predietos
Alberti Herbipolen de QUO 19160 el OCCAaAS1oONe CONLra
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1psum ertum Canon]ıcum et preter et extra OMIMNNEeMmM culpam eiusdem
Alberti CanOoniIGl. Quodque prefatus NUus. Bertoldus CL gentibus ef
conplicibus SU1S pOoSt 1lnvasıones ei 0OCCuUpatliones predietas ei de ann0
Dnı ei IHNEeENSE predietis avı el difüädari mandarit ei fecıt notorie

ur  Wr ertum efi Ilohannem predietos el O11NNeSs a ]108 de ZKENETE SCUu cognatione
1pSorum el etiam prefatum ertum CanonN1ıcum Lanquam 1N1M1C0S
pltales et eCONMINAtUS ei insıdiatus fuit, eonmınatur ei insıdiatur el CON-
tinue 118  - el modis quibus potest per el SUOoS Complices hulLusmodi
ertum Captivare, 1incarcerare SsScCcu morti tradere aut q l1as male acCtare
ei absque Culpa 1pSIUSs Alberti, ei de 11S lactarunt ef lactant.

LILtem quod dietus ertus NON potult pOosset potest ad
Romanam eur1am accedere 1S1 per terras Seu domiınla atqgu et
etiam SIC predietorum dnorum. cComıitıs Bertholdı ei complieum aut
fautorum 1N1mM1c0orum SUOTUMmM transıre.

a  öa Ml
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C  e  HE e  e TE  Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen  Diözesen im vierzehnten Jahrhundert.  Von Dr. K. Heinrich Schäfer.  Das Institut der päpstlichen Ehrenkapläne wird in den Hand-  büchern des Kirchenrechts kaum erwähnt, ! über dessen Alter, Ver-  breitung und Bedeutung nirgends Aufschluss erteilt.  Es besteht noch heutigen Tages.,?  Im Mittelalter sind tau-  sende von hervorragenden Weltgeistlichen und Ordensleuten mit  diesem Titel ausgezeichnet worden, darunter auch zahlreiche Ver-  treter des deutschen Klerus.  Im Anschluss an die unten folgende  Liste derselben sei hier ein kurzer Ueberblicek über Geschichte  und Bedeutung dieser Einrichtung versucht.  Schon bevor der päpstliche Hof nach Avignon übersiedelte  und dort viele seiner Institutionen ihr jahrhundertelang geltendes  Gepräge erhielten, bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts,  Vvielleicht auch noch viel früher, sind päpstliche Ehrenkapläne  ernannt worden.?  Die betreffenden Geistlichen erhielten damit  gewisse Rechte und Ehren der am apostolischen Stuhle wirklich  angestellten und beschäftigten Hauskapläne des Papstes, ohne je-  doch deren Pflichten und Gehälter zu teilen.  Diese päpstlichen  ı Philipps K. R. VI, S. 443,  * Moroni, Dizion. VIIL, und Le capelle pontificie etc. Venezia, 1841.  $ Vgl. für die Diözesen Köln und Utrecht G. Brom, Bullarium Traie-  ctense, p. 77 s.  Hier stammt die älteste Erwähnung eines Ehrenkaplans aus  lanus noster‘“.  dem Jahre 1246 (ebd. N. 181): Innocenz IV. an den Propst von Xanten „capel-  Für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts findet man einige  Ehrenkapläne aus dem Rheinland bei Sauerland, Urkunden und Regesten  zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vat. Archiv II und III unter dem Index  rer. notabil. „capellani et familiares papae“.  Für England vgl. Bliss, Calendar  of Papal Registers, Papal Letters, I, p. 363 s. aus dem Jahre 1259.  Römische Quartalschrift, 1907.  79!%
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Päpstlıche Ehrenkapläne AUS deutschen
Diözesen Im vierzehnten Jahrhundert

Von Dr Heinrich Schäfer

Das NSULEU der päpstlıchen Ehrenkapläne wırd In den and-
büchern des Kırchenrechts kaum erwähnt, - ber dessen er, Ver-
breitung un edeutung niırgends Aufschluss Yrteilt.

Kıs besteht och eutigen Tages. * Im Mittelalter siınd Ta
sende VON hervorragenden Weltgeistlichen un Ordensleuten mıiıt
diesem 1Le ausgezeichnet worden, darunter uch zahlreiche Ver-
treter des deutschen Klerus Im Anschluss die unten olgende
Liste derselben E1 hler e1InNn kurzer VUeberblick über Geschichte
nd Bedeutung dieser Kinrichtung versucht.

on bevor der päpstliche Hof ach Avlgnon übersliedelte
nd dort viele selner Institutionen iıhr jJahrhundertelang geltendes
Gepräge erhielten, bereits die des Jahrhunderts,
vielleicht uch noch 1e] irüher, sSind päpstliıche Ehrenkapläne
ernannt worden. DIie betreffenden (+e1istlichen erhielten amı
/EeWIsSse Rechte un ren der A apostolischen Stuhle WIr  1C
angestellten un beschäftigten Hauskapläne des Papstes, ohne Je-
doch deren 1lChtien un (+e2hälter teılen Diese päpstlıchen

Philipps V. 443
MoronIi1, Dizion. VIITL, un: Lie canelte DOontifkıcie eifc Venezia, 18541
Vel für die Diözesen Köln un: Utrecht Brom, Bullarium Traze-

CLENSE, Hier stammt die älteste Krwähnung eines Ehrenkaplans AUS

lanus noster‘‘.
dem Jahre 1246 (ebd. N 181) Innocenz A den Propst VO  S Aanten „Capel-

Für die ersie älfte des Jahrhunderts indet 1Nnan einigeKEhrenkapläne AUS dem Rheinland bel dauerland, TKUNAdEN und EKegesten
(zeschichte der Rheinlande Aaus dem Vat Archiv I1 und 11L unter dem Index

LET. notabıl „Capellanı el famıliares papae**. Für Kngland vgl. blıss, (alendar
of anal Kegiısters, Papal Letters, K 363 S . AUS dem Jahre 1259

Roömische Quartalschrift, 1907
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Hauskapläne m uUusSsen eine reC alte Einrichtung SCWESCH SsSe1ın
Bereits unter Innocenz I1 O-1 145) und Luc1us I1 (  )
werden welche namhaft gemac Unter Nıicolaus I1l (  (-1  )
en WITr a ls dauernde eamtenkategorie der Kurie Iın elner 1ISTE
für as Jahr 1278 29 capellanı ohne weltere Differenzierung
nannt, “ unter Clemens erscheinen capellanı Commensales nd
cler1ıc1l capellae interioris.® Unter Johann ® uünden WITr bis

capellanı |cCommensales| nd 13} hıs K presbyterı el (1-2) clerıc1ı
intrinsecl, die auch a ls sServlentfes 1n hospitio DAaPec bezeichnet
werden.* ntier ened1i @f siınd 16 capellanı [commensales!| un

hıs cleriıe1 SCu capellanı capellae nd e1In clericus capellae
erwähnt. Unter Clemens VI werden ebenfalls 16 ‚„„Commensales‘‘
nd 13 capellanı capellae un dazu cleriec1l capellae ZeENANNT.
Unter Innocenz VI finden WIr hıs 28 capeHlanı cCommensales
nd uletzt 11LU[: capellanı (von 17 anfänglichen) SOWIEe clerıc1
capellae intrinsecae.

nNntier Urban werden als besoldete kurlalbeamten auch
TT capellanı commensales nd capellanı capellae W1e cleriec1
pellae ZeENANNT; In UNSeTrTer 1STe aber können WIT vlererlel Arten
VOIL päpstlichen Kaplänen unterscheıliden: DIe capellanı capellae
intrinsecae, die capellanı Commensales, die capellanı cCcCommensales
nomıne sed 1ON Lı nd die capellanı honoris

DIie capellanı capellae intrinsecae werden unter Urban
uch Cantores ZEeNANNLT. S1e erhielten, w1ıe qe1T Johann Sa
ON 13158 Al nachwelshar lst, einen Wochengehalt VO  a ungefähr

Goldgulden oder einen Jahresgehalt VON rund 100 Goldgulden,

Vgl ED VE
Beamtenliste der (Curie VO  - 1278 abgedruckt be1l G ameti, Memorie di

fre antiche chıese di zett, 173
Haller, „Z4Wel Aufzeichnungen über die Beamten der Curie 1mM un

Jh.° In Quellen Forschungen I7 die betr Liste sStamm AauSs der Zeit VO  S
130507 vgl eb S

In den verschiedenen Introitus und Exitusbänden SEe1INET Kegierung.
130

6 für 1340; 185 139
Kinige VO  - ihnen erhielten untier Johann NN einen höheren Gehalt

die beiden T’hesaurare und der Leibarzt des Papstes, unten. VUeber dıe
päpstlichen Sänger (Cantores capellae) 1M un Jh vgl Kr aberl,
Bausteine FÜr Musiıkgeschichte (Sonderabdr. AUuSs der Vierteljahrschr. ur Musık-
wissenschaft 18895, 64



Päpstliche Khrenkapläne AauUus deutschen Diözesen.

nach eutigem eldwer eiwa 4000 ar DIie capellanı COMM-

mensales DEeZ0ogen, ebenfalls se1t Johann XC nachweilsbar, den
doppelten (rehalt, nämlıch wöchentlich annähernd oder Jährlic
rund 200 Goldgulden, ach eutigem elIdwer 1Iso ELWa SO0 ark
Dazu krönungstage des Papstes WI1e AU Weihnachten nd Ostern
qe1t er ZeI Je Malachinen 1m Werte VON ungefähr einem Gold-
gulden.‘ uch wurden S1Ee auf Weihnachten, Ostern un Pfingsten
regelmäss1g e1m Papste 1SC gyeladen, W1e A US en küchen-
rechnungen der Kammer hervorgeht. Z Weıhnachten schenkte
iıhnen der Papst ZUSAIINE für eiwa Goldgulden die 1m Miıttel-
er S sehr belılebten (+JeWÜrZEe: Pfeifer, Ingwer un Nelken

DIie Gehaltsauszahlungen gyeschahen 1n den beiden ersten
Jahren Johanns wöchentlich, 1mM Te alle ochen,
ge1t dem Jahre alle Wochen nd ZWal ]Jedesma. jamstag
der etzten OC

In gyleicher W eise wurde unfier den folgenden Avignoneser
äpsten gehalten.

Nur einige wenige Beamten hatten längere Zahlungstermine.
DiIie der (+ehälter Ist beli en Beamten während des SANZCH
Avignoneser apsttums die nämlıche geblieben, Was miıt enm kaum
vorhandenen Zuwachs Al Kdelmetallen und der deshalb ziemlıch
konstanten Kaufkraft VON Sıilber un old zusammenhängt.

er die Verpflichtung und Tätigkeit der eapellanı COIN-

mensales &1e uns {Üür die Zelt Clemens’ die VOL Haller p._.
blizierte Beamtenliste esche1ld.“*

Sie wohnten Iın den VOIN der Kammer angewl1esenen apla-
nelen un uUussften Ofiüäzıiıum un Messe 1ın der päpstlichen Haus-

In der Beamtenliste Del Haller (1278) ın Malachin, wahrscheinlich
ıne arabısche Münze, den Wert VOI und der Klorentiner Goldgulden VON

JEn —>  CHh JIurnosen; 1m Jahre galt Malachin Kleine Iurnosen,
VON denen auf einen Z rOSSCH &ingen, während der Goldgulden A der }  AU-
r1e XT OSSC I1urnosen galt; 15360 Wr eın VMalachın gyleich kleinen Turno-
SCHh, denen ebenfalls auf einen KTOSSCH gingen, der wieder 1 gleichen
Verhältnis ZUILL Goldgulden STAn Der Wert des Malachıin War 1soO Se1T 19278
gegenüber dem Goldgulden eın wenig& gyesunken, indem er damals etwas ber
*/o ü Jetz eLWwWAaSs unfer stand

Vgl Haller A Aos 107
ach einer Bemerkung In Intr. ei Kixıtus 1972 103 unten) V Olll Jahre 1341

schlief aber WweN1ZSLENS eın 'Teil der Kapläne 1m Palast selbst (porta, ubı lacent
capellanı).
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kapelle oder ı1n der „Aula“ lesen. FEın capellanus presbyter hatte
dem aps e1m Ofüäzium der Vesper das Psalteriıum vorzube-
reiten, e1in capellanus subdiaconus x& der päpstlichen alie die
10N 7ı halten un be1 der fejerlıchen FPapstmesse 7i mM1n1-
str]leren. uch wurden den capellanı wichtigere (+esandschaften
ın kirchlıchen Angelegenheiten häulg übertragen.‘ Merkwürdiger-
welse finden WITr unter Johann en Vorleser 1SC des
Papstes, ferner hıs Kämmerer (cambrer11) untier en „presbyterı
ei cleric1 intr1insecl“‘, oder „presbyterIı el clericl servlientes 1n ho-
Sp1t10 pape‘‘; ebenso den päpstlıchen Ihesaurar, en elbarzt, en
Einkäufer un den OtfAar der päpstlichen Küche, die beılden Vor-
steher des Brotamtes (panatarı]l) un en d1e) Kellermeister (DuU-
t1cularıl), uch Sscr1ptores DANAaC werden untier ihnen erwähnt. ®
Aennlıch ist unftfer Benedikt U un Clemens VI nach der
1m Introijtus ei XS Band O07 vorliegenden 151e der Viktua-
lienverteilung AI die Kurlalbeamten

Unter Urban üinden WITr In der an der capellanı COMN-

mensales en subdiaconus PAaPDAC, mehrere aCcolit] und cubıieularil
PAaPaC, auch elinen Theolog1eprofessor der päpstlichen ademı1e

Die capellanı capellae intrinsecae werden fast regelmässig als
Cantores capellae bezeichnet. * Man S1e also, ass die DIienst-
leistungen der beiden Kategorien Ol aplänen nıcht scharfi g'_
schleden Se1IN brauchten, ass 1n einzelnen Pontinkaten der
Le cCanellanus commMmensalıs oder CAPELLANUS cCamnellae noch nıcht
auf Adas wirkliche Amit des Betreffenden schliessen ASS Ja der
einzelne capellanus commensalıs kann verschiedene Aemter bekle1-
den SO ward AIn Nor. 1367 der capellanus el cubiecularıus
el aCcolitus DÜADAC ZU registrator litterarum apostolicarum ernannt.?

Vgl auch Sauerland, hein Urkunden L, 260) de 15350 eic. (Index rer.
nOotLa ‚capellanı"‘).

In den. zahlreichen VO  - mir bearbeıteten Introitus und Exitushbänden.
Phillıps V 4453 me1nt, dass die päpstlichen Kapläne dem aps 1U dann
assistıerten,. WE AUS dem Missale f etfen

VUVeber S1e vel Hr Göller, Mitteilungen und Untersuchungen Über Aas
nÜäpstlıche RBegister-und Kanzlezwesen, 4 ( ; S16 werden erst VO  w der Zahlung
des Pontifikatsjahres Johannes A  N AIl genannt.

Kıs i1st Iso nıcht richtig, dass rsS 1M die päpstlichen Cantores
ıunter dem Ausdrucke capella begriffen worden selen HTD SS VL, 439)

9 he  F  o Avıgnon, 198 450
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Man ist genelgt, 1ın en capellanı Commensales unter Nico-
laus 111 nd Clemens el Kategorlen vereıint A sehen.
Unter Johann XT WwWäare ann erst eiINe 4A4usSsere Scheidung
OL& ach (xesichtspunkten, die später Nn1IC mehr scharf e1IN-
gehalten wurden.

Der 1G capellanus Commensalıs bezeıchnete Jetz 1MmM Ver-
xyleich ZU capellanus capellae intrinsecae VvlielaC D: e1INe Nhö6-
here (zehaltsstufe für gelstliche Kurlalbeamte

och cheınt unter Urban grade der 1Le capellanus
pellae INftrinseca4e einen estimmteren MS getragen aben,
da fast [SAS mıt Canior capellae Intrinsecae gyleichgesetzt WITrd.

Zum capellanus Commensalıs nomine sed 11011 K ISO ZUMMN
blossen hren-Hauskaplan ward untier an anscheinend 1Ur
eiInNn (Gelstlicher erNannt, eZ0& keinen (Gehalt un keinerlel
Vergütung.

In dieser Bezlehung tanden m1 ıhm aut derselben uTfe die
zahlreichen päpstlichen Ehrenkapläne (capellanı honorıs apae)

Der 1fe galt als Auszeichnung un ward solchen gee1gne
scheinenden (+e1istlichen verliehen, weilche nıcht die Bischofsweihe
erhalten natten Eis ist. auch N1IC unbedingt notwendig, ass der
betreffende die Priester- oder überhaupt die höheren Weıhen be-

Im Jahrhunder sehen WIr, besonders unftier Urban
fast regelmässig, zahlreıiche Palastauditoren, richterliche Kurlal-
beamte, den 1le empfangen, ausserdem aber, W1e uch schon
irüher, manche auswärtige Geistliche, die sıch irgendwie verdient
Yemacht en mochten un SC6SCH welche die Kurie nichts e1IN-
zuwenden In vielen WKällen WIrd esna die atsache der
Krnennung eiINes (Ü+e1stlichen ZU päpstliıchen Ehrenkaplan über
dessen kiırchliche ellung nd Wertschätzung Aul der Kurile
Licht verbreıiten.

Hs Se1 DUr auft die Von 1S varöffentlichte rhebung des be-

Vgl  E Brom, Bullarium Traiectense, N. 19231 de 1347 Domherr Johann
VOIL Cleve, päpstlicher Khrenkaplan, 4a ın den Laienstand zurüuück un Ver-
heiratet sıch. ID gab ]Ja auch wıirkliche päpstliche Kapläne, die 1Ur den Sub
diakonat oder die Akoluthenweihe besassen (vgl oben 100; uch Phillips,
VJL, 443)
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ühmten eformpredigers ONra vVvon W althausen Z Ehren-
kaplan hingewlesen. kEr qe1T Pastor der Hauptpfarr-
kirche der SEa Prag, der Marijenkirche VOL em sogenannten
eyn, un predigte 1er unter unermessliıchem Zulaufe ber STig-
tenreinheıt un wahres Christentum, indem d1ie Entartung des
Mönchtums nd der höheren Geistlichkeit m1t scharfen Worten
gelsselte. Er ward infolgedessen O1 den (+eschichtsschreibern
unter die Vorläufer nd Gesinnungsgenossen des Hus gerechnet,

HsJa INna  D gyab 1n auf katholischer Seite SOZUSASECN schon preis.
War ferner bekannt, Aass grade 1mM etizten re SE1NES Lehbens

der Kurile selbhst verdächtigt nd e1INn Prozess WESCN Ketzerel
&C iıh a&  &l wurde, Ol dessen Ausgang INa nıchts
Wusste, en INa ber nach der negativen e1te hın ahnte, ass

nämlich VOIN aps un der Kurie verurteilt worden qE1. *
Jetzt wissen WIr, ass nıcht keine erurtellung erlitt,
sondern miı1ıt dem 1Ce des päpstlichen Khrenkaplans AaUuS-

gezeichnet wurde.
DIie Annahme nd Investierung Ehrenkaplan geschah

urc en Kamaerar nach vorhergehender me1lst mündlıcher Än-
welsung se1ltens des Papstes. Der betreiffende Kandıdat M UuSST{e
1n der ege persönlich anwesend Se1IN und In die an des KKa
INEeTAals en vorgeschriebenen Treueld elsten Dann wurde er
mıiıt kKochet, Mantel, 1re nd en sonstigen Abzeichen der Ka-
pläne versehen und ıhm die gyleichen Freiheiten un Ehren W1e
jenen zuerkannt. uch an wenligstens ge1t an se1lnNe Eın-
Lagung 1N dıe I1sSTe der päpstlichen ‚Ehren Kapläne Sta  '9 welche
der Kamerar eigenhändig esorgte. ®

Die kirchlichen Freiheiten ınd Vorrechte 1INsofern nıcht
unbedeutend, q ls dıe päpstlıchen Kapläne keinem Biıschof oder
anderen Vorgesetzten unterstanden, sondern alleın dem aps
kın Weltgeistlicher Wäar demnach a,IS päpstlicher Ehrenkaplan

der Jurisdiktion SEe1INESs Ordinarıius un dessen kanonischen

Vl Grüber, Kunst des Mittelalters 2n öhmen, ILL,
Vgl Wetzer U, W elte, VIL®, col 963 un T  9 WE

Böhmens, 369
Vgl Beilage VON 1366 un Supplikformel eiINes Kandidaten, der

ZU. Khrenkaplan ernannt werden wıll Die Krnennungsforme]l an hel Tangl,
Kanzlei-Ordnungen, 345, f  MmM. 162



RO a?*„f"@‘ E %W *"fi‘* S —-  $  Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen Diözesefi.  108  Behörden exempt. Und wenn ein Ordensmann die Ernennung zum  Ehrenkaplan erlangte, so galt er auch von seinem Orden insoweit  exempt, dass er nicht mehr an einem bestimmten‘ Kloster zu  residieren und dem Abt in allen Stücken zu gehorchen brauchte.  Das führte zu mancherlei Misshelligkeiten, die um so häufi-  ger wurden, je mehr die Zahl der Ernennungen anschwoll.  Des-  halb ward schon vor Bonifaz IX. den Ernennungsdekreten von  Ordensleuten häufig die Klausel hinzugefügt, dass eine Exemption  vom Orden keineswegs damit verbunden sein solle. !  Von Boni-  faz IX. und Martin V. wurden.dann allgemeine Bestimmungen  zur Einschränkung der Freiheiten der päpstlichen Ehrenkapläne  getroffen. *  Manche Ernennungen mögen aus eigenster Initiative  des Papstes erfolgt sein, namentlich in der älteren Zeit,? viele  geschahen auf ein Bittgesuch des betreffenden Geistlichen,* zahl-  reiche auch auf Antrag von Cardinälen,° Bischöfen und weltlichen  Machthabern. ©  Mitunter scheint die Ernennung den davon betroffenen nicht  angenehm gewesen zu sein, da wenigstens seit Bonifaz IX. wie-  derholte Bestimmungen dahin erlassen wurden, dass diese Aus-  zeichnung nur nach ausdrücklichem Konsens der betreffenden  Geistlichen erteilt werden solle. 7  Was nun die Ernennung von Ehrenkaplänen aus deutschen  Diözesen betrifft, so ist deren Zahl verhältnismässig gering im  Vergleich mit den Ernennungen aus französischen, italienischen  und englischen Diözesen, am zahlreichsten sind sie noch unter  Gregor XI. Die unten veröffentlichten Namen sind meist Listen  der Ehrenkapläne aus den Pontifikaten Klemens’ VI. (1342-1352),  Urbans V. (1362-1370), Gregors XI. (1370-1378) und einer ange-  fangenen Liste unter Klemens VII. (1378-1394) entnommen.  D za B unten S: d8 N: 415;  ? Ottenthal, Regula  N  48  Ö  e Cancellariae Apostolicae p. 18 N.‘77 u.nd p OM  3  eb SN  S Vel Beiläge:- N} d.  vl S BN 1,/4 5: S19 N 19.  6 Nach Reg. Avignon. 238 f. 817 wurde 1376 eine Reihe von Ehrenkaplä-  nen auf Antrag der Gräfin von Valenciennes ernannt; nach Reg. Avignon. 173  f. 85 1378 desgleichen auf Antrag des dominus Rogerius de Belloforti.  Z Vgl. Otftenthal p. 58 N. 10; Benedikt XII 81; Joh, XXIIL 31.
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Behörden eXEMPL. nd eiın eiINn Ordensmann C1e Ernennung ZU

Ehrenkaplan erlangte, &alt uch Oil seinem en 1NsSoweılt
eXEMPL, dass nıicht mehr einem bestimmten Kloster
residieren un dem Abt 1n allen SsSLiUucCken gehorchen TAauchte

Das ührte Tı mancherlel Misshelligkeiten, dıe häufl-
SCn wurden, Je mehr die Zah der Ernennungen anschwoll Des-
halh ward schon VOL Bonıfaz den Ernennungsdekreten VO  >

Ordensleuten äufig dıe Klaus2l hinzugefügt, Aass eine xemption
ON en keineswegs damıt verbunden Se1INn aolle. ! Von OMI
faz und Martın wurden annn allgemeine Bestimmungen
A Kinschränkung der Freiheiten der päpstlıchen Ehrenkapläne
getroffen. Manche Ernennungen MO  fl  en AUS eigenster Inıtlatıve
des Papstes erfolgt se1in, namentlıch ı1n der älteren eit, viele
geschahen auf e1INn Bittgesuch des betreffenden Geistlichen, * zanl-
reiche uch auTt Antrag VOL Cardınälen, Bischöfen un WE  ıchen
Machthabern.

Miıtunter cheıint die Ernennung den davon betroffenen N1C.
angenehm SCW ESC se1n, da wenlgstens ge1t Bonifaz W1e-
derholte Bestimmungen dahın erlassen wurden, ass diese Aus-
zeichnung lNUu ach ausdrücklichem Konsens der betreffenden
Geistlichen Yrteilt werden SO

Was dıe Ernennung on Khrenkaplänen AUS deutschen
Diözesen betrifit, ist deren Zahl verhältnismässig gyering 1mMm
Vergleich mi1ıt den Ernennungen AUS französischen, italıenıschen
nd englischen Diözesen, zahlreichsten SINd G1E och unfifer

Gregor XI Die unten Veröffent‚lichten Namen sind melst I1.ısten
der Ehrenkapläne UuSs den Pontı  aten emens V1 (1342-13952),
Urbans (1562-13(0), Gregors Ol (  ) un e]lner ANSC-
fangenen 1STe untier Klemens NVALE (  S-1  ) eNnNtnomMmMen.

Vel unten O
Ottenthal, equlia

N
(ancellariae Anostolicae N  ( und 197

Vgl 14
Vgl Beijlage N
Vgl N } 4, O} S
ach Kez Avignon. 238 S1v wurde 1376 eine Reıhe VO  = Ehrenkaplä-

NenN auf Antrag der ({räfin VO  — V alencı:ennes ernannt; nach kKe  I AVv1ignon. 173
85 desgleichen auf Antrag des dominus hKoger1us de Belloforti

S Vgl Ottentpal N 10; Benedikt XILL Sl Joh
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Unter deutschen Diözesen verstehe ich be1l der Auswahl die
innerhalh der en keichsgrenzen gelegenen.

Be]l eini1gen wenigen Ehrenkaplänen, welche eutschen YWHamı-
hlıen entstammten, ist die alte kKeichsgrenze iInsofern überschritten
worden, als S1Ee benachbarten Diözesen Ungarn un Ch Wwe1z)
angehörten

Im Sahnzen sınd Weltgeistliche und UOrdensleute AUS
deutschen Diözesen, die WITr AUS den Listen der Ehrenkapläne der
1er genannten Pontinkate entnehmen. S1ie bleten N1C des-
na Interesse, weil WITL 1n ihnen mehr oder weniger hervorra-
gende Persönlichkeiten ansprechen dürfen, sondern auch WESCH
der Dıiıözesen un Klostergemeinschaften, AUS denen S1e nervor-
&ingen. Hs sSINnd Dutzend deutscher Dıiözesen vertreten, un

kommen auf die meılsten 19 Ehrenkapläne; auf Maınz D
auf Köln, alzburg un Prag Je 4, auf Konstianz . Be]l
bleibt UuNgeWISsS, welcher DIiözese S1Ee gehörten, sSInd 1ın der
ege Ordensleute Von lıhnen wurden 1m aAM ZeN 33 ren
aplänen ernNannt, ÖOl den eltgeistlichen sSind D und
28 Saekularkanoniker, Pastore, “ einfache Priester nd AU«
gustinerchorherrn. Unter den Ordensleuten stehen die Benedik-
tiner mıiıt Ehrenkaplänen AAn der Spitze, dann folgen die Dom!1i-
niıkaner miıt ( die Zisterzienser mit SR die Minoriten, Karmeliter
un Augustiner- Eremiten mıiıt je 4 die Johanniter mıiıt eiInNnem
Ehrenkaplan.

Soweıit MI1r mögliıch WAar, sınd über einzelne der
ten weitere Nachrichten gegeben worden ; Herr Privatdozent
Dr Dengel un Herr Prof. Dr Pogatscher sind MI1r e1 für
Osterreich freundlichst ZUT and S8CSANSCNH. Die Hauptsache IN USS
dem Ordens- nd Lokalhistoriker VOorbehalten bleiben

Zum Schlusse INas och bemerkt werden, ass 1SChHO Sa
M I1 qe1t dem Herbst 1538 1n Avignon verweiılte

und VOM November 1338 Al mehrere Jahre llang das Gehalt e1INes
päpstlichen Hauskaplans auf Anweisung des Papstes AUS der Kam
ner empiüng miıt ELWASsS ber 31 (roldgulden für die achtwöchent-
liche ! Zahlungsperiode.

O: 175, 190 154, 203 unter dem Titel PTFÖ vadıls extraordinarils.
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Deautsche Ehrenkapläne unter lemens VI

Ntr X1C DOT7 4.6) 1344 Sent PFO dno Albert de oNen-
berg, plebano Viennen DPAPC capellano, / provisum est| de Iru-
men(l, 5() mMatı  E botiıs VINI, 1000 qul IL  Nı ei 600 uın P .8
fenl. (Aehnlich HST 1345 unı 30)

Die folgenden sınd AUS der Liste ] Colleet, 456 Der Auf-
nahmetaqg wird regelmässıg angegeben durch den KamerM Stephan
selbst den SLC eigenhändig EINTTUG Die Luiste umfasst aben Adie
Jahre E a Pg

Während dieses Leitraumes sın.d ()9 Eihrenkaptäne ern annt UN
eINngetragen worden (319)  S: ıhınen WE mU S dem (xebiete Aes alten eichs

1Die Liste s ach dem Datum Aen Fr geordnet
2 1349 Olktober fr tto ord Cistere de CONVENLILU de Stamps a

DPIOVIDGCLIA Tyrolensi ei archiepiscopatu Salzeburgens] fu1t receptius
capellanum honorıis a.d promotionem cardınalis IbL

$ 1350 März D Henricus, prepositus SdernensIis ANSTA Sderas]ien- z

SI de eivıtate raga
Albert VO  a Hohenbere W arlr VO  — 1336 bis 1349 Pfarrer des Kolley1iat-

stiftes und deı Hauptstadtpfarreı Stephan Wiıen Gesc der St Wien VO  -
Starzer 11 907 I Als Kanonikus VO  — Konstanz ward schon 1334
VO dortigen Kapitel umm Bischof erwählt aps aber N1C bestätigt
(Riezler Vat Urk L669 1345 ward den VO Würzburgeır Kapıitel
eEINMUUNS erwählten Albert VO  - Hohenlohe durch den aps Z Bischof VO1

Würzburg ernannt (V Yy Eixeerpta 213) ID blieh wärenddessen Pfarr-
inhaber VO  - S Stephan und wird als solcher uhg genannt (n LInz Quellen

Dass 6 un JEeNC Zeit m1 anscheinendZ (zesch (Ler Stadt Wien n KRegister)
O”r OSSCTEIN Gefolge Avignon weilte, W ar bisheır unbekann Merkwürdig 1S%E
die umfanerreiche Beschenkune m1 Viktualien fÜr Haus un Stall auf Rech-
1Un der päpst! Kammer 1349 ward CI unnn Bischof VON reilsine ernannt und
starb aqals solcher 1359 (Meichelbeck Hıst Frising I1 151 154)

Das Zisterzienserkloster Stams 111 T’yrol War 1Q un Andenken
An Konradin VON1 Schwaben durch dessen utter Elisabeth gegründet worden

Die Krnennune (O)ttos Z Ehrenkaplan hängegt wahrscheinlich mM1 den
Jahre 1349 auf Veranlassune des Papstes Kloster Stams durch den Bischof
VO huı 4M KO geführten Verhandlungen ber die Ehehändel der Marga-
retha MaultaschT vgl Brunner 6LTL (Ästerzienserbuch 407 \2

Das Augustiner-Chorherrenstift Zderaz, ehedem VOT den Toren,
Jetz der Stadt Prae selbst gyelegen Heinrich wurde 1345 ZAULL Propst
und Pfarrer des Stiftes erwählt vorher W al Pfarrer (jross Meseritsch
1348 erscheint er als Hofkaplan König Karls Dieser supplhlicierte 1111 g' —-
nannten Jahre bel der Kurie WE  Q Dispens defeetu natalıum Ur Heinrich
damit eventuell ZU Bischof promoviert werden könne Schon 111 Bulle
VO März 1350 wird er päpstlicheı Kaplan genannt Kr befand sıch da-

Als Propst Wä. sehr LALLSmals 111 Angelegenheiten Karls Avignon
Ür die stiftische Verwaltunge und Vergrösserung des Kinfusses SC1NEeI Kirche
Vgl Clieman (Klitschman), Acta ÜClementis VI Pra 1903 ndex 88
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15351 Aug T  us de rekınren Cal onN1 rgen-
ı qa.d promotionem ecardınalıs de Belloforti

5 y LDr ertus de Sternbey CANONICUS Olomoecen-
S18 ad pr  em cardınalıs Poloniıen

Lutoldus VO  => Krenkingen (In en ST w Bonndorf) AUS mächti-
NEIMMN freiherrliıchen Geschlecht verpfülichtete sich 1349 aqals Domherr m1 vielen
anderen Fürsten und Lidelherrn die Stadt Strassburg Z eifwalgce Folgen
des Judenmordes unterstutzen 1355 verteidiegt er als Dompropst die Frei-
heıten der Kanonissen VO  - Stephan 111 Strassbure (Strassburger Urkch

F N 206 306) vo] dazu N Kanonissenstifter S und
ÄAÄm April desselben Jahres ernanntfe Clemens VI den Dom-

herrn Albert VON Sternberg M Stelle (les verstorbenen + onrad VO runn
ZU Domdechanten VO Olmütz, indem Gr die VOI Kapitel selbst getroffene
Wahl ZWE T’schechen annullierte (Vgl Br an  $ Ooder diplom Moraviae,
VIIL, 158)

Deutsche Ehrenkapläne unter an

(Arch Vait KReg V1gn 198)

Die Aufnahme geschieht Adurch en Kamerar Arnaldus, 720 (9101)}

Auxerre, dAe? Are Liste ebenfalls eigenhändıg nıederschrıieb Sie WUNL-

7AsSs dAze Zeit VDOM. Novembenr 1362 his UM Dezembenr 1370 Die
Liiste 2st nach dem Datum der EIrnennung geordnet

13653 Okt e ST de Puchaun CAaANONICUS Salzebur-
DG SIS (Tol 4297

13683 Nov fr Johannes de Malchıiınia pres monachus 110-
nasteril Marie a.d Martyres Ira L1UTOS

71363 Nov Lambertus Cropelyn decanus Gustrowensis,
(Caminen 106

1364 Jan fr Heinr1iıcus abbas monasterl1] de Luka OTd
Cistere Mınden 106

1363 März tephanus Sa LOop In CANON1ILCUS Lausanensis
1366 Ma tto de Sclywin ord fr Eremit August

Pilgrım VO  — Pucheim wurde 1366 Z Erzbischof VO  a} Salzburg
erwählt und reg1erte aqals olcherı vlelseitiger Tätigkeit bis 1396 (PaChLeor
Landesgesch 00029 und Lang, cta Salzburgo-Aquileiensia XN S&
141 sSS.

Johann VON Mecheln Benediktiner ] der Abtei Martvres (Mech-
ter beıl 'Trier.

ID starb nach Collect 162y Jahre 1366
Kloster Lokkum (Prov. Hannover); vgl Leibnitius, Script. VYEeT..

Brunsvic., {111 690 „de Z1IN6 et abbatıbus DEONAM Luccensis‘‘ und Janauschek,
Orıg (Äisterec 151
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17366 Okt Burkardus de ewinpalo (!), preposıtus COMn
Stantiıen 106

1366 ohne Datum Johannes de Blomenberch ord Predie (er
gÄNZT AUS eg Avignon. 238 243 SS.)
Hermannus de Merxbercehe prepositus Magdeburgensis (er
GÜNZ AUS Beg Avignon »35 235 S8.),
171366 Dez Henricus COr thesaurarıus ecclesie ormäAä34-

1ens1s,
11 Am gyleichen Tage 1llippus e ver MONACHNUS ord ene:

er wird obwohl absens als capell honoris aufgenommen n.d ELTL-

getragen
1367 LD Johannes evenr CAaIlNnNeTr4arıus mMonas  MS aX1-

IN1UL1 EeEXI{Ira UTL’OoS OTd ene (€7 GÜÄNZ Eeg
Avignon 238 5( SS.)

13 171368 Jan D Paulus Hake Bremen ei Lubicen eccles1a-
E CAaHNONICUS

1368 Junt Apud Montem F'laseonem us de ven-
Ssteten decanus alzeburgensis OTrd August

In KRec Avignon 238 243 StEe richtiger „Burkardus de Hewen-
baro** h baro de Hewen:;: CTr rehörte der freiherrlichen HFamıiılıe der Barone
VO  e} Hewen AaUS der schon irüher mehrere Domherrn hervorgıingen dar-
unfer auch scechon 111 Burk de Hewen (Ziegest D Constant 15819 eifc
2501 Jh.) Der obige Propst Burkard ward später Bischof (vg] I1 und
I1IL der VO Rieder edierten Hegesta D Constant.) Veber Kı N1DU112”
UL päpst! Ehrenkaplan vo] Rieder Röm Quellen VE Konsltlanzer Bistums-
geschichte N 1572

Vgl Lentzens diplomatische Stifts- und Landes-Historıe ÖT

Magdeburg 1756 C Dompropst Hermann entstammte den Eidelherrn VO  -
Warbere Erbkämmerern VO  S Braunschwelile® Zahlreiche Urkunden 1111 Urkun-
denbuch der Stadt Magdeburg N 464 eifc assen qauf SEC1HN6 hervorragyende
Bedeutunge? schliessen Als Propst wird ZUEerst 1363 voenannt und zuletzt 1356
Schon 1364 War Z der Spitze mehrerer LKdelherrn und Bürger zwischen Krz-
bischof Dietrich und Fürst aldemar VO  > Anhalt vermittelnd ätlg ebd 468)
Kr verteidiete die Rechte und Kreiheliten des Domkapıtels Erzbischof
Peter (ebd N D3 de un DODCH dıie Bürcer der Neustadt (ebd 573
de

13792 erscheıint 111 Henricus Beyeı aqals omdechant VO  — Mainz
Guden (od dipl 11L 907): 13(5 1ST Statthalter des Erzbischofs
Erfurt 1 348) W ahrscheinlich orehören Henricus Philıppus Bever
der bel  annten Bopparder Reichsministerialen-Familie

aul Hake erscheint schon 135 a lSs Domherr VO  > Bremen (Drem.
IC 111 2

Domdechant Ortol£f VO (Q)vensteten War 1366 zwıespältiger Wahl
anscheinend m1 Majyorıität ZUuUuSs4ammen mM1% Pilerim AU Erzbischof erwählt WOT'-

den da Urban sich auf Seiten des letzteren stellte, musstie 61 zurüuücktreten
an eta Salzb SO1) 1371 nımmt“t ihn Grego1n XI 111 besonderen

Schutz (ebd N OD 138 erscheimnt alg apostolischer Nuntius und Kollek  tor
111 Alamannien (ebd 1052)
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15 71368  S, NO0u Papa CONCESSIL, quod fr Arna  us ref de 1905
1C€e G1 absens,Chen Spiren 10C ord remıit Au

capellanus NONOr1S, Salvo quod propter hoc ah Oordine S1110 Ol

es eXeEMPLUS.
16 7369 Febr Apud S, Petrum Mag Johannes Eberardus

CAaANONICUS IL ( bacalarıus Pagına,
1369 Mai I8 Apud Montem Hlasconem Conradus de Ng

husa Can LE ord AÄAugust plebanus ecclesie Marie aNie
Letam Curiam m raga ul receptius capellanum hon el

prestitit olıtum ijuramentum)
18 7369 Jun? Apud Montem Hlasceconem d fr CCO Aas a-

Sterll O:a la 111 Staurla ord ene 'T’ralecten 106
1369 JSunz Apud Montem Flaseonem a relatıonem OCAr-

dinalis Montis Malorıs decanus ececlesie
Ko1ldil Pragensıis

Vgl ben 101 Laeta CUTrT12 1STE die merkwürdige lateinische Veber-
setzune VON „F’ronhof“; S16 wurde nämlıch damals Prag d1ie Liebfrauenkirche

Im 4099  Ör dem Fronhofe‘*‘ genannt egesta Bohemitiae N 754 de
verstand an ofenbar diesen Ausdruck schon nicht mehr Es ist also der
Name vielleicht 111 Bewels ur das weıt höhere Hinaufgehen der deutschen
Spı ache Pra

Die Abtel Stavoren Friesland sehr ansehnlıch vo]| ToOom
Bull Trazect

Albertus quondam Bohuslai de Litiez wird 1349 CANONICUS eccle-
S16 Wiszevrradensis PrODC Pragam renannti (Cliemann cta (ementis VI
13592 209)

{IL1 Deutsche Ehrenkapläne unter Gregor XI

Reg Avıgznon 173 07 88, )

Die SO umfasst die ‚JahreZ wird aber stark erqgänzt
Aurch Kopte N Eeg Avignon 2538 welche mLU ELTILENL ,FE E-
SErum MAQLSETT Bayler“* entnom men wurde, Nach der Al STICN
Liiste wurden vDO Gregon OX 451 Eihrenkaptäne ernannt Ml den
FEirgäinzungen wird sıch die Zanl au f 600 erhöhen

VT März I8 Cornelius Maxgistrl, decanus ecclesıie RU=-
moldi achlınıen Cameracen 106 (ergänz AUS Eeg VLGN
“

(Zall cChrist NOVA I wird ('ornelius Magnus als decanus der
späteren Kathedralkirche Rumaoldı genann(.
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DEET No0v Johannes Loser, plebanus NUNCUPALUS parochialis W
ececlesie de Salina Salzeburgen. d10G., receptus In Ca hon PI'6-
stitit soliıtum i1uıramentum. ag c 8  e1371 ohne Datum Mathias Hi tZeK; prepositus INON: Obatouicen.

Hord ene Pragensis dioc.| (ergänzt AUS Eeg VLgn 238

EFE ATrZ 1 dietus TOVe| monach_uä 1INON,

nevallıs |Uternevallis| ord (istere. Spiren. d10G., fult COoMMI1S-
Su iıuramentum thesaurarıo ececlesie Trinıtatis Spiren. (ergänzt
AUS veG Avignon 238 261)
D LT 72 Swederus UÜterloe, prepositus ei archidlae.

ecclesie LTrailectenNSIS,; el fuit eCOoMMLISSUM iuramentum a,h-
batı 10010)  S Middelburgen. OTrd remonstr. Traieet, dioe.

T3D Mar d Theodericus Margathe, decanus ecclesie Ma-
r1e fOo Maguntin. 106

TE De.  C Mas. acobus de Andrea, preceptor OMUS
Antonii Traieeten. (Mastrie OTrd Aug Leodien 106

TT ohne Datum (ergänzt (LUS Heg AvLIN. 244) A, IC WL

MeMeST plebanus parochlalı ecclesie 1n 'Chronis Patayıen 10C.,
1373 Maı odefridus de hKemaQen,; preceptor hospitalıs

SA Ilohannıis Terosolimitan. domus de Brı S  o Colonien. d10@e. (nach CN r
Or C7V abwesend und wurde dAurch en Propst VDON Apo-

steln 2 Köln vereidigt).
13783 Sept Ilohannes de KDr ord Predie. licet_ absens

fu1it factus capellanus honorIıs.
6 Nov GLr U Taffen, thesaurarıus ececlesie S, Petri asılı-

1ens1s.
1373 ohne Datum Wernherus Cale, IC monaster1l 1n W a 1-

kemuden Orl Cistere. agunt. 106 (ergüänzt WLLE dAdie Folgenr-
dAen Adrei (L Eeg Avignon 238 236 SS.)

eJe P e N 5 FEolpertus de Hreezimheym, monachus 110  S 1n HegeneMagunt. 106 Oord (Cistere.

e  n Vgl Lang N e  9 6T WE Pfarrer 1n Hallein
Ad Es 1st die Benediktinerabtel Upatowl1tz 1n der 1Özese Prag.

| S 1st wahrscheinlich die ehemalıge Zisterzienserabtei Werschweıiler
1ın der bayrıschen Pfalz gemeint, vgl Janauschek,;, 16  O

Dompropst Swederus WLr 1ıne bedeutende Persönlichkeit und unfter
Bischof Johann VO  > KErkel (;eneralvıkar (Brom, Bullarızum Traiect. Index). AT

In Breisich Wäar ıne Deutscechordenskommende. Die Propstel VOI

n Aposteln besass damals 1n YEWISSETr Dionysius, welcher aqals (+esandter der 9Stadt Köln 1376 11 e Kurie Sß  —_  än
Wahrscheinlich Volkenrode In Thüringen, möglicherweise auch

W alkenried AL Südharz, beide Jagen In der en 1Öözese Mainz. Im Urkun-
+ }

denbuch VOIL W alkenried Z 1ST Werner ale nıcht 7ı üinden.
Haina 1n Oberhessen beli Frankenberg.
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ED eTrtus de Lasterhusen, reCctiOor ecclesıie 1n Yblenburen
(Töbenbüren,) Osnabrugen. 106

15 ohne Datum Ulrıiıcus de okenvorde ecclesie
Gheseke O1l07. 1060

16 71374 Febhr Arnoldu e men CANONICUS ecclesie Marie
Leodien. 106.,

17 13(4 Meärz Petrus KOtAmM annn thesaurarıus ecclesie L ou.i N-
SCn (Zofingen) Constantien. 106

Meärz IL I CUurAa; parochlalis ecclesie Kg1-
di1 Brugensis 'Tornacensıs ei CIl ecclesie Marie de Heloto
Belvacen. 106.

19 LOr ohannes de Ysheıiım (Uexheim 2n der Kifel), q ]l1as de
Goch, CAaNONICUS ecclesie arıe 1n Capıtolıo OO lONLEN.

1374 Aug Z} ir Magenzonus dietus 1Ta TrOHET., monachus
professus monasteril Petri 1n alzburga OTd. Bened (v  el
an 0593

21 7374 ohne Datum (+>erlaous de ze Ord. ir Carmelit. PLO-
fessor. (ergänzt AuUusSs Heg VIGN 239)

2 373 März 175 mMas W illelmus Herboch, decanus Hambor-
dr. eCcr.

23 Junt ymon Freron Ma  s In theolog1a, Suession. et. (09-
LaC: el rector parochlalıs ecelesie de RO Leodien
10@6.,

24 1375 ohne Datum (wie der Ffolgende U Heg Avignon. 30
ergänzt): N ı ur Z CAaNnON1LCUS el prepositus eECCIe-
331e (+uernen.

5 Henriıcus etherlın ord Predie. professor.
26 1376 Jan artholomeus de Lanczhuta Ord. Predie.
Dr Z ertholdus T’anner de reuwolsheym Ord. Marıe

de Monte Carmell l1cet aDbsens
”8 I1 1G A i prepositus ecclesie Boznen. l1cet ahsens.
0 lohannes de Kiıtzingen OTd Carmel
30 erhard S y nobilis VIrı Petri de La hen militis na  9 PI6-

posıtus ecelesıie S, lIohannıs Bapt ın Castro Quinque KEcelesiarum
Fünfkirchen).

31 d Petrus' de Suran CAaNONICUS Transılvan. (Karlsburg).
6237 werden, 0ODWON: abwesend, durch eLINE hesondere

Bulle ernNanNnt und dAre Abnahme ahres reueides dem ApPOSTOL. (Jol-
Zector Für Ungarn übertragen. Da S$2e offenbar alle Aeutschen [ Ir-
SPTUN SiNd, glaubte ıch S21 hier aufnehmen DU MUÜUSSECN,

Kanonissenstift (Geseke 1n Westfalen.
Hamborn bel Duisburg.

D Offenbar VOIl dem Kopisten aus nesnen. verlesen.
osnen. Jetzt Dıacovar 1n Ungarn.
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e) LDT2 7D fr Mathiäs de ColonNnı]ı3 |professor)| ord Min licet
absens.

Ma Michael Wischaw, decanus ecelesie Warmiensis
(Ermland lie, ecr l1cet ahsens.

34 s1376 ohne Datum (wie der olgende AU  n eg VIiGN 238 30
gqgänzt) Henricus de Wassambellek ( Wasserbillig 2n Luxem-
urg ord Eremit. August.

35 Ilohannes aghe de Stendal OTrd. Kremıit. August.
36 In Marseille wird Einde des ahres 1376 ernannt fr Henricus

e 1 A, ) OTr  Q Predie l1cet. absens
3( 1377 TAN: d Ankunft des Papstes N HOM ; 2mMm Junz dAie Kurie 2N

Anagni.
25 STA Aug Ma  S odo M e pres Bremen. d10C., ba-

callarıus In 1lure CANON1CO.
1L zwischen und Nov Rückkehr nach Rom.

39 1378 Jan 15 ir Salomon aın Can, ecel. Bartholomel de
Echobt 1n BEWeNS ord Aug 'Tornac. dioe.,

Es ist Keckhoute ın brügge ; vael Berliere, SUPPIL., Kegister.

—

untsche LEihrenkapläne unter lemens VIL

(Reg. Avign. er  OE  ANZ% dAurch Reg. AYI1gn, 238 280 88,).

TEL (aNnnO Oohne Datum) lohannes BLOCKqULN Basilien.
d106. (Heg vignN D3 249)

1380 Jun? fr lohannes H LeECEeM ELE Ord Mın CONLVEeN-
LUuSs j 00 (Passau) lıcet aq4bsens.

5‘ 1381 ADprT Ir IL Cy, MONACAW 11N1ONL, Omnium San-
CLOoTrTUMmM 1n Schafusa Oord ene: Constant, 1TOC@. licet absens.

Gleichzeitig (D _', dieti monasteri1l licet absens.
ul 15 Er Hug o Gaudeman, pr10r convqntus (+an ord COar

melit. (+>ebennen. 1Ce absens
138081 (anno I11 ohne Datum Eeqg vVigN 3Q 250) O:

hannes de Meirs ql1as de 1usseyvo, SCOlasticus ecclesie b
tens1ıs.

28

W ahrscheinlich dersélbe Johannes (iuillelmi de Merceyo, der 1366
VOIN Urban eine Domherrnpfründe VO  s Metz erhielt (Sauerland, Vat
c (zesch. othrıng. IL 216) Nach kegx Arvin. 296 207 geschah die
Krnennung Z Ehrenkaplan AI Dez 1380
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Meärz uillelmus GrO Or  Q Min professor licet absens.
1383-84 (annO VI ohne Datum AUS Eeg VigN 38 40) SS.)

Henricus de Westhusen Oord. Min
In Reg Avignon. IV werden VDON 81 unter COle-

MEens VIIJL. N C 200 Eihrenkaptäne aufgezählt,

Bellage
SUupplikforme für eınen Geistlichen,

\\ der ZU  S päpstlichen Eihrenkaplan ernannt werden wünscht.
(Archiv. Vat. Arm. LLLL, 1I1. 1  9 fOL. 12)

De Cappellanatu honorıs.

Suppliecat St1 humıilıs el devotus vestier frater professus Ördinis
fratrum predicatorum QUaLiCHNUS sıhi gratiam facJ]ıentes speclalem 1PSUM-
QUuUE SIC 1n cappellanum honorıs elusdem Shs sedis apostolice
cipere el recipi mandare 1psum alıorum cappellanorum eiusdem SHS

N  .ı CONsSOrtioO dignemini ASSTESALGC, ei nıchilominus de uüuberlori ONO gratiez S1b1 misericorditer providere,‘ quod omnıbus exemptionibus indulgentiis,
immunitatibus, libertatibus, privilegilis el exem[p|tionibus quibuseungue
possit lıbere gaudere, LUrıbus statutis, CONSuUetudin1bus, restriction1bus,
vocatıonıbus el a l1ıs predecessorum Stls alıorum FOMaNOr  In PON-
tineum 1n eontrarıum edi'tis quibuseungue CN ceteris SC1I NON obstan-
LLOUS).

Signum * PEr fiat ut petitur propter stilum Cancellarie Stis

Bellage
Ernennung leines päpstlichen Ehrenkaplans Urc den Kamerar.

(Archiv. Vatıc. Miscell. CUD5S. «

Universis preéentes literas inspeecturis TNAaldus permi1ssione diyvina
archieplscopus Auxitanensis domıiını DAaDE came1_‘arius salutem I: Domino
et. presentibus üdem eredulam adhıbere

Forsan PTrO reoncedere.,
Vel Sıqnantes.



W ' A

Päpstliche Ehrenkapläne aus deutschen Diözesen. 113 x  x

Universitati vestire enore presentium innotescat, quod 110S de I0Aall-

ato prefatl dm nostrı PAaDE ıve VOCIS OTaculo nobis aCctio recepiImus 1n
.r

capellanum honoris prefatiı dm nostrı C et. sancte sedis apostolice —

nerabilem VvIiIrum Petrum quondam odulphi domiını aynaldı de Hano,
prepositum ecclesie Fanensis. 1n NOsStra presentla 1D Romana eurla DPOL- .  4y
sonalıter eonstitutunı, 1pSUumMque petentem ei requirentem roqueto, Capa
ei bireto 4C a l11s iNSICNIS, pPrLIVLIES1LS A liıbertatıiıbus el honoribus alıs
capellanis honoris siımılıbus prestarı CONSUuetIS INSIEN1IVIMUS ei CONsSOTtIO
al1o0orum capellanorum duximus tenOTeEe presentium agregandum el 1n Cı brıs
alıorum capellanorum dominı nOostrı DAaPDE propria HAa SCr1pS1ImMusS, -

primi1tus aD eodem idelitatis 1n forma solıta 1uramento In Q UO-
fidem ei testimon1ium. presentes ı1teras Nnerı feC1IMUS, QUAaS si&1110

ecamerarliatus nostrı impendenti sigillatas S11l duximus econcedendas, ;
Datum Auıinione die vieesima mensı1ıs Mareıl AaANNO Dm millesimo Lre-

eentesimo SCXALESIMO SCXTO, indietione QUarta, pontificatus SS,. patrıs ei
dm nostrı dm Urbanı diyina proviıdentia PApC quIint| ANNO QquUarto. A

Das ehedem einer Schnur hängende Siegel abgefallen, dıe Löcher
1n der Plica erhalten. 43  ©  S

Hier ist VO  —- andrer Hand e1ın Auslassungszeichen gemacht, da nach PE  Ddem unteren Ende der Urkunde stehenden Vermerk 1ne mıt „quam‘““ De-
gyinnende Phrase fehlte

Zu KoTr“  teren 103, Anm. Qn A 18 Anım. 93 1050 85ia ‚35 147
Anm.,. J DAr} 105 f Sarahı NalRS 1 A S6a ISS 196°

Romische Quartalschrift, 1907



P aTA1N2 LOreNZO Campeg10
M

auf dem Reichstage VON ugsburg 30
Von Dr Stephan Ehses.

salvtıatı IL ampeg10. Kom, 1. Oktober 1530
Lettere dı Princip Ba Kogie.

Am sind die Breven e deutschen Fürsten abgegangen. “
Ho 1pol hauto lPaltra S11a de A 1a quale ha mediecato a4SsSal l (1

Splacere, che Signore pertinacla el arrogantia d1 Luthe-
ranl, ei ın Dio, che darä all’optima mentfe dı aestä Ces quella
felicltä, che lel desidera castigarli, ei perche questo ei per aver un

pres1d10 PronNtOo contr’ıl 'T’urco ei DL quiete alıa Sarla molto 1n PLO—
pPOSITO, che 81 SEYUISSE 11 disegno0 dı mandar 11ı Spagnloli, che
F1orenza, CO  —$ un banda dA’ Italıanı 1n Ungharia: Sua Beatre fa, e10Ö che

F  M PUO DEL disporre 11 potentatı a 112 econtribuir questa SPECSAa, G1
SCr1YONO brevı Cutel, exhortandoli vVvoler DeEL ben COM MMUNE spender
LL particella dell”’entrate loro. > Non che frutto S1 faräa; da

Hne 1ON resterä dı NO  e spendereı ’ autoritä SUua, el per quello,
che 0CCa Jel, farä SUPLAa le forze SUue., KEit ceredo, questi S18nr (Cesareı
TOYVYINO ın Sta tale anımo, che restino ene econtent.

( OCN erlaube em Papste die augenblickliche Finanzlage N1C
schon Jetz sogleich dieselbe zu ' leisten,: etwa ann,

Kortsetzung un Schluss 20,
Wo 1n andern Depeschen auf cdie vorliegende ezug ZCNOMM wird,

erhält dieselbe das atum VOIN

2U, Anm
20, Die Vorlage schreihbt 14, ofenbar durch Versehen.

Diese reven nach Genua, Lueccä, Venedig etc., VO (Oktober 1550
tehen 1n Arm vol 31 Nr. 515



Kardinal Lorenzo Campegio ür dem Reichstaye von Augsburg 1530 115

dıe unter besseren Verhältnissen tellen wıird (G{lücklicher- FW e156 hat sıch auch die Eınnahme Tirnaus 111 Mähren Ure®
die Türken nicht bestätigt

Con le predette, ultıme eie . Römische okumente NrT. 92] v
ampegi0 _  C Salriati ugsburg, e  a Oktober 1530

Liettere dı Prıiıncıpt I} 3 ()1 DIie Ziffer-Beilave 34 aufvyelöst auf 38
Eingelaufen November

WTrZ nd eELWaSs ıle WEeZZCN Abgangs der Post Stand
der Glaubenssachen unverändert dıie Türkenfrage noch Bera-
LUNGS Schluss des kheichstages bevorstehend der Kalser wırd
Hausmeister TOoO della, ()ueva Z Papste senden un p
Anfang November nach den Nıederlanden LPE1ISCHN Beiliegyend
der Rezess deutscher Sprache ZUM UÜhbersetzen WLr keiıne Zeit

Dellı STa Va x [ 11 dı questo Lämmer 62 Nr 43
Beilage ber dıe Königswahl| „Monser dı Granvel DEr dı

VI 6a OMMUNL1GC: 11 Lrattato COn questl PF1INC1P1 dell’elettiione del fra-
dı Komanl, 0201 eX  10Ne, che In 11011 11 NECCESS4Tr10O

farne MOLLO, 107 navea m 11 fondamento, el aflırm le COSe
nhora ben ferme el che S0100 {1 restiava la difnieultä dı chlamar 110  s

11 uca dı Saxonla, el QUanto PCL M ca el 11 s 11LO1 el PSL 11 ETAaN

TEesSOIutC d1 NONMN, INa che aleunı dı questl ejletLtLOr] 11 Maguntino, a A N a Va
ETAaNOÖ di CONLFrAaTlA IN101N6, et. DE QueSLO 111 1SsSe che DEr metter la C0S24

SICUTL’O, 11 DAL6EVA NECESSA1LO, che Navesse un da S Stä ne
quale Lamquam DEL NOfLOr10 Sa dechlarasse, COlul
OC6 elettione, EXCOMMUNICATLO eic el lecıto a llı T1 procedere

Iu1 all’elettione, 2R8VAl eComMmmMaAandare el inhıbire a lı 169 elettorIı che
1LON 10 debbano cChiamar, el che questa enesse CcTrei4a el la,
detta inhiıbıtione S 1 facesse SeECretiamMente allı elettori. * Ancora r1CerCcO,

St\. potrla far Ul el habilıtar a iıllum QCL1M antum 11 duca
dı Saxonla dıeendoli 1 che queStO 111 PAar6cVvVa mMO arduo,
che SCI’1V6eSSI Sa St1imo che PIU parler? Don Piıetro®®

alyıatı ampegi0 ROom, Oktober 1530
Lettere dr Principi 399 Kopile

Türkenhülfe US Ttalıien
I dissl, quanto er KZUSLALO SigNore 11 M1SECNO, 11 quale

venuto quäa 11 Ser (+10 ANnt Muscettula, dı mandar ngharla

die Beilage
\ unten die erste Anm Nr
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dieel miıla dı quest] antı, SOPIAa 11 qualIı 10OMN 100820 LeEMPO, el de]l
CONUNU: Beatre strıngyendo 1a pratica Quan(t{o PUO che 11 potentatı
Italıa eontribuischino COS1 Santla Con 11 SIgNOT ambasclaitorI1,
che SOI QulL, ha Beatne parlato eficacemente, che SCT1VYAaNO allı I10TO
SI&ONOTN, ei dımanı S 1 mMandano I1 brevı per OVve SONO 11 Nunilı dı

s täa faranno loro ’ offie10 bocca oltre 11 brevı Ove NO  w SONO NUuNUN,
manda Beatre OM1N1 9 posta, * el userä finalmente quella
dilıgentia che A9T'E possibile, essendo questa C0Sa Aanio A Signore,
QqUantOo l’utile che aspecta ql| la Christianıtä HOTG Pilaceja A, DIO
SC  = qualche resolutione, COINE S1 desidera et richj.ede 11 b1ısoeno
della Christianıtä

edo 11 SeT ambasclatore eic Röm Dokum., Nr 93]
K

ampegio al Aalyı]atı Augsburg, 31 3 (Oktober 1530
Lettere d2 Principm 41 O

Man 7al UVorstellungen WEGEN der Fassung des Rezesses
Vergleich mMT FKerrara endung (/ueva Forderung der

Lulheraner IDeBedenkliche altung mehrerer Reichsstädte
Gravbamına Koadjulo7 FÜr ERıga

uesta porterä Don Pıetro Cova, qual CD espedito da M tä
informerä Signore a plenum d’ogn1 C0Sa Monser dı (Granvela per
OIM  on dı MI La due volte Q UL INECO ei hammı COMMUN1CALT
aqaleune COSe ca la espedıitione del Don Pıetro La VO f
MECO, hayvyendomı fatto legere 11 LECECSSOo el notato, che tuttı
11 lochl, OoOve fanno ment.ione della. chlesa catholica unıvyversale eife.. 10A1l

IN1NAaNO Sanctiam Romanam eccles1iam 111 PAaL VE dolermene SCCOH, an
PDIU che qUantiuNgue dallı COTINMISSAaTU1L dietta fusse sta COompllato,
n]ıentedimanco IV tä era quella che parlava el che oı pOteVvo Ostrare,
NO  a So1um ne modern1, antıquı econcılıı che eccles1a Romana erat
Caput ei mag1ıstra OMMN1IUIM ecclesiarum ei che osimı1le Propos1ıto faceva

de Sancia Romana el unıversalı ecelesia, el che Sm. s 1 pOoteVvVa
ricordare, che quando OMMUNILC: ingua Hrancese INCCO quesSto r6CCSSO,

Ms „SCr1verne**.
oben 114 Anm. So wurde ur Venedig der Nuntius Altobellus,

Bischof VO  - Pola, beauftragt; nach (+2nua wurde der (+e2heim-—Kämmerer Do-
NEeN1ICO Centurione entsandt

Das Schlusstück dieser Depesche mM1 dem Datum fehlt an dessen Stelle
1sST beiıim Binden as VOTIS'C Schreiben Campeg10’ VO (O)ktober gekommen,
und daher hat Lämmer, der ]111 Nr Zg 61 kleinere Stücke A vorliegendem
Berichte abdruckte, emselben das gleiche Datum VO gegeben. Der ıch-
tige Lag ist. der 31 ÖOktober, W16 AaUS Campeg10’ nächster Depesche VO
ı1 November hervorgeht
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Kardinal Lorenzo Campegio auf dem Reichstage VO Augsburg 1530 117
10 ’ havevo advertita del haedemo. Confessö ch’10 havevo rag10ne, re11-
elendo ]a Colpa ıIn questi ministri dietta, ei 1pol la, ecunda VO
che f dissı haverlo detto CO  — M& la quale medemament mM1 dava
rag1ıone el disse., che ] vederia provederglIi, avantı G1 publicasse, altem
1n aleunı loch! CL prineilpali. Non quello faranno.

nterredung miıt dem Kajiser W1e mi1t Granvella ber WHerrara;
éindringliche Oorstellung bel belden, dass die Sache NIC weiter
verschoben, sondern VOL der Abreise AUS ugsburg erledigt werde.
Granvella 1L nachdrücklich e1INemM Vergleich un erbıttfe sich
dazu Vom Papste Vorschläge, für deren Annahme S1C anhel-
schl& machen wıll Den Prozess ıll 11All nach Beendigung uUurc
gélehrte, unpartelilsche, ber dem Papste wohlwollende Männer
prüfen lassen.

1pol 11 predetto Monsegr. dı (Granvela mı fece intendere la expedi-
. $tione del detto Don FAetro, d1ieendomı che Ta le ettere dı S, Sa el q

colleg10 ol dava Na instruttione dı quello 1 era fatto qul] ün
al partire prineipi Lutherani el precipue DGL risolvere COM Stä ın
le COSe del concilio ei de]l 10CO, eit parmı G1 fermıno mMO ıIn Mantova

Milano, et dieendogli 10° Perche NO ıIn Roma, per le rag1loni TrTe
O7 allegate? mM1 disse, che QUan LO M &, o']1 Ser12 ben COMMOdOo, 1084

che-non credeva, che quest! (+ermani S] &'] potessero indure, pIU
8 long’0 11 predetto parlerä COM Stä qual eLi1am -  11 ecComMmMuUnNicCcherä&
Ia 1 defensiya fatta fra quest] princ1pl ecatholiel eontra Lutherani In
CAaSOo che INNOVASSeEeTO CoOsa qaleuna.

uch ber dıe Beschlüsse ZUIMN Türkenkriege wırd TO
Cueva Bericht erstatten

1 agentl dellı prineipi el Citta Lutherane ın questa niateria dı s L1LS5-

S1di0 CONtra 11 'L’ureco S1 SONO resolut] far Pa  öß COSAa, purche MI tä COIN-

mandasse, che CONLra dı lor0O DEL le COSE fede 11011 G1 procedesse, 11666

de 1lure He de facto SIN a ine del econec1lıio. M täa 11 ha releetl CON dire,
1N1O Convenlente, che la 1ustitlia 319 lıgata ne manı SUuG, el DEr
QUanNLO intendo &'] ha dettio dı mo bone el gyagliarde parole. Questi
di Augusta Con t_ra la opinlone de moltı S] SONO resoluti, 11O  —> p  T A

cCeitare 11 r6CC6SSO, CSa Ger dı mala NAatura el che potria parturire de
molt] el malı effetti. Quelli dı ma el dı Ees “ d1c0NO aspettare S01
homini el che pOol SUb1Lt0 risponderanno. KFrancehfordia risolve
Augusta.

N

Vgl hliezu ses, ONC.
Quellen. Trz'dem‘. 4, ALVI S miıt den dort benutzten

Schwäbisch Hall
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ONO pochi Cı che f alle CItta Caparnayte 1a r1sposta al le l10Tr0

onconfessionl; * SONO moltı dı ”’una el ’altra mandaıl Copla.
hanno ato Ta r1sposta. Stimo che EeTAaNNO obstinati CONLE 11 altrı

Circa 11 oTavamı dopo QqUantO SCTISS1 ultimamente ho inteso, che
questi! deputatı! della dietta hanno rag10nato dı volerm1ı rispondere, che
le facultä mM1€e NO bastano ne SONMNO suffiejenti QqueS(LO, et perö r1cercarml,
eh’.10 procurı haver sufficjiente authoritä,. el DOo1 SSCeT 11
Non perTO, COS1 r1solveranno; aspettaro0 Ia 1070 r1sposta el darö
aV1lSO; 10 pOtro, per Don Piletro manderö Ccopla d1 quello mı1 OCCOrTre
C1TCAa dett1] NTaVaml; 10  — potendo, OmMNinO CO  — le prime.

Der Könilg VOIN Dänemark ist VOL éinigenv Tagen abgereist.
DiIie bessere Haltung des Statthalters von Modena. hat auch hier
STOSSC Zufriedenheit bewirkt Salvıatı Schreibep OIn 2L
heute eingetroffen; die NLWOLr darauf wIıe auf d1e früheren OIn 13
un 01& demnächs Ho 1nteso Quanto la mıl SCr1ve 1on 20
ın ziffra, ei 1} partıto proposito solamente ıffiecile, CL  SA

impossibile el cConvenilente. ' DIie andern Punkte werde E1 SOLST
1ältıe 1m Auge behalten Wegen der Koadjutorie {ür KRıga
werde bel nächster Gelegenheıt miıt dem Kalser sprechen. KEit 1N-
tercedendo 11 marchese Glorg@10, Notor10 el confirmato heretico,
ÖNn mM1 DAr S1 possı DPENSALEC bene, COoNCorrendoeg]lı la instruttione
dı reli&10ne.

(Di Auguéta allil 31 d’ottobre 1530].

Salviati Campegi10. Rom, I, November 1530
Liettere dı Principi 399-401, Kopie.

ber die eingesandten (iravamina en 1m uftrage des
Papstes dıie Kardıinäle De Monte un Puceceı un die Auditoren der
Kota (+utachten verfasst, d1ie N1C sofort dem Legaten übersandt
wurden, we1ıl 1Aan die nkunft VON deutschen Abgeordneten
Verhandlungen darüber ıIn Rom erwartete. Diesen We: hält Nal

uch Jjetzt noch TÜr en besten nd hOofft, dass der£Kaliser dazu

Am 25 ()ktober wurde auf dem keichstage die Widerlegung des Be-
kenntnisses der vier Zwinglischen Städte verlesen. Schirrmacher 560

Da das berührte Schreiben Salviati's nıcht vorliegt, lJässt. sich nıcht GCI-
kennen, worauf sich diese scharfe Absage des Kardinals bezieht.

&l 9 149 miıt Anm und 20, Nr
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Kardinal LOorenzo Campeg10 auf dem Reichstage von Augsbure 1530 119 *
SEINE Einwilligung gx1bt och legt der Papst es miıt gTÖsstem
Vertrauen ıIn die Hände des Legaten, dem nunmehr uch dıe obigen
(+>utachten zugehen. ' Bedauern, ass dem lauteren Kıfer des
Kaisers nicht gelang, die Hartnäckigkeit der Lutheraner Tı brechen;
doch wartet 111Al zunächst die Botschaften des Pietro della ()ueva
abh DIe Aufmahnungen A die Machthaber alıens ZUL e1l
nahme &, Türkenkriege werden eifrig iortgesetzt.

Diese Schriftstücke befinden : sich nıicht unter den Papieren der Legation
Campeg10’s, noch 1n Arm. vol des vatık  A Archives, sondern In Cod AaAtbıc
Ial 6222; einem ande, der viele VO ' IThomas Campeg10, dem Bruder des Kar-
dinals, eigenhändig gyeschriebenen Abhandlungen äahnlichen Inhaltes aufweılst
und sich überhaupt aqals ıne Sammlung VO  ; Vorarbeiten für die umfassende
Gegenschrift SECZC e 100 (;ravamına darstellt, die VO  — den beiden Brüdern
Campeg10 verfasst und, w1]e bekannt, VO  = FrIIedensbure, Nuntizaturbe-
richte 2,5341-421 herausgegeben wurde. Nach Salviati's Schreiben schliessen,
handelt sich u11 drel Bearbeitungen, die VO  — Rom nach Augsburg gesandt
wurden, un wirklich ınd deren drei In Vatıc laft. 62929 enthalten, sämtlıch 1mM

Die eingehendste, 40r-50+, die aufOriginal oder gyleichzeitiger Abschrift
einem Vorblatt den Vermerk „mota‘“ Lrägt, wiederholt be]l jedem Abschnitt den
exft der (;rayamına (Bd 15, 319 E SEeLz aher ]Jedem Absatze ın
rucke ıne NEUE Nummer, dass die Zahl der (irayamina auf bezw. steigt;
die beiden andern Stücke, e a 1sS0 wohl au die Kardıinäle Anton1io de Monte
un den (GGrosspoenitentiar OreNZOoO Pucei zurückgehen, stehen 93,—9DVY un:

205,-210.7
Noch e1n welteres Stück gehört offenbar In diesen Zusammenhang, nAäm-

iıch die Abhandlung 1ın Döllingers Beıtragen Ir 2253-—2000, die mı1t dem Ka-
pitel beginnt: DE profanIis Causlis ad 1ud1ie1um ecclesiastıeum el eurl1am Romanam
101 trahendis el de ecclesiastiels Causis In et instantıa In partıbus COSNO-
seendis‘‘. Döllinger hat S1e einem vatıkaniıschen odex, vermutlich Aatıc tat. 4896

127 O, entnommen und gylaubt 1eselbDe (EKinleitung XXI) dem beginnenden
Pontinkate Paul’s LLL zuwelsen sollen Wenn aber 235 VOIN den „ STaVa-
mmwma ad conventum W ormaciensem el nOovıssıme a Augustensem cConventum
delata‘‘ gesprochen wird, mMuSs wohl die Abfassung dem Augsburger Reichs-
tage unmittelbar nahe legen: un der Schluss auf 2306, der „die aliıenatio
bonorum ecclesiasticorum““® 7U rechtfertigen SUC  'y kann sıch LUr auf die durch
Klemens NT dem König Ferdinand gewährte über Enteignung VO  — Kıir-
chengut (Bd 1  ' 381 Anm beziehen

Dagegen gehört eın anderes Stück, welches WIr ursprünglich ur 1ıne
Antwort Aaus Rom hielten (Bd 20, Anm 27 dem Kardinal Campeg10 selber
A der 6S alg Se1IN persönliches (iutachten dem Papste und den deputierten
Kardinälen unterbreitete un qlg Beilage seiner epesche VOI1 Ta V\ovember
nach Kom sandte; unten. Dieses Stück  X  T 1st ur die (+eschichte des Keichstages p  p
das wichtigste, weıl e5s5 die Verhandlungen wiederg1bt, die zwıschen dem Lie- OTAyaten und den Bevollmächtigten der Reichsstände er die (Gravamına geführt
wurden; WIT assen dasselbe daher unten (Nr 49) folgen un verweısen ur dıe TEl
römischen orlagen auf das nalogon beli Döllinger.
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ampegi0 Salrviati Augsburg, 11 November 1530
Lettere dr Princıpı 1: 1 41—43, Or. Kingelaufen AL Norvr

Letztes Schreiben VOIL . Oktober, durch Pıetro Cueva,
der AI November abgereist ist Starke Gichtschmerzen.

Fec1 due di eic Lämmer 62, Nr In Oll

unten „Oratore mMagnıfco“, lesen „ÖOratore Mayo‘** NAamM-
liıch Miguel May ın KOom; ın der folgenden e1lle „Credeva*“
‚ vedeRa

D pol COomMMUNLCAL ete. } .Lämmer, 65, oben; Z ‚CON-
Corre*‘ ST „CONCorse‘‘ ].

01& eın Abschnitt ber die Ehesache des Herzogs VON Mantua

/ Koadjutorie VON Rigal. Parlai CON la M tö Ces della. eoadıutorlila dı
kKıga ın Livonla; S IVI ba sSubito mı1 r1SPOSE, che solliıe1itandosı DEL 11 L
chese (7e07 &10 dı Brandeburgo &] DAaLr6GVa buona materI1a, ei che

remetteva Sta, 10 PEr aqaltre dıssı Sua che Der del
TAaDn MaAaSstro dı Lıyonla el del ordıne C110 nmandaıl Na unga instrut-
1one, el ( 19016 concludevano, che serla. 1a Tu1N2a dı quella religione el

provincla dı Lıvonl1la, tal eoadıutor1a 1 TACESSE; ei QUaNnLO q
m10, che INı r1cerca Sl 18 10 101 la farlıa. DEL aleun mMmOdo, DEr ON dare
0CCAasıone, potesse sSegulr anto danno &A quella provincla ei relig10ne, el
sSeguIT1a questa V12 COINE pIU S1CUTrA.

Bistum Kichstätt|. La M tä Ces 1er mattına Manı A IMNe 10 I]lmo
loachino elettor el 19 VESCOVO dı Costanza el mM1 fece intendere l’opera,
che M ä haveva fatta CO l’epI1SCODO dı Kıystat eit cCapıtulo, perche CON-
SCNLASSINO ın la eoadıutorıia VEr l’ep1SCOPO Cı W ormatla, fratello de]l nie
Wederigo Palatino, el che 11011 havevano voluto CONsentire, el SOCZ1ONSETO,
che M ta molto desiderava, cehe tal cCoOadiutorla S1 TacESSE, r1cordandom|i,
ch’ 10 volesse caldamente SCTrL1vere Sa che de plenitudine DO
testatis volesse f  ar tal cCoadiutorla, che eti1am serıverla. 10 _  J
r1Spos!], la C0Sa ser mO Cc1ıle el CONLFA CONCordata; amen che

Zu dem Punk  K  z  te der Türkenhülfe, der 1n diesem Abschnitt behandelt
wird, gehören auch einige Sätze AUS Salviati’s Schreiben Campeg10, VOIN

ovember e Adi Princ. 10 401, KOop.) ]la cContributione, che SCT1S81
Hma che N Signore haveva disignato pCr mandar , dı questi

fantı dA’Italla ın Ungherla, credo, P quanto vedo SIN MO, che sol] quelli,
che hanno qualche interesse CO  - N Signore CO  S} Mit&, ONCOTTETANNO }

perche 11 r1spetto del SEerviZziO d’1Iddio et de]l ben d’LItalia, che doverla SEeTr la
princ1ıpal CauUsSa, 110 OPDSTa Qquanto CONVerrla; PUr dal cCanto dı S Bne 1O  > S]

COs1 sSanta ıIn aleceuna che 612 possibile .
Trotz dieser Warnungen wurde die Koadj]jutorie bewilligt, WEeENN uch

ers 1n Jahr später. 20, Anm
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l’autorita dı M ü era molto gyrande el che NO manchereı del debito N
IN10 dı vVere 1poi ıler Sera parlaı CcON M tä dimostrandogli la
—  Za ella COSA, el CON debita reverentıa 0 diss1]: Eiti1am che C10Ö
&] S12 STAaLO ]’interesse di Vostra M tä erede M& . che quellı Rnu
SI”CNOTI daranno voluntier 11 OTIO favor dı COSLTUL, che ha renNuncl1atfo
11 temporale del Vvescovado dı Traiecto? Subito M t& 1111 d1isse® I0 ho
et1am eoNsıderato QquesSia Fagl0ne 112 ol etl1am, ch’10 NO edo

Yqualitä d1 relig1one 1ın questı VEeSCOVI el PTFAa6CcIDUEC COSLTULNL, dieendo Non
U:VOSSO ancar dı SCI1VET, facecia Sta + rog’aftus rogo Kit benche veda,

M fa S12 molto inelinato beneficio dı le COSeE del predetto nie
Wederico, DUr 1L1LON ACSTEC feret s 1 recuserä d 1 far tal coadıutorla.

STavamı NON ho 1Nteso POL qaltro SalVO che hler1ı SET'a M tä 11L

d1ISSE, che a.d instantlia dı questi dietta haveva deputatı dul, che CO  e
loro ‘UsSsSero INECO, et dieendo ı1:, ome S 1 potr. hora risolvere COS1] presto?
Havendo M tä& reso1luto de partiır q 111 del resente, bisognerä en-
detgli, quando SATreImnOÖ Flandra, d1isse In bona hora. Con questa mando
quello che C10Ö 1111 0OCCOTSO, “ el UunoO la r1sposta el defens1on,
che NO  S SONO TAaVamınl, CON la modifcatione, che I11L1 016  OTTe p  X
far l’altro ei So1um le moderatıionı da DeEI e Perö ne PrF1IM&

rımet(to, COINEe debito M10, a lla CoOrreitlone dı Sa el de quellı
SISNOF1 111161 le’ eit CN desiderio aspettero0 la resoluiLONe 10T0O, 24CC1
DUr solliceıtaranno, ch’ 10 COA ’ autoritä ei Y  10Ne loro L1

solvere, ei PAaresse Bne far un& ei expedirla OpTa Qquanto
11 dett1 —  o  Favamı ol parerä de far, ei drizzarmela, 814 CON debıita r1iyerentia
DEeI r1cordo.

8kKeiseplan des alsers Abreise 1 uUurc W ürtemberg w x

über Speyer nach öln dann nach Aachen AU T Krönung des
römischen Königs, darauf ach den Nıederlanden

(uanto al chlamar del duca dı Sassonia 11 elettor1 che
fusse chliamato el che Signore DEr un  A LO habilitasse ad hune
a2CcCium tantum, al che, loro 190 chlamassero ei la elettione,

1{1 tert1ıoSsbä la approbasse, supplendo el tollendo defectus eic
che Stä CXPDLESSEC DeEL bullam deeclararet O: inhabılem el prohiberet

VvOoCcCaretiur a electionem, approbando quello facessero I1 altrı, el che
i

tal declaratione ei prohibitione IS 11 fusse ata
forma. © R

Quasi '] m  y che SOM SLALO UQ UL, hO manegg1latl0 1a difierentla,
xe  a

Diese unterblieb denn uch un Kıchstätt Anm 34  P  E  öS das nächste Aktenstück und die Anmerkung 7 dem vorhergehenden.
Vlan hielt sich T Rom möglichst ]  Nau diese Vorschläge, WIO 0 1unten Schreiben Salviati November sehen werden.

\  RA
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che Er ira il Rmn Maguntino efi decano; er tandem 11 ho qccordati eft
stipulato il eoOntratto e capıtoli, che eredo l’una et altra parte

OSSCervVeranNnnNO, che SONO SEAl molto ventilati.
(Con questa mando un& COP1A de] l’6cCEC8I8s0 111 latiıno anchor NON

pubblicato, ei intendo, che a.d partem Cesare far aleun trattato COM
Haverä et1  €  11questi Augustensl; €  1MN€  »  Nn Ö pIU SPerO 0COSEa bona.,

COPI1A questa l1e eOoNcordia 1  wC  ” ILutherani et S9CTAaTNE  ntiarı 171 Sa-OS  © ceramentl, e1. haverä eL14 ıL11 pu 1ayuto avantı hler1 d’Anglia, 80
1116 lettere di 16 lel Passato, diretto al S5anga.

ugustae 11 novembris 1  5  A  30

Denkschrift Campeg10’s
den Grayvyamina der deutschen eichsstände

Arm 64 vol 153-167 gleichzeltige Abschrift
Beilage Z Campegio Schreiben 11 November 1530

64 QUAC eonsıilı  &  Arıı electorum et PTINCIDUHM Imper1l reformandum
ecensuerunt 101 Summo Pontifilce ei Sede Ap0& 1f2 respondet S Stns naıhil
sihl I  Ta ] cordi O5S5SC, ut ULN1IVEIrSa Christi ecclesia EXUFrPatıs haere-
sihbus el erroribus uUuNnN1ıvVersI1ıs orthodoxae fidei SINCET1ILALE unıt4ate
Domino GE  TYV18& et ıb apostolica illa antıquaque SaNCciOorum. patrum
institutione deflexerunt ıd prıstinam NOTTINAaIMN reformentur. ua Ünl 1’6

ut orthodoxos ecoadıuntores s1b1 fier1 eXoptar fa et s& P I-
vata ecommoda 11ı posthabituram aed 3C his artieulis sihl

( ä videri PAauUCIS admodum hoc deploratissımo ecclesiae fatu 1DS1US salıtem
OCULEa C5SC, 1110 S OCCA4as10116 harum, QU4E NUDCX exortae SUNT, pertur-
batıonum 11165 QUAE S11  Z Sun QUAaCTET’O, lesu Christi, OMNES

CONALL, ultra nodum ‚extollere| OMMNeEes appetere indebita,
eontendere 6GSsSe SUMMOS, qQUa L’e CL nıhiıl S11 ececlesi14e OChristi 1IN1AaNIS

adversum, nıhiıl unıtatl MAagıs CONtrarıum, OTAatos p1 OMNES, ut
1NUunN pOtLUS tOtLUus ecclesiae utilıtatı PIFODI1A6 studeantVg P

er Dekan, der hiıer genannt ird 181 Lorenz Truchsess VO  — Pommers-
felden, Domdechant VO  - Mainz, dem VOT kurzem Dr K sslın (Mainz

fleissige Lebensbeschreibung gew1ldmet hat VUeber den Konflikt Von wel-
chem ampeg10 spricht und welchem er durch Vertrag nde machte, handelt
das Kapitel, 67(-

Eine Ziffern-Beilage dieser Depesche steht 46, die Auflösung 4  9: 616 betrifft die englische Ehesache iı111 Beantwortung Ce11N6S Schreibens AaAuUuSs Rom
K, VOIN D Oktober, Röm Dokumente Nr 92 Dieselbe ist gedruckt bei Lämmer

Nr unter dem unbestimmten Datum 11 November Deır Anonymus 111i aua 5 a «x Cod lat 19921 66r sendet A gleichen Tage SCcCINEM Auftraggeber „UNa
Composıtione atına DEr 11 secretfario Valdese, nella quale PCr
ordine tuttı 11 altı questa dieta nello articulo pertinente alla religione*‘‘.

hal 2,
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Deinde Stem desiderare Iın consıiliarlis illıs electorum princeipum
malorem alıquanto modestliam. Quis enım vel Paruhı Christianus ferat
( el1qua praetereantur) 1PpSUmM titulum ? Ita enım statım inciplunt :
„Quae econsiliarıl electorum ei princeipum Imper1 eensean reformandum rin \ Summo Pontifice el Sede Apostolica‘‘, perinde 4 s1 In 1pSIs nıhiıl
e  4 quod reformatiıonem desideraret, atque utinam nıhıl e  ' utinam
SI satısfaecerent officio, utiınam DEr (+ermanlam ecclesiae princ1ıpes quos
facıle intellig1it hulus eEsSSe auctiores tragoediae) s ıta plus Sa6-

euları 1O  S Magl1s scandalizarent Christi ecclesiam, QUUanı unıyversa UUAC
eeNnNsuerunt 1psi reformanda ın Summo Pontifice. Non quod ferat

Stas 1MMo0 NO  w} gyratissımum habeat, admonerı vel QUOCUNYUE, 31
quUÖ S1LO facto scandalıizet Christi ecclesiam. eque eNnım hominem
esse ignorat neque sanctiorem Petro, U UCHL el 1psum Dominus oyraVviter
abı PAassus est ; sed 1n 1orum admonitione desıderaret Christianam 110-

destiam. Nam G1 quis el reliqua unıyersa percurrat, qualiter velut] In
eoelo emMpireo posıtı 1psum Petrum el unıyersam ecclesiam s1b1
usurp auctoritate illı eonsılları. QUAEG s1b1 1852 SUNtT statuant, desti-
NT, approbent, irritent, et1am 81 quae huiu_s 18 aquectoritate adver:  us

entata fuerint, “ V1X r1ısSu temperabit.
'Tertio priusquam petitis EOT U partıceulatım respondeat, hanc a.h

18 legem exiglt, C 1ps1 CONLIra legem Suae Su ei hule Sedi
praeseribunt, hOC esT, ut s1icut volunt s1ıbli integram Servarı qauctorıtatem
dignitatemque suam, 1ta hulus 1S auctoritatl, ah in1ıt1o Christi
auctorıitate el apostolica institutione SUDEL unıyersam ecclesiam obtinult,
nıhıl derogent, sed 1uxta Beatnu Leonıs praeceptum, * S1C1H seci1unt
quibusdam praepositos, 1ta NON oleste ferant, aliquem sıbı eEsSsSe praela-
LUM, sed obedieritiam, Q Ua 1ps] subditis eXigunt, etl1am super10r1 de-
pendant.

1am a‚ artıiıculos. primum, ı1n QUO petunt, ut In prophanis Causıs
eINO0 uUMmMQUaI, ın ecclesiastiels er nonnisı In tertla instantlila ad em
pertrahl valeant, respondet, hulus 18 indubitatı 1UTrIS ESSEC e fulsSse 4

prineiplo ah 1PSIS apostolorum tempor1bus, ut unlıversae malores ECCIEC-
0siastıicae Causae LOLO .Cerrarum orbe al hulus 1S rTeierrentiur MC

e1ium eiusque auctoritate terminarentur. Itaque aNie 1200 ın isSto -SAp 7aoOre luventutis Christianae ecclesi1ae EVOCALOS medio Oriente et1am
primarum sedium ePISCOPOS ad hulus 1S 1iudiıe1ium personaliter COM-

paruisse el otum SCHLDET Oorbem 1n talıum deeisione suspensum

DIie Abschrift ın Arm 64, p 141 :, der Druck (Bd 372 d 8  K
gefolgt 1St, hat SC STa Slr doch 1st etfztere Lesart die richtige, da S1e
sich auch ın der Original-Antwort der ota ıIn Vat. Pat. 6229 4.()T findet

DIies bezieht sich auft die allerdings recht ungeschickte Fassung VO  —_
Nr. 17 der (GGrayamıiına. 18, 380 CM  xLeco den Bischof Anastasius VO  — T’hessalonich (eplst. 14) In Gratzans
ekret A& Qu. 6, Cap „l quls° ; ebenso 1n Caln „Quamguam“‘ dist. dr E
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fulsse a,D hHulus e  1S 1ud1e1l0. Fuisse praeterea l1berum UN1ICUIQUE, Qu1
ın QUUACUMHMY UE CAaUSEa a‚ Ordiınarlo SUO epPISCOPO aul metropolıtano
praegravarı putaret, huius 18 appellare l1udielum, eique appellationı

RL SCH1IDECI aD omnıbus fulsse reverentissime delatum., Itaque ın hae L’e
nıhıl novıter usurpatum, G1 praecedentium emporum D  e
unerıint mMmemorlam, sed QU@aE tempore iımmemorabılı etiam ıIn (+ermania
ıta observata uere, GCerto inventuros; QUE&® observatione sola, CL
1a diu 1USs um e  y etliam ubı q ]l1as nullum fulsset, IN1que OS fa
CEI'C, Qqu1 s1iıhl 1USs ervarı volunt integrum, qui Apcae 18 iuri‚
aucetoritat!ı privileg10 NILUNIUL detrahere

Quod er° viderı volunt, 1n Nnimıs gravarı (xermaniam, ıta, u42e
St1 videri, NO 6ESSe Germaniam, hac de (ueratur, sed eceles1a-
sticqrum consiliarios, ecancellarıos el officlales, Qqul1 amplıata ePISCO-
DOTrUuNL jurisdietione SsSUuuL EsseNT facturı negoti1um.

T’amen Stem ubı hoc Christ] ececlesi4e elusque tranquillitati 1116 -

lior1que gyubernationi necessarıum al Magn OPECTE utile S1b] demonstratum
er1ıt, 1O  z gyravate de SUO 1ure CONCESSUTAaN quam plurımum ei HOC da-
uram (+@rmanorum votis, ut mMinorIis momenti eccles]ilasticae Causae NON-

181 1n ertla instantlıa a hanc eurlam devolrvı possint, hoc tamen antie
omnla PrOVISO, ut ı1l1lıc bona expeditaque iustitila admıiınistretur, PFAGC-
SCr1pt0 etiam Oordinarlls el delegatıs iudieibus term1n0, inter CAaUsS4m

expedire tenNeantur, QUO elapso 1 CAauUusa expedita NOn erıt el altera PaL-
t1um 1d vyolueri1t, 1am devoluta censeatur absque 110 CUlLUSQqUE
impedimento al contradıctlone, CL hoc negari non possit, 1ın Romana
CUurla absque ullıus PCeTrSONAGC respeetu optimam expeditissimamque iustitiam
administrari, QUAEC COTAaL ordinarlls, praesertim In Ge_rmania‚ iudieibus
mMulLum elaudicat aUt finem nullum invenıt,.

Ut eTO nullı liceat, praeterm1sso OTd1narıo COTALH delegatis a Apca
Secde 1udieibus ın 1PSsa (+ermanla SUuas CAausa4as FAageIC, CUN nulla hOoC
(jermaniae eXPOSCcAat utilıtas ei hulus 1sS auctorıtatı deroget plurıimum:
NO  S pu Stas cConcedı debere Nam et 1n Nagı un (+ermanorum,
qul1 CAausas et negotla habent, praeludielum, G1 adempta 1PS1S erit libertas,
COTAIMN alıquo praelato 150 OCIO el integro et QUO Speran(t, CX DEC-
ditam ei bonam i1ustitiam CONSEQUL, Causas s 145 prosequendl.

Quod Ql querantur ordinarıil, SWAa DPeL hoc 1luriısdietionem M1INul,
cogltare ebebunt, 10n 10, al 30 aNNIS introductum, sed temMpOTE,
de CU1US 1n1ıt10 1ON est memor1a, ıta observatum, WE liceat UN1CcU1quUE,
210  - So1lum delegatis 1udieibus 1n (+ermanla SWUAaSs CAaUSas PCrASEGLG,
sed et1am a Romanam CeuUur1am S1108 adversarlos lıbere GCVOCAILC, ltaque
querl eEÖOS 1O S1b1 aD Apt:3. Sede 1O  z CONCcEAl, quod nu 1pSIS
1Uure debetur el quod Germanorum, qul CAausas ei negotla habent, lıber-
tatı estT, adyersum et HUulus 1S auetorıtatl] derogativum. Ubı amen In

benefiela qu1squam intrusit, quae 1Ure indubitato a.d solius Apcae
18 dispositionemDdinoscuntur, iperum ult NAaNeIe 8 eadem
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Sede pProvIiSIS, etiam 1n prima instantlia hue evocandı > adyersar10s,

iSDC impunitatis ad iN1iustitiam proniorgs reddantur, QUOS Nnu 1AM
econtinet relig10.

Quoad Causa4as er prophanas dieit Stas Contentam, uL CoOoTam
SU1Ss iudieibus aglıtentur. Ksse amen QUaSdam PEIrSONAS, QUAaFuMM SECUN-
dum ege et C4aNONES ecclesija patrocın1um XC ecbeat, uarum CaUusSas
ut eccles1astiearum COTam Ordinarils aut delegatis in (+ermania 1ludieibus
agl vyult, G1 illae ececlesiastieum iLudielium idque modao el
forma praesceriptis, el 1ın tertla instantla, S1 iıllıs placebit, 9 Romanam
eur1am deferri POSSE, Sed ubı aul nımiıis differretur aut 1PSIS negaretur
1ustitla, Sedem [Ap(‘„‘i‚hl]‚ Cl tot1us eccles14e el Christianorum omn1ıum
<;ura ecommMmMendata. esST, 1O  — ıllıs 1O adesse, u 1ustitiam e_

quantur.
111 ei tert artieulos de 1Ure pPatronatus, Cul derogari

QUEFruNIUTF, respondet Stas‚ se existimare., 1Urı patronatus lai1corum haud
emere derogasse uhmMyuahl ql a,.9 hac Sede ‚erogarı solere, nıs1ı forte
1n benefielis apud eandem Sedem vacantibus, QUAaES a‚h antıquo, et1am de
1ure COMMUNI; 2 SCHLDEL fuerunt solius Romanı Pontifeis d1spos1lt10N1
servata, quod (: ON frequenter aCcCC1dat, sed LAarO admodum, [0)01 ha-
bere p  n  S 1ustam CAaUsSanhl, quod inde queran(tur, praesertim S] cogitent,
nıhıl s1bhı] auetoritatıs In ecclesl1astiels rebus Competere, 1S1 quod
hu1lus 18 auetorıtate 1LDS1IS indultum es31 'T"amen etiam 1n hoe de
1Ure cCoNcedere parata est. Stas G1 Magn PeLE 1NC Oretiur ecclesiae
reformatio, al S] QUAE utilıtas 1NC Speratur proveniura eccles1lae.

Ecelesiastiei erO0 patroni Qquod. ACDI'C ferant, alternis CUInN 1PSIS 1NeN-

SIDuSs CONCMT Pontificem, nulla C4aUSa SUusS esT, Cumm el 1psı el C
QUOTUM 1USs patronatus 1PSIS cCompetilt, 1Ure subleet] sınt U1C Sedi
et Romano Pontifiel; QUAGC subieecti10 ut diligenter observetur el aD e1Is A
COCNOSCALUT, un]ıversalıis ecclesia4e salutı imMprimis eXpedit, Q Ua ut 1n
e1IUSs cont_:ordia unitateque eertum est praecipue positam, ı1ta Ccallı 181
un1us SUPFeEINAa potestate ei auctoritate, UUAC aD omnıbus relig10S1ssıme X
observetur, eontınerlı CONSErvarıque 11011 Ltaque G1 Stas PIO ONO
pacIis ei CONCcOrdlae Christianae ececlesi4e mMu de S1110 i1ure cedere CON-
entia esST, mer1to (1 SILO 1ure econtent EGSSe debent ececlesliastiei patron1ı

Vielmehr enthält die Kanzleiregel „Derogatio 1Uris Ppatronatus laico-
rum‘®‘, die Klemens VIL VO  > selinen Vorgängern übernahm, 1U Bestimmungen
ZU11 Schutze des Patronatsrechtes, namentlich Fürstlichkeiten gegenüber.
Vergl. die untfen Artık. zitierte Ausgabe, 346

Die alteste ‚.Bestimmung des Ikanonischen Kechtes, die dies ausspricht,
ist. VON Papst Klemens (1265-1268), Cap „Lucet“ lıb tit. de praebendis *>  a l  S  * W  A
1n O: aber schon dort wird auf „antıqua Vcon_suetudo“ verwliesen. Bonifaz 141
dehnte dieses kKeservat weiıter AUS

„Positam‘““ ın der V orlage, wird aber durch den 1InNnn erfordert, oder
„fundatam“
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NeC qui1cquam ambire aut appetere, quod auctoritati hulus Sedis, DEeI Q Ua
CONsServatur ecclesiasticae hierarchlae vigor el un1tas, esSsse econtrarium.

quartum artieculum, 1n QUO euperent, praelaturas el dignitates
et offiela In cathedralibus ecelesliis In utroque electivas Herl, da-
r1que facultatem Capıtulis eligendi ldoneas et eruditas, quibus
amen dignitates de 1ure patronatus Lam ecelesiastieorum UUa la1ıcorum
eXCceptas volunt, u qul P utrı1usque generis 1n nu ın
NOr UuMmMm benefieiorum collatione praepedirIı exigunt: respondet Stas’

et. Optare, ut pro publico tot1us ecclesilae ONO elusque utilitate
O11 eontent]ı sint de i1ure SUO alıquid cedere, sSeu patronı Scu ordinarıil,

NX praesertirn AL eti1am 1pSa, Q UuUahl dinoseitur eIßse SUMLUIN 1US 1’6-

TW ecclesiaätiearum OMN1UM, parata sit nOoNn sed plurıma cedere
C  $ indubitatissıiımo 1Ure sıbi dinoseuntur Competere. Itaque
NO  — So1um 1ın cathedralibus; sed eti1am 1ın collegiatis eceles]is dignitates,
QUAC habent capıtulıs el ob 1d personalem requirunt residentiam,
QUAaE 1n (Ü(ÜErmanla decanatus uL plurımum vocantur, CONiLeNLA est ın
nıbus mensıbus electivyvas ESSC capıtulis, ULg tales dignitates obtinentes
1n capıtulıs SU1SsS personaliter praesidere teneantiur et gantur; alıoquin,
181 pro ecelesiae utilitate et. negotiis absentaverint ultra Gertos INCNSCS,

1PSO dignitatibus privatı existant, possintque capıtula ad alıorum ele-
etionem procedere.

Sed ut Stas PTFO ONO unıyversalis ececelesiae 2eC CoOoNtientia est de
1ure S1LO concedere, ita. parıformiter erı vult LAaAm aD ordinarlis QUAaM
patron1s Seu saecularıbus Seu eccleslastieils omni1bus, quoa tales 1@&N1-
ates attinet, i1ta ut nullo us praetextu election1ıs libertas QquUOa: ales
impedlatur.

unt el qliae quaedam dignitates tam In cathedralibus QUAaM CcOlle-
g1atls ecclesils, UUa alem personalem residentiam NO  S requirunt 1166

capitulis qut praesidere a4ut interesse habent, imMmmo nn plerisque eceles11s
Capıtulıs interesse prohibentur, quales Sunt fere DEr (ijermaniam PTFaCG-
positurae allaedgue digniıtates ei offiela, QUUAC pCr substitutos exercerl POS
SUNt. u04 haec ult Stas’ antıqua econcordata * observarı iny1ıolabi-“
hter. Nam ıta exigit unıversalis ecelesiae utilıtas, ut possit praebere
liberalem Er’ga V1rOS doetos COSYUECE, qul1 de hac Sede el uniıversalı
eles1ia sunt ene meritl1.

u08& quıiıntum de parochlalibus ececlesilis hoc Saqfıs intellieit Stas’
ita praecipue eccles14e Christi uüutiliıtatem requirere, ut In e1Is ecommMittendis
VITIS doetis el donels diligentia adh1ıbeatur, C fere parochla-

ıta el relig10 SU1S pastoribus dependeat ei plus CN hoc [605

dalı patıantur infirml, 31 un eiusmodı eccles1a male collocetur, Q Ua

Nach dem Konkordat VO  s 1448 War die Verleihung der ‚malores dign1-
4tes pOoSt pontifcales ın c3thedralibus, el principales In colleg1atıs" dem Papste
vorbehalten.
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iınde aedificentur, ut » alıla, sacerdotla Culmn distrietissimo 1udi1ie1l0., ID}
Q Ua VIS 1d Sı bı PFräa6cl1IPUe Cordı el S1LE el SCHLDET fuerit, amen anta
petentium multitudine et, importunitate sibi plerumque SUbr1pL. Itaque
DeL salutem eccles14e OTAatos CUupIt tam saeculares quam eGccles1asticos
O  9 ut hoce un tam NeCcessario PrO universalis ececlesiae reforma-
10Ne SBCUIN PTO sStud10 CONCUrrant el adıuvent ut intelligatur,
1llos NO  — Sua, sed UUAEC lesu Christi SUunNnt Q  , modum
EXCOY1LiENL per QUEM eaedem ecclesi14e quibuscungue mens1ıbus
cantes distrietissimo 1Ud1e10 doetis ei idoneis conferantur. Nam ut
ılLlarum collationem ei1a4m SCX mensibus su reservatıs Ordinarıls
0OCOorum concederet neut1quam futurum puta l'e el uüutılıtate uUunNn1ıver-
S9118 ecclesiae, ut UU4AaEC 18 1nformata existit ab 1S NO  a mMagn um
speectum VINrLULS ei doetrinae NeC utilıtatıs ecclesi4e beneficiorum col-
atione habertl, sed CONIerr1 ‚b 615 vel COYNALIS vel M1IN1ISErıs aul his,
qulibus favent SeCrTretLAT11 AT consiliaril. Immo .P1 ei ult Stas
ut 1CH 1DSA Suum 1US collationıs ECATULL S11 reservatıs mensibus
parata est cCondonare et CONCedere utılıtatı LOL1US eccles1lae, 1f2a el 1DSL1
SULIS mens1ibus faclant lege tatuta ordınata de omnibus. Quo
autem modo de ıllıs uüutılıssıme ordinatissımeque pOSsIt CONSTLtUNL, dili- A

geNNOTEM fere cCog1ltatıonem Lactiatumqgue requirent a.d YUUECNHL CUPLt
St.a‚s 1Derı doetorum VIFOTUM PEr sıngulas Germaniae unıyersıitates

eonsiliıum COTUMYUE sententiam ad SLLUIN eeferrı 1Ud1e1um, ul collatıs OIM -
nibus Qqu1d utilissiımum inyentum fuerit eligatur.

SEXLIUMmM artiıculum, QUO ei a‚ annafarum solutione lıberari et
elecetionum eplscopalıum ecclesiarum confirmationes 101 3,5 hac Sede,
sed (+7e&rmania a,h archlepiscopis Qut primate petl ferique pOoS  an ut
pleraque, UUa immodeste insolenter, IMN IMNO apertam rebellionem
spırantıa SCYT1pta SUunNnT praetereat respondet Stas et DI1LIMO de
econfirmatione eleetionum ep1scopalıum, Q, hulus 1S T1LALe
Lan tur, die1t, Yyua fronte audeant petere. Aut eN11MN hac
OTINNIS antıquı 1CUS eccles]iastiei 17 NAr0S ESsSe aul 1ıMprobam esSse

pettl0oNem. Nam ( NO  en] HMUDEL, a.b 11quot Cc6N-
eNAarNlıs introduetum, sSed aD 1N1L10 1{2 eatholiıca eccles1a observatum
fuerit uL toto terrarum orbe, ei1i2am dıstantissimiıs eceles11s econfir-
atıones electionum eplscopalıum hine peterentur, UUAC 116C robur auUut
Urmitatem ullam obtinebant hu1us 1sS auctorıtate essent
confirmatae, de QUO S 1 dubitant parata est ıllıs eddere elarıs-

el Nnterım DBeatm! Ilıus T ONI1IS lonv'e ante m1 a.d
Anastasium T’hessalonieensem CPISCODUN, el Apcae 1S partıbus
Orientis V1Carıum, de Attico vefiferıs ‚PYTI1 arcCchliep1scopo SCC1D{3a epistola

ben 123 Anm Näheres über dieses für den römischen Primat nhöchst
bedeutsame Schreiben bel Grisar, Rom und die P&äpste Maıttelalter E, 311

3
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clarissime intelligere poterunt. Qua tandem fronte (+ermanica ecclesia,
quae huilus Sedis veluti SErMEN est. ei elIus Nanı plantata, uUunNncCc demum
sı bı putabit, quod ae tam nge In EXIremMO Oriente positae
clesiae s1bl 11O  w) putaverundt, UNC alıunde petendas eESsSe eleetorum

A epl1scoporum SUOoTuUumMm conÄrmationes, nde octingentis annıl3>?
Proinde admonitos rogatosque CupIt 1l1los, ut ecclesiasticae hierarchiae
unıtati studeant, quam hulus 18 1n prineipali auctorıtate eertum
est continerl, utque aD elusmodi stud11s, QUAE dissentiones schismata
parıunt omnemque eccles12e dignitatem et auetorıtatem NT, ahsti-
neant ; QUAE quantopere displiceant Deo, horribilis 1la NOVAaque diyına.
ult1ıo adversus OTre, Dathan el Abyron complicesque * satıs clare de-
DAl Nam ut dissentiones schismataque OMnı humanae socletatı
Sunt ecertum exiti1um, 1ta. maxıme ececlesia4e Christianae, : Qquanto dif-
funditur Jatıus, aNtO arctius unıtatis quodam Yinculo continerIl,
116 1psam 1n SEse tumultuata prosternat.

De annatarıum VeTIO solutione, 1ın quibus gravarı Querun{ur,
spondet Stas quod S1 1O  w solius Propriae, sSed COoMMUNIS ecclesijae uti-
1ltatıs respectum haberent, merIito NN debere 1pSIS tam KTAaVES vider|.

enim Romanus Pontifex tot1us ecclesiae pondus ierre, unl-
elius tuerı dignitatem ei auctoritatem. Jl en1ım hıie infirmatur,

ut Prophetae * verbıiıs utamur, ”a’ CU1LUS confugletis auxılium ?“ At de-
stituta externarum subsidio el ädminiculo‚ hoe praesertim eplo-
ratissimo LEeEMPOTE, Janguilda CONteEMPLaquUeE est eiIus auctoritas, QUUATre€ uL
1n veteri 1lo tabernaculo, quod NOsSIrAae üguram gessit eccleslae, Dei
institutione eyvitis el sacerdotibus dabantur SUuMMO sacerdoti primitiae

deecimis OmMN1bus, hoc est deecimae deeimarum omnium, * ıta. plane
quissimum lustissımumque eST, etiam 1n. nostra lege Summos Pontifices
ecelesiasticarum Terum portionem a,.D inferloris gyradus eplscopis AaACcCeT'-

dotibusque accC1lpere, quo possint OomMN1ıUM tuer1 dignitatem ei unıversalis
ecclesiae Supportare Iuae qul 1ON requirere arbitratur impensam
maximam, humanarum omnium iNNarus est In horum ltaque
loeum G1 introduetum eSLT, ut confirmatis PDPCI P em ePISCODIS
praestetur pecunlarla alıqua contributio, ut annatae, hoce est medi1 Un1us
annnı Iructus, qul1 tamen NUumMyuam ad integrum valorem estimantur,
a,.h alıısque, qu1 a‚h Ap08. Sede accıplunt eccleslast1icos redditus euilıbet,
qul ad proprium cCcomMmmMoOodum NON Nımıs respicit, are COoNüdit,
1d esse el naturalı ei divino Da mMaxıme ONsSenNtaneum.

Quod CR dieunt, annatas ratione (+ermaniae eeccles11is oONgO
tempore persolutas, uL e1Is subsidium ferrent Romanıi Pontifices labo-
rantıbus adversus 'Turcas Christianis : Stas H60 N1CcC praede-

Num. 16
Isaıas 10,
szLmeri 18,
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SS 18 defulsse, sed pPOTIUS per (+ermanorum dissentiones
discordlias OSIl proditos; tam notfor1a hulus 1S calamıtate,
paupertate necessitatıbus plus fortasse PECUNI1AT11 subs1d11 15155e€e
laborantıbus qadversus Turcas Hungarorum reg1bus, Q Ua WULLLYVYEI’SIS
(%ermanlae annatıs acceperiıt.

Sed 10 sola 1la debuit ESSEC persolutionIis eLTUINMN NL  $ sed ut
ecclesiae unliversalis SUPpPOrtare pOsSseL ÖO  9 QUALE ecertum CGSSse 1!}
INCULFETFE, CIUSQUE digynitatem uereiur eque ium PTFOTFSUS
solutio introducta eql CL S1C quantıtas DEr ILDOA1LVETrSAIN eceles1iam
determinaretur, ut annatarıum NOMMeEeN acCcıperent Constat CH1IN, ante
NnOoN<CeNLOS ANNOS, IMı 110S 1t8a observatum eccles1a, u COHRXN-
uırmatı a‚h hac Sede el metropolitanı eidem CN obedientlae oblı-
gKatlone PECUNIALUM nonnullam praestationem solverent de UUO

QULS dubitat GCertlor erı pOoter1t C6 C U UAC hac de CcCAausa Jon-
STANEINUM hulus 18 Pontifeem et, Velicem Ravennatensem archlepl-
SCOPDUN eXOorta est tragoedia. Nam Cu hie superblam rebellionemque
atus antıq uam praedecessorum SUOTUM ormulam LaAam sSublectionis
obligatione Q Ua p  NIanca praestatione econtemneret 1905100 Con-
STANilnNı MONILELS ut praedecessorum exemplum sequeretiur Indue1
pPOSsSetL Iustinianus II Imperator intellecta i1llıus err&a hanc em 110-
bedientla el CO  14 heodorum patrıtıum e Sieilia CuUuM classe
Ravennates quıibus archieplscopl s {11 rehbellioni faventibus
VIiCLIS el1lxX Constantinopolim relegatus POCNAS SUu4e ON  19
Haec autem aNie 4ALNNOS fere NoNZENLOS aCia adserıbenda GCENSUlLT Stas
ut CN C155 intelliıgerent, ON 6ESSC tam recentem annatarum Introductionem,
QUAaM Pe6eNSs GQl NOMEN, proinde I1 U3 GOS petere, au has nollent
persolvı amplıus.

septimum artıeculum, QUO petunt nullas eINcEPS cCommendas,
nullas ULLONES SeuUu 1NCOrporationes praelaturarum aut ecclesi1ast1ıcorum
benefieiorum Herl, respondet Stas’ adeo aliıquando eCccles1arum utilıtatem
reEQULTET'E, 1NCOrporationes UN1LONESYUEC Herl, ut eiLlam 1U 10C0O-

OTrd1inarıls CA4Ss facere permi1ser1t ut eETO 10ON temere 16C absque
evıdentiı utılıtate eCcclies1arum deinceps ant Suae St1 fore. Quod
a.d eCOoMMendas praelaturarum DEr (+ermanlam,; QUAEC personalem
resiıdent1am requıirunt QuUut benefile1iorum euratorum lıbenter 1S CONde-
scendet Stas de q l11ıs er quod querantur erıto illos NO  — habere

de reservationıbus beneficlorum, Q UAS NDHNUMYUAaM
benefacientibus facıt Sta‚s 1N1ON est quod erıto debeant OTdI1-

XHNAaLll, quando 1S Sservet concordata (+ermanicae Nl Integra.
pedI1i autem unıyersalı eccles1a4e, ut POSSIL E1 O ene de erente:

VUVeber diese erfol&Ylose Auflehnung des Erzbischofs Felix VO  — avenna
(  D  3) CcgCch aps Constantin ((08 (15) vergleiche 190828  —_ Muratori, SÖCTLD-
LOTES, 164 \ Liber Pontificalis, 389

Komıische Quartalschrift 190'
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NONNUMYUAM exhibere liberalem, quod Cu faeit de SO absque alterıus
inlurla, nulla CAausa est quod I1 querantur. Quod dieunt, diyınum
eultum peL e4Ss minul: S1 iıLlius Lantam, quantam videri volunt, CULrAa

habeant, Sperat DeEL C QUUAaEC In QqUarto ei SEXLO articulo dieta SUnNt, 18
Ssatıs provısum Ir Idem de regressibus el aCCESSIDUS, Q UOS NN UmMdguam
CONCEdItT,; respondendum p eque 4aeCc introdueta. SUnNT, Sed
0ONYO tempore horum SUuSs Ial ecCc1les1A observatur; NO  a} 1UNeG
a.d 31C OMN1Aa resecarl; Qul enım Nımı1ıs emMuUunNg1t, sangulnem elieit.*

N’O-H N de benefielis (+ermaniels solis (+ermanıis ei Qqu1 SO>
nalıter residere voluerint ConferendiSs, In ei. artıculo satıs FreSPONSUIN
puta

deceımum QqU0A colleg1a el capıtula nobilium el graduatorum
CoOoNtentia est Sta.s 18 obsequl el ita PLOVAdELE: 16 181 qualifcatis CON-

feran LUur.
(GC1Irca C 1 artıeulum de dispensation1bus ei absolutionibus

casıbus reser vatlıs, partım puta Stas 1PSOS 1O  > intelligere, qul1d velıint Ul
CUpPlant, partım inıustissima petere. Nam ut“ archleplscopl aul epl1sCcOopI
potestatem habeant dispensandı In hIs, QUAaC 1n hulus Sedis el universalium
eonecıl1ıorum 4UCTLOT1iALEe CONSLILEUTA SUnT, h0C est inferlores ® el ubdıtı 1E
lege super1orum SUÖOrFUuN, N1S1 ubı eIs hoc Z permittitur: OMNI1
1Urı omn1que rationı econtrarıum eESs$Se indubitatum est. In absolutionibus
autem r  Servatorum CasSuıuhn, Qquod 1Urı COMMUNI ei SAaCTr1S econcılıls starı
CuplunNt: ho0c ult 1U8S COMMUNGC, hoc ACTAa CoNnecilla, uL In casıbus Apcae
Sedi reservatıs intromıittat eINO 181 e1iusdem 1S auctoritate.

duodeci1ımum artıeulum Ln pr1ımI1s Ssatıs reSsPONSUM est. Quod
amen de triennali POSSCSSUT'C beneflell In nu ( molestando eX1iguUNt,
viderı u4ae su regulam cancellarıane hoc ediıtam esse aeqgulssimam
NeC CUNl, Qqul evy]ıdenter notorlie absque ullo CaNON1CO titulo In ene-
fie1um ecclesiastiıeum intruserIit, bene1clo pPOSSESSLONIS trıennalis SauU-
ere debere

rtiıum 06 Indulgentiis aDUSOS eESse plerosque, Mn
r1ıme fert Sta.s sed ( Nl tam q1t bonum, tam utile homin1ıbus, Q LO
11L abutantur plerique, ob quorundam abusum 1ON u 6SSe PFOFrSUSs
rellciendas, Cu ecertum s1t, Christi fidelibus 6csSSe utiılissımas tam a.d EXCI-

Proverb. 30,
Ms 99  ub1°*
Ms „Superlores‘‘.
DIie Kanzleiregel „De trıiennalı DOSSCSSOTE NO  — molestando‘‘, die VO  b

Klemens VIL AUS früheren Vorlagen unverändert üubernommen wurde, bestimmt,
dass nach dreijährigem unangefochtenem Besitz die nhaber VO  s Benefizien
auch ferner nicht T behelligen selen, „dummodo 1ın benefiels hulusmodi, S]
dispositioni Apostolicae reservatı]ıone generalı 1n TE 1Uris clausa SET-

vata fuerint, S 10171 iıntruserint'®. (: Regulae cancellariae Apcae Innoec. VIIL,
Iulhi Clem en_tis VUL, Lugduni 1545 345/4
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A  P En VD  ST A  z  ME  ®  DA  R  DA  X  :w  x  Kardinal Lorenzo Campegio auf dem Reichstage von Augsburg 1530 131  tandam devotionem multorum, quam ut miseris oneratis satisfactione  peccatorum misericorditer succurratur.  Itaque si exposcat ecclesiae ne-  cessitas, non existimat, Christi fideles per eas ad subventionem non esse  invitandos.  Adquartum decimum de domibus Theutonicorum Apuliae, Sieiliae  et Venetiarum quid responderi debeat haud satis informatus sum.  Hiec  tamen vieceissim ab illis petat Vestra S'*s, ut curent restitui in statum  pristinum ordinem Drerum Theutonicorum, ' quorum bona: Casimirus ?  Brandenburgensis illius ordinis magister sui voti oblitus accepta uxore  in profanos usus convertere conatus est et veluti haereditaria sibi suisque  prolibus usurpare.  Ad quintum decimum de exemptionibus nonnullorum praelato-  rum a iurisdietione ordinaria, quod ob id vitam dissolutam illi agere cau-  santur: dieit S. Stes, exemptiones huiusmodi a longo tempore introductas  fuisse, propterea quod ordinarii suum non facerent officium, quorum si  vita ita esset reformata, ut sibi subiectis essent recte vivendi regula,  perecupere se illis morem gerere; sed cum contra existat potius, queri  eos merito non debere, si,qui ab eorum iurisdietione exempti sint, ut  liberius Deo serviant.  Quod vero queruntur, nonnullis electis administratoribus, abbatibus  et praelatis indulta concedi de se non consecrari faciendo: dolet talia  pleraqgue multorum importunitate a se extorqueri; se vero eiusmodi in-  dulta omnia libenter revocaturam nec cuiquam similia concessuram  amplius. *  De eo vero quod conqueruntur, hie ordinari nonnullos super eccle-  siarum titulis, ad _ quorum possessionem numquam perventuri sunt: ut  id sit necesse fieri, fecit episcoporum Germaniae praesertim vita plus  quam saecularis, qui dum sibi indignum putant, quae vere episcopi  munia et officia sunt obire: necesse fuit, ut super titulis talium eccle-  siarum eis ordinarentur suffraganel.  Sed cupit et praecupit S. S*es, ne  eo opus sit amplius, sed ipsi per se ipsos exequantur episcopalia officia.  Postremo quod’de promotis apıud Sedem pauperibus plerisque et  indoetis ipsis displicet, cum non minima pars reformationis ecclesiae  hine pendeat, ut tantum digni doetique ad sacerdotium promoveantur:  cupit S. S*s, circa ordinationes sacerdotum districtissimam aliquam di-  seiplinam constitui et observari, non solum apud hanc Sedem, sed etiam  1 Ms. ;,Prutenicorum“.  ? Verwechselung mit dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg.  3 Die drei letzten Absätze antworten ohne Zahl auf die Punkte 18-20 der  Gravamina (Bd. 18, 380); Nr. 16 ist übergangen, weil schon zu Nr. 1 bei den  causae prophanae dazu das Nötige gesagt ist; ebenso Nr. 17, deren beleidigende  Fassung Campegio bereits in der Einleitung zurückgewiesen hatte. S. oben  S. 123. Anm. 2
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tandam devotionem multorum, Q Ua ut miserIis oneratıs satisfactione
peccatorum miserlicorditer SUCCUrFratur. Itaque 1 eccles1ae
CESSLtAaS, 101 existimat, Christi Hüdeles pPer e4Ss a sSubyvyentionen NO 6SSeC

iny1ıtandos.,
VE de domı1ıbus 'T’heutonicorum Apuliae, Siciliae

el Venetiarum quid responderı1 debeat Nal satıs ınformatus SL: Hic
Lamen Vvielssiım a‚h 18 peta Vestra Stas’ ut eurent TesSTL1IiuUl 1n Statum
pristinum ordınem ] )norum T’heutonicorum, * QUÖOLUM bona (asimirus *®
Brandenburgensis 1llıus ordıinıs magıister S11 votı oblitus accepta
In profanos CoOoNvertere CONAtus est el velutı haereditarıia S11l SU1SqueE
prolibus SUFrDAare,.

111 C 1 1} 11L de exemption1bus nonnullorum praelato-
iurisdietione ordinarla, quod oh 1 vıitam dissolutam ı1111 AS CAaU-

SsSantur dieit Stas exemptiones u1l1usmodIı A ONgO tempore introduecetas
{u1SSe, propterea quod ordinarlıl SUUL 10 facerent Ofie1um, Q S1
ıta 1ta EGEsSsSe reformata, u S11 subileectis eSssSseNT rectie vyivendi]ı regula,
DEICUPEIC illis SCICLGC, sed (: CONTIra EX1Istat pot1ius, querl
eOÖOsSs mer1to 1O debere, S1 qul1 a‚h EOTUINL 1lurisdietione exempti SInNt, UL
lıberius Deo SsServlant.

Quod QqUeruntur, nonnullis electis admınistratorıbus, abbatıbus
el praelatıs ndulta conced1ı de 1ON CONseerarı facıendo dolet talıa
pleraque multorum importunitate EeXtorquerl; Gr eiusmodI 1N-
dulta 0OMmMnNn12 lıbenter rTevocaturam NeCO CUlgquam similıa CO  Ta

amplius.
De eTrO quod CONQUEFUNLUT, hie ordinarı nonnullos eCCIe-

s1arum titulıs, 9 QUOTFUHL possessionem perventuri SUunN T
1d r 1LECESSC ( fecıt. ep1lscoporum (+ermanlae praesertim ıta plus
Q UAaHL saecularıs, Qqul um s1bı indignum PUutant, QUUAC epISCOPL
mun1a el offiela SUNT obıre: MNEeCcEeSSe fUult, uL ıtulıs alıum eCC1e-
1arıum eIs ordinarentur suffraganel. Sed CUupLt el praecupit Sta.s

OPUS S1t amplıus, sed 1psı pL 1PSOS EXCQUAaNTLUL episcopallia offie1a8.
Postremo Qquod ’ de promotis apud em pauper1bus plerısque el

indoetis 1PSIS displicet, 08 1O Mınıma PAars reformationis ecclesli1ae
hıne pendeat, ut Lantum dign] doetique a sacerdotium rOoMOVEANLUF:
CUPIt Sca.s’ CIrca ordınatlıones sacerdotum distrietissımaAam l1quam d1-

sclplinam constitul el observarIı, 11011 solum apud anc Sedem, sed et1am

Ms. ;,Prutenic01-um“.
Verwechselung miıt dem Hochmeister Albrecht VO  > Brandenburg.
Die drel letzten Absätze antworien ohne Zahl qauf die Punkte 15-20 der

(GGrayamına (Bd 18, 3Ö0) : Nr. 1st übergangen, weil schon Nr bel den
CAaAUS4aC prophanae dazu das Nötige gyesagt 1st; ebenso Nr. EG deren beleidigende
Fassung Campeg10 hereıts ın der Einleitung zurückgewlesen oben

1923 Anm
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b ordinarlis OomnNn1bus, el cC1Irca _ hoc NO  e So1um rigorem CAaANONU CGCO1-

Servarı diligenter, 1M MO ei In UUAC eoNvenlentlia videbuntur, adllel, uL
Qqu1 UNCcC ın 25 ANDO ordınarı permittuntur, nonnisı 1n Diß vel 8 delinceps
admittantur, qu1squam querl possit, UT [ indignorum | qUl 1&NO-
rantıum ‚potestati| * 6SSe sublectum. Sed QUO PAaCtO hu1le ConNnNvenlentis-
SiIme efficac1ssımeque provıderı possıt, CUPETI'G intelligere eti1am do-
cetorum V1Irorum peL uniıversitates sententlam, ut collatıs OmMNnN1ıbus, quod
ecclesi4e utilissımum videbitur, constituatur.

ampeg10 Q  — Kleméns YII Augsburg, November 1530
ett. di Princıpı T 101-102, Or., geschrieben VO  S Ihomas Campegio,

1Ur die Unterschrift VOon OTEeNZO,
Vermerk VO  > Sanga’s Hand „Kıcevuta a dı gennNaro*.

IBER Stück betrifft ausschliesslich die Konzilsfrage nd TOrtert
mentlıch die Wege, (Gründe uıund Möglichkeiten, dıe der erufung eines
Konzıils enigegen liefen; einNe Entscheidung jedoch auf Ja oder Nein wIird
miıt Absicht ermıleden. Kıs ist —  S  ANzZ gedruckt bel Lämmer 63—66
Nr 45 und bedarft keiner Wiederholung Ta se]len einige Lesefehler be-
richtiet. 64 Zl 14 V, „„molte 0CCas]lıone** AIla „mala 0CC Sa G

1 EL CHE: 65 VOTLT em Absatz OCIERE provisione®‘ STa
„altre PLOVA des Absatzes „Primamente*‘ SEAa „permanente*‘; 66
VOL dem Ahbsatz „Che parturıranno,, „perveniranno*‘. Zwischen
un:! des Absatzes ist einzuschleben: x Vostra Bne diecesse: Questo
1O0  S SCr1ıve 11 DAarer SUÖOÖ, ge ] 1 1N1ON CONVOCATE 11 COoncIilio: 11 r1-
SpOondo, de 11 bocca Stäa haverlo Te Vo i1nteso el 48891 per 11
precedente SCTIr1vere S1 RO cComprendere. Kıtwas weiter untien „Prosperando“*

‚, PCL sperando**. erg 1mM übrigen (/oncC. Trid 4, XN Anm. Z
un: 275 Anm

Hier hat die Vorlage wel Lücken, die ch dem Sinne EMASS auszufüllen
uchte

2 DIie beiden Schlusspunkte : Kntelgnung bezw. Veräusserung VO  e} Kır-
chengut ur Ferdinand ZUF Führung des JTürkenkrieges un den Kampf KEDZCN
Florenz übergeht Campeg10, den ersten, weil ihm jedenfalls schon ekann War,
dass Ferdinand sich bereıt erklärte, auf die Durchführung der päpstlichen
A verzıichten (S Bd. 18, 28 Anm den zweiıten, Wweiıl Florenz gefallen un
der Krieg beendet Wr Die Antwort der ota 7ı kKom lautet auf den erstien
Punkt: ‚„‚Respondendum breviıter, hoc fulsse ONCESSUT erl]\0 reg] Hungarilae CX
maxıma CAaUsSa el Cu. difieultate, ei quod, Maiestas Caes? ei erlfl\lS LO G1 ONn-

tentantur, Smus N EGl lıbenter f“  turus revocationem, UUALGC petitur‘®®. AaAtıc.
lat. 0692929 Kr Bbezüglıch des zweıten Punk  o  tes welsen dıe römischen Antworten
auf den notorıschen Friedensschluss hın.
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51 Campeg10 al Salviati. Augéburg‚ November 1530
TEl dı Principi 11 48-49, Or

Ist, mıt unwesentlichen Lücken YedIUC be1l Lämmer 68/9,
Nr 47 Am 19 November Ccnhloss bekanntlich der kKeichstag miıt der
Verlesung des kezesses;: &. 20 bereits reiste der Kardınal VO  a ugsburg
a‚h un teijlte 1e8s noch In einem kurzen Schreiben nach kRom m1t erm

DO, Or Se1INeEe nächste Depesche ist AUS öln VO Dezember.
uch der Anonymus In Cod lat 1921 WwIrd — Ende des Reichs-
Lages immer kürzer un: schliesst AIn November lakonisch: Sabh-
ato la VD C& de]l Imperatore, CCOompagnata da Sernmo p erdinando el
tuttı 11 a [ltrı PriNG1IpI presenti ando 1n dieta ei V1 fece eger 11 L’EC|
SUO el fece 1a conclusione di CSSqa, S1 C © q | Mnıta (:

52 Salrviati aln Campegio KRom, November 1530
Arm K CaPps». VUIL, AI} (-9, Konzept, In der Hauptsache VO  — Sanga’s Hand.

Ankunft Pedro’s de Ia Cueva. Der anSs seizT auf den Kaiser
das vollste Vertrauen, ST ber bezüglich des Konzils NOCH unent-
schlossen, his dıie NSICH der Kardinäle gehört halt. ! Ie Bullen
Z  ur Königswühl.

(+unse Qquä avantı 1erl e| Ser. Don Pedro NTatlSSIMO a.d SieNOoTE,
che ben le COSEe N1O SOM 1n (xermanla, COIMNEe da Pr1INCIp1O 1
SDETaVA, el dı QquUESLO Sa habbı displacer assal, PUL ?ardor che vede
nella M tä Ues q | Servıtlio dı DIio ei ene della ede Ap°?, INed1ıica OZ2N1
d1isplacer ei da SPETAaNZA, che q ]la ıne ognl 319 DE SUCCCder en1s-
S1MO, ei benche la virtu el bontä dı M c& Ges el l’ affection che ha
a.d Beatr® 319 1a notissıma el impressa 11O11 S0 10 nell’ anımo d1

Beatr®, 11132 ın 11 mondo: DUL NO deleecta AaANC vederla CON-

tinuar 1ın Ogn act10Ne, S31 10  — perde 11 SO le el1e773 sa DPeL
mostrarsı q,| mondo o&nN1 &107NO0. Dal ST Don TO ha. havuto

Signore un& ettera dı INAaNO della M tä ne quale molto pruden-
emente disecorre del remedi10, che SO10 DAr 319 r1iımasto DEr poter asSsetitar
le COSe iede, qual CONCILLO, la qual delıberation essendo egna
dı grandissima cCons1ı1deratıon, perche 1101 volendo Lutheranı redursI],
COINE prima Gl SDECIAaVA, Nn e essendo SICUTI che IEN  1NO anche voler Star
alle determıinatlionı del futuro COoNc1ılıo: Sua DpuUO cConsiderar, CON ehe
SDPETAaNZA G1 1a, e DL QqUESLO S ba NO r1sponde alla M t& rTeso1uta-
s essendo materlia da ceconsultarla MO ben prima; DUL 11 SCI1Ve,
COINEe ma vedräa DEL la nelusa COpla, qual 11 Mando, Nnech nel

Vergleiche über dieses Stück  I  T und die darın erwähnten Dokumente,
soweit das Konzil 1n Betracht kommt, 0Ooncil Trident, 4, XLVI S
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presentar la ettera possı acCompagnarla COM quelle parole, che 11 Da-

ın pProposito, peI MOSIrar Ia perfectissima fede, che Signore ha
1n 1a M t& el che QUan LO le1l NO  S metter1a OTAa dı ın SECZULL
11 r1Cordo dı Ma S Qquando 110  - vedesse aNCOTA 11 per1colo de molt1 malı
che potrlano risultarne, facendosı 11 econNnc1il1io S1CUrEeZZA, ch  @® fussino
pOol Lutheranı DeL ODEedIir iı Si eoNsulterä q | sSo11to COI questil SI&NOT
Rmi el rı1sponderä 6CcCON p1U prestezZza che Sara possibile.

uch hler wünscht 1000230 sehr, ass der chiedsspruc. mi1ıt Her-
Tara VOL der erTiallzeı gegeben werde; doch kann auch der aps
nicht ErmMesSsSCH, wIe e1nNn Vergleich möglich Se1N Ssoll,; da der Herzog
hartnäckie auf KReg210 un Modena besteht, während der Papst
se1INeEe Ansprüche darauf für durchaus begründet ansıleht. DIe Kal-
serlıchen rüsten ın S TOsSSCI 411e einen Kurier AUS, der AaUSSCTI der
laufenden Post die Bullen für die Königswahl überbringen SOl
In Betreft der (rayamına warfet I1Nan auf die Entschliessung über
die Sendung ÖOl Vollmachten nach Rom ber en Bischof VOL

un konnte E Kürze der Ze1lt. och kein Eintschluss gyefasst
werden; abher bel em hohen ewichte, welches der aps auf des
Kalsers wie Granvellas Empfehlugg legt, ist Z der Sache nıcht

zweilfeln.

|Beiliegender Zettell. Le bolle, DL qualIı ho erıtto che
G1 espediva 11 COrrTIierI1, ÖN G1 SON POSSULO ANCOTA eXpedire, el perö le
ettere DGL UNna staffetta, che quest] SigNOr1 Cesarei fanno
pedire, NO DEr COrrlier pOosta. Eit perche ne ettera dı INANO dı

Stä d1ice, che SI expediva 11 COrrıere ın diligentia COM le bolle, Rm a
319y nel presentarla M @ advertirla, afiınche 1O Q] INAaTr’a-

vigllasse, che Stäa dica, che e bolle G1 Mandıno, all’expeditione delle
qualiı S’attende CON Ognı diligentla.

I1ı dı novembre 1530

Salrviati an ampeg10. Rom, Norvember 1530
WE OTE dr Princ. 402-404, Kopie.

Die denutierten Kardinüäle haben Aie Konziulsfrage ach der
Meinung des Kaisers beantwortel; doch MUÜUSSEC die ZUSÜMMUNG
der ubrigen christlichen Fürsten eingeholtt werden,. UuCH der
aDSs LST, v»ertrauend auf den Kaiser,, einverslanden, ber

Vergl. duzu O: 144 Anm.
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diesem auch die Verantwortung FÜr den {A des Missliingens
ZUWEISPCN. Die eıgentliche Entscheidung hüngt noch DO nüchsten
Vonsistorium ab

Überbringer ist der Kurier, der vwoeben miı1t en Bullen ZUr

Könlgswahl abgesandt wird.!
Per 1a Copla che 10 CON altre I1 mandaı della ettera che S1-

SCr1Veva M tö SOPDra la delıberatione, che havea da farsı C1ITCAa,
N CONCUL10, harä Hma veduto Ia dispositione d1 Beat?®, dı se.  ulr
absolutamente 11 dı M tä nel far CONC110, quando le1 1N1O
Ostantı ’infinitı 1inconvenilenti, chen Succederne, PUr persiste nel
oplnione, che G1 TACC], el COS] havyendo Beatnıe COoMMUNICATtO COM quest]
SI&8NOI Rmi deputatı la ettera dı M tä el datolı empo r1sponder, CON-
VeNNONO hiler1 q [la gO11ta. congregatlione, ne quale narratı da elasche-
un 11 pericolI evıdentissımı dell’ inconvenient!i, che dı quUueStO ecnecıilıo
pOteanO temers], DUr f resoluto, che A’altra parte, 1ON facendos], S]
vedessero pericolI et Inconvenlenti mag &10r1, COMe M tä OSIra che
SUucCeder1anN0, 31 SEYZULSSE ıIn C110 11 N1Udiei0 M tä D ante 0O0MN12
1 invitassero 11 altrı prince1pi Christianl, afinche hauta Ia voluntä loro
G1 potesse indire CcCON miglior che OTAa 1ON 31 vede.

uperfÄuo dir A Rma 11 iINneconvenilenti che G1 LeMONO, CONO-
scendol: le1l QUan LO a|CUNO altro, et.che, 11 CONc1l10 fatto Iın altro
MpO ei D miglior dispositione della Christianitä S4719 saluberrima
dieina purgarla d’ognı male, COS1 facendosı 10723 In mala 1SPO-
sıtione, QUan LO S1 ede 1n 11 d’essa, Christilanitä, da emer

che la econturbI el 1ON solo 1011 bastı PUrSar l’infeetione che e1
C, OIM UOV'! tantı malı humorIl1, che DIO quando mal p1IU p  anno
digerirsl; ne SO10 G1 ha da mer ne COSe che LOCCANO la Sede Ap<:&)

Der Kurier Sß  —_ indessen wohl ers Al folgenden Tage a‚ ® denn die
Originalbullen 1MmM Niener Archive Lragen das Datum VO D November. Bu-
choltz I, erwähnt E die Aufforderung die Kurfürsten, ZUr Wahl
Sschreiten; Z die Zustimmung ZUT W ahl Ferdinands, 30801 dieser cdie Mehrheit
der Stimmen erlang'e; endlich 3 In doppelter Ausführung, je nach dem rInes-
SC1I1 des Kaisers, die Krklärung, dass der Papst den iretischen Kurfürsten 10-
hann VO  — Sachsen sSelner Wahlrechte ur verlustig erkannt, der ıhn für diesen
besondern Fall VOLL a  en Zensuren freigesprochen habe, dass die W ahl, obh
1U  = Ilohann teil nehme oder nıcht, ehbenso die W ähler ß  5 jede Kınrede sicher
gyestellt Se1en. Die Vatikanischen Kegıister diıeser Bullen (niıcht Breven), die sıich
1n Arm 35 vol 4(" S und Var. 'Obt (fIrüher 98) 1658 5 finden,
enthalten ausserdem noch die 7ı Nr. 3 gehörıgen Parallelstücke, nämlich die
„Liitterae dispensationis duecis Saxonlae haereticl, quod possıt interesse election]
reg1s Komanorum“‘; „Litterae decernentes electionem reg1s OMAaNnOTrum abhs-
QuUuUG interventu loannıs duecis Saxoniae haeretic] declaratı valere‘‘, endlich noch
„Litterae mandantes, superlores 1ttferas publicarı®‘, diese letzteren Kardinal
Campegio gerichtet. Vergl oben FT Anm.
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1n la fede., che importa mMO P1U, vedendosı che questa heresia 0CC
ne fondamenti chiesa el fede, nellı quali Og&nN1 pleccola 11U-

tatione-che S1 facesse 1O  — potrla C che 10ON SEYUISSE grandissima
TU1NAa.,. ereda Rma.’ che sola Ia bontäa dı M tä Ces impressa nel
anımo dı Beatnıe fa, che SIl risolva arlo volentierI1, che la CONOSCA
che da Canto S11O NOoN PEL anchar dı provısiıone alcuna, che 19 11=-
dieata Servitio d’ 1ddıo ei beneficilo Christianita el che 19 a
tisfattione M tä S la qual eve anche pIU PENSALE In QUESTO, perche
movendosı COMMNE ho Beatne O10 per SCCULL 11 1Ud1e10 el voluntä
dı M &“ le1l toccher12 la p1IU p del CarlcOo, inconveniente
SegulsSse. Anchor che ne congregatione S1 319 consultato COINE d1CO,

necessarlo consultar anchne nel CONCIStOF10, OoOve megl110 G1 determ1-
ner. el Sta essendo Ia C0S importanza che S mandar

la resolutione PE OTa apOSTa; 1n aNtO SCrı yendosı DEI la CoOrie
NON ho volsuto pretermetter d1 dar Rma raguaglıo dı quello che

sinv mo 31 fatto

TOLZ geringen Entgegenkommens bel en iıtalienıschen Staaten
SET1 der aps se1INE Tätigkeıit Überführung der Spanier A US

Oberitalien ach Ungarn fort und bletet für sıch nd das ar
nalskolleg1um auf die Dauer VO  > sechs onaten monatlıch D
Dukaten Dem Erzbischof Von Barı wurde das Patriarchat
ur Westindien| verlıehen, der des alsers &ECMÄAISS, der ]Jedoch
für die Ausstattung mıiıt genügenden Einkünften selhst aufkommen

Was die Koadj]utorien für Kıga nd Eichstätt betri1fft, ırd
11a dıe Warnungen des egaten wohl beachten

hauto la Copla del I‘COCSSÖ 1n latıno, benche havendo 11 Don
Petro pPOTrtaLOo la SUuNM1LILNA dı quello, che S’era atLO 1n 1a dieta el
ultımamente resoluto, ha EXCUSAaLtLO la fatıca dı eggerlo ın 1a CONSLESA-
10Ne, G1 fa Te seritture, che le1l manda.

Se dal procedere eil | Röm. Dokumente Nr 94|
enrere Beilagen ber dıie Ehesache des Herzogs OIl Mantua

nd nebensächliche inge
I8 26 dı novembre 1530

Dies geschah November: siehe den Bericht AUuUS den cla CONS1T-
sforzialıa In Conc. TL  9 4, X A

Stephan (5abriel Merino. Vergl COoNC. 7iQ. 4, LXAXAXLL, Anm.
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4, Salviati Al Campegio. ROom, 6 Dezember 1530.
Lett d Principi 408-411, Kopie.

Betri{fift die Berufung des Konzils 1n Ausführung der Konsistorial-
beschlüsse VO 28 November.! Der Wortlaut ist 1n der Hauptsache be-
relLts In Conc. Trıd 4, 'X wiedergegeben; nachzutragen W  C  ıre
das Wolgende:

Der aps die NeIWOr des Legaten vom November
1n betrefrtf der Gravamina besonders zutreifend un hofft, der Kal-
SCT werde sich ZUT Sendung ÖOl Bevollmächtigten nach Rom ent-
schliessen. DIie Beisteuer AU dem JTürkenkrieg In Ungarn indet
wen1ig Freundschaft; der Herzog Von allan entschuldigt siıch

Mit der Ueberreichung der Konzilsbreven VOIN Dezember 15530 Al die
Könige VO  s Kngland und Schottland wurde der englıische Nuntius Ioh nt.
Pulleo, Baron VON Burg10, beauftragt, und das Schreiben VO Dezember,
welches Jakob Salviati AaUuS diesem Anlasse A jenen Nuntius schrı1eDb, ıst das

Liettereeinzige dieser Art, welches sich 1mM vatılk  < Archive aufünden liess.
Adi Princupi, 405-408, Kopie. Die Länge des Schreibens liess vermu(ten,
dass darın Wichtiges 7ı der englischen Ehesache enthalten sel: doch wird
zunächst In KTOSSCT eıl durch en Verzeichnis der abgesandten und erhal-
fenen Depeschen In Anspruch S  MEN. Sodann spricht Salviati über
as Konsistorium VO November, rechtfertigt dıe Strenge -  N einige
der Hauptaufrührer VO  S Klorenz und spricht auch VOILl Siena, da Pietro
della (Cueva noch einen zweiten Auftrag VO  S X alser Karl gyebracht habe,
nämlich 95  di qssetftar le Cı Siena el he 11 fuoruseıit1 rientrassero, 11 che
anchor G1 (D- fatto SECENZA violentia alcuna, 1 SO10 CÖ  s Ja aura di Spagnioli,
che allogyg1atı nel domın10°*. Wichtiger sind einıge Sätze, e auf einem
besonderen Blatte geschrieben W AaTrell un die WwIr hier wiedergeben, eil S1e
e Konzilsfrage m1 der persönlichen Angelegenheıit Heinrichs IIL. VOeI'-
bınden Sono qaSsal piu 11 inconvenlenti, che N Signore teme habbıno z SWULC-
eceder del CONC1l10, 10O  _> LAaNtOo ın le CO5SC, he CONCETNAINLO la Sede Ape"l„ Quanto
1ın quelle fede; nondimeno facendone 1a M tä Ces grandissıma instanzla,

Stä vuo] cCompilacernela, ei SCLUANG pol C10 che G1 vuole. Aspetta Stä COM
desider10 c intendere, OMmMe cofestia aesta I’intenderä. Non Sarla 1O  — bene,
che In qualche buon proposıito Sria OINEe da S dicesse q Sermo n che
potr. veder, IVI tö ha pEer &1Uudiel sospett. Signore el la Ruota nella
CAaUSEa SUuag, facendosi 11 CONCIl10 NO potrıa facilmente USar Ci sfarne alla de-
termınatıone, che ın CSSÖO S] fara. Pur dico, Sria averia 8l OTrger queste
O0Se da Quanto al intrattener, che 11011 S1 proceda, Beatne ha a  01
quanto STALO possibile; horamal 11011 potr. Sostener P1IU, che 1a g&1ustitia
NO  — vadı Pr 11 S1LO Vergl Röm. Dokumente, Nr 94, 167

Im Keichstagsrezess handelt Art. VO  ; d1esen Bbeschwerden ; nach
QZurzem Bericht über dıe betreffenden Vorgänge erklärt der w alser sıch bereıt,
durch seinen (+2sandten Zı Rom „DEI päpstlicher Heiligkeit mı1t em höchs-
tem Kleiss nhandeln und die Sache dahıin Zı fördern, dam]t solche Be-
schwerden abgestellt werden‘‘. KD Reichsarchiv Z J61; lateinisch bel Way-
nald Nr. 166
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mit den Zahlungen, die er noch Al en Kailser Sı leisten hat;
Savoyven mi1t der Beunruhigung durch die Schweilzer, andere mi1t
andern Ursachen. Der aps &1bt monatliıch Dukaten, die
Woh] für 756 Spanier un: eichte Reiterel ausreichen werden.
enr unangenehm fällt ıhm abep auf, ass noch keine wÖnische

Almanco S12 dato ordinedung 1n Sachen FKFerrara’’s getrofen 1ST.
a,] Zovernatore, COMe S16 r1cercato, dı ON restitulr Modena
SENZA COoMMI1SSIiONE l\,It @& O che Certio r1cuperandosi
alla Sede Apßü. quella Cl  '9 Bne Oll pUuO restiarne SCI101 dı buona [ !]
voglıa.

Anhang,
Im Bande dieser Zeitschrif: 2653-268 habe iıch AaUuSsS en

arte Farneslane 711 Neapel, fasc. 689, HtE e1IN ÖOriginalschreiben
des Kardinals ampeg10 AAl alvıati, London, Februar 15929
veröffentlicht. ID geschah nach e1INer Abschrift, die ich durch
eine befreundete Jand hnatte anfertigen assen. ber dieser Han
WarLl natürlıch dıie Geheimschrift des Legaten nıcht geläufig, un
S: 1eben be1 der Auflösung ın Klarschrift ein1ge ellen 1 Dun-
eIn Später konnte ich dann selhest as Stück wıeder vornehmen
nd en SCNAUCH Text der chiffrierten Abschnitte feststellen DIie
adurch nötlig gewordenen Berichtigungen habe ıch se1nerzeit
Jerrn Hofrat Pastor m1tgetellt, der dieselben 1M Bande

Hälfte S 5092 Anm. abgedruckt hat och WIrd 11A1 bıil
ligen, WE auch hier die richtigen Lesarten nachgetragen werden.

Demnach 11LUSS auft 264 dı Zeile ıuten: q,] 1{m 0 Eiboracense et
etzam (1 quUuUESTA M& CON La qgiunta Ael m0 Croce el quello che DOTLaVa:
PUL 10 anchora 1O  S Am Schlusse VO  ; Za ist beizufügen: SiqNOTE
OMNENO indicat inducias biennales et DOL Die Auflösung 26475 autet
richtig: ıta che pIU che mal pendono da queSta COSAa, ei M tö MONStrO
sentire yTanNd1SS1MO displacere norte dı SiIgeNOore, eLt, Der Qquanto
IO comprendo, ın S’Tan p DGL questa s LEA Causa, parendo dı TesStAaATrTEe
frustrato de la SpeTranzZa che ha, che Sigynore OMN1INO habbı dare
qualche provis1one, ei che PCL QqUeESLO CAaso la C0Sa havesse dı STare molto

1ungo0, ei 10n SaPCI'C DOL, quid s1hl sperandum. Hora ’ Kboracense sta
inter 5SPCHL e metum el metitte SPCTanzZa 1N quel CONVENLO, che funG 31
Jehbila pigliare qualche remedi10o, eti1am che mM1 dica, 11011 passarä 11

Kit N ricorda ira l’altre 1AavereS1Ne gatisfactione regis ın h  E  16 1’6,

SCr1pto, che hayvyendosi C° fare quel C  entLO forse G1 potria reilcere
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C0Sa In LeMPUS ei SCT1Vere d1 quä * q] et. all’ EKboracense ın quel
meg lior mMmodo parerä, che interim OGCOHITETE MO COSe., Ür

266 ist die eingeklammerte Stelle der (Geheimschrift lesen aqueEStO stratagema. Auf 2671 7ı ist die igle ZU erseizen durch
LO Anna Boleyn. 16 StÜEa 10 termıne* lesen ‚PCI pentir-
sene**. e1ile D „ACLUumM de 116 altem err1an0 perpetuo
exule‘* In Anm ist S tilgen,

DIie der epesche VOTauUS geschickten Erläuterungen werden
durch diese Korrekturen N1C beeinträchtigt.

Z 17 395 1, Nr

Das Schreiben ampeg10's Aa US ugsburg VO 26 Iuni 1530
allerdings en Vermerk ic[evuta| 11 e  O, Was ach

SCHAUCIN Ortlau den Sıinn ergäbe: eingelaufen AT desselben
Monates, ISO Iunı. ID lag a,1s0 nahe, einen Flüchtigkeits-
ehler S{ra d1 Jug110 anzunehmen, un s SeEizie 16 &. en
Kopf In Rom Iulı Kbenso deutete Un Brieger en
Vermerk 1n einer Leipzig 190 veröffentlichten Un1ıversitäts- E
chrift Zur eschichte des Augsburger Reichstages DO  s 1530 S 58,
Anm ber durch Ka StOor, SC der Pünste 4, Hälfte
S 409 Anm $ veranlasst schaute ich SCHAaUeGL 7i nd an dass
der geNannte Vermerk N1C für as Schreiben OM Iun1, SO1N-
dern für e1Nn anderes bestimmt Wäar, be1 welchem Datum und
Einlauf demselben Monat angehörten, dass Ric 11
einen richtigen Sinn enthielt Eın Einlaufsyermerk für die De-
pesche OIN 26 Iunı fehlt sonach; aber AUSSeT allem Ziweifel kann
siıch der erıch der Konsistorialakten, ass AL Tulı 15320 „IUue- n

Arunt léctae 1tterae mı de ampeg10 1n haeresis ' Luthera-
xnae‘‘ 1Ur auf dieses Schreiben bezlehen, nd die Darstellung

Pallaviıcinı's ber d1eses Consistor1ium ist durchaus quel-
lenmässig. uch bel mınder wichtigen Stücken, w1e bel
Campeg10’s epesche VOIN T 1530 (Bd 18 S 561) gehen 1Ur

Tage auf den Weg Oll ugsburg nach Rom. Damit fallen die
weiltschichtigen Wolgerungen, dıie Brieger Al diesen falschen oder
unrecht angebrachten V<;rmerk geknüpft hat (& An il ın
sich ZUSamm

Man würde hier eher „dli l .‘.{H oder „ Roma‘*‘ erwarten.

” 7
X
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Kleinere Mitteilungen.
1ne Relatıio ecCcles12.E metropolitanae moguntinae

VON 4B 1620
In dem an Ottoboniana 2421 der Vatıcana sich
CD eine hRelation ber den Zustand des Mainzer KErzstifts. Ihre

naheren Umstande, fassung sınd nıcht angegeben: 3I1Ee nennt den
Ambrosius Salbaeus a 1IS Dompfarrer, Domprediger und 1602 gewordenen
Doetor der heologie. Da 6r 1623 Weihbischof Wurde, welcher ur
hlier nıcht gedacht 1st, lässt siıch die /  e1t der fassung dieser He-
atıon bestimmen. Äusserdem wırd eiNes Druckes gyedach ut pate
1n Kphemerlide 1Mpressa, dieser TUC erschien 1614 Mainz; SOMIt
fällt der Bericht 1Ns zweite Jahrzehnt des VIL ahrhunderts

Die Angaben Sind genau, geben kurze Xute VUebersicht nd sınd
1ın einzelnen Punkten NECU, vgl Jesuiten erbac Arnsburg, W.y
wesshalb S1e einen Abdruck verdienen. Kır 01& 1er mit einigen Noten

W „Numerus CaNOoN1cOoTrTUM Metropolitanae KEcelesiae Mog est DPEL-
SONALUIMN prou pate ın Kphemer1ide 1mpressa. In qu1lbus D4 SUuntL Ca-
plitulares, 18 1O  S cCapıtulares, QUOS domicellares Canonicos appellant;
quinqgque SUunt Prelatiı el Canoniel presbyterI, Qqul1 de nobıilı O

utroque parente eSsSeCc debent
„Numerus Viecariorum 1n eadem Metropolitana est p  Narum

preter quosdam Altariıstas, ul ingressum chor1 NO habent.“*
„Monasteria virorum SUunNL aeC., Abbatis Ilacobi XIrg

Carthusia _L’OS,. Conventus Augustinl. Con-
ventus SC Monasterium Predicatorum. Mon Carmelitarum. Pa-
Lres E ubı olım fult ONVeEeNLTIUS Franeiseanorum. ®

Damit ist gemeint: „Nobilitas ecclesiae Maguntinae hoc est omnıum
nonN1cCcorum metropolitanae ecclesiae Mag nomi1ina, ab chr. 1500 qu ad PTra6-
sentem 1614 ALLILULIIL, Mag. 1614

Am Dome Waren demnach (zeistliche In JTätigkeit, abgesehen VO  —
den Altaristen.

Im 1057 War den Jlesuiten der Franziskanerconvent zugewlesen worden.
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„Monasterl1a
Abbatiıssa ei ONvVvenNtUsS Veteris Gellae vulgo en Münster;

a‚.bb el COLLV Clarissarum; qa Qa,1DASsS domınas ‚au den W EeISSCH frauen‘**
ord CIsSt mMOonas ei CODNV Agnetls, Dom.:; EXIra 11.LUT7T’ 0S ahb
el COLLV. valle arlıe Nan alen

„Ltem CX monasteri1um OTd., S. Franec. de
tertıia regula

Kceclesi4e collerı1atae SUNT QULIDYUC, UUAC 4a1072a9 V1d1-
1Ce etrı EXIra 9 Steph 1  y Vietoris CX  '9 a.d
ın  '9 S Albanı extra M ULOS, ubı sol1ı nobiıiles admıttuntur, 1L Summo

kelıqua colleg1a I1L1NOTa Orueis CX  9 Mauritil infra, Ioh
infra ei Gangolfi1 ubı vel tantum, ei medioecres
habent proventus

Canon1icorum QUINYQ UG malorıbus colleg1atıs N1LUMEeTUS est fere

peTrSOoONarum UTE 18 vel 19
In tephano SuUunt CIrel sed medlia tantum capıtulares
Vicarıı praedietis C  1 SUNtT fere 16 vel minoribus

colleg11s PAaUC1LOLES vel
Parochlae PTIMAFaec Quint Hemmeranı, Ignatıll, C hr1=

stophorı
„Minores parochlae quibusdam colleg1at1s, G apud Petrum

Parva parochla, QUAGC VOCAatur ZU1ML Odenmünster, It apud Steph., I
PAaLr va parochla Paulı luneta monaster10 Veteris ce

‚„„Ltem Kcecles1a metropolitana DAr Va parochla CNOTO ferreo ut
VOCAant UUAC administratur PSI UuNLIO, modo Ambrosium

Tn octorem, CONCIONAtLOTeEM COTESIUM, Q UL CONCIONEGIIL matutiınam
OTa habere SO1e

„ın parochlaliıbus maioribus Sunt etiam VICALLL Seu Altariıstae,
SINg uULIS fere UT aut

Sn monasterl1ls similıter Altarıstae, Q UL enentiu Gertas IN1SSAaSs le-
DEIC DEr ebdomadam

Kıst. praeterea Kecles1a Milıtum Teutonicorum Reve-
rend1ssım.], u bı CONOINU sSecularıs Lantum resıdet sed leguntur certae
IN1I1SS4e 1Lbıdem pPeI septımanam

Similıter esl, Domus PIO ecomMendatore OoTrdınıls Equitum Mehten-
vulg'o a.d Sepulerum nunecupatum

Die (+eschichte der Stifte Klöster der Stadt sich 1111 de VOINl

Loannis Rerum Mag
Ambrosius Saibaeus A4AUS Zie1itz yebürtig, stucdıjerte Tı Maınz wurde Viecar

AL Dome, dann farrer 1601 1111 kısern hoı Ostehoı des Domes, 160%
Doktor der T’heologıie, Weihbischof M YS1ENSIS VO  a} Mainz, auch rler starb
reich Verdiensten 1644 10annı1s, erum Mag I1 44.9

Deutschordenscommende nahe der St. Martinsbure auf dem Schlossplatz
Heilige200 der Heiliggrabstrasse.
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„Scholae atinae Sunt 1ın Summo templo, 1n a ]l1lıs NO  - SUuntT 181 In
quibusdam parochlalibus, ubı pueri antum prima elementa. Se11 rudi-
menta (rammatices discunt, donec aptı SUnNTL ad frequentandum scholas
Patrum Soeijetatis. Kst autem Schola. Irequentissima, In qQua eireiter
T1O0 aul SOO luyenes frequentare videntur, sed ad disecenda grammatı-calla, humanıitatis el philosophiae studia.

„Similiter theologica chola multos habet audıtores professoresJ O L eX1M10S patrıbus Soecietatis.
„Hospitalia SUunt praecipua Spiritus, ubı rec1pluntur el aluntur

praebendarlı utr1usque SCXUS, quıidam gTalLls qui1dam NUumMerato pPrec10.
U1C hospitalı 1luneta esTt eccles1ia, ubı quotidie Jegıtur SaCLuNn, P O-
prium habent parochum ei. confessariıum.

„Kst el alıum hospitale Safıs INAaASUUM, Barbarae, ubı extern] DAauU-
ei debiles EIrSONae reclpluntur, quod est suh admıinistratione el

decanı el capıtulı a STaAdUS
„Kst el hospitale uo  am Su CMNTA eNatus el QJl1U: apud Alexium

PaLrvuh PCO externIıs un& saltem aut altera NOCie rec1plendis.
10St et1am hospitale In suburbio Vielzbach, CredO suh regimine

SCcu praelato alıquo capıtulı mMAalor1s.
„L1tem leprosor1um EXLIra C1Vv1itatem, 1n ASTLO eccles1iam adıun-

CLam, ubı divina el CONCIONES unt diebus Dominieis el festis‘‘.
Folgen. die ollegia CaNON1ICOTUM per dioecesim HTanCof., Aschaff.,A Frizlar., Ameneb,., Kissfeldia, INSY, Oppenh
Dann die atlıae InsignNiores: mor Seligenst, Abbatia 1n Arns-

berg, Ord Cist., sıtum 1n territorlio hereticorum (Comitum de olms, Qqu1
pretendunt, SUOS mMAalores fulsse fundatores deoque tentaverunt alıqguando
monasterıium ei 1n potestatem redigere, sed resistentibus
archiepiscopis Maguntinıs 110  s potuerunt. UDEr MONAC  us ECCONOMICUS
Seu bursarius ob nalam administrationem el entatam apostasıam
ptivus Maguntiam deduetus ei Carcerı mManc1ıpatus est Invıtis vg U USG-
rulantıbus comitıbus predietis.

„Abbatıa 1n Krbach, KINCOVI1ae, Ord. CISt., dıyes 1n bonis sed ST
prineipibus haeretiels s1itis quULDUuS V3a Tavatur.

„Plures abbatliae el monaster1a 1n d10ces1 maguntina fuerunt olım,
sed QUAC aD haeretielis prineipibus et dynastıs OCCUPata el devastata fu1e-
run(t, ut panheim, Hirssfeld est 1n d10ecesi Mag., licet Sedi apostolicae
immediate subilecta, el prineipibus Imperli 1L Kuldens., sed 1la 1AM EXiIra
bienn1i1um andgravio Hassiae 0CCUPata et Catholieis erepta est*.

Gewöhnlich Eberbach genannt

v  6
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Kleine diplomatische Beiträge. OO
Auf melnen Yetteln sınd viele Originalbullen des dreizehnten nd

vierzehnten Jahrhunderts verzeichnet, dıe einen un der orm natürlich
wechselnden, dem Sinne nach aber gyleichen Vermerk Lag enN, wonach
die Urkunde S11 nomıne domiıinı nostrı ergehen oder erneue werden
sollte. Andere Vermerke nNnNeENNeIN den Papst, Zie fat Su nomıne do=-
m1ını lexandrı el Arten VO  w Angaben unterscheiden sich dadurch G
ass 11Aal be1l der 7zweıten Klasse gyleich feststellen kann, ass der Ver-
merk AULLS einem späteren Pontinkate Stamm (T, da der Name des urkun-
denden VON dem Namen des 1n der fertigen genannten Papstes
STETS verschleden i1st. Bel der ersten Klasse musSsen andere Umstände
hinzutreten, die Entscheidung ermöglichen, AULS welcher rg  eit olche
namenlose Vermerke ALAT und W AS 1E bedeuten.

Ich TEe einige Beispiele
JA der Urkunde des Papstes Innocenz VO prı 1254

Po thast steht der Befehl eINes höheren Kanzleibeamten: KRle
cıpe |, Franeisce, de Curla, Hat 08 adieionibus e S11 ata present] ei
nomine domını lexandri Das bedeutet FTancilscus der distrıibutor
oder scer1ptor SEe1IN kann, WAaS sich nıicht feststellen ass empfange eın
Pergamentblatt UunNn! besorge eine Tkunde de Curla, die miıt den Z
sätzen un: untier em angegebenen Datum qauf den Namen des jetzigen
Papstes Alexander gyeschrieben werden soll Dem leeren Pergamentblatt
lag das rigina Innocenz bel, auf dem der Vermerk Ste un das
eue Datum Wr dasjenige des ages, 2R dem der Befehl ergine. DIie
addıtiones W4TenN auf em en Öriginale eingetragen. Die Adresse
desselben lautete Hratrıbus Ordinis Predicatorum inquisitor1bus here-
t1ce pravitatis In Lombardla. Iiese Adresse wurde D der Kanzlel E1-

weitert durch Hinzufügen der orte auf dem riginal: el Marchla Ja-
100510 Am 15 zLO0Der 1260 wurde auf Bıtten des (xeneralprokurators
der Dominıkaner beschlossen, dass eiıne Neuausfertigung m1 einzelnen
Veränderungen un Erweiterungen erfolgen SO Diese Angaben für
den Ingrossator standen auf eiInNner cedula, wl1e d1e Ööfters n den ermer-
ken auf den Uriginalen erwähnt wIrd. Hier leg 9q,1S0O der usammen-
hang offen Tage

rch Segreto Vaticano, Instrum. Monastica Fondo Domenıicanı cap. 108.
Arch. Ddegreto Vaticano, Instrum. Monastica Kondo Domenicanı Cap 33

1285 Septembris Po  as „„LInnovetur ut 1ın eedula*®*.
i T
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In den Instrumenta Miscellanea 4NNOTUM 6-1 CAaPD. ruht

die Trkunde Gregors CDO Magalonen. Ka UU %o Dat, Lateranı

A kal Junil ANNO pr1imo Mail 23)) AUT. der plica steht 1n der Mitte
Innovetur domiıino Innocentio ELE habetur SCIOÖ, qula HO est uplı-
ca NO  a} pOortatur, Dieser Vermerk wurde geschrieben IL den Z März
1244, enn ın derselben Kassette sich S11 Cap 4A8 das eNtSpre-
chende Original der Neuausfertigung untie Innocenz miıt dem D©-
nanntien Datum7 An emselben KFundorte Can 5( sich für den gyleichen B1
schof dıe Urkunde [0)8081 Juli 1245, (ue provide peraguntur, FKugduni
111 1d ulıl ANDNO XO Auf dem oberen an Iınks finde ch den
Vermerk Innovetur a instar ecC1ıpe Diese Worte sSind AaULS-

gestrichen un danehben steht Innovetur eXpress1s nominıbus eCCIEe-
S1arım ECLDE Math (Der hıer beauftragte Math wıird In plica echts
a ls Schreiber YeENAaNNLT In der rkunde OMl 15 August 1248 WKondo Do-
men1canı Cap ”5 otthast 29905 Der vorstehende Befehl tammt
AUS dem August 1267, WIe as Original Cap 45 gyleichen Kundorte
aUuswelst. DIie Urkunde ist beschädigt, dass INa  — auf dem oberen
Hande NUur SUPP esen <zann, W AS aber wohl mı1t Sicherheit der
ekannten KFormel supple datam erganzt werden darft. DIie em eiehle

x beigelegte ecedula enthielt q 1sSO dıe Krwähnung des Datums (20. AN-
oust) nicht, oder der Schreiber hatte es AaUS Unachtsamkeıit B

y lassen.
Kür die Neuausfertigung * VO  w Potthast 114923 wurde auft en

oberen Hand des leeren Pergamentblattes für dıie GCU6 Urkunde das 101
gende gyeschrieben: Nat (narratione habita qualiter CI fecerit prede-
CESSOT), 1ta quod S1 inıbiıtio processit (a domıno nostro), quod el ecla-
ratıo (similis) e1IUSs Nat Das Eingeklammerte ist VO  w anderer an
übergeschrieben worden. Ich vermute, 2asSSs das der Vieekanzler A  n
haft In diesem 1eg der Inn nıcht verborgen. DIie Urkunde
Alexanders die 1n em Vermerke gemachten Bedingungen
erfüllen, OT4US siıch erg1ebt, ass der Befehl 1Ur aul em leeren Per-
gygamentblatt gestanden haben ann. Beigelegt WL die Vorurkunde, und
der Minutant MUSSTIEe S1e In dem gewünschten Sinne umarbelıten un für
die Reinschrift SOTSCH.

Obsehon wesentlich anders gyefasst, gehört auch der Kıntrag aulf der
Bulle VO Juli ‚. arch1ep1scCOpoO Narbonen. ei sufraganels
e1luUSs. (Cum SICUt venerabiılıs Bellıcadrı ıd Julhun ANLNLÖ QUartO, hlerher:
„Kenovetur mutatıs mutandıs, 1 PCI dominum PapDallı sententlia ferretur‘®‘.
Der Befehl bezog sıch auf Gregors rkunde archiep1scopo Se-

3r

Fondo Domenicanı Cap 95 Potthasf VOIN Mail 19256
Instrum Miscellanea ANLNOTUIN 12501275 Cap
Instrum. Miscellanea ANLNOTUIMs Cap 43, VO Oetober 12
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NCN (Cum S1CUHT Venerabiiis, heat kal Novembris AMNI1LO SCCUNdO,
die beigelegt Wal, Dadurch ass el Originale erhalten SINd, konnte
ich den Zusammenhang erkennen.

Ungleich schwieriger läge dıe aCcC für einige Originale ohan-
165 A fÜür se1ne (+esandtscha:; N4ACN Konstantinopel, WEn nıicht D e-
Las nd z durch iıhre Untersuchungen ber die
Briefsammlung des Berardus de Neapoli yründliche Ordnung In die bıs
dahın hoffnungslos verfahrene Chronologie der (+esandtschaftsbullen
Innocenz un Johannes AT gyebrac nhätten Kreilich wäare diese
eher klargestellt worden, WEeNnN I1a  — die fünf Originale ın den Instru-
menta Miıiscellanea annı 1276 Capp D, Ö, W un 15 Z hate SCZOSCH
hätte

Eın Vermerk he1ı Berardus de Neapoli einer Legationsbulle
Innocenz lautet i1LUN. Iste q‚ l1e confecte de 1Sto negot10 S11 nomine
dominı Innoecenell 10 processerun(t,. Quamqguam enım minister S CH6E-
ralıs el Lres a lıı iratres Ordinis Minorum, qul LUNG mittebantur, 1aAM lter
arrıpulssent, Lamen audito dominı Innoecene1l obitu, IL essenT adhuc
Anchone, redierunt a CUram, el DL domınum NOStIrum Johannem
negotium a l1lıs est COMMI1SSUM, videlicet Lacobo WHerentinatl, (Gaufrido
TLauriınensı episcopIs, fratrıbus KRaynono pr1orı ONVeEeNTIUS Viterbilensis et
Aalvo ector1 Lucano Ordinis Predicatorum ( lıtteris eiusdem tenOrI1S,
EXCEPHLO quod ıIn istis est alıquid addıtum, alıquid iımmutatum‘*®.

Von diesen Neuausfertigungen un Johann AI liegen fünf 1mM
Vaticanischen Archivyv, Instrumenta Miscellanea annnı 1276

Cap Vıterbil 1246 Novembris

Jacobo Ferentiné‚ti, (+aufriıdo Taurinensı ePISCOPIS ei fratrıbus KRay-
ONO prior1 OnNnventus Viterbilensıs Salvo ector1 Lucano Ordinis
Predieatorum.

In lıtteris QUAS, Viterbiil S kal DecembrIıs 2000010 primp.
Bulle un anfschnur fehlen
In plica rechts: ene

de Curla

Can Viterbil 1276 Novembris 30

Archiepiscopis el ePISCOPIS el abbatibus? priori1bus etc. a QUOS Tis
tere iste pervenerınt.

Vergleiche auch Norden, Walter, Das Papsttum un: Byzanz. Die
Trennung der beıden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung. Ber-
lin ehr 1.903, Seite 5653 Il

2 Mitteilungen des Qesterreichischen Institutes, and NL: Seite

Romische Quartalschrift,
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um venerabiles fratres Viterbil L1 kal Decembris AaNNO pPr1mo.
Bulle un Hanfschnur ehlen
In plica rechts Benet de

(Ourla
In der oberen Kcke lınks
Auf der Miıtte des oberen Randes ecipe SNa B, Nat S nomiıine

dominı nostrı de Curla, PEr bonum ser1ptorem ad alı0s, el antiıqua 1O  S

Cassetur.

S Cap Viterbil 1276 Novembris

Jacobo Ferentinati el (+aufriıdo Taurinensı CePISCOPIS el fratrıbus
Raynono prlor1 CONvVveNLIUS Viterbiensıis ei alvo ectori Lucano Ordinis
Prediecatorum

Cum VOS (1 Viterbli IB kal DecembC1S 4ANILO primo.
un Hanfschnur fehlen

In plica rechts benet
de Curia

a cap 15 Viıterbil 1276 Novembris
Jacobo Ferentinatı el auIiIredo Taurinensi episcopis et. fratrıbus

Raynono. prlori ONventus Viterbiensis et AalvO ector1 Lucano Ordinis
Prediecatorum.

Cum V OS el Vıterbil IL zql Decembris 4NNO pr1mo.
Die Bleibulle © este der Hanfschnur sSiınd vorhanden.
In plica rechts Ph de

Curla.:
In der oberen IN
In der Mitte des oberen Randes eC1DEe SYy de Curla, nMat 11

nomIine dominı nostrl.

Capn Viterbili 1276 Novembris

patriarche, archiepi1scopls el epISCOPIS abbatıbus ceterisque
prelatıs (irecorum.

(}randıs affectus QUCH. Viterbil 61 al Decembris A4A1LLO primö.
Bleibulle un Hanfschnur ehlen
In plica rechts: Leo

de OCurla
In der Miıtte des oberen Randes: Ser1cO: darunter eine längere

Notiz, die bıs auft geringe Spuren TKAaNZ aqusradirt ist.

Diese Buchstaben, ob — oder klein, sınd mit einem geschweiften, von
oben nach untfen gehenden Strich versehen.
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Warum WIL die Bullen noch 1111 Archıyvr üinden, erklärt sıch ohl

AUS der kandbemerkune der Uunften Urkunde Cum SCI’1CO Gegenüber
den ZU gewinnenden Orientalen wollte INn die Bbesiegelung anfi-
schnur nıicht bestehen Jassen, sondern der aps ordnete A asSs dıe
Bullen enigegen den bekannten (+ewohnheiten der anzleı S11 10
SCI1CO, a 1s0O er eindrucksvolleren Worm, besievelt werden ollten Es
1S% sechr bedauerlich ass die nier diesem eiehle stehende Notiz 4allsS-
radırt worden 1ST da S16 ULS unzweilfelhaft weltere wertvolle Aufschlüss
vermiıttelt haben würde Ich stehe nıcht A, den Bullierungsbefehl auf
alle fünf Bullen beziehen un: qauf S16 auszudehnen

DIie beiden Ingrossierungsbefehle können H facıe doppelt gedeu-
Lel werden erstens als 80l aterer, Cc1NeNM der folgenden Pontifkate
erteilter Auftrag, TKunden ad 1Nnstar für andere Personen aquszufertl-
-  O'  CN, zweıtens a [s e1iIn Kanzleiauftrag des auf den Tkunden YreNnNanntien
Papstes Die rage entscheıden 1S% deswegen bedentsam, weil amı
auch für die richtige Auflösune anderer Vermerke, be1l denen WIT keine
SONsSügen Hilfsmittel ZUT Verfügung haben, der Weg angegeben wIird

Auf TUnN! der Worte des Berardus, die i1ch oben miıtteilte, annn
o  ar keinem weifel unterliegen, ass die beiden eiehle auf eere

Pergamentblätter geschrieben wurden. damıt der distrıbutor Sy(mon)
dafür 9 dass die TKunden PCI bonum Scr1ptorem * ausgefertigt
würden Die Bullen Innocenz die die KHranziskanergesandtschaft AaAUS
Ancona mM1 zurückgebracht hatte, Cdienten, &L einzelInen Stellen e_
weltert Uun: verändert als Minuten S16 agen den leeren Blättern bei
Der Befehl el antıqua 10  S Iiur edeute ass dıe Innocenzbhbulle
aufbewahrt werden solle elder 181 S16 nıcht bıs quf uUuNnSs yekommen

Wer eELiwa der Meinung SsSC1IMN wollte, ass der Befehl sıch nıcht
auf e1INeM leeren Pergamentblatte, SONdern quf der schon geschriebenen
vorliegenden Ausfertigung Sub L1LOMMLNE Johannis KT befand
e1Nn sorgfältiger behandelte xemplar derselben erzlelen,
übersieht ass e1 ale der Zusatz sSub 1N1OIMMNLNE domin1ı nOSsSTtrı
MAaC wIrd OLFr4us hervorveht dass 616e Vorlage, S HOMI praede-

die Scriptorie gesandt worden WLr Wäre das nıcht der Hall
SCWESCH, hätten diese Worte keinen Sinn gyehabt

Sollte andrerseits Jemand der Ansıcht SCIN, ass diese eiehle C1IHEeLL

späteren Pontifikate ancvehörten und A Kıntragung diıeser Vermerke
auf Cd1e Originale Johanns DA 1ese GCWISSCTMASSCH Minuten O
stempelt würden, dem 15 dıe 1ch ob unter Anderem ZCIZCN,
dass dieser Wortlaut auch Latsäc  1C für C1ILC spätere (+esandtschaft

verwendet.
Auf alle den Orient orehenden Urkunden wurde SSET| Sorgfalt

Bel ulle des vierzehnten Jahrhunderts wıird auf der iınute
ausdrücklich vorgeschrieben, dass die Schrift 'T OSS un: deutlich un ohne
Abkürzungen gemacht werden sollte
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Z Verwendung éekommen sel, etiwa für diejenige (0)081 KLODer 12R
Wenn qber auch das WHormelhaft mancher der (+esandtschaftsbriefe eine
kanzleimässige Aehnlichkeit aufweist, steht dieser Aufassung der
Ausdruck entgegen;: el &A t1qua ÖN Cassetur; damıt wIrd deutlich auf
die mitgesandte Vorlage verwıesen. Hätte as rigina Johanns N
q, {g Minute gyedient, hätte LLL ir d geschrie-
ben: ei presentes J16tere, oder el PreSCNS ıttera 10  S CAassentfur bezie-
hungsweilse Casse Der Gegensatz ZUT antıqua 1am facta un der DNOVEL

facıenda ist ZU augenscheinlich, 11 eine Auslegung, W1€e die oben ANTE-
deutete, zuzulassen

Demnach darf 11La ıs auf W eiteres den Satz aufstellen, dass allek 20  \  z Vermerke, dıe em Sınne nAaCN auten: at. sSub nomine dominı nostrI,
auf eere Pergamentblätter qlg Ingrossierungbefehle geschrieben WUl-

den; der domınus 10ster ist SOoMmMIt der 1 'Texte dieses Blattes gyenannte
aps nd für den Wortlaut haft melstens e1ın riginal oder eine
Abschrift eines SOolchen AaAUS eInNeEemM Ir h CL Pontifkat vorgelegen. Im
Gegensatze dazu kann 111 beobachten dass der Ingrossierungsbefehl,
en 6r auf dıe W u d geschrieben wurde, jedesmal den Namen
des urkundenden Papstes nennt. In d1esen Fällen dürfte auf die
gyleichzeitige Mitsendung eINESs eeren Pergamentblattes verzichtet worden
SeIN; der Schreiber mMuUusSsStie sich dasselbe dann distriıbutor aqusbitten
A nıcht unbegründete Vermutung stelle ch den Satz hin, dass die
behandelten rkunden 1ın einen W1e 1M anderen Kalle fast, 9  usnahmslos
amtliche Angelegenheiten, * l solche, dıie den Vermerk de ()urla
erforderten, Oder enen erselbe zugebilligt wurde, betrafen.

au Marla Baumgarten.

Bel ainfachen renovatıones wurde die Vorurkunde auch oft ın ausg1e-
biger W eise durch kurzere oder ängere additiones, die 11l  1L auf ihr eintrug,
als Minute enutzt. Aus dem schon genannten Fondo Domenıcanı führe ch
einNıge Beispiele A

Cap 4.9 Potth asi 8127 haft n Texte ın Oratarıls vestris; auf der Mitte
der plica steht ın eccles1i1s Oratoriis vestris.

Cap 153 Potthast hat uüber die SAaNZO Länge der plica die ad-
ditio prior1 provinclalı ın Ungaria, ul dAuos Nl provinclam Strigonien.
el al108 duos PCI (lolocen. Ausserdem sehen WIr noch MNe lange, &CADZ verbli-
chene Bemerkung VO  — Zeilen, die mit fiat begınnt.

Cap 194 Pn tthast 15668 AaAl oberen Rande links: fiat S 1O0VE& data
Cap 11% Potthast zwischen 15986 und 1ın der Mitte des oberen

zandes Ista petitur innovetur.
Cap as (cancellarıo Parısiensi 1n plica Iink N1IS1 prius

tibhı bona fide promiserit predietam ordinationem nOostram Rl mandata ın
eontenta S firmiter el inviolabiliter SEervaturum. Darunter steht Simili modo
seribatur cancellarıo Sancte Genouephe Parisien.

Cap as 16201 1ın plica inks: ublato appellationis 0b| STa-
CULO| cCassentur |ecipe|

Cap Potthast 1n plica links: petit rater Rainerius PTOCU-
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7”ator generalis|, quod 1sSta ittera iNnnOvetur secundum formam alıarum ıttera-
rum, videlicet 1iNnquisitoribus heretice pravıtatıs auctoritate sedis apostolice ei
imposterum deputandis salutem etfc.

Cap Potthast obere cke links: Ko'0O Cardinalis ı Johannes
(7azetanus Ursinus| renovetur: dann auscestrichen: de (Curia: dann
nicht ausgestrichen de Curia ad alios INqu1S1LOr€eSs G.; dann dupli-
cetur; rechts Francisce, el de Curia, fiant QUINQUE sSu data presentl. In
der Adresse ist partıbus Tholosan. durch Unterpungiren gelöscht un: darüber
StE Lombardia ei Marchia Januens!]1.

Mit der Aufzählung derartiger hochinteressanter Vermerke önnte ich
noch A fortfahren. Ich behalte I1Tr VOT ach KENAUECT Inventarisierung
aller Originale des Geheimarchivs Zusammenhang darauf zurückzukommen.

HSEL E
D
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7  A
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Rezensionen und Nachrichten.
Steffens, Franz, un Reinhardt, Heinrich, Die Nuntzatur VDON

(Aiovanni FTancesco Bonhomint IET Documente. Band en-
stücke ZUL Vorgeschichte der Nuntiatur WO=1 Die Nuntiaturberichte
Bonhominı's un SEC1INEe Correspondenz mıiıt Aarlo Borromeo 4USs dem TEe
1579 (Nuntiaturberichte AUS der Schweiz Se1T dem Coneil VO  e Trient
Abteilung‘). Solothurn, Union 1906, OM un 162 Seiten.

Der zweilter Stelle genannte Bearbeıiter des umfangreichen Bandes
ist Nnde des Jahres 1906 Zanz plötzlich AaAUS diesem Leben abgerufen
worden. Damıit ist dem welitausschauenden Unternehmen der chweizer
Nuntlaturberichte eiINe 1621 geraubt worden, die Z WLl bedächtig arbeıitete,
aber mıit einer weilt ber das gewöhnliche Mass hinausgehenden Beherr-

Seine überausschung des weitschichtigen Stoffes ausgestattet W3  H3

fangreichen Materialien, die 1mM auie der Te gesammelt un ZU
'Teil schon verarbeiıtet a  e, SINd 1n dıie bewährtesten an überge-
SANSCNH, dass J1@e der Wissenschaft voll nutzbar gemacht werden können.

Der erstgenannte (zelehrte ist als Herausgeber der schon In zweiter
Aullage erscheinenden lateinısch Paläographie bekannt, die überall eine

vorzügliche uiInahme gefunden hat (vergl diese Zeitschri ahrg
Ausgedehnte Re1isen ermöglichten es Steffens den organıschen

Aufbau der 'Trıdentiner Nuntiatur ın der Schweiz In den Aectenstücken
Nnachzuweilsen, wodurch sich dieses Unternehmen qauf das vorteilhafteste
auszeichnet. Die Einleitung diesen Aecten arr NOCNH der Vollendung
un der Herausgabe und wird ein relig1öses und Kulturbild entrollen,
W1e eingehender un verständnissvoller keine Veröffentlichung VEl -
wandter AÄArt wıird aufzuwelsen en Ihre Ausführlichkeit erregt. jJedoch
edenken, die iıch untien ZU USaruc bringe.

Der mıL anerkennenswertem Verständniss 1n zahlreichen ypen-
arten gedruckte Band berichtet 1Mm Vorwort ber die Kntstehung des
Unternehmens, SeINe Unterstützung VO  S Seiten verschiıedener (+esellschaf-

Eınten und ber den gyrossgedachten Plan der „Schweizer Nuntiaturen‘‘.
einführender Aufsatz x1e ann ber die erkun un! KFundorte der
en Aufschluss und erorter weıterhın die Kditionsgrundsätze un
die damıt zusammenhängenden Hragen. Ausbeute gewährten: das vatl-
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kanısche ArchiYy, dıie vatıkanısche Bibliothek, das Archiv1o del VescovIi
egoları, das Archiv1io del BrevIl, dıe Biblioteca Casanatense, SammMt-

ıch In Kom, das Archirvio Capitolare 1n ercelli, die Biblioteca. Ambro-
S1aN2a un die Bıblioteca ITriyulziana 1n Mailand, SOWI1eEe eiıNe Anzahl VO  a

privaten un Staatsarchiven IM der Schweiz.
Der Art der KEdition kann INnNAan 11r VvOlIlstien Beıifall zollen DIie

Sauberkei der Bearbeitung, die A, opfe stehenden keygesten, dıie
nıcht spärlich bemessenen orlıentierenden Anmerkungen, das prächtige
Personen- un Ortsregister, ÜTDZ alle Einzelheiten technischer WIe WIS-
senschaftlicher AÄArt ZGUSZCH VO dem Verständnisse un der lebevollen
Hingabe der Herausgeber iıhren Gegenstand.

Wenngleich die Schweizer Nuntlatur sıcCh die VOo uUuImerk-
samkeıt des Historıkers ıIn NSpruc nehmen H1USS, erhöht siıch
das Interesse den vorgelegten en uUure die eingehende Anteil-
nahme des Kardınals Aarlo Borromeo VON Mailand. W er die Briıefe des
KEHNAUCLECH durchsieht, erkennt klar, welche Bedeutung der ST OSSC Maı-
C  5  inder Eirzbischof der ründenden SOWI1e der gegründeten Schweizer
Nuntilatur beimass. Der Nuntius Bonhomin1!i konnte jeder eit un:! In
en agen yYEeWiSS SseIN, ass bel dem eiligen arl starken UuCcC
an Die Herausarbeitung dieses fast möchte I1a Proteecto-
renverhältnisses bleibt natürlich der später erscheinenden Kınleitung
vorbehalten Wenn diese Kınleitung 1 Sinne des verstorbenen Heraus-
gyebers Reinhardt Ende geführt werden ollte, fürchte iıch fast, ass
S16 den Rahmen einer Kıinleitung vollständig SPFENSCECN un sich einem
Abriss der schwelizer Kirchengeschichte jener P  eit auswachsen WIrd.
Damıt geschieht aber dem Unternehmen eın besonderer efallen, da
dadurch für weiltere Bände eine Lage gyeschaffen wird, dıe den Bearbel-
ern unmöglie angenehm und den Käufern sicherlich nıcht wıllkom-
116N Se1InNn WITrd. Ich möchte anheıiımstellen überlegen, b dıe Ure den
'Tod Reinhardts entstandene Situation nıcht 1n der Weise ausgenützt W ET '-

den sollte, ass 11a 1m Rahmen des Unternehmens eine Kinleitung
1m üblıchen Umfange veröffentlicht, un die wertvollen. Untersu-
chungen Reinhardts Z FEinde führen Äässt, S1e ann als gyesondertes
Werk drucken. Kür den ausserschweizerischen Absatz der Nuntla-
turberichte ATre die Belastung derselben mı1t dickleibigen Kınleitungen,
deren nhalt doch VT ZUNM Teıl ausserhalb des Landes volles Interesse
erweckt, vielleicht VON hemmender Bedeutung.

Paul Maria Baumgarten.

CArader Th., Die Eechnungsbücher der hamburgischen (+esandten
ın Avignon 1338 his 13555 Seiten. Hamburg 1907

Das Hamburger Domkapitel TOLZ der irühzelitigen Übersie-
delung der KErzbischöfe ach Bremen 1n selinem umfangreichen, ge1t
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1293 FENAU umgrenzten Synodalbezirk eine fast unumschränkte geistliche
Jurisdiktion und Wichtige polıtische Rechte behalten Daraus entstanden
miıt der aufstrebenden Bürgerschaft mancherlel on  1  ©; dıe sıch nıcht
selten 1ın Übergriffen und ((ewalttätigkeiten äusserten So kam 1M
14 ahrhundert zZU eiInem —_  Cn Prozess der Kurlie, die siıch el
Parteien Entscheidung gewandt hatten. Dort In Avignon unterhielt
der Stadtratft AT Vertretung der eigenen Interessen Sß  50 die nklagen
des Domkapitels eine „Gesandtschaft‘‘, oder besser bevollmächtigte Mit-
telsmänner un „INnsStrulerte Prokuratoren‘‘ VO  e 1558—1348, und ach
dem estjahr ersi wl]ıeder VON 53-1355 In Was geänderter Horm., Sie
hnatten ber den ortgang des Prozesses Berichte erstattien un
g]eich 1m uftrage der alle nötigen Schritte ZU günstigen AÄAus-
San desselben unternehmen Zugleich ussten 31 e ZENAUE und
regelmässige, schriftliche Rechenschaft ber die bedeutenden Unkosten
ablegen Der Prozess hat dıie ach heutigem eldwer ber Al Mil-
lion ark gyekostet. Die Kechnungsbücher SiInd uUunNns noch In Exem-
plaren erhalten und JaNTR von _ Schrader, der siıch u  = die Aufhellung der
amburger Vergangenheit schon manche Verdienste erworben hat,
veröffentlicht worden zugleic miıt einer Anzahl kleinerer Stücke AUS
der Prozesskorrespondenz und mıit eingehender Kommentierung. Die
Pu  1Katıon ist ber den Rahmen der Lokalgeschichte, der I1e eine enge

nregung bietet, wertvoll, weil I1 e uUunNns eın seltenes Gegenstück
prıvater Buchführung des Jahrhunderts un ZWarlr 1n Avignon liefert,

uns der zurlale ausha un das päpstliche Finanzwesen AaUuUsS eiıner
Unzahl VON Bänden ın mustergültigen (+e8sammMt— und Kinzelkomputatio-
NenNn angwierigen Studien reizt. Die vorliegenden hamburgischen
Rechnungsbücher stellen sıch 1n ihrer SCAaNZCH Art, owohl 1n den Auf-
zeichnungen der allgemeinen usgaben a‚ {Is auch 1n den täglichen Küchen-
rechnungen q ls einNne (nicht immer UL gelungene) Nachahmun der ku-
rlalen Praxis dar Sie SsSind esha auch richtigsten würdigen
Urce Vergleichung miıt jenen Archivalien OM damaligen Zentr1_1m der
abendländischen Kirche Dies hat TEe1LlC CAhrader nıcht fun können,
un darum zeigt SEeINEe Neissige Arbeit mancherle1i Schwächen un! Irr-
ümer, deren schwerwiegendste ler Urz berichtigt werden sollen

Gleich ın Kap ber das Münzwesen vermisst ıNn die notwendige
Kenntniss der (+eldsorten un ihres Kurswertes., Der denarıus Juliatus
Wr keine kleine Scheidemünze sondern W1e der Turnoser Groschen
eine ZTÖSSETE Silbermünze, die nıcht den Wert VO  a IS Denar Avigno-
neser) sondern je nach em Kurs en VON 0—DA: Denaren hatte DIie
Zinnteller Je eiınem Julatus (S (a er nicht auffallend
billıge, Ssondern kosteten ach heutigem eldwer étwa. 3,00 Der
obolus albus WL i1dentisch mıiıt dem obolus kKobertinus, auch hatte
nıcht den Wert eiINEeSs halben Denars Sondern den VON DACTE Denaren.
Der Päpstliche (+roschen Wr gleichwertig miıt gewöhnlichen 'Turnosen.
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el hatten mı1 Bezue auf den Avignoneser enal dieselben Kurs-
schwankungen DIie Königsgulden RESACS) kamen QEe1L 1339 Ayvyigenon
AaAUuSSeTI“ Lauf (+>unsten der oldschi  e€( (seudati) Wenn schlıiesslich
(+oldeulden WOCNHEeENWEIS JC Z1ins auscvreliehen werden macht
1e8s für 13 ochen keine Z SONdern JC NnNAaCcCh em Uurs der (*+ulden
nur  18 8 70 (ZU Z

Kıiırchenrechtlich uUusstien 46° ON die einfachen St1ifts-— un Al-
tarvyıkare VO  — den „ständigen Vikaren‘*‘ d @ Regel) den ellver-

durfte es nıchtTretitern der Pfarrer, unterschıeden werden 4.(
„Domherr“ ondern Stiftskanonikus helssen Bullatoren yab es nıcht 100
S 45 X ondern 1Ur ihrend des Mittelalters gyalt Abendland
nıcht ID der Freitag (S 14 ondern auch der Samstag a,{IS Abstinenztag,
er werden owohl kurlalen Haushalt q [< auch dem der Ham-
burger Prokuratoren usgaben für Kleisch Samstag den Selten-
heiten (etwa für Kranke oder SONS Dispensierte) gehören Wenn AIn

OÖstersamstag T OSSCI'E Fleischeinkäufe verzeichnet werden, 1SE as
nıcht E1INn Zeichen, ass 11a 2 oraben (Vigilie als schon ZUI

}  West vehörig nıcht mehr fastete (S ); sondern dafür, dass 11a den
Osterbedarf &A e1ISC. 1112 Voraus deck  te DIie Mendikanten Orden,
dıie AVv1ıgnon JC ein Kloster ESAaSSECNH, WAalenh 4usSsSer den Karmelıtern
dıe Minoriten, Dominikaner un Augustiner (S 100

Kirchengeschichtlich ist. Johann VON Göttingen nıcht q lq Bischof VO  —

Verden SONdern a {S Inhaber des Bistums HFreising päpstlicher (  emens VI1.)
Arzt (phisicus) SKCWECSCH )as Bistum Verden amals Daniel MC  =

Wiıchtrich 11116 Johann VO  S (xöttingen WL zug leıch Hauskaplan des
kKkardınals Anıbald er vielleicht dessen Hinneigung Z amburger
Domkapitel (S 90

DIie Sommerresidenz der Avıgnonesel Päpste W3a nıcht Nova
ondern Pons Sorg1ie, auch xa s AV1IgnNON keine Porta Latina, wohl
aber (03001 NnAaCN welcher en AIl Maı cefelerter Johannistag benannt
wurde (ZUu un ARp 32 Das sollte doch jeder, der sıch e111-

gyehender mi1t mittelalterlicher (Geschichte beschäftigt W1ISSeN

1kolaus haft Z W ALr nıcht q {S aps woh aber als (xefangener
Johanns den Aviıynoneser Palast ewohnt (ZU 3S un 156)

Wirtschaftsgeschichtlich dari apothecarıus oder ypothecarıus nıcht
mM1 Apotheker Ondern mML (+ewürzkrämer wiedergegeben werden (S 15 n _n

Hinsichtlich der Bekleidung 1STE (S 62 der Unterschied Zzwıschen
NachSommer nd W ınter allgemeınen OCNH 61in SKT OSSCICL KCWESCH

en kechnungsbüchern der päpstlichen ammer S1INd regelmässig für
SeNnr zahlreiche eamte Al Anfang VO  > ommer und ınter besondere
'Tuche un „ LiVreeS“ dıe der Jahreszeıt entsprachen ancgeschafft worden

Der USdrucC uUursa S 84”) deutet ”C W 155 &, vielen Stellen eC1Ne

Art VOIN Kasıno oder erberggesellschaft der Landsleute Avignon a

Der Verfasser hätte bel dieser Gelegenhelt C166 Übersicht ber die
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ziemlıch zahlreichen In den Kechnungsbüchern genannten Deutschen ın
AVvignon geben können, wobel iıhm as Kapıtel hlS deutsche Bruder-
schaft ın Avignon"* AUS ML  278 (+eschichte der Anima wertvolle
Fingerzeige bot. An manchen Stellen ,DEr ist unfier bursa Infach dıe
Börse 1MmM Sinne der (z+eldtasche verstehen: In einem Fall hat der eraus-
gyeber )aquia burse habıt" (S Sa „QqUu1a bene habuıt‘ verlesen

uch üinden sıch manche Liesefehler, Q9* Marıa In
Cosmedamianı Iın Cosmedin;: (+ancelinus Gaucelinus; Loratis
SeA foraturıs (S 4E (“anuensis Ist jedenfalls (+anensis, vgl Kubel,
Hierarchla D (S 61) Der Kurlaladvokat Henriecus de Ast ist, eın

\
Italiener 2 Astı (S sondern e1InNn Deutscher AUS Fritzlar NaC. Intr
el Hix1t. O07 83)

Im (+lossar SINd. viele Sextanervokabeln unnötig aufgenommen, A 11-

dere unbekanntere perdix uhn SO) ehlen
Hr dıe Wirtschaftsgeschichte hat der Verfasser es fruchtbar

gyemacht, W AS für die W aarenkunde, die Hausgeräte, die Wohnungsmieten
un namentlıch für en Küchenzettel In den Rechnungsbüchern n1e-
ergele  -  or ist. Abgesehen on em letzteren ist der Krtrag nıcht sehr
reichlich, besonders vermiıisst an In den allermeılsten WFällen gyreifbare
Angaben für dıe Preisgeschichte, da 1Ur TKAaNZ selten (1Im (xegensatz
den Ausgabebüchern der päpstlichen Kammer) die Quantität der Einkäufe
ngegeben WITd. K chaefer, Rom.

15 W., Die Domkanıtel der geistlichen Kurfursten 2n ıhırer PDET -
sönlıchen ZiUSAMMENSCLZUNG ım und 75 Jahrhundert,. 197 Seıiten.
W eımar 1906

erselbe, Das freiherrliche (7+ereon N  A Köln 5() Seiten.
öln 1907

isky hat sıch als hervorragend begabten chuler VO  — chNhulte
Sie ist a ls eftdurch die erstgenannte elissige Arbeit eingeführt.

e1INes VO  a K Zeumer (Berlin 1NSs en gerufenen Unternehmens
erschlenen: „Quellen un: Studien ZUT Verfassungsgeschichte des Deut-
schen Reiches 1mM Mittelalter und Neuzeit‘*. untersucht dıe Standes-
verhältnisse der Domkapıtulare, den Unterschie 7zwischen freiem del
(Fürsten, Grafen, Freiherrn nd Ministerlalen charf heranusarbeıtend.
ID 01g damıt den Spuren SEeINESs Lehrers, der ähnliche Untersuchungen
ber die Standesverhältnisse der Minnesänger und mehrerer Stifter W1€e
Klöster (In Baden und erden veröffentlichte. Der aupt-
wert VO  } Kıs Arbeit beruht demgemäss ın seinen sorgfältigen genealo
&ischen Nachforschungen un ın eıiner darautf gegründeten Statistik der
Betelligung der verschlıedenen Adelsklassen, der einzelnen Hamıiılıen un
Diözesen he]l der Besetzung der Domherrnstellen un bel der Wahl der
gelistlichen Kurfürsten. DIie auptarbeitskraft ist der Kölner Kathedrale
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gewldmet, NICHT; W1€e 1n Mainz un Irier, schlechthın adlige Herrn,
sondern W1€e In Strassburg (Kothe, Kirc.  C Zustände Strassburgs 2M

Jahrhundert, (9) WE edel-F'reie Kapitularen aufgenommen
wurden. el trıtt das erfolgreiche Bestreben Tage den KreIis der
Berechtigten immer CM  ]  © ziehen un den grählichen WI1e fürstlichen
del Zl bevorzugen. In verhältnismässig wenigen Källen (ca D haft
die Kurie versucht, Domkanonikate besetzen, ATl « Öölner Dom 1st s Aihr überhaupt zaum zweiımal gelungen. Ks entspricht as völlig meılıner
ın dieser Zelitschrift 140) begründeten Verwahrung _  O dıie
ehauptung, ass durch die Masse der päpstlichen Reservyationen ul

W, die Rechte der Kanoniker Krgänzung iıhrer Mitgliederzahl
nahezu vollständig aufgehoben worden selen. Kıs Untersuchung kommt

dem rgebnis „dass die Tel Kapitel sıch eigentlich Nn be-
schränkt selbst ergänzen konnten‘‘ Kür dıe genealogischen ach-
Wwelse hätte noch die Zeitschri des Vereins für hessische (Geschichte
un namentlıch die einschlägigen Arbeıten Heldmanns mi1t Nutzen
berücksichtigen können. Dann wären dıe uralten hessischen (Geschlechter
der Grafen on Witgenstein, Battenberg U, z besser ıhrem Recht
yekommen. Die (Grafschaft Witgenstein Jag nıcht bel rnsberg 1n
Westfalen ondern 1mM chattischen Oberlahngau.

DIie kirchenrechtliche Kintellung der A Ölner Domkanoniker Wr
nıcht 25 Kanoniker un eiINe unbestimmte VON Nomizellaren, sSO11l-
ern 24 Can0OnN1C1 ersteNn-, O CaNONICI zweıten (Grades un Domizel-
lare Can0onNn1e1 ScCoOlares Am Maıinzer Dom aren N1IC 41 sondern

Kanonikate, die Tunden der Domizellare einbegriffen, dazu noch
; PFECATIAES:. DIie letzteren wurden nicht den Kapitularstellen

recCchnet. Daher erklärt sich, dass eINZEINE; kraft der ersten Bitte
VO Erzbischof nomımınlerte Herrn nıcht als Kapitulare Tage treten

DIe zweite Arbeit Kiskys hbher das freiherrliche (zereon
(Annalen des hıst Vereins A zederrhein 1907 82) ässt 4UCN eine
sorgfältige Beschäftigung mı1t kirchenrechtlichen Hragen W1e mıit em

WIr erhalten nıcht ur e1ın klaresW esen der Kolleg1latstifter erkennen.
Bıld VO  w der ständischen Zusammensetzung dieses nächst der eE-
Tale ältesten un vornehmsten Kolleg1latkapitels Deutschlands, welches
sıch schon se1t dem ersten Drittel des Jahrhunderts als eiIn AaUS-

schliesslich em höheren Adel zugängliches erwelst, ondern auch VO  a den
einzelnen Stiftsämtern, ihren 1chten un kKechten W1C lıhrer Entwıick-

K Schaeferlung und Verknöcherung.

Trdinal Andreas Steinhuber, (zeschichte des Kolleqgtum (rTerma-
nıkum Hungarikum 2N Rom Bände un 506; D 617
Ziweite, verbesserte und vermehrtie Auflage. reiburg, Herder, 1906

Dieses erk konnte be]l selnem erstien Erscheinen VOL n Jahren
1n K 613-—-617 dieser Zeitschrift mi1t er Anerkennung besprochen
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werden. Seitdem at der Verfasser unausgesetzt SeINeEemM u &C-
bessert, ergänzt, berichtigt, es N6  - Krschilenene, namentlich die
Nuntiaturberichte des Preussischen nd des (+örres-Institutes AUS der
7zweıten Hälfte des 16 Jahrhunderts, SOW1€e die Bände der Kanıs1us-—
Briefe VO  a Braunsberger, sorgfältig herangezogen, jede Ausstellung,
die eIiwa der Nn Auflage gyemacht worden WAaL, geprüft un be-
rücksichtigt. So haft das ucN Ö() Seiten Aa Umfang, aber och mehr
Al iınnerem Wert und Ausbau KEWONNCN, während die a4UsSse Ausstat-
Lune das bekannte gediegene (7epräge des Herder’ SChNhen erlages rägt.
uch eiNn Bilderschmuck ist diesmal beigegeben, der aber durchaus
nıchts Aufdringliches siıch haft, da die Z7W E1 chönen 'Tite  er un
die ]Je 12 'L’atfeln nıt 1mM SaNnZCch 58 Darstellungen den '"Text mehr beleben
3S unterbrechen. ber auch eine Unterbrechung w1e Zie urc die
Loggla VONN Saba miıt dem 1C auf Rom (1,112) ass 1NAan ohne
Widerrede gelten. Unser Endurteil ber die Auülage, „dass das
Werk eın ausgezeichnetes nd 4USS verdienstvolles ı S gilt darum
ın erhohtem Äaasse VON dieser zweilten, un INn INUSS dem erlauchten
Verfasser ebenso aufric  1& Dank WI1e G(Glück wünschen, ass
uUunNns mi1t seinen 82 Jahren eine solche abe bieten konnte.

Im Verlage VON Hans VO  - Matt 1ın Stans (SchweiZz) efscheint ge1it
1907 eiINe Zeitschrift FÜr Schweizerische Kirchengeschichte, der He-
daktion der beıden Professoren Dr uCcC un Dr Kırsch
VON reiburg 1 Schweiz: kKedaktionssekretär 1st Dr. A, es
In reiburg. Das Verzeichnis der Mitarbeiter auf dem schlag ON

eft welst eine stattlıche VOL Forschern auf, die em Un-
ternehmen ihre Mitwirkung <  & haben Hs erscheinen jJährlich

HeMer Abonnementspreis PLO Jahr Franken. Die ZYeitschrift bringt
Jängere Aufsätze, kleinere Mitteilungen Dn TLextpublikationen, RHRezen-
S10O0Nen un eiıne vollständige Bibliographie ZUTF Kirchengeschichte der
SchweIiz, auf die besonders aufmerksam gyemacht SeIN soll enthält
olgende Arbeiten: CM Zl trıdentinıschen Heform der thurgaulischen
Klöster; essü Memoire DOUL SeTVIr l’ histoire de Saıint A1me; Mu-
ratore, VvescCovado dı Losanna uss1dı Dapalı per la CTOC1LALA del
Conte Verde; L', Chronik des TIAOMM Bäldı In Glarus: (3 7 D
Le COUventT de Münster (GrisOonS); N, Die Bibliothek der Kaplanel
Beroldingen Altdorf 1573 Dazu Rezensionen und dıie Bilbliographie.

Der Archivist Corbilerre kündigt die Herausgabe eliner ntier
seliner Leitung erscheinenden Revue de StqLLLOGrAPILE A 1eselbe wird
neben Aufsätzen AUS em (+>ebiete der Siegelkunde e1INe vollständige Bi-
bilographie, ferner Korrespondenzen VO  u Mitarbeitern un eine Chronik
ber dıe WHortschritte der diesbezüglichen Studien enthalten Die AÄAr-
beiten un Mitteilungen können u lateinischer, Iiranzösischer, 1talieni-
scher, spaniıscher, englischer un deutscher prache erscheıinen. Sitz der
Redaktion ParIıs, 16 Bonaparte 67 Abonnementspreis PLO anr S frances.,



Römische Beiträge
ZUL (Jeschichte der Katechese 1M Mittelalter

Von ılhelm urger.

Auf allén Gebieten des menschlichen WiIissens verlangt UN-

SECI’C heutige Yelt eine historische Auffassung und Behandlungs-
wEe1sSe. uch die W issenschaft der Katechetik kann nd darf sich
diesem Zug der Ze1it HIC verschliessen, W1 G1 @e tatsächlıece AÄAn-
spruch auf den Namen elner Wissenschafrt rheben Eıner un-

modernen Katechetiker, Cornelilus KrIieg, STEe darum N1C
AL, SagEeN. AIDEr Wert der hıstorıschen Betrachtung ist V1T
leicht auf keinem Gebilet hoch schätzen W1e auf dem kate-
chetischen‘‘. „Um eIn allseitiges nd sicheres Verständnis VonN

dem Wesen, en Zuelen un Aufgaben un der Methode des ka-
techetischen Amtes nd der Katechese Z gewinnen‚ Na

deren (+eschichte erforschen‘‘.!
Wohl hat die (+eschichte der Katechese TÜr die Ze1it unm1t- <

telbar VOL nd nach der Glaubensspaltung eline e1 UCN-
iger Bearbeıiter gefunden, welche das katechetische MaterIlal, be- P
tehend hauptsächliec 4AUuS Inkunabeln und Frü  rucken, gesammelt
un publizıert haben effcken, oufang, ahlmann, Walk, T’hal-
oler und andere haben sıch auf diesem Horschungsgebiete S TOSSC
Verdienste erworben. Weıte Strecken sSInd uUurce S1Ee aufgehellt
worden. Was NS ber noch e ist dıe Kenntnis der kateche-
tischen okumente AaUS dem früheren ittelalter, die Kenntnis des

Krieg C Wissenschaft der Seelenteitung. Il Buch Katechetik der
Wissenschaft VO kirchlichen Katechumenate Freibu;‘g‘ Br 1907 31 Z  e
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handschriftlichen Materilals 1er jex noch vieles IMN Dunkel
Das Interesse der Forschune IN USS sıch daher notwendie uch
diesem (7eblete zuwenden

Bıne Reihe on Kragen harren der Lösung Thalhofer
hat instruktiven Aufsatz „DIie katechetischen ehr-
tücke 1111 ı1ttelalter‘“ 111 den „Mitteilungen der Gesellschaft für
deutsche Erzıiehungs- nd Schulgeschichte“‘ diese Fragen näher-
hın präcıslert abh Mittelalter e1lINenN speclellen relig1ösen
Jugendunterricht oder 1ST. Jugend- nd Volksunterricht N1C. g-
Trennt gewesen? Welche reliz16sen Lehrstoffe wurden der Jugend

In welcher Form nach welcherund dem dargeboten?
Methode? elche Elemente des relig1ösen Unterrichtsstoffes ha-
en sıch 111 der weilteren Entwickelung bis eute erhalten nd
gelten gemacht”

Auf diese Fragen Ö  en WITL e1InNe bestimmte un I‘_

i
ASSISC NLWOLr erst. dann A geben, einmal a lle kateche-

tischen Dokumente die handschriftlich 1 den verschliedenen BIl-
blıotheken Zerstireut vorhanden SInd gesammelt un publiziert

werden Eıne Sorgfältige Durchsicht der Haändschriften-Ka-
Laloge dürfte ohl Zı ansehnlichen esulta ühren Hre1li-
lLich darf INan sıch die Schwierigkeit dieser Arbeiıit nıcht verhehlen
Bınmal kommt der Umstand hiınderlıc 11 en Weg, ass Oft 1Ur
der geringste e1l] der handschriftlichen estande Wwissenschaft-
liıch katalogisiert nd gedruckten Katalogen zugängliıch g —
MmMAaC 1ST Andererseits erscheinen katechetische Stücke den
Katalogen gewöhnliıch unftfer den verschledenartigsten Bezeichnun-
o  CNh dass INn&  > elcht e1lhNhen katechetischen nhalt vermutfe
WO tatsächlich keiner vorhanden 1ST. oder umeÄekehrt uUurc die
fremdartige Bezeichnune verleıtet C161 olchen übersjieht

Ich habe angefangen, das katechetische aterı13 das 11 en
Bıbliotheken Roms handschriftlich vorhanden 1ST. samme!|l
Im nachfolgenden möchte 1C die Krgebnisse INeE1NeTr bısherigen
Forschungen ekann geben 111 der offnung, dadurch CINISEC
wıllkommene Bausteine ZU (Geschichte der Katechese Mit-
elalter lefern können

Jahrgang, Heft Berlin 1905
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Das bisher ekanntfie katechetische ater1a8.
AUS dem Mittelalter

ist N1ıC 9,  Z &Y OSS. Der Übersicht halber GEe1 as wichtigste
1ler kurz angeführt. Aus dem Jahrhundert sInd uns kateche- e
tische estie 1ın altdeutscher Sprache erhalten geblieben. 551e Stam -
INne  — VON einem ONCNe des Klosters Weissenburg nd enthalten
die Übersetzung nd katechetisch: Erklärung des atier noster,
e1IN Verzeichnis der auptsünden, das apostolische nd athana-
Slanısche (Glaubensbekenntnis un as (+lor1a ın excelsıs. ! Wel- RT

.
tere katechetische Überreste ıIn altdeutscher Sprache werden Notker,
dem OnNnche VO  a St (+allen zugeschrieben. W AÄAus der Zeit AT
kulns tammt die Schrift Disputatio DET interrogationes
e responslones, welcher eiINe Krklärung des ymbolum un des

Die nämlicheVaterunser 1n KHragen un Neiwortien angefügt lst
Katechese Nal Bischof Bruno VOI Würzburg ( 1045 ın seine
Psalmenauslegung übernommen nd S1e uUurc eine Krklärung des
athanaslaniıischen Symbolums vermehrt. Probst bezeichnet CIiese
Katechese als ‚„ d1e Normalkatechese VO biıs Jahrhundert‘

ber die  atechese 1mM Jahrhundert x1e die englische
Synode Lambeth RZE einigen Aufschluss In dem Kapıtel
ihrer Dekrete verordnet s1e, ass alle Vierteljahre einmal der
Priester dem die vierzehn Artiıkel des aubens, die zehn
(+>ebote des ekalog&s, die ZWel (+ebote der 1ebe, die s1ehben er

+der Barmherzigkeilt, dıe s1ehen Totsünden, dıie s1ieben Haupttu-
genden un dıie s1ehen Sakramente einfach auseinandersetzen
SO In em gyleichen ahrhunder schriebh T ’homas on Aquin,

.der nicht OoSS eiINn STOSSCI eologe, sondgrn auch 801 Lehrer des

M üllenh und h E Denkmaler deutscher Poesie nund Prosa AusSs
dem achten hıs zwölften JSahrhundert. Berlin 18573 159163

Ebenda 193
Vgl Baler Der Al TPUND aAbs Katechet. Würzburg 1893
ED, (Aeschichte der katholischen Katechese, Breslau 1885 S
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Volkes und der Kleinen WAL, Erklärungen der gebräuchlichen
katechetischen Kormeln : KxXpos1it10 symbolı Apostolorum ; Kxp
orationIis dominicae; Kxp salutationıs an&gelicae; De decem DPIFAC-
ceptis ei lege amor1s; De artıculis fide]l el ecclesi1ae Sacramentis.
Diese „opuscula“ des hl Thomas Waren 1MmM Mittelalter weit VeI -

breitet un wurden Ol en ynoden em Klerus empfohlen. !
Aus dem Jahrhundert ist eine bisher wenig bekannte ka-

techetische Summe des Bernard Gul, Bıschof on Lodeve ın Frank
reich, erhalten Ebenso tellte die Synode VON Lauvaur 1n SÜüd-
frankreich 1368 dıe katechetischen Lehrstücke eliner Art Ka-
techismus ZUSATINMEN., e1 Sammlungen arelhm jJedoch nıcht
für das Volk, sondern für en Handgebrauch der Geistlichen be-
stimmt,

Den edanken, eine geschriebene Summe der Heilswahrhel-
ten für das olk nd für dıe Kinder /ı verfassen, TAaCNie erst-

Ta mals der Kanzler (+2rson ufl. Seine nregung ührte die Synode
VOIl Tortosa ıIn Spanlien 14929 AÜUuS, Diese 5Synode verordnete NAM-

ich, ein kurzes ompendium schreiben lassen, welches alles,
W 4S das olk A w1ssen hat, nNapp un klar eNntihalte Leılder
ist. dieser Volks  techıismus NS verloren Nachfor-
schungen 1n spanischen Bibliotheken könnten ihn ohl wlıeder
A4ANS Tageslicht bringen.

Die Zeit VOr der STOSSCH Glaubensspaltung WLr reich AIl

katechetischer iıtteratur Sie tirat bald ın der Form VOL olks-
büchern, bald als Bilderkatechismen, bald a ls Beichtbücher, bald
q,IS eigentliche katechetische andbücher, als „Katechismen“‘ auf
un an an der neuerfundenen Buchdruckerkuns ın allen
Kreıisen des Volkes weite Verbreitung. Den Namen „Katechis-
mus“ in unNnser mn modernen SINN, a IS eine populäre Darstellung
der Glaubenswahrheiten 1n rage nd Antwort, gebrauchte ZU

erstenmale Jartın Luther Der Name ı1n dieser Bedeutung Wwar
NEU, die aCc qe]lbhst beruhte auf den katechetischen Vorarbeiten

Sie sind übersetzt VOoOon Portmann-Kunz, Katechismus des Al. T’homas
’l)0fi Aquin. Luzern 1900 Auflage.

Vgl meıilnen Aufsatz In den Kaltechetischen Bliättern 1907 Heft Kösel,
Kempten..  \aA Vgl Katholik 1889, 619
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der früheren Jahrhunderte. Aufgabe der Worschung ist. Nnu
diesen katechetischen Juellen nachzugehen, S1Ee aufzudecken un
ihren Zusammenhang miıt en späteren Krscheinungen 7ı zeigen.
Mit der Aufdeckung der römischen Quellen sol[l 1er e1INn Anfang
gemacht werden.

I1

Das Alphabetum catholicorum des TnNnald
VO  5 Villanova AUuSs dem ahrhundert

Eın interessantes katechetisches Dokument des ausgehenden
Jahrhunderts enthält der Cod Vat lat 38924 Ks ist dus Au

phabetum catholicorum des Arnald VON Villanova, e1n lateinıscher
Katechismus, geschrieben fÜür dıie ne des Könligs on rago-
nıen. Schon A haft ın seinem Buch „Aus en agen Boni-
faz NVIIL« 2 1n dem (Juellenanhang PAasS OIX auf diesen Iraktat
hingewl1esen nd dessen Abfassungszeit für das Jahr 1296 be-
tiımmt Allein dieser Hinweis cheınt den katechetischen Kreisen
entgangen SEIN.

Wer Wr Arnald Ol Viıllanova? Den besten Aufschluss vVver-

Mas uUunLSs Finke zu geben, dessen Angaben WIT 1er folgen.“ Ge-
boren Villanova (d E eustadt), einem Ort der spanischen
16cese Valeneı1a, AaUS nledriger erkunft, empüng se1INe Aus-
bıldung 1n Dominikanerkreisen, doch nıcht ın en theologischen,
sondern 1ın en weltlichen, VQr a&  em medizinischen Wissen-
schaften Als 21DArz VON Königen nd Päpsten, auch Bon1-
faz VIIL, den VON einem schmerzhaften Steinleiden efreite,
SOWI1@e urc. se1Ine zahllosen medizınıschen Schriften machte
se1lnen Namen ın der SANZEN damalıgen bekannt In en
etzten anderthalb Jahrzehnten SeINES Lebens STAr ohl 1311
trat uch auf theologischem (GG(ebiete schriıftstellerisch hervor

Münster 19029.
Fınke 191 Vgl auch Hist Inr AÄXVIILL, —e un den Artik  el 1M

Kirchenlexiecon.

5
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und verfocht mI1% On Hartnäckiekeit VOr er Welt SE1I11Ee

an eschatolog1ischen, apokalyptischen nd reformatorischen Ansıchten
Dıe Mehrzahl dieser Schriften inden siıch vereın 111 dem bereıts
erwähnten OCod Vat 38924 der kleinem (Oktayforma 111 Z W E1

Kolumnen auf 265 Blättern von and AUS dem Anfang des
Jahrhunderts geschrieben 1sST Im SANZCN eNtiNa der eX

verschiedene raktate, unter denen AAln drıtter Stelle (fol 43)
Gerichtet 1SE das P3A3Aa-uUunNnsSer Alphabetum catholicorum STE

betum den Könilg von Aragonlien Jayme 11 WI®G AnAl VeI-

mMu elche Bezıiehungen Arnald diesem ÖNlg hatte 1ST 15

nicht bekannt
Auffallend dürfte vielleıch die Tatsache erscheinen, ass E1

Laie e Katechiısmus SCNTre1L Alleın dıe Vermutung 1eg
nahe, ass Arnald irgend e1NeN Königshof nicht OSS eIb-
YZL. sondern 7zugleich auch Erzieher SECWESCH 1SL. un auf
en Gedanken kam, für SC1116 öglınge E1 ompendium der
l1&16sen Wahrheiten schreiben UÜberaus WwWertvo für 1Ss 1SE
die Zweckbestimmung SE1INeTr CRLT PrOo ULS erudiendis ele-
entıs catholice fidel 180 E1 bıse WO och CINZIS da-
stehendes Dokument dafür ass das Mittelalter e1nenNn SEL zellen
relhgrösen Jugendunlterricht wen1gstens 111 Fürstenhäusern gekannt
un Yrteilt hat Und gerade weiıl Arnald Lale WAaL, lässt sich
vermuten, ass SCc1116 Katechese vielleicht Nnur der I'ypus äahnlıcher
enkmäler 611165 relig1ösen Jugendunterrichtes ist, die 1Ss lelder
N1C mehr bekannt sind.

Werfen WIL 1U kurzen 1C au1 en EHSLO und
auf dıe Lehrmethode Arnalds

Arnald gylieder SC1HEeN Stoff 111 rel elle handelt OIl

auben VO Vaterunser nd on en (+eboten
Interessant 1sSt dıe Definıtion dıe Arnald VO auben X16

Glauben helsst mi1t SC1I1HNEeCIN erstan e1INer Aussage ZUustiimmen,
deren Wahrheit em Gläubigen weder uUurc dıie Erfahrun noch
urc die Verunft ekann ist‘“ an S1e diese Definıtion hat

Dass Arnald SEC1INE Katechese ausschliesslich 11r die Jugend YCWISSCT-
INASSE1 SU1) elphinı schrıeb, gyech ferner AUS der Stelle P  D, 191 hervor:
Vıdetur miıchl quod presumptio el stultiejia QuU12 VOS, Qu1 estis DUECTL, StU-
detis 111 Sacra Scriptura eic
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Römische Beiträge ZUT Geschichte der Katecheée 1M Mittelalter. 165 R  ALsich em Sifine nach bis 1n UuNsSsSere heutigen Katechismen erhalten
Der nhalt des (+laubens ist gegeben 1mMm apostolischen Glaubensbe-
kenntnis. DIie Fınteillung des Symbolums &1E Arnald nicht mehı SS
nach der altherkömlichen Weilse ın Z sondern nach der 1EeU -  a  A
aufkommenden scholastischen Weise 1n rtikeln, wıe WITr as
bel fast allen katechetischen Taktaten des Mittelalters nden,
bwohl Innn auch nebenbhbel die Kınteilung In 12 Artiıkel bei
en1e

DIie Scholastiker sagten sıch nämlich, der OChrist 1at alles das b
7 &y]auben, WAas Se1INEe übernatürliche Seligkeit im. Jenseits AUS- 8macht nd W AS ıh Z dieser Seligkeit führen estimm ist
Die übernatürliche Seligkeit des Menschen besteht ber 1m CNau-

un Bes1ıtz des dreleinigen (rottes, un Z dieser Seligkeit nd
(+lorıe der Kinder (zottes gelangen WIr Ure Jesus Christus, der

1Iso erstreckt sıch7 uLllSerer Krlösung Tensch Yeworden Ist
unser Glaube einerseits auf die ajestä (z+ottes 1ın se1InNem Leben
nach Innen nd 1ın selInem Wiırken nach Aussen, nd andererseits
autf das ((eheimnis der Krlösung urce den (+0ttmenschen Jesus
hristus. ? Dieser Erwägung KECEMASS wurde un uch das SyMm-
bolum eingeteilt un rklärt an zählte Glaubensartikel
Septem pertinentes a divinitatem e{i septem pertinentes 9 hu- N
manıtatem OChristi

Nach der Aufzählung nd KErklärung der Glaubensartikel
Sspricht Arnald on en fünf kennzeichen 1&n3) elnes wahren
xläubigen un ON den Trel rien des Verkehres mıiıt ott Ziu e

letzteren gehört das Ö  9 das
An die Spitze dieses zwelten Abschnittes ber das stellt

Arnald wlederum eine Definition „Quid eql Oorare ? Deum
InSare C: erectlone purı ecordis ei inclinatione COrporI1s‘°,

dieser Definition können\ WILr ZWeEel Definitionen uULlSeIer modernen
Katechismen wiedererkennen, nämlich „DBeten helsst, Se1IN Herz ZU AL  DEott erheben‘‘ un E Gottesverehrung ist zweilerlei: die 1N -

(erecCt1lo COord1s) und die 4Üussere (inclinatio COorporI1s)“‘. Als

Vgl melnnen Aufsatz ın den Kutechetschen Blättern (Kempten, Kösel),1907, N° „Eine Summa catechetica AULS dem Jahrhundert‘.
AD OM:., Sum. LI, As vgl auch (6h] 1 (reschichte der Ka-

techese mM Abendtande. Kempten, Kögsel, 133

an  $
P
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Mustergebet bezeichnet Arnald as Vaterunser, weiches DESSEr,
ehrwürdiger, kürzer nd inhaltsreicher SE1 als alle anderen Ge-

A4x  d bete Die einzelnen Bitten  es Vaterunsers werden Ol Arnald
erklärt. Be1l der Krklärung der ersten 1C die re
VON der Tugend miıt e1IN. Eıne rage nach em Nutzen des (je-
e{tes schliesst en zweıten e11 &a

Den Übergang ZU TYTıtten Hauptteil, der Te [(0281 en
Geboten, bildet eiNe Krörterung über die üte (zottes Die zehn
(Gebote werden VOI Arnald ın eutigen HKorm und Eın-
tellung aufgezählt nd kurz erklärt. An die Krklärung des Deka-
10Zs schliesst sich eine ausführliche Besprechung des Hauptgebotes
Al Den Schluss bıldet eine freimütige Aussprache zwıischen Lehrer
und CNuler ber die Notwendigkeit un Nützlichkei des Stu-
diums der hl eANrı uch {ür ]Junge eute

Einen vilerten Abschnitt ber die Sakramente verm1ssen WIr
Iın Arnalds Katechese Was iıh ohl bewogen haben MAaS, die
katechetische Behandlung dieses Lehrstoffes T übergehen, VeOI -

mögen WITr nıcht bestimmt Zı Sa  s Da 1M Mittelalter
V1e114C. (GGewohnhel WAaL, die re VOL den hl Sakramenten An

letzte Stelle ZU SsetzeNn, Jässt. sıch die Vermutung aufstellen,
dass die Ahbsıcht Arnalds WAar, uch diese Materıie CNiusSse
se1lner Katechese Z behandeln, ass a‚her urc irgend einen
MmMsStan der Ausführung verhindert wurde nd sSeiINn Werk
unvollendet 1e

Zum cN1iusse noch ein Wort -übei‘ die Lehrmethode Arnalds.
Wır können beim mündlichen Unterricht e1INn doppeltes Verfahren
unterscheiden: das mM 1ıttellende oder akroamatische und das fra-
gende oder erotematische. Das Mittelalter kannte beide Verfahren,
doch WOS das akroamatıische bel weılıtem VOrT. Beispiele für die
ragende Unterrichtsform kommen schon 1mM Jahrhunder vor. !
Eın klassisches Beispiel ist, die Katechese des Bischofs Bruno Ol

ürzburg. Alleın der ragende ist 1er nıcht eiwa der Lehrer,
sondern der chüler; dieser Lrägt se1INe W ünsche nd Bedenken
VOL nd der Lehrer &1e darauf die NLWOL Diese Krageform
War 1M früheren Mittelalter die allgemeın übliche nd findet sich

siehe Krieg, Katechetik 5



e“  Br
va7E .& SA

Römische Beiträge ZUr Geschichte der Katechese im Mittelalter. 167

noch 1n a  n Schriften (+ersons VT DIie Katechese Arnalds scheint
Adas erste nachweisbare Beisniel US dem Mittelalter u serin FÜr
die heute UWOLLCHE Frageform. Be1l Arnald ist nıcht mehr der
chüler, sondern der Lehrer der ragende. Wır finden 1Iso hiler
ZU erstenmal die katechetische Hrageform, welche sich ı1n uUunNnsern
modernen Katechismen er  alten hat

Jle bisher UuNSs bekannten katechetischen Traktate des Mit-
telalters dienten fust ausschliesslich als autoritatıve Leitfaden der
christlichen re ZUM Handgebrauch der Gelistlichen beim reli-
&x]ösen Unterricht Arnalds Katechese dagegen,; die einen uUurcn-
AUS prıvaten, ber dem nhalt nach OCN korrekt kirchlichen
Charakter YAZT, War 1n Arster Linie als katechetisches ECYNDUC fFür
die Hand des Schülers estiimm Und auch dieses Lern-
uch HOE ın einem CHSCICH KreIise, vielleicht 1Ur ın der einen
königlichen FWamuilie, al die gerichtet 1St, benutzt WAalr, 1st

iımmerhın e1nNn interessantes enkma des relig1ösen Jugendunter-
i1chtes 1mM Mittelalter, nNnd die Herausgabe desselben wırd sıch
sSomıit als berechtigt erwelsen.

I1IL1

Kleinere katechetische TAakiate AaAUuSs dem
1 und ahrhundert

1elfaCcC hat Mah 1m Mittelalter en katechetischen EeNTrSTIO
tabellenartig zusammengestellt, 11 dadurch em Lehrenden und
Lernenden die Vebersicht A erleıiıchtern Solche „tabulae fidei“,
deren WO elne ST üSSC Anzahl existieren, zeigen SCHNAU, welchen
katechetischen Sto{ff iNnaAan kannte un: 1m relig1ösen Unterricht
behandelte. Sie sınd uns un wertvoller, S1Ee sıch datıeren
Jassen, weil ann um S eilIChNTLer der jeweilige Fortschritt ın der

ikatechetischen Lehrentwickelung konstatiert werden ann.
Eine „tabula fide]l chriıistlianae‘‘ findet sich ın dem eXVat

at S11l Dieser eX stammt AaUS dem Jahrhundert un:
AT  Xenthält verschiedene 'Traktate VON Johannes Damascenus und

Pseudo Dionyslus Areopagıta, welche alle on einer Hand geschrie-

I
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en a1ind AÄAm Schlusse des eX (To] DA IN 1st. dıe „tabula‘‘
Ol C116T anderen Jand hinzugefüezt S1e beemnnt: „In
Sancie el Indıy1ıdue trınıtatıs patrıs e 111 ei SPIr1LLUS SancCtl Amen

a Anno dom1ını mıllesimo trecentes1imo sepiuagesiımo OCtiAaVO Nd1-
ctilone PI1IMAa d1e aprılıs. Inc1pit 0Na el utılıs abula
idel christlane 10 YUAR plura suh brevıbus verbis continentur‘‘

SchauenDIie Abfassungszeit 1sST 1Iso Hıs auf en Tag bestimmt
WITL näher ”& W 4S Jahre 1378 Gegenstand katechetischer
Unterweisung Wr DIie „tabula‘“ zähnlt ihren Stio folgendermassen

„Pr1mo septem VIrtuties princıpales, septem peccata mortalla,
septem virtutes contrarie septem peccatıs mortalıbus, septem ODDEra
mMisericordie a.d COrpuS pertinentla, septem ODETra mMisericordie per-
tinentia d ANIMAaM, SEHNSUS COFrpDOFrIS septem Sacramenta
ecclesı1e, septem ona SPIrT1ILUS SanC{il septem peiWutones Contfente
1 OTratlıone dom 11CAa duo prıncıpalia mandata leg&1s, decem 1INAaN-
data eg1s dominice QquUatuor consıl]ıa Christi a QUE tenentur 1r

perfect] septem OE  10Ne pPECCAaLor1s OCTO beatıtudines 1USTtOTruUum
M 'W duodecim artıculı fide]i el qualiter uerunt COMDPOSIIL septem efates

homi1nis, SC X eftfates mundı prıncıpalıa gaudla paradısı, PIF1ID-
C1pales infern] septem OLEeS hominis ylorıfncatı indumenta SP1-
rıtualıa spiırıtuale anıme nutriımentum“‘. Die ZeNannNten
Materien werden einzelnen aufgezählt un rubrıken-
Massıs untere1in-anhn-der geschrieben Der Stoff 1ST. wahrhaftig nıcht
dürftig; Wer 11 diesen Materien unterrichtet War der WUuSSTe es

Im einzelnen 1ST. bemerkenswert dass dieZU e11le Notwendige
keilhenfolge der zehn (Gebote e1Ne andere 1ST. a ls die des Dekalos
]IIe Abweichung eg1inn nı dem (GGebot Aasselbe lautet
‚„ 1ON alsıum test1imon1ıum d1ices‘‘ das vierfte ‚sabbata sanctinNces
el coles diıem domenicam el 112 f{esta DLa Der eccles1am‘“‘
das fünfte ‚„honora patrem ei, matrem‘‘ eic Be1l der Aufzählung
der 1867° evangelıschen Räte werden Jeweıils die bıblischen en
C1it1ert DIie „septiem reINISSI1ONES peccator1s‘“ Sind eINn woh seltener
vorkommendes katechetisches Lehrstück Als solche werden Be-
zeichnet auTtfe Martyrıum Busse, Almosen, Bekehrung der Sünder,
heroische 1e („habundantia Carltatis‘‘) Kmpfang des Aarssa-
kramentes nd Beten ar s1ehen Busspalmen. DIie AL CUN Nde1‘‘
werden 111 der Zewohnten W eise aufgezählt unter Nennune der



RI

Römische Beiträge ZU Geschichte der Katechese 1m Mittelalter.. 169

eirizelnen Apostel, welchen der betreffende Artikel zugeschrieben
WITd. Mit dem achten Artiıkel bricht die „tabula‘ aD, das nächst-
folgende a& des CX fehlt. So 1st a1IsSO dıie „tabula‘“‘ 1LUFr

vollständig erhalten
S1ie Jedoch eine Krgänzung durch eine andere, —

äahnliche „tabula‘“, die 1n dem Msc 108 der Bıbl (asanatense VOI-

zeichnet ist. DIie Handschrift ist. AaUS dem Jahrhundert, zähl
308 Blätter un enthält verschiedene Taktate Ol Joh de Deo,
(xaufrıdus, Ricardus, uUurchar VON Worms an Nach elner Be- ©
merkung auf dem Schlusshlatt gehörte der eX der Congrega-
tion der Lateranensischen Chorherrn Rom Die „tabula‘‘ 1ST.
ähnlich W1e e1m vorgenannten eX der Vaticanischen 31hlı0-
1e Ol einer anderen Hand, offenbar Erst 1M Jahrhundert,
auf Z7WEel leer gebliebenen Blättern (fol 7DV un fol 289) hiınzu-
gefiigt worden. Inhaltlich un uch dem USdTUuC ach eCc
sıch diese „tabula‘‘ ım wesentlichen mi1t der vorgenannten. Da
S1Ee vollständig erhalten 1St, bringe ich G1E 1mM Anhang ZU TUC

Kın welteres lInteressantes katechetisches ompendium enthält
Diese Handschrift ist AUS der Mitte desder eX Vat Lat 5067

Jahrhunderts, naft 219 Blätter un ist VOon einer and geschrlie-
en Kın fol beginnender Traktat e Instructione cConfes-
sorum‘® CNIUSS as atum 1444 Hol 1B ist. Aas ‚„„Com-
pendium de doectrina christiana‘““. asselbe beginnt „Quilibe }
christianus pr1mo SCIre Pater NOStLer uL pOossıt O  9
ene addiscere re In eum el. ı1n nNnofare quod 1n conti1-
nentur duodecim artıiculı de1‘* Diese werden aufgezählt nıt dem
Namen eiInNes jeden postels, darnach kommen die zehn Gebote

Den1n der gewöhnlıchen KReihenfolge, ber ohne rklärung.
„decem A& leg1s‘ folgen dıie „„duo e  DLa evangelıl, QUC

rdistinguntur 1n operibus m1ser1cordie septem spirıtualibus ef SCD-
Xtem corporalıbus‘‘. Naehdem diese aufgezählt SsInd, fährt das

ompendium fort

„Precepta ecclesie SUNT, quinque.
Primum est, uilıbe christlanus eNeLiLur adiscere ater 110-

Ster el Te ıIn Deum. ID} patres el atres spirıtuales debent
de 11S docere 10S spirıtuales CUMmMm ad efatem leg1itimam

M
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pervenerint. Secundum precefitum G ullıbe christianus custodiat
€“ aD operibus servılıbus el rebus illicitis ei m1issam integram

audıat diebus domi1in1cls el fest1is constitutis. Nemo tamen ad 1M -
poss1ibele enetur Tertium preceptium: ullıbe christianus SUPDIä&
vigesimum primum ei infra septuagesıimum tenetur, G1 Ol

legitimum impedimentum, leiunare O0f4am q uadragesimam
Qquatuor 1le1un12 temporalıa ei, vig1ilias SAaANCLOorum InNST:A F 5 uLAS a leiunandum. Quartum preceptum: ulliıbe christlanus
p a.d A11NOS discretionIis pervenerit, viıidelicet masculus 9,
decımum quartum ANNUM, femıina vVero (1 duodecımum, enetiur
Oomnı]ı semel conüterı Oomn1la peccata sSUua Quintum e_
ptum uilibe christlanus enetur semel 1ın accıpere SaCrumE
COrPus Christi 1n prima die resurrectljonis domi1ını nostrı Ilesu Christi,
181 cConfessor SUuUuSs diseretus propter CAaUSAaAMM leg1timam e1 alıterl7. consuleret ei hoc postquam a 2ANNOS discretionIis pervenerit. KEit
1C@e quidam mMag1s C1to el mM1INus c1to secundum rationem vel
lgnorantiam attıingant NOS discretlon1s, amen Lam masculis
QUAMM femin1s communiter dantur ut supraserıiptum 6S

Auf dıie fün  f Kirchengebote 01& die Aufzählung der „septem
sSacramenta ecclesie, QUOFum trıa tantum SUNT necessarla cullıbet,

Baptısmus, Penitentla, Eucharistla; I 2ULem particulariter
SUunt ad ene SS Hiıernach kommen „artıculı fidel secundum
alıum modum distinetionis quatuordec1ım sunt, septem pertinentes a
diyinitatem 111 septem a.d humanıtatem hriısti‘‘ Nachdem diese
1M einzelnen aufgezählt Ssind, Lolgen die „Septem _ dona spirıtus
sanct1‘‘, wohel be1l Jjeder (+abe auch die Wirkung derselben genann
1sSE „Primum est t1imor del el hOC expellı superblam. Secundum
est pletas el hoc expellı lInvy1ıdiam. Tertium est donum sclentie et,
hoc expellı 1ıram QUE aqt quedam stultıtia Quartum est, fortıtudo
el expellı aCC1diam. (Juintum est, consilium el hoc expellı a varl-
t1am. Sextum est, intellectus ei expellı gulam Septimum :
plentla el expellı luxurl1am‘“‘. Hierauf kommen dıe „qQquatuor VIr-

cardınales‘‘, die „tLres virtutes theolog1ce‘‘, die „Sseptem peccata
mortalia‘‘, die „LreS partes penitentie Ccordis Contr1tlo, OYTISs CONTfeSS1O,
oper1s satisfact10) ““ un en  1C dıie „qu1inque SENSUS COrpor1s‘‘, die
bekanntlich 1M früheren Mittelalter as Schema abgaben eım
Aufzählen der Sünden, deren 11a  e sıch ın der Beıicht anklagte.
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Unser Compendium X16 1so einen klaren Überblick über
den katechetischen Lehrstoff, der die Mitte des Jahrhun-
erts behandelt wurde. DIie Gliederung des katechetischen Mate-
rials ist bereits e1inNne systematische un erinnert V1e11AaC uUuULlSere
modernen Katechismen. Was das Compendium besonders wer(i-
voll macht ist die Aufzählung der un Kirchengebote. Hs ast das
die Alleste hisher bekannte systemalische Zusammenstellung der
Kirchengebolte, Wohl hatte INnaAan Sschon VOM Jahrhundert a‚

zr
einzelne Punkte des christlichen Lebens g’'esetzlich estimmt,
ONN- un Festtagsheiligung, Sakramentenempfang, Verbot der Ver-
heiratung ZeWwlssen Zeiten Allein VON einer usammenstellung
dieser nd äahnlicher Bestimmungen ann INa  > erst 1mM Mittelalter
reden. Die verschiedenen Ansätze, die hlerzu besonders 1mM deut-
schen Mittelalter gemacht wurden, haft Hafner ! sorgfältig g -
ammelt Als Beispiele konnte Jedoch melst 1Ur Beic  OrMmMUu-
lare anführen, die erkennen lassen, ass INa  > Versäumnis der
sonntäglichen Messe, Übertretung der YFasten eic als Sünde ansah.
Eıne systematische Zusammenstellung. der Kirchengebote Andet
sıch ıIn dem XIL Kapitel des „Christenspiegel“, en der Franecis-
kanerpater eder1ıc AUS Münster ıIn W estfalen In deutscher
Sprache INS Jahr 1470 verfasst Ha Eıne äaltere Zusammen-
stellung WäarLr bisher N1C. bekannt, demnach ist die ULNSeres Com-
pendiums AUuS dem Jahre 1444 die äalteste Zugleic erwelst sich
die Behauptung Hafners,® ass die SCNAUCIE Hixierung der KI1r-
chengebote sich auf deutschem Boden vollzogen habe, als hin-
fällıe. Interessant ist die Wormulierung des ersten Kirchengebotes.
1er SCANre1 die Kırche e1InNn allerdings sehr besche1idenes Min-
destmass des relig1ösen Wissens VOr, nämlich die Krlernung des
ater NOstier un: des redo, un schärft den Taufpaten patres el
matres spirıtuales) die Pflicht e1IN, die Patenkiınder hilierin 7ı u1-

terwelsen. Die Taufpaten gyalten nämlich bis tiıef 1ın as Aıttel-
alter hinein als die berufensten Katecheten der K«1inder

Tübınger T’heologische Quartalschrift. 1598,
Wortlaut bel Moufange, Kathaol Katechismen Aes Jahrhunderts,

Mainz 1881, DE
EKbenda 100

D
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uch eine eutfsche Katechese konnte ich Ln Rom üinden Ks

1st. der Cod Palat lat 202, der, über Heidelberg nach Rom NC
kommen, eine solche enthält Die andschrift, velche 218 Blätter
Z&  '9 ist AUS dem Jahrhundert un eNtiNa neben verschiedenen
theologischen T’raktaten ın lateinıscher Sprache uch Z7WEe1 ın deut-
scher, nämlich fol 1935 einen tractatulus de patıentla nd fol 04 V
208 uUuNnSere Katechese 1ese1De beginnt m1t den Trel wichtigsten
Gebetsformularien, dem Vaterunser, Englischen Gruss und lau-
bens bekenntnis. Be1l letzterem lst wlıederum Rande des Textes
jeweıils der Name der einzelnen Apostel angefügt, jedoch wıird
1er NiCht, W1e SONS fast regelmässig geschieht, dem Apostel
'T ’homas der GHlaubensartike „auferstanden VON den Toten‘‘, SO11-

ern der andere „VON dannen kommen WIrd‘“‘ eic zugeschrieben.
ach den rel (+ehbetsformulariıien 01& eine ziemlıch ausführliche
katechetische Erklärung des ekalogs, welche sich eiNe Abhand:
lung über die Notwendigkeit der Reue ZU®rF Erlangung eines
es anschliesst. Zur Kınleitung der letzteren Abhandlung
schreıb der unbekannte Verfasser der Katechese „Von disen
botten Sal vıl zZesagent nd zeschribent, WEa  E S1Ee begriffent
und beschliessen Sar VIil, W Al allu SUund klaın und siınt dar
iInne verbotten Und dar umbh ragı yederman nach sInem stat,
WÖSS 1mM noTt S nd WE dar Ql un rı1eg nlement sich selber,
Wall die bott halten ist Le aln dine, daz SIN INUS nd des nliement
uberhaben Mas werden ın aın WwI1se, ın allen stat, WwIle, WE und
Wa der mensch 1St, 1M G1 wol oder W G1 gesund oder sıech,
1UNg oder alt, weler S1IN SINN oder vernunft hat nd SINN 147r hat,
der 1e die bot halten oder I1L1LUS eweklich verderben, oh er
4, 180 stirbt AIl ruwe‘‘. 7Zum CNIUSS der Katechese werden die acht
Seligkeiten, die rel göttlichen un die 1er Kardinaltugenden, die
siehen Sakramente, die s1ehben (+aben des hl (7e1stes, die siehen
Tugenden nd die s1ehen Hauptsünden aufgezählt un aDellen-
artı< untereinander gereiht. Von den bısher bekannten, OIl

Geffeken un Bahlmann mitgeteilten Katechesen ın deutscher
>prache scheıint die vorliegende des eX Palatınus unabhänglie
l d<e1N.

Mit dem bisher Ol MIr gesammMelten nd 1er bekannt g_
gebenen katechetischen Mater1a|l sind die Bibliotheken Roms nach
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der katechetischen e1te hın ohl och lange NIe erschöpft.
Meine. bisherige Sammlung 111 N1C a ls abgeschlossen gelten.
Vielmehr bin ich der Überzeugung, ass be1l welteren Forschungen
ıIn allen Bibliotheken Roms noch mancher Baustein siıch finden B  +
l1esse. Und das &ilt nıcht OSS für Rom un Italıen, das <&1lt ın
gyJeicher Weilse auch für Deutschland, Frankreich, England un
Spanlen. Ist einmal as > ateri1 gehoben un gesichtet,
dann erst kann eine wohlfundamentierte „Geschichte der ate-
chese 1MmM Abendlande o Verfall des atechumenats hıs ZUM
Ende es Mittelalters‘“ geschrieben werden.! Dann werden aher
auch auf Grund des Materials vielleicht mManche bisher land-
läufige Ansichten ber die katechetisch Tätigkeit des Mittelalters
eine Korrektur erfahren ussen e  A

Cod Vatie lat

(fol 205 Incipit alphabetum catholıcorum ad ınclıtum Dominum VEGEM
Aragonum PTO filtes erudzendis 2n elementis catholıce der

Es L fidelis? Sum domine.,
Quare dieis te e6SsSe idelem ” Quia habeo recLiam idem XHRLQue esfi. recia fides? 4“'Ides catholica. —(ue est des ecatholieca? { 1la QUAaNl docet unıyversalis eccles1a Del
Quid 0Cce uniıversalis eccles1a Dei? (Oredere In Deum patrem eife.
(uid est CTZO eredere* Uredere est qssentire PCI intellectum

alıcul assert1ion1, CU1US verıtas 1071 ESl, cognita eredenti eXxperiımento vel
ratione.

x

Quot SUuNT e4 UE OC eccles1ia eredere? Domin&, quatuordecim
SUuntL. prinelipalla, QUG VOCAantiur quatuordecim qrtieuli iide1

Quare VOCAaNntur quatuordecim artıculı fidei? Qula S1cut In un
SuUuntT quatuordecım artıeuli a enNnsum distineti, 316 1n Na ide

catholieca quatuordeecim eredenda prineipaliter proponuntur.
Quid est artiıeculus fidei? Artıieculus idel est 1l Qquod distinete el

prinelpaliter Pproponitur ad eredendum DL ececles1iam de diyina veritate.,
In uUuNnmMa CITO SUNTL quatuordecim.

Qui1 sunt? Septem pertinentes €  ıd divinitatem, el septem perti-
nentes a humanıtatem Christi .Der unter obigem el erschlenenen Arbeit Göbls ehlte das notwen-
dige katechetische Quellenmaterial.

Römische Quartalschrift, 535
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Qui nUl septem pertinentes a diyinitatem”? (Quatuor pertinentes

a naturam d1vinam, ei TEes pertinentes ad operationem diyinam.
Qui M QUatuOTL pertinentes 9 naturam divyvinam? Unus per -

tinens ad essentiam divinam, ei tres pertinentes a.d DEIrSONAS diyinas.
Necesse est eN1m. credere quod Deus est 1N1US 1n essentla, el TINUS 1n
person1s. Eit S1C PrImMus artieculus est eredere quod Deus est 1US 1n
essentla. Secundus est eredere quod. 1ın diyvinitate est FSsSONa Patrıs
'Terec]ıus est eredere quod 1 divinitate est Ersoüna 1111 eternaliter genit]

Patre. QOuartus est eredere quod ın divinitate esl per(fol V)sona
Spiritus Sanceti eternalıter procedentis Patre ei Eilio

Qui SUNtT tres pertinentes ad operatiıonem dıyınam ” Unus pertl-
enNns a.d OPUS Creatoris, el al1us ad OPUS 1ust1Lcatlon1s, eft, al1us a OPUS
gylor1ficatlon1s. Eit S1C primus lstorum trium est eredere quod solus
Deus ereavIıt OmMn1la. Secundus est eredere quod. SOIUS Deus iustificat
implum remittendo e) pPEeCCAaTa. Terecius est eredere quod SO 1IUS Deus
resuseitabit OTFrtUuos a dampnationem 1Mplorum e gylorifiecationem
1ustorum.

Qui SUunt septem pertiinentes ad humaniıtatem Christi” Primus
est eredere quod Christus In quantum homo fuilt CONCEPLUS virgine
DPCL solam operationem Spiritus Sancet1l. Secundus est eredere quod 1n
quantium OMO fult NAatus e i1llesa virginitate. 'Terecius est eredere
quod In quantium homo fu1t CruCIÄXuUs, MOrLUuuUuSsS ei sepultus. Quartus
est eredere quod anıma e1luUs descendit a inferos. Quintus est eredere
quod In quantium 0OMO tercla die resurrexıit ortuls. Sextus est OCI’6-

ere quod 1n QUantum OMO ascendit ad CEeIl0s ei sedet a.d dexteram Deil
Patrıs, 1d est quleseit 1n beatiıtudine vel gy’lor1a e1lus. Septimus est CI 6-
ere quod 1n quantum OMO 1terum veniel diıludicare V1VOS el OFrLu0os

‚r Iın SU. humanıtate.
Quid est Ihesus Christus? Ihesus Christus est eterNus Del 1US

ın LemMpore NAatu: Virgine
nde dieitur artieulus? aTCiO arctas.
Quare ? ()uia eredentem Q Cal vel oblıgat al dirilgendum mentem

ın veritatem diyinam.
Quot SUuNnT sigNa quibus COYNOSCItUL fidelis (Juinque.
ue Primum est e1eCct10 demoniorum 1 est PrFravaruım temMpLa-P . H A t1ionum mentfte propria, Secundum esi INNOvatio lingue ac loquendum

1d esl assuefactio eiusdem d salubrıter el honeste loquendum.
(fol €  €  30) 'Lereium esi ablatio serpentum, 1 est detestatio venenOosi SOI ' -
IMNONIS procedentis lingua malJlediea. ()uartum GsT. lles1i0 potu r._

t1fero, ıd est 1ONMN COorrumpl a‚ auditu venenosı SEeTrTMONIS. (Juintum est
sanatıo STOLUM pCr impositionem MAanuum, ıc est CONVeEerSIO peccatorum
vel DTIAaVOL hominum pCr exempla bonorum OpCrum.

(Qualiter SCIS u quod DCr 1e6C quinque s1gnNa COYNOSCALUL
idelis? ula Dominus GCXPDICSSC tangıt ista quinque SINa ın EV Alll-



A A* g

P
AF

Römische Beiträge ZUT (Geschichte der Katechese 1m Mittelalter. 17  5

gel10 beati Marcl, ubi ıal ultimo Caplıtulo eiusdem evangelill * QqQuando
die1Lt SiGNA AMuEem C0S ul erediderunt hec SCQUENTUT. In nNOMINEC MCO e
MONLA 2icient. Kece uhi tangıt primum. Linquis Loquentur NOVILS, Kcce
ubı tangıt secundum. Serpentes OLLEN. Kece ubı tangıl erc1um. S $}
qut mortiferum biberint HON C0S NOCCDHLT, Kcce ubl tang1t q  X  m.
Super WUAMUS LMPONENT et bene habebunt. Kece ubı tangıt quintum.

Suffieiunt ista QuUinNqgue fideli? Domine suffieiunt 1n QUAN-
ium fidelis habet CONVeEersarı Proximo SUO, Sed In quantum habet

ipsum ordiınare ad Deum 1O  — sufleiunt.
Quot CTKO preter lLamdieta SUuNnL, NEeCCcCESSATILA fidel1 ProuL habet 1pSum Iordinare a.d Deum? Domine trıa
Que? Primum est laudare Secundum est meditarı ın

'Tereium est OTAre 1PSUm.
Quare est laudandus”? Qula bonus
Quare meditandum est INn COr Quia mırabilis In el 1n omnibus

oper1ıbus SUls.
Quare est orandus ? Qula Deus.,
O! ista trıa! Primum Probo DPCI psalmistam qui dieit Lau-

Adate Dominum QUONLAM bonus,. Seeundum probo Priımo DCI rationem,
quon1am L’eSs QUanto mirabilior, antio fortius 9 S11 econsıderationem IN-
vıtat vel allıicit anımum cog1ltantis. Ideirco qula MUultiplie10r est Dıa forma
(fol 307) vel IN virtute Secundo probo pPCI auctorıtatem saye dieentis
In prineiplo MO  A Capltull: Fleciısta mıirabilia cCOQLEALLONES ANLLQUAS fideles,®
Per QUG verba INNuUult quod ıIn mirabilibus Del debent Cog1ta-
t1iones idel1ium antıquarı vel qssıduarı. Hoc et1am innuit psalmista qul
dieit Mirabilia OPET U UUC, el ANIMA WMEend COQNOSCET NUMLS, 1d est medita-
bitur va Quod ıutem Deus S1t mirabilis 1n el SU1S oper1bus probo
ufrumque. Kit pr1mo primum qula eg1tur Hester CIrca nem Valde
mirabilis C Domine, et fFacıes U Ylena e.stT gratiarum.? Quod
a1t mirabilis ın SU1S oper1bus pate PCI auctorıtatem psalmıste SUPTamMmMe-
moratam. KEit 1terum DL Iloh qul1 dieit Capıtulo: Deus facıt HLT el
inserutabilia el mirabilia absque nuMer O Tereceiıum probo PCr psalmı-
ST  ım qu1 dieit: (Orabit md 6C OMNLS SANCEUS 2n CMPOTE onportuno.‘ Omnis
SaNnCtus ıd est OMNIS fidelis (Jula OMNIS 1CelSs est SanNnCtus. Iterum
1n Mare. : Domus MCN, AOomus OTr aAtionis vocabitur.® Domus ıutem el
G1 universitas elium, A.postolo adc U’himotheum. ”

Mare., 16, B7 SCH-
2 Ps 146,

Isai. 2  ä
138,

Ksth 15,
( 1lohb Q, 8}

Ps öl, 6
Mare. 11,

T’him. D, 15
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Quot modis est Deus laudandus? Irıbus
Quibus ? Or benedieendo Ore annunclando. pere 1mMmMmMl1-

tando
16} ista trıa. Primum probo DEI psalmistam qu1 dielit Benedic

ANIMA MEa Domitno, et OMNLA JUCE ıntra SuNnT NOMUNL Aancto eius.}
Secundum pro per eundem Qul1 dielit OMINE Labıa WNEnd aperLeS, el

annNuUnNCLADLTTt Iaudem tuamı.“ 'Tereiıum probo per Apostolum qul]
dieit Histote ımıitatores Der sıcut filit karissimit, ® seilicet 1n oper1bus QUE
subiungit. Quod autem imı1ıtarı Deum bonis oper1ibus cedat 1n laudem
e1uUS, pr PCL Dominum qulı dieit ın SiC uceat un VDESTTA. COTUANL

hominibus, ut uvıdeant vestra bona U, et glorıficent natrem vestrum

qu? est zn celis.? CCce LEeSTAatLUr Dominus un ist1s verbis quod
per bona idel1ium gylorıfeatur Deus qa hominıbus 1d est excellenter
el publice laudatur.

uot modis meditand(fol. um estT 1ın e0 7 Quatuor modis prin-
cipaliter.

Quibus”? Priımo modo admirando maijestatem e1US, NO  a} olum
quantum a.d trinıtatem persoONarunhl, sed et1am quantium a.d purıtatem vel
simplieitatem essentle, el infinitatem potentle, ei elarıtatem saplentle, el
efernıtatem ex1istentle. Secundo MOdoKit S1C de a l1lıs perfection1bus e1uUs.
rememorando benefiecla collata am In bonis Nnature Q Ua oyratie. 'Terec10
MOdo contemplando 1Ud1e12 e1IUs. Quarto mMOodo attendendo et. expgetandopromissa 1PSIUS.

Tu dixıistı quod Deus est Oorandus Quid est OTAare? Deum rOSAaIC
GL erectione purı ecordis ei inelinatıone COrporIS.

TO TO per exemplum quod Dominus dedit nobıs instante
passıone SUua, SICUt scr1psıt Matheus Cu dieit quod Dominus PTFOGTFEesSSWs
DUSLLUM proOCECLT 2n facıem OTANS eT dAicens Pater ML, 62 HOosSSLOLLE
est transeat ME calıxr iste. > CCce PCLI hec Vverba p&9 quod
Dominus OTAando rogavıt Patrem COTPOTIC inelinato, Kit est ecertum quod
corde ÖO devlabaft a,.D

Quare est ecertum ? (Juonl1am In Domino NO  — pOoterat cadere N
lacıa vel dupliecltas falsıtatis.

ua 1g1ıtur oratıone rogarı Deus? Domiıine 11a Q U&n Sal-
Va noster Dominus Ihesus COChristus doeult

Que est illa? Hec sc1ilıcet: Pater noster ete.
(Jualiter SCIS Lu quod 1PSse doeuerıit A1C oOTare? Qula 1ta. scrıptum

est ıIn eyangelio beatı Mathe1i

Ps 02
Ps DU,
fpes I,z Matth D,
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VI cCapılulo CL dieitur: Sic D“OS orabitis: Pater nOoster el
cetera.

Quare melıus est OoTando dieere hanc oratiıonem UU aliam?
ula est melior (  C  2  unetis alııs

Quare melior? Quia d1gN10T, Qqula brevior, qula plenior
Quare dignior ula edita esfi A SUuUmM MNO doctore
Quare brevior”? ula pPauclorıbus verbis eXprimit QUICQ UL

perfecta Oratio continere.
Quare plenior (uia nichil Omıittıt de hlıs UUE perfeete OTAanNns

PFrOPDONETE,
Quot SUunT ılla QUE perfeete OTANS proponere? Duo In &SCNEIE,
Que sunt ” Primum (fol IL esl Captare benivolentiam rogatl.

Secundum esi petere QUC petenda SuUunt a,.h eodem. Kit istorum
duorum, pPr1mo docet Dominus 1n hac oratıone facere primum, ecundo 7
secundum

(Quot SUuNT C4 qu1bus Dominus 0Ce N1C cCaptare benıyolentiam
Del Quatuor.

Que sunt? Primum esqlt auctorıtas rogaftl. Secundum ESL subileect10
rogantıs. Tertium est dignitas AaASS5C5S  \ Quartum est bona affect1i0
rogantis a rogatum.

Ubi doecet illa? Prımum docet h1ıe 08 dieit Pater Secundum
O® dieilt: Noster., Tereium CULN dielit Qui 2n celis., Quartum CIM
dieit Sanctificetur 1LOMEeN EUUM., Quod S1C ostendo Quia DL hoc quod
doecet Deum VOC4Tre patrem, denotat 1pSsum habere auctoritatem el DPLI'C6C- ı  e T
minentiam cCausalıtatis pectiu nostrl. Per hOC quod dıielit Noster, de-

sublectionem nOostrı a{ CN Per hoc quod dieit Quis ın CelS,
denotat Comıiıtıyam celestium Creatiurarum, seilicet angelorum ei alıorum
beatorum. Per hoe Quod dielit Sanctificetur HOMEN LUUM, innuit TAantitem
desiderare sanetificationem. Christi, qul est NOINEN Dei Hoec est QiIVv=
gatiıonem sanctitatıs eIUs 1n populıs

0l dixist1ı Qquod Christus est DeTr. proba Probo domine 237 - 0i
PCL psalmistam Qqul1 dielit Tust2 con fitebuntur WNWOMUENT EWLO ete.“* CCce hıe
GCXPDLCSSC testatur psalmiısta quod iust] econAÄitehbuntur NOM1IN1 Del Sed
confessio0 fit Nnı SUDSLANIE rationalı Kre&'0 psalmiısta intelligit DCI
NnOomMen Del substantiam rationalem ei 108}  z VOCEeIN UUa nomıinatur Deus,
Qqula talıs VOX quoddam aCcCiIidens eST, el nullam habet COYN1It10ONEM.
Substantia ratiıonalıs Cul OMINLNES 1Uust1 conNitentur 10171 est N1ıSI
Christus. Krgo PEr Dei psalmista Christum intelligit.

TPO quod OINNES 1ust] confiteantur Christo. T domine pPCL
hoc qula EINO pOotest 6SSe lustus 1S1 eredat In Christum. Kit S1C
1ust1i econfessione idel eonütentur Christo

Ta en 6,
Ps 139,
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Quare Christus dieitur CSSC 10O01INEN Dei? Quia sieut pPCr 1NOINEN

signıncatur ISS nominata, 31C, pPCI Christum significatur Deus. Ideo qula
Christus (fol 32) 110  — solum est Verus homo, sed etlilam verus Deus
' dixıstı quod ın ıllıs verbis: Tustz con fitebuntur eic psalmista Iin->

telligıt DEr Del Christum, ei am immediate pOosSLe dieit Q
tabunt rect, vultı tuo. } Krgo sSecunNdum Luam TatLıonem pCr vultum
Dei intelligit Christum, Qqu1a rect1] habıtant eu Christo peCr üidem el

karıtatem, S1iCut 1ust1 confitentur el PCI 1dem, ut dixıst.. Concedo
domine.,

Hoc viıdetur eEsSs$s$e inconvenlens quod Iu CONCEedIS, qul1a NOImMNMNEeN e
vultus SUunt diversa, ef. amen OChristus est NUS aD kKespondeo
domine. Kit dieo quod 1O  u esT, liInconvenilens quod Christus denotetur
per diversa diversıs rationıbus. Sed S1 CO dieerem Qquo denotaretur
peCr diyersa Su Na ratiıone procul 10 dieerem inconvenlens.

Ostende CrZO qQUa different1 ratione denotetur Christus pCI
ei vultum. Ostendo domine DPCI hoc qula Christus, ut dixl, dieitur

Del prou Deus sign1fcatur pPCI 1pSUum. Vultus qautem Del CON-

venlenter dieitur prou Deus CXDICSSC COCNOSCILUL DCI 1psum. Sicut
enım homo CXPTESSEC COYNOSCIEUTL pPCI vultum, 1ta Deus COSNO-
SCcItur PECIL Christum, quon1am 1n Christo sensıbilıter Iulgent divine PSL-fectiones.

On dixist!i quod Dominus I1hesus Christus 1n hac OTratıone: Pater TLO-

ster eic. pPr1Imo 0Ce captare benıyolentiam Dei Secundo 0OCe LeC

A ordıne petere UU petenda SUuNT a,h eodem. Eit ıterum Oostendist1i Quot
SUnNtT quibus doeet Captare beniıyrolentiam Del, ei quibus verbıs. He
sStaft I&r uL Ostendas QquUOL SUNT C4 UU docet In hac oratione Dominus
petere eit QUO ordıine. KRespondeo, domi1ne; et. 1C0 quod duo SUNTL 1n
DSCHNCI'C QUE docet hıe petere.

Que sunt? Primo UQUE pertinent qa vitam eternam, vel UU
sunt necessarla petent] ad viyvendum eternalıter. Secundo QuUuUE
CEesSS9rl1a Sunt el a.d vivrvendum temporaliter.

uot SUunNn QUE decet petere propter vyv1itam eternam ? Urıa.
Que sunt ? Primum est sanet1ncatıo In present] vıta. Secundum

est glor1Licatio In futura "Tercium est econformatio nOostre voluntatis 9
voluntatem divinam, quod est COMINUNE sanctifieationi ei gy10or1f.catl0on1,
qula (fol 32V) potest sanctinecarı ql gylorificarı 181 conformarverit
1n omnıbus Deo volunta  em SUuA4Mn,

Ubl 0Ce petere 1la tria ” Primum 0Ce petere CcCu dieit San-
ctzficetur NOMEN TUUNMN, Seeundum CL dieit Adventiat VPEGTUNWE TUUM.,
ercıum C dicıt Fıat voluntas ua sıcut ın celo et IN  a terra Que
trıa S1C deeclaro. um enım diqit OTADNS: Sanctificetur VEOMLEN. LUUM, CON-

Ps 139,
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venienter petı hulusmodi verbis ut 1PSse sanetifcetur, qula 1pse 1n
Sicut en1ımquantum est, ereatura ef maxıime rationalis ast HNOINEeEN De1i

COoNceptus ıumane mentis 1n homine manıifestatur vel eXprimitur PCI
SCHu DEL sign1ücativam qa placıtum, S1C el CONCEPTLUS di-

1ıne mentis manifestatur vel eXprimitur DL quamlıbet ereaturam eit
maxıme pPCI hominem, qul esit a.d ymagınem Del faetus. Sicut enım

9, homine proferuntur 1ın signum CONCEPHPLUS humane menti1s, S1C
el Creature produecuntur A Deo 1n signum CONCEPLUS Del Kit secundum
hanc rationem OMNIS atura est VO  d Deli Propter Qquod lIohannes
Baptista sS1cut eg1tur INn pr1mo lohannis dixıt de 1PSO: Eq0 VDO; cla-
maantıs (} deserto., nde Cu dielt orans Sancti ficetur NOMEN LUUM, In
quantium DEr heec verba intendit aliquid Deo petere, SENSUS est IO=
T verborum iste sc1ilicet: miıichIl1 Qqu„1 Su tuum triıbue sancetl-
tatem Quando dieit VENLA>A PEGIWUÜUNM LUUM, petit gylor1L_carı etier-
naliter, vel 1n celıs, qula rESCNUN Dei est &]0r1a eterna I1 Ve@e celestis
Juando eTrO dieit F'at voluntas LU sıicut 2n celo et ın LETT A, petit uL
el det gyratiam conformandı voluntatem SUam Deo;: SICUtT beati qu1 SUNT
ın ecelis habent econformem voluntatem C: C! Qquası diceret, S1C faclas

conformare voluntatem 12641171 Lue quamdıu V1xXero hıe 1n terra SICUT
habıtantes ma celo ecum habent SU 41n econformem Lue

u dixisti quod DEr hec verba: Sanctificetur NOMEN UÜUUM, 0Ce
Dominus rantem petere sanecetincationem SUl. Sed ante dixist1ı quod PCI
eadem (fol 39) verba. 0Ce cCaptare ben1ivolentiam Del adoptando 1yul-
gyatlıonem sanetitatıs Christi Sed illa duo SUNT d1versa, qul1a prımum
pertinet Q, captandum benivolentiam e seecundum a petendum S -
Sarla Krgzo videris 1nconvenlenter eXPOSUNSSE, CU. eadem ver ba d1-
versis intentionibus adaptaverIis. kKespondeo domine, el 1C0O quod NO  S
est inconveniens eadem verba diıyersıs jntentionibus adaptare seecundum
diversos respecLus vel rationes, KEit I1C CO LeC1, qula oOstendı Qquod hoc
vocabulum Nomen, diyversis rationibus denotat Christum ei ereaturam
antem. Eit 1deo verba predieta cConvenienter possunt eEervıre vel ada-
ptarı diversıs intentionibus orantıs, QUC fuerunt obieiendo. X

Kx verbis tuls collig1itur, quod fult de intentione Salvatoris quod
verba 14 dıeta. serviırent duabus intentionibus orantıs. Sed 1pse Qqu1
est eternus doetor ei 0O0MN12 In saplentla eratur, nıchıl facıt Iirustra,
sed C inyıncıbilı ratione,

Ostende 1&1tur rationem propter Q Ua ordınarvıt ut 1la verba SCI -
virent utr1que intention1ı prediete. kKespondeo domine, el 1C0 quod
ideo S1C erı Oordinavit, u innulret nobhıs quod unum el idem est in SOr

1d PEr Qquod divulgatur sanctitas Christi In populis, ei 1d PE quod
sanetifcatur OTANS vel quilibe fidelis LD

LKK 1a OC A
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ul est iıllud? Splendor virtutum. Per virtutes enım quibus

splenduit Christus In el In SU1S SequaCc1bus, divulgatur e1IUSs sanctıtas
Der orbem terrarum, ei DEr easdem virtutes sanetificantur e1lIUSs SCQUUACECH.,

(Quot SUunNnt ılle virtutes? Domine septem SUnNT. prineipales.
Que sunt? 'Tres QUC dieuntur theolog1ice, el QUatuor UU dieuntur

morales,
(Que Ssunt theologice? Wides, Spes, \ karitas.
Quid esT es es est virtus DCL Q Ua ndelıs anımus ad-

quiescit firmiıter el simplieiter verıtatı diyine supernaturalıter hominıbus
revelate.

(Juid est sSpes Spes est virtus DeL Q Ua anımus fidelıs erig1ıtur
a sperandum CONsStiAaNter bona supernaturalıter &, Deo promıi1ssa.

Quid est karıtas” Karıtas est virtus DEr QUAaM Deum dilig1imus
(fol 337) propter S el proximum propter Deum.

Quare dieuntur theolog1ce ? Quia speclalıter pertine CArumn CON-

sideratio ad sce1entiam vel saplentlanı QUE theolog1a dieitur 'Theos quod
est Deus, el 10&0S Qquod est S  O, Qquası diyinus SCIrMO, 1d est CcOonNside-
ratio vel selentla de veriıtate COoMuUNI1CAtTA PEr solam doetrinam Del

Quot I virtutes morales”? Domine QqUatuOr SUuNT principales.
QOue sunt? Prudentila, lusticla, fortitudo el temperantla.
Vocantur aliter ? Domıne SIC, cardinales.
Quare dıiıeuntur cardinales? Qulia SICHT a volyvyıtur ordınate

SUPEer cardınem, A1C vita. humana deduecıtur ordinate DCL ilstas QUatLuOr
virtutes,

(Quid esl prudentia ” Prudentia egl virtus PCI Q Ua diseernuntur
bona malıs, ei ONa a.d 1NVv1icem el mala a 1INny1cem.

Quid est iustieia? Iustiela est, virtus PCI Q Ua redditur UNI-
CU1quUeE quod est.

Quid est fortiıtudo? Kortitudo est VIiIrtus PEL Q Ua aNıIMUS
boratur a.d spernendum terrıbilia eit a,.d sSustınendum dıffeilia.

Quid est temperantia ” Temperantia est virtus PCL Q Ua COMM-

pescuntur iıllieiti MOLUS aNım].
Postquam iu d1e1s quod quelibe 11L 1arum septem est virtus A,

qul1d esi virtus ın COoMMUN1 ” D)IC0O domıne quod virtus est lauda-
1118 qualitas vel habitus aNımı faclens habentem operarı bonum dele-
etabılıter ei facıliter C voluerıt.

'I'u dixist1 quod septem virtutibus enumeratis el deser1iptis te
splenduilt Christus, el splendent e1USs. Krgo v]ıderis INNUETE
quod In splendore virtutum siınt quales Christo QquUilicumueE SECUNTIUT
O: Quod videtur iNnConNvenlens qula NUuNYUAalı SerVvVı SUNT equales
dom1no. espondeo domine, et 1C0O Qquod splendere virtutibus 124  S
eXpressI1Ss, l1cet a1t COM UNE Christo el SequaCc1bus e1uS, 110  $ tamen pL

Sieut Sol elpter 2106 egl intelligendum quod equaliter eIs Convenlat,.
Luna splendent adem Iuce tamen equaliter. nde 107 Adixı quod
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equalıter splenderent sSed quod 111 splen(fol 54)dere predietarum VITrEU-
Lum CONveNıUNTL nde 1C0 quod Christus 111 virtutibus splendult S1C11
Sol Sequaces 1DS1US splendent e1ISsS u UuNna: Quod S1C declaro M
QU12 Luna 110  e splende DE ucem A, Sole OMMUNICALAM S1C ei e
SCYUUACES Christi 10  ; splendent 151 PCL VIrtutes Christo COMMNLMMNUNI1C4-
Las Lterum QU12 1C0 Sol splende Iuce UUa COMMUNI1CAL une excel-
entius Q Uam Luna, S1C el Christus excellentius splenduit omnıbus LAPLT
virtutihbus Q UAS EL eredentibus OMMUN1CAL nde [am 18 S
septem Q UAS IX UUAHL q l11s 1PSC perfectissime splenduit Sed a 1ı
eundum Sura4amı 9, CONCcESS4_Mm.

Krg vyideris uere quod alıe Sın u  &. septem I16-
rate Certe domiıine 1, KooO CILLIL NOn UINEeTAaVAI V1  uties 151 S-

Sed alıe EAar1ıa4as 9| salutem eternNam, Qquıibus iidelıs efheitur ZTaLus Deo
SUntT ULEes ut est sapıentla el prophetia el VIrtUusSs facıendiı miracula,
qui1bus omnıbus splenduit Christus excellentius eunetlis qllıs tum Q U1
19103  e} solum presentla sSed eilam preter1ta el futura perfeete NOSCIL LumM
QU12 MIIracCu la vel OPCIA naturam a4UCLOT1LLAtLEG PTFODTI1A el1 N
PFODTIIE potestatıs SCIN 6 esl. uS. Sequaces autem 1DS1IUS NUDNYUAanL
habuerunt NOtL1e14AM preterıtorum UL Iuturorum, 16C operatı SUNL aul
OPEerarı POSSUNL miracula 151 L1LOIN1NE vel In  ne 1DS1US, E ar S NQuot SUuN QUE docet petere propter VyV1Lam temporalem ? Duo

&OCNETE,
Que sunt? Primum esl collatıo bon1ı 1ECESSAF1l prinelpaliter 9

Sustentatıonem 1te presenü1s. Secundum est maı possıbilıs
accıdere nobis presen(T V1{2a, Primum 0CEe petere CI dieit Panem
nNnNOStrum cotıdıan um. da nObis odie, DEL DAaNCIM Q U1 est all
ater12a Nnutrımentı denotat QUWICQUL 1ECESSAT1LUL eql, a.d fomentum
SIrUM. Sececundum docet petere CN dielt Ait dArmitte nobis Aebita —
Sfra Sıcut et 1LOS8 ımıttımus debitoribus nNOStEri2sS.

Quot SUNT mala QUOTUMIM remotionem doecet 101 Dominus petere?
Duo SCHETLEC,

Que sunt? Primum esT ma(Tfol 347)l1um spirıtuale antum SEe-
eundum est mnalum LAam COL QUAaM AL vel Spırıtul
Primum docet petere CULN dielit O Armıtte nobis Aebita ROStra eEic Se-
eundum 0Ce petere C dielt Sed Libera NOS mMmAalo

Quot SUnNT mala spirıtualıa QUÖOTFUuMmM rTemotLLOonem docet 1D1 Dominus
“

petere? Duo
Que sunt? Primum est malum Culpe 1A11 COMMISSE., ecundum

esl. malum iımpellens q ecommıttendum CL Primum (01675) petere
dielit AEt Armatte NnNObISs debita nOostra eilc 1d est Culpas quıibus obligamur
a PeENAaM Seceundum 0Ce petere diıelt HFit 1LOS INducas N

tempPtationem 11am SC111CeG per Q Ua alıquis abıtur um.
T'u dixisti Quod Dominus hac Oratıone Pater nNOSTET, PTF1HM0 0OCe AA W

petatur TCeMOLLO malı spirıtualis vel anl Secundo malı



o P
E

182 Burger
mMmunIisS COTpoOrI ei anıme. Iste petitiones videntur Ineconvenienter OTrd1-
narl, Qqula eCOomMUNILA prlora Sun PrOpTLIS vel partieularıbus. Krgo V1-
detur quod Dominus 1ın 120 OTratione 1N1ON servaverit ordinem rTEeCtUumM 1ın
doetrina petitionI1s istorum. Respondeo, dlomine, et 1C0 Qquod. Dominus
rectissime ordinarvıt illas petitiones seceundum eonsiderationem 1L1LEGCCESS4-

r1am nOostre salutı Licet eniım secundum eoNsiderationem COMUNIS e
proprii vel generalıs el particulariıs dehuissent ordinarı S1CUL V OS die1lt1s;F' \
tamen seeundum eonsıderationem dign10r1s ei NINUS 1gnı possunt OT'-

dinarı SICTHL Dominus ordinarvıt. Anıma enım di&nN10r est Q Ua COTrDUS.,
Voluit CI Dominus ul primo peteremus remotionem mallı anıme
malı COMUNIS utr1que, ad denotandum quod Magı1s debemus CUTALG de
bono aNnıme Q Ua de ONO COTPOTIS. Kit S1C pate qualiter 9 eterno
doetore nıchil procedit inordinatum.

Contra Dominus 1n oratione proposita eXprım1ı Lres primas petit10-
1165 absque alıqua copula Cu dieit Sanctificetur NOMEN UUM, advenızıat
PEGIVU UUÜUM, al voluntas Eua eie. QUatuLOr eTO ultimas eXprimit

7 coniungenNdo per dietionem copulatıyam ( dielit Panem NOSETUM —_

Lidianum da noOobis hodie. Fit Adrimitte nNobis Aebita 2Ostra eic. Kit S1C de
a l11s. kKespondeo, domine, et 1C0O Qquod. NO  z est, inordinatum vel 1Nne-
ptum quod 11 (SiM verıissıiıma ratione, S1C1H Dominus fecıt In petitioni-
bus nominatis. In primis enım trıhbus petition1ıbus UU pertinent a.d
vitam eternam noluit PONCIEC Copulatıvam CON1UNCGtLONEM, a denotan-
dum vel ostendendum quod 0Na eterna possıdentur simul el 110  > S11C-

CesSS1IVYeE. Sed 1ın petit1ion1bus QUE pertinent a.d vitam temporalem posult
CON1UNCtL10NEM copulatıyam 9, InNnNuendum CXPLICSSC quod 0Na tempoO-
ralıa diyisım possidentur aut SUCCESIßSLVE.

Ü dixist] quod Deus esT, orandus, a.d Qquld prodest OTare? CON-

sequendum plures utilitates.
Quot sunt? Quatuor SN prineipales.
Que sunt? Prima est mererl gyratiam salutıs eterne. Oratio enım

ın quantum est QCLUS karltatıs, est meril1torla salutis eterne. Secunda
Gsl impetrare quod petitur. Nam OTatıo ın quantum est QCLUSs preordi-
NAatus “ Deo, ad postulandum salu brıa 1 Ve lusta, est impetratorla optatl,

Nam OTatıoquod Deus inspirat. "Terecila est, agatisfacere de eCOomMMI1SSIS.
ın N  X est uUuNnLUS de actıbus penitentie, est satisfactor1a PTO delieto.
(Jui enim ffendit eum, satisfacıt e1 aliqualiter, quando DPer oratiıonem

humiliat COTam (uarta est reficere intelleetum Nam OTratıo 1n
quantum egl NO eontinens SAaCTULLL eloquium quası diyıno doeceumento
pascit anımum orantıs attente Hit S1C est refectorla 1Uuarto modo.

'I'u dixisti 1n difinıtione karıtatıis quod Deus est amandus propter
el Proximus propter eum. ()uare est Deus amandus propter se7

(Jula est SW ULL bonum. (uod 910 ostendo, Qqul1a Deus nNnOoN solum est
bonus I roprie est 1psa bonitas. Si eNım eEssefl bonus proprie bo-
NUS ESsSEC PCIL bonitatem, e1 31C bonitas eEssSEe melior (Cum autem.
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nıchil melius Deo, 306  SC est (fol 30V) quod 1PSe sit STILILLINLULIN bo- A
NUumM, Qquod est bonitas infinita. Sed 11eN1 diligitur nısı qulia bonum.
Krg&0 rationabile est Deus PCr diligatur, OGN G11 per bonus.

(Juare est diligendus ProXimus propter Deum? Propter Au
Que sunt? Primum est qula Deus precepit GILN diligere. nde

31 QqUIS voluerit Deum iligere Cce6sse Gsl. utL preceptum Del adımpleat,
sS1icut Dominus testatur ın Ilohanne dieit: QULS Arliqıt M MNO
VW servabit,. Sed Deus precepit diliyere proximum, Erg
CeSSE est ut diligatur TeceptO 1PS1US,; unde diligitur Del
diligitur propter Deum. Secundo et1am est diligendus propter Deum,
qul1a 1d propter quod pProximus estT dilig1bilis, esi tofum z Deo Quod
S1C, deeclaro, qula EINO esi dilig1bilis 181 propter bonum quod habet In

Sed otLum bonum quod In habet quilibe Proximus est Deo,
quilibe est dilig1bilis propter bonum Del quod relucet In Kit

S1C patet, quod CI nichil ONnl nhabeat In propter quod s1t dilig1ibilis
quin totum sIit Deo, SO1uUumMm diligyendus esi propter Deum.

'Tu diels quod totum bonum propter Qquo ProXximus est dilig1bilis
est z Deo, declara ista. Declaro, domine, S1C qula OINDNE bonum quod
est 1ın Prox1m0, aul est bonum nature, quUul est bonum oratie. Sed utrum-
QUE est Deo, CIrgÖ pate propositum.

TO quod utrumgue sit Deo ro DeL hoe qula Deus est
conditor NAatLUre humane, se1ilicet LAaAm COTrPOrIS Q Ua anime. De anıma
enım humana: eertum est 1011 So1um pPCI theolog1lam, sed et1am per phi-
losophiam quod. DEr solam ereationem In 6sSsSe producitur quando infun-
ditur COrporI1. De COTFrPOTC eETO expresse dielt psalmıiısta: Qui Anrt S$2-
qgillatım corda COTU ete. * Hit ıterum all In te Proiectus NM

utero eife. Eit Lterum a I1l Ta Fformastı Eit 1terum lob In UTETO
fecıt M D Se1ilicet Deus, el formarvyıt In vulva. De bonis etiam tam
nNnature Ua gratie dieit Apostolus: uid habes QUO accepistit ©
DL quod estatur quod (fol 36) nullus habet 1n bonum 181
Q, Deo collatum Lterum et1am de utroque ONO acobus LE -
Statur Qqul dielit Omne datıum 0M UumM, et donum verfectum, de
SUTSUM. est descendens Patre Tuminum. Sed datum optimum est banum d
NAature el donum perfectum est bonum gTratie, C  9 OINNEeE bonum hom1- %1  gfl.-x
nis egl A Deo

Proba quod datıum optımum a1t bonum nature Probo, domine, A
DPeL 1d quod dieitur ın (xenes], de rebus ın GSSeCc producetis 0 ad

LL 1  $ D3
Prxs €  32, 15
Ps x  %, 10
Ps 138,
1lob 1, 1r
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naturalıa se1ilıicet Vıdit Deus eunNcCcLaAa fecerat et TANT valde bona Sed
valde bonum E1 oOpUuMuUumM iıdem SUuNT Ial pate Proposıtum

Proba quod donum perfectum G1E bonum gratie TO PCr hoc
Q ULA oNnum perfectum esl Qquod perfelt hominem Homo autem pCI-
fectus est quando cComplementum bonıtatıs Boniıtas completa
est I1a pCL effeltur OMO ZTAaLUuS vel placens Deo 'Talis autem
bonıtas est bonitas gyralle, SC1I110Ce virtutum Kit S1C pate quod. donum
perfectum est bonum gratie facıentis TaLumM

u dixisti quod NeCcESSEC est ut volens diliıy’ere Deum adımpleat Ee1IUS

precepta Die CIg QUOT SUunNn precepta Dei kespondeo, domine, el
1C0 quod. precepta Del partieularıa plura SUuNT SEeECHNdUM multiıtudınem
eEOTUMHL QUE ConNnveniıt 1OS AQ CLE propter salutem NOSTL. Kit hec 1O0  _

POSSCIN C  D  Ö 1L1LUINETALG Sed precepta unıversalıa a YUUC cetiera redu-
Cun SUunt el 1deo nmıchı O{a

Quot CIgop unıyersalıa Dei”r Domine duo SUNT

ZENEI'E, el decem SPGC1LE,
Que SUunNn duo genere? Discedere malo, ei facere bonum.

SiCc eNLM dieitur DEL psalmistam: Discede MAaLo, el FaC bonum.,
Que SUunt decem secundum speciem ? Domine trıa pertinentla a

dileetionem Deli, el septem pertinentla a dıleetionem PFOXIMIL
Que SUnNT irıa perüunentl1a 9 dıleetionem Dei Duo nevatıva ei

U afürmatırum
In QUO dıffert negatıyum 9 afüirmativo ? In hNOG, domine, u12

DE negatıvum prohibetur ner] malum vel prec1ıpıtur EV1LA Per (Tol 36
afürmatırum precC1pıltur erı bonum

Que Sunt ESrTO duo negatlva, QUE d1ie1ls pertinere a.d dıleetionem
Del Domine, PF UM est preceptum vitandı ydolatrıam, CULLL dieitur
Non habebis Aeos alienos Nec facıes 2027 sculptile etic

Quid est ydolatrıa ? Ydolatria vel ydolatrare nıchıl alıud est
11S1 attrıbuere vel exhıbere atu  y quod O11 CoOoNvenı Creator1, SC 1-

licet honorem adorando vel fidem 111 eredendo, UT CUNCLA simılıa
QUE pertinent. solum a.d eultum De1l

Quod est sSsecuNdum preceptum Qquod pertinet ad dileetionem Del
1 u dixisti Domine seecundum preceptum estl. per quod ohi-
etLur ahusus Del seu per1urando, SeCcu q lıter ıtendo 1DS0
nıtatiıbus, ( dieitur Nan VEOMLEN. De2 Eu? Ln

Quod est ercıum Quod diels EsSsSe afürmatırum Domıne tercıum
pertunens a.d dileetionem Del est DCI QuUO precG1pıtur ecol1 vel
lebrarı sabbatıum Hoc esl. 1es deputata solum a eultum vel laudem
Del, C: dieitur Memento ut Aıem abbatı sanctifices, 1d est San eciitate
celebres ad honorem vel CIM Del

1 (7en 31
2 Ps D
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Que Sunt, septem pertunentta ad d1ilecetionem proximi 7 Domine, v W3 A Eafiırmatiyum el SC  D4

Quod est afürmatiyrum ? Honora Datr EUUM et matrem LUAM
ul 52715 LONGEVUS SWDET terram.

Que SunLı SCX negatıvar Non OCcCides, CcCce PFIMUM. Non
CCeEe secundumchaberis, 1d esT, 1O  aD} fornicaberis Non fn Fum fFACcLES

m!  CCce erc1um. Ü  }Non Loquenr ONra EUUM falsum LESTLMONLUNM..,
Kecce Qquartum. Non CONCUWPLSCES domum NL LUL, hOoc est P’eInN N
1U0ONe cCarentem CCce quıntum. Non Aesiderabis D AaAut

AaAut ANCLLLAM, aut bovem, aut ASEMNUM eife. CCe SECXIUM.
nde SOC1S5 L QuU0od ista SINnt X de]l speclalia 7 Domine, s

Q U1 SICUt UMEeEeT4aV. el eXplieul, S1C seri1buntur NO Capıtulo Kxodl,
ubl Moyvses recıitat predieta fulsse Deo ommMuUun!cata pPOpulo Israelis
per eundem sejlicet Moysen

Contra Dominus dieit (f0] 7) KOXATT Capıtulo Mt quod PTLMUM el
IMAX1IMUM mandatum est ISEm SCI1L1CEe Diliges Aominum Deum EUUM
P LOtO corde EuLO et tOta LUC, et LOota mente ua Secundum
eIro est ISEU: Dilıges PDTOXUMWMUNYL EUUM Szıcut fe LDSUNTN Sed u dixisti
quod um mandatum est 1OoN ydolatrare, el SEeCUHUNdUMmM est NO AaASSU -
INeTe Del Kre’o aul Eu vel Moyses NCONYvYeENlIlentiers
mM1USs PILMNUHM el secundum mandatum, QuUL Dominus evangelıo Mt
Quod est nefas de Domino dicere kespondeo dom1ne, ei 1C0 quod
neutrum dietum est NCONvVENIENS y MO ambo CoNcordant SEeECHNdUM LEIN

Quia loquendo de precepts Del Qquantium ad UUC speclalıter prohl-
bentur QAUT precıpluntiur. Primum el secundum mandatum SUunNnt
UU d1x1 Sed loquendo de precepüs Del quantium finalem ratıonem
LLlorum, 1O SUunNt 1lla, duo UUE Dominus eXPrIM1 111 Mt Quod S1C
declaro, finıs vel uüınalıs LNIENLILO preceptorum Del 110  e est. 151 d1-
lect10 Dei et PFOX1IML, S1ICH Apostolus eESTAaTLUTr QUul dielt m epistola

KEt 1lterum XEa hymotheum PIFIMO QuOC NS Precepi est karıtas
ad AaNnoSs quod Ybienitudo eqiS est Arlectio Kt 1deo 1 anNnte Quod
preceptorum 1'13, pertinebant 58l dıleetionem Dei, ei septem 9 diıleetionem
PrFOXIML Ht tam 1lorum Q Ua 1lorum septem VIrtutem SC uünem
exXxprımı Dominus evangelıio SUPradieto. nde Y UL dilie1t Deum
MOodo QUO dieit Dominus, perfeecte adımple Ila mandata UU perüunent
a.d dileetionem Del el QUE PILILO fuerunt CXPLESSA IN XO! Qui EeTrO

dilig1tZ S1C1H Dominus docet perfeete adımple 1la septem UU WT aEitperüunent a dıleetionem DPTOXIINL, ei UUE fuerunt eCcunNdo CXPTFCSSA.
S16 © Qquod 10  > est 1CONVENIENS ut SINT decem 1CUu CO IX et ıIn

(NI  N 3
z Matth D ’nı
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XO leg1tur, ei duo S1cut Dominus tetigıt ıIn Matheo ()uoniam ılla
decem u dix]1, virtualıiter S1ve inalıter ad 1lla duo UU Dominus tetig1t
reducuntu

n  n Ostende qualitef 1la decem reducuntur ad ista duo 0r
(fol 37‘)tendo domıne DCI hOoG, qul1a qul diligit Deum LOLO ecorde
SUO, el tota anıma SUuaga, el tota men SUua, perfLecit trıa prima INanl-

ata. Quia ydolatrat, abutitur nomine Del, vliolat
festum e1Ius, Cuilus ratio esT, Qqu1a vires SUas diriget 1ın Deum,
seilicet des1ıiderium quod DEI GCOL designatur. Nam SICHT (COT: esql prin-
clp1um MmMOtus cCorporalis, S1C desiderium est prine1p1um mMOtus spiriıtualis.
Dirigit enım ın Deum omnla ıte S1166 QUEG DEr anımam designantur,
quon1am eEINO vivıt 1eC exercelt a2CLum vite, N1ısS1ı PEr anımam. Dirigit
efiam 1n Deum oLfam cognlitionem interiorem QUG DeL mentem es1-
N”NAaLUr., men titem enım pertinet intelligere el memorarı el eti1am
argo modo ymagınarı el estimare. nde Qul1 diligit Deum predietis
mOod1Ss, sc1ilicet LOTtO des1der10 el tota COoYNItIONE, ei LOTLO operatıone 1O  a

transgreditur aliquod 1llorum trıum preceptorum QUE Pr1mMoOo I' pertinere
a.d dileetionem Del

Similiter 1C0O quod. Qqu1 diligit -proximum SUULL S1CUT SE 1PpSum,
perLeit 1la septem mandata QUE dix1 pertinere a dileetionem Proximl,
qula parentes honorat, SICUt 1pse vellet honorarı 11S SU1S. Kit em1-
N6 Occldere, S1Ccut nemıne vellet 0CC1d]. Ht S1C de q l11s8.

Patet ig1tur his Qquod LOTA virtus llorum preceptorum CONsIstIt
1ın ilst1is duobus UU Dominus EeXPrimIit pEeL Matheum, el Qquod 1la deeem
reducuntur generaliter ad hec duo

Postquam tu dieis quod a.d hec A0 reducuntu 1la ecem precepta,
Le 1trum Suffelat Deum ilıgere LOTLO corde el LOTLA anima,

el LOLA mente? kKespondeo, domi1ıne, et. d1co quod S1C.,
Contra X II® capıtulo ser1ptum est Diliges Dominum Deum EWUUM

LOto corde FWLO et fota ANUIMA ua et tota MENTE LUCO, et LOa
vırtute U, Kecce hie CXDTFCSSC beatus Marchus trıbus predieti1s
secilicet eOoTrd1 et anıme el menti virtutem Kit Lıterum XO Capıtulo Lue.

eadem majtle (fol 38) 119 SsSerıbıtur : Diliges Dominum Deum FEUUM
foto corde ELO et Lota Anımda FUn et OMNIODUS vIrLDUS EuLSs et MN

mente U CCce h1c beatus Lucas interposult predietis trıbus
vires, ETrKO videtur Qquod NO  S suffeclant 1la trla. KEit S1C videtur quod
Matheus fuerıt InSsuIieleNs, aut a lıı duo superÄul. Iterum S1 trıa antum
suffielunt a.d Deum diliıgendum, videtur michl Qquod ercıum potius
debeat EesSsSe virtus Q Ua 1INnenNns. 'Tum Qqul1a de virtute 1it nent1io pCI
Marchum ut dIxX1, LUmM Qqula 1n VI® cCapıtulo venturo ponitur virtus PrO
terclo 1llorum QUE requiruntur a dileetionem Del Quonlam 1bı

Mare. 12,
LU 10,
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dieitur : Diliges Dominum Deum EUUM LOtO corde ÜLO et Lota ANıMA
ua et C tota vırtute tud, el nu 1b1 ment1o de mente.
kKespondeo, domine, a.d hec duo pr1mo el primum dieendo quod
NeC Matheus est diminutus, nec qa, 111 evangeliste superfÄul. (uonlam ılla
trıa QUuUeE LaANZUNTUL DEeL Matheum econtinent SECHNAUM LEIN quartum
quod dditur a,h alıls, Quod S1C declaro, qul diligit Deum tota anıma
SUua proprie loquendo de anlima, diligit e omnıbus potentlis S1IVEG
Oomnıbus virıbus S1Ve tfota virtute. Nam aNımMa est prineip1um OMN1UM
vir1um vel omn1ıum virtutum humanarum. nde quantium a B SUT-
eit quod dieit Matheus, amen a malorem exXxpressionem Marchus
el Lucas addiderunt alla, se1ilicet virtutem ei VIiTesS, PCLI Y UE nıchil AaU1U
designatur 181 efficaeia. Tangquam 1 vellent dieere: Diliges Domiınum
Deum twuum LOTLO corde LUO ei LOta anıma tua el CN tfota men{fie
LUA, el tota effcatın LUa nde Marchus el Luchas addıderunt efIn-
CcCac1ı1am predietis trıbus NO  } ad denotandum quod alıa QUAam illa. trıa
s1nt instrumenta dileetionis diyıne quantium ad humanam potentiam.
Quonlam sSub efficacia diligendi Comprehenduntur illa wra DCI
Matheum ei sub 1S trıbus Comprehenditur efncalla. Sed 1deo (Tfol 38*)
addıderunt efficacliam tanquam artum, ut DL NOGC EXPrCESSIUS denota-

4,}rentur rationes propter Deus esl diligendus, el eonditiones quıibus
est diligendus quon1am et rationes SUNT QUatuOr et. conditiones SUunNnT
Qquatuor C  .Que SUNTL rationes QUAaLUOL propter Q UAS Deus est, diligendus
Domine prima est qula esl Creator. Secunda qula est CONSEerVAtOr. S
'Tercla Qqula esi redemptor. (uarta est qul1a gylor1fcator.

O quod Deus al diligendus propter lstas QUatuOor rationes,
Probo, domi1ne, DL psalmiıstam Qqul dieit Diligam te Domine Ffortitudo
MEA, CCce ubi tangıt benefileium Creat1on1Ss, qula a operatio fortior

(CHEAKS quod esT. proprie alıquid de nıchıilo 1n esSse producere, ei
DL h0c differt ei facere. (Quia SCHNCTALE est proprie alıquıid

D)o0-de alıquo In eSSC producere ; facere er esT a utrumqgue COINUNE,
MINUS firmamentum meumM.* CCce ubi tangıt benefieium cCoNservationis
DE quod firmamentum 1n 6SS6e., Eit refugtum WMECUNM: UCCcEe ubı tangıt
benefieium kKedemptionIis vel 1Uust1ficatlon1S, qu1a 1n periculis eulparum
nNnOostrarum SOL1US ipse est reifug1um NO redimens 1055 captıyıtate
Dyabol. Fut Liberator WMMNeus, CCce ubı tang1ıt benefieium gy]or1L.catlon1s,
qUuonN1am PCI ca Liberatur OMO a,.D OMN1 trıbulatione S1Ve milserla.

Que SUNT econditiones QUatuOr Qquilbus Deus est diligendus? DOo-

}mine prima eST, ut diligatur saplenter, quod denotatur Ccu dieitur : En
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tOto corde LUO, qulia ut a1lt Augustinus, SENSUS est ut diligatur inte1iectu
Seecunda eonditio eSL,; ut diligatursine SILOL'G, QUO 1O faecıunt heretiel.

ferventer, el hoc denotatur CUuN dieitur: Hnr totfa ANIıMAa LUC, Qqu1a ut al
Augustinus ENSUS est voluntate S1Ne contradietione, quod 110171 facıunt
tepldl. 'Terela eondit1o eST, ut diligatur fortiıter SCUH efücaelter, quod
denotatur peIr VIres aul PEL VviIrtutem. Hoc esl ut paratı SImMUSs 4IN OT®e

(Quarta1PS1IUS aooredi ardua ei patı terribilia, Qquod 1O  S facıunt t1im1d1.
erIndit1i0o est ut K  o 39)gatur perseveranter, quod denotatur DECI tofamA CO mentem qul1a ut qa1t Augustinus CN dieitur : En Lota meENTE, SECHSUS est
CN LOa MEeMOTIA SINEe oblivione, Qquod 10  w facıunt inconstantes.

esponde a sSecundum. kKespondeo, om1ne, e d1eco Qquod quantium
a.d tantum vale dieere quod Deus diligyatur tota A0Y  9 intelligendo
PCL entem LOLAaAmM cognitionem interl1orem, quantum 1 diceretur; tOta
virtute Sed qul1a 311 nomine virtutis comprehenditur efnicacl1a vel fOr-
t1tudo, 1deo Moyses Qqul loquebatur populo timıdo ei ecarnalı eoNnNsiderantiı
tantummodo sens1lbilıa, dixıt Diliges tota virtute, el 10 tota mentie
Sed nichilominus Lantum vale hoc mMOodo diecere quantum 1lo.

Vıdetur eESSC impossibile quod Deus diligatur 1ın present] 1ta LOfa
mente vel tOtoO corde eife quon1am COTLT vel INeENS ad mu necessarla
distrahitdr LOTA die propter eieCctus humane nature. KRespondeo, do
mine,.et d1c0O quod loquendo de totalıtate vie, possibile est Deum (Qalas=
FEI'C LOTA men vel LOTLO corde. Sed loquendo de totalıtate patrıe 110  —

esLT possibile.
Que est totalıtas vie”r 'Totalıtas v1e est totalıtas pertinens a

presentem vıitam 1n UUa SU11US Vlatores, ei h1ıe diligitur Deus totalıter,
Qquando nıichil fit econtrarıum el, seilicet quando ıligens 1PSIUS
Cave S1b1 OMN1INO PECCALO mortalı. S1C enım diligit Deum, quod Nn
modo ecomMmMitteret peccatum mortale, Qquod eql. eontrarıum Deo, qula ChE
TEeCie econtrarlatur carıtatl.

Que esi totalıtas patrie 7 I1la UU pertinet 9 SLAatum beatorum
1n QuUa iligens Deum nıchıl facıt dissonum el S1ICUt est
nlale, quod 1ın presentı vita 110  a pOotest OMN1INO Vv1ıtarı propter infirmı1-
atem nostram el 1deo pPCI 1psum retardatur hie fervor karıtatıs. Sed
In patrıa uhbl LOTtAa NOSTITAa infirmiıtas erıt absorbta, fervebit 9 plenum
karıtas el CONLINUO, qula PCCCAaLO venlalı NCYUES alıqua infÄirmıtate
vel defeetu 20 fervor (Tol 39%) e1uUs poterit impedirI1.

Postquam EeXposSulst] preceptium dileetionis Del FQ ut CXPONAS
precepium dileetionIis Proximl, el speclalıter ut Ostendas qu1d 1 lligere
proximum S1ICUt 1PSUMm. Videtur enım michl quod S] dilexero PrOXI-
11U11 quantum 1pSum, aul MINUS diligam Deum preceptum
ST aul antum diligam proximum Qquantum Deum. Sed utrumaue V1-
etiur ecSsSSec inconvenlens. kKespondeo, domi1ne, el 1C0O Qquod. Deus NO  S

precepit Qquod aliquıs dılıgat proximum quantium S qula hoc preceptium
eEsSsEe irrationabıle, quon1am bonum separatum 1O  S pOotest tantum diliel
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quäntum eoN1unNctum. Sed precepit u quisque diligeret proximum SICUHTt
Nam DeL hoe adverbium SICUtT, 10  w importatur quantitas vel 116e 11-

SUrEa dileetionis sed siımılıtudo nde S1CUt quisque diligit 1pSsum
diligere sSecuNdum. ratiıonem dileetione 1Uusta, recta, San cta, OPETFOSAa,

A1C, et1am 1ligere proximum.
Que est dileetio 1usta ” I1la DEr QUAaH iligens LT bonum d1-

lecto nde S1ICUut. quisque diligendo ult S19ı bonum, S1C als
ligere proximum propter bonum e1uSs, 1O  w propter Su1 vel propter
uüutiliıtatem Sul.

Que est dileetio recta”? I1la DEL I iligens ult vel appetit
PrFO dileeto SCHLDEL malora bona. nde SICUT quisque diligendo vellet
potius GSSE saplens QUL Virtuosus Q UuUam 1ves 1ın ON1S temporalıbus, ita
simılıter ve de Proximo.

Que esl dıleet1io0 sancta? Illa DEr Q Ua iligens G bonum CA1-
EeCiIO ın ordıne 9 Deum. nde SICUT quisque diliıgyendo ult S1D1
bonum PSL quod placeat Deo, sımı lıter debet ve de PrOoX1mMO. Y

Que es1 dileetio operosa? I1la DCL U Ua 1O  - sSolum ıligens COrde
ult bonum dileeto vel appetit, sed eti1am VODEI'Co nde SICUT
quUisque 1O  — solum appetit 91 01 bonum sed etiam C pOotesT,
ıta similiter de pProx1imo facere

CM dixist1ı quod EeINO diligit oNuUum separatum tantum quantum
eonıunNectum NC ene ad hOG, (fol 4.0) CI O videtur Qquod ECeINO eneatur
antum iligere Deum quanium 1PpSUum C S11 Deus Sseparatus a,h
10M1Ne S1ICUH proximus Prox1mO. kKespondeo, domine, el 1C0O Qquod E
Deus Qquantium ad distinetionem essentie Separatus est a UNAaQUAQUE
Creatura, quia all1a est essentl1a Del el qa l12 estT essentla Creature, S1CUut
UuNUuSquUISQUE ProXImMUS est, distinetus vel SEPAaATAaTLUS a,h 4110 DPeL propriam
substantiam. Sed Lamen quantium a.d QCLILM essendı vel exIstendi Deus
110  — est SEePAaratus Creatura, y H10 EGl intimus el. Kit nıchil 1Dsa ca
LUra habet intimum Q Ua 1pSum Deum quantum ad infÄuentiam essendı1
ula LOLUM C6GSsSS6e el OoLuUum oNuUum quod habet ereatura el vel procedit
A pleniıtudine CreatorIis, 1ta QUO; G1 UunNn1CO OMEeNLTLO subtraheretur CL CHa-
LUre infÄuentlia Creatoris confestim In nıchılum vertieretur. Kt 1deo quisque

Deum iligere OmMnNn12 el plus UQ UEL 0MN1a, et eti1am plus
Q Ua CUMM 1ın 1DSO nıchıl (03 001 habeal vel habere possit Qquın a1t
&, Deo

Adhuc dubito CITrCca predieta propter 106 qula CL Deus el PrOoxI1-
i1N1USs siınt di1versa, vyiıidetur miıchI1 quod INÖ possit sımul perLicere d1-
leetionem Dei e Prox1im.1. Kespondeo, domıne, el d1c0 Quod sSiımıul

perLel simultate habıtus, quon1am unO habıtu karitatis, ut SUPDra
QixXI, diligitur Deus propter el Proximus propter 1PSUum. Sed loquendo
de simultate QC{IUSs vel temporI1s mensurantiıs diversos JE dilectionis,
uandoque adimplentur 1lie dileetiones simul, quandoque separatım.
ula quandoque 1n dileetionis ertur intent1o antum 1n Deum, U UAaN-

Röomiscehe Quartaischrift, n
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Ht hoc 1C0 loquendo de alı100G PFOXIDLUNL propter Deum.
proX1mMoO Christo Christo SCHLDEL perheluntur am hbo preceptfa
dilect1ion1s. Ideo QU12 1DSC est Deus el PFOXIMUS. nde Q UL perfecte
aAilıg1t Christum perfecte adımple am bo precepta dileetionıs

(Quomodo diels Cu quod Christus est PTFOXIIMUS CL S11 Deus ?
DicOo, domi1ne, quod Christus est NOSIier secundum OMMNECIN AC -

ceptL0onem proxim1tatls QU12 parte humane nature (fol 40V) QUALL
habet est PFOXIMUS NnOsStier 1ldentitate Ma tur vel SPECIEL, S1ICH est A1-
1US un  QUG eu1lıbet q 11l Quod pa per Augustinum, Q UL dieit

1l1o verbo: Diliges Guwum SICH te LDSUNML, UONIALL PCL
PTOXIL ebemus intelligere quemlıbet homınem. Iterum est
nobis pPTOX1LIMUS relig10ne. {11ı QUu1 SUnNtL relig10n1s q11 SCCTE,
38008 VOCantur ecundum QUah acCceptonem dieitur pCr psalmıstam

personäa Christi: Proxrım MC adversum Loquebantun Prox1imos
S1LOS vocabat 1udeos Q UL loquebantur adversus Christum UQ UL Ta 1udeus.
nde el Christus el eiusdem rel1g10N1S est U omnıbus CANT1-

SLLaNlS, QU12 cCapu ST chrıistlanae rel1g10N1s. Item eti1Am est NODIS A1-
1I1LUS COMPASSLONE,. S1C eN1ı aCC1Pp1LUr Lercl0O MOdo, S1C101

pate Lucha, ubı dieitur de vulnerato Jatron1ıbus, quod
11ı fuilt Q UL fecıt 1l lum misericordiam QUAHLVIS 10  D fulsset eiusdem
relig10N1s CU1N S1C el Christus fecı1t nobılıs m1iser1cordiam SUMMAaN,
QU12 cCompatiendo nobıs tradıdıt COrPDUSs SUUIN mortı Dlr NOS mMOrie PEI-

liıberaret I1terum elam dicere quod 1DSC est PrFrOXIMLUS
ula 1DSC dieitnOoster cognatlıone vel parentela, altem spirıtuall.

Lucha Qu? ACı voluntatem PatrıLS MLEL, hiıc pater et mater NCN eT

frater WMeus et S0707 ME est. KEit S1IC pa quod perfeete diligendo ChrI1-
SEUuMmM simul perfeiuntur ei QCtiu el habıitu aM bo precepta dileetionIıis.
nde videtur mıchl quod QUISY UE fidelıs debeat stud10sSe AL ULL SUUIL

a Christum cConvertere, CUMMM lex Del suflelenter adımpleatur. 1psı
S11 laus ei gyl0r1a secula seculorum
Quomodo CTrKO CONVeEeriSs AN 1U uum a Christum ? OoOmM1ne

Prımo iNnvOocandoT1Dbus modis Qquantium a observantıam eotidiıanam
INADNE quando SUrSO, el dieendo (SiN® ETUCIS UuUuN1615 pectus

In NOMLDEG es Nazarenı el ambula, intende
ei procede Secundo salutan(fol ubique, ei AaAX1IINe Sa-
eramento altarıs Kit 1C0 Ave beniıgne Ihesu. Ave AILNOTL 1L111INEeENSU-

abhılıs Ave abseceonditum. Ave Uu1CcedO eterna Ave gaudıum
Ave Iux mundıl.interminabıle. AÄAve splendor patrıs. Ave PAaX ecordiıum.

Ave Salus ıOM 1ıNUum. Ave gylorı1a electorum Del. Ave SUAVISSIINE frucetus
duleissiıme salutifere Virg1in1s, DL QUEHMM alvyatı ei lıberatı UuS,

IC 31 i
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In CU1US nomine fleetitur SCNHUu celesti1um, terrestrium el infer-

Deinde terc10 adOoro 1psum gyratias el deprecans S1C dieendo
OTO Le Christe, bened1ico LE, J0r 11GCO ÜO, gTratias AKO t1bı propter 1IHNa-

SNa gylor1am LUaM, dignatus manıfestare atqgue COMMUNICATE
hominibus. (Gratias A& t1bı propter benefiela UU michl1 confers u Deus
MLEUS, ei 11L Dominus 9 ei ut TCEX MEUS, el ut INCUS, ei ut 11A-

&’ister INEUS, Te GLIZO deprecor ul 1116 Vvivere faclas el iniıre vıitam ad
<xl0orlamı tu1 Qui VI1IVIS el rENAasS GCuUu: Deo Patre 1n unıtate Spiritus
Saneti Deus DeL OMnl dqecula seculorum. Amen.

Videtur miıichl quod ql presumptio el stultıela qul1a V OS qul1 estis
puerI1 studetis ın Sacra SCcriptura, quon1am Apostolus 161 Caum
PATUULUS, sapıebam ut parvulus, cogitabam ut DATVULUS, loquebar ut nar-
vulus. Cum autem Facius SU’ VLr PUACUAULL QUC parvuli erant, * Quibus
verbıis denotat vel Qquod. INn q l1lıs debent puerı S1ve
parvulı cCogitare ei 1oqul, qguam V Sed ad VIrOS vel dultos pertinet
studere In Sacra Seriptura, NO  } ErTO a.d Parvulos.

Domıne Sa 1Va PACcE vestira dieimus Qquod parvulıs S1Ve puerI1s CON-

veniıt studere 1n Sacra Secriptura, SoOo1um egendo sed loquendo el
meditando. '"um qula est utile, tum Qqul1a Deo S1C ordınatum. uod
autem q1t utiıle pate DL hoc qu1a DEL doetrinam Sacre Seripture abetur
MC not1ecla de Deo ID quod hoe S1t utile homiıinı p DPCL 1d quod
serıbıtur In Saplentie, ubı dieitur QUO; vanı SUNT OINNEeSs homines
1n quibus 11LO0ONH (fol 417) est. Del selentla. G1 anı GreO inutiles ei
Carenties Oomnı iruetu utilıtatıs. ID S1C, PCL oppositum Qquod habere
selentliam vel notice1am de Deo est valde fifruetuosum vel utıle. Kit 1ıterum
patet per 1 quod dA1e1tur 1ın Kceclesiast. seilicet quod Deum est
CONRSUMMATA austicıa. Kit S1C, patet quod a habendum notieliam de Deo,
UJUC not]ela est. utillima cConNvenıt studere In Sacra Seriptura. Kit 1ıterum
pate quod utile 11 1n C tudere peL 1d quod dieitur ın ine Eceles1a-
SLES, scilı1cet: Tıime Deum el mandata PIUWS Observa. Hoc enım est OMNIS
homo CI i&1tur OMNIS n0O0MO S11 ordınatus a observantiam mandatorum
Del, et. 1la tradantur In SaCcra Seriptura, pate quod OmMn1] homıinı prodest
1ın studere. Iterum pate et1am PeEL hoCc Qqula doetrina Sacre Scripture
CN S1t doetrina Del beatıificat hominem, estie ayvyı qu1 dieit Beatus
homo GUENVWL E erudierıis Domine, et Ae lege E Edocuerıs um. © Quod
a2Uutem q1t ıta ordinatum A Deo, ul parvulı studeant ıIn Sacra Seriptura
declaratur DE 1d Qquod dieitur ın Pr1moO Proverbliorum quod paradole
Salomonis scr1ıpte SunNn ul Aetur DATVuUltS astutıa. Lterum declaratur DESLI

C(or. 13 j
San 15
Ps J3, 19
Prov. I
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1d quod dieitur 1n psalmo, se1ilicet Declaratio YVEUM tuoru7fi UEL
mıinat et ıntellectum dat DAarvulis. * Confüirmatur et1am PCI nO0C quila
Deus admiıttit parvulos el eligit a.d laudem SUul, s1cut estatur psalmista
qui dieit Laudate DueETL Dominum.” Kit Lterum I1l FEnr OT€ infantıum
et lactentium Derfecıstı Laudem, ete.® D S1C pa  9 Qquod 1ON esl. OPUS
presumption1s QUL stultıcle N OS tudere In SACTEa pagına, y HO potius esfl,
OPUS diseretion1ıs el prudentie, ON obstante quod. dieltur PCI Paulum
Quia per verba beatı Paulı ÖN habetur vel innulitur quod parvulıs el
puerIis 1ON a1t tudere INn SAaCT’Aa pagına, sed quod diıyversimode
eonveniıt eIs studere vel Oqul (Juonlam VITIS CONvenı qaltıus e pCI-
fect1us Q Ua convenlat puerI1s.

Quod 1O  S {uerıit intent]onIıs e1IUs diecere Qquod. parvulı 11O0O1L

debeant studere (fol 42) 1n 8SACTA pagına, pate DCI hoc quod ecomendat
himotheum quod Q, infantı]ıa. studuerıit 1n 1lterıs SAaCTIS vel d1ıd1-
ecerit e64S,.

KEıx dietis vestris CONLTAa VOS,. Vos en1ım dixistis quod uütile
Secu iruetuosum est studere 1n Sacra Seriptura quon1am intellecetu
e1IUs utilıtates provenit intelligentibus. Sed intelleetu Sacre Seripture
NO  S CONSECUNLUFTL ütilıtatem I1ı Qqul HON adımplent intelleetum e1IuUs
quales SUNET parvull, CrKO 10  a prodest eIs In studere., Quod autem
volentibus CONSEQUN frucetum ıntellectu Saecre Seripture S11 16C6554-

r1um operibus EeXeQqu1 documenta e1US, pate DeL psalmı: Intellectus
bonus OMNIODUS facientibus ewm. * Kit iıterum PCL 1d quod 1C1 beatus
acobus In exortatıone sa Cu dielit KFEistote factores ver bı et NO  S audı-
OTeS LANTUM.. Per quod Innult quod 1L1LECE6SSE est ut audıtor verborum
Sacre SCcripture prosequatur oper1ibus ocumenta ılLlıus Paryvyulı eETrTOÖO

Seu puer1 l1ıcet aqudire pOossent el intelligere verba Sacre SCcr1ipture.
1980)  S adiımplent, qula propter indiseretionem SCUu mperfe-

etionem etatıs, potius applıcant anımum stultiele Q Ua saplentie. S1icut
ESTatur Scriptura 1n Proverbils, UU dieit quod Stulticia alligata est
cordibus UWETOTUNL, 1d est Natura ligata propter imperfectionem etatıs

hec domiıne respondemus, pPr1mo a.d 1d quod dieltis ESSC S -

Sarıum ut alumnus Sacre SCcripture 31 voluerit uüutılıtatem 50 CONSEQuUI
adımpleat intellecetum e1uUS, dieendo quod duplex est utılıtas qQUE

proveniıt verbis vel doecumentis Sacre Seripture. Prima est utilitas
vle, seilicet informatıio intellectus a not1ecel1am eredendorum el agendo-
ruhNhl, el V1ltandorum, el timendorum et sperandorum. 11a C est e

Ps IMS 130
Ps Ü
Ps S, »— s e Pr 10

s Ya { Z
( Prov., DD 19
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Iıtas termını COMUNIS Ssc1ilicet eferne salutis, et. istam 110  - CONSEQULtULC
auditor tantum Sacre Seripture, sed et1am factor. Kit de ista utilitate
loeuntur auctoritates DL V OS allegate sSuper1us. Sed utiılitatem prımam,
sc1ilicet noti1e1iam QUE propter alutem TNAam SN COCNOSCENdAa
(fol 49 ene CONsequlitur SCu CONSECQUL pOotest qauditor Lantum, dum
amen audita intelligat. nde liecet puerıi 1O  w CONSEQUErTENLUC secundam
utilitatem meri1tis propriorum OPDPEFUN, primam amen CONSEQquUI possunt
DET SLUCdLUM Sacre Scripture. Nec amen propfter imperfeetionem etatis
tollıtur eIs OMN1INO quıin possint alıquo MOdo intellecetum Sacre Seripture
oOperl applicare, S1cut possibile est imperfection1ı 1PSOTUM. (Quonlam licet
NAtLUralıtier puerı sınt ad stultıtias pronl, amen pOosSsunt aD eIs elongarı
vel er1pl pEer boniıitatem diısclipline Cul Sn biel POSSUNT, quon1am 1SC1pUL-
nabıles SUNtT S1Ccut p ın qauecetorıtate SUper1Ius allegata O Pro-
verblorum, sceilicet C dieebatur: Stulticia allıgata est cordibus DUETO-
TUN, quon1am immediate pOST dieitur: Fit ViITGA disciptinae fFugabit aAM
Kit PCI NOC pate respons10 ad seecundum.

ILterum Oostendo vobis Qquod propter eum 19000301 oportet VOS tudere
1n Sacra SCriptura, qula suflecıt ut GCOT applıcetur el, S1cCut In Pro-
verbils, ubı dieitur: Prebe MACch? CO EUUM, Kit iıterum ı1n pPr1mo Sa-
plentie: Sentite Ae OMINO ın bonitate, eT Y simplicitate COrdıis querıbe
illum sSed quisque pOoteSLt exhıiıbere CO Deo el UUE 1pSsum ın SIM -
plieitate COTrdISs absque noticla Sacre Scripture S1CUt facıunt lalel. Krgo
videtur quod 1ON Q11 necessarıum elIs ın studere.

hec domine respondemus dicentes, quod ad cConsequendam Sa-

utem eternam NnecesSssarıumM est habere not1c1am ocumentorum Sacre
Seripture, vel PEL studiıum proprium, vel per tradıtiıonem factam do-
etorıbus ecclesıie, quon1am a.d mM1Inus OpOrteL SCITEe de Sacra Scrıiptura
QUE pertinent ad rectitudınem el plenitudınem del vel implielte vel
explieclte. nde QUAaM VIS la1lecıs el I9NOoTaNtlibus 1lteras NO  e a1t 16C6551-

rı1um ın studere, ame est NEeCcCESSarıumM ur doeumenta fidel rec1plant
studentıbus 1ın Kıx Q UO quod ad alutem humanı gener1s

necessarıum est quod aliquı SEUudean diliıgenter 1ın SacTra Scriptura. | Dr
ıterum et1am pate dietis quod melius est Propr10 Stud10 habere
1e1am OocCcumMentorum Sacre SCr1Ipture, Q Ua tradıtione alterıus, (Tol 43)
qula melıus est 1PpSUum el a1l108 instruere, Quah a,D q,]11s instrul.
ILterum eLlam ato quod NO  w eEsIßsEe NnecesSssarıum 1n studere propter
adqulisıtionem alutıs eterne, SCIN DE es utiıliıssımum In STEU-
ere prO a  9 qula pEer studiıum 1n perfeetior de Deo habetur
1C12, el OINDNeEe bonum QUanNtO perfectius COYNOSCIIUT, aNLO ferventius

YOU, 22
Ibidem.
Prov. 23, N]  D
Sap 1
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diılieitur S1VC devotıus Kit 1deo dixı devotius, devot10 nıchiıl
allıu est fervor affecetLon1s a4MAaNÜS Crga amatum Hl S1C pate 1’e6-

SPONS1IO ad 1d quod fu1lt obiıectum de la1cıs Ad aUCLOr1Liates autem alle-

yatas respondemus quod 101 NO  > docetur 4A4N1LIMNUS exhiberı Deo sSingula-
r1ıter, Sed prineipaliter, QU12 nichil exhiıiber1ı Deo prodest exhibentl, 151

exhiıbeatur Ccu sinceritate vel puritate COTdlI1S. Sed nichiılominus OportelL
Deo a l12a preier GOL eXh1bere; SICH testatur Apostolus Qu1l dieit

O7 ereditun ad ZUSTLCLAM,, sen OTE f CONfESSLO ad salutem Idem
aCcobus testatur Q UL dieit quod fides )p 20S est OCLOSA, 1d est 111U-

tılıs Kıx QUOp quod a.d ConNsequendam eternam alutem 1O  — suffe1it
exhıbere COTL Deo, 1151 rectitudo COrdIis operibus eonÄirmetur SO 10C0O e

LeMPOrE,
Dieimus etiam Qquod ellDus 11011 solum est Ne'  Sarıuhll habere

notı1clam doeumentorum Sacre Seripture propter pLedietas utilıtates, sed
eilam propter del defensionem Siecut pa PEr beatum Petrum Qu1

Pan atıdieit Dominum Thesum h7 astum sanctıificate LTL cordibus vEeESsST L5

SEMDET ad satısfactionem OMUNLı POSCENTL DOS 7”ALLONEM. de Aide et SPEC UE
EN v»obıs est (uibus verbıs CXPICSSC 1NN U1 quod ON suffelit Deo eI-

corde, Sed eilam N€e  SAr1uu esit u SETV1IAHMUS e1

Xplic1 alphabetum catholiıcorum Deo ZTalASs

""’ahbula ndel christlane.
I Casanatense, Ms 108)

(Fol 20.2%) Incıpıt 0Na ei ıtılıs tabula ii1del chrıstlane, 111 UU
CONLNENTUL Su breyvyıbus PTLIMO M VIrIUt prineipales Item VII PEC-

Ltemecata mortalıa em VIl VIrEutes econtfrarıe PECCAallS mortalıbus
Item Nal NL  EVIL PSCIA misericordie 9 COrPUuS pertinentla

cordıie qa.d 4A11a pertinent1ia Item VI1I sSacramenta eCCIiesie Item
VII petltlonNes eCconten 111 OTAtLON: Pater NnOoster Item VIL dona Spirıtus
SaNnctl Item mandata eg1s I1temI1tem 11 prineipalıa mandata ‚SA

SCHSUS I1tem consılıa Christı a.d UU enentur perfeect]
I1tem 111 beatıtudines 1uUustorum Item otes| AI Otfes homi1inıs olor1in-
catı Item PCNE principales infernıItem princıpalıa gyaudla paradysı
Item VI eE{fates mundı Item V IL efates 1O0OM1NIS Item XN articulı fidel

Itemel qualiter fuerunt COMPOSLU em indumenta spirıtualia ANLINE

spirıtuale nutrımentum

Rom
Jac JG

en 15
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Primo VII virtutes, theologyce: üdes, SPCS, Carlitas; virtutes eCardı- r
nales: lustitia, temperantla, tortitudo el prudentla. Item VIlL mortalıa
peccata: superbla, In vidia, Pra avarıtlia, acc1d1a, ula el uxurla. Item
VIl virtutes contrarıe peccatıs mortalıbus: umilitas, AINOT proximl, p -
tientla, Jarg1tas, diligentia, abstinentia ei castıtas. Item VIL M1-
sSer1cordie a.d COTPUS pertinentia: vestire Nnudos, elbare famelicos, potare
sıtientes, Visitare inüirmos, Visıtare INCarceratos, hospitare Pauperes el
peregr1n0s el sepelire defunetos. Ltem VII UOPSTEAa misericordie 9 anımam
pertinentla: an u consiliıum petentibus dare, S4aCT a doetrinam 1Nns1-
plentibus docere, devl1os el PEeCCatLores facere ad salutem revertl, eS0O-
Aatos CONsoları, 1n trıbulatione particıpem exhibere el 1Uuvare
PFO p PI'O peregrinis el laborantıbus el omnıbus elDus de-

1
+

funetis effundere seplissime plas PLECES,. Ltem SENSUS:! VISUS,; audıtus,
NUSLUS, Lactus el odoratus Item VIL Sacramentfa ecelesie: baptısmus,
cConÄirmatio, Ger OrdOo, Sacramentium M1S8SE, matrımon1um, econfessio el
eXtirema unetlo., Item Vnı 0Na Spiritus sanct1 donum saplentle, donum
intellectus, donum scient1e, donum CONSIUUUN, donum pletatis, donum f{Or-
titudinis el donum 1mMOorIis Dominıi. I1tem VIL petitiones nientie ın OT’Aa-
tione Pater NOster pPr1mo petimus, 11L sanetifecetur el glorifeetur
del ıIn nobis DEr 0Na CI’a, SECCUNdO, ut deus facı]at 10S coheredes
&”N SL, 'Tertio ut s1cut angell facıunt voluntatem de1 In ecelıs 31 C el
110S faclamus el In terrıs Quarto, ut eus det nobis NeCcCESS4ET1A COrporIis
ei anıme. (uinto, ut eus dimittat nobis peccata nNOsSTtra. SeXto, ut
eus permittat 1OS temptarı Ta Uuahmı possimus patı ei G1E nobis
necesSssarıum. Septimo ut eus ıberet 10S malıs per1iculıs OmMNıbusSs
preterI1tis, presentibus el futurıs. Amen

Ltem duo prineipalia mandata eg1s Diliges domir.um deum uum
LOTLO COTde et LOLA anıma ua el tota virtute LUa el proximum

tuum S1CcUut telpSUM. Item mandata leg1s: primum est, 110171 adorabis
e0os alıenos, sed solum deum, patrem el il1um el spirıtum Samn-
eLum Secundum, 11OMN aCC1pP1as de1l t11 ın 1d eQl. 110  a

per1urabls. Tertium, NO  u falsıum testimonıum 1Ces Quartum, abbata
sanctıNces 1d est COles 1em domen1cam el q l1a. festa precepta PCI eCcc1le-
S1am. Quintum, honora patrem el matrem, ut S1S Jongevus terram
SexXxtum, 10  e mechaberis 1d esl fornicationem el adulterıum IU&1€S.
Septimum, NO 0OCC1des, Octavum, NO  w furtum {2Cc1as, Nonum, 1O  a} CON-

CUPISCES WUXOTeH) pProximı tul. Decimum et ultimum, 1O desideres L’eSs

proximi tul Amen.
L

(fol 289) Nota. Hiec QUatuOr econsıiıliıa Christi a QUE enentur M
perfecti. Primum: mansuetudo eit profunda humıilitas 101 ın evangelio
s$7 QULS percusser ıl te 2n maxXıllam Drebe er alteram. * Secundum:

Luc 6,
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paupertas spirıtu 1bı IN evangelio s} DLS per fFECLUS 0SSEC v»ade et v»ende OMNLA
QUE habes el da DAUDETTLOUS et SCN M, Tertium: virginitas SECU DL -
eCcia castıtas, 11 qu? DOTEST CM habere habeat. * (Juartum el ultımum:
infammata Carltas, ibı eilam 3O evangelıo orate DTO persequeENTLOUS et C
bumprniantibus VDOS,

eto beatitudines iustorum: promiss1o0 re;  Nl eelorum pauper1ıbus
spiritu, promiss1o0 terre vivrventium sSuavıbus el m1ıtıbus, Promi1ss10 fil1a-
10N1S del paclficls, promiss1o Vvisionis de1l mundi/|s| Corde, Prom1ss10 (10O11-

sequende milser1icordie facientibus:mi1iser1cordiam, Prom1ss10 eoOoNsolationıs
eterne deflentibus peCCcAata Sa ei proximi Sul, promiss1o adimplendi

des1ider'1l1l desıderantıbus ei sitientibus 1ustitiam erı UNn1cuUlque el
facılıs Prom1ss10 re  Nı eelorum patientibus persecutionem propter 1usti-
t1am sustinendam.

Principalia yaudıa paradysı: Dies S1Ne n  ©  < saplent1ia SıIne defeetu,
iuyentus S1Ne SENECLULE, SAa VItAaSsS sSIne infirmitate, 1ta S1INe morte, etitla
Sıne tristitla, gy’lorı1a sine molestla, del, VirgInIs gy10r10Se, angelorum el
SaNCLOTrUM omn1ıum anctarum ocunda SOC1letas, IauUs del S1INe &-

tione, SaNnCie trinıtatıs perifeeta COZNIWLO, - CIara del V1S10 ei requles SINe
labore secundum quod dieit beatus lohannes evangelista: MO DLOLW
Aicit SPiITLEUS ul requiescant laboribus SuLSs, * erunt UuC 1ın 1PSIS beatıs
q lıa infinita gyaudla QUE preparavit Dommınus Deus omn1ıbus diligentl-
bus

ene principales iInfern!1: PCHA9 pCHhA t1MOTI1S, PCNA qcerha
varlıetas R fames erudelis, S1t1LS insatiabilis, IrIgus intolerabile, I&NIS
inextingulbilis, e{ior sulphurıus, OCUS tenebrarum, SOCcletas eMONUM,
elongatio San CLOTUM, penalıs universitas qula pOosSt diem 1ud1e1 unıverse
partes hominıs dampnate erun 1n i&8Nne Narun, perpetultas et, eferna

prıyatlio V1S10N1S del eruntX, etiam In nierno q l1e a.d torquendum
el eruclandum ampnatos LOL. ei ante quod H6cC OTE diel, 16C corde C XCO-

g’1tarı possent.
(fol 80 em XM artiecul. fidel e qualiter fuerunt COomMposItL.

Primus artıeculus est eredere 1ın PEIrSONANl del patrıs, un artıeulum COl

posult beatus Petrus apostolus dieens: eredo 1n eum patrem OMN1pO-
tentem ereatorem cell ei terre Secundus est eredere Iın A,
un Andreas frater Petriı dieens: el 1ın lesum Christum 1UMmM EeE1IUS un1-
gyenıtum domınum NOSIrUM. 'Tertius est de cConceptlione Christl, unc
acobus malor diecens: Qu„1 CONCEPLUS est de Spirıtu SaNCLO NAatus Marıa

Matth 19: 1
Matth 19; 19
” D,@ N 0 H  MJ cogitatıo Mse.
gloria Msc
An0C. 14,
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(uartus esi de Passlıon Christl. hune Ilohannes evanrelısta
dieens DAaSSus S Pontio Pylato, CrUCIÄXUS, MOrLuuSs et sepultus, descen-
dit a.d inferos. Quintus de resurrect.ione Christi hune 'C"’homas dieens:
ertia die resurrexiıit N MOTIUNLS Sextus de ASCECEHNS1I1ONE domini, hune
acobus IN1NOTr dieens qscendit a.d ecelos sedet a.d dexteram del Patrıs
OMN1POLENTIS. Septimus de adventu lesu Christi a 1Ud1ic1um, hune Phi-
lıppus dieens: inde NIUrus esl 1udicare ei mMOrtu0os Oetayvus
esT erecdere PEISON.: Spiritus San Cil, hune Bartholomeus dieens CTEdO

Spiritum SaNnCLiuUum., Nonus est eredere Sanctiam 1IHN14aN Aa eECCIE-
S141IN el facta al ordınata DL Cahl, un Matheus dieens Sanctiam eCC1Ie-
S1217 katholicam Decimus est eredere Sacram  u el DeEL

erl 1d d1  ne sument.ibus LEINLSSIONEIMN peccatorum, hune ymon
dieens sSanecetorum mM  UN10NEHN, L  Nem peccatorum. Undecimus
de generalı resurrectione cCorpor1ibus el 1OüN de OVO Tact1S,
Un as 1US Sy monis dieens: CArNISs resurrect]0nem. Duodeecimus
ei ultımus artıculus esT eredere aradysum esSSec eternam, un
artiıeulum COMPOSULL beatus Mathlas diıeens eftfernam. AÄAmen.

Item septem efates hominı1s. Prima e{fas est infantıa et durat
qad VEn AD OS,; LertlaSecunda ei durat qa 105,
adolescentla el durat ad MK  A (Quarta 1U VeNtU: el durat

a IX Quinta virılitas el durat ad 1NOS,
Sexta us el durat a XO AD Septima el ultıma deecre-
p1ItUS SECU el 1St2 durat al mortem.

I1tem SCX etates mundi Prima eftias mundı fu1t a.h dam
a Noe Secunda Noe a.d Abraham ert]a a,.D Abraham
a >hral (Quarta A Davıd qa.d transmıgzrationem Babilonis Quinta

Sexta 9 adventuA LraNnSsmM1IgTratlONe Babilonis adventum Christi
Christi a 1em 1Ud1€11.

ILtem Vanr dotes hominıs gy]lorıncatl: de]l Clara perfecta fru1ltio
istie I7HE el COra tentloO impasslıbilitas, Iste COTFPDOTIC
subtilitas, agılıtas ei elarıtas.

Item spiriıtuale esql innocentla ei matrımonlalis castıtas. Nu-
iIrımentum esl. verbum del, secundum quod dieitur evangello: VLOTL

solo ( homo sednd OVMUN verbo QUT procedit OT€e der
Xplicı Drevıs ei utılıs tabula fidel christiane,

ı Matth
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Kleinere Mıtteilungen.
Kleine diplomatische Beiträge.

I1

ID liegen MI1r 166 Originalbullen des und 15 Jahrhunderts VOVL,
die Ure irgend eine amtlıche Notiz ihre Beziehung Z Apostolischen

&. a
Xammer verraten. Nicht ın Rücksicht SC6Z09CH 9 ich die zahlreichen
Originale, die uUure iıhren Inhalt 7Z7WAT siıch qals Kammerbullen auUsSsWeEISEN,
dıe Q4Der keinerlel aqausdrüc.  ı1chen Kameralvermerk Lragen.

An erster Stelle betrachte 1cech das Registrierungszeichen
der Kkammer. Der regıistrator Literarum apostolicarum hat, W1e be-
kannt, oben 1n der Mitte Lergo der Originale de1Ne R caudata mıt oder
ohne verschiedene, zeitlich wechselnde Yusätze hingezeichnet, un 4NZU-

Soviıieldeuten, ass der T1e 1n das KRegister eingetragen worden WAaLrL,

mMIr bekannt ist, kommt e1Nn sicher q [Is olches erkanntes Keg1str1e-
rungszeichen der Apostolischen ammer 1mM YaNnZEN ahrhundert
nıcht V O1 Ziuerst finde 1ch dasselbe &, D7 eptember 1320 quf einer
Bulle Johanns XT futuram 7e1 MCMOTLAM, eren Tagesdatum

Während quf der RückseiteVO  = anderer and nachgetragen wurde. *
oben das ebenbeschriebene Registrierungs-kK StEe.  y sıch 1mM (+@e-
gyen dazu D ber oder zwischen den Bullierungslöchern eine
kleine R eaudatda. 1esen sSıch der Kammernotar,
vielleicht alf ANwelsung des Vizekanzlers, W3a U d o r{ SeC1INA Registrierungszeichen anzubringen.

IS sind U1 Originale, die OMl D eptember 1320 bıs Z 16 Junı 1390

(Clemens VII) reichen, die dieses R der bezeichneten Stelle qufwelisen.

Die Registrierungszeichen unter Benedikt AA sınd &’ANZ eigenartig
und bisher noch nicht untersucht worden. Namentlich die edeutung des
alleın oder auch neben der iüber dem Registrierungs-R stehenden W ortes
scpt (mit darüberstehendem Strich oder übergeschriebenem 7) ist noch unklar.

Bullartium eneralte 'T"om Can Das Pergament 1st rund herum
beschnitten; Seidentäden un Bulle fehlen
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Unter diesen sind ZWO ullen, AAl denen 111e plica WE6S.  seschniıtten, die
e  €  ılso weder Schreibervermerk Lragen noch erkennen lassen oh dIie Brietfe
de CCUTLA Waleh OIl en übrigen 8 sSiınd 1Ur A DEe1 lenen N nLica
rechts der Vermerk de GTG fehlt Bel em erstien 2R01 den Nuntius 111

Dänemark chweden und Norwegen cverichteten Briefe 1S% der Vermerk
Sanz augenscheinlich VEISESSCH worden A  45 gy]eiche g1ilt VO  zD dem
ZWEe1LlteEN Stück bel dem der Vermerk Ln nLica rechts ZTalls de mandato
domiını 1081 PApC JO Choatı, augenscheinlich die Worte de CUTLA

verdrängt haft A as ÄIrıtte derarticve Original ıuch A, Nuntius,
den ekannten Bertrandus de Massello, gyerichtet 1sST lieot N1ler eben-

ohl 1Ur 6Ce1INEC Auslassung VOI Del viertie T1e ndlıch 1S%

augenscheinlich eın Kurialbrief DCWESCH, dass dieser aqa[ls 6EINZIC

Ausnahme den vorliegenden s bestehen bleibt
kıne Anzahl Bemerkungen machen deutlich dass WIL bel

diesen Revistrierungszeichen M1% CIM Kammervermerk tun O
haben en dem der beschädigten VO oOvemDber 1344 J

die die beiden Schatzmeister Stephanus Casinen el (uillermus Fo-
rol1ulıen cverichtet 1ST IL die Bemerkung Reser VatlO fruetuum
benefieiorum 1t90rum QUGEC 10 etc Unter dem D September 1345
haben W I1l 611 Original ® PE 'Terraconen el Dertusen ofielalıbus DE
dum volentes de Apud Villamnovam Avinionen 106 kal Oetobris
ANLMNLO quarto), ber eren Revistraturvermerk steht Dıie XII Decembris
Bertrandus de Insula presentavı domıno CAaMeT4Tr1lÖ am lıtteram APDO-

Bullarıum (z7enerale Tom CaPD 1348 Martil Guillermo de Pe-
reiO CANONlL Maioricen Ad audıentiam nostram Bulle und Hanfschnur fehlen
In YLCA rechts Paschalis

Instrumenta Miscellanea a.(l ALLILUTL 1366 CaD 1366 AÄAueceusti 19 APO-
tolice SedIis L1LUNC1O A colleectorı proventuum apostolice Ca ere 111 Lugdunen
PFOVINCILA debıtftarum QqUl est e erı DTO empore Personam dileet1 1111 Aa

kal SeptembrIis QqUarto und Hanfschnur fehlen
uO DLica rechts NIG, der Sekretär Nicolaus de AÄAuximo nebst

Zeichen. LEr qO oben der Mitte
Bullarium ((enerale MOM I1 CaD R 1379 Decembris (Cum al

Avinlion. 1011 Decembris ALLNO secundo. Bulle und Hanfschnur fehlen In Ylıca
rechts I0 de ado

u Ylica rechts NIC MmM1% SC1HNEINN Zeichen
Instrumenta Miscellanea M0l AL OS AA CAaP 4.1 1379 Aug usti

Nobili VILIO Ilohannı (+auteril domicello Sarlaten diocesis (um u PFO ANA-
110 VIIL id Augusti ANLLO Dr1MO In DLicA rechts ONCIUS Sub DLCAa ınks
Sıub nLCca rechts Sanctiı Martin!] Die Buchstaben und sind 110110 -

orammatıisch verbunden
Instrumenta Miscellanea a NNO0S 1344. CAaP Cum 7 nonnullıs

Avınlon VII id Novembris ALLILO tert10 Bulle nd Hanfschnur sind AUSO Er15Se6el.
In nLica rechts de ‚UL de Koresta

Bullartum (z7enerale Tom CAap Bulle und Hanfschnulnl sınd D'C-
en In nLica echts de de Foresta
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Kit, esft ter-stolieam ei exeecutionem 1pSsam In quadam ıttera papirea.
MINUS hu1lus eitationis 1ın festo Sancet] '*home postoli d1e RC QU1US

Die Noti1z aAut der enNnNtwertetienens1s. Die x COomMmparuerunt eitatl.
”6 November 1346 Non habuit efectum, qula colleecetor 110  —_

habuit pecunlam, habe ich anderweitig * schon verwertet,. berqgo der
Innozenz  7 VI Arnaldo de Lacauecina Can0onN1CO (Cracovien. apOSLO-

lice sed1Is nuntio. 1icet universaliter omn1iıbus. Apud Villamnovam
Avinlilonen. 100 al Septembris annO tert1io Augusti 286 steht:
Colleetorı Ungarie el Polonie SUPECL visitationıbus eXEeMPLOorUM. Ahn-
liıche Vermerke en sich noch eine GANZC Anzahl, die ich wohl nıcC.
alle anzuführen brauche.

Die Horm des Registrierungs-Kk ist eine wechselnde Im

Anfange höchst einfach, wIird d1ieses kleine Zeichen unter emens VI,;
Innozenz A und an recht verschnörkelt un komplizliert, Je
nachdem der betreffende Kammernotar mehr '}  e1it darauf verwandte Oder
nıcht. Kıs ass sich aber eicht nachweisen, ass jede HKorm des auf
einen bestimmten Beamten hinweilst, ass WIT darın auch eiINn Kıle-
ment ZUL Weststellung der Amtszeit der einzelnen Notare erblieken
haben Bel den PTOCESSUWUS VO 28 März futuram rel memorlam.
Horrendorum scelerum eumulata. Dat el QCT. Avinlon. ın palatıo
apostolico kal Aprilis ANNO tertlo, setzte der Beamte gelinen Namen
nebhen das RS nande sich bel em hiler unterschriebenen Wal (M1t
folgendem us-Zeichen) Waltherus de Ficoeurl1a, der er mehrerer

Originale als beurkundender OTAr bel Bullenpublikationen zn  B DAluts

gyenannt wIird. Selten kommt OT: ass neben diesem n noch Yn
zweites }  A  T  leineres ste  9 liessen Bedeutung eıne besondere ber-

aup haben ollte, ch noch nicht anzugeben veErmas. Der Keg1istrator
der apostolischen Briefe owohl WwW1e atuch der Kammernotar haben e1

den ihnen zukommenden Stellen ihr Zeichen eingetragen auf 18 Or1-
ginalen. Diese doppelte Registrierung ist also, SOWelt die Originale 65

Kın halbes Dutzend Bullenauswelsen, spärlic vVOoTgeNOMMEN worden.
ist taxliert ; die übrigen sind frel.

eıtere e Originale wragen 4USSer dem kleinen zn DLLCAa rechts

A AÄus Kanzle: und Kammer. Herder Freiburg 1907,
Seite B

Instrumenta Miscellanea a.d NNUu 1355 CAD-. Bulle und{ Hanfschnur
ausger1ssen. In DLica rechts de CUT. Franc1iscus.

un: SeidenfädenInstrumenta Miscellanea ad 11UU 1373 Ca
fehlen In plıca echts de eurla Regordl. Sub Ylıca rechts: Nie mi1t S@e1-

Zeichen. ergo oben In der Mitte K, inks oben ein Monogramm und
ınks unten: Michn. de Pluton el Ia Georg

Dabeı sınd aber nıcht 1U die oben genannten 91 Originale, sondern
auch noch die gyleich 7ı erwähnenden e arnıderen Bullen miıt ın Kechnung
yesetzt.
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neben dem Kurialbriefvrvermerk un em Schreibernamen die Notiz vISa
Chesaurarıum, Sie reichen zeitlich VO 31 Januar 1364 bıs Z

51 Mal 1389 unter Klemens VIL Sieben derselben Lragen einen Sekre-
tärvermerk Sub Ybca rechts un einmal steht unter dem Vısum des

D)Iie letzte der Bullen hatSchatzmeisters der abgekürzte Name Bar
noch einige Besonderheiten:

(Instrumenta Miscellanea ad ANLNOSe CAP.
Avenione Mail 31

Clemens VII Armando lausserandı CAan0ON1CcCO (Cameracen. fruetuum
eit proventuum CAINeIC apostolice 1ın Senonen. el Kothomagen. PrOVINGC1IS
debitorum eolleetorl1.

Cum u de Avinlon. I1 kal I1un11 ALLILO QUarto.
und Seidenfäden ausger1ssen. In YLLCA rechts : de CUurıa 10

< qaroli
Daneben vLSa DET Ihesaurarıium QUANTUM ad recoqgnıta PDET MC,

Sub plica rechts E de Arena.
ergqo ber den Bullenlöchern K, 1n oben un nien kKegesten,

rechts oben: VISA, Auf dem oberen an der Vorderseite ın der Mitte

repOTLELUT AOMINTS eameETATLO el Fhesaurarıio
de Arena,

cn Urkunden AUS der eit Johanns XIL un Benedikts SA die
a l1le Kurialbriefe sind, wLragen die Kammerregistratur auf 1Ca
ı1n der Mitte entweder über oder zwischen den Bullenlöchern Kıs ist
a,1S0 für as R die entsprechende Stelle der Vorderseite gewählt worden.
DIie derselben ist [(0)001 16 November 132U, die letzte VO 23 Luli 1335
7 wel derselben sind och besiegelt, dıe übrigen sind durch Wegnahme
VO  S und Hanfifschnur enNntwertet worden. Das Duplikat einer der
Bullen weilst das R nıcht ATr

Kinige wenige Originale en erqo Besonderheiten, die ich 1er
verzeichne.

(Instrumenta Miscellanea ad NNUuU. 1319 Cap 10)
Avenlone 1319 Aprilis

‚. archi1ep1scopo quen ei Ademaro de Qrosso el Petro de Caslue10
CaNON1CIS Claromonten.

Laudıbilia dileet1 1600 Avinlon. kal Maıl ANNO tert1o.,
Bulle und Hanfschnur ausger1ssen.
In nLca rechts 10 de Hlor In plica Mitte qscultata ( regestro.

de Meonaco u nLCcAa 1ın EW Lerqo unten rechts
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(Arm fase. 38 CAap Avenione 13929 Februaril

Magıstro (iuillermo de Balaeto archidiacono Foroilulien. capellano
0O Campanie Maritimeque rector1ı

um fidedigna insınuatlione. Avinion. kal Webruarill ANNO SCXIO
e  D Hanfsehnur erhalten

In plica rechts: (+aucelmus. ergo ber den Bullenlöchern eın
Monogramm gebi  © A4AUS den uchstaben oder

Avenione 13927 Decembris 31
.

(Bullariuni (+enerale 1°0m Cap 62)

eP1ISCOPO Catureen. el Montispensatı Caturecen. Dunen. Oar
noten archidiaconıis eccles]arum.

Dignum fore NS  ur. Avinlon. II kal lanuarıı 4aNnınO duodeecimo.8  f Han{fschnur Der rechte and ist abgeschnitten.
In pLLca rechts: prOo | ‚de astello 7} Sub pLa links

R Bux.
er gO Iın der Mitte oben: de Pignataro, arunter DCXLVIILL

f  . und unten neben der Besiegelung

(Bullarıum (+enerale Lom CAap 806)
Apud Villam ANOVAam 1345 Tunii

Conrado diceto Hubener rector1l parrochlalıs ecclesig ıIn W vsenfelt
Herbipolen. 106

Vıte 1INOTUIM Apud Vıllamnovyam Avinion. 106 kal 111
4ANNO QUarLO.

Uun!' Seidenfäden ausgeschnitten.
In Dlıca rechts de Uuca Sub DLLCA links 'Taxe un Komputator-

zeichen nebhst Unterschrift igaldus. In der oben rechts e1in Y@el-
mal gestrichenes LEr qO oben In der Mitte Tilmannus de uss1la,
darunter ]n Uun!: : ber der Besiegelun eINe Art M.

(Bullarıum Generale Tom I1 Cap (6) Avenlione 1390 Septembrıs
i (‘lemens VII WFrane1sco archiep1scopoO Narbonen. cCamerarıo NOStiro

Pastoralıs Ooffiel debitum. Avinlon. AT kal Oetobrıis ANNNO tert1o
deece1mo.

fehlt, Hanfschnur erhalten.
Lergqo neben der Be-In YLLCA rechts de Curla Frontalıs

siegelung R

Vergleiche a I1 Acta Salzburgo- Aquilejensta, (Graz Styrıa 1903,
18 Seite
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/Zweilmal en WIr a 1sS0O das kegistrierungszeichen neben den

Schnüren un einmal auft der rechten Seite der TKunde mit der IMl
tiale des Kammernotars;: auf ZWEe1 rKunden ist das nıcht vorhanden,
aiur aber die Initialen des Kegistrators. opfstehend ist das Zeichen
SaNZ zwischen die Bullenlöcher eingetragen auf einer Urkunde OM

August auf derselben befindet sich auch das R des Briefre-
&isters.

Kür den Betrieh der Kammergeschäfte erwelsen sich 7Wel Vermerke
als interessant, die siıch Urban VI en

(Instrumenta Miscellanea ad ALNNLUIN 15350 Cap 69)
0M Aae apud Sanctum Petrum 1350 Septembris

Baldo de Perusio utrıusque 1UrIis doetorı el Franecisco A Zenobio
eiusdem natıs eiIyıbus

Vestre devotionis sinceritas. Rome apud Sanetum Petrum ME
HNON. eptembhris ANILO tertlo.

un Seidenfäden ehlen.

In nlica rechts Rta ‘WabrIi. Suh DUCA Iinks S Sub pblica

Wxserob
rechts HKranec. ergqgo INn der Mitte oben: und ber den Bul-
lenlöchern R rechts davon, a.Der kopfstehend: VDAOKOXNEN E DIie Veneris X XQ
Martii acobus proOCUurator produxit 1n 10d16e10., Kugubin. Darunter
1n CAalnleräa.

A  A,

(Intrumenta Miscellanea a ANNUIN 13580 Cap (1)
Romae apud Sanctum Petrum 13580 Septembris

Sancte Marie Vallispontis et Sanceti Paulı Vallispontis Perusıin.
diocesIis monasteriorum abbatıbus aC .. prlori Dominieln Sepulchri lero-
solimitan. Perusın.

evotlonis sincerıitas AC, Rome apud Sanetum Petruni I1LI 10D.,.

eptembris ANNO tert1o0
un Hanfschnur ehlen

In plica rechts prOÖ 10 de G(uspertis Fabri. SuUO YLICA lIinks ä
de Wierob

Sub pbica rechts B KFrane. Das Übrige W1€e 0ben, R ehlen das R
der Kammerregistrierung un die Worte Cameräa,

Arm fasce. 4 CADU. 1349 Augusti
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Kınen Registrierungsbeiehl [Ür den Kammernotaı dessen Herkunft

allerdine's nıcht ersichtlich 1S% treife iıch auf C1NEeI11 Oriemmnal K le-
VI1 } VO Oktober 1379

Auf em obern an der Vorderseite steht der Mitte kKevestretur
111 Camer’äa, und GET JO sich das entsprechende

UnterDer A wird auf den Originalen häufger erwähnt
Klemens VT helsst auf Bulle OM Maı 1384 ZV plica rechts
de man dominı AMeEeTAarlı Den eigenhändigen Kintrag des Käm-
INEGTLTEGETS LEr qo VO eptember 13929 WOT'1IN die Ausferti-
—  un  > kKeisepasses für 7 W O1 C  SOTES befohlen wird na 1ch früher
scechon veröffentlicht Yweiımal hat der Kämmeı as Wort AMET

rechts sub DLLcA a IS e1INe AÄArt Visum eigenhändig eiNngeiragen auf den
tolgenden Tkunden

(Instrumenta Miscellanea ad AD 1368 Cap 16
kRKomae apud Sanctum Petrum 1368 lanuaril

Bertrando de Massello lerden l1ıcentliato 111 deeretis el-
1ano NOSTIrO apostolice sedis nuntlo.,

De tulis fidelitate Rome apud Sanctum Petrum VI1I 1d. Januarılı
ANNO exXx

und anfifschnur fehlen
In YLica rechts de Pontius Sub DLLCA rechts CAaINETATNLUS un

NIG mM1 SEC1INEIN Zeichen er qo unten Iınks qscult

(Instrumenta Miscellanea ad NN 1368 CAPp 12)
Romae apud Sanctum Petrum 1368 Tanuarıi 11

Adresse WIE oben Cum 110S dudum Rome apud Sanetum Pe-
rum MSI 1d lanuarı)l 2R000108. SCX

un Hanfsechnu fehlen
In DLLcAa rechts de (+u1lllermus KFabrı Sub plica rechts

INEeTarıus un Nıiec m1t e1Ne11 Zeichen
1ıne eigenhändige Bemerkun des Kämmerers 1SE auf Ee1INEeIN Ori-

INa Urbans verzeichnen. Sub DLLCA rechts ump regestro
CAalnNeTre Cameraı 1U Der T1e 1sSt Jordanus de Haya gerichtet
der 1el mi1t der nublicatıo 2 Daluis tun hatte Die Absendung
Quittung AIl Kollektor wIird LEr qO vermerkt Oktober 1382
(Instrumenta Miscellanea ad 1381 13892 CAaPp 30)

Instrumenta Miscellanea a.d AaANNUMM 1375 CAaPp
Instrumenta Miscellanea ad NL UUL CAP

HXS Kanzle? nund Kammen Seite 208
Instrumenta Miscellanea a AD UL 1365 CAaD Septembı 15

Baumrarten AÄuUSsS Kanzler und Kammer, Seite 49 243
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Clemens VII Armando lausserandı CanNnON1ICO Cameracen, fifruetuum
et proventuum CAaINeIe apostolice In Senonen. ei Kothomagen. ProvinGlIs
debitorum colleetor1.

um u de AÄrYInlon. kal Oetobris ANI1LO QqUarto.
Bulle un Hanfschnur S1INd ausger1ssen.
In LLa rechts: de CUurla Io Karoli Sub nLica rechts Ber.

berqo ber der Besiégelung R‚ un unten lIinks: Rmo domıno 1160 do-
M1NO0 ep1ScCcOpoO Vivarıen etc vester Servıtor Pıcard Daneben (ultavı
de dquingen. franc. kal Oetobris 9‚ [111%t0 Vis [amerarius|.

uf acht Bullen steht neben dem Schreibernamen 2n pLLCcA rechts
die Notiz Vısa est. Camerarl1us, die natürlich VO Kämmerer eigenhändig
geschriıeben worden 1st. Die Tkunden umfassen den Zeitraum VO

Auf der drıtt-1E unı 13584 bis Z 15 Juni 1393 (  emens VID)
etzten derselben esen WIT LEr gO: Anthon10o Cesaraugust. PFO assıg’Nna-
t10Ne GL' Horenorum GCAIM6LC, el obligatio marescallı PTFO lieceta
SUMMLA, mandatum dominı eCamerarıl et. quittatio finalıs diete SUuUMLILEG el

plures quittationes el iılttere elause eodem facto Sub nLica inden
sıch ängere Krörterungen über die Verwendung der Summe nebst Be-
gylaubigung. Nter Benedikt I1LL Maıl begegnen WITL dem Ver-
merk: Vısa est,. Camerarl1us, einmal IN DLLCa Iinks

Eibenfalls 2n pLLCca rechts neben dem Schreibernamen steht zweimal”®
die eigenhändige Bemerkung: 189 per ecamerarıum. Unter Gregor A
en  1CN S1INnd noch olgende 7Wel Bullen bemerkenswert, weil dieselben

der für die Kammervermerke vorbehaltenen Stelle LerqO die Notiz
NO  w consistorlalis Lragen.

in
S A

(Instrumenta Miscellanea ad N1NU 153(6, CAaP. 3)
Romae apud Sanctum Petrum I Novembris

Universis patrıarchıs, archiepiscopIls el ep1sSCcOPIS, ad Q UOS presentes
ıttere pervenerint.

upe videlicet A 1ON, eptembriıs. Rome apud Sanecetum Pe-
X II1II kal Decembris 4NNOÖ septimo.

Bulle un Hanfschnur fehlen
In DLLCA rechts de CUT18 Mariottus. SubO Ylica rechts Franc.

erg über der Besiegelung Ol der Hand des Bullenschreibers: NO  an GCON-

sistorlaliıs CONLra Florentinos: ei videtur, quod Anagnle feceriım BeRSG-
Strarl; videatur allas regestreitur. Darunter durchstrichen: cet
forsan differant ın datıs, amen eiusdem eNOrTIS SUunNntT el eodem
facto Zechts VO  — den Bullenlöchern nıcht ausgestrichen: regestretur.

Instrumenta Miscellanea q -  9 CAaPD- 1390 Aprılis
2 Instrumenta Miscellanea ad A1N1NOS z  Z( 34, 1381 Novem-

bris 1, Aprilis e1 Urkunden sind durch W inkelschnitte entwertet.
VUeber die Entwertung der Bullen vergleiche Baumgarten, US Kanzlei und
Kammer°‚ Seite 210-  14

Römische Quartalschrift, 1907 14
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(Instrumenta Miscellanea ad 1378 Cap 24) Cornetiı 1378 Lanuarıı

perpetuam LOl alll.

Dudum propter STAVECS., Corneti 'Tuscanen. diocesis VI ıd lanuarı)l
ANDNO sept1mo.

Bulle un Seidenfäden auUsgeMssCch
In DLLCA rechts de duplicata Perfeetl. Sub plica rechts
Sanet1 Martını LEr gO neben der Besiegelung: registretur, ber

den Bullenlöchern: NO consistorlalis ceontra EFlorentinos.

Vom re 1399 ab wIrd das Kegistrierungszeichen bergqgo ber der
Besiegelung erweılıtert Ich gebe e1ine chronologische IListe der Vermerke

R 13992 Novr 19 (Clemens VII RtaInstr Mise Z CaPD 50()
1393 Jan 24 Arm 111 CaPps Cap D Clemens VIL Rta
1393 Hebr Instr Mise 1392/93 CapP 65 Clemens VII Rl‚d‚

KYesStiro CAamMmMerTre

1393 Febr Instr Mise 1392/93 CAap 66 Clemens VII th.
1393 Jun 15 Instr Mise S Cap 8& Clemens VIL Rta
1409 Nov Bull (+en 'L’om 1 CAaP S() Alexander Rta.

LHEGTY

1409 Novr Instr Mise 1406/41 Cap 15 13) lexander I{ta.
111era apostolica

1410 Maıl ”5 Bull (+en 'T’om II CaD 89 Iohannes Rta‚
CAInNnera apostolica

1410 Mail D Bull (Gen 'T"’om II Cap 83 ohannes Rta.
CAameTra apostolica

1410 Iun 26 Bull (+en '"T"’om II CAaP 84 Ilohannes z  ca
CAaALleTre apostolica

'T’om lohannes th.1411 APpT »R Bull (+en I1 Cap 81
CAINeTr’a apostolica

Bull (+en 'Tom Ilohannes Rta1419° ADpT I1 CAap S
CAaMmMeräa apostolica

Bull Gen '"T"om ohannes Rta14171° AÄpr 11 1i Cap S6
CAamMmMera apostolica

Links VOoO der Rundung foli10 MN
Darunter fol 1L,X X11
Darunter fol XX erSso
Darunter fol IX SN-
Links neben dem Rta fol IX ANH®
Links VO  S unten ach oben gehend Ra fol XX
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1413 Mal 20 Bull (+en 'Tom I1 Cap S87 Iohannes R
INera apostolica

1414 Mar Arm fasc Y Cap 1 lohannes Rta
apostolica

1414 Mar 30 Arm fase 2 Cap I Ilohannes Ria
apostolica

1419 Apr Arm Caps CAapD Martinus R4
1 a 22 Maıl 16 Bull (+=en Tom 4 Cap 03 Martinus Rta.

apostolica
14929 Maıl 16 Instr Misc 1406/41 CAaPD Martinus Rta

11674 apostolica
14923 Feh Bull (zen '"Tom I8l CAaPp 04 Martinus Rta 0CA- IN  PINnNeTrTa apostolica
14923 HFeh D Bull (+en Tom 187 CaPp 95 Martinus Rca.

111er apostolica
A,Die m1% der OIn e) prı 1419 ZUEGrST versuchte Neuerung WIT

Jetz die ege Der Name des Kammernotars erscheint der uUunNn-
eren Oeffnung des R entweder MmM1% Ee1INEeN oder mM1 mehreren Buchsta-
ben; der KaNZE Name Y vorläuhe TU ers vereinzelt quf. Ich SEeTzZe An  a  b  S
die Inıtlalen oder Namen nebst etwalgen gyJeicher Stelle stehenden
sonstigen Vermerken neben das kegistrierungszeichen.

7

1425 Au Bull (Gen 'Tom I1 Cap 06 Martinus Hia 0Ca-

apostolica SUPEN 1060 de 111S
1437 Iul Eugen1iusInstr Mon Dom CAap 5 VIM An
1439 Apr Instr Mon Dom CaPn Kugenius \ VII|

Valven
1439 Iun Instr. Misce 1406 /41 Cap 25/806 Kugenlius Lazari-

1L1US
1439 Iun Instr Mise. 1406 /41 Cap Y/85 Kugenius Val-

Ven E
1439 Iun ] wrn Instr 1SC 1406/41 CaPD 50/ Kugen1us Male

VE  w}

Links VO.  S unten nach oben gehend: Rta fol CI VOISO; u CAastro
de Malausana.

Darunter: Rita fol (SAXCX E:
Unter dem ta fol UCOXXVIL
In der unftferen Veffnung des Buchstabens steht das Monogramm des

Notars.
Das umrahmte Zahlzeichen STEe neben dem

PDaneben VO  s anderer Hand arrestiata generaliter: darunter kopfstehend:de V golinis.
Siehe die vorhergehende Anmerkung
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1439 Aug Instr Mon Dom. Can Eugen1us IV R An. |xm1|
InstrAug 17 Mon Dom Cap 109 Eugenius R VII

1440 ADpT Instr Mon Dom Cap Kugen1us An.“
Instr An1445 Oet Mise. Eugenius

1458 Ian Arm C, fasc (4, Cap Calixtus III
apostolica. 2

1458 Oet Instr 1US I8l Rta.Mon Dom Cap
CAaMmMer4 apostolica.

1458 Oet. 18 Instr Mon Dom CapD 1US \l Rta
C4M eTrT2 apostolica.

1464 Sept 16 Arm Paulus II Rta -XLV, Caps 7, CAap.
elpud Dathum >

In CameTrTa apostolica
Aep16 Arm XIV, Caps A Cap 14 Paulus I Ra

pud Dathum ei
In CAaMmMeTra apostolica

1466 Mar. 18 Arm L  ‚9 CapPpS. S, Cap Paulus I1 Rta
CAaImnera apostolica.

14677 Mar Arm A, Caps. 3, CAap Paulus 11 Rta
CAaInNneTa apostolica.1467 Mar AÄArm A, CAaPS. 3, Can e Paulus L1 Rta.
CAMera apostolica.

1481 APpr. Instr Misc. 1466/ 1524 Sixtus Rta
CAamera apostolica.

1490 Iul Arm V, 6, Cap DA Innocentius I1LI Rta
CAamer&a apostolica. 11

1491 WFeb 8 Instr Mise. CAaD Innocentius 1III 1{ta.
CAameräa apostolica.

1497 Iun Instr. Mise.y Capn i Alexander VI Rta
CAaInNeTa apostolica.

Siehe die vorhergehende Anmerkung.
Darunter kopfstehend: Cyprilanus.
Im Kopf des G, In der ıntferen Oeffnung: de Vulterris.
Darunter de Vulterris.
Darunter A
Die Buchstaben Ga stehen 1mM Kopfe des LE Dathus War der Sekretär.
Siehe die vorhergehende Anmerkuneg.

ZwischenIm Kopfe des G, ıIn der unteren “effnung: de VulterrIis.
Am Rande links VO  S unten nachden Bullenlöchern noch: oll (1} eia

oben gehend: Rıita Philippo 1ve Johanne de (+andavo ın KXV® quintern10ne
SiulL  ” seripture.

Im Kopfe les G, 1n der unteren Oeffnung: Blondus
Siehe die vorhergehende Anmerkung.
Im KOopfe des N rechts VO de Pontecurvo.

11 Im Kopfe des 1En In der unteren 0effnung: de Bonaparte.
Im Käpfe des A, In der unteren Oeffnung: de amera (?)
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DIie Form der 1n der vorstehenden Aufstellung mitgetellten Ke  e1-
strierungsvermerke haft die 'Tendenz angsam XTÖSSET werden und eELWASsS
VO der Besiegelung fort mehr ın die Mitte es Blattes aufzurücken.
DIie Schnörkel werden schrittweise umfangrTeicher, ehnalten abher für jeden

DIie OQ)ber— und Un-keg1istrator iıhren eigentümliıchen Duectius SWeN& bel
terlängen werden sehr weit aAUSSCZOSCH und Uure Voluten un Schnör-
zel verziert. Kıs überhaupt eine CNgGEIC Anlehnung die Schreib-
Welse des KRegistrators der apostolischen Briefe oder der Sekretärregistra-
toren StEa

Unter Klemens VIL schwankt der Wortlaut des Vermerkes noch;
VON lexander a,.D wird jedoch durchgängig geschrieben: Kegestrata
H CAaMeTrTa apostolica. 1ıne Ausnahme hliervon macht der Pontifikat Ku-

Dass für den Sekretär un die—  o  ENS L  y W1e Nan oben sehen annn
kammer eiIn &XO meinschaftlicher Registrierungsvermerk gebraucht wurde,
geschah Nnie Paul K

AÄus der unscheinbaren, kleinen Not1irz 2US em Anfange des Jahr-
hunderts hat siıch 9a,1S0 VO  S, K lemens VIL a,h eın anspruchsvoll auftretender
kegistrierungsvermerk entwickelt, der sıch denjenigen der Sekretäre ZuUu

SCENAUCNH Vorbild nahm.

Auf einigen Qer vorgenannten Bullen sıich der Befehl pPOT-
eiur ad CameTrTan. Derselbe erscheıint ZUuUEerst untfer Alexander a

o November 1.409, un asteht In der kKeygel qauf dem oberen an
der Vorderseite ın der Mitte oder zuwellen auch rechts. Unter 10=
hann zommt C]° zuletzt AIl 5 prı 1411 Ver. An der gyleichen
Stelle sich unter Martın einige Male der verkürzte Befehl: a.d
CAMNEeTaULM., SsSehr iınteressant sind die beiden Befehle un Martın V

Mal 16, Cap &U  © un CupPp 23) a OCAMeET.: el in segreto regestro.
LEr qO der Bulle OIl prı 1412 STE oben ıIn der Mitte mandat

camerarius, ut SOL1VAaLUrL quanium PTrO gyaleis debetur.
In diesen Ausführungen fehlen die WHeststellungen ber die Bullen

der römischen edienz fast K ANZ, Da jedoch nachweislich dıe Unter-
chiede owohl ın der Kanzleiführung W1e 1mM Geschäftsgebahren der
Kammer zwischen en verschiedenen Obedienzen yverhältnıssmässig
kleine werden dıe KEWONNENEN Krgebnisse VO  —_ einer späteren
Heranziehung der Bullen der römischen Päpste ohl nNnur unwesentlich
beeinfilusst werden. Wer eINe XrÖSSCETE Anzahl VO Kammerhbullen der-
selben Z Hand hat, ist gyebeten dieser Stelle die denselben
Machtien Beobachtungen mitzutelilen.

Paul Marıa Baumgarten.
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Vertrag der Bevollmächtigten aps ’Gregors X11

mit dem Söldnerführer Robert de Altavılla VoON Capua
1. 1376

Der hauptsächlich VO  S Florenz gyeschürte UuIruhr der Städte und
Barone des Kirchenstaates G, dıe päpstliche Herrschaft In Italien
hatte Gregor XI CZWUNSCH, mi1t bewaffneter aCc die Auf-
rührer vorzugehen, Besonders nachdem der aps fest entschlossen
WAar, sSe1Nn orhaben, die päpstliche Residenz wleder NAaCN Rom VeEelL-

Jegen, ın Ausführung bringen, musste Or darauf edach sein, durch
Unterwerfung der empörten Untertanen des Kırchenstaates seINe Rück-
enr möglich machen. Der Krieg In talıen MN usstie UuUre Söldner-
iruppen gyeführt werden, und die kechnungsbücher der apostolischen
ammer zeigen die ungeheuren Summen auf, die der rieg verschlang,
un bleten die Namen der ZzanNnlreıiıchen Söldnerführer, die VOLN der päpst-
lıchen Kriegsverwaltung angeworben wurden. Eın eigener Schatzmeister
ZUr Verwaltung der usgaben für den Krieg, Bertrandus de Macello,
weiılte 1n talıen In dem kegisterband RBeg. Avinion. Num., 200, FOL 644
ist das rig1ina e1INes Vertrages erhalten, der mi1t dem Söldnerführer Ro
ert de Altavılla VO  w apua November 1376 abgeschlossen wurde.
Als der Hauptvertreter des Papstes erscheint der Kardinalpriester TAan-
CISCUHUS de Thebaldeschis,; päpstlicher (xeneralvikar; 1n sSeINeEemM uf-
rag en der Kammerkleriker Bertran dus RaLMinNl,; der ge1t März 1375
S01 taliıen weilte, DE  Z Vorbereitungen für die Rückkehr des Papstes
treffen *, un der oben genannte Bertrandus de Macello den Ver-
rag miıt Robert abgeschlossen. Dieser hatte ”00 Lanzen, jede Pfer
den, un 100 berittene ungarische bogenschützen, m1t genügenden Pferden
ausgestattet, stellen Die Aushebung sollte 1ın Sutri und Toscanella
geschehen, un mussie G1e innerhal Tagen nach:dem Datum des

DerVertrages beginnen un sollte 1n weiteren agen vollendet se1In.
Dienst sollte ZuNÄächst 15 Tage dauern, und Robert Thielt aiur dıe
Summe VO  S 2000 (roldgulden, die nach fest bestimmten Abmachungen

ahlen SINd. Kür eine etwalge Verlängerung des Dienstes 111 weltere
15 Tage  e werden ebenfalls Bestimmungen getrofen. DIie Iruppen sollen
besonders den Präfekten verwendet
werden Sollte während der eit des bedungenen Dienstes der aps

KiTSsich; Die Rückkehr der Papste ÖN Avıgnon nach Rom (Pader-
born XE

Vgl über ihn Gregorovius, (+esch. der Stadt Rom, Aufl VI,
4592 später öfter

x  }
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1n talien landen, wird sich Robert mit seiner ar ZU dessen Be-
elitung einfinden.

Der Vertrag ist auf einen Papierbogen geéchrieben un hatte
Schlusse ZWEe1 Wachssiegel, VO  — denen das eine, rechts stehende, abge-
fallen, das andere erhalten ist; doch ist auch dieses beschädigt, und VO  e
der Aufschrift siınd 1Ur einzelne Buchstaben erhalten Dieses en-
stück ist das einzige dieser Art, welches ich be]l meıliner Jahrelangen
Beschäftigung mit den 1m Vatikanischen Archiv erhaltenen Tkunden-
beständen des 14 ahrhunderts gefunden habe Die Schrift VON Klcottl,
Storia COMPAYNLE di venturAa, StE M1ır nıcht ZUT Verfügung: alleın
iıch glaube, ass das Aktenstück q ls Specimen solcher Verträge die Ver-
öffentlichung verdient und asse den 'Text Jer folgen.

Archiv. Vatıc., Reg Avinion. N. 200) 5
(Z’ol 644) In Christi nomine, AINenN, Infraseripta SUNT aCctia

tractata el firmata inter reverendo 1n Christo patres ei NOS, NOSs Ber- ztrandum KRaffinl, eleriıeum Cainere apostolice ei sedis apostolice NUNCIUM,
et Bertrandum de Macello, archıdiaconum Illardensem, thesaurarium
SUEITE pPro dom1ıno NOStro DapDpa et ececlesia Romana 1n partıbus Y talie,
NOom1ıne dnı nostrı PAape ei eccles1ie Romane de mandato el beneplaecito
Revmi ıIn Christo patris et, dnı dnı mliseratione diıyına Sa  te
Romane ececlesie presbiterIı cardınalis, D nonnullıs partıbus Y talie DLO
Sancia Romana eceles1ia el domıno NOStro DPAaDa V1icarılı generalis, arte
uNaga, et magn1ıfcum virum Robertum de Altavılla de apua parte q l-
tera, apud em ANLNOÖO Dominı millesipao COOLXXWI, die ultıma Novem-
brIs, @ indıetlone.

Primo aquod prefatus Robertus bene el legaliter ei ellter ervlıet,
domino NOSITO PaPpe el ecclesie Romane ei prefato domıno ecardınalı 1PSO-
LU nomıne CcCuh ducentis ancels de trıbus equis PrO ualıbe suffiecien-
tiıbus bene et decenter munıtis el armatıs, el Cu Ungaris archerlis
equıitibus ene el sufnelentibus equU1S el armıs MUun1t1s, archer1!
CONSUEVErTUNLT, qa.d el St2tUN ececlesie Komane, el eien-
sS1onem subditorum elıum ecclesie Romane adherentium ei SeEquacCc1umM
SUOÖOTUN, et offensionem omn1ıum 1Iniım1ıcorum ecclesie RO mMane adheren-
t1ium el SEeEquUaCI1UM SUOTUM ei speclaliter FEraneisel de Vico subditorum,
obedienclium, adherentium el sSeEquacl1um SUOTUuMmM,

Franeisce]l de Thehbhaldeseis
) Das folgende Wort 1st durch einen Riss im Papıier Zers A E  ar

.

A
-
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Item quod 'de dietis lanceis archerlis teneatur el debeat fTa-

CeTrTre MONSLraM, ei facere 1PSOS ser1ibi In SUutr10 ei Tuscanella, ei eneatur

incipere facere Nnstiram ad tardıus infra quinque (IES; el quod aqad L(ar-
dius teneatur 1psam facere compleri infra quatuor 21108 1eS die incepte
ONstre.

(Fol Item qUuod S] contingat ıIn socletate prefatı Roberti eSSC

plures gyentes 4L INOTUNNN SC archer10s ultra dietum NUMETFUM, prefatus
Robertus ob reverenclam domiını nostrıi PAape e1i ececlesie Romane, prou
Sponte el 1beralıter btulıt servijendiı domiıno NOSILrO PAapc el
eles1ie Komane, prou 1ın aN1ımoO grerilt, servıet de dietis gentibus QUE erun
Ta dietum 1N1UumMeruhnl durante tempore presentis conducte, SICUt de —  O'  CN-
tibus UU SuUunt inira merum predietum.

Item quod PTFESCNS eonducta duret pL dies Computandos v dıie
ONSIre ME infira Qquod. tempus eNeatur ervire prou SUner1us el 1N-
fer1us eontinetur Cu pactıs et modis de qulbus UDra el inira continetur.

Item quod prefatı dominı dabunt prefato Roberto PrFO dietis diıebus
fÄorenorum duo millıa, p inferius eontinetur.

I1tem Qquod prefatı domını cardınalıs el Bertrandus ei Bertrandus
per1us nominatı debeant incontinent], firmatıs pactıs, solvere SeCcu solvyı
facere prefato Roberto mille quingentos forenos hie IM Tbe el ducatos
quingentos infra OCLO 1es Neapoli S1ILO procuratori vel NUNCIO habenti 9
hee a‚bh mandatum.

Ltem Quod. 1 domıno nOSIrO AaPC vel domıno cardınalı prefato pla
euerıt quod debeant SEr vVıre PFO a l11ıs N diebus, prefatus Robertus enea-
LUr C dietis gyentibus ervire PLO a l11s XV diehus modis el formiıs de
quibus el infira. est CXPICSSUNN, 1ta, 9 quod prefatus dommnus
ecardinalıs CAasSsu faclat assignarı alıa duo mılıa fÄlorenorum infra PrIMOS
A dieS, ei ubı domınus nOstier vellet quod. servıret PTO qlııs diebus,
uL est dietum, CAasu vel solyantur q‚ l1ia duo mılıa fÄorenorum infra
pPr1mos dies, ul est dietum, qlias ultra. pr1mos dies Servıre NO  S

| eneatur.
Promisıt dietus Robertus sub ide S11 COr porIis facere QU1CQ U1

poterit quod expectient solutionem In dicetos sSecunNdos 1e8,
(Fol 645) ILtem Qquod. CI ‚dietus Robertus CONALUS fuit et CONEeLUT

SErVIre domıno NOStro eit ecclesie, ei prinecilpaliıter ut pOosset 9QSSOCIlaTre AB-
mınum AT 1n adyvyentu SUO COoNgreYaverit dietas gyentes, voluit e
promisıt dietus Robertus QquUOd, 1 domınum NOosSstrum veniıire contingat
infra teEMPUS conducte, nNne el debeat 1pse ODertIus dietis -  3a  CM
t1bus equitare a aSsSsoclandum dietum dominum NOsSstrum vel de Corneto,
31 CI 1bı portum accıpere contigerit, vel de Hostia Romam vel de Ne-
tuna vel Astura omam, ubı portum applicare contigerit fe}?qitey1)e0 duce.

Item quod infra dietum teMPUS teneatur dietus Robertus CUuInM pr&
fatıs gentibus STAare 1ın territorlis 9 offendendum 1N1M1C0s ecclesie ei do-
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NOsStrı pape pro e bona fide ad mandatum
domini nOostrı pape SsSenu pre(fati?)  ..... ecardıinalis Seu deputandi abh 615 vel
altero BeOTUM,

S
Item quod prefatus Robertus et. prediete gyentes Seu aliqui

NO  — debeant ve]l possint alıqui petere ultra quantitates predietas aliıqua
OCCAS10ONeE vel C  $ sed teneantur ene el Jegaliter SerVıire PTO prefatis
quantitatibus prout contin  UWr, totum AaCc residuum ad quod Sstl-

Ependia, PTFOV1S10NE€S, aye mortue ei alıa YUECUMHMLG UE ultra dietam QUAaN-
1tatem ascenderent SsSeu ascendere possent prefatus Robertus ultro libere

{ donat domino NOStIrO PAape eit ecelesie, ita quod nıichil ultra petere pOossit E
%.ultra quantitatem predietam.

Que OIMNN182 sicut sunt ser1pta dietus Robertus Iluravit et
promisit INOTe nobilium u fide S11 facere complere el invliola-
biliter observare,

Kirsch D  AT  FA
Einige Worte ausgelöscht.

\ va

e

V}



x
RN Hn D  %e

\  _

S

Rezensionen und Nachrichten

Schnürer un D, 1VI, Das Fragmentum Fantuzzianum
reiburg (Schweiz) 1906 (Freiburger Historische Studien asc I1)
1ILL1 un 128 Mit Facsım.

vVvon Wretschko, VATER Trage der Besetzung Aes erzbischöflichen
Stuhles En alzburg Mittelalter Stuttgart 1907 nd 110
Preis gyeb MZ Marx, (zeschichte des Armen-Hospitals ZUM Nikolaus
(/ues. "Trier 1907 und D S mit Iustr. Preis An gyeb 5.25

Das 1e1 umstrıttene. VON Hantuzzı 18504 erstmals veröffentlichte
Fragment das für die rage nach em Umfang des Kirchenstaates A

eit der erstien Karolinger Halle der Echtheit VO  a KTOSSCI Bedeutung
WAaL 6, erfährt hinsıchtlich SCINeL Abfassungszeit und Glaubwürdigkeit
e1INE NeUeE, eingehende Untersuchung IDS IsST hıer der Versuch gyemacht
das S 10724 Fantuzzianum auf die Urkunde VON Quilerzy ıttels NNe

un: 4AUSSCTEeLr Zeugn1sse, sachlicher un formeller (xesichtspunkte Zurück-
zuführen Zl diesem WeC ist die Urkunde miıt den betrefenden Stellen
der 1ta Hadrıanı un v1ıta tephani (B 111 el pontificalıs, der SLT-
lıchen Briefe, der Chronographie des heophanes, der Privilegien Hlu-
doyvielanum un Ottonianum) zusammenrestellt Ihre Abfassungszeit wird

dıe Jahre Ti4—-781 (hauptsächlich un verlevot und iıhr Ver-
fasser (namentlich Döllinger) a,{IS CI SM bezeichnet der nıcht
AILT päpstlichen Kanzleı gyehörte un 0Na fide die aufYyezählten Ttlıch-
keıten a 1IS Grenzpunkte, nıicht als Patrımonilen aNsSa. Andererseits wird

dieser Beziehung 616e hbeträchtliche Interpolation des Schriftstückes
aADNZENOMME 113 18% e1In Fragment ] E DI© Dominus*‘ beigegeben,
IR engsten Zusammenhang m1 Fantuzzianum un Pseudo (Quier-

gebrac nd mM1 dem Namen „Fragmentum Uhrianum“ be
dacht wird (vgl Vorwort!)
- abschliessendes Urteıil 1sSt ohne wel  e Funde, W16 die Verfasser

selbst ZUIL Schluss bemerken, Vvorerst ul als unmörclıch Die treffliche

D&

K
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AnUntersuchung aber, welche Schritt für Schritt VOrWATTIS gyeh und die

Nachprüfung sehr erleichtert, verdient die Beachtung des Historikers.
Z Bel G(relegenheit einer Arbeit ber die deutsche Königswahl 1ın

Mittelalter Sf1eSs von« W auf Urkunden, welche die Besetzung des Salz-
burger Bischofsstuhles Im Mittelalter betreffen. DIie daraus entstandene
Schrift Jegt Wa  ekrete, Provisions-— un onfirmationsbullen, oku-
mente, welche die bischöfliche Konsekration und die Verleihung des
Palliums ZU Inhalt aben, ndlıch Formulare für den päpstlicherselts
verlangten Obödienzei mehr oder weniger vollständig VOT und g’ibt
kegesten für die Jahre 1247-1519. Das erste Drittel der Schrift, der
darstellende “Ben der AUr q |S Kinleitung AT Eidition der folgenden
Quellen beabsichtigt Ist, beginnt mit der Darlegung- der 1EUEeTrTEeN Streit-
rage über das OoOrmser Konkordat un bespricht die Fragen, welche
der e  y systematisch angeordnete Wnl der Tkunden nahelegt.

Wenn auch einzelne der Dokumente bereits gyedrue vorliegen,
sSind S1IEe doch 1ler AU: übersichtlichen und bequemen eDrauc vereinlet,
Die besprochenen Punkte ziehen STEeTs die ufmerksamkeit des Historikers Sun Juristen auf sich.,

'LTrotzdem S1e mıt einem lücekenhaften Quellenmaterial sich teil-
Wwelse abzufinden hatte (vgl 126), gewährt die CNrı doch eiInen
anschaulichen Überbliek ber die (G(Geschichte des 1KO14U0S- Hospizes ge1t
der eit SEINeTr ründung durch den berühmten Kardınal Nikolaus Ou-

( bis auf uNnNnsere Tage Sie annn e1N doppeltes Interesse
Der Ver-beanspruchen, eın wılissenschaftliches nd eın publizistisches.

fasser bereichert das Lebensbild des Stifters durch einige Züge,
wobel die gedrängte, sk1izzenhafte Lebensbeschreibung den unsch nach
ausglebigerer Verwertung der einschlägigen Literatur, wIe über dıie
Stellung des Kardinals Konzil nd aps oder ber seine Bekämpfung
durch (Gregor Heimbureg, leicht zurücktreten lässt. Der Hauptnac  ruck
1eg Henbar auf der Beantwortung der Frage nach der Oberaufsicht
ber ıS ospital 1n der (G(egenwart, weshalb das Schlusskapitel darauf
eingehend sprechen a  z  ommt, Der Leser YEWINNE den indruck, dass P

die verfochtene 'T’hese nıt Scharfsinn vorgetragen wırd
ber die Gestaltung des beigefügten nhanges VO  w Quellentexten

annn INn verschledener Ansıcht SeIN. Historisch betrachtet, hätte dıie
Aufnahme etlıcher Nummern unterhbleiben zönnen. Der lateinısche 'TVext
der Stiftungsurkunde hätte ohl richtiger 1ler seinen Platz erhalten.
Ferner ist der Abschnitt über die bursa Cusana durch den 'Iitel des
Buches nicht motivliert. DIie ULE Ausführung des Druckes endlich eıdet
a A wenigen, kaum störenden Druekfehlern

Der obschwebende Rechtsstreit dürfte dem Buche eiInNneN weılıteren
Leserkreis siıchern.

Dr Schweilzer.
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W, J. M. Mulder, Dietrich vVvON Nieheim, ZYNeC opvattıng VDAN het Oon-

cılıe CN ZYNE Kroniek (Amsterdam, an der ec. LIV U, 303
O Pr 4.95

Diese umfangreiche Schrift, womit der Jesuitenpater Mulder
“ der eydener Staatsuniversität neulich 71 Doktor der niederlän-

Im erstendischen Philologie promovierte, hat ZzWel ungleiche elle
behandelt der ertT. ausführlich die ellung \A Nieheim’s den kon-
7z1lliaren Theorien un Bestrebungen selner eıit Der zweiıte 'Teıl ist der
fragmentarisch bekannten Chronik Dietrich’s gewlidmet, Sauerland
F'unf Fragmente publizierte un Jetzt, nach einer neuentdeckten
eydener Handschrift, 1er andere Fragmente eine kritisch yut besorgte
Text-Ausgabe erhalten leg qa lso dıie Bedeutung des ersten 'Teıiles VOT-

wiegend In der Zusammenstellung der einschlägigen Literatur, welche der
ert. ffenbar zut beherrscht un üchtig verarbeitete, biletet der 7zweite
eıil wesentlich NEeEUES Materlal und hat deshalb besonderen er für
die Worschung.

ber auch der erstie e1l ist nicht ohne selbständigen Charakter
Da nämlich, eingehend dıe lang und hreit umstrittene rage unter-
sucht wird, ob V. WIT  16 als Autor der mi1t dem Konstanzer
Konzil CN& verknüpften Reformtraktate, gygenannt De necessitate, De
MOdIs und De dt  cultate, anzuerkennen @1, Der STATUS quaestionts kam

SOa 1n dieser Zeitschrift öfters SCHNON ZUFL Behandlung und braucht a 1SO
nicht wiederholt werden. EKs genügt a 1S0O CIn kurzes Referat ber
die Mulderschen Schlussfolgerungen.

Nachdem die namentlich zwıschen eNz und 1n einerseilts,
un: Jaller un TIer andererseits gewechselten Argumente geprüft
hat, schliesst M., ass unzweifelhaft De necessıtate geschrieben
habe. Den en Beweisgründen für dıe Autorscha: Tügt och e1in

Argument hinzu, welches vornehmlich der 1ın dieser und ın
deren Nieheimschen. Schriften nachweisbaren Ideeenverbindung entnom-

S  © 10611 ist. Dagegen hält M für ebenso unzweifelhaft, ass V,

dıie Zzwel anderen, ım VO eNZz und Fınke auch zugeschriebenen, jedoch
VO  — TYTIier abgesprochenen 'T ’ractate De MOdISs und De di  CUuLbATE keines-

W6eSS verfasst habe Und hler StUtZT seine Gegenbeweisführung
hauptsächlich auf die merkwürdige Tatsache, ass der Grundgedanke VO  >

P De MmoOodiLS, welcher ın der Okkamschen Unterscheidung 7Wischen der
* Kccles1a universalıs’’ Uun: der “Kceles1a apostolica’” liegt unNn! ohl als
Leitmotiyvy des KaNZCH 11 rage kommenden Reformtraktats gelten dürfte,
bel N überhaupt nıcht vorkommt. Diese Tatsache scheıint unerklär-

4 lich, WeNnnNn n mıit der kkamschen Unterscheidung, die eT TEe1ILC
kannte, Tfaktısch auch einverstanden WAarL, hatte Ja häufg Gelegen-
heit, 331e erfolgreich 1n seinen übrigen Schriften verwenden. Hıer
Wäare q 180 das Gegenteil VON: “Q111 24CE consentire videtur’’, zutreffend.
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e  %  4Na ın dieser Voraussetzung kann V, “unmöglich” De MOdIs

(ebenfalls DEe difficultate) verfasst haben
die Streitfrage damit HU rledigt ist, scheint uUunNns Z WLl nıiıcht

unzwelfelhaft, W1e 1ın jJugendlichem Kıfer y]aubt, bwohl INan
nicht läugnen kann, dass b 1E auf diesem Wege vielleicht einen Schritt
näher endgültigen Lösung gebracht hat EKbenfalls scheıint daraus
hervorzugehen, PE V, wohl Kauım eiIn bedeutender kKepräsentant
der konziliaren Idee WL nd aut em Konstanzer Konzıl e1Ine wich- v  A  i  y  >
tige gespielt hat, W1e äufig ANSGENCMMEN WUurde. eDer zweıte Teıil besteht, W1e KCSAYL, 1n einer kritischen Textaus-
gyabe der QahZ SıCher VO  > Dietrich verfassten Chronik, ın SOWelt
diese biıs Jetzt handschriftlich bekannt wurde. In der eydener Univer-
sıtätsbıbhothe hat INnan neulıch eine zweiıte Handschrift Anfang 16
Jahrh.) aufgefunden, welche nıcht DU dıie fünf VOoONn Sauerland nach einem
Jüngeren, aber unabhängigen Wiener CX publizıerten Fragmente 5-9)

Dieseenthält, sondern auch 1er  D och unbekannte Bruchstücke (1-4) z  L  n“  Snbeziehen sich ausschliesslich auf die Geschichte Karls des (Grossen un n  .

SsSind a 1sS0 eın wertvoller Beltrag für dıie Karolingische Literatur. Unsere
mangelhafte Kenntniss ber das Priyratleben Dietrich’s bereichern 1E
eLwa mit dürftigen un zufälligen Notizen ber SeIN Heimatland;: doch

heller gyeben 1E Aufklärung ber die Tendenz, miıt welcher der eNt-
täuschte Kurlalist SsSe1ıNe Chronik zusammenstellte Das Bestreben am-
ich eines “laudator tempor1s Cl der 1M künstlıch gefärbten Lichte L' W E Sagr
des uralten deutschen Kaisertums den stetigen Verfall des Reıichs
seiner eit noch t1efer In den Schaliten tellen suchte, dieses
Bestreben Dietrich’ trıtt qauf mancher Seite der Fragmente deutlich
hervor.

och verdient Krwähnung, W1e erT. siıch fleiésig bemüht_e, ‘ diıe
eydener Handsehrift undg eren (xenealog1e —  O'ı beschreiben, Cdie
nachweisbaren Quellen der Chronik (unter den gyeschrıebenen namentlich
die (zesta SALONUM, aher gyrossenteils mündlıche Ueberlieferung und
Volkssage) sovıel WIEe möglich AaNns licht ziehen un den wlıederum
neu-edierten 'Text der Sauerlandschen ragmente öfters NnNach der Ley-
dener Handschrift verbessern.

Mit dem bısher G(esag’ten WITrd die Muldersche CNrı eiINe yYeNÜ-
Wenngyende, aDer auch wohlverdiente Anerkennung gyefunden haben

1Un einzelne Mängel aufgedeckt werden, ann mÖöge durch WUNSetre reın
sachliche TK die Aufrichtigkeit des gespendeten Lobes besser
einleuchten. Offenbar bringt die Zusammenstellung eINes vlelseitigen
un: VO  E einer reichhaltigen Liıteratur getragenen Stoffes, WI1e ihn
D M sıch für sgelne Krstlingsschrift wählte, nıcht wenige un nıcht
geringe Schwierigkeiten miıt sich., Ob em erT. gelang, S1e alle
überwinden, möchte ilch edoch bezweifeln.
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Kap 1, ber das KTOSSC Schisma, so1] ME dienen als Kınleitung für

den eigentlichen Gegenstand, a lIs Hintergrund für en Helden Dietrich.
Nun aber 5änlt Kap nicht weniger a ls Seiten, e1INn Drittel des
SAaNZENH ersien Teiles. Ist der Rahmen verhältnismässig nıcht breit
für das Und Wr KEinschränkung mi1t Weglassung mancher ber-
Nüssigen Kınzelheiten, miıt Vermeidung auch dieses un ]jenes och
verlockenden Abstechers, hler nıcht ringen geboten !

Kap EL ber das Lehben Dietrichs, enthält nebenbel einen
schnitt (V) über die eydener Fragmente der Chronik, welcher doch

n  P
besser In dem 7zweiten 'Teil untergebracht W3 Dagegen gehört Ab-
schnitt des apitels, ber Dietrich’s Tagebuch, wohl unfier die
biographischen KElemente 1n Kap IT W: InANn vergebens eine vollständige
Biographie q,Is abgerundetes (+anze sucht. YIierzu mMmuUusSsien sich dann
logisch och anschliessen eın drıttes Kapitel, welches teilweıse dıie ]et-
zıgen Kap LIL und umfassen würde: Dietrich au f em Konstanzer
Konzıl, und en  1CN eiINn viertes: Dietrich’'s konzılıare Ideen, die Un-
tersuchung sSe1ner Autorschaft 1n eZzug auf die Reformtraktate eınen
natürlichen Abschluss gebl  © hätte.

Auf welche Gründe hın der ert. seine Zusammenstellung machte,
leg 1 Dunkeln ber S1Ee scheıint hlier un da Zanz W1  ürlich seiIN,
weil iıhr logyische Angliederung nd innerlicher Zusammenhang abgehen.
So ermüdet 331e den Leser, dessen Aufmerksamkeit W1e eiINn schwerbela-

5 dener un schwankender agen sich aum In den (+eleisen halten
veErmas.

Noch eine drıtte Bemerkung annn 1ch nıcht; unterdrücken. Sie <&1lt
dem wenig besorgten Stil un den zahlreichen Druckfehlern. Ist DrB
eiIn schwarzwelssrToter (+ermanısmus W1e Reformschriften S 31) eıner
Doktorschrift der niederländischen Philologıie würdig erachten? Und
sollen wenigstens Namen und Zahlen nıcht fehlerfrel yedruc werden”?
Nıicht einmal die Päpste kommen ul WE Beispielsweise liest 14
153088 nochmals 17 4° Johannes AXA1 TÜr AA 16 Gregorius
(FÜr AD Bonifaz MI (Tür 1AX); 65 Benediet LLL (für X:

66 Boniıfaz (für: O: 12 Alexander (Tür Wir Hol-
länder halten 1el auf eine sorgfältige Detailpfiege, auch bel künstlerı1-
scher und wissenschaftlicher Arbeit, und unNnseTe weitgerühmte 1e für
Reinlichkeit und auberkeit bezieht sich nıcht bloss auf wohlgeputzte

Da INUSsSenNn WIT 24,Der darauf bedacht se1ln, ass Ruf dieser
Nationaltugenden besonders 1M uslande unanfechtbar bleibt.

Freundschaftlie S@e1 aber ZU L chliusse nochmals betont, dass melne
OSSs anZuntergeordneten Einzelheiten sıch reibende Kritik keineswegs
eine Herabwürdigung der Mulderschen Arbeit als eINes wohlgediegenen
(7anzen beabsichtigt. atfur ist ıhre Pu  1Katıon 1ın mancher Beziehung
1el erfreulıch Wenn auch 1n Holland die Geschichtswissenschaft
unter weiland Fruin NeVu aufgeblüht ist, 1e G1E doch, vielleıch
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nach dem eispie des STOSSCH Altmeisters, sehr innerhalhb der ENSTEN
Landesgrenzen verschanzt. Daher Berührung der Nationalge-
schichte miıt der allgemeinen Geschichte, un ELWAS Kleinstädtisches
Ter Historiographie, SOdass der schon VO YTacıtus gerügte (z+eist der-
JENIGKEN, “qui s 1134 tantum mırantur"® da eiıcht aufkommen un vorherr-
chend werden kann. AÄus dieser en’”herziYen Verschanzung hat
siıch 10808 tapier Josgemacht u die freie nd frische bene der Welt-
geschichte e1N€eENN kühnen Proberitt machen. Und die TO -  O  elang

(+rossen un (+anzen ohl auch darum gylänzen weıl S16 geschah
unier eINMULLSEr Führung VON Z W E1 hervorragenden Historikern WIGC
oK Leyden un Finke reiburg.

Der Gedankenaustausch zwischen deutschen un nolländiısehen (+@e-
ehrten un die NeYENSELItLLE Kontrolle auf den oft einander gyreifenden
(+ebieten können der Geschichtswissenschaft beıden Ländern, —  T'  anz
besonders aber 1111 kleinen an das 6E1INne ST OSSEC un ruhmvolle
Vervyangenheit aufweist 1Ur AA egen gedelhen.

Rom (+1isbert PO H.

Dr Joseph Greving Johann HKek abs J UNGEI (zelchrter Kine 11C@e: Qn  34r

°"ar-und dogmengeschichtliche Untersuchune über SCcCINEN hrysopassus
praedestinationis AUS em Te 1514 Münster 1906 Aschendorff
A L: 174

Der Verfasser mM1 dieser Schrift e1IN Wwl1issenschaftliıches Unter
nehmen GCIN, as sıch „Reformationsgeschichtliche Studien un Texte‘‘
ın un sowohl darstellende Untersuchungen ber abeeorrenzte
Hragen, a ls gy]leichzelitige Schriften oder Urkunden namentlich wertvolle,
qber selten gewordene Bücher katholischer Autoren des 16 Jahrhunderts
bringyen so11 Der Gedanke 1S% TE WISS W’L vortrefflich un hat auch
W16 der FProspeet a4USWEeIS InAanche 7Zusacven für Mithülfe und Unter-
StEUutzune erfahren. ID wıird erlaubt Sec1INHN hler ZW OI1 ünsche auszusprechen:
erstiens dass Darstellungen nd Texte JC CTE kReıhe für sıch bılden un
ZWELTLENS, da  S die hRKedaktion bel der Herausgabe VON Lexten nıcht den
Za walten lasse, W 2A5 ıhr eben orehbhoten wird ondern nach be-
StEiMMtIeEN Plane ıhre Mitarbeıiter suche, damıt WIL nach und
nach miıt UNsern hochverdienten Vorkämpfern WI1I®e Kek Cochlaeus, Fabri,
Nausea, Schatzger USW, wieder vertraut werden, Auf diesem Wege ollten
WIL WoNn bald C161 anschnlichen Corpus Catholieorum kommen,
das dazı den Vorzug XTr ÖSSTEr Han  ıchkeit un reiflichster uswan E

besitzen würde An  bn

Dieses ersie eft 1U 1ST UU e1INe Vorarbeit Buche
ber die Leipziger Disputation Ol 1519 erfüllt aber aUC für S1ICHN 6e1INe

richtigyen WeC indem uns das Werk TOLZ SCINEX Jugend
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schon sechr bedeutendeh T’heologen zergliedert, der hart VOL der Schwelle
der aubensspaltung ın Deutschland die katholische Lehre ber die MO
rausbestimmung des Menschen systematisch darlegt. Sel beachten
ist auch der Nachweıis, mı11 welchem umfassenden Rüstzeug an patristischer,
scholastischer und humanistischer Gelehrsamkeı Kck einige Jahre pa
quf den Kampfplatz GLal dennoch ist, der literargeschichtliche e1l des
Buches, der bis 104 reicht, wohl etwas breit Yeraten, da die Wertschä-
Z  N  > des Chrysopassus doch weıiıt mehr auf ogmengeschichtlichem
en lıeot. (+anz uneingeschränkt kann 1La er diesem zweiten
'T’eile (S 105-166) SEe1INE Anerkennung zollen und u wünschen, ass
dıe hler CWONNCNCH Krgebnisse bald für die weıteren KHorschungen des
Verfassers auf diesen (+>ebleten nutzbar gemacht werden.

Darstellung un etiINO0ode siınd gefällig nd anziehend; OoCN möge
der Verfasser siıch fÜür später der Mühe unterziehen, bel Ziitaten AUS Da

KUSENUS, Hieronymus eife quch die KFundorte Del Migne anzugeben, da
die Leser In den wenigsten Fällen dıe Üalteren Wolioausgäben and
haben Ehses

RBeformationsgeschichtliche Studien und Texte Herausgegeben VO  —

Dr. Jos Greving. Münster Aschendorff, 1907
eft K al He Drei Beichtbüchlein nach den CNn (+eboten

AuUS der Frühzeit Ader Buchdruckerkunst,. Preıs ” 50
» eft Clemen Briefe VDON Hıeronymus FEimser, Johann

Cochläus, Johann Mensing und Petrus Auch Preis M

Äus der katechetischen Litteratur des 15 Jahrhunderts, 118-

mentlich aUsS en SOS,. Beichthbüchern hat sich Katechismus ent-
wickel W er sich miı1ıt der Geschichte des Katechismus beschäftigen
WIlL, 11L1USS diesen Quellen nachgehen. IS ist eın _  OSSCS Verdienst KFranz
Fa  S des unermüdlıchen KForschers und Sammlers, dreı er wichtigsten
Beichtbüchlein AUS der Frühzeit der Buchdruckerkunst ZUI0 erstenmale
He  — un vollständig herausgegeben haben Kıs ist das vielgenannte
un:' vielzitierte, aber nNnıe recht gekannte Beichtbüchlein des Krankfurter
Kaplan Johann W olff (Lupi) AUS dem Te 1478, as einst (zeffeken
aufgefunden, aber TU unvollständig publiziert DIie Bedeutung
dieses Beichtbüchleins hegt In der starken Betonung des Dekalogs. Wäh-
rend 11a bis tief In das Mittelalter hineln bald dıe fünf Sinne, bald dıie
siehen Hauptsünden alg Schema beım Aufzählen der sSünden 1ın der
erchtie gebrauchte, WLr J W olff, der die zehn (+ebote Z} rund-

Der Unterricht In den zehn (+x@-Jage beiım Beichtunterricht achte
oten scheint geradezu SCIN Lebenswerk SCWESCH Z sein, nenn ıhn
doch Se1IN interessanter Grabstein, dessen Bıld Falk belıfügte, eigentüm-
lieherweise ‚„„dOCLOr decem preceptorum‘*‘. Das zweıte Beichtbüchlein,
das Falk veröffentlicht, ist eiInNn xylographischer Beichtspiegel mutmass-
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liıcher Weise D ürnberg as J ahr 1475 gedruckt. Das Büchlein
ist für den Gebrauch des Volkes bestimmt. Das dritte ist eın Augsburger
Beichtbüchlein VO Jahre 1504 Auch diese beilden etzten Belc  ÜCH-
lein en ähnlıich W1e as VO Johannes W olff den Dekalog ZUTL Grundlage
der Beıichte gemacht. Wie lch inzwischen VO  a dem verehrten Herausge-
ber der dreil Belchtbüchlein Örte, ist i1ıhm gelungen, Aschaffenburg
das älteste gedruckte deutsche eichtbüchlein AUS dem Jahre 1465 S  Znden, dessen Edition nebst anderen schr en katechetisechen Stücken
bereıts vorgesehen ist

Das dritte der Greving” schen ammlung bringt eiINe Reihe
VO  S Originalbriefen VO Hieronymus MSer, Johann ochläus, Johann
Mensing un: Petrus kKauch VON NsSsbach gerichtet die Kürstin Mar-
gyarete un AIl die Hürsten Johann un Georg VON Anhalt Diese Briefe
gyeben einen WG 1n das Fühlen und Denken jener Vorkämpfer des
katholischen aubens 1m 16 ahrhundert, der WOoNn weılt wahrer nd
besser ist als jener, den uns ihre polemische Schriften gygewähren können.

Brı cn

Theodor Granderath (reschichte Aes vatikanıschen Konzıls VDON

seiner ersten Ankündigung his Z2U ECINET Vertagung. Herausgegeben VO  u

Konrad Kirch Von der Eröfnung bıs ZUMN Cch1iusse
der e öffentlichen Sitzung: B BIs ZULC Vertagung des Konzıils Die
uIiInahme der Konzilsentscheidungen. reiburg, Herder, 1903 1906

Üu, 3S AXI (48

Der Band dieses erkes xonnte sechon VOT Jahren ın 18.
217/-221 dieser Zeitschrift zugleic. m1t dem ersten angezeigt werden;
OCn unterblieb damals dıie Besprechung, weıl der erst durch
den dritten eiInem (+anzen WwITrd. eit ber einem Tre 1eg un

auch dieser letztere VOT, der Ja bereıts Uure den 1 März 1902 Verl'-

storbenen (iranderath teils ausgearbeitet teıls entworfen WAar, dessen
Durchführung OCn aber ELWa ZUL Hälfte das Werk des Herausgebers
ist Beiden gebührt der aufrichtige ank VOIL Standpunkte owohl des
Geschichtsforschers, dem es se1ner Wissenschaft WESCN darıum tun

1ST, weltgeschichtliche Vorgänge ach den authentischen Quellen kennen
Jernen, q 1Is aller derjenigen, die 1 kircehliehen oder politischen Leben

uUuNSeIer Tage  > tätie sind und m1t den Ereignissen 1 SO vertrauter Se1IN
MÜSSen, Je mehr diese DNOV (regen Wart un Yukunft hbeeinfÄiussen.
UucN die uneingeschränkte reigabe des gewaltigen Aktenmaterials,
namentlich sämtlicher Debatten un stenographischen Aufzeichnungen,
19 SC dıe Päpste Le0 111 und 1US DE WAarLr ebenso hochherzig W1e
Welse; denn nachdem auf dem K ONzıl selbst die inneren Vorgänge und
Diskussionen ohl mehr a IS nötie ycheım gehalten worden WAareN, ann
sicher doch jetz ber das vatikanische « ONzıl eın Paolo arpı inehr



xW

S  M  » Rezensionen und Nachrichten
U S  T auftreten, W1e ber das Tridentinum; oder WENN etLwa Friedrich m1t

seilner dreibändigen (+eschichte des vatikanıschen Konzils der Sarpi War,
tolet die Widerlegung OCN nicht ers einige Menschenalter Sspäter

W1e damals HRS Pallavıcın], sondern In einer Frist, die INnAnN woh
nıicht kürzer emessen konnte.

An Pallayvyıecını wıird 11A1 auch Uurce die Öfteren, wenn auch 1mM
Vergleiche jenem weilt selteneren un ruhigeren Auseinandersetzungenbn mi1t den G(Tegnern, desgleichen durch die 1n die Darstellung verflochtene
Stellungnahme der Bearbeiter den Ansichten un Äusserungen
mancher Konzilsväter, namentliıch ın der Frage der Unfehlbarkeit erın-
nert: enn (iranderath spricht offen AUS (1 Bd O ass el diese
G(Geschichte VO katholischen Standpunkte Aaus schreibe, da es sıch bel
einem allgemeinen Konzıil eıne katholische Sache handle ber W1e
Le0 IIL Granderath, q IS 1ıhm das Konzilsarchiv biıs ZU etzten
Papierstreifen (+ebote stellte, dıie Worte richtete “Nun g S1e den
Verlauf des ONZI1ls gerade dar, W1€e objektiv ist**
erklärt (Jranderath selbst “ [)ie 'T’atsachen berichte 1Cch y W1e ich
31 e ünde, ich beurteile S1Ee aber kat  lisch‘* Mag daher auch Jeder, derZ
diesen katholischen Standpunkt der Verfasser nicht teilt, immerhin VO  =)

der Beurteilung der 'T’atsachen durch (iranderath un Kırch absehen,
dıe 'T’atsachen selbst, dıe Vorgänge un Debatten, die helssen Kämpfe
1mM Kingen der Partejien intra el eXLra, den SAa ZCNH hochdramatischen
Verlauf einschliesslich der MAanChiIiAChen Versq.che staatlicher Kınmischung
wird miıt q,| [ der Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit dargestellt
finden, die Innn ÖNn em (+eschichtschreiber verlangt un verlangen darftf.

Nun so11 hler nıcht mechanısch aufgezählt werden, WI1e sich der
reiche Stoff ach uch und Kapıtel MERLEMNT: genüge WI1sSSen, ass
die Gliederung frei VO  an jeder Schwerfälligkeit ist und die (zefahr der
Ermüdung, die 1n Äonate dauernden Verhandlungen ber den gy]eichen
Gegenstand liegt, gylücklich überwunden hat Und WO viele Männer
VO  S ausgeprägter, edler N! reifer Persönlichkeit zusammentreffen wI1ie
qutf dem Vaticanum, annn aber die Gegensätze der Auffassung gelhbhest
diese A, grösste Selbstbeherrschung un vornehme Besonnenheit DEn
wohnten Charaktere bis ZUT höchsten Spannung der geistigen Kräfte,
ja ıs eliner YeWlisSseN Leidenschaftlichkeit erregten, da ist die Natur-

gyetreueste Darstellung zugleich dıe wirksamste. Wie plastische Heliefs
treien manche dieser Persönlichkeiten hervor, den Deutschen
Ketteler VON Maınz, Senestrey VO  s Kegensburg, Martın VO  — aderborn
10 Avey aUus Oesterreich-Ungarn kKauscher, Schwarzenberg, Gasser, Haynald
un der exzentrische Strossmayer, AUS belg1en echamps VO

Mecheln, AaUS Frankreich Dupanloup VON Orleans, Darboy VO  — Parıs,
Freppel VO  - ngers, AUS Grossbritannien Manning ınd Cullen AUS Ame-
rıka palding VO  S Baltımore, ONn den vielen hervorragenden iıtalıenıschen
und spanischen T’heologen nıcht reden.
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Wie auf dem Konzil SO kommen auch bel Grahderath-Kirch die
Gegner der Unfehlbarkeit, siıch W1e ach der Öpportunität ihrer
KErklärung, 1n ausgiebigstem Masse Wort, darunter namentlich In
ede und Schrift auch 1SCHO Hefele VONn kKottenburg, der Verfasser
der berühmten Konziliengeschichte, W OTAUS sıch selbst für den, der das
alten des (z+eistes ber das ehramt der Kirche nicht anerkennt,
die wissenschaftliche Überzeugung erg1bt, Aass den 533 Vätern, welche
AL 18 Julı 1870 OX Z7W el verneinende Stimmen ihr Placet ZUT Vor-
Jage über die Unfehlbarkeit des Papstes gyaben, keine Tatsache der
Geschichte oder Überlieferung unbekannt geblieben WAaL, welche i1ıhrem
Votum eine andere Richtung hätte gebén können. Bekanntlich haben
auch die etiwa 60 Väter der Minderheit, die der felerlichen Sıtzung aln
18 Julı fern geblieben aren, iıhre Zustimmung erklärt, die einen
gy’leich, andere ach Nnnerem Kampfe, aber alle ohne Ausnahme; 1
die früher hell leuchtende Sonne der Universität München un des
katholischen Deutschland, Döllinger, KINS un  y ohne ıhren en anz
wieder erlangt en

Z 619 ist In den vortrefflichen Ausführungen Cecconi’s ber
das Unionsdekret VON KF'lorenz 1439 der eiıtdem mehrfach wıederholte
Irrtum enthalten, ass VO  —_ den Original-Ausfertigungen dieser be-
rühmten Bulle 1Ur noch das eINZIE In der Laurentiana Florenz
aufbewahrte xemplar vorhanden Sel. Denn das vatıkanısche Archiv
besitzt In Arm Z CaPps. Z dı gast. SAaNZ das yleiche Stück, das
ausdrücklich als “alterum ulingque originalibus bullae Kugen11

unlone ecclesiae SFTACCAEC C latına?? bezeichnet ist un 1
re 1530 unter CI Vorsicht DA kKeichstage VON ugsburg SCr
San wurde ergz diese Zeitschri 18, 38

Z D 8& SEe1 bezüglich der Abstimmungen auf em Konzil VON
Trient bemerkt, ass e1INn geschriebenes (z+esetz über as Mass VO  - Eın-
stimmigkeit, das bel den Dekreten erforderlich sel, nıcht bestand, ass
aber eın (Glaubenssatz definiert wurde, dem nıcht mit verschwindenden
Ausnahmen die (+esamtheit der Väter zugestimmt 1ätte. Unter den
Reformdekreten dagegen fanden Zı die Residenzeanones der SEesIs10 VI
OIn 13 Januar 1547, denen 111a neben der Kechtfertigungslehre HUF
kurze elt wıdmen können, auf der Sessi0 sehr starken 1der-
spruch;: dennoch lless INa die 7Wel Drittel gyelten; nahm aber sofort für
die olgende Sitzung den Gegenstand wlieder iın ANgZT1I, uu ıhn am zo März 1547 1n erweiıterter Wassung und mI1t fast einstimmiger Mehrheit

verabschieden.
3, 536 wIird der Anführer der Pıemontesen beım Sturm auf Rom 1870

mehrmals Cardona YENANNT STA Cadorna. In den Berichtigungen D AAA
ist die Kirche Sabina Dr OM qlg Begräbnisstätte des Kardınals Hel-
sach CNANNT STa der AIn Kusse des Palatin gelegenen ırche Ana-
stasıa

n A
;  r  M  i
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WF  D  M  En V.on keh Hegesta ponNtifÄcum Romanorum ist. der I1 Band erschle-
NCN er nthält JItalıia nonNkificia Latium Berlin, 1907 D D 230
erselbe bietet die kegesten bezüglich der Patrimonien des hl Petrus

Latium,. der suburbikarischen Bistümer Östia, Porto, Dilyva-Candida,
Albano, Krascatl, Pälestrina, :Sabina und der römischen. ampagna W IC
des römıschen Tuseien.

Von dem Unternehmen der LHegesta Chartarum Italiae lıegen
dıie ersten Bände DA „Eegestum Volaterranum‘® ed chneider:

regesto d2 Camaldoli, vol ed. chiaparelli Wr asse-
Il regesto d2 Apollinare NWUOVUO, ed WHFederlilelWE

Von den „Freidurger 2ıstonr zschen Studien‘‘ ı1st eben eft erschle-
6i asselbe enthält eIN®e Arbeit VO  a besonderem Interesse für die

Franzıskus VO  > Assisi wäh-Franziskusforschung, nämlıch Der he1l
rend der re 1219 190271 Chronologisch historiısche Untersuchung VON

Dr Herm Fischer (Freiburg CNAW Das Krgebnis 1ST
ass Eranz anfanges 12920 AUS dem Orient Zzurückkehrte nach Bologna,

der Errichtunge Studienhauses den erstien Konflikt
m1 den (+elehrten hatte AÄut dem Püingstkapitel 1220 leg’te F'ranz das
Generalat nleder, nd: auf dem Püingstkapitel 192924 wurde die ege
veröffentlicht.

achtrag
Aus Versehen 1e e1ım definitivrenTUC auf: 149 der Name

des Autors Iort; ist Dr WFr Halkı Pfarrer Klein-Winternheim bel
Maiıinz.
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