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Noten ziir Apostelgescliichte.

Yon

J. Wellliaiisen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 12. Januar 1907.

Act. 1, 1—9.

„In meinem ersten Bericlit liabe ich erzablt, was Jesus tat

Tind lehrte von Anfang an ®bis zu demTage, wo er emporgenommen

wurde, nacMein er die von ihm erwahlten Apostel angewiesen

batte. ®Er erwies sicb ibnen namlicb lebend nacb seinem Leiden

durcb viele Beweise, indem er ihnen durcb vierzig Tage bin er-

scbien and iiber das Reicb Gottes redete. ^TTnd mit ibnen zu-

sammentrefPend gebot er ibnen, nicbt von Jerusalem weg zu gebn,

sondern (dort) auf die Verbeifiung des Vaters zu warten, die ibr

(sagte er) von mir gebort babt; ®denn Johannes bat mit Wasser

getauft, ibr aber werdet mit Geist getauft werden, kurz nacb

diesem. ®Die nun zusammen anwesend waren, fragten ibn: Herr,

wirst du in dieser Zeit dem Volk Israel das Reicb zuriicksteUen?

'Er sagte: nicbt eucb kommt es zu, die Zeiten und Eristen zu

wissen, die der Vater kraft seiner Macbt gesetzt bat; ®ifar werdet

(in dieser Zeit) vielmebr die Kraft des auf eucb kommenden hei-'

ligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem und

ganz Judaa und Samaria und bis an das Ende der Erde. ®TJnd

als er das gesagt, wurde er vor ibren Augen emporgeboben ,
und

eine Wolke entzog ibn ibren Blicken".

Auf tbv (liv TtQmtov Xdyov ijcoifiddfiriv mllBte folgen tbv dh

^EV'tsQOv Statt dessen gleitet der erste Bericbt unvei-

merkt in den zweiten iiber, indem der SobluB des Evangeliums

(1, 2) zum Eingang der Apostelgeschicbte ausgebaut wird (1, 3).

Der Eelativsatz, in welcbem das gescbiebt, gebort zu den uneobten,

Kgl. Gos. a. Wiss. Nactoiohton. ruiolog.-histor. tlasae. 1907. Heft 1. 1



2 J. WellhauBen,

die in der Apostelgescliiclite so Miifig sind und deren nnsemi-

tische Syntaxe tennzeicliiien
;
logisdi ist es ein riclitiger und starker

Hauptsatz. Von dem dauernden Gresclielien wahrend der vierzig

Tage gleitet die Erzalalung wiederum imvennerkt zn dem ein-

maligen Gresclielien am vierzigsten Tage liber. Vielleicht soil €^vv-

cch^6fisvog (If 4) nicht bedenten: immerwenn, sondern: einmal

a 1 s er mit ihnen zusammentraf. Der Auferstandene lebt niclit

1:806sQd%ovta standig mit den Aposteln, sondern besackt

sie nur von Zeit zn Zeit dt’ rj^sQ^v x8668Qd%ovxa\ nnd bei einem

solchen Besnci. (nnd zwar dem letzten, wie sich heransstellt) ge-

bietet er ilinen n. s. w. 01 6vv8l%'6vxsq (1, 6. 21) bedentet wolil of

6v^7taQaysv6n 8voL (Lc. 23, 48) oder of 6vfi7caQ6vx6g (Act. 25, 24),

d. h, diejenigen, die znsammen anwesend waren, wenn (oder a Is)

Jesns erscbien. Es konnte vielleicht auch nach 13, 31 als of crw-

ava^dvxsg verstanden werden
;
dock paBt das niclit gut filr 1, 21.

Ursprlinglich wird den Aposteln nicht geboten worden sein^

die Herabkunft des Greistes, sondern vielmehr dieParnsie in Je-

rusalem abzuwarten
,

weil diese eben dort und nirgend anders

stattfinden sollte. So verstehn sie selber die Sache in ihrer Frage

1, 6; und tatsachlich sind sie iioch lange Jahre nacb Pfingsten in

Jerusalem geblieben. Sie werden aber belehrt, daB nur der Advent

des Geistes in bestiinmter naher Aussicht stehe
;
nicht der Advent

Christi. Im vierten Evangelium wird die Parusie durch den Geist

(den Parakleten) vdllig verdrangt, in der Apostelgeschichte vrird

sie durch ihn nur zuriickgeschoben und die Apokatastasis Israels

durch Christus (nicht durch Elias) festgehalten.

Unter den Aposteln (1, 1) werden nach 1, 12—26 die Zwolfe

verstanden. Sie sind iiberall in der Apostelgeschichte die Zeugen

der Auferstehung, die in der Tat ursprlinglich den Haupt-

inhalt des Evangeliams gebildet hat. In diesem ersten Kapitel

wird nun berichtet, wodurch sie das geworden sind, Naralich da-

durch
,

dafi der Auferstandene wahrend einer Periode von vierzig

Tagen zu ofteren malen ihnen erschienen ist, und zwar ihrer ge-

schlossenen Gesellschaft, nicht den Einzelnen ^). So heiBt es denn

auch in 13, 31: er erschien, mehrere Tage liber, denen die mit ihm

von Galilaa nach Jerusalem hinaufgegangen waren. Desgleichen

wird in 10, 41 gesagt, nur den Aposteln habe sich der Auferstan-

dene gezeigt und eben dadurch sei ihre Vorherbestimmung zu

Aposteln erfilllt. In 1, 21. 22 scheint freilich eine andere Auffas-

1) Damit soil die Prioritat des Petrus als Zeugen der Auferstehung naturlicli

nicht geleugnet werden. Aber hier ist von etwas Anderem die Eede.



Noten zur ApostelgescMcLtc. g

sting vorzuliegen. ^Es mniJ nun von den Mannern, die mit uns
zusamtnen gewesen sind in der ganzen Zeit, wo dor Herr Jesus
bei uns einging und ausging, von der Tanfe Jobannis an
bis zum Tage da er emporgenommen wurde von uns
weg, Einer mit nns Zeuge der Anferstehung (d. b. Apostel) sein".

Jedocb der gesperrt gedruckte Satz enthalt eiae unrichtige Erbla-
rung

;
denn das Ein- und Ausgehn mit i%l cum accus. bedeutet

Yerkebr und Besucb’), nicbt ein bestandiges Zusammenleben, wie
es Jesus vor seinem Tode m?t den Jiingern fiibrte. Er stort aucb
formell, weil er den vorangeschickten pluraliscben Gtenitiv zu sehr
von seinem Regens trennt. Dadurcb ist es veranlafit, dafi jetzt

am ScbluB sva tovtmv nacbgebolt wird. Aucb h navxl %q6v^ fiir

iv tw wird mit der Interpolation zusammenbangen.
Nacb 10, 41 bat der Auferstandene wabrend der vierzig Tage

mit den Aposteln aucb gegessen und getrunken. Das gebt weit
iiber die Aussage in 1, 3 binaus. ' Denn da ist lediglicb von Er-
scbeinungen die Rede; dTcxdve^d'ai und oTcxasCa wird von Vi-

sionen gesagt, die freilicb keine lUusionen sind, aber dock nicbt

von jedem und nicbt mit gewobnlicben Augen geseben werden
konnen. Auf dem selben Wege wie die Zwolfe, ist aucb Paulus

zum Apostel berufen (i26, 16), er stebt ihnen darum gleicbberecb-

tigt zur Seite. Denn die Bekanntscbaft mit dein irdiscben Jesus

tut es nicbt, sondern das Scbauen des Herrn, des Auferstandenen.

Vision und Berufung fallen bei den Aposteln grade so zusammen
wie bei den alttestamentlicben Propheten, die aucb durcb eine

Vision ihrer gottlichen Sendung inne werden, und noch bei Mu-
bammed. Man darf aucb daran erinnern, da6 Moses durcb einen

-lOtagigen Verkebr mit Gott auf dem Sinai fiir sein Amt vorbe-

reitet wurde.

Historiscb wird dieErzablnng von Act. I widerlegt durcb

1 Cor. 15 und scbon dadurcb, dafi die Jiinger nacb dem Tode des

Meisters in Wabrbeit nacb Galilaa gefloben und erst spater nacb

Jerusalem zuriickgekebrt sind. Aber die Vorstellung, daB die

Apostel erst von dem Auferstandenen beauftragt seien,- ist alter

als die, dafi Jesus sie scbon vor seinem Tode, wabrend seiner ir-

discben Wirksamkeit in Galilaa, abgeordnet babe.

Freilicb sagt Weizsiicker sebr bestimmt
,

die Annabme, daB

die Zwolfe erst eine Aufstellung der Urgemeinde sein konnten,

sei durcb Paulus ausgescblossen
;

der Apostolat sei von Jesus

selber gegriindet *).

1) Vgl. 1. Macc. 13, 49.

2) Das apostoliscle Zeitalter (1892) S. 684.

1 *
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Bei Markus — von den iibrigen Evangelien darf man abselien

~ steht das ja zii lesen. Aber in zwei wunderlich von einander

getrennten Perikopen, dem Verzeichnis and der Aussendung dei'

Zwolfe (3,13-19. 6, 7—13), die beide isoliert sind und nickt in

die Umgebung passen. Sonst treten die Zwolfe wabrend der ga-

lilaiscben Periode iiberbaupt nickt auf
;
denn auf die ganz unsicher

iiberlieferte und sicker zusammengeflickte Stelle oi tcsqI avthv o-bv

tote d6dsxa (4, 10) darf man sick nickt berufen. Auck in dem
Zwisckenstiick vor der Passion werden sie in 9, 35. 10, 33 beide

mal sonderbar nacktrdglick eingefligt; der Vers 9, 35 stekt zudera

aufierkalb des Zusammenkanges und fehlt im Codex Bezae. Nur
in der Passion ersckeinen sie in 11, 11 und 14, 17 unanstokig; und
drei mal kinter einander, wo eimnal geniigt katte, wird der Ver-

rater als einer der Zwolfe bezeicknet (14, 14. 20. 43), und zwar er

allein. Im XJebrigen kommen vom Anfang bis zum Ende immer
nur die J linger vor. Das ist era weiterer Zreis mit unbe-

stimmten und sckwankenden Grenzen
;
im ersten und vierten Evan-

geHum und besonders in der Apostelgesckichte (aber nie bei

Paulus, der den Namen iiberkaupt nickt gebrauckt) werden die

Christen iiberkaupt so genannt. Daraus erlesen sind bei Markus
nickt Zwolf, sondem Vier; und nur die Berufung dieser Vier
vom Eisckfang zum Mensckenfang, und zwar die zukiinftige, wird
an kervorragender Stelle des Zusammenkanges und in eindring-

licher, poetiscker Weise berichtet. I)er Befund bei Markus ist

also der Annakme, dad das Yerzeicknis und die Aussendung der

Zwolfe Prolepsen sind, nickt imgiinstig, und sie liegt fiir den
Historiker iiberaus nake.

Weskalb nun diese Annakme durck Paulus ausgescklossen sein

soU, bleibt ein Geheimnis des sel. Weizsacker. Paulus erwaknt
die Zwolfe nur einmal (1 Cor. 15, 5) und zwar als die erste Gruppe,
die einer Ersckeiuung des Auferstandenen gewurdigt ist. Erunter-
sckeidet sie aber von den Aposteln im Allgemeinen (16, 7). Wenn-
gleick die 'bxaQKiav dwdffroAot (2 Cor. 11, 6. 12, 11) unter den Zwolfen
zu suchen sein mSgen

,
so gibt es dock nickt bloB zwolf Apostel,

sondern viele (Eom. 16, 7). EreUick nickt alle Mitglieder der Ge-
meinde diirfen okne weiteres als Apostel oder Propheten auftreten

(1 Cor. 12, 28). Man muB dazu mit besonderer Begabung ausge-
stattet und von Ohristus berufen sein. Nur bedeutet die Bezeick-
nung Apo s tel Chris ti nickt einen von dem irdiscken Jesus
berufenen Missionar, am wenigsten wenn Paulus sie auf sick selber

1) Aber niemals ol ciTcdaroXoi oder of S(h8s'iicc (icc^ri'va^. ATcSatoXot
allein nur Me. 6, 30.

I
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anwendet. Sie acLlieBt axicli die Abordnung durcb die Gre-

meinde nicbt aus^). Vielmehr wird eben dies ibr nacister Sinn
und ihr eigentliclier Ursprung sein. Da sie passiviscli (Sfnibtt) ist,

so erfordert sie die stillscliweigende Erganzang eines aktiven Sub-
jekts. Von Got

t

gesandt zu sein, bildeten sick auck diePsendo-
apostel ein-). Und auck die einfacken x'^Qwcsg und E'bayysXi6tai

sind nock keine Apostel, sondern nur diejenigen, die von der
Gemeinde (urspriinglick der jerusalemiscken, dann der antiocke-

niscken) approbiert sind und deren Autoritat hinter sick kaben
(2 Cor, 3, 1). Der Gegensatz ragt schon in das Evangelium biuciri .

In Me. 9 sagt Jokannes zu Jesus
:

»Meister
,
wir saken einen in

deinem Namen Teufel austreiben, der uns rdekt nackfolgte, und
wir wekrten es ikm, weil er uns nickt nackfolgte*. Jesus will

bier allerdings die wilden Missionare, die abseits der Gemeinde
wirkten, gewahren lassen; er sagt: wer nickt wider euck ist, ist

fur euck. Aber bei Mattkaus (12, 30) lautet sein Spruck sekon

anders : wer nickt mit mir ist, ist wider mick, und wer nickt mit

mir (die Menseken in die Kircke = Owaytoyi^) sammelt, der

zerstreut '*).

Das Aposteltum wird auck gar nickt von einem Collegium

ausgeiibt, sondern von Einzelnen oder von einem Paar '*). Es gibt

nickt die Grundlage ker fiir die BUdung eines Duodecimvirates.

Die Zwolfe sind also nickt zwolf als Apostel, sondern kraft eines

anderen Amtes. Dafi sie bis in die ersten Anfange der Kircken-

gesckickte zuriickreicken, ist darum ausgemackt, weil Jacobus der

Bruder des Herrn, der nickt alsobald an seine Auferstekung glaubte,

niemals zu iknen gerecknet wird, obgleick er spater ala iknen uber-

geordnet ersekeint. Es bleibt nur iibrig anzunekmen, daB sie die

Reprasentanten der altesten Gemeinde waren, welcke sick um
diesen Kern der vornekmsten Jiinger Jesu zusammensckloB. Und
darum sind sie auck die Rickter d. k. die Regenten der zwbK
Stamme®); denn die ckristlicke Gemeinde mackte den Anspruck

1) 2 Cor. 8, 28. Act. 13, 1. 2. Es ist komplet laclierlicli, dem Barnabas den

Aposteltitel zu versagen.

2) Pseudoapostel gibt es, aber nicbt Pseudozwiilfer.

8) Bezeiebnend ist dabei nocb der Untersebied, dafi es bei Markus beifit:

er folgt Uns nicbt uacb, er ist nicbt wider Eucb, dagegen bei Mattbkus ; er ist

wider’ Micb, er sammelt nicbt mit Mir. Jesus ist an stelle der Gemeinde getreten.

Die Erzilblung bei Markus kann aber auck nicbt wobl vor dem Tode des Johannes

entstanden sein. Vgl. Act. 19, 13 ss.

4) ’'Hg^ato avto'bg &7CoavslXsiv dvo Svo. In den Apostelverzcicbnissen wird

versuebt, die Namen iraarweise zu verbinden.

5) Mt. 19, 28. Lc. 22, 80.
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das eigentlicKe Israel zn sein, dem die Zukunft gehorte. Daiin

untersdieiden sie sich sacUicli nicht von den TCQB0^vxEQOb^ die in

Act. II5 30 plotzlicli statt ihrer eintretenj wenngleich sie urspriing-

lich nicht so genannt sein werden. Dazu stimmt, daii sie die Ge-

memdeversammlung berufen; in Act. 6, 2 warden die S6ds%cc wie

eine Gernsie dem utXrjd'og gegeniiber unddainit zusammen gestellt^).

‘Wenn dem so ist, so sind die Elfe falsch. Damit fallt der

Gesichtspnnkt von Act. 1
,
12—26 . Dafi Judas Ischarioth stets mit

besonderem Nacbdruck einer der Zvvolfe genannt wird, geschieht

nur, nm die Scheufilichkeit seiner Handlimgsweise grell zu kenn-

zeichnen; was iiber ilin erzahlt wird, zeigt uberallj daB man nnr

den Namen des Verraters kannte und nicbts Naheres von ihm

wnfite; die fama iiber ihn crescit emido. Die Zwolle gehoren

nach 1, 1 ss. als der geschlossene Kreis der Apostel zusammen,

dem Jesus wiederholt in den vierzig Tagen erschien. Dem wider-

spricht der Passus 1,21.22 darin, daB der Anferstandene gleich-

zeitig noch einigen Anderen erschienen sein soli, die dadurch doch

nicht zu Aposteln wmrden, sondern nur die "Wahlbefahigimg dazu

erhielten; freilich ist das durch don Einsatz in Vers 22 verwischt,

Dadurch wird die Wahl zwischen zwei Ersatzmannern des Judas

niotiviert. Sie bedeutet aber nichts weiteres als ein Schwanken
iiber den Namen des zwolften Apostels. Das Schwanken zeigt

sich ebenso noch bei anderen Namen und ferner in der Anordnung
der Paare, wenn man die verschieclenen Verzeichnisse und die ver-

schieden liberlieferten Texte derselben vergleichf*'). Philipptis er-

scheint auch in der Apostelgeschichte zunachst untcr den Zwdlftm,

hinterher jedoch als hellenistischer Diakon und Evangelist — weil

er einen griechischen Namen fiihrt: aber in Joa. 12
,
20 ss. wird er

doch als einer von den Zwolfen mit den Hellenen zusammenge-
braclit. In dem Punkte hat das Verzeichnis der Apostelgeschichte

den Vorzug vor dcnen in den Evangelien, daB es an besserer

Stelle steht, weniigleich es von Lukas bier ohne Zweifel nur als

nachtraglich wiederholt betrachtet wird.

1) Ot kit^axoloi Tcal oC TtQsa^vvsQOL in splitea Stricken der ApostclgescliicUte

ist ein Hybridum. Der scharfblickende Revisor, auf den die Recension von D
znriickgeht, hat daran AnstoB geiiominen und os in Act. lo korrigicrt.

2) Ueber die Vier jo.docb liorrsclit keiii Scliwanken, aucli nicht im vierten

Evangcliiim, wie Eduard ScbwvartJ! durch richtige Erkliirung des TtQ&xog nach-
gewiesen hat. Joa. 1, B7~~-42 ist parallel mit Me. 1, 16—20 und nur dariiin ab-
gesondert von 1, 43—51. I)ie Zebetlaiilen bleibcn versteckt, sind aber angedeutet;
wcichcr von den beiden der Genosse des Andreas ist, darauf komiiit nichts an,

aber walirscheinlicli soil Johannes nach Jacobus komnicn, wie Petrus nach Andreas.
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Act. 11, 30. 24, 27.

Act. 11,30 beschliefit das nichit einlieitliche Stiick 11, 19—30,

welckes iiber die Gemeinde von Antiockia kandelt. Sie verdankte
fliicktigen Hellenisten ikre Entstekung, die dort Heiden bekekrten,

obgleick sie im Princip blojB Jadenmission trieben. Die Jernsalemer,

die offenbar dem Ding nicht tranten, sandten ntm den Barnabas
nack Antiockia ab ^). Der war aber sekr zufrieden mit dem, was
er vorfand, nnd verband sick mit Paulus, den er von dem naken
Tarsus kerbei holte. Beide wirkten ein voiles Jakr zusammen in

Antiocbia. Bei diesem Punkte wird ein neuer Eerickt angekniipft

(11, 27), abnlick beginnend wie der alte, aber sckeinbar dnrck eine

laoge Pause (11,26) davon getrennt, Es kamen Leute aus Jeru-

salem nack Antiockia, Propketen
,

instar omnium Agabus (21, 10).

Dieser wies auf eine drokende Teuerung kin, die aucb wirklich

unter Kaiser Claudius eintrat (A. D. 44). Der Zweck war
,

die

antiockeniscken Christen zu einer Kollekte fiir die notleidenden

Briider in Jerusalem und Judaa anzuregen ^). Das gelang auck,

und das Ergebnis der Kollekte wurde durck Barnabas und Paulus

an die Aeltesten von Jerusalem iiberbrackt.

Die Reise des Barnabas und Paulus nack Jerusalem (11, 30)

gibt bekanntlick ein Ratsel auf. Wie verhalt sie sick zu der in

Kap. 15 foJgenden abermaligen Reise des Barnabas und Paulus

von Antiockia nack Jerusalem? Der Galaterbrief mackt es not-

wendig, beide als identisck anzuseken. Seit langerer Zeit nun

besteht dariiber eine ziemlick weit gekende XJebereinstimmung,

daB das Stiick Act. 16, 1—34 in der Mitte der zwei Missionsreisen

ntir eine notdiirftige Unterkunft gefunden kat; die Angabe in

15, 33, dafi Silas aus Antiockia weggesckickt war, widersprickt

der in 15, 40 ,
wonack Paulus ikn dock nock vorfand

,
und das

dihgi^ov IB, 35 nimmt das diizgi^ov 14, 28 wieder auf. Neuer-

dings ist eine positive Vermutung kinzugekommen, die mick frap-

piert kat^O; namlick, daB der wakre Ort fiir die Reise des Bar-

1) Barnabas gehorte allem Anschcin nacb selber zu den fliiclitigen Helle-

nisten. Dafi er hier als jerusalemiscber Controleur auftritt, stelit auf gleicber

Liuie damit, dafi die Hellenisten im Prinzip sicb blofi an dieJixden gehalten baben

sollon. TJmgekebrt, jedoch in der selben Tendenz, wird Petrus zum Heidenapostel

gemacbt.

2) Durcb eine blofi geweissagte Teuerung geraten die Jerusalemer in Hot

und lassen sicb die Antiocliener zur Hilfeleistung bewegen? Man siebt, die

Weissagung pafit nicbt, und die jerusalemiseben Gosandten waren keine Propbeten,

sondern andere Leute. Die Quelle ist verandert und wahrscbeinlicb verkilrzt.

S) ich babe sie kennen gelernt aus Pfieiderers Urchristentum (1902) I 497,

weifi aber nicbt, wer sie aufgebracbt hat.
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nabas tind Paulus in 11, 30 zn suchen sei. Hier erscbeint die Tat-

sache, da6 in Syrian ein Heidencbristentnm entstanden ist, als

neu, wenigstens fiir die Jerasalemer; nnd eben die Neubeit moti-

viert es
,

dafi sie'- in Antiocbia zum Eechten seben. Nacb der

Stellnng von Kap. 16 batten sie lange Zeit dariiber bingebn lassen.

Ancb darum paBt der Inbalt von 16, 1—34 viel besser an die

friibere Stelle, well in 16,23 nnr von Heidencbristen in Syrien

(Antiocbia) nnd Cilicien (Tarsns) die Rede ist, ebenso wie in Gal.

1, 21 ,
wabrend binter Kap. 13 nnd 14 docb ancb von denen in

Pisidien, Lykaonien u. a. die Rede sein miidte, Landscbaften
,
die

dnrcbaus nicbt nnter Syrien nnd Cilicien einbegriffen sein konnen.

Die Kollekte erwabnt ancb Panins bei Gelegenbeit seiaer zweiten

Reise (Gal. 2, 10), allerdiugs nur als einer Verpflicbtnng, die er

damals nbernonunen nnd getrenlicb gebaiten babe, and vor allem

nur als Nebensacbe. In Act. 11, 30 erscbeint ibre IJeberbringnng

als der eigentlicbe Zweck der Reise, wie ancb die Anregnng dazu

als Motiv der Gesandtscbaft von Jerusalem — anders wie 11, 22.

Es ist aber mindestens sebr mbglicb, dafi bier nrspriinglicb etwas
mebr stand, was in Riicksicbt anf Kap. 16 gestricben werden
mnfite. In den Noten zn der Inbaltsangabe von 11, 19—30 babe
icb scbon die Vermutnng begrnndet, dafi Lukas bier stark in

seine Vorlage eingegrifFen bat, wie das iiberbanpt seine Gewobn-
beit ist.

Der Vorriickung der zweiten Jernsalemreise des Paulus anf
A. D. 44 nacb Act. 11, 30 entspricbt die Vorriickung der letzten

anf A. D. 54 nacb Act. 24, 27. Es beifit dort : d'letiag jtXTjQco-

d’sigTig ’iXa^av 6 Jldpxiov 3>ojorov. Man beziebt die

disn'a allgemein anf den Aufentbalt des Panins in Jerusalem
nnd findet es dann ganz folgerecbt fiir die Erzablnng des Lukas
cbarakteristiscb, dafi er ans einem mebr als zweijabrigen Zeitranm
im apostoliscben Leben dos Paulus nnr iiber den Verlanf seines

Processes zn bericbten wisse. Die Annabme eines zweijabrigen
Stillstandes in dem eng znsammenbangenden Verlanf des Processes,
der naturgemafi nnd notwendig den eigentlicben Gegenstand der
Erzablnng bUdet, ist aber vielmehr cbarakteristiscb fiir die Ans-
leger, die allesamt sicb anf Eine exegetiscbe Moglicbkeit verbeifien.

Es ist ebenso gut. moglicb nnd liegt sogar viel naber, die citierten

Worte dabin zn verstebn, dafi Felix nacbAblanf von zwei Jabren
seiner Amtsfiibrnng abtrat, nnd dies Verstandnis befreit
von dem absurden Hiatus in dem Processe des Panins. Man
bat sicb wabrscbeinlicb dnrcb die xoUd irtj in 24, 10 tauscben
lassen. Als ob es dem Lukas in den Reden anf bistoriscbe Genanig-
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keit ankame imd nicht auf das, was ikm grade zum Zweck pa6t!

Er widersprickt ja in den rhetorischen Referaten bestandig seiner

eigenen Erzahlung. In 24, 10 aber brancbt er nock gar nickt an

24, 27 gedacM zn haben. Zu untersacben, ob Eelix wirklick sckon

Ende 64 oder Anfang 66 abgesetzt wurde, ist nickt meine Sacke.

Act. 6—12 nnd Mt. 10.

Wenn der Absoknitt Act. 16, 1—34 nickt an seine Stelle gekSrt,

so lanft die antiockeniscke Tradition von 13, 1 an, wo sie sekr

deutlick mit einer allgemeinen Bemerkung iiber die Bedeutung der

Gremeinde von Antiocbia nnd mit dem Namen Panins (statt Saul)

einsetzt
,
nnnnterbrocken weiter. Und die jernsalemische kommt

mit Kap. 12 znm Schlnd. Die TJrapostel versckwinden vom Sckan-

platz der Apostelgesckickte
,
teils als Martyrer

,
teils wie Petrus

dnrck die Elnckt. Es ist ein Gewinn, daB Petrus nun nickt nock

eimnal auftritt, sondern seinen Absckied erkalt mit den eigentiim-

licken Worten (12, 17): er ging an einen anderen Ort'‘).

Das Einale der jerusalemiscken Tradition kebt sieb merklick

ab von dem Vorkergekenden. Statt des Synedrinms, deni eine

exekutive Gewalt, sogar in Damaskus, zugesckrieben wird, die es

nicht besaB, tritt kier Konig Agrippa ein, der wirklick den Blut-

bann hatte. Die Hinricktung des Jacobus Zebedai dnrck ihn wird

ganz trocken und okne alle rketoriscke Verklarnng erzaklt; et-

Hche andere, die ebenfalls den Zeugentod erlitten, werden nickt

einmal mit Namen genannt, als waren sie eine nicht der Rede

werte Beilage*). Nur uber Petrus erfakren wir mehr. Auck ikm

drokt die Gefakr, aber er entgekt ihr. Das Wunder, wodurck er

aus demKerker befreit wird, ist nicht wie in anderen Eallen bloB

einWunder, sondern hat auck Zweck undWirkung im Zusammen-

kang der Begebenkeiten. Petrus mackt es sick zu nntze, tritt

nickt wieder gleick offentlick auf, halt nickt einmal eine Rede.

Er husckt nur in der Nackt an dem Hause der Maria, der Mutter

des Markus, vorbei, gibt dort kurzen Berickt und mackt dann,

dafi er fortkommt. Es laBt sick denken
,
daB die jerusalemiscken

Christen sick seine Elnckt aus dem Gefangnis nickt erklaren

konnten
;
das Wunder ist kier begreiflick und auck ganz bescheiden

bis auf die pratensiose Genauigkeit der Ortsangaben.

1) Vermutlich ist sCg Svsqov Korrektur dss Lukas, etwa fiir slg’Awto-

Xstccv (Gal. 2, 11); denn dies durfte nicht stehn bleiben, wenn 15, 1— 34 folgen sollto.

2) Grade bei Martyxern, deren Andenken sonst am friihesten erhalten wurde,

fallt dies sehr auf. Man kann sich kanm des Verdachtes erwehren, daB Lukas

hier gewisse Namen unterdriickt hat, Vielleicht auch nur einen einzigen.



10 J. W ellh aus en,

Nach Act. 12 fallt also eine scbwere
,

an Leib und Leben
gehende Verfolgnng der TTrapostel erst in eine verhaltnismafiig

spate Zeit. Vorlier schweben sic wobl anch in Gefahr, werden

angeklagt nnd vor Gericbt gestellt, kommen aber okne schweren

Sebaden davon nnd vor allem: sie bleiben in Jerusalem. Mission

auBerlialb der Stadt treiben sie niclit, nur Petrus macht ansckeinend

eine Ansnabme. Ortscbaften im eigentlicben Judaa oder gar in

Galilaa und Peraa werden in der ApostelgescMchte iiberhaupt

niclit erwabnt.

Eine scblimme Verfolgnng vor der Zeit Agrippas triift nur

die Hellenisten, die griechiscben Juden in Jerusalem; Stepbanus

fallt ibr zum Opfer. Und nur die Hellenisten flieben aus der Stadt

und zerstreuen sicb iiberall bin; von ihnen zuex’st gebt in folge

dessen die aiiswartige Mission aus. Pbilippus ist ibr Reprasentant,

walirend Barnabas nicbt zu ibnen gerecbnet wird. Sie wenden
sicb nacli Samarien und vorzugsweise nacb der Kiistengegend bis

binauf gen Cypern und Antioebia und wirken in Stadten, die nur

ausnabmsweise jtidiscb und ausnabmslos nicbt rein judisch waren.

Petrus beteiligt sicb zwar aucb an dieser Mission, aber nur nacb-

traglicb; er gebt zuerst in das den Juden verbafite Samarien, um
die dort von Pbilippus Getauften zu bonfirmieren (wie man es

treffend genannt bat), und folgt dann den Spuren des Pbilippus

bis nacb Casarea. Nicbt der Hellenist, sondern Petrus soil dort

zuerst Heiden zur Taufe zugelassen baben. Es waren allerdings

Gottesfiircbtige (^a^d^svot), aber das sind eben Heiden und sie

werden in 10, 28 sebr stark von Juden und Proselyten unter-

scliieden.

Wie reimt sicb das Alias nun mit Mt. 10, wo in Eorm von
Befebl und Weissagung ein Blick auf die von Jerusalem aus-

gebende Mission der Apostel gaworfen wird? „Nebmt nicbt den
Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, ibr

babt genug an den Stadten Israels zu tun und werdet damit nicbt

fertig werden, bis der Menscbensobn kommt!‘‘ So viel ist sicber,

die Urjilnger baben von Anfang an missioniert und zwar blofi unter

Juden, wenngleich sie sicb dabei nicbt weit von Jerusalem ent-

feinten und obne alle Ausriistung nur kurze Wanderungen macbten.
Das wird von Paulus bezeugt, und wober sollte sonst grade ibnen
der Name der Apostel anbaften? Aber dafi daneben scbon frixb

eine viel waiter ausgreifende Mission der Hellenisten stattgefunden

bat, wird durcb Mt. 10 nicbt widerlegt, denn „nebmt nicbt den Weg
zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter'^ ist ein

Protest, der sicb nur verstebn labt, wenn tatsacbbcb die Grenz-
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iibersclireitung scbon erfolgt war^). Ilnd die Mission des Paulas
geniigt nicM als Voranssetzung, weil das Verbot die Samariter-

stadte zu besadien ikn nicbt trifft, und weil uicM bloB untersagt

wird, die Heiden obne vorliergelieiide Judaisirujig zu taufen,

sondern iiberbaupt den Weg zu ihnen zu nelimen-).

Also ist die Apostelgescbicbte eklatant im Unrecbt darin daB
sie die rein jiidische Urmission von Jerusalem aus bis auf ganz
scbwaclie Spuren verwiscbt. Sonst aber ist sie trotz ibrer legenda-

riscben und rbetorisclien Darstellung im Recbt.

Zunacbst in Xap. 6 ss. Die cbristlicben Hellenisten der jeru-

salemisclien Gemeinde beklagen sicb, dafi ibre Witwen bei der

taglichen Speisung zurLtckgesetzt wurdeii Muter denen der Hebraer.

Die Zwolfe, denen der Vorwurf zur Last fMlt, weil sie die Ge-
meindehaupter sind, entscbuldigen sicb. mit Deberburdung — als

ob sicli daraus die Parteilicbkeit erklarte I Sie legen die

Diakonie nieder, um sicb allein dem Lebramt widmen zu konnen.

DeingemaB werden nun sieben besondere Diakonen gewaklt^ aber,

wie sicb berausstellt
,

nur filr die Hellenisten. Dann sind die

Zwolfe von dem umfangreicbsten Teil ibres Hebenamtes ja dock

nicbt entbunden. Und umgekebrt greifen die Sieben gar seM in

das den Aposteln vorbebaltene ministerium verbi ein; soweit liber-

baupt etwas von ibnen erzaMt wird, sind sie gar keine Armen-
pfleger, sondern Zeugen und Prediger. Stepbanus, der zuerst um
meisten unter ibnen bervortritt, gerat durcb sein freiniiitiges

Zeugnis in Streit mit den nicbtcbristKcben Hellenisten, die nacb 6, 9

in Nationen gegliedert gewesen sein soUen, etwa wie die Studenten

an den mittelalterlicben Universitaten. Sie erscheinen als seine

eigentbcben Feinde, genau wie nacb 9, 29 aucli als die des Paulas:

das ist unwabrscbeinlicb und mag mit dem ofters bemerkbaren

Streben zusammenbangen, die Menge der Juden als dem jungen

Cbristentum nicbt iibelgesinnt darzustellen
,

sogar die Pbarisaer,

die in Wabrbeit die Seele der Verfolgung waren und die sadda-

caiscbe Mebrheit des Synedriums mit fortrissen. Die jtidiscben

1) Darauf liat Smend micii liingewieseu,

2) Mit dem rundeii Verbot in der Heiden Land zii gebn (Mt. 10, 5) stimmt

der Widerwille dagegen, daB die Jnden zum Z^veck der Heidenmission Land and

Meex durcbzogen (Mt. 23, 15) 5
sie kounteii naUirlich nur Heidenmission treiben. Die

altesteii Christen batten es damit schwieriger, wenn sie den Heiden erst zum

Juden machen mufiten, bevor sie ihn taufen konnten. Das wird erst verlialtnis-

niuBig spat iiberlegt und selteu Yorgekonimen sein. Das Ziel war nicbt die Ge-

winnung der Heidenwelt, sondern die Priiparation Israels ftir die 6i7co)iccrd6taai>g

durcb die Parusie, wie unter anderm aus Mt. 10, 23 erbellt.
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Helleiiisten bringen es scUieMcli daHn, dafi Stepliaaius vor dem

Synedrium angeklagt und nacii desseix Urteil liingerichtet wird*

Das Synedriiim dnrfte aber niclit hiaricliteii. Die Scene 7, 57—60

spielt aticli niclit vor dem Synedritun, sondex’n Stepbanns wird bei

einem Volksaiiflauf tnmultuariscli getotet^). Und das ist das allein

Mogliclie tind das Riclitige. Aber trotz alien Abstricben, zn denen

man genotigt ist
,

mufi dock ein Unterscliied der Hellexdsten von

den Hebraern in der jernsalemiscben Gremeinde frilb bestanden

baben nnd nocb tiefer gegangen sein, als zngestanden wird; denn

die angeblicben Diakonen nebmen tatsacblicb den Aposteln nicbt

eine nntergeordiiete Tatigkeit ab, sondern sie bedeuten fiir die

Hellenisten ziemlicb das selbe wie jene fiir die Hebraer, nnd Pbi-

lippus wird anderswo sogar selber zu den Zwolfen gerecbnet.

Ebenso kann es nicbt ans der Lnft gegriifen sein, dafi die Helle-

nisten im Schrecken liber die Wut des Volkes, die sich gegen

einen der Ihrigen entladen batte, ans Jerusalem floben und dadnrcb

den Samen des Evangeliums zuerst weit ausstrenten. Ibre Mission

in die Feme ist von viel grofierer weltgescbicbtlicber Bedentnng

als die auf Judaa bescbrankte der Urapostel
,
daber das Interesse

dafiir bei Lukas erklarlicb und gerecbtfertigt; sie sind die Vor-

ganger des Paulus geworden. Nach Act. 11, 20 soUen sie zwar

im Heidenlande docb nur den Juden das V^ort verkiindet baben;

das stebt indessen ini Widersprucb zu der gleicb folgenden Angabe,

daC sic grade in der syriscben Hauptstadt es aucb den Heiden

I'erkiindeten ^). Sie waren freier als die Hebraer, well sie grie-

cbiscbe Luft geatmet batten. Die nicbt grade foi’mello aber docb

deutlicbe Ankniipfung des Stepbanus an das radikale Wort Jesu

liber die Zerstorung des Tempels und des Cultus (6, 13. 7, 47—60)

kann nicbt .von Lubas erfunden sein, denn dieser will im Evan-

gelium von der Tempellasterung Jesu durcbaus nichts wissen.

Stepbanus reifit damit eine Wunde auf, welcbe die Urjllnger gern

vernarbt geseben batten. Sie erinnerten sich nicbt gern an jenes

Wort Jesu, das scbon bei Markus als ibm Itlgneriscb zur Last ge-^

legt erscbeint und als Grund der Verurteilung zurlicktritt. Sie

kebrten hervor, was sie mit dem Judentum verband, und nicbt,

was sie davon trennte; sie bielten mit FleiB den Tempel beilig

und werden sicb nacb Mt. 5, 23. 24 aucb am Opferdienst beteiligt

1) Der A-^crs 7, 58 kann iieben 7, 59 nicht hestehn, denn %ccl iMopdXovv
a'ii'v6v darf niclit ziveimal gesagt werden.

2) Bie ursprunglich nur selbstverstandliche Beschrankung der jerusalemischen

Mission auf die Juden ist iiberhaupt erst spater zum exklusiven Prinzip yersclulrft,

erst in Polge der licllcnistischon Mission im Heidenlande. Vgl. die Note 2 auf S. 11.
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haben. Und wenn ofters gesagt wird, dafi sie bei dem Volke in

G-unst standen
,

so ist das 'wenigsten.s ibx Bestreben gewesen.

Darum kebrte sicb aucli die Erregung der Menge gegen 5ie HeUe-

nisten, mcb.t gegen sie; xmd wabrend jene floben, komiten sie aucb

nach der Steinigraig des Stepbanus rtibig in Jerusalem bleiben.

Daim ist die Apostelgesebicbte aucb mit Kap. 12 im Eecbt.

Eiue blutige Verfolgung der Urjlinger setzte erst unter Agrippa I

ein, und erst damals aucb saben sie teilweise sicb veranlabt aus

Jerusalem zu weicben; Petrus wird nicbt der einzige gewesen sein.

Der Grund liegt in dem Wecbsel der Regierung. Die romiscben

Landpfleger, die sicb nicbt einfacb zu Exekutoren des Synedriums

bergaben^), waren nicbt mebr da. An ihre SteUe trat ein Konig,

der seine Macbt den Juden zur Verfiigung stellte, urn sicb bei

ibnen beHebt zu macben; mit seinem plotzlicben Tode war aucb

die scblimmste Gefabr vorbei. Auf diese zweite Verfolgung

(Act. 12) beziebt sicb vermutHcb die Stelle Mt. 10, 23, wo die

Mission der Jerusalemer in Verbindung mit ibrer Elucbt von Stadt

zu Stadt gebracbt wird. Denn die lange Rede faiit nicbt eine

einzige Situation insAuge, sondern siebt zuriick auf eine Periode.

Und das Beispiel zu den jSaUslerg (Mt. 10, 18) ist Agrippa I.

Ygl. Weizsacker a. 0. S. 17—64, Jiilicber in der Kultur def

Gegenwart I 4 S. 13, und namentlicb Harnack Mission I S. 38 ss.

Act. 13, 2

Der unter den Propbeten und Lebrern von Antiocbia aufge-

fiibrte Kamerad des Antipas, Manaem, bat mit dem essaiBcken

Propbeten Manaem, welcber dem Enaben Herodes seine Zuknnft

ansagte (Jos. Ant. 15, 373) vielleicbt etwas mebr als den Namen
gemein. Namlicb als des Antipas muBte Manaem in

B,om erzogen worden sein und zwar mit Axcbelaus und Antipas

zusammen
,
denn xal jimijcag ixl Pdtfti^g ttvi, idC(p

xQOfpicg eI%ov (Ant. 17, 20). Daran denkt Lukus scbwerbcb, und

ein jiidiscber Knabe, der nicbt einmal Menelaus sondem Manaem

bieB, paBt aucb kaum als GeseUscbafter der Prinzen zu der Ab-

sicbt, die der Alte mit der romiscben Pension batte. Dagegen, da

unter Herodes im Neuen Testament fast immer Antipas verstanden

wird, so konnte leicbt etwas auf den falscben Herodes iibertragen

werden, was von dem ricbtigen gait. DaB es in der antiocbeniscben

Gemeiude eiuen Manaem gab, braucbt zwar nicbt geleugnet zu

1) Es ist daduTch nicht ausgeschlossen
,
dad die Christen ancli wolil einmal

vor die •r}ys(ii6vsg zu stehn kamen (Mt. 10, 18), 'wie Paulus.
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warden, aber ein Jngendgenosse des Aiitipas war dieser Manacin

wahrsclieinlicb nicbt. TJebrigens sind solche Naniensreihen in der

Regel ein biBchen zusammengescharrt. Vgl. nocb Harnack; Texte

iind XJntersucbnngen V 2 S. 171.

Act. 18, 22. 23.

5
,Nach einem langen Aufenthalt in Korintli verabscliiedete sicli

Panlus von den Briidern and fnhr ab nacb Syrien, nnd nut ilim

Priscilla nnd Aquila, sicb in Eenclireae das Haupt liabend

scberen lassen, denn er batte ein Geliibde. ^^Sie gelangten aber

nacb Ephesus, und bier lieB er jene znriick, er selber aber ging

in die Synagoge nnd redete mit den Jnden. ^^Anf ibre Bitte

flir langere Zeit zxi bleiben ging er aber nicbt ein, ^^sondern ver-

abscbiedete sicb -mit dera Versprechen, ein ander mal wiederzn-

kominen, nnd segelte von Epbesns ab. ^^Und in Casarea gelandet,

hinanfgegangen nnd die Kirche begriiBt, ging er binab nacb Anti-

ocbia, ^^nnd nacb einigem Anfenthalt reiste er ab, nacb einander

Galatien nnd Pbrygien dnrcbziebend, alle Jiinger befestigend.^^

Was hat bier Aqnilas Haar zn tun, nnd dafi er es sicb in Ken-

cbreae scberen lieB? Das stebt an dieser Stelle nicbt im ecbten

Znsaminenbange, sondern ganz abgerissen. Was soil das ferner

beiBen: Panins lieB Priscilla nnd Aqnila in Epbesns znrnck, er

selber aber ging in die Synagoge nnd redete mit den Jnden? Die

Synagoge liegt ja dock anch in Epbesns! An einem so wind-

schiefem Gegensatz bat mebr als Eine Hand gearbeitet, so Wabn-
scbaiFenes pflegt dnrch Redaktion zn entstehn^). Sebr eigenllimlicb

miitet es ancb an, daB nun die Jnden den Panins gleicb bitten

langere Zeit zn bleiben, nnd dafi er die Bitte abschlagt obne die

Notwendigbeit derAbreise zn motivieren nnd ibr Ziel anzngeben^}.

Dem Befremden wird aber die Spitze anfgesetzt dnrcb die Art
nnd Weise, wie nnn in Yers 22. 23 die Reise von Ephesus nacb

der beiligen Stadt (die librigens gar nicbt genannt wird) nnd zu-

riick erzablt wird. jjYon Epbesns ab, in Casarea an, hinanf nnd
die Brtider gegrlifit, binab nacb Antiocbia, dann dnrcb Galatien

nnd Pbrygien znriick." Abgemacbt im Flnge nnd bericbtet im
Telegrammstil, kein Amerikaner konnte es besser.

Was Paulns in Jernsalem zn tnn bat, darliber verlantet nicbt

das Geringste. Er macbt einen Sprung von Epbesns dortbin, obne

1) Der Eevisor, auf den die Eezension von D zuriickgelit, hat die Unzutrag-

lichkeit empfimden und die Zurucldassung des Aquila ans Vers 19 nach Vers 22

versetzt.

2) Der Eevisor erganzt die Lllcke.
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alien erkennharen Zweck. Als bloBer Absteclier ist aber eine solclie

Eeise in damaliger Zeit nicM glaubKcL.
;
es gab keine regelmafiigen

Tind durcligelienden Passagierlinien, man mnfite auf Gelegenkeit

warten nnd gewohnlich. die Scliiife bfters wecliseln. Die Sacke

war besclLwerlicli nnd gefakrlicbL
,

Panlus hat im agaischen Meer
dreimal Schiffbrnch erlitten. Die selbe Tour steht hernach (21,

1—6) noch einmal im Itinerar, aber da werden aide Zwischen-

stationen angegeben! Das ware doch beim erstenmal noch viel

angebrachter gewesen als beim zweiten. Dazn kommt nnn noch,

dah Panlus in 19, 1 gar nicht nach Ephesns znriickkehrt, son-

dern nnr da ankommt; wie es scheint znm ersten mal, denn er

macht erst jetzt die Entdecknng, dafi es schon eine Art von

Jhngern dort gibt, an die er anknhpfen kann.

Im Codex Bezae lantet der Anfang von 19, 1 : &sXovtog

xov Il€cv?iOv %ara rriv i8Cav ^ovXrjv 7toQ6vs0d^at stg ^laQO^oXv^Jia^ evTtev

avrp TO TtvEv^a i7tG6rQS(psLV sig rriv /i6lav. Dies ist freilich Kor-

rektnr, denn bereits Getanes (welches anch in D als geschehen be-

richtet worden ist), wenngleich noch so Eigenmachtiges, kann anch

dnrch den heUigen Geist nicht wieder rhckgangig gemacht werden.

Aber die Empfindnng ist richtig, dab diese Unterbrechnng des

Anfenfhalts in Ephesns in dem nrsprlinglichen Znsammenhange der

Erzahlnng nicht gestanden haben kann. Die Digression nach Je-

rusalem wird anch nnr menchlings eingeschmnggelt. Aber in

welcher Absicht? Vielleicht, nm Panins nicht mit Apollos in

Ephesns (18, 24—28) znsammen zn bringen? Dann stlinde das

Mittel in argem Misverhaltnis znm Zweck. DaB librigens die Epi-

sode hber Apollos erst von Lukas (mit Znsatzen am SchluB von

18, 25 nnd 26, die auf 19, Iss. hinschielen) in das Itinerar einge-

rhckt ist, erhellt ebenso dentKch, wie es ans der nnmittelbaren

Fortsetzimg von touto de iysvsto ijtl hri duo 19, 10 durch rug ds

STtXriQ^d'rj ravta' (T(i ddo hr}) 19, 21 ei'hellt, daB das Stuck 19, 11—20

den Eaden unterbricht.

Act. 19, 23—41.

Demetrins von Ephesus, ein Silberschmied, der mit Ciborien

der Artemis ein gutes Geschaft macht, hetzt seine Zunfl^genossen

gegen Paulas auf, weil dieser den Cultus der groBen Gottin in

Verfall zu bringen nnd ihnen das Geschaft zn verderben drohe.

Sie machen Larm nnd schreien: groB ist die Artemis von Ephesus!

^®Es entsteht ein Auflauf in der Stadt, alle stiirzen zum Theater;

Gains nnd Aristarchus ans Macedonien, „Mitanslander“ des Paulas,

werden mitgerissen. Paulas selber will anch hin, wird jedoch
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yon den Cliristen ^^nnd von einigen iJim befreundeten Asiarclien

zurlickgelialten. ^‘^Tm Theater sclireit Alles durcli einander, die

Wenigsten wissen warum sie eigentlicli gekommen sind. ^^Einige

ans dem Haiifen aber verstandigen den Alexander, den die Jnden

vorgesclioben haben 0; er schickt sicli aucb an, eine Sclintzrede

vor der Versammlnng zn balten, kommt jedocli nicbt zu Worte.

^^Denn xnan erkennt ibn als Juden nnd sclireit nun zwei Stiinden

lang: grofi ist die Artemis der Epbeser
,

^^bis es endlicli dem
SclmltheiB gelingt sick Grelior zu verscbaffen, ^Wer erkennt nicbt

an, daB die Stadt Epbesus die Hiiterin der grofien Artemis ist!

®®Da nun dies unwidersprechlicb ist, so mtifit ibr an encb balten

und nicbts Uebersttirztes tun. ^'^Ibr babt da Manner vorgefiibrt,

die weder Scbander nocb Lasterer eurer Grottin sind ’*^^Wenn also

Demetrius und Genossen eine Sacbe gegen jemand baben, so gibt

es Gericbtstage und Proconsuln^), da mag man einander verklagen.

^^Wenn ibr aber sonst was woUt, so muB das in einer gesetzlicben

Versammlnng ausgetragen werden. ^^Denn wir laufen Gefabr,

wegen der beutigen (ungesetzlicben) Versammlnng des Aufrubrs

angeklagt zu werden, obne daB ein Grund ware, weswegen (?) wir

diesen Auflauf recbtfertigen konnten/^ ^^Mit den Worten entlafit

er die Versammlnng.

Ganz nnerwartet tritt im Mittelstiick statt Panins auf einmal

Alexander als Redner anf. Er ist von den Juden vorgescboben
nm eine Apologie fiir sie zu balten und wird als Jude niederge-

schrieen; der Auflauf ricbtet sich also gegen die Juden. Wie stimmt
dazu die Einleitung? Man kann nicbt sagen, Panins babe aucb
als Jude gegolten und sei nur als solcber angefeindet, er bat viel-

mebr nacb dem Wortlaut eben als Panins den HaB auf sicb ge-

zogen, Sondem der Eingang paBt nicbt znr Eortsetznng, desinit

in piscem. Znnacbst ist das, was zn Anfang (19, 26) von Panins
gesagt wird, von Lukas zngesetzt; damit bangt aber nocb einiges

Andere znsammen. Einmal der Passns 19, 30. 31: nm Panins
wenigstens in eine ideelle Berubmng mit der Sacbe zn bringen,

wird ibm die Absicbt zngescbrieben
,

sicb ans freien Stlicken in

den Trubel zn begeben, von der er dann dnrcb die Cbristen nnd
einige ibm befreundete Asiarcben — die feblen grade nocb neben

1) ’Ek rov Hx^ov ist Subjekt. ^Einige aus der Merge verstandigten ihn“
drangt sicb aber mit dem folgenden „die Juden seboben ihn vor«. Das Letztere
ist wohl das richtige. Klar ist wenigstens, dafi Alexander Jude ist und die Juden
Terteidigen will.

2) Der Proconsul residierte in Pergamum, aber es wird bier auch niclit

gesagt, daB er seinen stilndigen Sitz in Epbesus batte.
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dem SchultlieiB und den Proconstdn — zurlickgelialten worden sei.

Sodann der Vers 19; 29: zwei 6vvB%Sri^oi des Apostels werden
mit fortgerissen. Wie der zweideutige Ansdruck yerstanden
sein will, erkellt aus 19, 37

;
dafi dieser Vers gleickfalls zugesetzt

ist, siekt man darans, dajB er den notwendigen Nexus zwiscken

19, 36 tind 19, 38 zerreifit.

Dana liegt Her nrspriinglick einfack die Besckreibimg einer

Jndenketze in Epkesns vor. Der Sckilderer ist weder Jude nock
Ckrist, sondern ein nnbefangener und liberlegener Beobackter, ein

biscken sckelmisck, aber ganz sine ira et studio, Lukas kat die

fertige Besckreibung iibernommen und sie fur seine Zwecke passend
verandert, jedock so wenig durckgreifend

,
daJS iiberall nock die

Vorlage durcksckaut.

Act. 27, 1^43,

In diesem Kapitel, woria uns Panins zn Wasser vorgestellt

wird, lassen sick an mekreren Stellen seknndare Bestandteile

erkennen. Am dentlicksten in Vers 9—11. „^Mit Miike an der
Kttste von Kreta in der Gegend von Salmone kerfakrend ge-

langten wir nack dem sogenannten Sckbnkafen. [^Da aber ge-

ranme Zeit vergangen und die Pahrt sckon gefakrlick war
— das Pasten^) war sckon voriiber —

,
so ermaknte sie Panins

^°und sprack: ikr Manner, ick seke, die Pakrt wird gesckeken mit

Dngemack und groBer Sckadignng nickt blofi der Prackt und des

Sckiffes, sondern anck der Mensckenleben. ^^Der Centurio sckenkte

aber dem Steuermann und dem ScHfiPseigner mekr Glauben als

den Worten des Panins.] ^^Da aber der Hafen nickt gut znm
Deberwintern taugte, so fafite die Mehrkeit den BesckluB von dort

abznfakren, nm wo moglick nack Pkonix zn gelangen, einem anderen

kretiscken Hafen, und dort zn nberwintern." Es branckt nickt

nock bewiesen zn werden, daB der Vers 12 Hnter V. 9—11 gar

nickt zn verstekn ist, sondern nnmittelbar an V. 8 anscklieBt.

Der Passns V. 9—11 ist mitbin eine Einlage von zweiter Hand,

Er stekt nun in nnaufloslicker Bezieknng zn V. 22—26 (von t6rs

an), also sind anck diese Verse eingesckoben. Wenn aber diese

zwei Stellen sicker sekundar sind, so erkebt sick von da ans Ver-^

dackt anck gegen die beiden anderen, in denen Panins eingreift. Am
wenigsten schade ist es nm V. 31, wo er in volEg nnglaubkafter

Weise sick einmisckt. Von V. 33—38 sckeint der ersten Hand

nur anzngekbren: „als es nnn eben Tag werden wollte (33), leick-

1) Der s. g. groSe Versohnungstag im Herbst.

Kgl. Gres. d. Wiss. Naclirichton. Philolog^.-liistor. Klasse 1906. Heft 1. 2
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terten sie das ScHff, iadem sie das Getreide in die See warfen

(38) ;
als es ater Tag geworden war, erkannten sie das Land niclit

u. s. w.". Das Getreide (38) ist niclit der Proviant, sondem die

Ladnng. So wird es in V. 10, wo der Verlnst der PracM geweis-

sagt wird, ricMig anfgefafit. Anders jedocli am Anfang von V.

38: „nacl)dem sie sicli satt gegessen batten. “ .Da werfen sie niclit

die Ladnng ins "Wasser, sondem den Pest des Proviants, den sie

nicbt taben anfessen kiinnen. Dnd damit stebt V. 33—37 (von

TCccQsxdAst an) in Yerbindnng, wo erzablt wird, dafi die Insassen

des Scbiffes auf die Mabnnng nnd nacb dem guten Vorbilde des

Panins angesicbts der Strandung(!) nocb erne geborige Mablzeit

eingenommen batten — nnd sie waren zweiliundertsecbsundsiebzig

Mann nnd bonnten etwas leisten, da sie vierzebn Tage lang niclits

gegessen batten^). Am Scblnfi des Kapitels, wo Panins nocb einmal

erscbeint, ist die Anweisnng des Centnrio an die Scbiffsgenossen,

in welcber verscbiedenen Weise sie sicb retten soUten, sebr iiber-

fliissig nnd der Lage wenig angemessen; in solcbem Palle rettet

man sicb nicbt nacb Vorscbrift, sondem nacb Gelegenbeit nnd
nacb Kraften. Es wird nrspriinglicb nnr dieTatsacbe bericbtet

sein, dafi jeder sicb bei der Strandnng half so gnt er konnte; der
Befebl des Centnrio nnd das Motiv dazn sind von zweiter Hand
eingetragen.

Zeller nnd Overbeck sind mir bier in der Ansscbeidnng von
Znsatzen des Lukas znvor gekommen. Sie macben freibcb nicbt

formelle Griinde geltend, sondem sacbbcbe, namentbcb den, dab
die Weisungen des Panlus vaticinia ex eventu sind. Am auf-

fallendsten in V. 26: wir miissen aber anf eine Insel
stoben, denn die Scbiffer erfabren erst in 28, 1, dab das Land,
wo sie gestrandet sind, eine Insel nnd zwar Malta sei. Der Passus,
bei dem icb eingesetzt babe, namlicb V. 9—11, wird von jenen
beiden Gelebrten gar nicbt beanstandet, obgleicb aucb er eine
"Weissagung entbalt.

Nun die Hauptsacbe. Wenn Panins wegfallt, so bleibt in
Kap. 27 nnr die stiirmiscbe Seefabrt iibrig. IJnd ancb obnebin
fallt es anf, wie sebr die Anfmerksamkeit auf das nautiscbe Detail
gericbtet ist. Der- Scbreiber

,
der jedenfalls dabei war, mnb ein

seebefabrener, mit der Navigation wobl vertranter Mann gewesen
sein. Er beachtet nnd verstebt alle Mabnabmen nnd druckt sicb

1) Die Worte Teoil-ijg ts &aixCae vmccQ%ovarig ‘ini Anfang von V. 21 fconiicn

nicht mit clcm folgenden rSts, aber auch scblecbt mit dem Torhergcheiiden Verse
verbnnden •werden. Sie sind eine spaterc Interpolation nnd stammen nicbt von Lukas.
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iiberall sehr techmscli aus. War das nun ein Missionsgehilfe

des Panins? Wenn nicht, so liegt Her der gleicbe Pall vor wie
bei der Artemis von Epbesns. Dann bat Lukas die Beschreibnng

einer stnrmiscben Ueberfabrt vom Osten nacb Rom, die ibm viel-

leicbt auch wegen des Centurio und der Soldaten zn passen schien,

von anderswo fertig ubernommen und anf Paulus zugepaBt. La-

rans wiirde weiter folgen, daB der sogenannte Wir-bericbt in

Kap. 27 nicbts mit dem Wir»bericbt liber die zweite Missionsreise

zu tun hat. Da kommt anch eine Seefahrt vor (21, 1—6), aber

nur die Stationen werden angegeben. Der Verfasser des Itinerars

in Kap. 16—21 zeigt keinerlei seemannisches Interesse. Es ist

sogar sehr anffallend, daB er nicbts von den drei Schiffbriicben

erwabnt, die Paulus nacb 2 Cor. 11, 25 docb wabrend seiner zweiten

Missionsreise erlitten baben muB. Dagegen von dem ITngemach

und der Strandung bei seiner Ueberfabrt nacb Rom laBt bin-

wiederum Paulus nicbts verlauten, obwobl er z. B. im Briefe an

die Philipper dazu AnlaB gebabt batte.

Act. 16, 20. 29. 21, 25.

Bei der Aufzablnng der Dinge, deren sicb die Heidencbristen

entbalten sollen, feblt an alien drei Stellen das Ttvintov im Codex

Bezae und in der Latina. Es fragt sicb, ob mit Recbt oder mit

Unrecbt.

Im Allgemeinen tragt die Recension von D in der Apostel-

gescbicbte die Kennzeicben einer Ueberarbeitnng. Es zeigen

sicb Zusatze, die aus barmloser Preude an Weiterung entstanden

sind, z. B. 1, 14 (mit Weib und Kind); 8, 24 (und er bbrte nicbt

au£ zu weinen); 19, 9 (er trng taglicb von fiinf bis zebnUbr vor).

Daneben auch einfache Erklarungen, darunter treffende z. B. ot&v-

teg Oh "'EXXrivsg 18, 17 und iv tfj TtatQiSh 18, 25. Piir das iyevsto

yv^^rjg des Itinerars (20, 3) stebt siTcev to Ttvsv^a ait^ — so

wiirde Lukas von sicb aus gescbrieben baben. Am bezeicbnendsten

sind aber die zablreichen Verbesserungen des Pragmatismus der

Erzablung. Ewald sagt, man babe den Eindruck, als ob Lukas

an sein Buck nicbt die letzte Hand gelegt babe. Der alte Revisor,

anf den die Recension von D zuriickgebt, bolt nun nacb, was

Lnkas versanmt zu baben scbeint, gerat dabei zuweilen ins Eabn-

liren wie bei Mnaseas (21, 16), verfabrt aber oft ganz geschickt,

so daB man von ibm lernen kann, wo pragmatiscbe AnstoBe liegen.

1) Man mnB die einzelnen Blicher iintersclieiden. D zeigt in den beiden

Lukasschriften eine andere Art als im zweiten oder vierten Evangelium, wenn-

gleich eine allgemeine Aehnliclikeit durcligeht.

2 *
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Einiges der Art ist schon erwahrit worden, ein paar andere Bei-

spiele mogen tier folgen. In 10, 27 scheinen die Worte und im
Giespracli mit Cornelins ging Petrus hinein in dieVer-
sammlung mit der vorhergelienden Angabe nicht zn stimmen,

wonach. Cornelius selber in der Yersammlung sicb befindet; in D
wird dieser AnstoB durch folgenden Text gehoben: „als Petrus in

die Nalie des Hanses *) kam, lief einer der Knechte des Cornelius,

die ibn von Jope gebolt batten, voraus, um es dem Cornelius zu

melden; darauf sprang dieser auf und lief dem Petrus entgegen,

und im Gespracb mit ibm ging er binein.“ Hinter IB, 33 wird

zugefiigt: „ Silas bescbloB da zu bleiben, nur Judas ging ab“ —
um den AnscbluB an IB, 40 zu ermoglicben. In 16, 16—40 gebt

das aufgebotene Mittel, das Erdbeben, stark iiber den Zweck bin-

aus
;
nicbt bloB Paulns und Silas werden befreit, sondern alle Ge-

fangenen, und man begreift nun nicbt, warum sie nicbt ausbrecben:

nacb D muB darum der Eerkermeister
,

als er den Scbaden bei

Licbte besiebt, die anderen Gefangenen wieder an die Kette legen.

In 19, 14 wird der unvermittelte Uebergang vom AUgemeinen auf

das Besondere beseitigt durcb den Zusatz h oig xccl am Anfang.

Spuren dieses Verfabrens von I) sind aucb in Kap. IB sicber zu
entdecken, besonders in der Angleicbung des jetzt ganzlicb unvor-

bereiteten V. B an V. 2.

Indessen darf man das Eind nicbt mit dem Bade ausscbiitten.

Die TFeberarbeitung ist namlicb sebr alt, da D darin mit der

Latina ubereinstimmt, und bat also aucb eine sebr alte Vorlage
betroffen, die sebr wobl einzelne Lesungen entbalten baben kann,

welcbe besser sind als die des Vaticanus oder des Sinaiticus. So
feblt mit Eecbt &vayxalov 13, 46, xivEg und nottjtav 17, 28, sntcc

19, 14. TJnd vielleicht aucb das xvmx6v, von dem wir ausgegangen
sind. Es stiinde ricbtig, wenn das damit coordinierte at/iia Blut-
vergieBenbedentete. Das lage an sicb nabe; denn der noachiscbe
Bund mit der nacbsundflutlieben Welt, der fiir Israel durcb den
mosaischen Bund iiberbolt ist, fiir die Heiden jedocb seine Giltig-

keit bebalten bat, scbarft in erster Linie ein, kein Menscbenblut
zu vergieBen. Indessen fiir die cbristlichen Heiden scbeint das
dock zu selbstverstandlicb. Wenn also die Entbaltung vom Ge-
nuB des Bluts gefordert wird, so entspricbt das dem Verbot
des B'la blBK, Welches Gen. 9 in zweiter Linie stebt. Dies be-
deutet nunweiter nicbts als: Eleiscb von Tieren essen, derenBlut
nicbt ausgelassen ist, die nicbt ricbtig gescblachtet sind, Dann

1) nicht in die Mhe der Stadt, wie BlaS meint; vgl. dagegen V. 24.
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ist aber das Verbot des %vi%’t6v outer dem Verbot des afftce mit
embegriffeo ond kann nicbt daneben stehn. Die lateioische Kirche
war im Unreckt, wenn sie glaubte, durck das JFehlen des nvbii%6v
die Freiheit zu baben, erdrosseltes "Wild zu essen. Es wird in
Act. 16 wie- in Gen. 9 erlanbt, alle Tiere okne Unterscbied zu toten
ond zn essen, aber man mojB sie geschlacbtet ond auch dem Wilde
die Keble durchgescbnitten oder sonst das Blot aosgelassen haben:
das wird dorcb das Verbot des cclftcc scbon ebenso zur Pflicht ge-

macbt, wie dorcb das Verbot des 7tvvKx6v.

Es gibt nocb viel zo ton in der Apostelgescbicbte. Overbeck
bat zwar ongewbbnlicb gewissenbaft gearbeitet, aber seine Augen
im Bann der Zeit (1870) zo sebr aof Einen Ponkt gerichtet ond
nicbt nacb alien Seiten ojffen gebabt. BlaB bat der ricbtigen

Erkenntnis, daB die Becension von D eine Deberarbeitung sei,

einen etwas naiven Aosdruck gegeben, worbber ibm indessen seine

Verdienste nicbt vergessen werden soUten, z, B. die glanzende Ver-
besserung des onmoglicben avasxds 5, 17 in "Avvks. Neoerdings

macbt sicb ein Streben bemerklicb, die ganze Apostelgescbicbte

dorcb Qoellenscheidung so aofzoteilen, dafi fiir Lokas nicbt viel

iibrig bleibt, der docb sicber kein bloBer Compilator war. Mit
dem Protest gegen solcbe TJebertreibong ist Harnack im Recbt.

Es bleibt jedocb dabei, daB die scbriftlicben Nacbricbten, die Lokas
onzweifelbaft benotzt bat, nocb oft genog brookenweise in seinem

Aofgofi scbwimmen (z. B. 4, 36. 37. 19, 14—16), daB Eogen ond
Nabte vielerwarts erkennbar sind, ond daB namentlich in Kap.
16—21 ein Itinerar zum VorscLein kommt, natiirlich iiberarbeitet

ond mit Episoden bereichert. Dorcb das Lexikon unterscbeidet

sicb dasselbe nicbt, bberbaopt mebr dorcb den Gebalt als dorcb

die Form, aber in Verbindong mit dem Gebalt docb aocb dnrch

den Stil, dorcb die trockene Sacblicbkeit. Ware obrigens binter

dem Wir in Kap. 27 wirklicb Lokas zo socben, so erschiene er

nicbt grade als Arzt von Profession, sondern eber als Segeler.



Untersucliungen zur Textgescliichte der Biblio-

thek des Diodor.

Von

R. Laqueur.

Vorgelegt Ton F. Leo in der Bitxung vom 12. Jannar 1907,

ll Der Parisinus 1666 und der Genavensis 40.

ZwisciieiL 1646 nnd 1650 kam der keutige Parisinus 1666 in

den Besitz der Bibliotkek yon Fontainebleau ^). Der Codex, welcber

in seinem zweiten Teil die constantiniscben Excerpte tcsqI B'jti-

§ovXmv enthalt
,
wurde zu deren Herausgabe von Cramer und

neuerdings von de Boor benutzt; die Stiicke aus Diodor, welcbe

den ersten Teil des Codex bilden, blieben unbeacbtet, bis sie dnrch

Fischer eine allerdings nicht hinreichende Beschreibung erfubren,

die im folgenden bericbtigt und erganzt werden soil,

y — so nenne icb die Handscbrift— bestebt aus Brucbstlicken

eines Diodorcodex, welcber vollstandig die Bllcber XV—XX der

Bibliotbek timfafite. Heute liegen davon nur nocb 12 Quater-

nionen vor; anf dem ersten (Fob 1—8) stebt XVIII. 67.5 a'uxip

t&s (^v^(poQo^g bis XIX. 11.5 es folgen 7 Quaternionen

(Fob 9—64) in ricbtiger Reibenfolge mit der Partie XVI, 6,1

Ma%sSovt%riv %al xf}v ^IXXvQida — XVII. 74.6 ds dLa%Xa7tavta %ccl

&Qutcc%^svTa
‘j

den Scblu6 bilden 4 Quaternionen (Fob 65—96), auf

denen der Text von ^al xovtov ^dQtvQag (XV. 10.2) bis i^tal xd

1) Die Ilandsclirift, welclie in dem Katalog aus dem Jalire 1646 noch felilt,

wird in dem Katalog aus dem Jalire 1650 (Omont S. 373 €.) unter Ko. 31 ange-

fuhrt: diodmQov 7} dB%dt7] s%t7} tatOQCa %al rj %al rj td'. sGti BHv a'htcb %aC

xtvcc v7to^V7](iava tcsqi iTCi^ovXmv yeyovviav %cctd xcvov ^ccGblsaiv.

2) Diodorus ed. Fischer IV. pag. VI.
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occcva xriv (XVI. o.l) gegeben ist. Die zweite Grruppe schlieBt un-
mittelbar an die dritte an, so dad wir, wenn wix die ricbtige^)

Reihenfolge wiederberstellen
,

den fortlanfenden Text von XV.
10,2—XVII. 74.6 gewinnen. Zahlreiche Spnren der alten Qua-
ternionenzaUiing baben sich ertalten; wir finden auf 65^ tind 72"^:

/3;
73^' und 80"^: y; SI"" und 88^: d; 96"^ 16'^[c]; 24^^ §; 32'' ri]

40^ 48" c] 66" lu] 64" ijS. Auf Dolio 8" ist die Stelle, an der

sich. die Quaternionenzahlen finden, beschadigt; doch laBt sich be-

rechnen, dafi der heute an erster Stelle gebundene Quaternio der

18.^) war. —
Durch die Tatsache, daJS in j das XV. Buch mit der 4. Pen-

tade der Bibliothek verbnnden ist, tritt die Handschrift in ein

enges’ Verhaltnis zum Marcianus 376 (— T), dem Parisians 1664

(= S) und dem Grenavensis 39®^ (= D)^). Dafi T die Quelle der

nbrigen hier genannten Handschriften ist, folgb daraus, dafi, wab-
rend S, D und y einheitliche Gebilde sind, in T zwei verschiedene

Codices erst anfierlich aneinander gereiht worden sind. Der erste

Teil •— ich nenne ihn T®- — wird gebildet durch das Eude einer

Handschrift, welche mit Buch XI begonnen hat, und von der Buch
XV und XVI erhalten ist^). Die richtige Beurteilung von

1) Die Yertauscliung cler zweiten und dritten Gruppe beim Binden der

Handschrift bat ihren Grand in dem Umstand, dai3 am Ende der ersten Gruppe

d. b. auf Folio 8^ das Stichwort roig notiert ist
,
und da sich ein mit

diesen Worten beginnender Quaternio nicbt fand, so lieB der Ordner der Hand-

scbrift den mit ficc'nsSovi^Tjv einsetzenden Quaternio folgen.

2) Es fehlen zwiscben 64^ imd D 140 Seiten des Dindorfschen Textes
;
312

Seiteh entsprecben 88 Folien, also 140 Seiten 40 Folien = 5 Quaternionen.

3) Die Genavenses 39c und 39^ bilden in der Tat nur eine Handschrift. Ist

auch das Format von 89c grofier als das von 39^, so ist doch Zeilenzahl (30 auf

der Seite), Tinte und Schreiber in beiden die gleicben. 39^ reicbt bis Buch XYII,

39‘i setzt mit XVIII ein. Beide Handscbriften bestehen fast ausscblieBlich aus

Quinionen. Hun beginnt 39^ das am Anfang Biattverlust eiditten hat, auf einem

neuen Quinio mit den Worten: vTtoXsiTtoiiivcav da scolsfttW (XYI. 4,3); die

wenigen vorangehenden Seiten aus Buch XYI konnen keinen Quinio geftillt haben.

Dagegen stimmt die Recbnung, wenn wir 39° mit Buch XV einsetzen lassen.

Einem Quinio entsprecben 24

V

2 Seiten des Dindorfschen Textes; die fehlenden

123 Seiten fiillen also genau 50 Folien = 5 Quinionen.

4) Fischers unricbtige Angabe, der Marcianus 376 seize mit Buch XVI ein,

stammt aus Dindorf, der zu dieser Annahme durch den Umstand gefiihrt wurde,

daB Wesseling Collationen erst von Beginn des XYI. Buches an mitteilte. — Der

Anfangspunkt der vollstandigen Handschrift ergieht sich aus folgender Be-

rechnung: Der Quaternio B"oL 2—9 tragt die Zahl nd-, 10—17 1,
18—25 Za u. s. w.

;

es fehlen also 27 Quaternionen ganz und vom 28. 7 Folien, d. h. 223 Folien.

Hun sind fur die 231 Dindorfseiten, welche die Biicher XY und XYI einnehmen,

beschriebene Folien notig gewesen. Auf 223 Folien haben mithin 466 Din-
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hat die Kenntnis der sonstigen Ueberlieferung der 3, Pentade

jzur VoraussetzuBg. Ohne bereits in diesem ZusaBameahang meine

Auffassiing im einzelnen begriinden zn wollen, hebe ich hervoi’,

daB die herrschende BeurteiliiBg der Handschriftenfrage — auf

der emeu Seite der Patmius 50 (P) als optimus, aiif der andt‘rii

die Masse der librigen — falsch ist. Wir haben im wesentliclien

zwei etwa gleichwertige TextzeBgen, den Marciamis 375 (== V)

und den Patmins 50 (= P). P, welcher auBer der 3. Pentade

noch das XVI- Biich enthalt, hat nachweislich mit dem iiberlie-

ferten Text Veranderungen vorgenommen
j
wahrend in V die

Tradition reiner erhalten ist, auch die Zahl der Liicken ist in P
groJBer als in V. Immerbin ist zii sagen, da6 wir vorurteilslos

zwischen P und V zu entscheiden haben, wenn sie auseinander-

gehn. Dieser Fall tritt aber iiberhaupt nicht so oft ein, als es

Vogels Apparat scheinen laBt. Einmal hat Bergmann nicht ge-

niigend zwischen P^ und P“ geschieden, sodann ist die Tradition

des Marcianus nur aiis jiingen verwassernden Abschriften desselben

bekannt gewesen.

In Wahrheit ist die IJeberlieferung in P und V durchaus

einheitlich und geschlossen. Nicht in einem einzigen Falle sind

schwere Interpolationen in den einen Text gemacht worden, die

in dem andern fehlten, nie haben die mechanisch entstandenen

Liicken den Text weiter alteriert, und gar nicht selten sind die

dorfseiten Platz, das flilirt ins XI. Bucli, abcr bis zi\ dessert Anfang sind 486
Seiten. Also batte die Quelle von Ta eine groBere Liicke. Uebrigens sclieint

mir T zu Begiiin nicht mechaniscli zerstdrt zu sein, sondern es sind wobl ab-

sichtlich die Biicher XI—XIV von den folgenden getrennt worden.

1) Die vortreffiiche Beschreibung
^

die Bergmann (Programm des Branden-
burger Gymnasiums, Berlin 1867) von P gegeben bat, bedarf einer Bericbtigung

nur in folgendem Punkt. Nacb Bergmann gebbren die Folien 1, 309 und 310,
die von jiingerer Hand bescbrieben sind

,
zum urspriinglicben Bestand der Hand-

scbrift, deren Scbreiber sie leer gelassen batte, weil seine Quelle zerstort gewesen
ware. Das ist falscbj denn erstens sind die Folien 1, 309 und 310 von anderm
und zwar dickerm Pergament, und zweitens ergiebt sicb aus der Art ihrer Hef-
tung, dafi sie nacbtraglicli eingescboben sind. Also ist zu Beginn der Pland-
scbrift das dem Folio 8 entsprecbende Blatt ausgefallen. Da nun einerseits die
erste Hand auf Folio 2 mit den Worten SLccG%d'ipccc ds tbv "'Ad'cs (Vogel IL 226, 23)
einsetzt, d. b. 69 Zeilen Text fehlen, andererseits einem Folio von 1. Hand 72
Zeilen rund entspfecben, so folgt, dafi auch P^ yor Buch XI kein Argument batte.

Damit fallt aber aucb jeder Grund fur die Annabme, dafi P auf Grund einer
anderen Handscbrift durcbcorrigiert ware.

2) Auf einige Falle bat Mommsen C. J. L. I. pag. 83 aufmerksam ge-
macbt; Vogel bat sicb auch bier durcb die scheinbar glatte Ueberlieferung von
P ttecben lassen (XIV. 17,1; XIV. 44.1).



Untersuckiingen zur Textgeschielite der Bibliothek des Biodor. 25

Falle, in denen und znsammenstehen, wahrend ein Corrector

in beiden Handscbriften au£ dieselbe Yermutung gekommen ist.

Jede dieser Stellen allein betracbtet wiirde niclits beweiBen, in

ihrer Masse aber mussen sie die — icb gebe zu — subjective

Ueberzeugung entsteben lassen, dafi die Scbeidung imserer TJeber-

Heferung in die beiden Zweige verbaltnismaBig jungen Datums
ist. Y^as Yogel biergegen vorgebracbt bat, ist nicbt sticbbaltig.

Atben. XII. 59 citiert, wenn ancb nicbt ganz wortlicb, so docb

mit deutlicber Anlebnung an den iiberlieferten Text aus Diodor

XI. 25. 4. die Beschreibung eines Weibers. Dabei zeigt sicb, daB

Atbenaens mit Y tQvq)riv tcoI aTtdXccv&iv best, wabrend P tQog)iiv

xccl &^6Xav6iv uberliefert, und daB weiterbin in dem Diodorcodex

des Atbenaeus wie in Y von einem tcvzvcov die Rede war,

wabrend P von %Xzl6xoi spricbt. Yogel, der sicb in beiden

Ffflen fiir P entscbeidet, ziebt daraus den ScbluJB, daB die Tren-

nung der beiden Handscbriftenklassen vor Atbenaeus fallen miisse,

der bereits ein Exemplar der scblecbteren benutzt babe. Aber
XQvcprjv %al ocTtdXav^LV ist eine ecbt Diodoreiscbe Yerbindung, die

z. B. XIX. 22.3 wiederkebrt, wabrend XI. 57.6 cc7c6Xav^Lv

XQvcprjv umgestellt ist, Und im zweiten Pall sind die bandscbrift-

licben Mitteilungen falscb; denn was Bergmann-Yogel als Lesung

von P mitteilt, ist Conjectur von P^, wabrend P^ liest: zvocvmv

XB Ttlsi^xovq eCg ccix^v %axa7CxaiiBvov .... In der Lesung

%axa7txa(isvov stimmt also P^ mit Y liberein — denn wenn Y vor

aws^Tj: zaxuTtxaiihovg liest, so ist das keine Yariante —
;
damit ist

der Grenetivus des Singular gesicbert and also TtlTjO'ovg mit leicbter

Correctur aus dem in Y iiberlieferten ^Irjd'og berzustellen ^). Die

Yariante in P ist also ganz jung und aus dem Atbenaeuscitat

lernen wir fiir die Diodoriiberlieferung nicbts.

Ist das bier ktirz skizzierte Bild der Ueberlieferung richtig,

so folgt, da6 selbst etwaigen selbstandigen Nebenzweigen der durcb

P und Y vertretenen Haupttraditionen nur ein bescbrankter Wert
beigemessen werden bann. Dafi T*' mit P eng verwandt ist, lebrt

ein oberflacblicber Blick auf die Lesungen der beiden Handscbriftenj

alle Liicken und wirklicbe Yarianten sind P und gemeinsam,

aber wabrend in P die Liicken keinen Einflufi auf die sonstige

Grestaltung des Textes gewonnen haben, bat in der Scbaden

um sicb gegriffen. XY. 16.2 lafit T®- mit P xb (ihv — dTiTjxovv

1) TJebrigens ist TcXsiatoi %v%voi= %v%vg)v bei Biodor iingebraxichUchL

— icb erinnere an den standigen Ausdruck ^QTifidroav ytlfj^og. Der alte Feliler

incXfjd'og statt TcXrj^ovs — alt, weil TcXstatovg giebt — ist dadurcb entstanden,

daB die Worte als Parallele zu tx&vg, abbangig von vcagsxofisvov^ gefaBt warden.
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ains, interpoliert aber nacli adXetg ein eiijvovv, wo P die reiae

Lesung erhalten bat. XV. 60.6 liest P 6 lexoQLoyQicpos t&v ’'ElXn}-

vM&v CstoQtag mit Unterdruckung von Trjg, verandert daraafbiii

[stoQCag in. tdroQicbv. XV. 36.2 ist P und T"^ durck die Liicke of

d’ ’A^d't^Qtxat — noiov^iivovg entstellt, 1“ verscHeiert den FeUer,
indem er das vorausgebende sholovvxo in itoiovfisvoi,, das folgende

avetlov in ans^dlovto anderte. XV. 21.2 lassen P und T® die

Worte xijv xS)v 'Oi.vvQ'Cmv %d>Qav idi^co^B xal evvayayav jtZfj&og Zetag

an der riclitigen Stelle ans, fiigen sie aber zwei Zeilen weiter

nacb jtQcbxov, zusammen mit den unmittelbar anscblieBenden i(iEQt0e

xotg 0XQaxt(oxacg, in den Text *). Wieder hat der Felder weitere

in T“' nach. sick gezogen: das erste xotg sxQKxiaxmg ist in xoitg

0xQaxL(axag verandert, nack i6o^Q6%ov ein d\ interpoliert.

Aehnlick liegen die Verkaltnisse, wenn in P eine mekr oder

minder starke Variante vorliegt. XV. 4.1 ist in P und T® fiir

n6liv : ndXiv gegeben
;

das folgende raiitijj liatte keine Be-
ziekung mekr und wurde von in xo'ixov verandert. XV. 9.2

ist SiEx^ in P itacistisck Siexc gesckrieben, T“ uberliefert fe dl.

XV. 39.1 sokreibt P mit leickter Versckreibung xatg dlXaug statt

xalg dlxutg, T'^ giebt xotg ’AlXoig. In alien diesen Fallen
,

die

nur eine Heine Auswahl des vorkandenen Materials darsteUen,

ist durck den Marcianus V die wirklicke Ueberlieferung erkalten,

und die Vergleickung lekrt, daB wir in nickts als reine

Conjecturen vor uns kaben. — Unter diesen Umstanden werden
wir dann, wenn diese ControUe feklt, well auck V verdorben
ist, sekr sceptisck sein. XV. 29.3 ist in PV uberliefert

vd^a^og 8’inb xov ^aGUscog dvadsdEiyfiEvog 0xgaxrjybg Atco xijg Heq-
0ixyjg dvvdfiEiag-, an dsro bat man oft Anstofi genommen, Schafer
scklug ial vor, Eeiske tilgte die Praeposition, und so ist sie auck

1) Wir liaben Lier einen Fall, der meines Eraclitens in die Eeihe der vou
Brinkmann (Eliein. Mus. 1902, 481 If.) besprocbenen gcbort. Die Worte rrjv tGiV

7.Biccg fehlten offenbar im Text, waren aber am Rand wnd zwar mit doppelter
Orientierung eingetragen, so zwar, daB tb ^isv ytQ&tov als vorausgebendes Stich-

wort, ifiEQias totg at^ccttSvccLg als folgendes Anscbluficitat gegeben war. Fiir

den Scbreiber von P scbeint aber nur jenes Bedeutung gehabt zu baben, und so
ist er fehlgegangen, weil tb TCQmtov zufallig zweimal hintereinander vorkam.
Interessant ist, daB in diesem Falle nicht einzelne Worte, sondern ganze Wort-
grappen zur Orientierung der Marginalnote verwandt wurden, Uebrigens sind in
P die an falsclier Stelle in den Text geratenen Worte durch ein am Rand bei-

geschriebenes % getilgt worden.

2) Fiir Buch XYI verweise ich auf Diodorus ed. Fischer lY, p. 61,9 ;
lY.

p. 80,24 u. a. m.
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in ausgelassen entsprecliend dem Diodoreisciien Spracligebraucli.
Und doeli beraubt uns diese Streicbring eines bedentsamen Hin-
weises. So sicber namlicb. Diodor nicbt sagen konnte GT^azrjyos
dxb zrjg dvvdfieag, ebenso sicber ist, daB sein regelmaBiger Spracb-
gebrancb erfordert : cpaQvd^alog zov ^a6iks(s>g d o dsdsiyfiivog
0zQcczifjy6g^^. Also ist uxo alte Variante zu dva, die an falscber
Stelle in den Text geraten ist, tmd giebt eine scbeinbar glatte,
in Wabrbeit verwassernde XJeberliefernng.

Grlos, der Scbwiegersobn des Tiribazus, siebt sicb, nm gegen
eventnelle Angriffe des Konigs gescbiitzt zu sein, nacb Bundes-
genossen um. avd"bg oSv xgbg fihv ’'Jxoqi.v .... diaxQsff^avGdfisvog

Ovfificcxtocv evvid-szo xazd zov ^a0cXs'(og, 3tp6g zo-bg AccxeSai-
^oviovg yQ(xg)(X)v STCijQS %at&. xov xccl j^^QTj^cctcov

TcXTjd'og STcriyysXXsro dm^siv %al xccg aXXag BTtayysXCccg iisydlag STtot-

BLto^ vTtcax'^ov^svvg 0v^7tQd^6iv avTOtg rd xard trjv ^EXXdda %al t'^v

•fjysiiovLccv avtotg xijv %dxQiov dvy%€cta0%£vd0Biv. of ds UTCaQudtcct . .

.

XV. 9. 4. So lesen die Herausgebei*, aber TJeberlieferung ist das
nicbt. P und V lassen die W orte TtQog Ss xo'bg — xov pcc(3̂ lX6o^}g

aus und damit sind sie gericbtet. Aber sie feblen aucb an dieser

Stelle im Laurentianus LXX. 12-) (P), wo vielmebx am Rande no-

sr

tiert ist 8rt XsL Erst als F zu of ds ZlTtaQtLdxui kommt, erkennt
er "den Zusamnxenbang

,
interpoliert bier die in Prage stebenden

Worte und stellt sie durcb Zeicben derart um, daB sie an <?vz;£'^£to

oicctd xov fiaatXscDg anscblossen, worauf er aucb die Randnote tilgen

konnte. bat die Stelle einfacber gebeilt ; er scblieJSt an ^vved^sto

1) Vgl. 11. 5; XIV. 12; XVII. 29; 104; XVIH. 39; 40; 48; XIX. 12; 141;

XX. 60. Das einzige ocvccdsfavvco fincle ich in eiiiem Citat in direkter Kede
XIIL 98.2.

2) Ueber den Laurentianus LXX. 12. der einst die Grundlage der Diodor-

ausgaben bildete, sei bier niir bemerkt, daB er fiir die dritte Pentade wertlos,

fiir die vierte leider unentbebrlicb ist. Selbst in der Besclirankuiig
,

in der ihn

Vogel fiir die dritte Pentade gelten lassen wollte, daB er namlicb eine Controlle

fur die von ibm als a bezeichnete Ueberlieferung — in "Wahrbeit sind es die

Apographa von V — darstelie, kann F nicht mebr gebalten werden. Das gilt

vor allem fiir das XIII. Buck, wo F auf die Patmische Tradition zurtickgebt,

waiirend in den Bucbern XI und XII V seine nachweisliclie Quelle ist. Leider

stelien noch immer scblechte Conjecturen von F im Text. XIV. 23. 1 lautet in

den Ausgaben
:
iisxd ds rccvzcc . . . ^lallov dsl Huts^QiTtzszo (sc. 6 %ta)v) xal zr]v

%mQav ^TtB'ndX'VTttBv. ncczsQ^lTcvBzo stebt zwar in F, wird aber weder medial

nocb in diesem Sinne gebraucbt. P und V bieten denn aucb xatBQittBzo^ das ist

sinnlos, fiibrt aber auf das Kicbtige. Diodor schrieb %citB^Qriyvvto. (Vgl, II. 27.1

Hfi^Qcov fiBydXcov Hccta^^aysvreov
;
XVIL 94.3 %Biii(hvBg dy^ioi %cctB^^dyr[accv. Plut.

Fab, 16 ccvEfiog naxB^Qi^yvvto).
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mtcc tov ^a^cXirng : totg ds AccxsdccL^ovbOig xQijfidtwv TcXTjd'og iycijy-

ye'Usto dmesiv u. s. w. Dafi auch. diese Conjectur jrnig ist, folgt

daraus, da6 in !“ ^sv vor "Axoqlv feMt
;
man hatte es getilgt, als

dem ^ev kein 81 entsprack, d. h. als die TJeberlieferung von PV
anch. in der Quelle von T®' befolgt ward. Uns bleibt nichts iibrig,

als nacb AifvmCav, nacb evviO'Bto oder ^aeuXims sine Liicke anzu-

seizen.

Auf der andern Seite miissen wir uns in einigen Fallen den

Lesungen von anscklieJlen XV 6,3 xdhv T* ndXai PV; 33.4

xcc&tdtavsv £%oijcfag T* xad’iff'cav ivs%O'80ccs PV
;

34.3 xo^i^op^vi^v

voftt^ofidvrjv PV; 61.4 &XX &xovi,tl 1“ die andern anderes; 66.4

ivavtiug T'^ ixamag PV
;
62.4 §0imtdQ%ai T“ ^oirorap^ot PV

;
79.2

&llk %sqI T* SfiK • %bqI PV
;
86.1 t^s toig xi.v8vvoig avdgaycc&tccg

BxsdEi^ttVTo T® die andern anderes^). Wir folgen bier T®, nieht

weil er alte Tradition bewahrt katte, sondern weil wir seine

Conjecturen billigen. Wie weit wir T® zustimmen wollen, wenn

er iiberlieferte grammatiscke Eigentiimlickkeiten (Unterdriickung

von Augment, Verdoppelung von Augment, falscke Aspiration,

Sckwanken des auslautenden g u. a. m.) nack reinem Sprachge-

brauck verSndert, kangt von einer genauen Pntersuckung der

Diodoriscken Formenlekre ab*"*).

Die am SckluB aufzuwerfende Frage, ob T® etwa nickts anders

1) Bagegon scheint mir Fischer zu Unrecht rivmv XYL 13.2 aus

aufgenommen zu liabeu, Ich verweise auf IV. 0,4, wo die Lesuug von B rivbg

dxirch Eusebius bestatigt wird. Gegen §ori^'iqaovmv X7I. 77.2 hat aber

bereits Radermacher (Rhein. Mus. 1894. 163 if.) grammatische Bedenken geltend

gemacht; in Wahrheit ist es nicht einmal 'Usberlioferimg,

2) Man darf m. E. nicht so weit gehen, jede durch Papyri und Inschriften

zu helegende Form, die sich versprengt in alien Handschriften iindet, als edit

anzusehen. Beweist es wirMich etwas fiir Biodor — ich fiihre Fillle aus Cronerts

Memoria Herculanensis an —
,
wenn in P und, ich flige Mnzu, in Y hie und da

igjLdstv, iqji^arjs u. s. w. uberliefert ist? Boch nur dann, wenn die Handschriften

der ersten Pentade zustimmen. Ein lehrreicher Fall. Biodor XII. 3G.2 bericlitet

iv Ss tccig ^A^rivciig Mitav . . . tijv d'POficc^oiisvrj'ix ^vvBcc%aidB%aBt7iQi§cc.

(ohne Yariante). Ber Satz ist, wenig umgearbeitet
,

in das Argument von Buch
XII iibernommen worden : cb? Msrcov a A^rivatog n^&zog i^id'rins ti}v ivvscc%ccL-

dsnastTjQlda. So conjiciert aber erst F
;
Y Rest ivvsncads%srriQ^dce, P mit geringer

Yariante ivvBccnaLdsnBtrjQL^ci. Bie in der genausten Handschrift Y stehende Form
liiBt sich zablreich aus Papyri und Inschriften belegen, wo wir

u. a. m. finden. Stammt sie deshalb von Biodor ? — Sicber nicht
;

denn in der

Textstelle, die fiir das Argument excerpiert wurde, war ivvsccncctds'ncistriQLdix

durch dvoiia^oi-iimiv so hervorgehoben
,

daB in das Argument unmoglich eine

Hebenform eingesetzt werden konnte. Papyri und Inschriften erklaren also den

Fehler cler Ueberlieferung, beweisen aber nichts fiir Biodor.
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sei, als ein Apographon von P, hat ihre eigentliche Bedeutung

verloren, seitdem wir constatieren mtiBten, daB die wenigeu braucli-

haren Lesnngen, welche gegeniiber PV bietet, reine Conjec-

turen sind selbst dann, wenn T**" nicbt anf P selbst, sondern auf

einen Brnder von P zuriickznfdbren ist. Die oben besprocbenen

Pffle beweisen nach keiner Seite bin etwas
;
denn P kann seine

Quelle sehr genau copiert baben, und die Conjecturen von

konnen auf die Lesnngen dieser Quelle aufgebant sein. Diese

Auifassung batte den Vorteil, daB wir in den Ffflen, in welcben

gogon P mit Y zusammengebt
,

Tradition bei annebmen

konnten. Auf der andern Seite feblt aber ancb ein entscbeidender

Grrund, der die Annahme verbote, daB in letzter Linie auf P
selbst zuriickgebe; denn es ist ein Irrtums Piscbers, wenn er an-

giebtj das Argument von Bucb XYI feble in P, wo es vielmehr

in gleicber Form erscbeint wie in T^, und nacbdem wir gesehen

baben, wie fein mitunter conjiciert, wird man ancb auf die

wenigen Stellen, an denen T® mit V gegen P stebt, keine Scbliisse

aufbauen wollen^). Eine Entscbeidung in dieser fiir die Text-

constituiernng gleicbgiiltigen Erage vermag icb nicbt zu fffllen.

Viel weniger interessaiit ist der zweite Teil der Handschrift.

Zur Erganzung des eben cbarakterisierten Codex T**- wurde namlicb

von einem andern Schreiber^) eine Abscbrift der Blicber XYII

—

XX bergestellt. DaB dieser zweite Teil (T^) mit dem Parisinus

1666 (B) eng verwandt ist, bat Fischer riobtig erkannt. Ein

Irrtum ist es allerdings, wenn er T^ gegeniiber E einen selbst-

standigen Wert zuweisen will. Die Fffle, welcbe er bierfiir lY

pag. XII sqq. anfiibrt, bernben durchweg auf CoUationsfeblernf

aucb XIX. 82.4 stebt %iveiv in T, wie in alien andern Hand-

schriften. Aebnlicb sind die Falle zu beurteilen, wo nacb Fischers

Apparat R verdorben ist, wabrend T'" — Fischer nennt die Hand-

scbrift X — mit F das Ricbtige bieten soil. Icb fiibre als Probe

das vollstandige Material aus Bucb XYII an. T befolgt die Le-

sung von R in folgenden von Fischer falscb oder nicbt angefubrten

Fallen : Diod. ed. Fischer lY. 152. 16 BTCL^iXsiav ^ihv iisfdXriv

155.17 %al feblt. 166.1 t6ts ^sv. 166.27 i]%ov(3vv, 174.6 Mid'Qi'v-

vovg, 187, 14 Xoycov. 204. 12 aTtstQsijavto. 212. 26 dvccXcDd'evtcov,

217. 17 tQoq)iiv. 218. 20 [Tt^temv, 220. 1 dt^xaca, 220. 3 ts feblt.

‘

1) Bei dieser Annalime liatte als eleganteste Conjectur die zu XV. 8.1 zu

gelten, "Wo P sXccttov TCQOGdo'AJiQ'Bv^cav^ mit V ricMig BXcctto'Pcc tmv

7CQ068o’i^ri%'svtaiv liest.

2) Auf Folio 115^^, vro das XYII. Bucb eiusetzt, stebt oc, Fol. 123^ |3, ISDy...
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221.4: TCQotsQoov. 223.1 rrjv fehlt. 223.22 ^aeiXix'^v fehlt. 227.19

aycavt^ofisvog. 240.9 iavtbv (ihv &XB<paCvExo. 241.3 jcilptog lefrcit

252.16 S'. 2Q2.b 'Jqq^kv. 266.17 M. 290.12 (ie&’ CxEvriQCag.

295. 12 xSjv «oXXS)v 3^. 295. 21 xkg Kag^aviag. 304. 14 GvvxKffia.

307. 24 0xddiov fehlt. 309. 6 uvxbv xatg x&v. 313. 12 Ba^vXcoviav.

T stimmt nicht mit 1? iiberein, sondern liest mit R: ©sxxaXo-bg

148. 1. SoQiJcxtjxov 166. 25. imysvonEvmv 168. 8. Stoxt 168. 11.

^vQ0ccg 207.1. Alle Handschriften hahen 181.13 xal xbv Xoitc'ov.

222. 25 %eqI xcov bXcov ayavoav. Schliefilich ist 189. 3 ysvis^'Kt von

R selbst in yives&m corrigiert, 241. 1 TigiSdxov von E.^ in T)jqc-

Sdxov corrigiert, wahrend 169. 2 in R (ihv dnrch Ptmkte getilgt

ist, T aber 0vv€^oaiX0s
,

d. h. ffvvs^ovXevSs mit R liest. Danach

redncieren sich die Ralle, in welchen der Marcianus 476 mit P
gegeniiber R zusammengeht

,
anf folgende ; 169. 18 §^aXXov R,

e^aXov TP; 162.4 iuXeaxvag R, mXmxviag TF 190.8 xa dSsXgaw R
TP; 263.2 Jtgbg'JXE%avSgovF,-, stgbg tbv'j^XB^avSgov TP.

Also nnr Orthographica bis auf den letzten Pall, und auch dieser

beweist nichts, weil die Handschriften bei Eigennamen den Artikel

beliebig fortlassen nnd interpolieren. Ich brauche wohl das Ma-
terial fiir die Bucher XVIIT—XX, wo die A^erhaltnisse den eben

geschilderten ganz analog sind, danach nicht mehr vorznlegen.

Hervorgehoben sei nur noch, daB speziell in Buch XIX und XX
die TJeberlieferung von T^ viel corrupter ist, als es Fischers Ap-
parat erscheinen laBt, der ofFenbar im Lauf des Drucks von der

Anfangs befolgten Absicht, samtliche Varianten mitzuteilen, abkam
und sich auf eine Auswabl beschrankte. In einer kritischen Aus-
gabe diirfen Lesarten von T** nur da angeftihrt werden, wo in

R Blattverlust eingetreten ist. In diesen Fallen aber mufi T'’

mit Hiilfe des Vaticanus 132 controlliert werden, der ebenfalls

Apographon von R ist, und zwar ein genaueres als T’’^).

Ist T durch unorganisches Verbinden zweier Handschriften
erst geworden, so stellen die andern Handschriften, welche gleich

T die Biicher XV—XX umfassen resp. unafaBt haben, fertige Gre-

bilde da. Sie stammen also aus T. Um im einzelnen das Ver-
haltnis dieser Handschriften — ich meine die im XV. xmd XVI. s.

geschriebenen SDy (S. 23) — zu der gemeinsamen Quelle klar zxx

1) Das hat Fischer ubersehen. Y. p. 335.3 liest er mit %(xr^ x^v tqCxTiv

wahrend F und Yat. xijv %qCxr[v bietenj diese auch an sich bessere
Fassung hat als Ueberlieferung zu gelten, Ebenso ist p. 335. 14 xh tcXs^ov xf/g-

dvvdiiscog d7to^s^l7i%d)g durch die Uebereinstinimung von F mit Vat. als Tradition
gesichert gegeniiber dem von Fischer aus aufgenommeneu d7io§s§ln^G)g xb
x[;XbVqv xfjg dvxdiismg.
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legen, gentigt es, die voUstandigen Collationen dieser 4 ^Hand-
schriften ans dem Beginn des XVII. Bnches — es ist eine der
wenigen Bartieen, wo sie alle erhalten sind — ZTisammeiizustelleii.

Dindorf III. p. 376. 3 TSD j
376. 8 ^CXrixov TSy iiiXxov I).

376.

8 &Xi%cc{^va6hv TSyD. ’)

376. 20 ScoQal TDy dcoQais S.

377. 4 8%Qdvyi0sv TDy sy^gat'^g iysvsro S.

377. o aKQ(x)r'YjQta0'd'6vrccg TSy d%QC3t'r}Q(ovg d'ivtag D.
377. 13 ^dXr}6tQig TDy d'd^a^tgvg S.

377. 17 ScQQc'ovg TSyD.
377. 21 TcagoTtavt^ddag TSyD.
377. 23 'fi ysvo^svT] sv u^g^'oLg ^ovoiicc%ia TSD ^ ysvofihrj ^ovo-

^a%Cix sv &^QLOLg y.

377.

32 itQog rbv d'dvatov TSyD.

377.

35 %ccxE0q)Sv TSy^D verb. y^.

377. 36 ^vQiddcQv TSy ^SQid(ov D,

378, 6 xXCxov TyD %X'y]%ov S.

378. 10 TSyD.
378. 19 aTCavxag TyD feblt S.

378. 22 roxi ^aaLXecag TSyD,

378.

23 vLx^Gfag Ttagard^sL TSyD.

378.

24 ccircb feUt TSyD.

378.

26 TtagaSo^cov ^<ps^v ts TyD ^(pscov TtagccSd^mv ts S.

378. 30 0(jO7tsofL7]v TSyD.
378. 31 xa'it'Tj TSD xavtr} y.

379. 1 rbv] x^v TSyD.
379. 1 ocaxd] stcI TSyD.
379. 3 %eqI — TCQoxXij^scog feMt y.

379. 11 x(6^ai; TSyD.

379.

30 TO'bg feUt TSyD.

379.

33 (laxsSovag] XaxsSai^oviovg TSyD ^).

379.

32 ^L^d'ovg fehlt TSyD.
379. 37 x& dXa^dvdgG} feilt STyD.

379. 38 sig x'^iv pa^vXavCav TDy sig xrjv (iccjivX^va S.

380. 1 b ^a^iXs'bg TSy ^miXs'bg D.

380. 2/3 {;<?'P£pox' ds 'bitb t^v sXX'ijvcov Ttat^^slg rav q)lXo&6(po^v

380. 7 yBvofiBvcov TSyD *^). [TSyDv

380.

8 vcitov fehlt TSyD ^),

1) So alle HandscLrifteii. Fischers Angahe ist unvollstandig,

2) Ebenso liest R, yLvoi^svav F*. ysysviiiiivcDV ist moderne Conjectur.
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Diese Partie^) zeigt bereits, daJS bald S, bald y, bald D von

d.er Lesnng der Grruppe abweicbt, dafi aber nie zwei dieser Hand-

scliriften znsammen gegen T stebeii. Also liegeii in S
, y und D

drei selbstandige Apograpba von T vor» S — die alteste dieser

3 Handschriften — ist nocb im Orient ans T abgescbrieben *) von

einem ganz unwissenden Schreiber
, y nnd D dagegen sind in

Yenedig bergestellt, wo T seit 1468 in der Bibliothek von S. Marco

]ag. Wabrend y He nnd da etwas willklirlicli mit der Ueber-

lieferung nmspringtj ist D ein ziemlick genaues Apograpbon, dessen

Pebler mebr anf Yerlesnngen; als anf absicbtlicben Aenderungen

beruben. —
Wie die oben ansgescbriebene Aiigabe des Katalogs der Bib-

liotbek von Fontainebleau zeigt, lag y bereits 1B50 in seinem

beiitigen zerstbrten Znstand vor. Es laBt sicb feststellen, da6 die

Blattverluste m Yenedig eingetreten sein miissen. Der Codex

graecus 40 der Genfer TJniversitatsbibliothek — icb nenne ibn Q
—

> ist eine Handscbrift des XVI. Jabrbnnderts in 4®, von 3 Scbrei-

bern gescbrieben nnd voUstandig erbalten. Znnacbst liegen 16

Quaternionen vor bis FoUo 127 anf welcben der Text von Bncb
XI bis znm Argument von Bncb XY inclusive gegeben ist. Ein

Best des vorletzten Folio (126) nnd das ganze letzte Folio (127)

des letzten Quaternio sind leer gelassen worden. Ebenso sind

von dem nun folgenden 17. Quaternio die vier ersten Folien (128

—

131) nnbescbrieben, erst anf Folio 132’’ beginnt der Scbreiber —
es ist nocb der erste — den Text von Bncb XV Slrjv tiiv

1) Die Veiiialtnisse sind in alien Bucliern analog; doch kann icli fiiglich

darauf verzickten
,

das ganze von mir anfgenommene Material zu veroffentlichen,

2) Sie stammt aus dem Kloster der lieiligen Anastasia in der Clialkidike,

wie eine Notiz auf FoL 233^ lehrt
:

^l§Ilov t^g ay^ccg ^JvactaaCag rijg

XvTQ^ccg tfjg iv tda ^sydXG) jSovvm nsiiiivrig. Die Handscliriften dieses im 16. Jalir-

hundert gegrundeten Klosters (IlaTtoiYSwQy^og, Byzant, Zeitschr. 1898. 57 ff.

;

UaTtccdoTtovXog KsQccpi^s^g ebda. 1901. 193 ff.) kamen zum groBten Teil nacli Paris

(Omontj Eev. des 4t. gr. 14. 1901. 481), und zwar durck Vermittlung des Abbd
Sevin, der von 1728—1730 den Orient bereiste (Delisle, Cabinet des maniiscrits

I. 380). T ist eine Bessarionkandscbrift und war als solcke in der Mitte des

XV. Jahrkunderts in Italien; das ist der terminus ante quern fur S, der sicker

immitteibar aus T copiert wurde, wie folgende Tatsacke beweist: Dindorf IIL

398.7 ist atri von i^sarrias in S auf Rasur geschrieben. T beginnt aber mit der

Silbe 01:71 eine neue Zeile; also ist das Auge des Sckreibers von S zuerst urn

eine Zeile abgeirrt.

3) Das erste Folio des ersten Quaternio ist unbosckrieben und darum bei

der modernen Zaklung nickt beriicksichtigt worden. Daker reicken die 16 Qua-
ternionen nur bis Folio 127, statt 128,
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utQccyfiatsLuv sicj^otsg . . . und fiihrt ihn liiuab bis XQrjfiau'Ssiv

tbv d'sbv zad'dXov tcsqI d'dvatov (XV. 10.2). Mit diesen Worten
bricht auf Folio 135^ der Text plotzlicb ab, obne daB die Seite
veil geschrieben ware. Dieser eigentiimlicbe Tatbestand erldart

sich ganz, weiin wir uns daran eriiinern, daB der Parisians 1660,

naebdem er durcb Blattverlust zerstort war, riebtig umgeordnet
mit den unmittelbar anf Ttsgl d'avatov folgenden Worten ocal tovtov

^(ZQtvQag einsetzte. Also sollte Q dazu dienen, den Parisinus 1666
zu erganzen, und so finden wir denn aneb im folgenden, daB Q
ausscblieBlicb den Text derjenigen Partieen giebt, welcbe in y
feblen. Anf den 5 Qnaternionen, welcbe die Folien 136—173
bilden^), stebt von einer zweiten Hand gesebrieben die Partie

TtXstco t(^v siQtj^svcDv (XVIL 74. 5) — avrjXsmg koI TtcKQmg 6vsl-‘

SC^ovtag (XVIII. 67.5): der Parisinus batte den Text bis dianla-

Ttavtce %cu aQTtccxd'svta gegeben, nnd setzte wieder ein mit cciva

rag 0v^(poQag, Da der Parisinus dann wieder mit iiceidri Ttaga

abbracb, so laBt Q auf 10 Quaternionen (Fob 174—253) den Text
von rolg ^anado^tv ^do^sb 8bd^ rbv . .

.
(XIX. 11. 5) bis zum Ende

von Bucb XX folgen, und zwar sebrieb eine dritte Hand das Ende
von Bucb XIX, wabrend Bucb XX wieder ganz vom 2. Sebreiber

berriibrte. —
Wollen wir Q in das Stemma der Handsebriften einordnen,

so miissen wir sebeiden zwiseben der von erster Hand gesebrie-

benen Partie (XI—XV. 10. 2) und dem Rest der Handsebrift. In

jenen Stiicken tritt Q in ein enges verwandscbaftlicbes Verbaltnis

zu dem Riccardianus 33 (--= R). Icb stelle aus dem Anfang und

Ende eines jeden Buebes die Stellen zusammen, in welcben Q
und R gegeniiber der G-esamtilberlieferung die gleicbe Lesung

bieten

:

Vogel IL 221. 19 Ttgbg ai%oXavovg feblt RQ,^ ^Qog 0a%olccvovg

223. 10 ml robg HXrjvag xvtcqov] robg a^Xrjvag in beiden

nacbtraglicb getilgt.

1) In Walirlieit ist das erste die Folien 136—141 umfassende Gebilde Feute

eine Trinio*, aber das nitiB jiingeren Datums sein. Mit den Worten jtQOGtat-

xoiLBvov 7tob7]G6Lv iTCTjyysb'Xavo (XVII. 84,1) ist Q bis gegen Ende von Folio 138^

gelangt; den Eest dieses Folio laBt or leer und setzt 139i^ mit oC ds iiLG&og)6QOL

ein; zwiseben 138^ und 139^ liegt die Mitte des Trinio. Da nun Q sonst aus-

scblieBlich Quaternionen kennt, samtlicbe Handsebriften der FKlasse aber —
und zu ibnen gebort, wie wir seben werden, Q — zwiseben ircriyys^Xaro und ot

Ss ^ba^ocpoQOL 2 leere Folien einsebieben, so war sicber aucb in Q urspriinglicb

eine leere Blattlage eingefiigt, die erst nacbtraglicb als unbesebrieben entfernt

wurde.

Kjjl, Ges. d. WisB. Nachrichtoii. Philolog.-Mstor. Klasse 1007. Heft 1. 3
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223. 20 &vSQCav. 232. 7 iyyeUcov RQ^ dyye'Xav Q\
V

233.1 233.8 tsjlsv’rfj^cdrmv. 233.13 Tcaga^-

%sva0(xpi6vog. 233. 17 7caQa%alov^BV(x)v vrlg iXsvd'SQcag,

233. 20 ysvofiBvmv. 234. 6 ysvo^svoc. 234. 6 bvqv-

piBv ^oXsiiiOvg. 234. 26 3c3<3BLy R do^scv Q.

236. 3 %al feMt. 237. 27 aTtoXcDvto. 350. 2 d' ccvryg,

3B1. 5 civt&] avtmv. 351.23 svdipbav. 352.6 %xj-

y>0vog RQ,^ xiy^covog 353.18 ^iXXy^Covg RQ,^

0iovg 354. 24 XaKsdccty.ovLccv im Text, (laKsdoviav

am Rand R; ^aKsdovoav im Text, Xa%€dciiy.ovbav am

Rand Q. 356. 8 ts. 360. 6 pLdXtdtcc fehlt.

360. 25 ^vXXyaecog, 364. 18 e%6lv rcjv. 460. 27 sig

fehlt.

Vogel III. 1.1 (Stgatriyca RQ^ c>tQaT6ia 3.11 avQiTt'jtov

RQ^ SVQL7COV Q‘^. 8. 16 :n:Q06s%6iisvoL RQ^ 7tQo08v%6-'

fisvoL 9. 4 (jxyXytiov, 12. 21 i^sXd'dvtcov.

13. 16 ayQyitav RQ^ dyQVTtTtav Ql 15. 2 ivB6Q%ri6B RQ^
ivBmXKy^s Q^. 15. lO ysvdiisvog RQ^ ^a%6iisvog

17. 14 dsKBXimv. 179. 4 TtaQacfxavdcfag RQ' %axa6-

xEvdaag Q^. 179, 7 %arsmij6aro RQ^ dvaxty^ato Q^.

181.5 ^ixeXmv. 184.21 xutiXsiTts. 184.24 jjr^oto'ro-

Qov^hocg. 191. 1 xyv fehlt. 191. 7 c:)%vQa)tdtriv.

193, 5 ditBxyQv^av, 195. 6 xal fehlt. 196. 9 ^qpo^d-

liBvog. 197. 14 %al felilt. 360. 18 xaV feMt.

350. 23 Tg] 'TOTS. 357. 4 to5 feUt. 362. 11

362. 24 voiit^oi.L6paLg RQ^ xo^i^oybivaig Q^. 363. 10 xlXi-

xCag'] 0iKsXLag. 363. 19 xo}ib6ag. 363. 24 STta^aXXB,

368. 4 feUt. 369. 16 dvdQia. 370. 6 efaXaiitvav.

370. 9 iyxcoQ'i^^rj. 370. 23 xaivoTCQayiag, 371. 14 ri}

felilt.

Nun ist Q in sehr vielen Fallen, wo R die richtige Lesnng
erhalten hat, verdorben, wahrend das nmgebehrte Verhaltnis, von

einigen Orthographica abgesehen
,

nie eintritt. Einige weitere

Falle fiihrten direkt auf die Vermntnng, daB Q Abschrift von R
sei. Vogel II 285.4 giebt R mit V, zn dessen Apographa es ge-*

hort, 7tQ06spr}6aVj tilgte aber nachtr^lich das o'
: Q hat TtQo^ycfav.

Entsprechend corrigiert R SovxsvtLO), was er ans V entnahm, in

dovxBtcco, was Q aufnimmt (II. 350.11). Vogel III 2.22 hat R

1) Dazti recline icli aucli Vogel III 362. 1, wo R t^v alyvTttCcov liest, wall-

rend Q riclitiger xhv aiyv^tCmv bietet.
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am Zeilenbruch die Silbe tQs von iutixQBi^av ansgelassen. Q giebt

TQ6

ijts^av, Nocb bedeuttingsvoller liegen die Verbaltnisse 111183.14.
Ei^ hat Xoyov—dXijd'SLav ausgelassen

;
tragt diese Worte am

Rand richtig nach; die Silben d£%s von 7tQ06d£%66d'a), welche nun
am aubersten Rande standen, gingen aber friihzeitig verloren. An
ihrer Stelle schrieb eine dritte Hand doxa. Q, giebt im Text
TtQO^doxd^d’CD, was am Rand in 7tQo6ds%e0d'C3 corrigiert wird^).

Die auf Grand dieser Tatsachen gewonnene Ansicht, dafi Q
Apographon von R sei, muBte eine Bestatigung durch den Riccar-

dianus selbst erfahren konnen. Da namlich Q den Text nur bis

Bnch XV 10. 2 Ttsgl %'avdrov gab, um den AnschluB an den Pari-

sinus 1666 zu gewinnen, so muBte sich in R, wofern er die Quelle

von Q war, an eben dieser Stelle ein Zeichen linden, welches die

von Q zu copierende Partie nach unten begrenzte. Auf eine des-

halb an ihn gerichtete Anfrage teilte mir Herr Professor Vitelli

in liebenswiirdigster Weise Polgendes mit: jNel. cod. Riccard. 33

f. 189^ le parole di Diodoro otepl d'avdtov
j
xccl roiitov etc. dopo

•d'avdxov non hanno alcun segno in inchiostro, c’e pero un colpo
dhinghia®) nella direzione che ho indicata’. Damit war der Be-

weis geliefert, dafi der 1. Teil von Q unmittelbares Apographon
von R ist.

Piir die von zweiter und dritter Hand geschriebenen Partieen

axis den Biichern XVII bis XX mufite, da der Riccardianus mit

Buch XV schlofi, zu einer andern Quelle gegriifiFen warden. Zu
ihrer Charakterisiernng sei zunachst hervorgehoben, dafi die dem
Laurentianus LXX, 12 (P) eigentiimlichen Lesungen durchweg in

Q wiederkehren. Aber F kann nicht die unmittelbare Quelle von

Q sein; denn zahlreich sind die Palle, in welchen Q mit dem
Marcianus append, class. VII cod. VIII, den ich B nenne, gegen-

iiber F znsammensteht.

1) Q ist nach einer Handschrift der F Klasse durchcorrigiert worden : z. B.

Vogel IL 231,1 Q^V ^gofiya^ Q^F utQofjysv sv^'bs. 354 6/7 ivvsccnaLSsxstrjQL'Sa

Qiy
: ivv£cc%cciSs%ccstriQLda Q®F. Doch fand diese Durchcorrectur nicht auf Grand

von F selbst statt. Entscbeidend ist, daB nciTOQ&fa^dtcov liest, was die jtin-

geren Handschriften der F Klasse bieten, wahrend F selbst richtig

fisvcov liest. Vogel III. 18. 20,

2) Ich erinnere daran, dafi auch die im vorigen Bericht besprochenen Zeichen

des Marcianus 374 mit dem Nagel eingedriickt waren. Das gleiche werden wir

im Marcianus 376 und app. VII. VIII hnden. Im Vaticanus 130 und Ambrosianus

J 110 sup. ist dagegen Tinte benutzt.

3 *
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Diiidorf III. 470. 21 F y^g BQ
V7HSQ

32 ^aQccysi verb* iTCSQTtaQaysc BQ^)

530. 7 7CtolsiiaL(D F TtroU^iaLOv BQ
16 ksovvdtco F lEovvdtoo BQ
27 Tcagd F 'Jtsgl BQ

IV. 141. 27 r^v F 'iilCcov BQ
142. 12 hv F t^v BQ
147. 22 xijv %atd§a6tv F %a'td^a6iv BQ

24 d%a6^v F Ttae^v BQ
24 %sL^a<3iav F dtdXv^iv BQ

149. 17 F fehlt BQ^ hzgl Q^

151. 14 rc^ F felilt BQ^ lizgf. Q*^

163. 10 %QoXayb^dvovtaq F TtQodXayb^dvovtag BQ^ verb.

156. 7 re F feUt BQ^ hzgf. Q'^ [Q"'

281. 14 tovg Ts F tovtocg BQ.

Da nun von den zahlreiclien Apographa von B nur ein ein-

ziges, namlich der Parisinus I66O5 bis zu Ende des XX. Biich.es

reicht, dieser aber als Quelle von Q wegen zahlreicher Corrup-

telen^), die sich nicht in Q finden, ausgeschlossen ist, so bleibt B
als einzig mogliche Quelle ubrig. —

Eine Bestatigung dieser Vermutung lafit sich auf anderm

Wege erbringen. Da Q dazu dienen sollte, y zu erganzen, so

inuBte eine Verbindung der beiden Handschriften auch auBerlich

hergestellt werden. Es geschah auf doppelte Weise. Einmal hat

sich auf dem mit Folio 136 einsetzenden Qiiaternio in Q die Zalil

13 erhalten — in y war es der 12. Quaternio, der mit den un-

mistelbar vorausgehenden Worten td Sh dcccxXaTtsvva xal &Q7tax-

^svra (XVII. 74. 6) schloB. Sodonn warden in Q jedesmal am
Ende einer zusammenhangenden Partie die Stichworter notiert,

welche den Anschlufi an y herstellen sollten. Auf Folio 135 von

Q warden die ersten Worte von Folio 66 in y xal toiitov ^dg-

tvQccg eingetragen, und da so die Verbindung der beiden Codices

1) Diese teiden Fiille bcweisen ubrigcns scboii schlagend die Abbangigkeit

der zu B geborigeu Handschriftengruppe, uber die zusammenbaiigend gehandelt

werden muB, von F. Denn Tclriyfjg ist in F derart gescbrieben, dafi Tthq das

Ende einer Zeile bildet, so daB sich der Ausfall der Silbe in den Apographa
leicht erMart, walirend die MiBbildung <b7t£Q7CccQdyst, natiirlicli in der nuBver-

standenen Corroctur von F*-^ iliren Orund bat. Fiscbers Angabe zu dieser Stello

ist iibrigeus unricbtig.

2) Z. B. Dindorf IV. 145. 9 nmdysLv feblt im Parisinus, steht in Q ;
148.20

olmg feblt im Par., stebt in Q u. s. w.
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liergestellt war, koimte mit Fug und Reclit beigeschrieben werden:
oidev Interessanter liegen die Verbaltnisse auf Folio

173v, wo Q mit avTjXs&g ocal ovsiSL^ovtsg XVIII. 67.

5

scLiloB imd von jiingerer Hand als Stichwort cc'dr^ tag notiert

wurde, womit y tatsacblicb auf dem keutigen Folio 1 einsetzte.

Aber avt& feblt in F und ist daher aucb vom Schreiber von B
ausgelassen worden^); erst eine jiingere Hand fugte das Wort
liber der Zeile ein. TJnd analog liegt die Sacbe bei der oben
betracbteten Stelle (XVII. 74. 6). Dort bat B die Worte Kal

kQTtayP'ivta^ welcbe in F ricbtig standen, ausgelassen, aber von
jungerer Hand sind sie liber der Zeile eingetragen worden. Also

gerade an den beiden Stellen, an welchen Q einsetzt resp. ab-

bricht, sind in B, das im iibrigen kaum Correcturen er-

fabren bat, Yeranderungen mit dem Text vorgenommen worden,

und zwar auf Girund der Lesung einer andern Handscbriftensippe.

Mitbin bat der Scbreiber von Q, als er y erganzen wollte, in den

von ihm benutzten Venetus B am Anfang und Ende der zu co-

pierenden Partie die Varianten aus y eingetragen: B miiB die un-

mittelbare Quelle von Q sein.

Icb babe oben darauf aufmerksam macben mlissen, daB der

Teil von Q, der aus dem Biccardianus abgescbrieben ist, nacb

einer Handscbrift der FlOasse, aber nicbt nacb F selbst, durcb-

corrigiert ist. Seben wir jetzt, daB der zweite Teil von Q eine

Abscbrift des Marcianus B ist, auf den die oben gestellten Be-

dingungen zutreffen, so wird man es als sebr wabrscbeinlicb be-

tracbten, daB eben B die Quelle der Correcturen des ersten Teils

von Q ist. Auf eben diese Handscbrift werden wir aber aucb

die Verbesserungen zuruckfiibren mlissen, die in y eingetragen

sind; denn aucb y ist nacb einer von F abbangigen Handscbrift

durcbcorrigiert worden und nur B leistet, wie in anderm Zu-

sammenbang gezeigt werden muB, das, was wir von der Quelle

des Correctors von y fordern mlissen.

Das Facit der ITntersucbung ist mitbin folgendes : Bereits

im Orient ist durcb Combination der Reste einer dem Patmius

nabe verwandten Handscbrift (Bucb XV und XVI) mit einer Ab-

scbrift des Parisinus R (Bucb XYII—XX) der beutige Marcianus

1) Ein Leser, der die Verbindung von Q und y nicbt erkannt hatte, pole-

niisierte liiergegen: de sorte qu’il ne faut pas se fier a ce que dit le copiste

ovdsv Xbo^si.

2) Icb verdanke diese Mitteiiung der Liebenswurdigkeit des Herrn Pfarrer

Gelsborn in Yenedig, der bereitwilligst auf meinen Wunscli bin einige Stellen in

B priifte.
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T liergestellt worden. Ebenfalls im Orient wurde aus diesem

combinierten. Codex eine Copie anfgenommen
,

die zn Beginn des

18. Jab.rL.nnderts aus dem Kloster der beiligen Anastasia nacli

Paris kam: der heutige Parisinus 1664. Inzwiscb.en war T nacb

Italian in den Besitz Bessarions, und aus diesem in den der Mar-

ciana gekommen. Hier wurden zwei neue Abscliriften hergestellt,

von denen die eine — wir wissen nicbt, auf welchem Wege —
nach Genf kam : Genavensis 39'='*, die andere bereits in Venedig

starke Yerluste erlitten bat. Pm diese Reste zu einer vollstan-

digen Diodorbandscbrift zu erganzen, wurde eine Copie des beu-

tigen Riccardianus 33 bis Bucb XV. 1 0. 2 bergestellt
,
wabrend

die spateren Blattverluste aus dem Marcianus B erganzt wurden*).

Die fur einander bestimmten Teile baben sicb nie gefunden
;
nocb

beute liegt der eine in Paris (Pai’isinus 1666), der andere in Genf
(Genavensis 40). Ob der Genavensis, den Robertus Stepbanus

der Bibliotbek binterlieB, mit dem Parisinus gegen das Jabr 1550

nacb Prankreicb gekommen ist
,
und von dort erst nacbtraglicb

nacb Genf verscblagen wurde, vermag icb nicbt zu sagen. Da-
gegen gewinnen wir fiir die Geschicbte der italieniscben Biblio-

tbeken das Resultat, daB der Riccardianus 33 zu Beginn des

XVI. Jabrbunderts in Venedig lag.

1) Bei dieser Gelegenbeit wurden sowolil die aus dem Eiccardianus copierten

Aliscbnitte, wie die Beste der zn erganzeuden Handschrift nacli B durchcorrigiert.
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Wlllielin Meyer aus Speyer,

Professor in Gdttingen.

Yoi'gelegt in der Sitzung vom 23. Februar 1907.

I

Ueber das Monitorium an einen Enkel Karl des Gr.

Diese kleine Prosaschrift ist bis jetzt nur gefunden in der

scb-onen Handschrift aus dem Ende des 9. Jalirliiinderts
,

welche

im Britisclien Museum als Regius 12. C. XXIII aufbewalirt wird,

Ueber diese Handsclirift sielie den Anfang der Einleitung zu no. II,

Diimmler hat dies Monitorium drucken lassen im Neuen

Axchiv fiir deutsche Geschichtskunde XIII, 1888, S. 191— 196.

Ueber den Inhalt desselben ist sein Urtheil sehr unsicher. Es

lautet im Wesentlichen also: Casley (im Catalogue of the MSS of

the King’s Library 1734: p. 205), indem ex den Inhalt dieser Schrift

und der folgenden Verse (no. II und III) zusammenfafite, bezeich-

nete dieselben sehr Yorsichtig als ‘Admonitio moralis partim me-

trica partim soluta regi cuidam Caroli imperatoris nepoti data’.

Angeredet wird darin namlich ein Konig von jugendlichem Alter

und als dessen GroBvater ein Kaiser Karl bezeichnet; der sehr

fromme Vater des regierenden Herrschers wird so wenig deutlich

bezeichnet, dafi wir nicht einmal wissen, ob er als Kaiser oder

nur als Konig regiert bat. Hieraus ergeben sich zwei MogKch-

keiten : entweder ist an Karl den Kahlen zu denken oder an einen

der Sohne Ludwigs des Stammlers, da sowohl der eine wie die

andern einen Kaiser Karl zum Grofivater hatten. Im letzteren

Ealle bliebe noch die Wahl zwischen Karlmann in der Zeit seiner

Alleinregierung (882—884:) und Karl dem Einfaltigen (898). Piir
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eine der letzteren beiden Moglichkeiten konnte es vielleicht spi'ecben,

dafi die Lobspriiche, die dera GroBvater ertheilt werden, fiir Karl

den GroBen nicht glanzend genug klingen, und daB der Vater

nur sebr beilaufig erwabni wird. Man sollte glauben, da es dem
Verfasser hauptsacblieb anf die FSrderung der Kircbe und der

Religion ankommt, daB er Ludwigs des Fromnaen eingebender

batte gedenken miissen, Ludwig der Stammler dagegen regiei'te

nur so kurze Zeit (877—879), daB allerdings von seinen Handlungen

nicbt viel gerubmt werden konnte.

Diese Deductionen Diimmlers sind mir zum Tbeil unverstand-

licb. Er scheint von dem Irrtbum auszugeben, daB der bier ange-

sprocbene Konig selbstandiger Alleinherrscher, also sein Vater

todt sein miisse. Icb denke, es wird geniigen, die Tbatsachen.

einfach darzulegen.

Der Angesprocbene ist jung; § 8 in bac iuvenili aetate. Er
bat nicbt nur den Titel Rex, sondern er bat aucb zu regieren .•

§ 1 inter reipublicae curas vestra excellentia salubritatis praecepta

ad mentem revocans. Er stammt aus beriibmtem Fiirstenstamm

:

§ 7 dominus augebit annos tuos, sicut fecit antecessoribus tuis

regibus, qui in boc seculo nobiliter regnaverunt.

Der GroBvater Karl wird in § 10 genannt: Meminisse debet

vestra prudentia serenissimi imperatoris avique vestri Caroli, qui

tanta fuit prudentia et benignitate, ut non solum iustus apud
deum, sed etiam apud homines predicaretur. mansuetudini iuncta

fuit in eo virtus et prudentia, ut omnem banc gentem sublimaret

et erigeret. aecclesias etiam et monasteria instantissime aedificavit

et conposuit. Scbon das Pradikat ‘omnem banc gentem subli-

maret et erigeret’ zeigt deutlicb, daB dieser GroBvater Karl
der GroBe ist.

Der Vater wird in § IB und § 21 vorgestellt: § 15 Super
eecclesiarum ac monasteriorum conservatione atque eorum privi-

leges conservandis vestra sublimitas vigflans semper ac prona sit,

ut eorum reKgio sicut piissimi [et] domini nostri, genitoris autem
vestri, ita et vestris temporibus non solum inconvulsa manere, sed
etiam prout possibile fuerit crescere se gaudeat et laetetur (in

der Hft baben ‘inconvulsa manere’ und ‘crescere’ die Platze ge-
tauscht). Hier kann man allerdings interpretiren ‘sicut oliin

piissimi genitoris vestri, ita nunc et vestris temporibus’ : aber man
kaim ebenso gut interpretiren ‘sicut mine piissimi . . genitoris

vestri, ita alig^uando et vestris temporibus’. Wenn z. B. der Ver-
fasser im Jahre 817 Ludwig den eben ernannten rex Boiariae an-

sprechen woUte, weBbalb durfte er sicb nicbt so wie in § 15 aus-
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driickeD.? Anch der Ausdmck ‘domini nostri, genitoris autem

vestri’ zeigt, daB der Vater nock regiert. § 21 His paucissimis

verbis vestram presumpsi admonere sublimitatem, piissimi genitoris

vestri vestroque instigatus amore: ancb diese Worte zeigen, daS

der Vater nocb lebt, dafi aber der Sobn unter seiner Obbnt stebt.

Ludwig der Fromme bat gleicb in den ersten Jabren nacb

Antritt der Hegiexung seinen unbandigen Drang fiir die Yerbesse-

rung des Moncbswesens und der Geistlicbkeit dnrcb viele Re-

gierungsbandlungen bewlesen. JBei seinem Regierungsantritt war

der alteste Sohn Lotbar 21 Jabre alt; die beiden andern, Pippin

und Ludwig, waren erst etwa 11 und 10 Jabre alt. Erst im Jabre

817 scbeinen sie den Titel Rex erbalten zu baben; vgl. Simson,

Jabrbiicber Ludwig d. Fr. I S. 29. Demnacb scbeint diese

Scbrift nicbt vor, aber auch nicbt large nacb 817 an einen dieser

3 Sobne Ludwig des Frommen gericbtet worden zu sein.

Betitelt wird der Angesprocbene ofter mit Rex (§ 7 vene-

rabibs rex); dann vestra sublimitas § 1 11 14 21, v. sereniias

§ 1 2, V. excellentia § 1 21 (vestra prudentia § 10, v. mansuetudo

§ 11); dazu gloriosissime domine § 5 und dulcissime domine § 10.

G-anz seltsam ist bier die Vermiscbnng der Einzabl ‘Da oder

Dein’ mit der Mebrzahl ‘Ihr oder Euer’; nur ‘tua’ sublimitas etc.

scbeint gemieden zu sein. Z. B. § 1 vestra excellentia salubritatis

praecepta ad mentem revocans babeatis, ubi .
.
possitis. § 14 sicut

dominus vestrae sublimitati faciet, si fueris pins. § 16 rogare

non desistas, quatinus det sapientiam mentibus (!) vesfcris guber-

nandi regnum
,
quod eius ordinatione accepistis. § 20 cognoscite

VOS mortalem esse. Sicb selbst betitelt der Scbreibende mit

nostra mediocritas (§ 1).

Leider vermocbte icb nicbt zu erkennen, nacb welcbem Le-

sicbtspunkt die einzelnen Gedanken geordnet sind. Nur das sab

icb, dab die vielen einzelnen Lebren, welcbe besonders gegen das

Ende sicb drangen, durcb einige Citaten - Massen unterbrocben

werden: § 6 und § 12 und 13. Die Citate dieser Scbrift sind

bauptsacblicb aus den Biicbern Davids und Salerno’s entnommen,

natiirlicb, da sie die alttestamentlicben Yorbilder der cbristlicben

Konige waren. Aber seltsam ist, wie das eine Citat wortlicb, das

andere ganz frei wiedergegeben wird.

Der spracblicbe Ausdruck ist klar und ziemlicb gewablt, wie

es sicb fiir eine solcbe Scbrift scbickt. Yon auffaUenden Aus-

driioken seien erwabnt: § B personas maturae aetatis . . claro

moderamine audiatis. § 14 detersa humana cupiditate aeqmtatis

radietur lumen. Dann mehrere Wendungen in § 7 : foederatus m
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animo, in caritate locnples, in bonitate snbtilis, . . in salutatione

receptaculum habens, in dispensatione sensatus. Dazu seien nocb.

erwabnt: § 5 vulgari proverbio: ‘Qui cum pluribns consiliatar,

non peccat’, tind die spriicbwortabnlicbe Warnung in § 20: Ova

(Ora?) aspidum nuda planta calcare caveto. Dem klassiscben

Latein widersprechen besonders die absoluten Participialconstruc-

tionen: § 6 haec puer fidelis perorans, exaudita est oratio eius.

§ 21 Licet enim regia sublimatus dignitate, neqnaq^nam mors prae-

teretmdum putabit.

Ueber den Yerfasser dieses Moratoriums werde icb am
Schlusse des nacbsten Stiickes (S. 51) handeln.

II

Ueber Sraaragd’s Mahnverse an einen Karolinger.

(Die Handscbriften) Die Lebensregeln in sechszeiligen

Yersgruppen fanden sick bis jetzt in 3 Handscbriften. In zwei

Hften sind sie gefolgt von den zweizeiligen Yersgruppen (no III):

in C, Cambridge Gg. 6. 36, saec. XI, f. 378—381. Es ist dies die

Handscbrift der Cambridger Lieder; icb beniitze den Abdruck
Diimmler’s in der ZeitscLrift fiir deutscbes Altertum XXI, 1877,

S. 67ffl. in L, London Eegius 12. C. XXIII, saec. IX, £. 132ffl.;

voran gebt der prosaiscbe Eiirstenspiegel (no I)^). Icb beniitze

eine mit Beibilfe der Gesellscbaft der Wissenschaften bergesteUte

Pbotograpbie. In M, Madrid Nationalbibliotbek 14, 22 (saec.

X) f. 69ffl. finden sick nxir diese sediszeiligen Versgruppen; icli

beniitze Vollmer’s Ausgabe in den Auctores antiquissimi der Monu-
menta Germ. Hist., Bd. XIV S. 271-275; vgl. ebenda S. XXXYIIIffl.
und S. XLVIII.

(Verbaltnis der 3 Handscbriften) Es ist wiclitig,

die Verhaltnisse der 3 Handscbriften zu nntersucben. Denn so

konnen wir nicht niir den Text dieser sechszeiligen Versgruppen
festsetzen, sondern baben aucb einen Wegweiser fiir no I, welcbes

bis jetzt niir aus der Londoner Handscbrift bekannt ist, wie fiir

no JIJ, welches bis jetzt niir in der Londoner nnd der Cambridger
Handscbrift gefunden ist.

Znnacbst ist keine Handscbrift dieser sechszeiligen Spriicbe

yon einer andern dieser 3 Handscbriften abgescbrieben; eine jede

aber zeigt Eebler, wie sie aucb uns bei ziemlicb vorsicbtigem Ab-

1) Fact BI 132 ist 1 Blatt ausgefallen. Das eutsprechende Zwillingsblatt

ist nicht etvva in dem prosaischen Furstenspiegel ausgefallen; denn an den von

mir notierten Blattenden findet sich ixberall guter Zusammenhang.
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schreiben passiren. Z. B. lafit C in Y. 22 weg fine und an V. 103
vultu, wahrend M und L diese Worter baben; in Y. 117 hat L
defende, M und C das richtige defenditur. M hat in Y. 28 com-
ponat und in Y. 40 ne quo

,
wahrend C richtig in Y. 28 erudiat

und in 40 nocuo bietet. Senderbar gehen die Hften in Y. 118
auseinander : C hat richtig : eximiae pollet virtutis honore, L eximie

p. virtutibus currit, M eximium p. virtutibus annet.

Im Ganzen stehen C und Ii zusammen gegen M. 51 ist in

2 wichtigen Stiicken besser als C und Jj: der Spruch no XI de
decimis und der Epilog no XX stehen nur in 51, fehlen in C und
in L. Der Spruch no XI ist unbedingt echt, und dasselbe glaube
ich vom Epilog, no XX, nachweisen zu konnen.

Auffallend ist eine Reihe starker Yerschiedenheiten, zunachst

besonders in denYersen 11, 12, 17, 81, 120. Diese Yerse sind in

C und L ganz anders gefafit als in 51. Yollmer setzt durchweg
die Lesarten von 51 in den Text und meint, die Lesarten von
C (und L) seien durch eine Ueberarbeitung, vielleicht des Alenin ^),

entstanden.

j

CL Qui tibi mortiferam pellant de pectore sitim

J
12 semper et aeterna florentia regna ministrent.

51 Quae segetem magna foveant dulcedine cordis

hie et in aeternum florentia regna ministrent.

17 CL DtiHs in factis servus probabitur omnis.

51 Servus enim factis utillimus esse probatur.

81 CL Clipeus esto bonis et turris et arcus et arma.

51 Sis clipeus iustis et t. et a. et a.

120 CL Semper et a pravis defendit hostibus idem

51 A pravis semper defendit et hostibus ilium.

Worin bestehen die Yerschiedenheiten? Ofienbar darin, dab

in den Hften C und L sich bier prosodische Fehler finden*. 11 sitim

(12 aeterna), 17 probabitur, 81 clipeus, 120 defendit. Diese proso*

dischen Eehler finden sich nicht in 51; sonst bietet die Eassung

von 51 nichts Besseres. Auch sonst finden sich hier kleinere

Yerschiedenheiten, wobei es sich wiederum um prosodische Eehler

in C und L handelt
;
so 23 clamide CL : tegmine 5L 22 (und viel-

leicht 69) regna CL: regnum 51. 41 astiitiam C: ingenium ST. 82

acta CL: actus 51^). Die Lesarten von 51 sind hier nirgends

1) ‘MSglich, daB eine Eecension Alcuins voiiiegt, da hier und da sich

grofiere Aenderungen finden’ : Yollmer im N. ArcMv f. alt. d. Geschichtskunde,

XXVI, 1900, S. 406 Note.

2) In 112 ist dock wohl nur die auffallende Stelliing totius et CE in die

gewolinliche Et totius L corrigirt.
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feiner; wohl aber ist in 41 ingenium (M) statt asfcatiam (serpentis)

flacber, nnd recht iibel Hingt in M Vers 11, wo die pocula nicbt

sitim pellant (CL), sondern ‘segetem foveant’.

VoUmer’s Ansicbt, daB der Text von M der urspriinglicbe sei

nnd dafi ein TJeberarbeiter, etwa gar Alenin, die prosodiseb rich-

tigen Verse der Hft M zu den prosodiscb falscben der Hften C
nnd L verandert babe, ist nnriebtig nnd nnmoglich. Diese Sprueb-

diebtung ist offenbar in der Fassnng von CL einem etwas ge-

scbnlten Manne vor die Angen gebommen nnd dieser bat versnebt,

dnreb Aendernngen die ibm anffallenden prosodiseben Fehler berans

zn corrigiren nnd bat so die Eecension der Hft M gesebaffen.

Sebr weit gingen die prosodiseben Kenntnisse dieses Mannes nicbt.

Denn manebe prosodiseben Febler lieB er steben. So 9 manantes,

(18 factis quod aiiribus war sebon friiber nmgestellt worden), 29

exornet habitum, 34 nnd 96 odia, 39 niigacem, 66 drnavit babitum,

69 tinea, (74 angelica), 80 pupillos, 135 coloravit, 141 pinnivola

coeli, 144 natans, 147 nebula (?).

Der Recensor ging also bauptsacblicb auf Prosodisebes ans
;

aber aucb darin reiebten seine Kenntnisse nicbt weit. Damacb
wird man die gewagte Art entscbnldigen, wie icb V. 57 erklare:

C Ac famis bant miseros cesses a clade levare.

M Hon cesses miseros a famis clade levare.

Aucb bier drebt es sicb um die Frage, ob fames langes oder
kurzes a bat, Hier bat, nacb meiner Ansicbt, der Recensor von
M an fama gedacht nnd gemeint, fames babe langes a, nnd hat
deBbalb ans IJnwissenbeit das riebtige famis in das nnriebtige
famis geandert.

Da der Mann, welcber den Text von M bergeriebtet bat, so

Vieles ans prosodiseben Griinden geandert bat, so wird man aucb
folgende, wabrscbeinlicb ans spracblicben Griinden erfolgten,

Aendernngen ibm znsebreiben nnd ja nicbt in den Text nehmen.

19 C nt valeas vero regi contingere Cbristo:

Hier nahm der Mann wobl Anstofi an bontingere Cbristo’ in
dem seltenen Sinn von ‘nabe kommen’

;
seine Correctur ‘coniungier

uno’ ist mir freilicb nnverstandlicb. In Vers 44 hat er die
seltene Form 'minato’ mit der gelaufigen ‘minator’ vertansebt.
Die seltene Form porgere trieb ihn, aucb V. 60 zn andern:

C qui miseris norit plenam iam porgere dextram.
II noverit bic miseris qni plenam tradere dextram.

In all den besprochenen Fallen babe icb die Lesarten von C
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und L den Lesarten von M yorgezogen. Fur den prosaischen

Ftirstenspiegel
,
no I, ergibt sich, daB die einzige Handschrift jL

nur init wenigen Feblern bebaftet sein wird. Fiir die Disticben,

no m, ergibt sicb, daB die beiden Handscbriften C nnd L einige

wenige gemeinsamen Scbreibfebler baben mogen, dafi bei den

wenigen Varianten bald C, baldL die ricbtige Lesart bieten wird.

(V e r s b a n) Prosodiscbe Febler bat nnser Dicbter nicht

eben wenige begangen, wie ibm oben nacbgewiesen ist. Dagegen
ist sein Yersbau auflfallend correct. Elision en lieB er nur 3

zn: V. 38; 71 und 108. Die Caesur scbneidet stets nacb der

3. Hebung ein. Einsilbige Worter steben weder in Caesur- nocb

in Zeilen-Scblufi. End mit Ausnahme von V. 131 (omnipotentem)

werden alle Hexameter mit einem Worte von 2 oder von 3 Silben

gescblossen.

Die Ausdrucksweise ist spracblicb fast immer correct

und trotz des trockenen G-egenstandes durcbweg friscb; ja^ die

Scbilderung des "Weltenberrsobers im Epilog ist durcbaus annebnibar.

Verfassei*

(Dlimmler’s und V oilmen’s Ansicbten) Diimmler scbreibt

im N. Arcbiv XIII 1888 S. 191: Diese Verse babe ich aiis einer

Cambridger Hs. abdrucken lassen in der Zeitscbrift f. Deutscbes

Altertbum XXI, 1877, S. 68. Durcb die Aufscbrift ^Incipiunt dog-

mata Albini ad Carolum imperatorem’ verfiihrt, bielt icb sie da-

mals fiir bisber unbekannte Gedicbte Alcuin’s; allein die spater

gemacbte Entdeckung (s. N. Arcbiv IV 135), daB dieselben Verse

scbon im J. 1782 aus einer spanischen Hs. unter den Werken des

Eugenius von Toledo veroiFentlicht worden, lieB micb meine friibere

Auflfassung verwerfen. Lnmerbin ware es indessen denkbar, dafi

Alcuin Oder ein unbekannter Albinus sicb bier mit freindem Eigen-

thum gebriistet batte. Diimmler scheint also diese secbszeiligen

Spriicbe als eine Dicbtung des Eugenius von Toledo angesehen zu

baben. Defihalb bat er sie nicbt in die Poetae aevi Karolini auf-

genommen. Aber da finden sicb auch nicbt die folgenden Disticben

(no HI), welcbe docb sicber an einen Xarolniger gericbtet sind.

Vollmer sagt S. XLVI der Einleitung: Carmina I—XIX
exstant in M Fol. 69 sqq. Non esse Eugeni, cui ne codex quidem

adscribit, probant vitia prosodiaca ab illius arte aliena (gravissima

composui in indice, p. 443). Id autem ipsum, quod in M leguntur,

mihi sulficit, ut credam versus esse datos ad regem aliquem Visi-

gotborum in Hispania, fortasse ad iHum Wambam. neque enim

ab ipso Alcvino compositi sunt, quia babentur in codice Cantabri-

giensi Gg 6, 36, quamquam Alcvinus boc credi voluisse videtur,
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cum in praefatione distictornm sequentinm scripserit:

dadilicis librum quern feci versibus istim.

(Smaragd ist der Biehtcr) Betraclitet man den In halt,
so ist seltsam, dafi zwiseben den tngendhaften Ruhriken nnr eine

lasterhafte steht: no 14 de avaritia vitanda; dann finden neben

den gewohnlichen Tugenden sick auffallige Enbriken, wie no 11

de decimis dandis, no 12 de thesanro in caelo collocando. Da
fielen mir die Kapiteliiberschriften der Via regia des Smaragd ins

Ange, und ich fand eine merkwiirdige Yerwandtschaft. Smaragd
selbst hat in der Via regia manche Kapitel ahnlich gebildet, wie
in seinem Diadema monachornm; ich notire diese.

Via Regia Spruchverse

1 de dilectione dei et proximi; 1 de dilectione

Diadema 4 ebenso

2 de observandis mandatis domini; 2 de timore

Diad. 6 de observatione mandatorum dei

3 de timore; Diad. 6 de timore 3 de observandis man-

datis domini

4 de sapientia 4 de sapientia

Diad. 7 de sap., qnae Christns est

6

de prndentia; Diad. 8 de prnd. 5 de prndentia

6 de simplicitate
;
Diad. 9 de simpl. 6 de simplicitate

7 de patientia; Diad. 10 de patientia 7 de patientia

8 de institia 8 de indicio

9 de indicio 9 de institia

10 de misericordia 10 de misericordia

11 nt operibns dominns honoretnr 0

12 de decimis et primitiis 11 de decimis dandis (so

M; der ganze Spruch
fehlt in C und in L)

13 ut thesaurus in caelo collocetur 12 de thesauro in caelo
(Diad. 47 ut thes. monachi in c. coll.) collocando (Doppel-

spruch von 12 Zeilen)

14 qualem et quantum thesaurum in vita ob = 12, B ?

sibi homo recondiderit, talem et tan-

tum post mortem inveniet

15 de non fidendo divitiis 0
16 de non gloriando in divitiis, sed in 0

humilitate (vgl. Diad. 11 de humilitate)

13 de defendendo pupil-

los et viduas

14 de avaritia vitandavgl. 26
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17 de pace; Diad. 12 de pace 15 de pace

18 de zelo rectitudinis 16 de zelo bona
19 de dementia 17 de dementia

20 de consilio; Diad. 48 de consilio 18 de consilio

{Laster)

21 nt caveat nmisqnisque snperbiam 0

22 de zelo et livore 0

23 de non reddendo malum pro malo 0

24 de reprimenda ira 0

25 de non consentiendo adulatoribus 0

26 de cavenda avaritia vgL no 14

27 nt de impensis alienis domns non aedificetur 0

28 nt pro instistia facienda nnlla a indicibus reqni- 0

rantnr praemia

29 ne statera dolosa inveniatnr in regno tno 0

30 prohibendnm, ne captivitas fiat 0

31 de praesidio domini reqnirendo 19 de praesidio domini

32 de oratione 20 de oratione (stebt in

M; feblt ganz in C

imd in L)

^ Die enge Yerwandtschaft zwiscben dem Rnbrikenverzeicbnifi

der Yia regia des Smaragd und dieser 20 Spriicbe ist evident; sie

stellt die Drage, ob Smaragd derYerfasser dieser Sprucb-

veise gewesen ist. Smaragd war ein frncbtbarer und ange-

sebener Gelehrter, weicber von etwa 800 bis 825 als Abt von St.

Mibiel (zwiscben Toul und Yerdnn) und als Yertrauensmann Karl

des Gr. und Ludwig des Dr. eine Eolle gespielt bat. Die Y ia

regia des Smaragd ist eine ziemlicb uinfangreicbe prosaiscbe

Mahnschrift an einen Konig, scbwer beladen mit Bibelstellen

(Migne 102, 933—970). In dem Diadem a monacborum gibt

Smaragd den Moncben Lebren und im Anfange decben sicb nicbt

nur die Deberscbriften etlicber Kapitel; sondern aucb manche

Textesstellen (Migne 102, 593—690). Inbaltlicb verwandt sind

die wobl nacb 817 verfafiten Commentaria in regulam S. Be-

nedicti, mit einer poetiscben Yorrede (Migne 102, 689—932; -die

Yerse in Poetae aevi Karolini : Pk I 616/17). Die nmfang-

reicbste von Smaragd’s Scbriften sind die Collectiones in

Epistolas et Evangelia (liber Comitis), welcbe nacb den Poetae

aevi Karolini (I 607) scbon 821 in den Katalog der Bibliotbek

von Reicbenau aufgenommen wurden (Migne 102, 15— 594; die

einleitenden Yerse steben Pk I 618). Nocb nicbt gedruckt sind
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dieCommentare zu den Partes D o n a t i
;
die einleitenden Verse

sind gedrnckt in Pk I 608— 615.

Natiirlicli gibt die nake Verwandtschaft der Rnbriken allein

nock keinen ganzen Beweis^ sondern ist znnackst nnr ein Weg-
weiser. Allein durck weitere Grlinde werde ick nackker den Be-

weis yervoUstandigenj dafi Smaragd die Spruckverse gedicktet kat,

•and will nnr einstweilen meinen Satz als bewiesen annekmen bei

der Erorternng der beiden Rnbrikenlisten.

Die Via regia will in Kap. 1—20 lekren, quid rex agere
debeat, will also positive Maknnngen geben; in Kap. 21—30 will

sie lekren, quid vitare debeat, will also negative Maknnngen
geben; Kap. 31 und 32 de praesidio domini reqtiirendo 'und de

oratione sollen den ScblnB bilden, der freilick eigentlick sckon in

der Mitte des 30. Kapitels beginnt. Allerdings ist sckon das

15. nnd 16. Kapitel negativ. Zn bemerken ist dann, wie Smaragd
sowokl in der Via wie in den Spruckversen vermieden hat zn
sprechen von den sckmntzigen Lastern ^de nefandis criminibns,

qnae in occnlto finnt et ea nominare tnrpissimnm est, ne et di-

centis os et anres andientium pollnerentnr (Collectiones
,
Migne

102, 450 B). Von den 20 positiven Rnbriken der Via sind in

den Sprnckversen 4 weggelassen (11. 14? nnd die 2 eigentlick

negativen 15 nnd 16), zngesetzt ist Her no 13 de defendendo pupillos

et vidnas. Von den 10 negativen Maknnngen der Via, no 21—30,

ist in die Sprnchverse nnr eine einzige heriiber genommen, diese

aber, damit sie nickt allein den triiben SckliiB bilde, kinter die

nen eingeschobene 13. Rnbrik als no 14 de avaritia vitanda gesetzt.

Dies Verfakren des Smaragd ist verstandlick. Vielleickt ziemUck
lange nack der sckwer gelekrten, nmfangreicken nnd mit Bibel-
citaten beladenen Via regia woUte er fiir einen andern Karolinger
ein knrzes nnd elegantes Maknbiicklein sckreiben nnd das in

Versen. Die Rnbriken nakm er ans seiner Via regia, liefi dabei
aber etlicke weg, besonders die nnangenekmen Warnnngen vor
Lastern.

Dock auf diesen Gedanken katte ja anck ein Zeitgenosse des
Smaragd kommen konnen. Um seine Antorsckaft zn beweisen,
bedarf es also nock anderer Griinde. Betrackten wir znnackst
die Prosodie. Oben babe ick gezeigt, wie in diesen Sprnck-
versen kurze Endsilben (allerdings selten) lang gebranckt werden,
nnd wie lange Stammsilben knrz oder knrze lang gebranckt
werden. Die Gedickte des Smaragd Poetae aevi KaroKni I
608 618 zeigen dieselben Pekler. Palscker Gebranck der End-
silben: 610, 13 genera qnae; 612, 16 omnia formosa cnncta flo-
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rentia gestat. 610, 15 nomen haec; 611, 9 nomen ex; 614 XTT 1

nomen et; 608, 47 Ergo celer ociiis; 618, 25 cordis eliminet; 608, 354.4 4

plcnns est. 609 III 3 potins est. 617, 43 monaclras intr4re.

617, 61 omatns et. 617, 63 Sis tacitus humilis
; 616, 21 ostendit

lia4c. 615, 5 Qnid habet interius. 614 XIII 2 s^nsus (aceus.) et

ista; 608,26 p6ssis habere. 608,49 Possis ut I'gnotos. Stamm-
silben sind falsch gebrancht: 608.41 seduloqne. 608,44 caeca

pupilla. 608,47 ocius. 609 II 6 tota manat; 610,5 fonte mandntes.

610, 11 de femore natos. 610, 14 flunt; 611, 10 = 614, 10 fiat;

615, 16 fiant. 611, 1 ordine bTfario. 611, 16 Qnae totixis mtindi.

612, 18 Seritur 41oqnium. 613, 15 Cedo sodds. 613, 27 t4nge se-

crdtos. 614, 16 assecula verbo. 615 XV 14 Axit aeger ailt. 616, 22

ddsiderare loctim {dagegrn 608, 31 desiderat omnes). 616, 29 Exa-

minat vitam; 32 Limat et 4xaminat. 616, 36 Hbdnter em^ndat

{(lagcgen 615 XIV 14 Cdrrigit emendat). 617, 72 i4m sine fine

civ(5s. Also die prosodischen Nachlassigkeiten der Spruchverse

nnd die der anderen Gedichte des Smaragd belasten die Wag-
schalen vollig gleich.

Anch der Vers ban der xibrigen Gedichte des Smaragd ent-

spricht genan dem dieser Spruchverse. Elisionen finden sich

in den 216 Hexametern und 188 Pentametern der Poetae Karolini

im Ganzen 4: 613, 26 und 27. 614 Xlll 7 und 13. Von den

216 Hexametern schlieBt nur 1 (616, 21) mit dem viersilbigen

Worte ‘paradisi’, alle andem schlieBen mit Wortern von 2 oder 3

Silben (von den 188 Pentametern schlieBen 4 mit einem Worte

von drei, 3 mit einem Worte von vier Silben). DaB der Hexa-

meter 616, 35 Arguit, obsecrat, increpat atque hbenter emendat

keine Caesur hat, wird durch das Citat 2 Tim. 4, 2 argue, obsecra,

increpa ziemlich entschuldigt ; alle andern 215 Hexameter haben

die regelrechte Caesur nach der 3. Hebung.

Also auch in Prosodie, Elision und im Bau des Zeilenschlusses

wie der Caesur stimmen die xibrigen Gedichte des Smaragd mit

diesen Spruchversen vollig uberein. DaB derselbe Kopf Mer

geschaflPen hat, wird zuletzt, aber ixicht am wenigsten durch die

vielen gleichen Redewendungen bewiesen, welche ich zu vielen

Versen notiert babe; vgl. no 11; dann V. 26/26, 32, 36, 40, 44,

60, 69, 60, 73, 81, 100, 108, 114 : vgl. z. B. V. 25 u. 26 Temperet

interea . . Actibus in cimctis et sanctis moribus omet mii Pk 617,

63 Temperet interea und 60 Actibus in cunctis und 61 Moribus

ornatus; oder V. 59 Hie poll poterit regna conscendere celsa mit

Pk 617, 46 Hie poll poterit levUer conscendere celsa.

Kgl. Gee. d. Wise. Nachrichtea. Philolog.-Uetor. Klaeae. 1907. Heft 1. 4
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Dazu der letzte G-rimd! In den Collectiones des Smaragd,

welclie bei Migne 570 Spalten fiillen, babe ich, bei raschem Dui'cb-

fliegen, nur 7 Dicbtercitate geseben; Sp. 72 B Alii dicunt Persas

fnisse, ut metro Canorins dicit: Tunc iubet et Perses celerem

pertendere gressum (jedenfalls = 0. Vettii Aqnilini luvenci I

241 Hinc (Tunc) inbet Herodes Persas pertendere gressum).

Zwei Male wird Sedulius citirt: Sp. 140 D die Verse II 63 65

67 64 66 68 mit der Einleitung 'ut quidam ait’
;
dann Sp. 188 die

Verse V 182—195 mit der Einleitung ‘Sedulius in pascbali car-

mine pulcbre versibus dixit. Zwei Male wird Arator citirt:

Sp. 385 0 ein Vers mit den Worten ‘ut Arator dicit’, und Sp.

390 C vier Verse mit der Einleitung ‘de boc Arator’. Sp. 431 C:

Pulcbre quidam de neotericis G-raecum versum transferens elegiaco

metro de invidia lusit dicens:

lustius invidia nibil est, quae protinus ipfsum

auctorem rodit excruciatque animum.

Das letzte Citat Sp. 546 B spricbt von den paciflci und scblicBt:

Hie convenit illud poeticum:

Pax animam nutrit, retinet concordia pacem.

Pax reprimit litem, Concordes nectit et idem.

Lis pacem metuit, refugit discordia pacem.

•Odia pax pellit, castum pax nutrit amorem.

Diese 4 Verse siud aus den Spruebversen geuommen: sie

stimmen bis auf jeden Buebstaben mit no XV, V. 93—96. Da
Smaragd sich selbst citirte, nannte er keinen Namen, ja er sagte

niebt eiumal ‘quidam’, sondern nur ‘illud poeticum’.

Icb glaube, den Beweis geliefert zu baben, daJ3 diese 20 Spriicbe

von Smaragd, also fiir einen Karobnger Konig gediebtet sind. Es
ist riebtig, der Inhalt der einzelnen Spriicbe beriibrt sicb wenig
mit den entspreebenden Kapiteln der Via regia. Allein Smaragd
war kein armerKopf: das zeigen sebon die Verse, welcbe er iiber

den trockensten Gegenstand, die partes orationis, zu diebten ver-

standen bat. Wenn er, vielleicbt ziemlich viele Jabre nacb der

Via regia, fiir eine andere Person einen kleinen und eleganten

Tugendspiegel in Verseu sebreiben soUte, so stand es ibm ganz
gut an

,
wobl die meisteu Bubriken aus der Via regia beriiberzu-

nebmen, aber im Uebrigen Gedanken und Worte neu zu finden.

Da die Collectiones, wie oben citirt, sebon 82 1 in die Bibliothek

von Reicbenau eingereiht worden sind, in diesen aber diese Sprueb-
verse sebon citirt werden, so hat Smaragd dieselben vor 821 ge-

dichtet. Ich moebte nocb darauf binweisen, dafi die nacb 817 ent-

standene poetisebe Vorrede des Commeniars zur Regula S. Bene-
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dicti (Pkl 616iind617) besonders viele Aeknliclikeiten mit dieseii

Spruch-versen enthalt.

I nnd II Das Monitoriura und die Spruchverse.

Das Monitorium ist nacli Ludwig des Fx, Ttroubesteigung,
also naci. 814, an einen seiner SoLne gericktet, Lotkar war 796
geboren, Pippin um 803, Ludwig urn 804. Von der Sprucksamm-
lung kat sick ergeben, daJB sie vox 821 verfafit ist von Smaragd,.

der Abt in St. Mikiel war, aber, beliebt bei Ludwig dem Pr.,

gewiB oft am Hofe sick aufkielt. Das Wesen der keiden Stticke

ist durckaus dasselbe; beide woHen in gesckmackvoller Darstellnng

einen kurzgefaBten Fiirstenspiegel geben, das erste in Prosa, das

folgende in Versen. Da die Abfassnngszeit beider Stticke dieselbe

sein kann und da sie in der Londoner Handschrift, der einzigen,

welcke das Monitorium iiberliefert hat, kintereinander steken, so

fragt es sick nun, ob nicbt die beiden Sckriften sozusammen
gekoren, wie sie in der Handschrift zusanmien steken.

Dafiir sprickt nickt nur die IJeberlieferung, sondern auch ein

stilistiscker Grand. Die Sprucksammlnng kat wokl einen Epilog,

aber keine Einleitung, keinen Prolog. Das ist regelwidrig. Auck
das mittelmaBige Mackwerk, die folgenden Distichen (no III), kat

seinen Prolog wie semen Epilog. Nun kat allerdings das voran-

stekende Monitorium nickt nur einen Prolog (§ 1), sondern auck

einen Epilog (§ 21) ;
in diesem Epilog wird auck nickt gesprocken

von folgenden Versen: allein dennoch wllrde die Sammlung der

Spruckverse auck ohne Einleitung als Ankang zu dem prosaisckeu

Monitorium sick gut ansckliefien. Smaragd katte also diesen kurzen

und eleganten Ftirstenspiegel in einen prosaiscken und einen

poetiscken Theil zerlegt.

Allerdings liebt es Smaragd sonst nickt gerade, Eeimprosa zu

sckreibeii, aber dock, die sick folgenden Satze haufig mit der

gleicken Silbe ausklingen zu lassen. Dies gesckiekt bier nur

selten. Dann babe ick beim Darckfliegen weder in der Via

regia nock im Diadema monackorum auffaUige Berukrungen mit

diesem Monitorium gefunden. Doch, wie ick sckon bei der Be-

spreckung der Spruchverse ausgefiikrt kabe, kann das durck die

Versckiedenheit der Zeit und des Zweckes dieser Schrift verur-

sacht sein-

Es wird kaum zu entsckeiden sein, an welcken der 3 Sokne

Ludwig des Fr. dies Maknbucblein gericktet ist. Keine Andeutung

findet sick, dafi es an einen Landesabwesenden gericktet ist.

Pippin und Ludwig haben erst 817 den Titel Rex erkalten. Von
4 *

'C.i''
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817 at scteint Pippin sich meistens in Aqnitanien anfgelialten zn

haben; Ludwig dagegen und Lothar bielten sich bis 821 gewiB

nocb sehr viel am Hofe anf. DeJBhalb ist dieser Fiirstenspiegel

wobl zwiscben 817 nnd 821 an einen von diesen Beiden gericbtet.

Ill

Die Distichen an Ludwig den Frommen.

Nacb der Ueberscbrift in der Cambridger Handscbrift batte

Diimmler i877 (Zeitschrift f. deutsches Altertbmn XXI 76) nebst

den secbszeiligen Sprncbversen, no 11, aucb diese zweizeiligen in

86 Hexametern als eiiie Dichtnng Alcuin’s angeseben. Spiiter (im

N. Arcbiv XIII 1888 S. 191; s. oben S. 46) scbwieg er dariiber.

Vollmer bat dieselben nocb 1906 als Eigentbnm Alcuin’s ange-

sehen; denn er schreibt (Auctores antiqu. XIV S. XLVH): Al-

cvinus . . cam in praefatione disticborum sequentium scripserit.

Auf Alcuin weist aucb eine andere Thatsacbe, welcbe ich

land. Diese 86 Verse sind so gegliedert: auf eine Eialeitung von

6 Hexametern folgen 81 gute Lebren in 81 Disticben zu je 2

Hexametern; die 82. gute Lehre bildet, mit einem Segenswunscb

auf 18 Hexameter erweitert, den Epilog. Die 32 guten Lebren

haben stets eine Ueberscbrift. Diese 32 Ueberscbriften stimmen in

ihrem Wortlaute und in ibrer Reibenfolge vollig ii herein mit

den Ueberscbriften, welcbe Alcuin in seinem Liber de virtutibus

et vitiis ad Widonem comitem iiber die Kapitel gesetzt bat (Alcuini

opera ed. Eroben II 1777 S. 128—146).

AUein, daB Alcuin diese 86 Hexameter gedicbtet babe, ist

unmoglicb, und das in jeder Hinsicht.

Zunacbst scheint mir festzustehen, was seltsamer Weise nicbt

bervorgeboben worden ist; diese 86 Hexameter ,sind an Ludwig
den Prommen gericbtet, und zwar nacb dem Jahre 814.

Das zeigen die beiden ersten Verse:

0 presul patriae prudens et rex venerande,

qui dignis meritis Salomon sapiens vocitaris.

Da Karl d. Grr. David genannt worden war, so lag es nabe
den nachfolgenden Herrscber, seinen Sohn, Salomon zu nennen. Von
den SteUen, welcbe Simson in den Jahrbiichern Ludwig des Er. (I

46, 4) anfiibrt, sei bier nur dine angefiibrt. In dem Gedicbte De
exordio gentis Erancorum (Pk II 145, V. 127) wird Karl der Kable
so angesprocben

:
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Hinc avus, hinc genitor vires moresqne ministrent

:

Karolus invicto feriat mucrone rebelles,

Hludvicus foveat devota mente sodales:

axma tibi David durum consciscat in bostem,

at Salomon carum semper coninngat amicum.

Aber nnsere Namens-Etymologen warden heftig dagegen prote-

stiren, dafi Ludwig gemeint sein konne mit dem Sprache De pace

;

16 Pacificnsque tnae consistas tempore vitae;

namqne tunm no men koc designat satagendnm.

AUein die Sckmeicbler brachten es fertig, ancb den Namen
ibres frommen Herrn fromm anszudenten. So bat z. B. Ermoldns

Nigellns (I 45) der Dentnng nacb der Francisca loquela ^sonat

Hlnto praeclarimij Wiegcb quoque Mars esP, eine gelebrte Deu-

tnng vorangescbickt, welcbe wir bier branchen;

Nam Hludowicus enim Indi de nomine dictus

lndere snbiectos pacificando monet.

Die Verse sind also an Ludwig den Frommen und zwar an

ibn als praesul patriae und rex venerandus, also 814 oder spater,

gerichtet. Alenin aber ist 804, nngefabr 70 Jabre alt, gestorben.

Aber es ist nicht nur unmbglicb, dafi Alenin diese Verse ge-

sebrieben hat, sondern sie sind ancb dieses gescbnlten Diebters

und geistreicben und Maren Kopfes durebaus unwlirdig.

(Versbau) Sebon der Versban pafit nicht zu Alenin. Dieser

laBt Elisionen und im 3. FuBe weiblicbe Caesur ofter zu als

Smaragd, ist aber im iibrigen dem Smaragd abnlich (s. oben S. 45).

Der Dicbter dieser 86 Hexameter hiitet sich ziemlicb vor proso-

diseben Feblern. Aber Elisionen finden sicb bei ihm 14.

Nicbt weniger als 11 Verse haben die Caesur niebt nacb der 3.

Hebung; von diesen 11 Versen baben 4 weiblicbe Caesur im 3.

Fufie: gut V. 14, scblecbt V. 46 47 58; z. B.

58 quae solet ubertate libidinis esse creata.

5 Verse haben die Caesur nacb der 4. Hebung (gut 43 63 86, er-

traglicb 49 und 69). Abscheulicbe Caesur baben die Verse:

32 mors etenim festinat velox et neque tardat.

70 iustitia prudentia robor temperiesque.

Den Hexameter scblieBt 10 Mai ein vier-, 3 Mai ein fiinf-

silbiges Wort. Also sebon der Versbau widerspriebt dem^ des

Alcuin.

Aber die Ausdrucksweise! Wie konnte man dem Alcuin

solcbe Plattheit und Unbebolfenbeit zutrauen? Da der Mann aus-

drlicklicb seine miibselige Thatigkeit bervorbebt:
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3 dactilicis libriim quern feci versibas istum,

so Iiat er wobl niclit viel andere Verse verbrochen; docb will ich

auf einen Pferdefub hinweisen, an dem man ihn leicbt wieder er-

kennen konnte. Es ist der (flir Eomanisten iiiteressante) MiJS-

branch, der Her mit sistere and mit den Composita von stare and

sistere getrieben wird. Das Zeitwort ^esse’ ist meistens diirch

diese ersetzt, and in 24 Versen bildeii sio das Zeitwort: adstes 21;

constare 10 63; instare 7 33 60; absistat 65; consistere 8 15 1

8

85 dl 53 69 81 84; sistere 17 22 23 26 37 49 61 83. So stebt

37 sistat agenda = agenda est = agatar iind 61 sistat liabenda =
habenda est == babeatar; 23 vivens sistis = vivens es, vivis er-

klart 26 fandens sistat = fandens sit, fundut.

Ebenso niedrig bewegen sicb die einzelnen Gedariken and der

Wurf des Ganzen, Diese Eurstenspiegel sind ja nnr eine Sonderart

der Tagendspiegel. So sab icb anter den Sebrifteu des Alcuiii

den Tagendspiegel naber an, welchen er fiir den Grafen Guido
verfaBt hat, wabrscbeinlicb denselben, der 799 in der Bretagne

sicb aasgezeicbnet bat. Dies Handbacb de virtatibas et vitiis be-

steht aas einer Einleitang, dann aas 35 Kapiteln, deren jedes eine

Debersebrift hat, and aas einer Peroratio. Unser Dicbter nimmt
dieRabriken der 35 Kapitel fast ohne Aenderung beriiber^) and
dichtet ZR jedem Titel 2 Hexameter. Also fiir den Kaiser and
fiir die spatere Zeit paBte ihm genaa das, was einst dem Alcain
fiir den Grafen gepafit batte.

Und wie fabricirt er seine Zweizeiler? In der einen Zeile,

meistens in der ersten, nennt er die in dem Titel genannte Tagend
Oder IJntagend, in der andern Zeile gibt er irgend eine Bemerkung,
deren Vorbild man meistens bei Alcain ziemlich im Anfang des

betreifenden Kapitels finden kann. Diese Ai’beitsweise mogen
einige Beispiele zeigen. So de patikntia:

21 Ac patiens, princeps, in canctis actibas adstes;

nam verax patiens si sistas, martyr haberis.

1) In dem Gedicht felilen 3 Eubrikeu des Alenin: no 1 de sapieutia, nach
V. 42 fehlt Alcuin’s no 20 de iudicibus, nach V, 52 fehlt Alcuin’s no 27 de octo
vitiis principalibns et primo de suj)erbia. Von diesen ist no 27 mit Eecht weg-
gclasscn, da es sich deckt mit no 23 de superbia = Y. 47; die beiden andern
felilen nur aus Yersehen des Autors oder der Abschreiber. Die Yarianten der
Titel sind nnbedeiitend : Alcuin no 3 de oaritate, Tiier de dilectione; no 6 de lec-

tionis studio : hier de lectione
;
no 16 do ieiiinio : Mer de ieiuniis

;
no 17 de elee-

mosynis : Mer de eleemosyiia; no 26 de perseverautia in bonis operibus: dock
Alcuin’s Handschriften baben wie unser Gedicht: d. p. boni operis, und das ist

rich tig, wie Alenin’s Text zeigt.
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Alcuin: martyres esse possamus, si patientiain veraciter in

animo servamus.

Oder DB NON taedando convkrti ad domindm:

31 Sed neqne convert! tardes de crimine facto;

mors etenim festinat velox et neque tardat.

Alcuin citirt: mors non tardat.

Wie gesagt, scheint nacli V. 3 dieser Fabrikant von versus

dactilici ein Anfanger gewesen zu seiu: ein Stumper ist er sicker-

lick gewesen, unwiirdig mit den guten Dichtern der Karolinger

Zeit verglichen zu werden.

Dock dieser Mann kat denselben Stoff kekandelt, wie Smaragd,

ebenfalls in Hexametern und zu derselben Zeit, wie Smaragd.

Defihalb warden seine Verse schon im Laufe des 9. Jakrkunderts

kinter die Verse des Smaragd gesckrieben und im Laufe des 10.

Jakrkunderts kat dann ein Halbgelekrter in einer Absckrift diesen

beiden poetischen Fitrstenspiegeln den Namen des beriibmtesten

Kaisers und seines beriihmtesten Hofdickters vorgesckrieben.

I

CSmaragd’sP) Monitorium an einen Enkel Karl des Gr.

SIJBLIMITATIS VESTRAE OBOEdikns praeoepto quo no-

stras MEDiocEitati iniuncxistis
,
at aliquid dignum scriberem (L

3 f. 127'*) vestrae serenitati: misi ad vestram excellentiam hoc

monitorium opus, ut inter rei publicae curas vestra exceUentia

5 salubritatis precepta ad mentem revoeans kabeatis, ubi kone-

statis et salutis possitis invenire speciem.

7 (2) Oportet itaque serenitatem vestram frequenter sacras

recensere scripturas, ut in eis antiquorum et deo placentium

9 regum valeatis cognoscere causas, quemadmodum ipsi per ku-

Der Abdruck Diimmler’s ist sehr gut; nur ist in § 1 (neben ‘iniunxistis’)

‘vestra’ naeh ‘curas’ liberselien, in § 3 ‘domnus’ gedruckt, in § 4 ‘rex Salomon

rex’ gedruckt, in § 14 ‘vestris’ ubersehen, in § 18 ‘custudit’ als Lesart der Hft

falschlick notirt. Die groBen Buclistaben d_er Hft babe aucb icb alle festge-

balten. ‘pre’ ist in der Hft fast immer durcb p gegeben. Die zablreicben ^ der

Hft babe icb durcb ae wiedergegeben. ‘m’ ist itn Wortseblufi sebr oft durcb einen

Stricb iiber dem letzten Vocal ersetzt, nie ‘n’
;
in Wortmitte konrnit dieser Stricb

selten vor. Icb babe die betreffenden m scbief gedruckt, so daB man aucb bier

bebaupten kann, der Strict iiber einem Vocal ersetze nur m, nicbt n. Des Ci-

tirens balber babe icb Paragrapben abgctbeilt, so gut es ging.
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militatis custodiam domino placuerunt. Qnormn vestigia si

secuti fueritis, longevum presentis regni honorem ' insuper vitam

3 oTatinebitis aetemam. (3) Nam David rex sapiens ‘fortis et

hnmilis sequendo iogiter opera bona proelia adversns se snscepta

6 semper vicit. Templum etiam domini quanquam ipse non aedi-

ficaverit, tamen per filium Salomonem ad perfectum illnd postea

7 perduxit. Sic enim per propbetam ‘Ex femoribus’ inquit do-

minus ‘tuis exiet, qui hanc domum meam postea aedificabit’.

9 (4) Qui Salomon rex tantae sapientiae tantaeque prudentiae

fuisse legitur, ut nuUus nec ante ilium nec post ilium similis

11 fuisse legatur. In iudicio rectus, sapiens in eloqnio, mitis et

benignus exstitit. [Fol. 128] Hi itaque, quid eis proplietae

13 predixerint, intenta aure audierunt. (5) Quam ob rem, glo-

riosissime domine, oportet, ut et sacerdotes audiatis et consi-

15 Harios sapientes diligatis atque ad eorum doctrinam virilitor

adtendatis. Vulgar! enim proverb!o ita dicitur: Qui cumpluribus
17 consiliatur, non peccat. Dignum est quoque, ut personas ma-

turae aetatis et consilium habentes claro moderamine audiatis;

19 iuvenum etiam canto ordine verba recipiatis. Nam consiliis

iuvenum sepe casus 4venit, et in senioribus stabilis eloquii dignitas

21 perdurat.

(6) Denique memoratus Salomon accepto regno, videns nihil

23 suis viribus posse, totum se convertit ad supplicandum domi-
num, ut ei suscepto gubernaculo regni sapientiam et prudentiam

25 tribueret ad regendum populum suum. ‘Domine deus, inquit,
tu me servum tuum regnare fecisti

;
ego autem sum puer parvus

27 et ignorans egressum et introitum meum; et servus tuus in
medio est populi, quem elegisti, infiniti, qui numerari et suppu-

29 tari non potest pre multitudine . dabis ergo servo tuo cor do-
cile, ut iudicare possit populum tuum et discernere inter malum

31 et bonum’. Instrue me, domine, viam rectam, in qua ambulem

;

et da mibi sapientiam atque intellectum in omnibus sensibus
33 meis, ut armis fidei circumdatus in omni intellegentia circa me

protectionis tuae auxilium babeam. Haec puer fidelis pero-
36 rms, exaudita est oratio eius locutusque est ad eum dominus

dicens: Quia non petisti aurum et argentum neque divitias aut

7 I Paral. 17, 11 snscitabo semen tuum post te . 12 ipse aedificabit mihi
domum 7 tuis dns L; ich steUte um 9 II Par. 1, 12 sapientia et sci-
entia data sunt tibi . ita ut nullus in regibus nec ante te nee post te fuerit
simihs tibi 26 domine Us malum et bonum = III Eeg, 8, 7-9

;
nur einige

^
brto smd umgestellt 32 I Par. 1, 10 da mihi sapientiam et intellegentiam

ai. 1, 11 und 12: guia non postulasti divitias . . negue animas eorum gui
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animas inimicornm tiiornm, ideoque, quod postulasti, dat tibi

dominus hoc est sapientiam et intellectum,

3 (7) Ergo, venerabilis rex, si placita deo postulaveius et fueris

moderatus verbis, firmus in dictis, foederatus in anitno, in cari-

6 tate locuples, in bonitate subtilis, in verbo verax, in salutatione

receptaculum babens, in dispensatione sensatus, in iudicio rectus,

7 in vindicta pius, in pauperibus misericors: dominus augebit

annos tuos, sicut fecit antecessoribus tuis regibus, qiii m hoc

9 seculo nobiliter regnaverunt. (8) Proinde si in bao iuvenili

aetate perfectus fueris, gentes circumquaque positae de recto

11 et iusto regimine vestro pavebunt; omnes etiam fideles vestri

vobiscum [fob 129] gandebunt; uuiversi vos timebunt et obaii-

13 dient ac dirigent gratiasque agent divino rectori domino nostro

lesu Cbristo, quod talem meruerint sibi preesse regem.

15 (9) Cum inter ipsos in consilium veneritis, se;r/per sereno

vultu eorum verbis aurem prebete; soUicite considerate, quid

17 singuli loquantur pro stabilitate patriae, pro cansis emendandis,

pro vestra salute, pro bis, quae ordinanda et tractanda sunt in

19 palatio regio. Omnia baec oculi vestri instanter aspiciant et

aures vestrae prudenter audiant. Quotiens vero inter illos

21 veneritis, sic estote soUiciti quasi puer qui sapienter litteras

discere vult, tantaque prudentia vestra inter ipsos appareat, ut

23 eis loquentibus non ut discipulus sed quasi moderator adsistatis.

'Qui cum sapientibus graditur’, ut scriptura dicit, 'sapiens erit’.

26 Ideoque in conventu sapientium fatui stultique sermones remo-

vendi sunt, quoniam, ubi sapientia habitat, deus ibidem man-

27 sionem facit.

(10) Meminisse debet vestra prudentia serenissimi imperatoris

29 avique vestri Caroli, qui tanta fuit prudentia et benignitate,

ut non solum iustus apud deum, sed etiam apud homines pre*

31 dicaretur. Mansuetudini iuncta fuit in eo virtus et prudentia,

ut omnem banc gentem sublimaret et erigeret. aecclesias etiam

33 et monasteria instantissime aedificavit et conposuit. Ergo,

dulcissime domine, quoniam parentes vestri tantam babuerunt

35 intellegentiam atque virtutem, sic agite per singula, quomodo

te oderant . sapientia et scientia data sunt tibi. Ill Eeg. 3, 11 und 12: q^uia . .

non . ,
petisti . . animas inimicorum tuorum . dedi tibi cor sapiens et intellegens

1 ideoque : ‘quo’ ist wohl zu tilgen 4 in verbis ? 4 foederatus in animo

:

ob ‘fundatus’? 5 steben diese Worter in der wirklichen Bedeutung ‘Bmpfang’

und ‘Empfangszimmer’ ? 13 dirigent = se dirigent oder diHgent ? 14 zuerst

meruerunt L 24 Prov. 13, 20 26 vgl. Sap. 7, 28 neminemdiligit deus, nisi eum,

qui cum sapientia inbabitat. 26 quo L 34 qiii L
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regem decet. (11) Non levitate animus enervctur, non ira-

cundia animo dominetur, quia, sicnt apostolus dicit, ‘ira viii

3 iustitiam dei non operatur’. Aebrietatem ita fugite, ut etiam

aebriosi timeant se apnd vestram mansuetudinem gratiani per-

6 dere. Inordinate alicui responsum nolite reddere, sed in lo-

quela eruditio et veritas appareat, quia ‘ernditus in verbis

7 repperiet bona’. Et patientiam nolite obmittere, quia, sicnt

scriptum est, vir patiens fortior est expugnatori nrbium. Cum
9 aliquis aut pro vestra utilitate aut pro sua necessitate aliquid

vestrae sublimitati suggesserit, sic moderate et caute agite,

11 sicut decet regem. Econtra, si contigerit iram vestram cojimo-

veri, cito animus ad suam redeat tranquillitatem. Nam apostolus

13 dicit: sol non debet occidere super [fol. 130] iracundiam nostrum.

(12) Cum itaque bis et buiusmodi officiis congruentibus regiae

16 pietati exercere studueritis regiam dignitatem, perfecte et dici

et esse poteritis rex; simulque pietas et gloria domini super
17 VOS veniet, ut iure sermo Daviticus in vobis impleatur, ut in

virtute domini, o rex, laeteris et super salutare eius exultes
19 vebementer. Desiderium animae tuae tribuat tibi dominus,

voluntatem labiorum tuormn non fraudabit. Aequitate directa
21 sit gloria tua in salutari eius; gloriam et magnum decorem

imponat super te. Inluminet te dominus et impleat omnes
23 rectas petitiones cordis tui, et consilium tuum in bonis actibus

confirmet, ut pro te cuncti Cbristiani implorent: ‘Domine, sal-
26 vum fac regem’ nostrum ‘et exaudi nos in die, qua invocave-

rimus te’. (13) Si speraveris in domino et feceris bonitatem
27 coram iUo, pasceris in divitiis eius. Eevela domino interiora

cordis tui et spera in eum, et ipse faciet et deducet quasi
29 lumen iustitiam tuam et indicium tuum lucere faciet sicut me-

ridiem. Ergo subditi estote seovper domino et obsecrate eum,
31 ut dono gratiae suae vitam vestram gubernet et disponat, Ex-

2 Jacob. 1, 20 6 Prov. 16, 20 8 Prov. 16, 62 melior est patiens viro
forti et, qui dominatur animo suo, expngiiatore urbium 13 Eplies. 4 26 sol
non occidat s. ir. vestram 17-20 vgl. Ps. 20, 2 domine, in virtute tim laeta-
bitur rex et super salutare tuum exsultabit vebementer. 3 desiderium cordis eius
tribuisti ei et volunlate labiorum eius non fraudasti eum 20 aequitate etc ,

:

vgl. Ps. 20, 6 magna est gloria eius in salutari tuo
;
gloriam et magnum decorem

impones super eum
_

22 impleat: vgl. Ps. 19, 6 impleat dominus omnes peti-
tiones tuas 23 consilium: Ps. 19, 5 omne consilium tuum confirmet 24 do-
mine: Ps. 19, 10 26 si etc.: Ps. 36, 3 spera in domino et fac bonitatem . .

et pascerm in divitiis eius 27 revcla etc,-, Ps. 36, 5 revola domino viam tuam
e spera in eo, et ipse faciet. 6 Et educet quasi lumen iustitiam tuam et iudicium
tuum tanquam meridiem. 7 Subditus esto domino et ora eum
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pecta donunnin, ut ipse cnstodiat yiain tnam, ui et cum pace

inhabites terram. Gustodi autem veritatem et vide aeq^uitatem,

3 quia salus est iustorum a domino et ipse protector est eorum

in tempore tribulationis
;
adiuvabit eos dominus et liberabit eos

5 et salvos faciet eos et eruet eos a peccatoribus.

(14)

Ostendet dominus misericordiam suam timentibus se,

7 sicut vestrae subUmitati faciet, si fueris pius et misericors et

timens deum et consolator pauperum. Sic enim in psalmo

9 dicitur: ^beatus intellegit super egenum et pauperem; in die

malo liberabit eum dominus’. Veritas non abnegetur, sed

11 iustitia sew^per tarn a vobis quam a subditis vestris pronun-

tietur, ut detersa humana cupiditate aequitatis radietur lumen.

13 Sic iustitia procedat, ut cum laude clarificetur dens, iustoque

iudicio in palatio vestro agitato laetificentur et exultent pau-

15 peres, viduae defensionem habeant, orphan! tutelam suscipiant.

(15)

Super aecclesiarum ac monasteriorum conservatione atque

17 eorum priyilegiis conservandis vestra sublimitas vigilans semper

ac prona sit, ut eorum religio sicut piissimi [et] doraini [foL 131]

19 nostri, genitoris autem vestri, ita et vestris tew^poribus non

solum inconvulsa manere, sed etiam, prout possibiLe fuerit, cre-

21 scere se gaudeat et laetetar.

(16)

0 rex, sit tibi amor dei timorque coniunctus, semperque

23 sit tibi divina severitas presens. Quantumque ipse honorem

tibi ampliaverit, tanto amplius ilium dilige illumque cotidie

25 assidue atque humiliter rogare non desistas, quatinus det sapi-

entiam inentibns vestris gubernandi regnum, quod eius ordi-

27 natione accepistis. semper illi placere desideres. ‘Omne enim

donum perfectum desursum est’, sicut apostolus dicit, ^Descen-

29 dens a patre luminnm’; et in alio loco dominus: ^non potest

homo accipere quicquam, nisi datum ei fuerit de caelo’.

31 (17) Ideo namque dona ac potestates dantur a deo hominibus,

ut auctori suo gratias sciant referre. Ministrum dei te scias

33 esse, ad hoc constitutum, ut, quicm^^que bona faciunt, habeant

misericordem in vobis adiutorem, vindicem fortem, qui mala

1 expecta ete. : Ps. 36, 34 exspecta dominum et custodi viam eius
; 36, 2 et

iubabita terram 2 custodi etc. ; Ps. 36, 37 custodi innocentiara et vide aequi-

tatem 3 salus etc,: Ps. 36, 39 salus iustorum a domino et protector eorum

in tempore tribulationis. 40 Et adiuvabit eos dominus et liberabit eos et eruet

eos a peccatoribus et salvabit eos 6 Ps. 84, 8 ostende nobis domine miseri-

cordiam tuam 9 Ps. 40, 2 18 et V07
’ domini ist wolil bu tilgeu 20 ich

habe umgestellt] non solum crescere sed etiam, prout possibile fuerit, inconvulsa

manere se gaudeat L 27 Jac. 1, 17 29 Job. 3, 27 32 ministrum und

34 vindicem : Bom. 13, 4 dei minister est, vindex in iram ei, qui malum agit.
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facixmt. Ante omnia pravorum consilia caveto et personarum

acceptiones. Sine bonorum consilio nihil facito; sed et rinicai-

3 qne proprius servetnr honor. (18) Unumqnemque sua fides

commendet, Nolite diligere eum, qaem dens edit, id est, qui

5 sua contempnit precepta. Neque odiatis enm, qni deum diligit,

id est, qui sua mandata cnstodit. Nolite diligere adulatorem,

7 sed sincere ametur corde, qni veritatem vobis profert. Hono-

rate sacerdotes. deum timentes magnificate. Vei’itatem amate et

9 sequimini. Clamores poprdi moderate compescite. (19) Indices

pravos viriliter atqne severe corripite, nt, qni mali sunt, re-

11 galem timeant anctoritatem, teneant legem et rationem: boni

vero a vobis instructi ament fidem et misericordiam. SinguH

13 instum indicent iudicium. Sapientium dicta prndenter inter-

rogate. Nee VOS pudeat interrogare quod ignoratis. Purum
15 sensum habeto. (20) Per singula stabilis sit sermo. Consi-

derate, anteqnam definiatis, et, postqnam definieritis, non in-

17 mutetis, si tamen non sit mains ant noxius. Non enim decet

regem mntabilem esse. Ova aspidum nnda planta calcare

19 caveto. Recordamini preterita et cognoscite [fol. 132] fntura.

intellegite, quod scriptnm est: ‘divitiae si affluant, nolite cor

21 adponere’. Cogitate diem novissimnm, ne per securitatem

offensam dei incurratis, et cognoscite vos mortalem esse. Licet

23 enim regia snblimatns dignitate, nequaquam mors preterenndum
putabit, cum venerit, sed omnium nt panperum ita etiam divitum

25 et regum oculos amara claudet.

(21) His pancissimis verbis vestram presronpsi admonere
27 sublimitatem, piissimi genitoris vestri vestroqne instigatus amore,

cupiens et optans vestram exceUentiam ita in presenti seculo

29 prosperari, nt de cadneis et de terrenis pervenire mereamini
ad stabilia et firma in caelis palatia, quae nec ‘ocnlns vidit nec

31 auris andivit nec in cor hominis ascendit, quae preparavit dens
diligentibus se’.

1 personarum acceptio oft in der Vulgata l.S vgl. Dan. 13, 63 iudicans
indicia iniusta; Zach. 7, 9 iudicium verum indicate 18 Werden denn Natteru-
Eier so oft zertreten, daB davor gewarnt werden kann, dies nicht mit bloBer
FuBsohle zu thnn? Jes. 69, 6 (ludaei maligni) ‘ova aspidum ruperunt . .; (jni

comederit de ovis eorum, morietnr, et, quod confotuin est, ernmpet in regulum’
erkiart auch nichts. Aber oft st6Bt man auf Nattern

;
dann sucht man natiirlich

den Kopf zn zertreten; da pa6t die Warming ‘Ora aspidum nuda planta calcare
caveto’. Anderes will Luc. 10, 19 dedi vobis potestatem calcandi supra serpentes
et scorpiones 20 Ps. Gl, II 26 Tob. 14, 16 clausit oculos eorum (soce-
rorum) 29 de caducis . . ad stabilia et lirma palatia *. soli das eine Au-
spielung sein auf den Einsturz der lignea porticus, wobei Ludwig in Acben 817
beinaho getodtet wurde? 30 I Cor. 2, 9 {dock: dens iis, qui diligunt ilium)
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II

CSmaragd’s) Mahnverse an einen Karolinger

I DE DILECTIONE
Impleat nt vestrnin domini dilectio pectus^

rex, ipsTim dominnm ingiter rogitare memento!
3 Diligit ille prior tribnens praecepta snorum

maxime natorum, cnpiuiit qiii currere callem,

Quern caeli rectum regnator et ipse cucurrit,

6 semper amans natos, ut semper ametur ab ipsis.

lucipiunt dogmata Albini ad Carolum imperatorem C : om. LM
De dilectioue M: om, CL 1 ut 51: o L; o, scilicet rex C 2

rex, scilicet o terrenus L, scil. o terrene C 3 suorum, scilicet

seruorum CL 3/4 d. b. illos suorum natormn
;
suorum, maxime,

natorum cupiunt VoUmer 4 vgL 46 callem percurrere. Pk
612, 27 calles . . currere 5 quern, sc. callem CL 5 rectam 51

5 rectum, sc. iter L
II DE TIMOEE

Ut timeas dominum legis pracepta secutus,

maxime Daviticos debes percurrere campos.

9 In quibus aeterno latices de fonte manantes

invenies, tibimet vitalia pocula dantes.

Qui tibi mortiferam pellant de pectore sitim

12 semper et aeterna florentia regna ministrent.

Der Kern, aus welchem dieser Spruch gewacbsen ist, steckt

schon in der Via regia Cap. Ill (Migne 102, 940, C): Timor do-

mini fons vitae (Prov. 14, 27). Ergo, si vis, rex, in aeternum

vivere (V. 12), alacriter ad fontem debes recurrere vitae. Ipse

est enim fons vitae (V. 9), qui iuge dans poculum (Y. 10), aeternam

auferet sitim (Y. 11) et cam gloria tribuet immortalitatis coronam

(Y. 12). Die Einleitung des Kapitels weist besonders auf die

Lebren David^s, des koniglicben Propbeten (Y. 7/8) 7 precepta

L 7/8 secutus, maxime, Davidicos Vollmer (die Scbreibart ^daui-

ticos’ ist nicbt selten, z. B. oben Monitorium § 12) 8 Pk 612,

9 und 1 discurrere campos 9 Pk 609, 6 tota manat; 610, 5

latico de fonte manantes 10 inuenies L, inueniet C, inuenias 51

10 vgl. vorber die Stelle der Yia mit ‘dans poculum . . auferet

sitim’, dann Pk 608, 34 lactea pocula . . dabit Y. 11 und 12 sind

1) Pk = Smaragdi poemata in Monunienta Germ. Hist., Poetae I p. 605—619.
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wegen in 31 so ningearbeitet iind yerscHeclitert
:
Quae se-

getem magna foveant dnlcedine cordis, Hie et in aeternnm (— IV 6)

florentia regna ministrent 6 Vollmer citirt: Carmen de resnrr.

(Cyprian ed. Hartellll p. 316) 190: ^semper florentia’ caeli ^regna’*

III DE OBSERVAHDIS MANDATIS DOMINI
Qnisqnis amat dominnm, debet sermonibns eins

cermins in canctis ingiter j)^3?ere libenter.

16 Verba sonant domini: Si quis me diligit, inquit,

nostra suis curet describere mimia fibris.

Utilis in factis servus probabitur omnis,

18 si cupit exsequier factis, quod auribus bausit.

13 Job. 14, 23 si quis diligit me, sermonem menm servabit;

14, 15 si diligitis me, mandata mea servate 16 (Initial wegge-
rissen) fa L, Vestra, uel nostra, C 16 discribere M 16 nm-
nera, uel munia, C; Pk 617, 56 sacrae miinia legis 16 fibris,

id (boc L) est in corde CL; vgL Pk 618, 25 inradiet « . mentis

fibris uiid 619, 2 cordis fibras 17 (weggerissen) ilis L Vers
17 ist wegen ^probabitur’ in M so geandert: servus enim factis

utillimus esse probatur 18 (weggerissen) i L 18 exsequeri

CL 18 factis quod Lorenmna: quod factis CLM 18 ausit M
IV DE SAPIENTIA

Ut valeas vero regi contingere Christo,

regia sit semper regnans sapientia tecum.

21 Quae tibi consilium valeat conferre beatum,

amplificet regna, tribuat sine fine coronam;
Clamide purpurea temet circumdet et ornet,

24 bic et in aeternnm felicia gaudia praestet.

19 ualeat C 19 contingere Cbristo (= accedere ad Christina)

CL: coniungier uno M 20 tectum, uel tecum, L 21 Que 0
22 regna (vgl 61 dominus tibi plura subegit regna): regnum M;
VgL 69 22 fine oni. C 22 corona M mit coronam endet
in L Blatt 132; Blatt 133 fabrt mit no XII weiter. 23 ^clamide
purpurea’ ist in M geandert zu: tegmine purpureo 23 vgl. 32
componit et ornat 24 vgl. 12 in SI 24 prestet C

V DE PRHDENTIA
Temperet interea virtus prudentia regem
actibus in cunctis et sanctis moribus ornet.

27 Componat mores, sermones ordinet omnes,
erudiat linguam sensusque ministret acumen,
Exornet babitum, gressum componat honestum.

30 ipsa dei virtus tibimet concedat utrumque.
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25 Pk 617, 53: Temperet interea 26 Pk 617, 60 nnd 61

Actibus in cunctis . . Moribus ornatns 27 vgl. 32 28 erudiai

C: componat (ans 27 wiederkolt) M Vollmer 30 utrumq^ue:

Innexes (mores) nnd AenBeres (babitnin), oder ntramqne? = sapi-

entiam (no IV) nnd prndentiam (no V)
VI DE SIMPLICITATE

Simplicitas animi virtutnm semina nntrit,

simpHcitas regnm mores componit et ornat.

33 Sermones nitidos piiro de corde ministrat;

odia non retinet, landes non captat inanes;

Nee enpit absentnm fratrum derodere vitam;

36 auferet inlnvies kominis de pectore totas.

31 animae M 32 Pk 616, 29 Examinant vitam, mores com-

ponit et ornat; vgl. 27 Componat mores 34 nec captat M
86 inlnbies komines M 36 Pk 617, 68 animae inlnviesqne lavet

VII DE PATIENTIA
Vir patiens patriam poterit conscendere celsam,

si kic nitidam prlmnm teneat sine crimine vitam.

39 Torporem patiens debet calcare nugacem,

ne pereat tardus nocno sub pondere pressns.

Astutiam debet serpentis kabere colnmba:

42 callidns et prudens debet mitescere serpens.

37 conscendere vgl 43 nnd 59 39 calcarem M 40 ne

quo M, nocno C vgl. Pk 609, 61 lapides nocnos; 618, 24 nocnas

latebras; 617, 46 nocno pondere 40 vgl. 84 pravo sub pondere

pressi; Pk 617, 49 peccati pondere pressns 41 Mattk. 10, 16

Estote ergo prndentes sient serpentes et simplices sicut columbae

41 Astutiam C; M hat corrigirt Ingenium; kabere soil, et debet C;

columbae (?) C
VIII DE lUDICIO

Dilige indicium, si vis conscendere caelum,

taliter et vestris censoribus ipse minato:

45 ^Discite, si enpitis nostrum conquirere mnnns,

iudicii callem recto perenrrere gressub

Ipse tamen sacras debes perqnirere leges,

48 ex qnibus anxilinm valeas conferre subactis.

Titel De indienum M 44 minator M; Pk 616, 30 et mode-

rando minat 46 callem perenrrere, vgl. 4 48 subactis, id est

subiectis C
IX DE lUSTITIA

Institia totnm cura disponere regnnm,

quod tibi rex regum commisit rite regendum.
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61 ludicibus iuste manda disponere cuncta.

vivere cunctipotens sanxit legaliter omnes.

Nam digitus domiui, legom censura, lapillo

64 scripsit et in cartis iussit describere terris.

49 Iustitiae(?) C 49/60 vgl. 113/4 debes disponere regnnm,

Rex, tibi cominissum . , totnm 50 commis C 60 inre 31, rite

C; Smaragd liebt ‘rite’: vgl. 610, 13. 612, 24. 613, 13. 616, 8.

617, 71 53 lam C 63 ‘legnm censnra(m) lapillo scripsit

decalogum’ erklart Volliner. Icb fasse ‘censnra legum’ als Appo-
sition zu ‘digitus domini’ 54 discribere 31

X DE MISERICORDIA
Omnia praevideat sollers indnstx’ia regis.

magna ferat magnis et praestet parva pnsillis.

67 Ac famis bant miseros cesses a clade levare,

si cupis in caelo fructum mercedis habere!

lUe poll poterit regna conscendere celsa,

60 qui miseris norit plenum iam porgere dextram.

66 vgl. 89 66 vgl. 87 Parva dabis parvis et magnis magna
parabis 66 magis 31, prestet C 57 Smaragd miBt richtig famis

;

vgl. Pk 612, 6 unde fames animae pellitnr atque sitis. AUein der
Recensor von 31 scheint gemeint zu haben, das a sei lang

;
denn er

hat geandert: Non cesses miseros a famis clade levare 69 Dieser
Vers kehrt mit Ausnahme eines Wortes wieder in Pk 617, 46 lUe
poli poterit levUer conscendere celsa. An der Stelle von ‘leviter’

hat C ‘regni’. Das la6t sich erklaren: die Hohe des Reiches des
Himmels. Doch gewohnlich ist der Plural ‘regna’; Pk 608, 28
und 617, 60 poterit regna subire poli; 608, 38 scandere regna poli.

Defihalb glaube ich, dad nicht ‘regni’, sondern ‘regna’ ursprunglich.
hier gestanden bat. Urn den prosodischen Eehler regna zu ver-
meiden, ist Her, wie in V. 22 in M corrigirt : regnnm conscendere
celsum 60 Der Text von C ist gesichert durch Smaragd’s Worte
im Kapitel de misericordia (Mitte; Migne 102, 951 B): aeternam
consequeris misericordiam, si pro illo plenam pauperibus porrexeris
dextram. porgere, id est porrigere C; doch diese seltene Nebenform
hat den Recensor von 31 veranlafit zu andern: Noverit hie miseris
qui plenam tradere dexteram.

XI DE DECIMIS DANDIS
Da decimas domino, tibimet qui plura subegit
regna, tibi populos iussit servire potentes;

63 Aurea vasa dedit, diversa metalla paravit;

imposuit geramis ornatam vertice mitram;
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Siriceo limbo roseo conclusit et ostro

;

66 ornavit babitum regalis purpura totum.

no XI steht nur in M: feblt in C und hat auch in L gefehlt

63 dedit YoUmer-. adpetit M 65 sericeo limbo Vollmer-. siriceo

lembo M 66 regali purpura Vollmer

Auch in der Via regia wird in derselben Eeihenfolge (Cap.

XII, Migne 102, 953j gehandelt ‘De decimis et primitiis’. Der

Spruch bier ist also sicher echt. Er steht aber nur in M. Er
fehlt in C und er hat sicher auch in L gefehlt. Denn in L fehlt

nach V. 22 ein Blatt, d. h., da jede Seite in L 22 Zeilen zahlt, es

fehlen 44 Zeilen. Jeder Spruch zahlt mit der Ueberschrift 7 Zeilen.

Nun beanspruchen Y. 23 un.d 24, dann V VI VII VIII IX X ge-

rade 42 + 2 Zeilen: also hat no XI auch in L gefehlt, folglich

schon in der Mutterhandschrift von C und L.

XII DE THESAIJRO IN CAELO COLLOCANDO
Felix, qui poterit thesaurum condere caelo,

clanculo quem rapiens nequeat disrumpere latro,

69 Tinea nec maculans valeat conrodere mordax.

est ibi praedives nimium thesaurus et ingens;

Angelicas panis potusque et vita perennis

72 sufficiens cunctis per grandia saecula iustis.

mit DE beginnt Bl. 133 L; conlocandum JI 76 vgl. Matth.

6, 20 thesaurizate vobis thesauros in caelo, ubi neque aerugo

neque tinea demolitur, et ubi fores non effodiunt neque furantur

68 Clanculo, adverbium C 68 latro: Via XIII ‘ubi non tineas

furem neque latronem’; dann folgt dort eine lange Stelle = Cy-

prian de mortalitate cap. 26 69 ne LM 70 predives CJL

70 thesauru M 71 panis, scrL. et est C 71 perhennis 0

72 gradia M
XII B.

Aurea regna tenet supero thesaurus in aevo;

dlic angelica praefulgida vestis habetur,

76 Incorrupta manens semper sine fine beatis.

illic gemma nitet, pendentia pallia lucent.

Anulus • armiLlae torques • dextralia • mitra

:

78 aurea cuncta micant, lucentia cuncta coruscant.

In den Handschriften und Dructen bilden diese Verse (ohne

Ueberschrift) mit den vorangehenden eine zwolfzeilige Gruppe.

Entspricht no XII dem XIII. Kapitel der Via ‘Ut thesaurus in

caelo coHocetur’, so entspricht diese (no XII, B) wohl deni XIV.

Kapitel der Via ‘Qualem et quantum thesaurum in vita sibi homo

reconderit, talem et tantum post mortem inveniet’. 73 aurea regna

Kgl. Oos. d. WIsB. Nachrichlon. PMlolog.-Wstor. Klasss 1907. Haft 1. 5
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Pk 608, 27 und 33, dann 6 1 6, 4 73 tkesanro (o in groBerer

Easnr) in aeno (liber o ist v gesetzt) L 74 prefulgida L
76 gemme C 77 annins, soil, ibi, L

XIII DE DEFENDENDO PUPILLOS ET VIDUAS
Portis ad anxilixun regalia bracliia tende

et vidnas, miseros pariter defende pupillos.

81 Clipens esto bonis et tnrris et arcus et arma,

ne valeant acta pravi defendere prava.

Eripiat cunctos praeclara potentia regis,

84 qui iacuere din pravo sub pondere pressi.

defendende M 79 vgL 88 81 wegen clipens hat M ge-

andert: Sis clipens instis 81 Pk 616, 18 Arens et arma piis

82 acta . . prava ist in M corrigirt zn actus . .
jiravos 83 pre-

clara L 84 vgL 40 Dies ist die einzige Rubrik, welche in der

Yia regia nicht vorkommt. Dock vgl. in dem FTacbwort, welches

dem 30. Kapitel angeschoben ist : Esto panperum pater, pnpillornm

nntritor, orphanorum amator, vidnarnmqne defensor.

XIV DE AVARITIA VITANDA
Pestis avaritiae ne regia pectora tangat,

mnnifiens ennetis praelargns et omnibus esto.

87 Parva dabis parvis et magnis magna parabis.

inferat auxilinm regalis dextera ennetis.

Omnia discrete regis indnstria servet,

90 mnnere iocnndos faciens per regna ministros.

vitanda om. M; vgl. die Via Cap. 26 (Migne 102 Sp. 964): De
cavenda avaritia 86 vgl. die Via Sp. 965 B: Omnibus esto mu-
nificus, omnibus largus 86 mnnificans M Vollmer 86 pre-

largus L, dilargus M 87 vgl. 66 88 vgl. 79 89 vgl. 56

89 discreta M Vollmer 90 iucnndos M

XV DE PACE
Pax tecum maneat, rex, pacem semper amato!

pax regnum solidat, regni pax cornua firmat.

93 Pax animam nutrit, retinet concordia pacem.

pax reprimit litem, Concordes nectit et idem,

Lis pacem metuit, refugit discordia pacem.

96 odia pax peUit, castiim pax nutrit amorem.

ahnlich angelegt ist das Gedicht des Eugenius Tolet. (Monu-
menta, Auct. ant. XIV 234) De bono pacis; dort kommt in 4 Di-

stichen das Wort pax 15 Mai vor; dort V. 9 ^pax lites reprimiP^

vgl. hier V. 94 ^pax reprimit litem’ Die Verse 93—96 ^Pax
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aniinam Ins amorem’ citirt Smaragd selbst in den Collectiones in

epistolas (Migne 102 Sp. 546) mit der Einfithrnng: Hie convenit

illnd poeticum. 91 rex, scil o C 94 et idem, dariiber: vel

eadem C

XVI DE ZELO BONO
Zelus ut in nnmemm virtntnm transeat, ante

ferveat, ignifero fi'atris succensus amore.

99 Pacis ainator homo debet zelare, propinqnos

qni moneat fratres germano foedere iunctos,

Arguat et reprobos frontosa voce superbos:

102 pacis ad amplexus pariter convertat et ambos.

100 iunctos Lorensana: cunctos CLM Vollmcr-, Pk 608, 15 ger-

mane foedere iungunt
;

616, 36 g. foedere consociat
; 614, 11 gt

foedere 102 so C; ad C Volhner: et LM et ambos C: ad

ambos X, adulteros M, adactos VoUiner, utrosque BikheJer

XVII DE CLEMENTIA
Luceat in vestro semper dementia vultu,

laetificans vestros per cuncta palatia servos.

105 Imbres laetitiae regis dementia fundat,

dulciter nt popnlus valeat laetarier omnis,

Viderit at vultnm regis lucere serennm,

108 darius argento fulgentem et purius anro.

vgl. Via Kap. 19; dementia {regis) siciit imher (V. 106) serotinus

{Prov. 16, 15). Ipsa est, qnae omnibus in palatio regis iucundi-

tatem mirdstrat atque laetitiam . . ;
in tuo ingiter vultu resplendeat

clementiae virtus
,

quae ennetis laetitiam cunctisque mioistre.

amorem {Hexameter ?), 103 statt ‘vultu’ steht in C von 2. Hand

‘corde’ 105 regius L laetarier, dariiber letari, 0 108 clarus

W 108 Pk 612, 19 Clarior argento fulvoque praestantior auro;

Via Kap. 25 (Migne 102, 964) lucidior argento et clarior auro.

XVm DE CONSILIO
Accipe consilium multis de cordibus unum,

quod tibi disponens facial discretio gratum.

Ill TJtile consilium regis confirmat bonorem

totius et regni fines defendit ab hoste.

Alto consilio debes disponere regnum,

114 Rex, tibi commissum regni per competa totum.

112 Et totius regni L, vielleicht ursprunglich
;

vgl. Pk 611,

16 Quae totius mundi maebina cuncta tenet 113 vgl. Via Kap.

5 (Migne 102, 945 B)
:
Qui mnlta . .

gnbernat, necesse est, ut ‘alto

consilio’ prudenter cuncta ‘disponat’, und oben 49/60 lustitia ‘to-

5*



68 Willielui Meyer,

turn’ cura ‘disponere regnum’, quod ‘tibi’ rex regum ‘commisit’

rite regendum: Also: regnum tibi commissum debes totum per

competa regui alto consilio disponere 114 rex, soil, det CL
114 regnum M VoUmcr 114 compita M; Pk 608, 29 mundi per

compita; 612, 27 calles et conpita verb! currere.

XIX DE P.RAESIDIO DOMINI
Praesidio domini firmantur brachia regis

eius et in manibus victrix servabitur basta.

117 Praesidio domini regnum defenditur omne
cresoit et eximiae pollens virtutis bonore.

Praesidium domini custodit denique regem

120 semper et a pravis defendit bostibus idem,

presidio imTitel, in V. 116, 117 und 119 L 117 defende L
118 so C; eximie pollens uirtutibus currit L, eximium pollens uir-

tutibus annet M Volhncr 120 so CL ; wegen ‘defendit’ bat M
corrigirt: A prauis semper defendit et bostibus ilium.

XX DE ORATIONE
Oremus pariter toto (de> corde rogantes,

ut tibi praesidio caelestia porrigat arma
123 arbiter omnipotens, ut possis fortiter hostes

debaccbare tuos ferri de ctispide fossos

et valeas regum multorum frangere colla,

126 qui dominum verum nolunt cognoscere Cbristum.

Qui deus est unus, vere cum patre colendns,

quern superus totus cognoscit et infimus ordo,

129 quern chorus angelicus conlaudans semper adorat

et genitum patris totum diffusa per orbem
ecclesia Cbristum cognoscit et omnipotentem.

132 Qui mare • tellurem caelum, qui cuncta creavit,

quae mundus totus per totum continet iste;

qui posuit celso lucentia sidera caelo

136 et roseis totum coloravit floribus orbem:
sideribus variis superum depinxit olympum,
muneribus sacris mundum itavit et imnm.

138 Qui concessit aquis geminos producere fructus,

et diversa locis diversis ponere sanxit:

scilicet altilium sursum laticumque deorsum,
141 ut plebs pinnivola caeli concrescat in auris

et squamosa sali fluidis concrescat in undis,

ilia poli volitans siccas transverberet auras,

144 ista maris bibulas natans transcurrat arenas.
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Cuius ad imperium rutilans adlampadat ignis

et tremulas mittunt *tiiaidas tonitrua voces;

147 nebula discurrens properat dispergere nimbos,

grandinis ut fractos iaculet de ventre lapillos;

arcus in escelso servato foedere durat,

150 ne cataclysmus aquae terrarnm germina perdat;

tendit et igniferos mundi per compita crines

sol nimium rutilus • pulcerrimus atque coruscus,

153 impleat ut totum proprio de lumine mundum.

plura quid enumerem? Christo parere potent!

155 omnia festinant, quae nunc per saecula durant.

no XX stebt nur in der Madrider Handschrift 121 de er-

(jcimie Loreiisma 124 debaccaret uos foro M, Loremana hesset'te

(ferri oder forti) 128 superus nus superius corrigirt in M
139 locus M 141 pinnivola Feiper, pinnibula M 141 anris

ans anres corr. M 142 sali VoUiner, losum K 143 siccans M
144 transcurrat VoUnier, transcurrit M 146 timida tonitrua

Vollmer 147 nubila nnd nimbus? 148 fracto iaculent?

150 nec catacHsmus M 149 imd 150 vgl. Genesis 9, 12—17.

No XX — V. 121—155. Dieses Stiick steht nicht in den

Handschriften C und L (vgl. no XI), folgt aber in M unmittelbar

auf no XIX. Vollmer dachte nicht daran, dies Stiick mit den

vorangehenden zu verbinden, und meint, es konne von Eugen von

Toledo herriihren. Ich glaube, dad dieses Stiick zu den voran-

gehenden 19 Spriichen gehort und deren Scblufi bildet. Denn

die in C und L folgenden Distichen (no III) haben ebenso eine

langere Versreihe (69—86) als Abgesang, und anch in diesen ist

die Rede von den geistigen Waffen. Dann schliefit die Anrede

mit ‘du’ und der Ausdruck ‘praesidio’ gut an das Vorausgehende

an und spezieU an no XIX ‘de praesidio domini’; ebenso beweist

V. 125, daB ein Konig angesprochen wird. EndJich schlieBt

Smaragd die Kapitelreihe der Via regia (Migne 102, 970), nach

welcher diese Spruchreihe geordnet ist, mit den 2 Kapiteln: 31 de

praesidio domini requirendo, 32 de oratione : ebenso schliefien hier

no 19 de praesidio domini und 20 de oratione. Im Anfang des

32. Kapitels der Via nimmt Smaragd Bezug auf Kap. 31 ‘Nam et

hoc intuendum est, quia ad hoc coeleste praesidium rex David

orando pervenit . . . Et tu ergo, fidelissime rex, ut domini possis

auxilio fultus tuum defendere regnum, eius iugiter orans require

praesidium. Den SchluB des 32. Kapitels und des Buches bildet

fla.Tin Smaragd durch die Wendung, auch er wolle fiir den Konig



70 Wilhelm Meyer

beten: Nam et nos oramus semper cum apostolo pro vobis etc.

Dem entspricbt Mer gut V. 121 Oremus pariter (d, b. du und ich),

Tit tibi praesidio coelestia porrigat arma. Der Inhalt dieses

pathetischen ScHasses, das Lob Christi, des machtigen Welten-

konigs, ist von dem Inhalt der Spriiche sehr verschieden. So

wnndere ich mich nicht, mir eine einzige Wendnng des Smaragd
hier nachweisen zu konnen: V. 151 mundi per compita == Pk
608, 29; regni p. o. oben V. 114 und Pk 612, 27 conpita verbi. (143

poll Tolitans transverberet auras; Pk 617, 48 Verberat aethereas

Yolando vias). Der Ban der 35 Hexameter ist der des Smaragd:

stets Caesur nach der Hebung; keine Elision; nur Schlubworter

von 2 Oder 3 Silben (mit Ausnabme von 131 omnipotentem) und
hier und da eine kurze Silbe in die Hebung geriickt.

Ill

Malinverse in Distichen an Ludwig den Frommen.

0 praesul patriae prudeus et rex venerande,

qui dignis meritis Salomon sapiens vocitaris,

3 Dactilicis librum quem feci versibus istum,

accipias laeto devotus pectore toto,

5 Ac rectis monitis, quae describuntur in isto,

ipsa tuae species animae exornetur honeste.

DE FIDE
7 Recta fides domini, qui mundi conditor instat,

fixa in corde tuo consistat semper honesto.

DE DILECTIONE
9 Ipsiusque dei summi dilectio verax

et fratrum pariter devoto pectore constet.

DE SPE
11 Et spes aeternae vitae, quae fine carebit,

impleat ipsa tuam semper mentem venerandam.

DE LECTIONE
13 Assidueque tibi scripturae lectio sancta

a quoquam doctore bono recitetur amanda.

C: INCIPIDNT DISTICA ElUSDEM (Albini) AD EDNDEM REGEM {Ga-
rohm inijp.) 1 presul L 3 L ist heschhdigt, nur ac und cis sind zu lesen

6 que C 5 isto, id est libro C, soil, libro L 9 Alcuin eitirt; diliges domi-
num . . diliges proximum 10 pariter C, simul L 11 aeterne 0 13 ELEG-
TIONE C 13 assidueque WM, assiduaeque CL 14 ‘a’ weggeiissen in L
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DE PACE
15 Pacificusque tiiae consistas tempore vitae;

namque tnum nomen hoc designat satagendum.

DE MISERICORDIA
17 Ac multis largus miserator siste frequenter,

hinc quoniam dominns tibi consistet miserator.

DE INDULGENTIA
19 Dimittasqne tnis, exhortor, debita multa;

inde tibi dominns dimittet crimina plnra.

DE PATIENTIA
21 Ac patiens, princeps, in cnnctis actibus adstes;

nam verax patiens si sistas, martyr haberis.

DE HUMILITATE
23 Sis humilis, hilaris dum vivens corpore sistis,

ut caeli celsa sede excelsns videaris.

DE CONPDNCTIONE CORDIS
25 Pro culpisque gemens tibi sit conpunctio frugi,

quo lacrimas fundens fletus tibi sistat amarus.

DE CONEESSIONE
27 Delictique tibi fiat confessio vera

et scelns inde tuum donet dens omne peractum.

DE POENITENTIA
29 Sic tua poeniteat te crimina sena patrasse,

preteritnm facimis deflendo, non iterando.

DE NON TARDANDO CONVERTI AD DOMINUM
31 Sed neqne converti tardes de crimine facto;

mors etenim festinat velox et neqne tardat.

DE TIMORE DOMINI
33 Atqne tno domini timor instet corde fideli;

nam, quicnmque denm timet, hie se a crimine servat.

17 Alcuin citirt : teati misericordes
,
quoniam ipsi misericordiam conse-

quentur 19 exortorCL; Alcuin citirt; dimittite et dimittetur vobis 22 Alcuin:

martyres esse possumus, si patientiam veraciter in animo servamus cum proximis

nostris 24 Alcuin: humilitatis passibus ad caeli culmina conscenditur, quia

deus excelsus bumilitate attingitur 26 lacrimis fundas C; lacrimas fundens

sistat L == lacrimas fundat
;

vgl. 23 vivens sistis = vivis 28 L hat vielleicht

Yt, was hlibscber ist 29 Alcuin ; transacta here peccata et eadem iterum non

agere oder praeterita plangit et iterum flenda non admittit 32 et: est?

32 retardat C; in L steht re liber der Zeile; Alcuin citirt: Ecclesi. 14, 12 mors

non tardat 33 von Atque ist nur e erhalten in L 84 Alcuin: magna est

cautela peccati deum semper praesentem timere
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DE lEIUNHS
35 Consistaiitque tibi ieiunia sancta frequenter,

quae caelum penetrant et coram iudice constant.

DE ELEMOSINA
37 Atque frequens a te elemosina sistat agenda,

quae poenis animam peccantis liberat atris.

DE CASTITATE
39 Ac vitam castam consiiescas ferre modestam;

nam castas domino suimno bospitium gerit in se.

DE PRADDE CAVENDA
41 Et fraus nulla tibi consistat mente fideli;

banc quicumque facit, damnum sibi gestat inorme.

DE FALSIS TESTIBDS
43 Ac test! quoque fallaci tu credere noli;

nam testis fallax vicinos opprimit ipse.

DE INVIDIA
45 Invidiam fugias, quae multum pectora torquet;

nam nil neqnius esse potest quam livor amarus.

DE SDPERBIA
47 Atque superbia mente tua procul abiciatur,

maxima quae labes bominis decernitur esse.

DE IRACUNDIA
49 Non sistas iracundus nec corde protervus;

ira vir plenus nam rixas provocat atras.

DE HUMANA LAUDE NON QUERENDA
51 Non queras bominum laudem propter bona facta,

aeternae vitae sed speres praemia digna.

DE PERSEVERANTIA BONI OPERIS
63 Consistasque frequens in factis semper bonestis;

nam finem dominus cuiusquam conspicit almus.

DE GULA
66 Atque gulam nimiam non adsuescas capiendo,

per quam terrigenae primi in loeto periere.

36 celum C, Alcuin: caelum transit et ad tlironum altissimi dei pervenit
38 Alcuin: peccatorum indiilgentiam , . eleemosynis meremur 40 Alcuin: casti-
tas . . spiritus sancti merebitur babitationem 42 Han und dampnum C;
Alcuin: aurum babes . . in area, sed damnum in corde 45 que C 46 Alcuin:
uihil nequius potest esse invidia 47 At Jb 47 abiciatur li

5 eiciatur uel
abiciatur uel aufugiatur C 48 que C 60 viri Cb 50 rixas nam pr. C

j

Alcuin: vir iracundus, ut ait Salomon, provocat rixas 51 laudem bominum h
52 premia L 54 cuiusquam = cuiusque; Alcuin: non quaeritur initium boni
operis, sed finis 56 terrigine L; Alcuin: per quam primi parentes bumani
generis paradisi felicitatem perdiderunt
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DE EORNICATIONE
67 Luxuriamque simul depellas corpore toto,

quae solet iibertate libidinis esse creata.

DE AVARITIA
69 Ac stndeas quoque avaritiam depellere corde,

qnae labes turpis yalde insaturabilis instat.

DE IRA
61 Ira in mente tua inmoderans non sistat babenda,

iudicium rectum quae nec discernere quibit.

DE ACCIDIA
63 Accidiam quoque deyites, quae noxia constat,

quae facit innumerum facinus hominem penetrare,

DE TRISTITIA
66 At mala tristitia absistat de mente benigna;

hoc nil nempe boni facti penetrare yalebit.

DE CAENODOXIA
67 Gloria yana simul peUatur corde modesto.

haec est, quae bominem niminm facit esse superbum.

DE QUATTUOR VIRTtJTIBUS
69 Hinc tibi consistant yirtutes quattuor istae:

iustitia, prudentia, robor, temperiesque.

71 His tibi coniunctis satis expugnare yalebis

inyisum contra pugnacem bella moyentem,

73 qui semper pugnans non cessat nocte dieque.

Idcirco arma tibi caelestia continuata

75 audax accipias, quis decertare yalebis.

Thorax iustitiae tua stringat membra yenusta

77 atque tuum galea spei caput induat alma

ac latus inde tuum fidei defendito pelta

79 et verbi domini ensis lumbos cingat bonestos.

Hoc igitur domino placeat, qui cuncta gubernat,

81 ut bis protectus consistas miles ab armis

58 que C
;
Alcuin

:
quae solet fieri ex incontinentia libidinis 59 cor, 60

inst: das Ende ist in L abgerissen 60 que C; Alcuin: quae pestis inexplebilis

est 62 que C; Alcuin: nec iudicium rectae discretionis inquirere poterit

63 DE abgerissen in L 63 que C 64 que C 64 penetrare, patrare C;

Alcuin: multa docet mala 65 At: in L feblt A 66 hoc, soil, uitio C; baec?,

Alcuin: quae nihil in bono opere proficere valet 67 cenodoxia C 68 hec C;

que C 69 uirtutes consistant L 70 robor, fortitude C 70 temperies,

temperantia C 73 die noctuque L 74 celestia C 75 quis, pro quibus C
von 75—77 fehlen in L die Anfange: 75 (A), 76 (Thor), 77 (Atque)
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et post certamen belli victor habearis,

83 iudiciique dies cum sistat valde timendus,

in dextra doroini consistas parte locandus,

8B iustitiaeque tibi prestetur clara corona,

qnam dominns dabit electis in sedibns almis.

86 almis. amen C

S. den Nachtrag S. 112.

4



Die Oxforder Gedichte des Primas
(des Magister Hugo von Orleans) no 16 — 22.

Yon

Wilhelm Meyer aus Speyer,
Professor in Gottingen.

Yorgelegt in der Sitzung voni 9. Februar 1907.

Die Freunde der mittellateinisclien tmd der alien franzosisclien

DicMnng werden gern yernelimen, daB ein eigenartiger und Yor-

treffliclier Dicliter wieder anferstanden ist, und daB wir, statt

mulisam die undeutlichen Bnclistabeii der Q-rabeclirift zu entziffern,

seine lebenspriilienden Gedicbte selbst leseix konnen. Es ist der

Primas, welchen wir jetzt Magister Hugo aus Orleans, genannt

Primas, betiteln diirfen.

Der Name Primas ging seit Jabrzehnten wie ein Gespenst

durcb die Literatur. Herrlicbe mittellateiniscbe Lieder, welcke

besonders Liebe, Wein und Spiel besingen, wurden um 1840 — 1850

ziemlicb viele won verscbiedenen Gelebrten verofFentlicbt. So von

Thomas Wright in Early Mysteries 1838 und im Walter Mapes

1841; von Du Meril in den Poesies populaires 1843, 1847 und

1854; von Jakob Grimm in den Gedichten aus der Zeit Friedrich

des Staufers (Archipoeta) 1844 und besonders von Schmeller in

den Carmina Burana 1847.

Diese Gedichte sind fast alle anonym. Natiirlieh suchte man
Dichternamen und bei den unklaren Yorstellungen, welche man

von der mittellateinischen Dichtung hatte, Melt man es fiir mog-

lich, daB die Hauptmasse jener Lieder von ein und demselben

Dichter verfaBt sei. Wright hatte seinen Walter Mapes wenig-

stens im Titel seines Buches vorangestellt
;
Grimm dachte daran,

sein Archipoeta konne der groBe Unbekannte sein. Giese-
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brecht ricMete seine Anfmerbsamkeit anf eine Sammlrmg von 10

Gedicbten in der Pariser Handschrift 3245, wo ilber jedem Gedicbte

Gal ter us de Insula als Verfasser genannt ist — eine Samm-

lung, die 1859 W. Miildener veroffentlidit hat, — und halt es fiir

moglich, dafi Walther von Chatillon, der beriihmte Dichter der

Alexandreis, der Yerfasser nicht nur dieser 10 Gedichte, sondem

der meisten sogenannten Vagantenlieder sei. Er ahnte freilich

nicht, wie keck intei’polirt in dieser Pariser Handschrift der Text

jener 10 Gedichte ist, so dafi auch auf die TJeberschriften wenig

zu bauen ist. Haur4au wies auf die Xlnsicherheit hin, mit

welcher liberhaupt die Autorennamen in den Handschriften be-

haftet sind, besonders vor kleineren Gedichten. Dock viele Ge-

lehrten, froh wenigstens einigen Anhalt zn haben, sind bei Giese-

brecht’s Hypothese geblieben.

Andere gingen der Ansicht nach, diese lateinischen Lieder

seien von Studenten oder von davon gelaufenen Monchen oder

Geistlichen gedichtet worden, welche mittellos und oft verwildert

und herabgekommen im Lande herumzogen (Yaganten) und sich

von Tag zu Tag durch milde Gaben das Leben fristeten, die sie

dutch denYortrag lateinischer Lieder hervorlockten. So ist unsere

Literaturgeschichte allmablich zu der sonderbaren Anschauung ge-

kommen, da6 die weltlichen Gedichte des Mittelalters in provenza-

lischer, franzosischcr und deutscher Sprache zumeist von Edel-

leuten, die in lateinischer Sprache zumeist von Lumpen gedichtet

seien.

Diese Yaganten waren im 12. und 13. Jahrhundert oft zahl-

reich zu finden und wurden manchmal zur Landplage; bewaffnet

und in Haufen haben sie sich mitunter in Klostern und in Pfarr-

hausern das mit Gewalt genommen, was man ihnen nicht aus Giite

geben woUte. Natiirlich erwarb sich unter ihnen Einer durch

diese, ein Anderer durch jene Eigenschaft besonderes Ansehen.

DaB solche Yaganten jene schonen lateinischen Lieder gedichtet

hatten, darauf schienen auch Namen wie Archipoeta oder Primas

zu deuten. Hat dock nock urn 1230 der Konig von England dem
Heinrich von Avranches den Titel Archipoeta verliehen. Ereilich,

ist dieser Heinrich ein Yagant der bezeichneten Art gewesen?

Seine Gedichte liegen nock unbekannt in den englischen Bibliotheken.

Wie Archipoeta, so gibt auch der Name Primas sich als

Spitzname, welchen eine Schaar einem Kameraden wegen einer

hervorragenden Eigenschaft gegeben hat. Wie zu einer Eauber-

bande ein Hauptmann gehort, so schien der Primas, der Haupt-

mann, gut zu passen zu dem getraumten Yagantenleben. DeBhalb
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spielt in imserer Literatur dieser Primas seit einigen Jahrzehnten

eine niclit nnbedentende Polle. PTocli Boccaccio laBt den Pri-

masso als fahrenden Sanger in einer Novelle die Hauptrolle spielen.

Salimbene gibt in seiner Cbronik znm Jakre 1233 einen

ziemlicli langen BericM iiber den Dichter Primas (Monnmenta Germ.,

Scriptores XXXII p. 83—87); aUein er vermiscbt ojffenbar den

eigentlicben Primas mit dem ArcHpoeta : De Primate trutanno

et de versibus snis et ritbmis. Nota q[uod Primas Aurelianensis

fuit {die WoHe et de . . fnit hat Salimbene spater zugeschriehen).

Fuit bis temporibus Primas canoniens Coloniensis {das nimnit

SaUmlenc offenbar aus der Confessio des Archipoeta)

,

magnns

trntannus et magnus trufator et maximns versificator et velox;

qui si dedisset cor sunm ad diligendum denm, magnus in littera-

tnra divina fuisset et ntilis valde ecclesie dei. Cuius Ap oca-

lip sim^), quam fecerat, vidi et alia scripta plura’. Dann gibt

Salimbene 6 kurze Spriicbe mit kurzen Erlauterungen : Indigeo

bobus (2 Hex.), Ne spernas munus (2 Hex.), Mittitur in disco (2

Hex.), His vaccis parcam (2 Hex.), In cratere moo (2 Bist.) und

Fertur in convivio (1 Vagantenstropbe). Diese Spriicbe sind von

Salimbene zum Tbeil spater eingesebrieben : dock kbnnen sie vom

Primas berrubren; also werde icb sie spater unter den Fragmenten

auflfiibren. Zuletzt bringt Salimbene die ganze Confessio des

Arebipoeta unter dem Titel: Quod Primas excusat se Coloniensi

episcopo suo, cui fuerat accusatus de luxuria et de ludo et de

taberna, et promittit emendam et petit indulgentiam.

Salimbene bat also den ungenannten Dicbter der Confessio

zusammen geworfen mit dem Primas, der in etlicben Anecdoten

genannt war, welcbe er nacb und nacb sammelte und zusammen-

sebrieb; aus der Confessio entnabm er die Kolner Notizen; erst

ganz spat bat er aus einer andern Notiz das Wort ‘Aurelianensis’

eingeflickt. Aebrdicb hat Giraldus Cambrensis den Dicbter

der Confessio und seinen Golias zusammengeworfen (Wright, Mapes

p. XXXIX). Die Zeitangabe des Salimbene ist ganz pbantastisch.

Diese Hacbricbten des Boccaccio und des Salimbene konnen

also bochstens Zeugnid daftir geben, dafi Ruf und Rubm des Primas

weit verbreitet gewesen ist.

1) Diese grobkornige Satire gegen die versebiedeuen Stande des Clerus mid

gegen die Miincbe bat Wright unter dem Namen des Walter Map (S. 8), Miildener

unter den 10 Gedichten des Walter von Chatillon (S. 19) gedruckt; auch der

Name des Alanus flndet sich in Handschriften vorgesetzt. Dies grobe Gedicht

ist sicherlicb ebensowenig vom Primas verfafit als von dem gelebrten Waltei

von Chatillon oder von Alanus.
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DaB etwas listorische Siclierlieit fiber den Dicbter Pi'imas ge-

wonnen worden ist, verdanken wir Leopold Delisle. Am 27. No-

vember 1868 bat er der Pariser Akademie eine Arbeit vorgolegt

‘Notes snr quel^iies Manuscrits de la Bibliotheqne de Tours’ (Bib-

liotbfeqne de I’Ecole des Chartes 29, 1868, S. 596—611). Darin

bespricbt er aucb eine in der Hit no 205 enthaltene Compilatio

singularis exemplorum. Daraus theilt er S. 605/6 vier vom Primas

geicbtete Sprficbe mit sammt den sie erlauternden Anecdoten:

Canonici cur canonicum (2 Hexameter; aucb in Arras Hft no 799);

Res est arcana (2 Hex.); Istud jumentum (1 Hex.) mnl Olaudicat

boc animal (1 Hex.); die beiden letzten soli der Primas gedicbtet

baben ‘faciens moram Aurelianis’. S. 607 ffigt er aus einer Hft

zu Avrancbes no 104 zwei Sprficbe mit dem Namen des Primas

bei: In craters meo (2 Dist.) nnd Cum novua a domino (2 Hex.) mit

He res diverse (2 Hex.); endlicb weist er bin auf einen Sprucb

Hoc vinum putre (2 Hex.) in der Pariser Hft 162, der fiborscbrieben

ist: Hugo Primas priori de Campis Sancti Martini.

Delisle’s Interesse ffir den Primas war dadurcb geweckt, und
so koimte er scbon am 4. Mai 1869 der Socidtd de I’Histoire de

Prance mebr mittbeilen. In der Arbeit ‘Les Ecoles d’Orldans au

douzieme et au treizifeme si^cle (s. das Annuaire-Bulletin der So-

cidte 1869 S. 139—154) erwalint er S. 147, da6 Henri d’Andeli
in dem G-edicbt ‘la Bataille des sept Arts’ die Vorhut des Heeres

der Grrammatik befebligt sein laBt von ‘Le Primat d’Orliens et

Ovide’. Hauptsacblicb aber bringt er (S. 148 und 153) einen

Bericht des Historikers Francesco Pippino bei, den icb bier

anffibren will.

Cbronicon Francisci Pippini (Liber I cap. 47) nacli. Mu-
ratori Scriptores IX 628: Primas versificator egregius fuisse

bis temporibus traditur, scilicet imperante Frederico I et maxime,

dum Lucius buius nominis III papa Romanus sederet (1181—1186).

Huius ingenium fuit ultra bumanum versiflcari elegantius et re-

pents. Ex quo inter ceteros versificatores vir ipse illustris babitus

est eximius et excellens, cuius exstant opera mira. Quod autem
temporibus Lucii papae fuerit, apparet, quod, dum ipse Primas
canonicus esset Aurelianensis et idem papa fuisset in Hallia,

rogavit eum Primas super obtentu unius beneficii. Quern cum
obaudientem (non?) invenisset, invebit bis versibus contra enm:

Lucius est piscis rex et tyrannus aquarum,

a quo discordat etc.

Quae iam superius descripta babentur, ubi agitur de Lucio papa.

Fertur quoque, quod, dum in curia Romana super eius in arte
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versificandi ingenio, an reliquos praecelleret, qnaestio verteretur,

dictum est, alium esse, qui longe eo in arte ipsa praecelleret.

Dumque inter multos praelatos et illiterates vires de plnralitate

et excellentia ambornm arnica tamen contentio verteretur, tamen

(tandem?) ad hec sopienda data fait materia per collegium cardi-

nalium papae mandate, ut super ea ambe versificari deberent.

Erat autem materia breve scilicet cempendium novi et veteris

Testamenti: qui igitur paucieribus earn comprebenderet versibus,

ille baberetur eximius. Primas duobus, alius quatuer earn compre-

bendit versiculis. Hi autem fuerunt Primatis versus, qui

intercalares dicuntur:

Ques anguis tristi virus mulcedine pavit;

bes sanguis Cbristi mirus dulcedine lavit.

Hies vere quatuer versus nunquam reperi vel audivi.

(Muratori IX 597 = Pippino I cap. 11): Hie est Lucius, de

quo ille versificator eximius et excellens Prim as

,

qui eo tempore

agnoscitur, bos versiculos edidisse fertur, qui tales sunt:

Lucius est piscis rex et tyrannus aquarum,

a quo discordat Lucius iste parum.

Devorat bic homines, bic piscibus insidiatur;

esurit bic semper : hie aliquando satur.

Amborum vitam si lanx aequata levaret,

plus rationis habet, qui ratione caret.

Dieser Bericht des Erancesco Peppino ist -wabrscbeialich nnr

aus einigen Anecdoten fabricirt, wie deren DeHsle aus der Hft

von Tours welcbe veroffentlicht hat. DaB er zur Zeit des Lucius

III. (1181—1186), also Eriedricb Barbarossa’s gelebt habe, ist aus

dem Epigramm auf Lucius gefolgert| wohl aus der dazugeborigen

Erzablung ist genommen, da6 er Canon icus in Orldans gewesen

sei; ebenso ist die andere Anecdote mit dem Epigramm ‘Quos

anguis’ die Quelle fur seinen Aufenthalt ‘in curia Eomana’. Docb

diese Anecdoten sind sebr unsicber; z. B. ist Lucius III. niebt in

Erankreicb gewesen und 1181 ware der Primas fast 90 Jabre alt

gewesen. Fast das Interessanteste sind bier die Worte ‘cuius ex-

stant opera mira’.

In diesen Jabren war eine neue, wirklicb wertbvoUe Hach-

richt iiber den Primas gefunden worden, welcbe D e lisle zu einer

3. Notiz iiber den Primas veranlafit bat: ‘le Poete Primat’ in der

Bibliotheque de I’Ecole des Cbartes 31, 1870, 302—311. Hierin

weist Delisle zuriick auf die bereits erwabnten Zeugnisse; dann

erwabnt er noch eine Stelle des Thomas von Capua aus dem

Anfang des 13. Jabrbunderts
,
welcber naeb Tburot, Notices et
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Extraits XXII, II 418 unterscMed: Dictaminum tria genera: pro-

saicum nt Cassiodori {ivolil ivegen chr Vcwiae)^ metricum ut Virgiliij

rithmicum nt Primatis. Dies ZengniB ist seltsam; denn der Primas

hat mindestens ebenso viele metrische d. h. quantitirende Verse

gedichtet als rythmische d, h. silbenzahlende. Hauptsachlicli

aber bringt DeKsle (S. 307—811) einen Zusatz, welcher in einer

c. 1171 abgeschlossenen Erweitung der Chronik des Richard
yon Poitiers sich findet. Die alte Hffc liegt in Rom (Vatican

Regin. 1911), eine jnnge Abschrift in Paris. Dieser Zusatz, den

anch Weiland im Xenen Arcbiv fiir deutsche Greschichtskiinde XII

S. 56 hervorhebt, lautet nach den Monumenta Germaniae, Scrip-

tores XXVI 81:

His etenim diebus (a. 1142) vigiiit apud Parisios (luidam sco-

lasticus, Hugo nomine, a conscolasticis Primas cognominatus, per-

sona quidem yilis, vnltu deformis. Hie a primeva etate litteris

secularibus informatus propter faceciam suam et litterarum noti-

ciam fama sui nominis per diversas proyincias diyulgata resplenduit.

Inter alios vero scolasticos in metris ita faenndus atque promtus

extitit, ut sequentibus versibus omnibus audientibus cachinum mo-

yentibus declarator, qnos de paupere mantello sibi a quodam pre-

sale dato declamatorie composuit

:

De Hugone lo Primat Aurelianensi {Handschrift Au-
reliacensi). Hoc indumentum tibi quis dedit? an fait emptum?
usiv. Diese Verse sind in nieiner Sammluny no 2,

Darnach also war der Dichter unansehnlich and haBlich, und
war seinem Beruf nach scolasticus d. h. wohl Lehrer. Eigentlich

hieJS er Hugo, erhielt aber wegen seines hervorragenden Dichter-

talents den Beinamen Primas. Hugo Primas heiBt er ja auch in

der IJeberschrift des S. 78 citirten Epigramms an den Prior yon
Saint-Martin-des-Champs. Diesem Zusatz zufolge hielt er sich

urn 1142 in Paris auf. Dock schon das beigefligte Gedicht hat

die IJeberschrift ‘De Hugone lo Primat Aureliacensi’ : das hat

Delisle mit Recht zu Aurelianensi geandert. Denn nicht nur

Henri d’Andeli nannte ihn ‘Primat d’Orliens’, sondern auch die

Elorentiner Abschrift des 23. Gedichtes hat die IJeberschrift ‘opus

Hugonis Aurelianensis Primatis’; dann erwahnt der mn 1250 ge-

fertigte Catalog der Bibliothek des Richard de Eourniyalle (De-

lisle, Cabinet des Manuscrits 11 531 no 110) Versus Primatis

Aurelianensis’; endlich hat ja Salimbene, welcher, der Confessio

folgend, ihn friiher nach Koln versetzt hatte, spater aus anderer

Quelle nachgetragen ‘Xota quod Primas Aurelianensis fuit’.

Delisle hat nicht bemerkt, daB ein langeres rythmisches Ge-
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dicht des Primas schon langst gedruokt war in Wriglit’s Walter
Mapes 1841 S. 64—69 (bei mir no 23) ^Dives eram et electus’;

freilicb hatte Wright selbst nicht bemerkt, daB der Dichter sich

Primas nennt.

Dazu sind spater nock einige Spriiche gekommen. Dies Material

hat Hanreau besprochen in der Histoire litt4raire de Prance,

XXX 1888 S. 288—293. Im Vol. XXXI (1893) S. 16/17 macht
er noch anfmerksam auf die Erfarter Handschrift no 10 in 8®,

wo die Blatter 121—138 etwa 900 grammatische gereimte Hexa-
meter enthalten mit dem Anfang:

Carmina qni fingit aut metra, poeta yocatur.

Im Catalog des Amplonins (yon 1410) werden diese Verse so

beschrieben: Wersus differenciales Primatis, sed non est finis’.

Allein in der Hft selbst ist yon einem solchen Titel nichts zu

sehen, und beim Dnrchfliegen fand ich in diesen Versen nichts,

was an den Primas erinnerte.

Das ist, was wir bis jetzt yom Primas wissen. De lisle,

welcher das yon Wright gedrnckte Q-edicht nicht kannte, nimmt
yon dem Primas Abschied mit den Worten: Primat n’est point, a

proprement parler, un poete dont la valeur pnisse s’appr4cier

d’apres des compositions r6elles et anthentiques : c’est un type

l^gendaire, c’est la personnification de Pdcolier farceur et quelque

pen mauyais sujet. Comme tel, il m4rite encore d’etre dtudi6:

car il nous r4yfele un c6t4 fort curieux de la vie de nos anciennes

uniyersit4s. Moge der wirkliche Dichter ihn um so mehr erfreuen

!

Haur4au kannte das yon Wright edirte Gredicht und hat

es selbst noch einmal gedruckt (Notices et Extraits de quelques

mss., VI 129). Das Gedicht ist freilicb, weil eminent personlich,

schwierig za fassen. Haur4au macht es deBhalb kurz ab und filhrt

seine Leser auf eine Hypothesenhbhe
,
yon wo aus er ihnen ein

Land der VerheiBungen zeigt: nous croyons, qu’il conyiendrait de

restituer an Primat du XII® sifecle plusieurs des poemes rythmiques

qui sont attribues a celui du XIIE® (d. h. bei Haur4au : dem Archi-

poeta) par Salimbene mal inform^, et d’autres encore, que Ton

rencontre dans les manuscrits on les imprimes sous les noms de

Golias, de Mapes ou sans nom (Hist. litt. de Prance 30 p, 291).

Diese schonen Aussichten Haureau’s sind leider eitelDunst, allein:

die Wirklichkeit ist schoner.

Die Oxforder Handschrift Kawlinson G 109.

Bei Porschungen fiber Handschriften mittellateinischer, welt-

licher Gedichte stieB ich im Summary Catalogue of Western

Kgl. Ges. a. Wise. Nachrichten. PMlolog.-Mstor. Klasae 1907. Heft 1. 6
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Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford . . by F. Madan

(III 1895, 432) auf no 15479, welches dort so besclirieben ist:

MS. Eawl. a 109 In Latin, on parchment: written about

a. d. 1200 : 7^4X 4®/$ in., lY + 258 pages.

1 (p. 3). About two hundred Latin poems, a large number

of which are by Blldehert of Lavardin bp. of Le Man.s, afterwards

archbp. of Tours (d. 1139). The first hey. ‘Hospes erat michi se

plerumque professus amicum’, the next ‘Pontificum spuma fex cleri

sordida struma’: among the noticeable ones are: (p. 21) Some

macaronic poems, half French, half Latin: (p. 33) the poem by

Hildebert on his exile, ley. ‘Nuper eram locuples’ : several poems

about the Siege of Troy (p. 99), begy. ‘Diuiciis ortu specie’, ‘Uiribus

arte minis’ (ascribed to Petrus Sanctonensis by m. Haureau), ‘Per-

gama flere uolo’, with others, at the end of which is (p. 124)

‘Explicit Aurea Capra super Yliade rogatu eomitis Her.’, referring

to Simon Chevre d’Or (a leaf or more seems to be wanting lirom

early times before p, 115, where the work of Simon begins ab-

ruptly ‘Heue stet urbis honos’) : and (p. 125) a poem on the

origin and nature of things, beginning with a a prei'ace in hexa-

meters {beg. ‘Congeries informis adhuc’), the text being in ele-

giacs {leg. ‘Ergo siderihus lenis ether’). Dann folgb no 2 (p. 113)

Ovid de Eemedio Amoris usw.

Ich habe versucht, von diesen about two hundred Latin poems

wenigstens ein Yerzeichnifi der Initien zu erhalten: doch meine

Bemuhungen sind vergebens gewesen, und ich war gezwungen,

selbst nach Oxford zu gehen, wo ich Anfang Oktober 1906 seeks

Tage arbeiten konnte. Da sah ich, daB allerdings yon der Mitte

der Seite 30 ah diese Handschrift Gredichte enthalt, wie sie zu-

meist unter dera Hamen des Hildebert oder des Marbod gedruokt

sind. Dagegen im Anfang, Seite 3—30 Mitte, hat der Schreiber

eine bostbare Sammlung benutzt. Was er bier abschrieb, war
eine Sammlung von (xedichten des Primas. Grrofie und
kleinste selbstandig gezahlt, sind es 23. Yon dem 3. fehlt sicker

ein groBer Theil; auch das 10. zahlt bier nur 74 Yerse, wahrend
ich es anderwarts 101 Yerse umfassend gefunden habe. Darnach
ist die ursprungliche Sammlung sicker um manchen Yers, ja viel-

leicht um manches Gedicht reicher gewesen. Der Wortlaut ist.

in dieser, wohl in Frankreich geschriebenen, Handschrift leidlich

iiberliefert; doch kann eindringende Forschuug noch manchen
Schreibfehler entdecken.

Alleinwas burgt daftir, dafi dies Gedichte des Primas sind?

Selbst wenn Hamen iibergeschrieben sind, ist das oft Falschung:
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hier aber findet sici. nicbi eirnnal irgend eine Uebersclirift. Spracbe,
Metrik, die gauze geistige Atmospkare mussen zum Bilde des
Primas passen : allein sie konnen doch nur Beweise zweiten Ranges
bilden. Den Beweis liefert ein in der Literatur auBerst seltener

Ball, auf welclien Mer Niemand batte boffen konnen. Dieser
Dicbter Hngo war sebr selbstbewnBt nnd stolz auf seine Dicbt-

knnst. Der Beiname Primas, der Meister, war ibm deBbalb nicbt

zuwider, sondern er war stolz auf ibn, so stolz, daB er in seinen

G-edicbten den Namen Primas angebraobt bat, wo esnurging.

Icb gebe zunaobst eine Uebersicbt der 23 Gredicbte.

1 Hospes erat micbi se plernmque professns amicum,

voce micbi prebens plurima, re modicum
19 Disticben, Caudati‘). Der Primas (V. 11 und 26) wind im
Spiel vom G-astfreund ansgeplundert.

2 A. Pontificum spuma, fex cleri, sordida struma: 2 Unisoni.

B. Hoc indumentum tibi quis dedit? an fuit emptum: 6 Leonini.

0. Pauper mantelle, macer absque pilo sine peUe: 15 Leonini

oder IJnisoni.

23 Leonini. Dem Primas (V. 20) wird ein Mantel obne Pelz

gescbenkt.

3 Orpbeus Euridice sociatur amicus amice

52 Leonini; unvollstandig Orpbeus in der ITnterwelt

4 Flare iube lentos et lenes, Eole, ventos

16 Leon. (9 Unis.) Fiir Imams wird giiustiger Wind erbeten

5 Ulceribus plenus victum petit eger egenus

14 Leonini (4 Unisoni) Des Lazarus Lobn, des Reicben Strafe

6 Idibus bis Mai miser exemplo Menelai

30 Leonini (11 Unisoni). Die entschwundene Flora wird von
dem Dicbter gerufen (V. 16 maior ero vates; 16 vincam pri-

mates)

7 Quid luges, lirice? Quid meres pro meretrice?

49 Leonini (32 Unisoni) Der Dicbter laBt sicb trosten mit

der Scblecbtigkeit der Dirnen (Y. 1 lirice; 18 dulce sonante

Camena; 43 partesque dabit tibi primas)

8 Jussa lupanari meretrix exire parari

51 Leonini (6 Unisoni) Wie’s die Dime treibt.

1) Caudati nenne icli solche Verse, wie olDen; 2 Zeilen mit gleichemEnd-

reim; Leonini; Zeilen mit gleichem-'Innen- und Endreim, wie Orpheus Eurydtce

sociatur amicus amice; Unisoni: 2 Zeilen mit (4) gleichen Reimen in beiden

Zeilen; Pontificum spuma fex cleri sordida stritmo, Qui dedit in brwwa micM

mantellum sine pluma. Vgl. meine Ges. Abhandlungen I S. 82/84.

6 *
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UrlDS erat illnstris quam belli clade bilustris

bier 62, sonst 68 XJnisoni Aiif Troia’s Buinen

10 Post rabiem rixe redeonte bilustris Ulixe

Mer: Annus erat decimus et mensis in ordine primus

bier 74, sonst 101 Leonini (36 Unisoni) Ulysses erfjibrt bei

Tiresias in Tbeben die Lage der Penelope no 9 und 10 sonst

erwabnt als ‘carmina Primatis de exoidio Troie’

11 Primas pontifici: bene quod ludis audio dici

6 Leonini (2 Unisoni) ‘convenit, ut bene potes’

12 Res erit arcbana de pellicia veterana 6 Unisoni

13 A. Me ditavit ita vester bonus arcbilevita (2 Leon.)

B. Ve micH mantello, quia sum donatus asello (2 Unis.)

14 A. In cratere meo Tetis est sociata Lieo (2 Dist. unis.)

B. Res ita diverse licet utraque sit bona per se (2 Hex. unis.)

15 Vir pietatis inops cordis plus cortice duri uml

Verba quidem sunt severa (Stabatmater-Strojilien)

9 Hex., alle auf ‘uri’ reimend, und 94 rytbmiscbe Zeilen

Der Primas (V. 42 und 91) fliegt die Treppe berab

16 Iniuriis contumeliisque concitatus

162 Alexandriner in Tiraden (mit franzosiscben Wortern)

Bittere Satire gegen den Biscbof in Beauvais, Panegyricus auf

den Clerus in Sens. Primas V. 100 und 139

17 Alta palus mea parva salus etasque senilis

4 Disticbon, Caudati Will nicbt mitreiten

18 Ambianis urbs predives quam preclaros babes cives

117 solcbe rytbmiscbe Zeilen Lob der Scbule des Albericus

in Reims, Angriff auf Abaelard(?). Primas Y. 10 und 21

19 Egregius dedit banc iuvenis clamidem sine pelle (2 Caudati)

20 A. Auxilio pellis clades inimica puelKs (2 Leon.)

B. Nee pulices ledunt quia pelle vetante recedunt (2 Leon.)

21 A ducibus Primas petiit duo dona duobus (2 Caudati)

22 (D)els ego, quinque tulit solidos mulier peregrina (2 Caudati)

23 Dives eram et dilectus, Inter pares preelectus

180 rytbmiscbe Zeilen in Tiraden Der Primas (V. 21 64

168), aus der Gesellscbaft der Klerilrer vertrieben, klagt seine

iible Lage und greift den Capellanus beftig an
Also 464 quantitirte Verse (427 Hexameter + 27 Pentameter),

und 843 rytbmiscbe (373 Zeilen zu 8 _-u, 18 Zeilen zu 7 u_ und
162 Alexandriner zu 6 6 u_) = 997 Verse.

In 8 G-edicbten nennt sicb der Primas: no 1 2 11 15 16
18 21 und 23; in no 6 und 7 bezeiebnet er sicb ziemlicb dent-



Die Oxforder GedicMe des Primas. 86

licli; no 9 und 10 sind ziemlicli sicher die im Bibliotheks-Catalog

des Eichard von Fnrnival und des Amplonius erwahnten ^Metra

sen carmina poetica egregii poete Primatis de excidio et bystoria

Troye optima’
;

unter dem Namen des Primas kommen in anderen

Handschriften vor no 12 und 13. Von den 23 Gredickten sind

also 14 mit voller Sicherkeit oder mit sekr grofier Walarsckeinlick-

keit dem Primas znzuweisen. Die iibrigen dazwiscken stehenden

9 Gredickte kommen sonst iiberkaupt nickt vor oder, wie no 8,

okne Autorname. Allein bei iknen gilt, wenn irgendwo, der Spruck

‘ex ungue leonem’.

Denn nickt nnr ein genialer, sondern auck ein sekr eigen-

artiger Dicbter erstekt for uns aus diesen Oxforder Gredickten.

Auf der einen Seite ist er gelehrt und kennt die antike Literatur

gut
;
seine Hexameter sind gut gebaut

;
sein lateinischer Ausdruck

ist reickhaltig und trifft stets die Sacke; uniibertrefflick ist er im

Finden der sckwierigsten Eeime. Ebenso ist er Meister in den

rytkmischen Yersen: will er, so sind sie tadellos gebaut; aber er

fiiklt sick als Herrscker: wo es ihm flir seine Ziele gut scheint,

iibersckreitet er die iiblicken Eegeln, wie besonders im 16. Gre-

dickt, wo der ungebundene Ton der altfranzdsiscken Dicktung ikm

mekr paBte. Aber sein Primat zeigt sick besonders in den

Gedanken. Den Yorzug seiner Landsleute, den klarsten Ausdruck,

vereinigt er mit dem Yorzug des begabten Dichters, eine Flille

von kleinen Ziigen zu finden, weicke vereinigt ein lebenswarmes

und Jeden packendes Ganze ergeben. Als Dickter reickt der

Primas in der Tiefe der Gedanken und Empfindungen, wie in der

Prackt und dem Reicktkum der Bilder nickt an den Arcbipoeta;

ihm eigen ist aufier der klaren Spracke und den lebendigen Einzel-

keiten ein merkwiirdig urwiicksiger und volkstklimlicker Ton. Da
ist keine Spur von dem gelekrten Professor und Dickter Waltker

von Ckatillon
;
einfack und eckt menscklick sind die Empfindungen

wie die Ausdriicke, und selbst die gelekrten Gedickte
,
wie z, B.

die Betracktungen auf Troia’s Ruinen, konnte, wenn die lateiniscke

Spracke nickt kinderte, auck ein TJngebildeter mit ricktigem Nack-

empfinden ankoren.

So sckildert er, wie beimWlirfeln der voile Geldbeutel leer wird:

Paulatim caput incipiens dimittere pronum

paulatim cepit perdere bursa sonum,

Queque prius grandi residebat turgida culo,

evacuata iacens ore tacet patulo;

Que fuit in cena fecunda, loquax, bene plena:

nec vox nec sonitus mansit ei penitus.
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Allein der Lowe zeigt erst daim seine voile Kraft, wenn er

gereizt ist. Dann scinellt der Primas auf den Angegriffenen die

Verse wie Pfeile in dichtem Schwarm, jeden mit einer andern,

ater alle mit scharfer Spitze; selbst der bissigste StraCendicbter

in Paris konnte das bentzntage nicM besser macben. Die Schiirfe

dieser Angriffe ist fcalturbistorisch wiclitig. So wei6 im 16. Ge-

dicht der Primas nocb nicht Vieles gegen den neuen Bischof seines

Wohnsitzes : nur dai3 er bisber Abt war
:
gut, sagt der Primas zu

dem Stadtklerus, sie sollten nur 2 Jabre warten; dann konnten

sie seben, wie der Biscbof diese und jene Scbandthat begebe; dabei

malt er mit Einzelbeiten, wie er abscbeuliche Paederastie begeben

werde. Er sagt selbst, dafi das nur Vermutbungen sind, wie es

kommen werde: allein diese brandmarkenden Verse wurden oft’ent-

licb vorgetragen und verbreitet. Derartige Gedicbte baben wabr-

scbeinlicb zumeist den Rubm des Primas gescbaffen : aber icb fiircbte,

sie baben aucb viel Triibsal in sein Leben gebracbt.

Das 16. Gedicbt lebrt, dab der Primas kurz vor 1094 geboren
ist. Wie der Zusatz in der Cbronik des Richard von Cluny be-

ricbtet, war er persona vilis, vultu deformis
;
im 15. Gcdicbt nennt

er sicb selbst einen Zacbaeus : also wav er klein und baBlicb. Um
so eber begreift sicb seine Ricbtung zur bittern Satire. Er
studirte die antike Literatur mit dem besten Erfolg (a primeva
etate litteris secularibus eruditus). Dann wablte er die Lebrer-
tbatigkeit als Lebensberuf; scolasticus nennt ibn die Cbronik, und
im 15. Gedicbt labt er die Pariser beftig scbelten fiber einen

‘dominus, qui de nostro bono vate, de magistro, de Primate,
tale fecit facinus’. Allein andere Eigenscbaften hoben ibn boher.

Er wurde berfibmt wegen seines Witzes (propter facetiam suam),

vor Allem aber seiner Diobtkunst balber; ibretbalber erbielt er
den Namen Primas.

Aber offenbar war der kleine, bafilicbe Mann nicbt nur seines

dicbteriscben Genie’s sicb sebr bewubt, sondern aucb auBerordent-
licb leidenscbaftlicb. Wenn er an einen neuen Ort kam, scbaffte

sein Rubm ibm gute Aufnahme
;
sein Witz lieB ibn rascb Freunde

gewinnen; aber bei langerem Aufentbalt macbten scbarfe, bissige

Witze mancben Freund zum Feind, und, wenn er dann von dem
Gekrankten selbst Unangenebmes erlitt, so wurde sein Zorn maB-
los

;
er bemeisterte sicbt nicbt, sondern fiberschfittete den GebaBten

mit den giftigsten Versen. In Gedicbten, wie no 15 16 und 23,
ist es notwendig, aber scbwierig abzuwagen, wie Vieles oder wie
Weniges von den Anklagen des Primas walir sein mag, und bei
der Beurteilung solcber Gedicbte muB man besonders stellen die
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Knnst des Dichters und besonders die iible Leidenschaftlichkeit

des Menscben.

Dicbter von solcbem Cbarakter werden oft, ja meistens vom
Crllick gefloben. So ancb der Primas. Wie die Gredicbte zeigen,

war er voriibergebend in Amiens nnd in Sens, langere Zeit in

Heims, in Beauvais und in Paris. Ergreifend, aber wokl nicht

viel libertreibend, scbildert er im 23. Gedicht seine alien Tage:

1 Dives erani et dilectus,

inter pares preelectus :
•

modo curvat me senectus

et etate sum confectus.

70 Paupertatis fero pondus.

mens ager, mens fundus,

domus mea totus mundus,

quern pererro vagabundus.

quondam felix et fecundus

et facetus et facundus,

movens iocos et iocundus,

quondam primus, nunc se-

cundus,

78 victum quero verecundus.

82 Enutritus in Piero,

eruditus sub Homero:

sed dum mane victum quero

et reverti cogor sero,

iam in brevi (nam despero)

87 onerosus vobis ero.

90 Parum edo, parurn bibo.

venter mens sine gibo

et contentus parvo cibo

plenus erit parvo libo;

et, si fame deperibo,

95 culpam vobis banc ascribo.

Jetzt, wo die Eigenart dieses Dicbters uns deutlicb wird, wird

es aucb mbglicb, andere, nicbt in der Oxforder Hft stehende Ge-

dicbte, als Scbopfungen des Primas zu erkennen. Das wertbvollste

unter diesen scbeint mir das von Wright, Political Songs of Eng-

land 1839 S. 51 verbffentlicbte Gedicbt ‘In nova fert animus . ,

Ego dixi dii estis’ zu sein. Dies Gedicbt ist nicbt 'upon the

tailors’ gescbrieben, sondern gegen die Geizbalse, welcbe getragene

Kleider nicbt Andern scbenken, sondern immer wieder umandern

lassen. Dies Gedicbt zeigt durcbaus den Geist, die Spracbgewalt

und die Eormen des Primas. Ereilicb so viel die erbaltenen Ge-

dicbte des Primas von gescbenkten Kleidern oder Pelzen sprecben,

von diesen Kleider-Metamorphosen sprecben sie nicbt. Aber docb

ist ein solches Gedicbt des Primas uns sonst angekiindigt. Denn

in dem Gedicbte 'Nullus ita parcus est’, welches in den Carmina

Burana S. 74 no 194 Str. B beginnt, beifit es in Strophe 14 statt

'Hoc Galtberus subprior iubet in decretis, ne mantellos veteres

refarinetis’ in einer andern Hft: Primas in Remensibus

iusserat decretis, ne mantellos veteres vos renovaretis.

Die wieder gewonnene KenntniB dieses Dicbters stellt einen

neuen Typus in die Eeibe der mittelalterlichen Dicbter. Sie

bereichert insbesondere die Gescbichte der mittellateiniscben Lite-
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ratur. Wir sehen jetzt, dafi der grofie Dietter, der ArcHpoeta,

der tun das Jair 1162 als junges Bint in Pavia nacli den Mad-

ci.en gnckte, einen Vorganger katte, der ikm, wie das 2. G-edickt

zeigt, Vorbild gewesen ist, denPrimas, welcker nm diese Zeit gut

60 Jakre alt gewesen ware.

Aber im Allgemeinen wird man boffentlicb endlicb aufboren

die mittellateiniscben, so mannigfacben Lieder, besonders die fiber

Wein, Weib und Spiel, von denen die Carmina Burana eine Probe

.
geben, einerseits auf dinen Dicbter, gar auf den gelebrten Walther

von Cbatillon, oder anderseits auf die verlumpten Vaganten zu-

rfiekzuftibren. Allerdings sind diese Lieder von Leuten ge-

dicbtet, welcbe in der lateiniscben Spracbe unterricbtet und dabei

aucb im Versemacben gefibt worden waren. Diese Leute aber

waren damals die geistige Blfitbe Deutscblands, Prankreicbs und

Englands. Zunacbst sind gewifi der studirenden Jugend die meisten

und feurigsten dieser Lieder zu danken. Aber aucb von den

alterenEerren, G-eistlicben, Juristen, Medicinern, baben gewifi da-

mals, wie zu alien Zeiten, nocb viele die Dicbtung geliebt und

baben viele Blumen zu dem reicben Kranze der mittellateiniscben

Dicbtung gespendet. Vor allem waren dazu berufen die Lebrer

der lateiniscben Spracbe, des scbonen Stils und der Dicbtkunst,

zu welcben Posten ja Berufsdicbter am meisten geeignet waren;
zu dieser Scbaar scbeint der Primas gebort zu baben. Diese

alteren Herren mogen besonders die groBen, die episcben Gredichte

verfaBt baben, aber aucb die zablreicben bistoriscben Gredicbte,

dann die scbarfen Satiren gegen das Treiben in der Kircbe und
im Staat. So ist das Gredicbt des Waltber von Cbatillon (no 9

bei Muldener) ‘lit membra conveniant’ nicbt ein trockenes Lebrge-
dicbt, sondern, nacbdenbestenHandschriften, ein groBer akademiscber
Yortrag in Prosa und Vers, gebalten am Fest ‘Laetare’ vor dem
versammelten Yolke der Universitat, worin das die drei Fakul-
taten beberbergende Cebaude der TJniversitats-Wissenscbaft ge-

scbildert wird. Je mebr der Forscber in dieses Gebiet eindringt,

um so vielgestaltiger und inbaltsvoller zeigt sicb das geistige und
speziell aucb das poetiscbe Scbaffen jener Sturm- und Drang-Periode.

Eine der originellsten Gestalten dieser grofien Zeit ist der
Primas gewesen. Wie all die 10 Gedicbte des Arcbipoeta, so sind
die meisten Gedicbte des Primas Gelegenbeitsgedicbte. In diesen
Gedicbten durften, ja mufiten diese Dicbter von sicb selbst und
ibrer XJmgebung reden. Die Gedicbte waren zunacbst nur ffir die
ersten Horer bestimmt, und nur diese konnten alle Anspielungen
versteben. Wir konnen nur mit vielem Nacbsinnen uns einen
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Theil des urspriinglichen warmen Lebens wieder gewinnen. De6-

lialb will ich diese Grediclite in einigen Grruppen veroffentlicben

tind sie nach meinen Kraften zn erklaren yersnclien. Diese 1.

Abteilung soil die Gredichte no 16—22 nmfassen, da das 16. imd

das 18. Gredicbt fiir die Grescliiclite des Dichters selbst die be-

deutendsten von alien sind.

E. == Oxford, Codex Rawlinson Gr 109, p. 3—30. Icb beniitzte

eine Pbotograpbie, welcbe icb mit XJnterstlitzung der G-esellscbaft

der Wissenscbaften von Horace Hart M. A. in Oxford batte an-

fertigen lassen, dessen Kunst icb Vieles verdanke.

XVI
Iniuriis contnmeliisqwe concitatus

iam din concepi dolorem nimium.

demnm rn^^pere cogor silencmm,

4 cernens ecclesie triste supplicinin

et cleri dedecns a^tq^iie flagicinm.

Eer qumt vos volez faire d’evescbe electinm,

currentes qneritis intra cenobium

8 I’abe 6 le prior vcd camerarinm,

nt cleri sit capid gerens capucium,

cncnlla iudicet super pellicium;

et, quern dens fecit principem om^^ium

12 et ki sor toz devreit aveir dominium,

clericH5 monacbo facit bominiam.

(p. 20) Quern si aliqitancfe vidissem obvium,

putassem vidisse grande demonium;

16 ker le jor m’avenist grant inforizmium,

0 j’eusse la nuit malm/i bospicium.

Vos frairem linqaitis et intra gremium

matris ecclme nutritum filium.

20 Ce fait invidia, servile vicium,

que stridet, non ridet, cum videt provebi socium.

Or.est venuz li moines ad episcopium,

Oxford, Codex Bawlinson G 109 (Summary 15479) = E, p. 19, Bei den

franzosiscken Stellen lalf mb viel Prof. A. Stimming 3 runpere E 6 nam
quando vultis facere episcopi electionem 8 ahhatem aut priorem 10 cucula E
10 suppellicium mit Strich durcii das 1. p = superpellicium E 12 qui super

omnes deheret habere 15 domoniiim E 16 nam {hoc) die mihi accidii magnum

16 infornium E 17 aut hdbui (hac) node 22 nunc venit monachus
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pallidi^^ et macer propter ieiunium:

24 Bed mox assiduo stridore dentium

sex frusta devorans mB^gnoruiu piscium,

in cena consiimens ingenteo/. Incium,

inpmg^<ati^r ingrossatwr infra biennium,

28 ^QvoQTum exemplo reb/^5 carencium*

In claiistro solit/f5 potare fluvium,

ore fait de forz vins tantu;?^ diluvium,

qjie Ton le porte el lit par les braz ebrium.

32 Ore verrez venir milia milium,

de parenz, de nevoz turbam, dicencium:

je sui pare?vz I’evescbe, de sa cognatium.

Du«t fait cestui canoine, tliesaurarium
;

36 oil, M seryiera? 2t -per longu;;^ spacium,

amittoet labore/;^ atq^/o servicium.

Tristis h3rpocrita, que/?^ vos eligitis,

adept/(5 honoreoi non suis meritis,

40 primit?i.9 apparet et looniis et mitis;

omnibi^s inclinat cervicem capitis,

parati^s prestare, si quid exigitis,

43 primis duobi^s annis preteritis

(p. 21) iam ferns apparet et sevus subditis,

vexat VOS et gro^vat causis et placitis.

Secedit ad vilZas in locis abditis;

qua/zt est priveement et in absco/zditis,

48 carnib(!^9 utit«r reg//la vetitis.

Si poscat rabies la.s‘civi capitis

et presto sit puer, &liiis militis,

que il deit adober pro suis meritis,

62 qui virgam suscitet mollib^^ digitis

pLf^? menu que molimi burte des genitis.

Tu?2c primuoi!. apparet ves^ra deme^ztia,

qnando pontificis incontinentia

56 et vanitas patet et avaritia,

in q^dbusdam folie et ignorantia.

Caveat deinceps Belvac^fs talia!

25 frustra R 27 inpingatur H 30 nunc facit fortiuni mnovuni 31 ut
eum portent in ledum per hrachia 32 nunc videbitis venire 33 parentium
nepotum 34 sum parens epiiscopi, ex sua cognatione. 35 Jiorum facit istum
canonicum 36 illi^ qui 46 iiilas R 47 quando est privaiim 47 abscu-
ditis R 49 laciiii R 51 queni ille debet armare (remunerari) 53 crebrius
quam aries pulsat genitaUbus 57 stultitia
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si qwancZo venerit res necessaria,

60 eslizez prode clerc de t^^rba socia;

mandetwr filio mater eccleeia,

ut mater filii sit in custodia.

time cessent inter vos, si sw^t odia^

64 et latens invicem malivolencia.

Nel di pas per cestui: assez buen home i a.

bien set corteisseme?2t faire scutilia

et manches de coltels atq^ie fusilia

68 et marmosez de fust et his similia.

Hoc bene previdit urbs Senonensium

et plebie et cleri sanum consilium,

hi melz voldrent eslire fidelei>^ filiuw^

72 quam q^^erere foris advena?jz alium.

Mais un vasal i out, qwi, gerens bacwIiOT,

(p. 22) h6j6ere voluit mitram et anulum

et grandewi dedisset nnnimoriim cumulum;

76 nam vasis aureis honerasset mulum,

ut posset ascribi nmnero presulum.

Cil, hi primawi vocem out en I’eslectium,

tit vir magnaniniiie reiecit precium,

80 turpis simonie devitans vicium:

elegit et cepit honestu/9^ socium,

cleri leticiam, amorew^ civium.

In eo convenit voluntas ommum,
84 neqiie scisma fuit neque discidium.

Molt m’a del suen done; trestuit Ten mercium;

je fui Taltrier a Senz enter Tacensium;

nec fui spacio duor^^r^ mensium.

88 Unqi<es n’oi in mu?2do si buen hospicium.

kis mun seignor Reinalt, YiTum prepicium.

Si velle;n dicere dulce servicium,

duor^im scilicet adolescencium,

92 vestes et caligas michi trahencium!

60 eligiie prohuni clerieum 65 po?*
; p und daruber das Zeichen fur ur R

65 non id dico propter istum
;

satis bonus homo is est 66 bene scit curialiter

facer

e

67 manicas cultellorum 68 mostella de ligno 71 qui magis volue-

runt eligere 73 sed iuvenis ibi fuit 74 mittram R 78 ille qui p. v. hdbuit

in electione 85 multum mihi suarum rerum dedtt; omnes ei gratias habemus

(haheamus) 86 fui nuper Benonum in civitate circa festum ascensionis

87 n R:liic? 88 nunquam habui i. m. tarn bonum 89 visitavi meum do-

minum Meinaldum 89 prospicixim R, propicium W. Meyer
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Nec erant pilosi more bidencium,

nec murmMr resonans cowtradicencinm.

fuge STispicari par mal intencium!

96 in hoc servicio non fnit vicimn;

etas eni?n mea vergit in seninm.

Arcliidiaconi(s cepit consilium
;

apela Johflwwem consiliarium

:

100 Mei coyie?2t al Primat a faire auxilium;

ker il despendra molt ad hoc concilium.

Ava«t m’aveit done xinmn pelliciuw:

103 un ckeval me dona, bon?/>« cursorium,

(p. 23) pinguem et iuvenem, ambulatorium,

ne clop ne farcimos neqiw troi'arium.

eqzdtem remisit meuwj mancipium.

(lf)2/«c laudeH? dicamns prccelso iuveni,

108 iuveni corpore, serf morib«s seni!

Nostra Calliope, n?(«c micki subveni,

ne laude?« detcram ob culpawj ij?geni

et iram i?2curraTO dulcis et sereni,

112 et mumts merear avene et feni.

Dicam de maximo invenwHi iuvene:

opem forte mic/rf, Clio, Melpomene!

docte vos forsitajj detinent Athene
116 et delectabiles poetarum cene;

serf, que vos retine«t, laxent//r catene.

Cetere sex ibi maneant Camene:

vos autewf, que twrbe principes novene,

120 nos^re principiura date cantilena,

ut cantare queam de domino bene,

ne mandare seme« videar harene.

Cerhis snm de dono prandii vel cene,

124 serf adhuc de dono dubi?<s avene.

(T)«?!c respondit unws de turba:

Re vera seme?j sterili conmittis harene.

Tu enim cantabis dnlci«s Sirene,

128 dulcius Orpbeo sen cigno sene,

delectabiHjfs voce philomene,

95 ift malatn paHcm 99 appellavit 100 we decet Priwttti facere

101 nam dependet nntUum 101 eonsiliiim R, concilium W Meyer 102 antea
wihi dederat 103 equum milii dedit 105 neque cloppuw negue farciminosutn
105 trotarium W. Meyer: trorinm R 107 Liiehe, dann "c R 112 sed?
125 Likike, dann S R
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et eloq^wentior eris Origene,

cum iibi dabuntwr due mine plene.

132 Se je bien le conui,

frat<sr
5
tu mi^^^tiris et non dicis bene.

(p. 24) Nam carmen proferam tarn pium, tarn lene,

quodi vobis* madebu^^t pietate gene.

136 Ne qz^id stulte dica»^5 lesu, tu me tene!

Dicat^^r iuveni: Grlorza iuvenum,

paup^rum adiutor et baczzlzzs senum,

Primatem pr^jcurat pauperem, egenum,

140 annum iam agentem plz^5 q^^am- qztinquagenum.

II me fesist grant bien ad ungaem, ad plenum,

s^il me volsist doner avena??^ et fenum.

Seignors, ker li preiez ^ro^ter Nazarenumj

qwod ip^'e dignetz^r prestare avenam et fenum.

145 Andriu Va done il, ki n’a plen son penam,

et i’en ai mis en gage et sellam et frenu??^.

Mais mis sire Richarz, qzzem misit Anglia,

148 super me eemmotzzs misericordia

:

]S^o>^ cst^ ait, virtzi5, secZ est socordia;

nec baSent hunc morem in nosifra patria,

qz/ed dives prebeat clerico prandia,

152 cquiis non Labeat nocte cibaria.

Dona mei un fustainne et vadimonia

insuper redemit.

155 Cui sit glena et grajfza et copia

omnmm honornm per secula seculorum.

(Erlauterungen zu no 16) Dies Gedickt ist dem Inhalt,

wie der Form nacb ein Unicum und ein Curiosum.

Aebnlich, wie uns die Formen dieses Gedicbtes, mogen dem

Horaz die Formen des Lucilius vorgekommen sein. Wie Lucilius

viele griecMsche Worter, so hat der Primas bier in etwa 45 Zeilen

franzosischeWbrter in die lateinische Rede gemischt. Der

Primas hat in den vorliegenden 23 Gedichten aufier in diesem 16.

wohl nur noch in das 22. ein franzosisches Wort, das erste, ge-

132 si lene turn novi 136 ihu Po ^141 miki faceret magnum lonum

142 si mihi 'oellet dare 143 pp mit Stricli durch den 1. Schaft R 14B do-

minif ergo eum precamini 145 kinna R 145 Andreae id dedii, gui habet

plenum suum 146 ego dedi in pignus 147 sed dominus meus Itichardus

153 dedit mihi fustaneum 153 uadimodia R, yadimonia W. Meyer,
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setzt. Daim ist das G-ediciit ‘Ego dixi dii estis’ (Wright, Political

Songs p. 51) nach meiner Ansicht (s. S. 87) vom Primas gedichtet

:

hier hahen 9 (von 90) Zeilen franzosische WiJrtcr eing<‘mischt,

ganz regellos, wie sie im 16. Gedicht eingemischt sind. Hanfiger

ist in diesen Zeiten die andere Art von Macuaronigedichten : in

diesen ist immer ein bestimmter Theil der Langzeile, vor oder

nach der Caestir, fremdsprachisch.

Von den IBS Zeilen sind 3 Prosa (1. 125. 166); V. 126 ist

ein Hexameter. Die iibrigeu 161 Verse sollen Alexandriner
sein

,
also 6 + 6 Silben zahlen. Doch

,
wo den Dichter der Geist

fortreifit, miBachtet er die Schranke der Sechssilber: Z. 21 beginnt:

Que stride! • non ridet, cum videt
;
Z. 144 quod ipse dignetnr • pre-

stare
;
Z. 27 inpinguatur • ingrassatur.

Es bleiben also 148 Zeilen, welche aus 6 + 6 Silben bestehen.

Diese Alexandriner schliefien in der mittellateinischen Dichtnng
die beiden Sechssilber regelmaBig steigend:

ut mater fflii sit in cnstodia,

entsprechend dem Vorbilde:

Maecenas dtavis edite r^gibus.

Ich habe (Ges. Abhandlungen I 260) nur wenige Beispiele beige-

bracht fiir die TJnregelmaUigkeit, daS Xurzzeilen sinkend schliefien

statt steigend. Die schlimmsten Beispiele bot der spate Dichter
Eustache Deschamps (ca. 1340—1406): doch er hat seine wenigen
lateinischen Verse nach dem Muster seiner sebr vielen franzosischen
fabricirt. Der Primas dagegen, welcher solche UnregelmaBigkeit
in den andern rythmischen Gedichten sich nicht erlaubt, hat sie

in diesem Maccaronigedicht sehr oft sich erlaubt; also hat gewifi

aueh er schon diese Ereiheit der altfranzosischen Verstechnik ent-

lehnt. Vgl,

:

• 2 iam diu conc^pi dolorem nimium.
76 nam vasis aureis onerasset miilum.

40 primitus apparet et bonus et mitis.

Von den 161 Zeilen schliefien hier 60 die erste, 36 die zweite
Kurzzeile mit sinkendem Tonfall.

(Takt weeks el) Da schon die beiden Sechssilber des Vor-
bildes ‘Maecenas atavis’ und ‘edite regibus’ verschiedenen Eall
sowohl der Versaccente als der Wortaccente haben, so ist auch
der Tonfall der 2 oder, bei sinkendem Schlusse, der 3 ersten
Silben dieser rythmischen Sechssilber frei gegeben, d. h. sie be-
ginnen bald mit einer Hebung bald mit einer Senkung:

Nunc d4mum rumpere cogor silentium.
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D aktylis clier W ort scklnB, der von guten Dichtern in

langeren Knrzzeilen gerniedf^n wird, wird in diesen Sechssilbern

nnr von den feinsten g^mieden; vgl. meine Gres. Abbandlnngen I

122: der Primas laBt ilin bier in IB Secbssilbern zn; einmal sogar
in den beiden Secbssilbern einer Langzeile:

48 carnibiis utitur r^giila vetitis.

Den Hiatus bat der Primas, -wie in den andern Gredicbten,

so aucb in diesem nur selten zugelassen: 14 si aliq[uando; 112

avene etfeni; 127 tu enim. Da er aucb zwiscben den beiden Secbs-

silben nur 1 Mai (144 prestare avenam) Hiatus zugelassen bat,

so erbellt, dad er die beiden Karzzeilen nicbt als selbstandige

Zeilen angesehen bat, was ja scbon der Mangel des Eeims anzeigt.

Zwiscben franzosiscben Wortern scbeint in V. 61 und in der Caesur

von V. 65 Hiatus zu steben
;

dann zwiscben lateinischen und

franzosiscben Wbrtern in V. 88 und in der Caesur der Verse 57

und 102.

Der Reim ist stets zweisilbig und rein, mit 4iner Ausnabme.
Denn in Nacbahmung der altfranzosiscben Diclitung sind sinkende

und steigende Reime gemiscbt: non suis meritis und et bonus et

mitis; nunc michi siibveni und dulcis et ser^ni; iuvenum iiwene

und laxentur catdne. Die Hauptsache aber sind bier die Tiraden:
d. b. durcb gleicben Reim wird eine kleine oder grbfiere Zabl von

Zeilen (bier von 4 bis 36 Zeilen) zu 6iner Grruppe zusammen ge-

scblossen. Diese Reimtiraden (vgl. meine Ges. Abbandlongen II S.

385/6) waren in der alten Zeit der rythmischen lateinischen Dicb-

tung sebr beliebt. Daber bezog diese Dicbtungsform die alte

spaniscbe und franzosiscbe Dicbtung, welcbe diese Tiraden sebr

baufig anwendet; aber die lateiniscbe Dicbtung des 11.—13. Jabr-

bunderts kennt sie fast nicbt. ’Wabrscbeinlicb bat der Primas

diese volksthiimlicbe Form eben der altfranzosicben Dicbtung ent-

lehnt. Er hat sie in diesem Gedicbt und im 23. angewendet, und

von ibm bat sie wobl der Arcbipoeta entlehnt, der sie im 2. Ge-

dicbt anwendet. Nacbdem die Entriistung des Primas mit der

ersten, langsten Tirade von 36 Zeilen auf ium losgebrocben ist,

berubigt sicb seine Leidenscbaft in den iibrigen 9 kiirzeren Ti-

raden. Drei dieser Tiraden baben den Reim ium, 2 den Reim
ia; die anderen 5 baben verscbiedene Reime. Einige Male findet

sicb die TJnregelmaBigkeit
,

daB dasselbe Reimwort in derselben

Tirade 2 Mai stebt: 80 = 96 vitium; (98 consilium, 101 conci-

lium?); 116 == 123 cene; 121 = 133 bene; 142 = 144 fenum,

Inhalt Der Primas nennt sicb als Dicbter Y. 100 und

189. Verfafit ist das Gedicbt in Beauvais und soli nacb Sens
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gesendet werden; vgl. z. B. 137 Dieatur iuveni. Die V. 126 ge-

nannte ‘turba’ sind also Einwohner von Beauvais, welcbe den

Primas umsteben, als er dies G-edicht zum ersten Male vorliest.

Wie die Eorm, so erinnert auch der Inhalt dieses Gedichtes

an das, was wir von Lucilius lioren. Wie in einer Satura rollt

eine Anzabl von Bildern an uns voriiber, welcbe zunacbst wenig

Zusammenbang zu baben scbeinen. In V. 1—68 werden die Kle-

riker von Beauvais bart getadelt, dafi sie nicbt einen der Ibrigen,

sondern einen Abt zu ibrem Biscbof gewablt baben; mit grellen

Earben wird dann ausgemalt, wie der Heucbler bald seine wabre
Niedertracbtigkeit entbiillen werde. Der folgende Tbeil, der

Haupttbeil des Gedicbtes (V. 69—165) gebt Sens an. Die Kleriker

von Sens werden gelobt, dafi sie nicbt einen ebrsiichtigen Abt,

der darnacb strebte, sicb zum Biscbof gewablt baben, sondern

ein Mitglied ibres Kapitels, der bei Allen beliebt sei (V. 69—84).

Das babe er, der Primas, neulicb selbst geseben, als er, um Himmel-
fabrt, 2 Monate lang in Sens verweilte, wobei er vom Biscbof

bescbenkt wurde und bei Herrn Reinalt eine ausgezeicbnete Her-
berge batte (V. 86—97). Der Arcbidiacon in Sens scbenkte ibm

zuerst einen Pelz, dann ein trefficbes Reitpferd (V. 98—106).
Der Primas ruft nun die Musen zu Hilfe, damit er nicbt nur

dem Geber danke, sondern damit er aucb noch Heu und Hafer
fiir das Pferd oder statt dessen das Geld dafiir, 2 Minen, erbalte

(V. 107—124). Ein Zuhorer meint zwar, dazu sei keine HofF-
nung (V. 128—131), allein der Primas stellt dock seine Bitte um
Heu und Hafer fiir das Pferd; der giitige Geber babe ja solcbes

dem Andreas gescbenkt, der es gar nicbt notbig batte, wabrend
er, der Primas, scbon Sattel und Zaum batte versetzen miissen
(V. 132—146). Aucb babe ein vornebmer Englander, Herr Ricbarz,
ibm Becht gegeben, ja die verpfandeten Gegenstande ausgelost,
wofiir ibm Gott danken moge (V. 147—165).

Das Gedicbt ist gescbrieben, um den Leuten in Sens, welcbe
den beriibmten Diehter und witzigen Gesellscbafter trefflicb be-
wirtbet und bescbenkt batten, zu danken. Dazu gesellte sicb der
lustige Hebenzweck, ob er vielleicbt unter dem bumoristiscben
Vorwand, das gescbenkte Pferd miisse dock Putter baben, durcb dies
Gedicbt ein weiteres Geschenk erlangen bonne. Das war gewissen-
mafien sein gutes Recbt. Wenn ein Diehter einem reicben Herrn
ein Gedicbt vortrug, so batte er dafur eine Gabe zu beansprueben.
Das in Sens gescbenkte Pferd batte der Primas fiir vorangebende
Verdienste erbalten; sebiekt er jetzt ein neues Died und gar einen
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Lobspruch, so kann er dafur, nach seiner Logik, auch ait^a neue
Oabe erwarten.

Aber was soli vor diesem Haupttheil des Gi-edichtes die lange
Einleittmg in V. 1—68? Sie soli wobl zunacbst kiinstleriscker

Absicbt dienen. Nach der SchMerung der scblimmen Verbaltnisse
in Beauvais treten die reizenden Verbaltnisse in Sens in wohl-
thnendem Licbte bervor. Wnrde der Primas in Beauvais wirklicb

so scblecbt bebandelt, wie die beiden ersten Verse sagen, so lag

es um so nSber, der bimmelblauen Scenerie von Sens die finstere

von Beauvais gegeniiber zu stellen.

Sonderbar ist freilicb, da6 der Primas nirgends andeutet oder

sagt, Welches IJnrecbt ibm gescbeben sei. Die Redefreibeit war
damals grofi; allein dieser mafilose Angriff auf den tatsacblicben

Biscbof seines Wobnortes lafit docb fragen, welcbe Stellung der

Primas in Beauvais eingenommen babe. Eine geistlicbe Eunction

kann er nicbt ausgeiibt baben. "Wabrscbeinlicb war er damals in

Beauvais Magister, d. b. er gab Unterricbt tun Greld. So konnte er

allenfalls einen solcben AngriiF auf den Biscbof der Stadt wagen,

zumal weim vielleicbt damals, wie so oft, zwiscben der Biirger-

scbaft und dem biscboflicben Kapitel Differenzen bestanden. Aber
aucb dann geborte die mafilose Leidenscbaftlicbkeit des Primas

dazu, einen nocb Unbekannten im Voraus so zu verurtbeilen. Und
gestorben ist der Primas sicber nicbt in Beauvais.

Die Zeitbestimmung dieses Gredicbtes ist besonders wicbtig.

Offenbar ist in Sens ein neuer Biscbof vor nicbt langer Zeit ge-

wablt worden. Das zeigen die V. 69—84 erzablten Umstande der

Wabl. Der Grewablte war bisber Mitglied des Domkapitels. In

Beauvais ist ein Abt zum Biscbof gewablt worden; dafi das nicbt

zum ersten Mai gescbab, scbeinen die Verse 6 und 7 anzudeuten:

quant vos volez faire d’evescbe electium, queritis intra cenobium.

Die Wahl bat vor kurzer Zeit stattgefunden. Vgl. V. 22 Ore est

venuz li moines ad episcopium, macer propter ieiunium; sed

mox . . ingrassatur infra biennium; 32 ore verrez venir . . de parenz

de nevoz turbam. V. 38 Tristis bypocrita . .
primitus apparet

et bonus et mitis: sed primis duobus annis preteritis iam ferus

apparet . . . Tunc primum apparet vestra dementia, quando ponti-

ficis incontinentia patet. Es ist allerdings auffallend, wie bier

fast immer das Praesens steht statt des Puturs; docb ist sicber,

dafi die Wabl in Beauvais vor nicbt 2 Jabren, ja vieUeicbt erst

vor Kurzem erfolgt ist.

Iimerbalb der aufiersten Grrenzjahre, etwa 1120—1160, baben

wir in Sens folgende Biscbofe: 1097—1122 Daimbert, fruber Propst.

Kgl. Gos. d. Wira. Nactriditen. Fhilolog.-liist. Elasse. 1907. Heft 1. 7
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1122—1142 Heinxicli I, friilier Kanomker. 1142—1168 Hugo, vorher

Praecentor. In Beauvais finden sich die Bischofe: 1114—1138

Petrus, friiher Kanoniker. 1133—1144 Odo II, vorlier Abt.

1144—1149 Odo III, vorker Abt. 1149—1162 Heinricb, vorher

Monch, aber ein Sohn des Konigs.

Piir unser Gredicht passen einzig und aUein die Bischofswahlen

:

Sens 1142 and Beauvais 1144. Also hat der Primas dies G-e-

dicht im Jahre 1144 oder 1145 geschrieben. Der so

schwer angegriffene Bischof von Beauvais ist Odo III, der gelobte

Bischof von Sens Hugo.

Jetzt sind wir auch im Stande, die Geburtszeit des Pri-

mas zu bestimmen. Wenn er im Jahre 1144/45 dichtete: V. 97

Etas mea vergit in senium, und V. 140 Primatem . . annum iam
agentem plus quam quinquagenum : so ist der Primas wenige
Jahre vor 1095 geboren.

(Eriauterung eiiizelner Verse) Die Anfangsworte ‘Iniuriis

eontumeliisqne concitatus’ glaube ich sebon gelesen zu haben. Sind
sie ein beruhmtes Citat, dann ist die groBe Keckheit des Dichters,

ein Gedicht mit einer Zeile Prosa zu beginnen, etwas entschuldigt.

2 die ununterbrochene Kette von 36 Eeimzeilen auf ium soil

den endlich losbrechenden Sturm der Entriistung malen 3 vgl.

Horaz Epod. 5, 85 rumperet silentium 8 Camerarii finden sich

auch in Elostern: ad camerarii officinm pertinent omnes census et

reditus monasterii 9 vgl. Abaelard im 12. Brief ‘si . . ecclesi-

asticae personae de monasteriis electae clericorum officiis praefi-

ciantur, ipse quoque habitus monachalis tanta dignitate praeminet,
ut semel assumptus deponi non debeat capucium: an die capa
angesetzte Kopfbedeckung; cuculla: Kopfbedeckung mit Mantel;
pellicium: mit Pelz besetztes Gewand, "wie es auch die Kleriker
trugen; vgl. V. 102; dann 12, 1 pellicia veterana 14 ‘vidissem’

und ‘putassem’ stehen wohl irrthumlich fiir 'videbam' und ‘putabain’

31 Auch die Zeilen des Abaelard ‘o mentem amentem iudicis’

habe ich als zerlegte und dann erweiterte Sechssilber erklart, Ges.
Abhandlungen I 347 35 sex beziehe zu piscium 36 dem
Primas wird ein sehr bissiges Epigramm zugeschrieben, worin der
Pabst Ducins mit dem Hecht (lucius) vei’glichen wird

;
vgl. oben

S. 79 38 carencium sc. antea 39 fluvium — Elufiwasser
33 milia inilium Dan. 7, 11; Apok. 5, 11 38 Matth. 6, 16 hypo-
critae tristes 41 Judith 15, 2 inclinato capite; Bar. 2, 21 in-
clinate cervicem 59 d. h. Tod eines Bischofs 66 scutilia
wohl = scutella, Schiisselchen; fusilia wohl von fusus, Spindel;
marmosez de fust sind wohl aus Holz geschnitzte groteske Ei-
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garen 73—77 dieser Nebenumstand der Wahl ist rats sonst

nirgends berichtet 78 ein Dekret, in welchem die Erwahlang
des Hugo verkiindet wird, ist zuletzt gedruckt in der Bibliothfeque

historique de I’Yonne II 1863 p. 608. Es stammt allerdings mit

den 7 andexn daselbst gedruckten Schreiben aus einer vor 1160

in Sens zusamm engestellten Pormelsammlung
;
dock nxochte ich an

seiner Echtheit nicht zweifeln. Denn wenn z. B. Rainalt, der

Abt von St. Johannes Baptista (der dock wohl von dem ‘mun

seignor Reinalt’ in V. 89 versckieden ist) so fein stilisirte Briefe,

wie sie in dieser (nock nicht veroffentlickten) Sammlnng sick finden,

znr Uebung und als Muster verfassen konnte, so sckrieben er und

seine Grenossen fur wirklich an sie herantretende FaUe gewifi nicht

schlechter; und die Reimprosa, welche in diesen Briefen herrscht,

war damals auch in vielen wirkJichen Schreiben gebraucht 87

‘nec’ ist mir zweifelhaft. Wefihalb soUte der Primas sagen ‘und

ich bin nicht 2 Monate lang in Sens gewesen’, statt positiv ‘bei-

nahe 2 Monate lang’? Yielleicht ist ‘nec’ verwechselt mit ‘hie’.

89 prospicuum wurde falschen Reim geben 90 si scheint statt

eines Ausrufes gesetzt zu sein, eine volksthiimliche Wendung
93 nec . . pdosi d. b. sauber rasirt und gekammt 97 vgl. V. 140

98 vgl. YTTT A: Me ditavit ita vester bonus archilevita, Ditavit

Boso me munere tarn pretioso. 101 das kandschriftUche ‘con-

silinm ’ habe ich in ‘concilium’ geandert. Ereilich findet sick in

diesem Gedicht dasselbe Reimwort in derselben Tirade wiederholt;

ich habe auch nicht finden konnen, dafi 1144 oder 1146 in Sens

eine kirchliche Versammlung abgehalfen wurde; aber was fiir ein

‘Consilium’ kann den Primas nach Sens gezogen haben? V. 106

ist schwierig. Ich fasse ihn so : als der Primas von Beauvais nach

Sens reiste, ritt er, sein Diener ging zu Fufi nebenher. Einen

solchen Aufzug schildert wohl I 11; Dedeeus est
,
Primas

,
quod

sit quadrupes tibi solus. Da aber jetzt der Archidiacon ihm ein

zweites Pferd geschenkt hatte, so koimte auf der Heimreise sein

Diener ebenfaUs reiten. So ist auch durch ‘remisit’, wie XYIII

18 durch ‘remisisti’, dem Hbrer der Ortswechsel geschickt ange-

deutet 110 Horaz Od. 1 6, 11 laudes . . culpa deterere ingeni

115 Horaz Epi. I 5, 27 cena prior . . Sabintmi detinet 123 imd

136 vgl. Ovid Her. Y 115 quid arenae semina mandas? 124

‘certus sum’, d. h. iam accepi 135 vgl. den ebenso merkwurdigen

Zwischenruf im 23. Gedicht Y. 96—98. Diese Zwischenrufe sind

Zeugnisse des XJngestiimes, das diesen Dichter trieb; zugleich da-

fiir, da6 seine Gedichte nur fiir lebendigen Yortrag bestimmt

waren 137 ‘enim’ ware vollig erklart, weim nach Y. 131 eine

7 *
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Zeile ausgefallen ware ‘aber icb fiirchte, er wird dir dennocb nicbt

mehr geben’. Auch der halbe Vers 132 deatet aaf eine Stornng

in der Ueberlieferung 135 quod = ut consecutivim 136 tene

= retine, cave 138 Tobias 5, 22 und 10, 4 baculns senectutis

nostrae 141 ‘ad plenum’ ist schon antike Phrase; dann vgl.

Horaz Sat. I 5, 32 ad nngnem factus homo 147 aucb das Pol-

gende gescbah nocL. in Sens; vgl. 163 vadimonia redemit 148

vgl. z. B. Luc. 7, 13 misericordia commotus super earn 154 res

in vadimonium datas redemit et mihi reddidit.

XVII

Alta pabis • mea parva sake.'? etasqi!«? senili.s

me remanere iubewt et via diiScib's.

Ecce CBkV&t terreim sonipes pede parvas acuto;

4 vix retinere potest ungida fixa luto.

Qwod si me tecH?» iubeas eq;dtare, gravabor,

decrepituiwqiif! sene«i conteret iste labor.

YcsAa qwideOT bonitas ves^r?<m ditabit amicMw:

8 sed reqwiescenti snfficeret modicum.

3 cavat W. Meyer: uacat B,

Form. 4Disticlien. Caudati; der 1. Hexameter hat Binnen-

reim, trininus saliens (s. G-es. Abhandlungen I 82 und 86). Nur
der 1. Hexameter hat weibliche Caesur. Die SchluBworter der

Hexameter sind zwei- oder dreisilbig; aber nur 2 Schlufiw6rter

der Pentameter sind zweisilbig. Eine SchluBsUbe auf m vor einem
Vokal Oder vor h findet sich nicht.

(In halt) Der Dichter soil mit einem reichen Gbimer aus-

reiten. Wegen schlechten Befindens bittet er um Entschuldigung,

last aber durchblicken, daB er wenigstens auf ein kleines Geschenk
hoffe. V. 4 Zu ‘retinere’ ist ‘hunc’ (equum) zu erganzen. V.

7/8 Wenn der Primas mitreitet, so sei ihm ja eine schone Gabe
sicher; bleibe er daheim, so geniige ihm eine Heine: Schmeichelei

und Bitte geschickt vereinigt. snfficeret hoflich statt sufficiet.

xvni
(p. 25) Ambianis, urbs predives,

qusm preclaros habes cives,

qu&m honestum ha&es clerum!

4 Si fateri veli?>i verum,

sola rebj(S in muwdanis
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hoc -prefnlges, Ambianis,

(jMod nee cleruni nec pastorem

8 vidi meliorem.

Qna^?^ sis plena pietate,

QSt ostensum in Primate,
pauper era?;^, spoliat«^5;

12 apparebat nudmn latws;

spoliarat me latronra^

seva mantis et predonum,

Et qui erant hi latrones?

16 Deciani tabnlones.

Nil habentem in crumena

remisisti bursa plena.

Ergo R 6m i s
,

civitatum

20 pnma tenens principatum,

iihi mandat per Primate?n,

qwod te facit optimate?y«,

ut sis una de supremis,

24 digna proles sacre Remis.

Tante matri, tarn preclare,

obedire, supplicare,

cap 2rt SUW71 exaltare

:

28 illud erit imperare;

tantawi matrem venerari:

illwd erit dow^mari.

Remis eni»? per etatem

32 primam tenet dignitatew^:

sed!, q?iod ha&et ab antiqaoj

nM?2C angetur sub Albrxco.
Per huiiG Remis urbs suprema^

36 per hunc portat diadema;

per hunc fulget in corona.

Quam conmer^dant multa bona;

sed pre cunctis ha>2C divine

40 fons illustrat discipline,

fons preclari^s atqz^e iugis,

fons doctrine non de nugis,

non de falsis argumendSj

44 sed de ChrisjJi sacramentis.

No';^ hie artes Marciani

32 prima B, primam W, Meyer 39 ciictis E
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neqwe partes Prisciani,

now hie vana poetaruui;

48 sed arebana prophe^arawi,

now leguwtwr hie poete:

sed lohawwes et prophete;

now Qst scola vanitatis:

52 sed! doctfina veritatis

:

ibi nomew now Soemtis

:

s,ed eterne trinitatis

;

now hie Plato vA ThimeMA'.*

56 hio auditor un«s dews;

nichj? est hie nisi saweiam.

Sed in scolis disputawtuwi

swwt discordes et diversi,

60 aberrantes et dispersi:

q«od hie negat, ille dicit;

hie est victes, ille vieit;

(p, 26
) doctor totum contradicit.

Nos Concordes super ide/w .

65 confitemar unawj fidem,

unuwi deujw et baptisma.

Now hie error neqtte scisma,

sed pax omwis et consensus;

69 hiwc ad dewm est ascensus.

JBrgo iure nosira scola

singwlaris est et sola.

Scolaw? dixi pro doctrina:

73 0 mutare possujw in a

et qu&m modo dixi scola/w,

iaoi habentem Chrnii stolam,

appeUare volo scalajw.

77 Hie peccator sumit alam,

alajw sumit, ut ascendat,

58 sool disputatu E 64 Im Brit. Museum im Codex Cotton Yespasian

^7 ^ Fetzchen Pergament, etwa 2
oil hoch, 1 Zoll breit. Es war einst der obere innere Anfang des Blattes. Die
orderseite enthalt anschliefiend an BI. 28 Strophen dor Apoealypsis ‘Die trip

Hus nuchi . . Et ne . . (Wright, Map S. 19), Die Rttekseite enthalt noch Y.’ 64-77 unseres Gedichtes
; geschrieben im 13. Jht. Yon jedem Yerse fehlt der 1.

Buchstabe. 64 Concordes C, discordes E 67 cisma C 68 ()et pax C
68 consensus: concensus C, confessus E 69 ascensus C: accessus R 73 possu
E, possem C 76 fehlt in G 77 summit 0
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lit ad yola>zs tendat.

Hie fit homo dei templum.

^
81 Prope satis esi exemplum: .

ecce nostev Frederick's

comes comks et amiews,

et oum eo Adelardkts

85 valde dives Longobardws;

generosiis puer Oto

et qkkam pbkres pari voto

hie aggr<?ssi Ymm vite

89 sacri deguni heremite;

'per har^c scolam sTirsu??^ tmeti

Bimt color kirn cives facti;

hoc preclaro fonte poti

93 moeZo d<?o skmt devoti.

Vos, doctriiia??^ sititis,

ad himc fontem qiii venitis

auditk^ri OhrZs^ekm,

97 audietis furem istum?

In conventu tarn sacrato

audietktr iste Grnato ?

Dignws risu vd contemptn,

101 cur hoc sedes in comontn'i

h^uno legistis Salomonem:

audietis huno latrone?r! ?

Nrac andistis yerhum dei:

105 audietis linguam rei?

Keus est Me deprAenskks,

v<r^rbfjratus et incensus.

Qw^;d apparet in cocturis,

109 qiie Bimt signa capti furis.

Quantu??k gula sit leccatrix,

no?2iie signat hec cicat?ix?

Revertatwr ad cucalla?n

118 et resumat vestem pullaw:

aut videbo rursk/s coqitij

'nisi cesset male loqm;

ant discedat a?ki^ taceto

117 vd iactetkkr in tapeto.

83 comes comis W, Meyer: comes comes B 110 lecatrix B.
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Die Form dieses 18. Gredichtes ist einfach. Es sind 117 Zeilen

zu 8 Silben mit sinkendem Schlusse. Da diese Zeile an der

Greuze der Knrz- und der Langzeilen stekt (s. meine Abkandlxing

‘die rythmisclieii Jamben des Anspicins’, in diesen Iffackricbten

1906 S. 208), so kaben sckon seit den altesten Zeiten der rytk-

miscken Dicktnng Viele diese Zeile als Langzeile angeseken nnd
in 2 Knrzzeilen zerlegt, welcke beide sinkend sckliefien. Viele

kiimmern sick nm diese Caesur sehr wenig; aber anch von den-

jenigen, welcke sick damm kiiminern, verletzen die Meisten diese

Caesur dann nnd wann, z. B.: Cuius ani|mani gemeniem; Donum,
fac relmissionis. Der Primas aber gekort zu denjenigen, welcke
die Eegel ganz streng beackten; kier wie im 16. und 23. Gedicht
und in dem Gedickte ‘Ego dixi’ (Wright, Political Songs p. 61) ist

jeder Acktsilber in 2 sinkende Viersilber zerlegt. Aber sinkende

Viersilber konnen nur auf der 1. und auf der 3. Silbe Wortaccent
haben: quam preclaros. kabes cives. meKorem; also gibt es in

diesen Acktsilbern keinen Taktwecksel.
Hiate finden sick innerhalb der 117 Zeilen nur 2: V. 16 qui

erant und V. 84 eo Adelardus (auck vor anfangendem k findet sick

kein Hiat); zwiscken den Achtsilbern, also durck die Dazwiscken-
kunft des Eeims entschuldigt, finden sick etwa 13 Hiate.

Die Eeimform ist einfach, Der Eeim ist zweisilbig und
rein; nur reimt V. 33 iquo: ico; V. 67 anctum: antum; 100 emptu:
entu. Der Eeim bildet Eeimpaare; einige Male haben 2 sick fol-

gende Paare denselben Eeim (25/28 61/54) ;
dann haben seltsamer

Weise ein Mai 3 Verse (61 62 63) denselben Eeim. Das kann
Laune des Primas sein; defiwegen allein darf man nickt annekmen,
dafi ein Vers ausgefallen ist.

Naturlich steken dieSinnespausen zumeist nack den Eeim-
paaren. Dock wegen der grofien Einfackkeit der Eeimform wird
diese Eegel mitunter verletzt, und es stekt mitimter nack der 1. 1

Zeile des Eeimpaars eine starkere Sinnespause als nack der 2.
ZeHe; vgl. V. 3/4 37/38 67/58 66/67 77/78.

Der Inhalt dieses Gedicktes ist vie! wicktiger als die Form. L
Der Dickter Primas nennt sick V. 10 und 21. Die Gedanken

^

gliedern sick in 3 Hauptgruppen. 1) V. 1—18, Einleitung: Grufi
an die Zleriker in Amiens, welcke ihn neulick freundlich aufge-
nommen und ibn, als er im Wurfelspiel all sein Geld verloren
katte, mit Geld fiir die Heimreise giitigst versehen batten.
2) Der Haupttheil, (V. 19, bes. V. 33-93): Lob der Stadt Eeims,
besonders Lob der uuter Albericus bluhenden Hochsckule und
Schilderung des Lekrbetriebs. 3) Scklufitkefi (V. 94—117):
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Heftiger Angriff anf einen Lehrer der Schule, der offenbar ein

Gegner des Albericus und seiner Anbanger ist.

Der ScblnBtheil gebbrt eng zxun Hanpttheil, wie Schatten

zum Licht. Dagegen der erste Theil bat znnacbst nicbts zu tbun

mit dem Hanptinbalt. Der Primas batte einen Ansflng nacb

Amiens gemacbt und der gnten Aufnabme bei den gelebrten

Klerikern sicb gefreut. Als er nacb der Riickkebr einen Anlafi

batte, diesen Lobsprucb anf die Reimser Hocbscbule zn verfassen,

addressirte er ibn defibalb an die neulicb gewonnenen gnten Preunde

in Amiens, als Dank nnd als Zeicben, dafi die Reimser Gelebrten

solcber Ebre wiirdig seien.

Die Zeit dieses Gedicbtes wird znnacbst durcb die Lebr-
tbatigkeit des Albericus in Reims bestimmt. Der frdbere

Stndiengenosse Abaelard’s war scbon 1121 angesebener Lebrer zu

Reims. Als Ende des Jabres 1136 der Erzbiscbof von Bourges

starb, wurde Albericus gewablt; als Erzbiscbof von Bourges ist

er 1141 gestorben. Diese Daten werden durcb so viele Zengnisse

bestatigt, dafi der Eintrag in dem Cbronicon S. Petri Vivi von

Sens (BibRotbeque bistorique de I’Yoime II, 1863 S. 641) zum
Jabre 1139 ‘Walgrinus Bituricensis arcbiepiscopus obiit; successit

Albertus Remensis (zu 1141: defuncto Albico Remensi magistro)

dagegen kein Gewicbt bat.

Viele Irrfabrten bereitete mir die bekannte Stelle, worin J o-

bann von Salesbury semen Studiengang schildert. Im Meta-

logicus II Kap. 10 (Migne 199, 867) bericbtet er, ganz jung, im

2. Jabre nacb dem (1136 erfolgten) Tode des englischen Konigs

Heinricb, babe er anf dem Berg der b. Genovefa den Abaelard

gebort. ‘Post discessum eius, qui mihi praepoperus visus est,

adbaesi magistro Alberico, qui inter caeteros opinatissimns dia-

lecticus enitebat et erat revera nominabs sectae acerrimns impug-

nator. sic ferme toto biennio conversatus in Monte, artis bnius

praeceptoribus nsus sum Alberico et magistro Roberto Melu-

densi. Dann scbRdert Jobann eingebend die beiden Personlicb-

keiten und ibre Lebrmetbode; freUicb gelte das, sagt er zum

Scblnsse, nur fur die Zeit, wo er sie gebort babe (also etwa 1137

—1139). Nam postea unus eorum (d. b. Albericus) profectus

Bononiam dedidicit quod docuerat, siquidem et reversus dedocuit

;

an melius, iudicent qui eum ante et postea audierunt. Porro

alter (d. b. Robertas) in divinis proficiens litteris etiam eminen-

tioris pbilosopbiae et celebrioris nominis assecutus est gloriam (er

war ein Landsmann des Johannes; wurde 1163 Bischof von Here-
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,

ford und ist als soldier 1167 gestorben). Apud bos toto exerci-

tatus biennio sic locis assignaiidis assuevi . . .

Nun kann man in vielen alten und neuen Darstellungen lesen,

Johannes von Salesbuiy babe 1136 in Paris bei Abaelard und fln.TiT»

bei Albericus Remensis und Robert von Melnn gelernt. So sagt,

freilicb mit einem weiteren Febler, nocb Bartb. Haur^au in seiner

Histoire de la philosophie scolastique I 1872 S, 834; Jean de Salis-

bury entendit d’abord Pierre Abdard; puis, en divers lieux (!),

Alberic de Reims, Robert de Melon, Gruillaume de Conches etc.

Ware dies ricbtig, dann gabe uns Johannes eine Scbildernng des
Albericus und seiner Lehrmetbode, welcbe der des Primes weit
vorznziehen ware. DeBbalb und aus einem anderen Grunde, den
icb nachher (zu Vers 94—117) entwickein werde, war es mir sebr
wicbtig, dafi 1136—1138 Albericus von Reims neben und unmittel-
bar nacb Abaelard auf dem Mons s. Genovefae zu Paris gelehrt
haben solle. AUein diesem Wege folgend, gerietb icb immer mebr
in Scbwierigbeiten. Der 1137 erwablte und 1141 gestorbene Erz-
biscbof von Bourges soil bis 1138/39 in Paris Professor gewesen
sein, spater in Bologna studirt und dann wiederum in Erankreicb
docirt haben?

Diese UnmSglicbkeiten brachten micb endlicb zur ErkenntniB,
dad jener Pariser Albericus, welcber bis 1138/39 den Johannes
von Salesbury unterrichtete, ein ganz anderer gewesen sein miisse,
als Albericus von Reims. Gem sab icb dann, daB schon Andere
dasselbe erkannt batten. Die Histoire litteraire de Prance lebrte
schon 1763 im XII. Bande S. 75: On a meld quelquefois dans la
vie d’Alberic de Reims de circonstances

,
qui regardoient d’autres

personnes de mdme nom. Mrs de Sainte-Marthe (Gall. chr. V t. 2
p. 505) et D. Rivet (Hist. lit. t. 9 p. 33) d’apres eux le confondent
avec Alberic de Paris, qui fiU maitre de Jean de Sarisbery, lors-
quils le font Cbanoine et Scbolastique de I’^lglise de Lidge ... H
y.

a des preuves positives, quil ne quitta point, comme nous I’avons
dit, rEglise ni I’dcole de Reims avant que d’dtre dlevd sur le
Sidge de Bourges. Hoffentlicb wird jene an Johann von Sales-
bury ankniipfende Verwechselung der beiden Alberici bald ganz
aus den gelebrten Werken verscbwinden.

Piir uns ist also sicber, dafi dieses Gedicbt des Primas Zu-
stSnde der Hocbscbule Reims unter Albericus aus der Zeit vor
1137 scbildert. Eine genauere Zeitbestimmung ermoglicbt viel-
leicht die genauere Untersucbung des letzten Theils des Gedicbtes
der Verse 94—117.

’
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XVIII 13 nudum latus: wenn beim Spiel das Geld ausging,

so wurden Kleidangsstiicke beim Wirtb versetzt. Eine abnlicbe

Situation scbildert das 1. Gedicbt; dock ist dort nur von &nem
latro die Eede and der ist der Gastfreund selbst. 16 tabulones

ist vielleicht eine scberzbafte Xeubildung 18 remisisti soU, wie

XVI 106 remisi, hiniiber leiten zur YorsteUung, da6 er von dem
Ausflag jetzt wieder nach Reims znriickgekehrt ist. 33 opti-

mates bezeicbnet in der Vulgata oft die GroJSen des Reichs

37 suum — eius; ‘caput alicuius exaltare’ findet sich oft in der

Vulgata 36 portare diadema Eccl. 11, 5; Macc. 8, 14

V. 39 ffl. Eine abnlich eingebende Scbilderung des Lebr-

betriebs in Reims scbeint anderswo nicbt zu existiren. Die Vita

Arnoldi arcbiepiscopi Moguntinensis (Jaff4, BibHotbeca rer. Germ.

Ill) wendet wobl einige Hundert Verse daran, dessen Studienzeit

in Reims zu scbildern; allein von Albericus weifi sie nur Weniges

und nur durcb Horensagen zu bericbten. Merkwiirdig ist besonders,

wie sebr an die.ser Scbule die antike Literatur verschmabt wurde.

Nacb V. 70/71 scbeint die Scbule bierin ibre Besonderbeit gesucbt

zu baben. 45 Das weit verbreitete Bucb des Martianus CapeUa

behandelt die 7 Kiinste; in der Grammatik, deren angesebenster

Meister Priscian war, warden besonders die Partes orationis be-

sprocben 63 doctor = magister, der Professor 64 ‘discordes

super idem’ wiirde auf die dialektiscben Disputationen zuriick-

weisen. 65 Epb. 4, 6 unus dominns, una fides, unum baptisma

86 Der generosus puer Oto mu6 von sebr vornebmer Geburt ge-

wesen sein. Nacb den "Worten des Primas ist auch er Moncb

geworden. Icb mocbte binweisen auf den beriibmten Geschicbt-

scbreiber Otto vonFreisingen. Etwa 1114 geboren als Sobn

des Markgrafen von Ostreicb ging er um 1128 nacb Prankreicb;

er soil in Paris studirt baben, ofter nacb Deutschland gezogen sein

und Moncb, ja vor 1133 scbon Abt von Morimund geworden sein.

Reims wird allerdings dabei nicbt erwabnt, docb sind all diese

Nachricbten sebr kurz. Er wiirde bier trefflicb passenj da er

bochstens 1134 erst 20 Jabre alt wurde, und da die bier erwabnte

Einkleidung als Moncb scbon vor etHcben Jabren erfolgt sein

kann. 89 Damals traten auBerordentlicb viel Studirende und

Geistlicbe in die Moncbsorden ein. Bulaeus, Historia universitatls

Parisiensis (11 138) gibt zum Jabre 1135 davon eine lebendige

Scbilderung In V. 90 wiirde ‘scalam’ besser passen als ‘scolam’.

Der 3. Tnid letzte Tbeil dieses Gedicbtes, V. 94—117, greift

einen Gegner des Albericus auf das Heftigste an. Wir diirfen

dabei mit den leidenscbaftlicben tJbertreibungen und Mafilosigkeiten
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des Primas reclineii. Der Angegriffene ist Lehrer an derselben

Sclnile : V. 97 audietis
;
98 in conventu tarn sacrato andietnr iste

;

101 boc sedes in conventu; 105 audietis linguatn rei; 115 cesset

male loqui, ant discedat aut taceto. Der offenbar geistig gefahr-

licbe Gegner ist friiber Monch gewesen; jetzt tragt er ein anderes,

wobl das Professoren-Kleid : 112 Revertatur ad cucullam et resu-

mat vestem pullam. Dieser Mann, der fur - latro • dignus risu

vel contemptu genannt wird, dem sogar angedrobt wird V. 117

‘iactetur in tapeto’ (d. b. docb wobl : ‘Decbe auf der Babre’), muB

Sonderbares erlebt baben; 108 Reus est bic deprebensus, verbera-

tus et incensus. Quod apparet in cocturis
,

que sunt signa capti

fuiis; diese cocture miissen mit coqui zusammenbangen, da V. 114

gedrobt wird 'videbo rursus coqui’, miissen also sein = cocteriae,

cauteria, Brandmale, und ‘coqui’ muB gleicb ‘cauteriari • canterizari,

brandmarken’ sein. TJnd damit nicbt genug; die Verse 110 Quan-

tum gala sit leccatrix, nonne signat bee cicatrix?, sind nocb deut-

beber. Leccator bedeutet aucb ‘vaniloquus : ein freeber eitler

Sebwatzer’, so dafi ‘gula’ bier die Luftrobre, das Instrument des

Sprechens, bezeiebnen kann, wie unserVolk von einem bosen Maul

spriebt. ‘Hec’ bezeiebnet eine ‘siebtbare’ Wundnarbe.

Wer ist nun dieser bier besebriebene
,

gebafite Gegner des

Albericus und seiner Getreuen? Icb glaube, dal3 bier kein Ge-

ringerer als Abaelard selbst auftritt. Die Zeit vor Abfassung

seiner Historia calamitatum, also vor den ersten Jabren des 4.

Jabrzehnts, kommt nicbt in Betracbt. Ware Abaelard in dieser

Zeit neben seinem Feind Albericus in Reims als Lebrer thStig

gewesen, so batte er das in der Historia calamitatum berichtet.

Aber in der Zeit, nachdem er das Kloster St. Gildas verlassen

bat, verlieren wir ibn ganz aus den Augen. Erst 1136 zu 1137

tauebt er in Paris auf als Lebrer an der Universitat, wo Johannes

von Salesbury ibn borte; s. oben S. 105.

Geistig paBt Abaelard durebaus zu den Angriffen des Primas.

Aber korperbeb? Seine abgescbnittenen Genitalien konnten docb

nicbt mit den obigen Ausdrucken ‘Brandmalen, diese Narbe an der

Kehle’ verspottet werden. Die Antwort gebe Abaelard selbst.

Die lange Kette seiner Leiden seblieBt er in seiner Historia cala-

mitatum mit folgendem Bericbt (Migne 178 Sp. 179) : Me die qua-

dam de nostra lapsum equitatura manus domini vebementer colli-

sit, colli videlicet mei canalem confringens; et multo me
amplius baec fractura afflixit et debilitavit quam prior plaga

(d. b. als die abgescbnittenen Genitaben). Ein so scblimmer Brucb
des Halses konnte am Halse eine groBe Harbe hinterlassen. Bei
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dem scUiinmen Stiirz waren andere Kopfwunden tuxvermeidlich,

welche Narben hinterliefien
,
die zur Zeit iinseres Gedicbtes, also

wenige Jahre nachher, noch sichtbar waren; auBerdem wurden

Wunden damals oft mit dem gliitenden Eisen bebandelt. So ist

^bec cicatrix’ bei der ‘gula’ erklart, nnd auch die ‘cocture’ konnen

so erklart warden, tind man braucht nicbt dahinter bissige An-

spielnngen anf die Castrirnng zu sncben. Das Mbnchskleid, die

cncnlla, trug Abaelard ja gern (Migne 178, 345); ob er sie als

Professor trug oder tragen durfte, ist nicbt zu sagen.

Ist diese Vermuthung ricbtig, so bat Abaelard, nacbdem er

St* Gildas verlassen batte, ebe er in Paris lebrte, also zwiscben

1132 und 1136, einige Zeit in Reims neben Albericus gelebrt.

Wefibalb Abaelard nacb Reims ging, das wissen wir nicbt; aber

wir wissen ja ebenso wenig, weBbalb er wieder in Paris docirte

oder weBbalb er Paris wieder verlieB, woriiber ja selbst Jobann

von Salesbury sicb gewundert bat. IJnser Gedicbt wtirde zeigen,

daB dieser Feuergeist ancb in Reims es verstanden bat, Kampf
zu entzllnden.

Wenn meine Ansicbt ricbtig ist, daB dies Gedicbt wenige

Jabre vor 1136 entstanden ist, so war der Primas etwa 40 Jabre

alt, als er es dicbtete. So war er scbon liber das Alter eines

gewobnlicben Studenten binaus. Auch der erste Tbeil des Ge-

dicbtes, der GruB an den Clerus und Biscbof von Amiens, spricbt

daflir, daB der Primas damals in Reims einen gewissen Rang ein-

nabm, etwa als Lebrer der Dicbtkunst, Magister des Dictamen

metricum et rithmicum, Dabin zeigt aucb Y. 83 noster Fredericus

comes comis et amicus.

Wenn wirklicb in den Versen 94—117 Abaelard angegriffen

ward, so ist sicberlicb die ganze Schilderung dessen, was Albericus

und seine Scbiiler treiben und wie sie es treiben, d. b. die Yerse

33—93, darnacb gearbeitet; der Gegensatz gegen Abaelard’ s Lebre

und Lebren soli deutlich gemalt warden. Ja, es gibt sicb die

Wabrscheinlicbkeit, daB eben der vorliegende Strait mit Abaelard

diesen Lobsprucb auf Albericus bervorgerufen bat; daflir sprechen

so kraftige Yerse wie 34—37 und der Umstand, daB das Lob so

auf Albericus aliein concentrirt wird.

XIX
(E)gregi^^s dedit ba>2c iuvenis clatnidew^ sine pelle*

babuit pelle?>^; sed babebat nobile velle.
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XX-

A

(p. 27) Awxilio pelKs clades inimica puellis

carne»t mn angit nec avis me sordida tangit.

XX-B
Xec pnlices ledmit, q^tiia pelle vetante reced«;it,

nec culices timeo, velante capwt conopeo.

XX, A: Axilio R Vor XX ‘B ist niclit, wie vor XIX,

XXI, XXTT tind XXIII eine Zeile leer gelassenj aber das N ist

ebenso groB gemalt, wie A vor XX • A und vor XXI, and wie D
vor XXm. Es sind 2 verscliiedene Epigramme, abnliclien In-

baltes. Auffallend ist der Gredanke, der PeR schiitze vor Ploken.

Flohe soUen den Aufentbalt im Pelz nicbt lieben, aber daU sie

durck Pelz vertrieben vf'iirden, babe icb nicbt gebort. Conopeum

bezeicbnet auch im Mittelalter eiu Miickennetz, besonders iiber dem
Bett. Da dock bier nicbt an eine Vermummnng gedacbt werden

kann, wie die Wacbtposten in der Campagna bei Horn sie tragen

zum Scbntz vor Malaria, so schildert no. XX ‘B vielleicbt die

Lage im Bett : der Pelzmantel, der ja des Nacbts als Decke dieute,

scbiitzt den Primas gegen die Elohe, das iibers Bett gespannte

Netz gegen die Scbnaken.

XXI
A dncibiis Primas petiit duo dona duobiJS,

nt dno dona pvbeni, qiiam sit uterqiw p/-ob«s.

XXII
(b) els ego: quinque tulit solidos mnlier peregrina,

et merito, quia grande tnlit pondws resnpina.

R
: ( )els ego. V. tnlit

;
am Rande ist der einznmalende Buck-

stake klein notirt
;
es scbeint 5 zu sein. Beide Hexameter (Cau-

dati) scblieBen mit viersilbigen Wortern; der 2. bat weiblicbe Cae-

sur. Die Erklarung ist scbwierig. Znerst dacbte icb, der Pri-

mas babe einer Dime fiir ibren Leibesdienst 6 Solidi gegeben und
riibme sick nun dieser Ereigebigkeit etwa mit: (Bels) ego 1 quinque

tnlit solidos . .: Icb Pracbtmenscb! Eunf SoHdi hab icb einer

Dime spendirt. Doch dabinter ware nicbt viel Witz. Grande
pondns miiBte = corpus menm sein. ARein an einer anderen
SteRe (XV 76) nennt der Primas sick Zacbeus; dieser war (nach

Lucas 19, 3) statura pusillus. Also paJSt das Disticbon noch we-
niger auf den Primas

;
denn einen so frostigen Witz darf man

diesem reichen Geiste nicbt zumutben.



Die Oxforder Gedichte des Primas, no 20—22. Ill

Am Rande scheint ft notirt als einzumalende Initiale. Dels

kommt einige Male vor = duo. So gewinne icli folgende Erklarung.

Der Primas war zu einem reicken, woblbeleibten Herrn gekommen;

er nnterhielt ikn mit seiner Knnst
,
bekam aber nur 2 Solidi als

Gresckenk, wakrend er, vielleickt ans dem Munde des prahleriscken

Dicken selbst, kbrte, dafi er einer fremden Dime fur ihren Dienst

5 SoKdi gegeben babe. Der Primas antwortet irocken: Duos

(soHdos tuli) ego
:
quinque tnlit solidos mulier peregrina, et merito,

quia grande tulit pondus resupina. Das war des Dickters Rache!



Nachtrag zu Smaragd's Mahnbtlchlein (S. 39—42; 51; 66—60).

Herr Dr. Wilhelm Levison, PrivaMozent in Bonn, macht

michi daranf anfmerksam
,

dafi dem Dinmnlerschen Abdruck von

no I, prosaisckes Monitorium an einen Enkel Karl d. Gr., bereits

1888 K. Zeumer in demselben Band des Archivs XIII S. 664 eine

Bericktignng nachgesendet hat: das ganze Stiick (oben S. 55—60)

ist eine meist oberflachliche IJmarbeitung des Schreibens an einen

Merovingerfiirsten von c. 645, welches aus der vaticanischen Hand-

schrift Eeginensis 407 (s. X/XI) f. 96 znletzt in den Monnmenta,

Epistolae III 457—460 gedruckt ist, zn dessen Verbesserung aber

diese TJmarbeitnng nicht beniitzt ist. Ich bezeichne diese Mero-

vinger-Eassung mit M, mit K die von mir gedrackte Eassung.

Ein Beispiel der Uniarbeituiig ; M 458, 1 Isti reges siipradicti semper, pro-

pbetae domini quid (quod Aus^abe) eis denuntiaverunt (-rint?), intento sensu

audieruut; K 56, 1; Hi itaque, quid eis prophetae praedixerint , intenta aurc

audierunt. K 56, 8 : daB icli Huis dominus’ mit Recht iimgestellt habe, zeigt

M 457, 29 K 56, 16 Das proverbium vulgare ‘Qui cum pluribus consiliatur,

non peccat’ bat in M ein ganz anderes Gesicht, wo stebt ^solus non peccat’

E 56, 29 cor docile, wie meine Vulgataausgabe: M 458, 14 docibile K 56, 35:

M besser ^angelus domini’ (s. 57, 2) K 57, 1 das scbiefe ‘ideoque’ stebt aucli

in M 458, 19 K 57, 4 moderatus <in> verbis : M 458, 21 mensuratus in verbis

;

dann M = K foederatus K 57, 5 in verbo verax feblt in M K 57, 8 sicut

fecit besser als M 458, 24 s. fuit K 57, 13 ; M bat ‘diligent’ und, wie E 1.,

meruerunt K 57, 25: M 458, 39 bessere: Quando locutus fuerit iocularis, qui

cur. serm. b. ad L, ne libenter eum audias. Et quando Von K 57, 28—83 stehen

in M 458, 44-459, 8 nur einzelne Worter Das Citat aus dem Epbeserbrief stebt

in K 58, 13 besser als in M 459, 17. Der Satz M Z. 20 scheint zu dem selhstiindigen

Satz E 58, 7/8 verwandelt zu sein K 58, 20 voluntatem und salutari sind besser

als ‘voluntates’ und ‘singulare’ in M E 59, 5 : M falscb : a peccatis eorum
nacb K 59, 10 dominus hat M 460 Z. 1-6 mebr K 59, 16—21 fehlen in M
460, 10 E 60, 11: in M 460, 30 bat die Hft nur ‘regalem teneant, was die

Ausgaben in ‘timeant’ andern
;
das foigende ‘teneanf feblt E 60, 13 sapientum

dicta: M 460, 32 unricbtig ‘sapienter’ E 60, 15: M 460,34 tbeilt imricbtig:

Purum sensum liabe per singula; stabilis sit sermo K 60, 18: M bat ebenfalls:

Cave calcare ova aspidum nuda planta. Stets stebt ‘du’ und ‘dein’.

Meine allgem einen Bemerkungen (oben S. 39—42 und S.

61) bleiben unangetastet. Diese Umarbeitung des Merovingerbriefs

in den Karolingerbrief kann von Smaragd gemacht sein. Denn die

2 kleinen Schriften no I und 11 stehen in der Handschrift L hinter

einander, Prosa und Vers passen gut zusammen und, trennt man
die Prosa ab, so entbehren die Verse der gehorigen Einleitung.

Ja, die S. 51 gegen Smaragd geauBerten Bedenken fallen jetzt

weg; denn die TJmarbeitung geht so wenig tief, dafi er weder
seine Reimprosa noch seine Lieblings-Ausdrucke oder -Gedanken
hereinbringen mochte.



Die Oxforder Gedichte des Primas
(des Magister Hugo voii Orleans)

II: no 1—15 und no 23.

Von

Willielm Meyer aus Speyer,
Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 11. Mai 1907.

I

(pag, 3) Hospes erat michi se pleramq;/-^ pr(9fess<5k9 amicuw,

voce miGhl pr^bens phtrima, re modicum.
Qnis fnerat • taceo, si qn-is de nomine querat;

4 qiialis possum dicere: rufus erat.

Hie dum me recipi su?^^ma bonitate putarem,

intravi plenum fraude doloq^^6^ larem.

Me do^^mi fm^rem cowsanguineumye putares;

8 sic domus et dominuB excipiunt hilar es.

T'iino dominuB cepit vicib?fs me plaugere crebris,

illaqiieare volens talibtt.9 illecebris:

DedeQus est, P-i-imas, qiiod sit quadrupes ti6^ solus.

12 Non erat hoc pietas; fraus erat atqice dolus.

Dum moror, evenit michi qrmda??i forte dierum

sumer^ plus solito forte recensq^^^ merum.
Unde piger cene po5i^ horam splendidioris

16 ebriws obtabam menbra locare thoris.

Hospes at astut^i^ obliquo lumine ridet

nutantemqz^e paru>n scire yider^:^ videt.

1 michi hat Mer B, sonst fast immer imr m 3 qd de E, quis Meyer

4 B. hat fast immer s; (set) statt sed 12 fraus: frax E’, s. V, 6 17 ut E,

at Meyer; obiico E
Kgl. Ges. d. Wiss. Hachricliteii. Pliilolog.-Mst, Klasse. 1907, Heft 2. 8
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Non, ait, est sanum dormire, qjiia plenx.

20 Ludere tres solidos, hospes amice, veni!

Denariis inhians paiicis misereq^^c crumene,

quin etiam deoios, si placet, ante tene!

Ad mea da?npna citzis prop^^rans ^ost gaudia cene

24 proieci decios: non cecidere bone.

Hospes eos iecit rnichi fallaces * ^\hi fidos

:

infelix Prim as p^rdidit • v • solidos.

Vina dabant verne sapientes atq?(o pmti
28 et ‘bibe’, dicebant, ^ne moriare siti\

Me potasse prizes de nil constante putavi:

n^^nc scio, q?^od dawpno vina fuere gravi.

(pag. 4) Paulatim caput incipiens dimitterc pronum,

32 paulatim cepit pcrdere bursa sonum.

Queq/fo pri/^^^ grandi residebat t/^rgida culo,

eyacuata iacens ore tacet patulo.

Que fuit in cena fecunda * loq^mx * hene plena,

86 nec vox nec sonit<^.s* mansit ei penitus.

Infelix Decius talem confundat amicum,

38 qui sic no.s^ra tulit, quod niclni reliquum.

Form Die 19 Distichen baben stets Caesur nacli der 3.

Hebung; nur V. 31 nacb der 2. und 4. Hebung. Vor der Caesur
steht meist -uu i. oder nur 7 Mai uuA,
und nur 3 Mai JL. Niemals scbliefit ein Wort mit m vor
anfangendem Vocal oder mit Vocal vor anfangendem b. Der
Hexameters cblufi ist 1 Mai durcb 15 splendidioris gebildet, 18
Mai durcb 2- oder Ssilbige Worter; der Pentameterscbluf! ist obne
Regel. Die Reime sind rein zweisilbig. Sie binden als End-
reime, Caudati, stets die 2 Zeilen des Disticbons. Nur ein Mai
folgt der Primas seiner Neigung zur Variatio und setzt in V. 35
und 36 zvrei Leonini statt Caudati,

Inbalt Dem trunkenen Primas (V. 11 und 26) wird von
seinem Grastfreund im Wilrfelspiel alles Greld abgenommen; von
einem abnlicben Vorgang erzablt 18, 16. Es ist nicht gesagt, wo
dieses Malbeur passirt ist. Nur der erste Vers ist citirt im
Cod. 303, f. 164^ in Wien (Endlicher S. 163 no 277).

Einzelne Bemerkungen 4 dafi Rotbbaarige bos seien,

war allgemeirie Anscbauung im Mittelalter 6 larem = domum,
aucb VI 23 11 vgl. zu XVI 106; aucb der Diener solle ein
Pferd baben 17 wedcr ‘ut . . rideP pa6t, nocb ^ut erat astutus^

31 demittere? 38 reliqum R
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18 entweder ist zu constrniren Videt me nutantem parum (= pan-
lum) scire (intelligere) et videre’ oder 'parum scire (= posse)

videre’ 21 dieser Vers kann kaum mit 'ait’ verbimden werdeu;
vielmelir scheint er zu denWorten des Hauskerrn zu gekoren md
zwar zu 'tene’ : wenn dir’s auf das lumpige Geld aukommt, so

wirf du zuerst. Denn V. 22 sckeint 'ante’ = ante me 22 tene -

proieci* cecidere ' iecit sind tecknisclie Ausdrlicke beim Wiirfeln;

ob auck 'micM fallaces, sibi fidos’? 26 ist nickt mit 'qiuin-

que’ auszuspreckenj sondern mit 'Van’. Viele chronologiscke Hexa-

^
meter mlissen nach demselben Prinzip gelesen werden 29 de nil

constante: wohl ein volkstkiimlicker Ausdruck: Wein, der nichts

kostet, wie bei uns 'Freibier’ 31 incipiens d. b. bursa; ygL

7, 3B; 23j 2B. Die voile Bdrse wird mit einem belebten dick-

baucbiscben Gescbopf yerglichen, fecunda, da man Yiel aus ibr

bolen konnte; facunda wiirde sich mit loquax decken; ygL 23, 74

quondam felix et fecundus et facetus et facundus 38 quod = ut

II

(A)Pontificum spuma* fex cleri • sordida struma,

q?d dedit in bruraa michi mantellum sine pluma!

(B) Hoe indumentum iibi qwis dedit? an fuit emptum?
4 estne tuum? — l^ostvum] sec?, q^ci dedit, abstulit ostrum. —

Q/ds dedit hoe mmxus?— Presul michi prebuit \mus, —
Q/d dedit hoc mumc5, dedit hoe in munere fun«5.

q?dd valet in bruma clamis absqwe pilo • sine pluma?

8 cernis adesse nives: moriere geiu neq?ce vives.

(C) Pauper mantelle, macer * absq/te pilo * sine pelle,

si potes, expelle boream rabiemqi^e proceUe !

1 fehlt nur in B 1 pont. struma f. c. s. spuma CoMDu; oleri P 2 feMt

nur in B; lautet in G: Prebuit in b. micbi martellum s. pi. 3 BPCMVI)

;

yestimentum D tibi q, dedit s cuius fuit D 3 emptor Hist lity docb bat P

:

emp? d. b. emptum; um oder un konnte durcb einen Strict auf dem voran-

gebenden Consonanten ersetzt werden
; so sind scbon in alter Zeit entstanden die

Abkiirzungen: c = cum; be nc ^ = bunc nunc tunc 4 RPOCollVD; set Co

5 RPCo; in C nach Y. 6; qui C 6 RPCCo 7 R; in P nach Y. IS 8 IIP;

in M nacb Y. 23 8 gelu P, genu R; morieris tu n. y. M; neque niues P

9 alle Hften 9 Pauper: Die micbi TL, 0 bone BC 9 macer absque pilo

RP: macer absque x>ilis CV, meus absque pilis D; tenuis macer et TLC, tenuis

miser et M; sine plumis et eorrigirt zu tenuis macer et Co; sine pilis et B, sum

yilis et Da (==: su d, h. sine villis?) 10 alle Hften expresse Dii 10 bo-

ream: boriam C, uentum M, ventos Co, frigus BDu, pluuiam L, plumam T

10 rabiesque Co

8 *
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sis mic/ii pro scuto, ne frigore pungar acuto

!

12 per te posse puto yentis obsistere tuto.

T«nc ita mantelljjs: MicJii nee pil«s est neqite yell»s.

sum levis abs(j?(e pilo • tenui sine tegmine filo.

te mordax aqzdlo per me feriet q«asi pilo.

16 si noius ira.tiis patulos perflabit hiatus,

stringet ntvnmqiie laius per mille foramina flatMS. —
FrigHS adesse vides. — Video, q«ifl frigore strides

:

sec? roicM nulla fides, nisi pellicidas clamidi des.

20 Scis, qc(id ages, Primas? erne pelles, obstrue rimas!

ti(J2c bene depellam ' iunota raichi pelle • procellam.

(pag. 5) Conpatior eerte • moveor pietate super te

23 et facerem iussum, sad Jacob ’ non Esau sum.

(Handsebriftlicbe IJeberlieferung) Nachst dem In-

halt ist das Interessanteste an diesem Gedicht die IJeberlieferung.

Denn dies Gedicht gehbrt zu jenen zahlreichen mittelalterlichen

Gedichten, welche einst weit verbreitet wurden xmd bei dieser

Verbreitung die mannigfaltigsten Veranderungen erlitten haben.

Defihalb mil ich dieselben eingehender besprechen.

Zuerst wurde eine sehr kurze Eassung gedruckt von Du Cange

(Glossarium unter ‘Mantellus’
;

Du). Dann wurde das Gedicht

schlecht abgedruckt in der Histoire lit4raire de la France XI
1759 p. 10 aus der pariser Hft 8433 f. 130 (s. XII, P); ich ver-

danke eine Vergleichung der Giite H. Omont’s. Eine kurze

Eassung hat Wright, Mapes 1841 p. 83, gedruckt aus der londoner

Hft Cotton Cleop. B IX f. 11’’ (L). Das Beste hat Wattenbach
geleistet, welcher im Anzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit

1871 Sp. 341/2 drei Fassungen gedruckt hat: Miinchen 641 f. 75

(B); Vorau (vgl. Archiv der Gesellschaft fiir altere deutsche Ge-
schichtskunde X 628; V); Marburg (friiher gedruckt bei Otto,

Commentarii bibl. Gissensis p. 107; M). Dazu kommt die

Fassung in der Fortsetzung der Chronik des Bichard von Poitiers,

11 EPCCo; ne uento Co; pongar P 12 EPCCo posse BP, namque CCo
13 alle Hften J3 Tunc ita: luquit TLtt, Dixit BDu 13 mantillus ^^nd

am Unde villus G 13 michi absunt pilus et vellus B nach Y. 13 steht

in P Y. 7 14 EPCo; lenis und tenuis Co 15 so E und P; nur ist in
P mordax aus mordet cmTipift, Die Hist* lit, hat den Vevs so gedndert : si te

aquilo mordet, per me fiet quasi pilo 16 EPCCo; nothus Co 16 perflabit

E, penetrabit PCCo; hyatus E 17 EPCCo; forromna C 18 EP strides

RP (stringer Mist, lit.) 19 EP; pelUculam P 20 BPC; steht in C nach
(23-}-) 8 22 RPC; conpacior P 23 fehlt nur in Du 23 Et facerem: Et
facere CM, Non facio G, Implerem TL, Explerem B 23 non: nec C
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welclie Delisle (Bibliotheq^ue des Chartes 31, 1870, S. 310) aus

einer jungen Abschrift, die Monuuaenta Germ. Hist., Scriptores

XXYI 81, aus dem Original in Rom (Vatican Regin. 1911) gedrnckt

baben (C). 1905 drnckte Yal. Rose im VerzeichniB der latein.

Handscbriften in Berlin S. 1217 aus dem Yorsetzblatt der Hft

no 968 secbs Yerse (G). Ich babe neu benutzt: R: Oxford,

RawL G 109; D: Oxford Digby 53 f. 13^; T: Cambridge

Trinity 0. 2, 45 f. 13^ (Trinity 0. 3. 31 f. 37^). Co: Brit. Mu-
seum, Cotton Yesp. B. XIII f. 132 ^.

GewiB wird das Gedicbt sicb nocb in vielen Hften finden, be-

senders in Sprucbsammlungen. Minns im Catalogue der Hften des

Pembroke College in Cambridge fiibrt S. 221 nur den 1. Vers

an; vielleicbt stehen dort mebr Verse.

Das Gedicbt zerfallt in 3 Versgruppen: A = Y. 1 und 2;

B = Y. 3—8; C = Y. 9—23. Die Ueberlieferung bat nun da-

durcb geandert, dafi die Versgruppen umgestellt und daB Yerse

weggelassen sind. Die beste Ueberlieferung (23 Yerse) liegt in

R und P vor: ABC; Y. 7 stebt in P nacb V. 13, gar nicbt un-

passend; moglicb ist in P Y. 16 penetrabit Dieser vollstandigen

Passung stebt nabe die Passung (17 Verse) in der Cbronik des

Richard von Poitiers, C
;

sie entbalt die Gruppen BAG
;
wegge-

lassen sind die Verse 7 8, 14 15 18 19
;
umgestellt sind die Y.

6 und 6; geandert ist V. 9 pilis, 12 namque, 23 nec. Seltsam

steht es mit Co (London, Cotton Yesp. B, XHI). In der Spalte

steben die Yerse 1 2 und 9 10: also Gruppe A und C; aucb die

Lesarten weisen zur acbtzeiligen Passung. Dann sind von der-

selben Hand zwei Yersgrappen erganzt: 1) an der Seite: vor

Zeile 1 die Yerse 5 4 6 (Gruppe B), von welcben 2 Verse nur

in RPC vorkommen. 2) nacb V. 10 sind, unten an der Seite,

erganzt die Yerse der Gruppe C: 11 12 13 14 16 17 23. Lie

Verse 11 12 16 und 17 kommen sonst nur vor in RPC und Y. 14

nur in RP. Die Lesart namque in V. 12 zeigt auf nabere Yer-

wandtscbaft mit C, penetrabit in Y. 16 mit PC
;
neue Pebler liegen

vor in V. 11 vento, 14 lenis und tenuis. Offenbar war die zur

Erganzung beniitzte Hft mit C verwandt; die zwiscben 17 und

23 feblenden Yerse sind wobl weggelassen, da unten an der Seite

der Raum feblte.

AUe iibrigen Eassungen sindgeflossen aus einer acbtzeiligen
Eassung, in welcber weggelassen sind die Verse 5—8, 11 und 12,

14—22. Direkte Abkommlinge dieser Eassung (V. 1 2; 3 4; 9

10 13 23) sind: M, Marburg, welcbe entbalt die Gruppen ABC;
in V. 1 sind struma und spuma umgesetzt; geandert sind in Y. 9
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tenids miser et
;
in 10 ventum. Hiezu sind ans einer vollstandigen

Eassnng hinten angesctoben die Verse: 8 (morieris tu) tind 20.

Besser erhalten ist diese achtzeilige Fassnng in V, Vorau, wo die

Grnppen BAC gestellt sind (V. 3 hoc vestimentum; 10 pilis); in

D, Dighy stehen die Grrnppen ACB (V. 3 cuius fuit; 9 meus abs-

que pilis).

Aus dieser aohtzeiligen Fassnng wurden die Verse 3 nnd 4

weggelassen; diese sechszeiligeFassung enthaltalso die Grruppen

AC mit den Versen 1 2; 9 10 13 23. Sie liegt zunachst in 2

Arten von Hften vor; T (Cambridge, Trinity) und L (London,

Cotton Cleop.)
;
diese beiden Hften bieten V. 9 Die michi m. tenuis

macer et s. p., 10 pluviam statt boream, 13 Inquit und 23 Implerem.

Fine andere Art bietet 6r, Berlin lat. 968
;
V. 2 Prebuit, 9 0 bone

m. tenuis macer et s. p., 10 boriam, 18 Inquid mantnius . ; villus,

23 Non facio.

Aus der seebszeiligen Fassung stammen auch Du, bei Ducange

unter ‘mantellus’, wo V. 23 fehlt, und B, Miinchen 641, wo V. 1

und 2 weggelassen sind. In V. 1 sind struma und spuma um-

gestellt, wie in M; in V. 9 hat Du ans der Szeiligen Fassung

erhalten Pauper, wahrend in B, wie in 0, steht ‘0 bone’; weiter-

hin ist ‘macer absque pilis’ verandert in B zu ‘sine pilis et’, in

Du zu ‘sum vilis et’ (= sine villis et?); V. 10 hat Du ‘expresse’;

dann Du und B ‘frigus’; V. 13 Du und B: Dixit stait Inquit; V.

23 hat B ‘explerem’ statt ‘implerem’.

Seltsam ist der kurze Auszug in Cambridge Trinity 0. 3. 31

f. 37*’ 2. Sp.: A und C: V. 1 (struma tmd spuma umgesetzt), 2

(mantellum mihi) und V. 20(!) Quid facis Primas lege stramen

obstrue rimas. Hiedurch gewinnt ein anderer dunkler Vers Licht.

Wattenbach druckt imAnzeiger fiir Kunde der deutschen Vorzeit

XV, 1868, Sp. 163 aus Husemann's Sammlung, der lateinischen

Hft in Miinchen 10751 Bl. 6, den Vers

Quid facis, o Primas? Ligo stramen et obstruo rimas.

Dazu bemerkt er; ‘Derselbe Vers steht auch von einer Hand des

16. Jahrhunderts auf der letzten Seite des Heidelberger Cod. Salem

7, CIV (friiher 500), gleich nach der Sequentia vini, welche Mone
1833 hieraus bekannt machte (Anz. 2, 190), mit der Variante:

Quid facis hie primas • lego stramina obstruo rimas.

Der an sich unverstandKche Vers mu6 zu einer Geschichte gehort

haben; vermuthlich entdeckt demand den fahrenden Sanger auf
dem Dach seiner Scheuer, und dieser entschuldigt sich damit, da6
er das Strohdach auszubessern vorgibt’. Wattenbachs Phantasie
ist weit abgeirrt; dieser Vers ist aus unserm 20. Vers enstanden.
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Diese Darlegungen deuten darauf hm, dafi die Abschriften,

welcbe sicli nocli finden werden, znmeist Abschriften der acht- und
der secliszeiligeii Fassung sein werden

;
denn deren hier vorliegende

Ueberlieferimg ist noch recM liickenhaft.

Also enthalten die Handschriften

die Grriippen ABC: Yerse 1—23

P, ABC: 1—6; 8—13; 7; 14—23

0, BAG: 3 4 6 5; 1 2; 9—13, 16 17. 20—23
Co (I); AC: 1 2; 9 10

Co (II), B{A)C: 5 4 6; 11 12 13 14. 16 17. 23

M, ABC: 1 2; 3 4; 9 10. 13. 23; 8. 20

Y, BAG: 3 4; 1 2; 9 10. 13. 23

D, AGB; 1 2; 9 10. 13. 23; 3 4

T und L, AC: 1 2: 9 10. 13. 23

AC: 1 2; 9 10. 13. 23

Du, AC: 1 2; 9 10. 13

B, C: 9 10. 13. 23

(lull alt) GewiB ist die ausflibrlicliste Fasstnag (R tiiid P)

aach die urspriingliche. Auf dieser Grundlage konnen wir nun

den Inhalt des Gedicktes prufen. Drei verschiedene Gesprache

liegen vor, welche ich. am Eande durch A, B und C notirt habe.

A: zorniger Ausruf liber einen Bisckof, der zur Winterzeit

dem Dichter einen nicht gefiitterten Mantel gegeben habe; V. 1

und 2. B: Gesprach mit einem Begegnenden: Dies Kleid, hast

du es gekauft oder ist es ein Geschenk? — Ein geistlicher Herr

hat es mir gegeben. — Aber es ist ja nicht gefiittert; bei dieser

Kalte kannst du dich zu Tod erkalten; Y. 3—8. C: Gesprach

mit seinem Mantel: Lieber Mantel, schiitze mich vor dem Wind
und Sturm. — Leider bin ich so dlinn, daB der Wind hindurch

dringt.— Aber es ist bitter kalt. — Allerdings bebst du vor Frost.

Weifit du was? Kaufe Pelzstiicke und fiittere mich. Jetzt bin

ich glatt wie Jakob’s Haut; Y. 9—23. Ygl. no 12 13 19 20.

Die groBe Keckheit, aus diesen drei Gesprachen 6in Gedicht

tiber einen geschenkten Mantel aufzubauen, ist ja beim Primas

nicht unmoglich. Allein es ist dock nicht nur vorsichtiger, sondern

wohl auch richtig, anzunehmen, daB hier 3 verschiedene Schen-

kungen ahnlicher Art vorliegen. Als der Primas seine Gedichte

fur eine Ausgabe zusammenstellte
,

schrieb er diese 3 Epigramme
ahnlichen Inhalts nacheinander. Ein Abschreiber lieB dann den

Abstand und die groBere Initiale vor Y. 3 und Y. 9 weg, und so

warden die 3 Epigramme wie eins abgeschrieben.
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Die Dorm belehrt uns niclit, ob 1 Gedicht bier vorliegt oder 3.

In jedem der Abscbnitte B nnd C sind Dnisonipaare imd einzelne

Leonini gemiscbt. Alle Hexameter baben Caesur nacb der rei-

menden 3. Hebnng; keiner scblieBt mit einem Worte Yon mebr

als 3 Silben. Die Beime sind rein zweisilbig, docb im VersscbliiB

3 Mai durcb ein einsilbiges Wort gebildet: 19 clamidi des; 22

super te; 23 Esau sum.

Einzelne Bemerknngen 2 sine pltima= V. 7; scheint niir

zn bedenten ^obne Besatz’. Aebnlich scheint V. 4 abstnlit ostrum zn

sagen, dafi der friibereBesitzer den werthvollenPelzbesatz abgetrennt

nnd dem Primas nnr den abgescbabten Tnchmantel gescbenkt bat.

8 cernis adesse nives, vgl. 18 Prigus adesse vides. Mit ^moriere

geln neqne vives’ vgL den ArcMpoeta YI 11 Ecce, poeta, peris!

non yiveSj sed morieris. 19 d. b. an£ micb ist kein VerlaC; ich

kann dir nicbt belfen 23 vgl. das wabrscbeinlicb vom Primas

verfaBte Gredicbt bei Wright, Political Songs j)* 55: pilis expers *

nsu fractus • ex Esan Jacob factns; inversatnr vice versa, rursns

idem ex conversa ex Jacob fit Esaii.

ni

Orpbens Enridice sociat?^r * miicus amice,

matre canente dea, dum rite colu;<tt bymenea.

In Inctum festa vertit Inx t^onia mesta.

4 Tvessiis enim planta spatiantis gaudia tanta

serpens dissolvit, q/d languidns ora resolvit,

ledens ledentem dm;?. &gerei in pede dentem.

lesa iacet feno pede vip<?ra • nnpta veneno.

8 Percipit et pallet, pnto, q??od sna fnndJra mallet.

nec mmits exang?ds fit homo q^iuim nupta vd ang?ds.

Sed q?dd agat? fleret? md q?dd sibi flere valeret?

mn est flere viri. Videt et inbet banc sepeliri,

12 et reside! inirta suspirans m£?;?bra vennsta.

menbra tegit petra, sed ba6ent ani;i?am loca tetra.

Nil lacrimas vidit prode.9c9e, sed in fide fidit.

rem meditans grandem tacito sub pectore • tandem

:

16 'Est, ait, in cordis celestib??5 alt?f5 honor dis.

non facit esse parm;^ sna patre;;? dis lyra earn;;?.

Sic te posse pnto leniri carmine, Pinto.

10 ihi E, sibi Meyer 12 iusta E, iiixta Meyer 17 lira E 18 liniri

E, leniri Meyer
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mulcebo Parcas, ut yoce d^os Archas.

20 Ergo fidcB aptat • movet * ordinat retractat

per voces octo digitis et pollice docto,

confisTisqwe lyre pos^ umbra?u destinat ire.

Ut stetit ad q 2^os dicit Grecia luct/t5
,

24 dans obolnm nante subit et sedet, ast ita caute,

ne titnbare gravis valeat pre pondere navis,

lamqwe lyra su^i?pta devecta^ tmns Acerunta

constitit an^^e fores, regem videt atq?fe priores.

(pag. 6) Rex ait in causis lion?i?^tiin de tristibus ausis,

29 dicere ne cesset, q?dd q^^erat sive qm^ e^.set.

Ammonitus tnto sic inchoat ore soluto,

verba seqnente sono, own plebe tacente patrono:

32 Te pnmtl/?^5 Pluto, regem diommnmciue saluto.

Extreme iTatrimi tibi cessit sorte baratrm^^j

cesserit extrema tiZ?^ sorte licet diadema,

sis licet ext)’em?fs: tua nos ‘plus iura timemiits.

36 Qaotquot enir^ vivi mmuSj buc erimits recidivi

ocufs aut sero, sub indicis ore severe

iuste laturi sontes mala * premia puri.

iustis et reprobis erit om^xiba^ hec via nobis.

40 Hue venisse viru/n dicet tua curia mirun^.

cur veniam viva,?, latet Jiob^ tu scis * q^uia diva,?,

Separat a superis me dulcis amor mulieris,

que non natura neqa^ morbo, sed nece dura,

44 n^c nece matara * sed vi venit in tua iura.

Prosit, q2^od canto, qaod regi servio tanto;

non sine morcede tanta dimittar ab ede.

Noc micJii magna peto: redeat mea nupta, iubeto!

48 sit cythare morces, qnam sub loca dura coberces!

Noc sum inportnnas neque perpetuu/n peto mxmiis:

parvar^ qaero movwn neque porpetuo * sod ad horam.

Hac veniam comite celeris post gaudia vite;

52 mors, qae nos solvet, capat buc ntvwnque resolvet.

^ ^ ^ ^

21 octo aus opto corrigirt in R 23 dixit? 25 n (nee) B, ne Meyer

29 qd eet B, quis e. Meyer 30 An munitws B, ammonitus Meyer 33 cessit

forte Bj c. sorte Meyer 41 nos R, lios Meyer 43 Qn (quando) B, que non

(= Q"" n) Meyer 43 cene R, nece Meyer 50 qra R, quero Meyer

52 resolvet. JEnde\ das Uebrige fehlt.
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Die Ueberlieferung des 3. Gedichtes ist ziemlicli scMectt,

imd das Gedicbt am Ende nnvollstandig. Die nacbste oder eine

friiliere Vorlage unserer Handsclirift B scheint gerade liier in

scMechtem Znstand gewesen zu sein.

Die Eorm ist scUiclit. Von den 62 Hexametern scliliefien 6

mit einem viersilbigen Worte (3 Mai ist’s ein griechiscbes : 2 26

34), 1 mit einem einzelnen einsilbigen (16). Ein Mai findet sich

sogar Elision (49). Sonst findet sicb weder eine Endsilbe anf m
vor anfangendem Vobal, nocb ein scbliefiender Vokal vor an-

fangendem h. Dafi alle Verse nach der 3. Hebung eingeschnitten

sind, bewirkt sclion der Reim. Es sind 52 Leonini; die Reime

sind zweisilbig nnd rein; nor in V. 20 wecbseln die Consonanten

(actat : aptat). Wiederbolt wird nur der Reim nto in V. 18, 30

nnd 32. Anffallend ist, dafi der Primas bier nur 1 Mai den Reim
hauft (43 und 44 : Unisoni anf ura), wahrend in anderen Gedicbten

zwiscben den Leonini sicb yiel mebr Unisoni finden.

(In bait) Orpbens wird mit Eurydice vermablt, wobei seine

Mutter Calliope singt. Am 3. Tage der Hocbzeit tritt Eurydice

eine Scblange, welcbe sie todet. Orpbeus riistet seine Leier, kommt
gllicklicb liber den Acberon und tragt dem Pluto sein Lied vor

:

All wir Menscben sind bestimmt einst zu dir zu kommen. Lebend
bierber zu kommen, dazu trieb micb die Liebe zu Eurydice. Als

Lobn fiir mein Lied gestatte, dafi sie mit mir auf die Erde zuriick-

kebrt, bis der natiirlicbe Tod uns Beide wieder zu dir bringt.

Damit bricbt das offenbar unvollstandige Gedicht ab. Die Sage
von Orpheus und Eurydice ist besonders geschildert von Ovid
Metam. X, Virgil Georg. IV 464 und Boetius Consol. Phil. Ill

c. 12. Besondere Berlihrungen mit diesen Dicbtern fand icb bier

nicbt. Docb scbeint Ovid vom Primas beniitzt zu sein. Denn bei

Virgil fliebt z. B. Eurydice vor dem liisternen Aristaeus und tritt

biebei auf die Scblange. Dagegen ist davon bei Ovid keine Rede.
Eerner geben Verse, wie Metamorpbosen X, 8: nupta per berbas

9 dum nova naiadum turba comitata vagatur,

occidit in talum serpentis dente recepto.

11 Quam satis ad superas postquam Rbodopeius auras

deflevit vates .
. ,

ad Styga . . est ausus descendere .

.

16 pulsisque ad carmina nervis

sic ait: 0 positi sub terra numina mundi,

18 in quern recciditnus, quicquid mortale creamur . .

23 Causa viae est coniunx, in quam calcata venenum
vipera diffudit ,

.
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32 Omnia debentur vobis, paulumque morati

33 serins aat citins sedem properamus ad xtnam .

.

36 Haec quoque, cum instos matnra peregerit annos,

iuris erit vestri: pro munere poscimus nsnm .

.

die Umrisse flir das Gedicbt des Primas. Er bat es verstanden,

diese Umrisse mit ricbtig erfundenen xind empfnndenen Einzel-

beiten axiszustatten. Docb deuten die rbetorischen Spielereien anf

die Jngendzeit des Dicbters.

Einzelne Bemerbungen 3 Inx tercia: diese Zeitangabe

babe icb sonst nicbt gefnnden 6 languidus ist ivohl — laesus

7 pede gehort nur m vipera, yeneno mir 0U nupta, dagegen lesa

iacet feno jedem der beiden Wbrter] vgL V. 38 19 Areas:

Mercur als der Gott der Beredsamkeit 23 luctus d. b, V. 26

Acberonta 28 d. b, inter cansationes et acensationes de andaciis

bominum 31 = Ovid 16 pnlsis ad carmina nervis 36 tind

37 : ygl. oben Oyid Met. X 18 and 33 42 ygL oben Ovid Y,

23—26 ftir die Dicbter gait im Mittelalter der Satz:

Carmina composni: da mibi, quod merui 49 ygl. oben Ovid

Y. 36/37 52 caput utrumque resolyet : resolvet ‘zuriickbezahlen’

;

yielleicbt ist aucb caput doppeldeutig ‘Haupt’ und ‘Kapital\

lY

Flare iube lentos et lenes, Eole, yentos:

carcere ro^2tentos coibe celeres * violentos

!

Prodeat e claustro comitante Payonii^s Austro:

4 istos flare iube sme ninibiB et sme nube!

(pag. 7) Cesset flare parwn gelid^^^ turbator aquarum,

ne voret Imarum mare triste * yorax et avarum!

Sic ferat Imaruwi, q?./od ei mare non sit amarum;

8 pondw5 tarn carum Zepbir2^9 ferat et mare clarum!

2 cowtenptos K Im Codex Digby 53 in Oxford, fol. 10^ (vgl. Paul Meyer

in Archives des missions II, V, 1868, p. 179) steben nacb der XJeberscbrift ^Versus

domni Primatis’ zuerst die 8 Yerse ‘In cratere meo’ (unten no XIY), dann folgen

unmittelbar die Yerse:

7 Non sequar Isniarum, timeo mare ne sit amarum.

9 non me terrarum, sed me via teret aquarum.

14 et ratis allata me teret et unda salata.

15 si ruat in cautem, ratis est dictura ‘Tu autem’,

16 et rate confracta de me sunt omnia facta.

Y, 7 ist von derselben Hand spater dazwiseben geschrieben, Der Text ist

scblecbter oder wenigstens in Nichts besser als der Text von K
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Non via terx&rum, sed me via terret aquarum.

— Cur mare te tenet? — ^uia me mare now bene ferret;

cnmqzie fretmw verret, vereor, ne navis oberret.

12 More volantis avis volat alta per eqoora navis

planiciemqwe salis velut ales transvolat alis.

Me ratis alata, me tenet et unda salata.

si ruat in cantewj, ratis est factttra ‘Tu antem’,

16 et rate oonfracta de me swnt omnia facta.

Form Die 16 Hexameter sind einfacb gebaut. Nur der

2. scbliefit mit einem viersilbigen Wort; nirgends stebt eine mit

m scblieBende Silbe vor vobaliscbem Wortanfang, nirgends eine

vokaliscb auslautende Endsilbe vor einem mit b anfangenden Worte.

Die Caesur fallt scbon des Reims wegen stets nacb der 3.

Hebung. Die Eeime sind alle zweisilbig und rein. Von den 16

Versen sind nur 7 gewobnlicbe Leonini. Nicbt weniger als 9 sind

Unisoni: 2 Paare (1 und 2, 10 nnd 11); dann sind nicbt weniger

als 6 Verse (6—9) in der Caesur und im ScbluB durcb denselben

Reim arum gebunden. Diese unregelmafiige Haufung ist eine

Eigenthiimlicbkeit des Primas.

Inbalt Das Gredicbt bestebt aus 2 gleicb groBen Tbeilen:

Moge der tbeuere Imarus gliicklicbe Seefahrt baben! (V. 1—8)

Icb furehte Seefabrt. — WeBbalb? — Weil das Meer mir nicbt

gunstig ware, und weil icb bei Sturm leicht Scbiffbrucb erleiclen

und umkommen kSnnte. Jeder dieser beiden Tbeile ist ver-

standlich
;
nur konnte man fragen, ob binter V. 10 ‘quia me mare

non bene ferret’ irgend eine personlicbe Anspielung steckt.

Aber seltsam ist es, weBbalb der Primas dem Wunscbe einer

gliicklicben Eabrt fiir Imarus die sonderbare Erklarung fiber sicb

selbst beigefugt bat, weBbalb uberbaupt er von sicb so viel spricbt ?

Will er blofi barmlos aucb von sicb plaudern ? Oder lag ein Grrund
vor, weBbalb er eigentlicb batte mitfabren soUen (vgl. z. B. das
17. Gedicbt)? Diese Eragen konnen wir urn so weniger beantworten,
als wir nicbts wissen fiber den V. 1—8 beprocbenen Imarus,

Der Name Imarus ist selten. IConnte der bier genannte jener
Zeit- und Landes-Genosse des Primas sein, welcber als Benediktiner
aus St.-Martin-des Cbamps es bis zum Abt von Moustier-Neuf in

Portiers gebracbt batte und dann 1142 als Cardinal (Tusculanus) nacb
Rom geholt wurde? Als Prior Cardinalium trat er 1159 auf die

Seite Eriedricb Barbarossa’s und bat sugar den Gegenpabst Victor
IV. geweibt. DeBbalb ist er in der Literatur ziemlicb miBacbtet.
Ueber seine Thatigkeit im Jabre 1169 und spater ist wobl im 5,
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und 6. Bande der deutschen GescliiclLte von Giesebrecht das Meiste

zu finden, liber die Zeit vor 1142 in der Gallia cbristiana II,

1720, Sp. 1267. Hier tame nnr diese friiliere Zeit in Betracbt.

Jedenfalls war dieser Imar ein kluger Mann, dessen Brenndsckatt

fiir den Primas ebrenvoll gewesen ware. Aber Imar wie der Primas

waren Lente des innern Prankreichs: wie konnten die zn einer

Meerfakrt kommen? Da die definitive Abreise des nen ernannten

Kardinals 1142 mit andern und lebbafteren Gedanken begleitet

warden miiBte, so mlifite es sick hier nm eine friihere Romreise

handeln, welche Imar von Sildfrankreich aus zn Schiff machte.

(Einzelnes) 1 Die Gedanken lehnen sick wokl an Aeneis

I BOffl. an; Y. 5 ist der Aq[nilo gemeint 6 voret . . mare vorax:

ein kleiner lapsus calami; ebenso pafit V. 7 zn ^sic feraP weder
aqnilo nock mare als Snbjekt, sondern nnr der zn weit entfernte

Favonins in Y. 3 8 mare clarum: gewiJS ein seltener Ansdruck

II der Primas sckeint ^navis^ als Snbjekt zu ^fretum verreF zn

nebmen 12 die reinen Daktylen sollen das Fliegen des Sckiffes

malen 14 fiir ^salata’ finde ick keinen Beleg; es ist wokl eine

in der Mitte zwiscken ^salitns’ nnd ^salsatns’ entstandene Nenform

15 ^Tn antem’ ist der Anfang einer litnrgiscken Scklnfiformel

;

mit dieser konnte der vorsitzende Lector jederzeit eine zn lang

wakrende Predigt nnterbrecken nnd ein Ende macken; vgl. a Carpo,

Bibliotheca litnrgica II (1879) S. 201. Nickt weniger als 24 ver-

sckiedene derartige ScklnBformeln (Modns conclndendi lectiones ad

modum veterum pro diversitate festornm), welche alle mit ^Tn

antem domine’ beginnen bat Alfred Holder, Die Reickenaner Hand-

sckriften (in Karlsruhe) I 1906 S. 56, ans einer Handsckrift des

11. Jakrknnderts gedrnckt (s. ebenda S. 248). Dieser plotzlick

einfallende Schlufigesang war jedenfalls ein poetischeres Mittel

den ScklnB zn erzwingen als die Glocke des Prasidenten oder

aknliche moderne Hilfsmittel in Parlamenten oder andern offent-

licken Yersammlungen. Hilbsch illnstrirt diese Sitte der Arcki-

poeta in der 4. Strophe des 1. Gedickts:

Brevem vero sermonem facio,

ne VOS gravet longa narratio,

ne dormitet lector pre tedio

et ^Tn antem’ dicat in medio.

Dann habe ick in Wernigerode Yagantenlieder gefnnden, von denen

3 schliefien mit 'Tn antem’. Daraus ist Har, wie formelkaft diese

Worte ^Tn antem’ gewesen sind. Aber dennock gehbrte die

Kiiknheit des Primas dazn, den Ansdruck zn sckaffen ^navis fac-
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tnra est ‘Tu autem’ = navis faciet finem, wie jetzt der Rnf
‘ScIiItiB’ vom Telephongebrauch. aus sich schon ziemlicli verbreitet.

UlceribM5 plen?«s vicium petit egef egenns:

dives now audit, victiijw negat, bostia claudit;

dura sanies manat, lingens canis ulcera sanat.

4 Angelos evexit, qne)» nec vetos instita texit:

pnrpnra quern texit, stridet, cn?H. sjpirftus exit.

Perpetno digne miser est et pauper iw igne,

panpens et miseri qoi now voluit misereri.

8 vidit nec novit nec pavit enm. neqwe fovit:

mmo videt et noscit et aqwas a paupere poscit.

Grandet • qm flevit: cruciate-
•
qui reqnievit-

qoi misernm sp/-evit • quew splendida cena rcplevit.

12 esurit in pena, que/w pavit splendida cena;

vina bibens qjfondaoj sitit et videt et petit Tmdawj

14 indicioqMe dei dat«<r ignibws: hie reqwiei.

Die Porm der 14 Hexameter ist einfaeh. 3 sind durch ein

viersilbiges Wort geschlossen. Es findet sich -weder Elision, noch
scUieBendes m vor anfangendem Vokal, noch scblieBender Vokal
vor anfangendem h. Die Caesur schneidet stets nach der 3. He-
bung ein, schon wegen des Caesur-Eeims. Es sind 14 Leonini,

von denen aber 2 Paare, 4 + 6 uud 10 + 11, durch gleiche Eeime
zn Unisoni verbunden sind. Die Eeime sind alle zweisilbig und
rein (nnr 13 quondam : undam) und kein Eeim wird wiederholt.

(Inhalt) Die 14 Hexameter stiitzen sich auf Lucas XVI
19—31; so ist V. 1 nlceribus plenus ~ Luc. 20; 3 vgl. Luc. 21
iingebant ulcera; 4 vgl. Luc. 22 portaretur ab Angelis; 5 vgl.

Luc. 19 induebatur purpura; 10 Luc. 24 crucior; 26 tu vero cru-
cians. Aber bei Lucas wird ein lebensvolles Zwiegesprach zwischen
Abraham und dein Eeichen gegeben: vom Primas wird hier Alles
trocken in der 3. Person erzahlt. Sonst findet sich dies Gesprach
dramatisch ausgefuhrt, in grofien Strophen, welche aus rythmiseben
Vagantenstrophen cum auctoritate und dann ebenso vielen quanti-
tirenden Unisonipaaren bestehen

;
dasselbe ist bei Haur4au Notices

VI 308 und in der Zeitschrift fur deutsches Altertum 36, 267 ge-
druckt; ich babe noch mindestens 3 andere Handschriften gefunden.

3 lugens R
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WeBhalb liat nun der Primas einen so lebliaften dramatisclien

StofF in scblichte Erzahlung verwandelt, wabrend docb sonst ge-

rade er die Erzahlung gern dramatisirt ? Ich kann nicht glauben,

da6 dies Gredicht selbstandig und vollstandig ist. Es ist wohl
nur ansgeflihrt, nm in ein groBerea an einen Eeichen gerichtetes

Bittgedicht als argnmentunx und abschreckendes Beispiel eingesetzt

zu werden.

Die sich folgenden Hexameterschliisse; V. 11 qnem splendida

cena replevit, V. 12 qnem pavit splendida cena, sind nicht eben

hhbsch und hochstens dnrch die Prende am Reim zu entschuldigen

V. 13 zn videt gehort wohl als Objekt ^undam’: er blickt nach

dem Wasser hin.

VI

Idibws his Mai miser exemplo Menelai

flebam nee noram qms snstuDrat michi Eloram.

(p. 8) Temp^^.9 erat B.oru7n, cam flos mens, optimt^s horum,

4 liq[^^it Flora thorum, fons fletes, causa dolorum.

Nam dnm * Flora * fugis, remanet dolor iieaque iugis,

et dolor et cure, nisi veneris, haut abiture.

Cur no^^ te promis, dulcis comes et bene comis,

8 ut redeunte pari comites pellantwr amari?

Terris atqe^e fretis vagor, expers luce quietis *

per noctem somni, capto captivior omm,
Om^ii captivo vel paupere vel fugitive

12 pauperior vivo, madet et iugi gena rivo

neo fiet sicca, mamts ha/m nisi tergat arnica.

Si remeare velis, iunc liber, t^i/^c ero felix;

maior ero vates q^eam Cyrus sive Phraates,

16 vincam primates et regam prosperitates.

Q?.md si forte lates, aliqtios ingressa penates,

exi, rumpe moram; mora sit brevis hie et ad horam.

Alter fortassis precio te transtulit assis,

20 vilis et extremals neque noseens, unde dolem^^s.

Dt solet absqwe mare inviur gemebunda volare,

qite semel orba pari nec amat neqiie c?trat amari:

sic vagor et revolo, recubans miser in lare solo,

24 qui mutare dolo lat^^s assuetum micM nolo,

turturis in more/?^, cui dat natura pudorem,

6 babiture B 10 sonBi R 15 scirus R 20 noscens Meyer: nos R 21 At?
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qjfod, sinral uxorem tulcrit mors seva priorem,

now sit iocundujw thalamuHi tejwptare secHwdwm.

28 Sed tn mewdosa rides me flente dolosa,

sola nec acctuwbis, levibws par facta columbis,

qids calor iw lumbis mutare facit thalamuw bis.

(Form) Von den 30 Hexametern schliefien 3 mit einem

viersilbigen, V. 16 mit einem fiinfsilbigen, V. 30 mit einem ein-

silbigen Worte. Es findet sicb weder Elision, nocb schlieBender

Vokal oder sebliefiendes m vor anfangendem Vokal oder k. Die

Caesur schneidet stets nacb der 3. Hebnng ein. Von den 30 Leo-

nini sind 4 Paare und einmal sogar 3 sick folgende Verse (16—17)

durch gleicke Reime zu Unisoni verbnnden. Die Reime sind zwei-

silbig und rein
;
zu notiren sind nur : V. 14 velis ; felix und V. 30

lumbis: tkalamum bis.

(Inkalt) Der Primas klagt — an den Iden des Mai —

,

dad er von der geliebten Flora verlassen sei (V. 1—4). Dann
ruft er sie selhst an, wie verlassen und ungliicklich er sei (V. 4

bis 12) und wie nur ikre Riickkekr ikn trSsten konne (V. 13—16)

;

wenn sie bei einem Andern sick aufkalte, solle sie zu ikm zuriick-

kekren, der wie ein treuer Turteltauber einsam sick nur nack ikr

sehne, wakrend sie wakrsckeinlick sick leicktsinnig mit einem

Andern vergniige (V. 17—30). Die Liebe und Treue zur Flora ist

absicktlick reckt iibertrieben und riibrend gemalt, damit das Q-egen-

stiick, das 7. Gredickt, utn so besser begrtindet sei.

(Einzelnes) 1 Frtikling ist es; ja vielleickt war an den Iden
des Mai ein besonderes Friiklingsfest : urn so riikrender ist die Si-

tuation. Der Primas scbeint Alliteration zu suchen, wenigstens im
Anfang der Dedickte

,
2 nec noram quis sckeint = et nescioq^uis

= et ignotus. Flora und Pkyllis sind in Frankreick die ge-

woknlicken Decknamen fiir die besungenen Madcken 7 vgl. 18,
83 comes comis 16 der Vergleick stammt wokl aus Horaz Od.
2, 17 Redditum Cyri solio Pkraaten . . numero beatorum eximit
Virtus 18 vgl. 3, 60 neque perpetuo • sed ad horam 21 und
22, 26 27 vgl. den mittelalterlicken Spruek: Turtur perpetuo
primum conservat amorem Amissoque pari nescit kabere parem
V. 21ffl. der uberlieferte Text ist mir unverstandlick. In V. 21/22
ist die Rede von der Turteltaube, in V. 26—27 von dem Manncken,
dem Tauber. Der Gedanke ware also: Wie die Turteltaube, von
ikrem Manncken getrennt

,
sick um keinen Andern kiimmert (V.

21/22), so lebe ick einsam (V. 23/24), nack Art des Taubers,

27 tempt, sec. thal. merst in R, dann umgestelU 30 quas? lunbis R



Die Oxforder Gedichte des Primas, no 6 und no 7. 129

welcher nach dem Verlust seines Weibcliens einsam bleibt (V.

25/27). Der Primas verglicbe sicb. also zuerst mit dem "Weibcben

dann mit dem Maimclien. Das scbeint unmoglich.. Es ist

natiirlicb, dad das feminine Grlied anderswolin verbunden wird.

Vielleicbt ist V. 21 zu scEreiben ‘At’ statt ‘lit’, dann zu theilen

V. 22/23 curat amari. Sic vagor (ego) . . turtnris iu morem. Du
treibst diet wolil bei einem Andern herum (V. 17^—20): aber eine

ricktige Turteltaube kiimmert sick nur um ikren Tauber (V. 21/22).

Dementspreckend lebe ick ganz einsam (V. 23/24), wie ein Tauber,

der sein Weibeken verloren kat. 24 latus, wokl feminae 30 es

ist wokl ‘quas’ zu bessern.

YJI

Quid luges lirice, quid meres pro meretrice?

(p .9) Respira * retice neque te dolor urat amice

!

Scimu-s — et est aliquid — qiiia te tua Flora reliquit.

4 Sed tu ne cures, possu^^t tibi dicero plures,

qui simili more * simili periere dolore.

Tequo dolor scorti dabit afflictum cito morti,

ni dure sorti respondes pectore forti.

8 Quod mala sors prebet, sapiens contempnere debet;

res quociens mestas non est mutare potestas,

mesta ferendo bene reddit pacientia lene.

8ed qiiin perferimu.?, permutare nequimu^!

12 Consolare lyra luctuw, quern parturit ira!

paulum respira, qiiia destine dicere mira!

JSrgo quiesce parmu! noc erit grave sic noc amarum,

si mmc ignarum mores doceamus earum.

16 Lenonem lena non diligit absque crumena.

Lance cibo plena * Yinum fundente lagena •

pltfs gaudet cena quam dulce sonante Camena.

Cum nidor naso veniet, gaudebit omaso

20 aut aliqua sorde plus q^fam dulcedine corde.

Cu7n vestis danda vel erit bona cena parauda,

tunc qui(j^yis manda, tunc sem-ger erit tibi blanda.

Sed cum dona feret, que nuno, tibi blanda coberet,

11 quid E, quin Met/er in der Miinchner latein. Eft 17212 fol. 21^ Sp. 2

(M) sind copirt die Yerse 16—25, 29 30, 34; 36—41; gedruckt von Wattenbach.

im Anzeiger f, Kunde d. d. Vorzeit, XXIII, 1871, Sp. 334 18 canente M
19 omaso M, amaso E 22 quodvis M

Kgl. Ges. d. Wlss. Kachrichten. Pliilolog,-]iistor. Klasse 1007. Heft 2. 9
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24 quern voret et laceret pociorem p<?rfida qweret.

Quo semel inveuto te mnue^e linqwet ade?wptOj

cedet contempto te paapere teqwe rede/npto.

Qt<6" prcdam nacta, ouni res iuerit tua fracta,

28 u^c bona transacta tua n^c recolet hone facta.

Tu ris?^c? plebis meclio ridente dolebis,

ris(:^5 eri^ ville, meretnx ridebit et ille.

31 Nescit eni^^z miseris misereri mens muLms
(pag. 10) iaobilib«<5 pueris ventoq?/e simillima veris.

Quaw, qjmi nil dederis, modici sonw6' auferet eris;

promittas rursw5 : velox erit hide Tecmstis.

Si tihi bursa sonet, que spe?M modica??^ sibi donet,

86 bursa redire monet: revolab^V eur)iqiie reponet.

IST^^c nisi mendioum in<5wdax dimittit amicum.

Bursa vocat mecbam, veluti vocat ad ciroteca??i

crus avis excisum vel visa carunciJa nisuw?,

40 Suiiipto q?fadrante time iurabit tihi mnete:

^non dimittam te, nisi me dimiseris ante^

Cum dederis nuwimuw, iurabit te fore summu?w,

time finget lacrimas partesqt^e dabit tihi pumas;

44 ‘alter pl^^ra licet michi det, te plus amo’ dicet,

nauni(5 ut extricet et totuw prudiga siccet.

Nam sua custodit, te nescia parcere rodit,

tardantemqwe fodit; ni^?i des cito, quod volet, odit.

cmnque miser tua das, non qe^erit, duw siii tradas,

49 nnde hoe corradas vd egens quo demque vadas.

Die Handsehrift in Miincben, 51, Clm. 17212 f. 2P, aus

welcber icb. 1873 Eadewin’s Theopbilus berausgegeben babe, beginnt

mit V. 16. Sie bat viele Verse niebt, vp^elcbe in R steben. Aber

fiir die in ihr entbaltenen Verse ist sie eine gute Textesquelle

;

riebtig ist V. 30 eris, gut V. 39 excisum; moglicb V. 18 canente.

22 quodvis; falsch 37 m statt n.

Die Form ist einfacb. Von den 49 Leoninern scbliefien 2

mit einem viersilbigen (V. 1 und 38) "Worte; 2 baben im Caesur-

scbluB ein einzelnes einsilbiges ’Wort. Die ^Caesur sebneidet stets

nacb der 3. Hebung ein. Elision findet sicb in V. 49 Dude
boc corradas; sonst findet sicb weder seblieBender Vokal nocb

seblieBendes m vor anfangendem Vokal oder b. Die Reime

24 potiorem M 25 adepto? 80 erit E, eris M 37 n E, m M;
mdic ffdicu indax E 39 excisum M, excissum E; vel: et M 43 extrincet

E, extricet Meyer
\

vgl. Horaz Sat. I 3, 88 nummos extricat 45 te totum?
49 corrodas E, corradas Meym'
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zeigen Her am dentlichsten die Tingebnndene Art des Primas: von

den 49 Leoninern sind nicH weniger als 26 zu 13 TJnisoni-Paaren

nnd 6 (V. 16—18 nnd 31—33) zn zwei dreizeiligen Ilnisoni-Grruppen

verbunden. Die Reime selbst sind zweisilbig und rein; nur in

V. 26 stebt ‘invento’ gegen drei ‘empto’, nnd in V. 41 Himittam

te’ gegen ^sancte’ nnd zwei ^ante\ Kein Reim ist wiederholt.

(Inbalt) Dn sollst, Dicbter, nm das fortgelaufene Prenden-

madchen, die Flora, nicbt so sehr tranern. Es mag dir ja nnan-

genebm sein (V. 1— 3), aber barme dicb nicbt zn Tode (V. 4—7),

Erstens kannst Dn’s docb nicbt andern (V. 8—11). Znm Andern
— laB durcb die Mnse dicb trosten — ist so ein Madcben das

gar nicbt wertb; denn bore, dn IJnerfabrener, von welcber Art so

ein Madcben ist (V. 12— 15). (V. 16—49:) Gnt Essen nndTrinken,

scbone Kleider nnd andere reicbe Gescbenke gelten allein Etwas

bei ibr nnd weit mebr als deine Person oder dein Dicbten (V. 16

bis 22). Gibst dn nicbts mebr, so sucbt sie einen Andern, Erei-

gebigen, nnd lacbt dicb ans (V. 23— 33); gibst du wieder, so kommt
sie wieder (V, 34—37). Fiir Geld ist sie zartlicb, nm recbt Viel

beransznlocken; wie du’s anftreibst nnd ob dn dabei dicb ruinirst,

das ist ibr gleicbgiltig (V. 38—49).

Dies 7. Gedicbt ist das Gegenstiick znm vorigen; das eine ist

mit Riicksicbt aaf das andere gedichtet; daber in beiden die

TJebertreibnng- Znnacbst will der Dichter seine Gescbicklicbkeit

zeigen, eine Sacbe pro et contra ansznmalen, wie THers es als

Rubm ansab, eine gestellte Preisanfgabe pro nnd contra zn be-

arbeiten nnd mit beiden Ansfiibrnngen einen Preis zn gewinnen.

Aber mbglicb ist, dab ein Madcben, in das der Primas eine Zeit-

lang verliebt war, ibm davon lief — denn Geld batte er wenig

nnd nocb weniger korperlicbe Reize — nnd da6 er dnrcb diese

zwei Gedicbte ans seiner nnangenebmen Situation sich berans-

arbeitete. Damit batte er sicb selbst znrecbtgefnnden nnd die

Lacber an£ seine Seite gebracbt, ja vielleicht zn Lobrednern seiner

Knnst gemacbt,

(Einzelnes im 7. Gedicbt) 1 lirice ist wobl genommen

ans Horaz Oden I 1, 35 quod si me lyricis vatibns (s. VI 16) in-

seres 11 qnin irJi daft quid; vgf, Terenz Phormio 429

qnin quod est fernndum fers? 12 vgl. Ovid Her. XII 208 in-

gentes parturit ira minas 14 quiesce: nnd bore zu der V.

16 findet sicb oft als einzelner Sprncbvers; vgl. Hanr4an, Notices

et Extraits de quelqnes mss. IV 286; leno = Ruble 23 die

Worte ^cnm dona fereP miissen zn ‘potiorem perfida quereP ge-

•9*
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horen 26 adempto = adepto 26 redempto = vendito, der

Reiche zahlt Geld, da6 du von ihr anfgegeben wirst 35 bnrsa

sonet vgl. I 32; sibi = ei 36 reponet muB bier die Bedeutnng

haben ‘znruclisetzen’, also nicht restituet, sondern retro ponet, de-

ponet 39 der Jager halt in der Hand ein Hiilmerbein oder einen

Fleischbrocken, tun den Jagdvogel anf seine Hand zu locken; znm

Schutz gegen die Xrallen, mit denen der sitzende Sperber sich

festhalt, tragt der Jager Handachnhe 40 vgl. XXIII 26 et

dicebat michi sancte (mit feierlichen Worten); frater, multum

diligam te 46 totnm prodiga siccet : ‘siccare = spoliare’ scheint

nicht antik zusein, ‘totum’ ist jedenfalls masculin; statt ‘prodiga’

erwartet man ‘prodigum’ : hier muB es bedeuten ‘reichlich
,

un-

mafiig’ d, h. zu ihrem Vortheil 47 fodit = impeUit, excitat.

vni

Jussa lupanari meretrix exire • parari

provida vult an#e, qMamvis te sepe vocante.

Conponit vultuw?, meliorew dat sibi cnltuwi,

4 illinit ungwento faciem, prodit pede lento.

Cum venit ingressa, reside! spirans qwasi fessa

seqMe verecunde venisse refert aliunde,

quaMjqwaMJ venit heri, simulans timuisse videri.

8 CuiMS in adventuJB famulorMJU turba frequentuHJ

extendit leta cortinas &i({ue tapeta.

Hagrat tota rosis et m** preciosis

vestibws instrata dom2W, ut sit ei mage gmta.

(pag. 11) Omwia magnifice disponis pro meretrice;

15 maiori cura cocms aptat fercwla plwra.

Qwe qtfusi morosa • qttasi comis deliciosa

singwla percurrit' degustat' pauca ligurrit,

16 Servit tota dorntfs. Cujw vina dat optima promws,

sorbillat paullum, vix adprecians ea naulum.

Tecum nocte cubat qimsi virgo, que modo nubat;

clamat dum scandis, qwia res nimis est tihi gmndis;

20 anxia cmn lite iurat now posse pati te;

In der Munchner Hft, Clm 17212 fol. 21i> Ende, sind copirt die Verse 1

—

15t

18 — 29 bovis, 30 pecudumve — 32, 38, 44 und 45, 49 und 50 8 frequentum

M, sequentum B 10 et *ita (menta oder merta) R, et rnra {me trantas) M
11 mage M, tua E, 17 sorbillatq; R; dann paru m panlld geandert in B;

que om. Meyer 19 scandit M 20 cum R, du M
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cunique gemens plorat, aditujw stringendo minorat:
qwi si sit patiilus, vix iwpleat hum bene mnlw.
Cras ubi dimittis, obnubit tiwpora "vittis,

24 ne q^^is noscat earn, dum transvolat ilia plateam,
Oim domns exilis habet hmc * casa sordida vilis,

turn siJj de rivo potnjM petit. In lare pnvo
inplent lactnce festiva fercwla Ince

28 aut olits SMf fxmgi. Bene si ({uaado volet ungi,

feme emit exta bovis sacianda cadavere qztovis

vel capre i;el ovis pecudnmve pedes tribtts ovis;

ve\ panis dnri calefacto frustnla iuri

32 frangens infercit, alia ctii nocte pepercit.

Vilia tunc, villa, qwe fece fluunt, emit ilia;

frande bacetigeri ne qttid valeat retinen,

in virga numervaa designat uterqwe dierMw;

36 venditor et viUi metretas cowputat illi

p»'o qitadrante decern prebens ad pmndia fecem.

Twnc si senrra pedes pede nndo pulsat ad edes*

mimtts sive calo vel suefefs Indere talo*

40 pene rigente malo celer bostia frangere palo

leno discinct-ws : cici«s te mittifem intus.

(pag. 12) plws ha&et hide pedes quam Pelens ant Diomedes

nobiliorve Pelops; ita currit ad bostia velox.

44 Ad vocem lixe properat metuens ea rixe,

turpis et iMConpta pos# senrram enrrere prompta.

q«elibe^ inmunda loca poscat, non pndibunda,

spe levis argenti stabnlo capttt abdet olenti.

48 qnolibet inpelli levis ibit amore lucelli.

SicwiJ apis melli semel beret dura revelli,

sic volat ad munMs meretnx, qwod scurra dat unws;

51 quo semel accepto cnivis se vendet iwepto.

Die Hands ebrift M laJSt wobl viele Verse weg, bietet aber

die riebtige Lesart sicber in 8, wabrscbeinlicb in 11 und 38, viel-

leicbt in 31, 42 und 44; gefalscbt ist sie in V. 19—22. Die

21 stringendi M 22 si sit B, sic sit H 27 implent M 29 ‘sacianda

bis 30 ovis’ fehlen wie gesagt in 'Hi 31 uel; aut M; crustula M 34 der 3.

Buchstabe von bacetigeri ist unsicber; es scheinen f und c ineinander corrigirt

zu sein
; es konnten aucb f und b vermischt sein 36 ut K, et Meyer 38 fTfeura

B merst, dann ist t zu i corrigirt 38 pulsat M, pulset E 42 hr, dann in

Uber der Zeile zugefugt in E, habet ille M 44 ea E, lupa M 45 promta E
48 pueUi E, lueelU Meyer 51 cui uix E, cuivis Meyer
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Scli-wierigkeit in V. 10 habe icb weder mit der Eft R nocb M
losen konnen.

Der Vers ban ist einfacL 6 Verse scbliefien mit einem vier-

silbigen, 1 (V. 14) mit einem einzelnen einsilbigen Wort. Die
Caesur scbneidet stets nacb der 3. Eebung ein. Elision findet sich

nickt, aber auck nicht scblieBender Vocal oder scMieBendes m vor

anfangendem Vocal oder anfangendem b. In grofiem Gegensatz
zum vorangehenden Gedicbt sind dnrcb den Eeim von diesen 61

Leonini nur 6 zu drei Enisoni-Paaren verbunden. Die Reime sind

zweisilbig and rein
;
zu notiren ist bbckstens : V. 20 lite

;
pati te,

Wiederholt ist nur 1 Reim: 38 = 42.

(In halt) LaBt Du dir ein Ereudenmadcben in dein Hans
kommen, so will sie die Dame spielen (V. 1—24) : sie lafit auf sicb

warten; deine Zimmer, das Essen und Trinken, in Allem auf das

Eeinste bergericbtet
,

wiirdigt sie kaum eines Blickes oder eines

Wortes; des Nacbts tkut sie wie eine unberiilirte Jungfrau, und
des Morgens will sie wie verscbamt unbemerkt in ibre Wobnung
scbliipfen. Ganz anders treibts die Dime in ibrem jammerlicben
Hauscben (V . 26—61) : da trinkt sie Brunnenwasser, und Salat oder
Eobl sind ibr ein Sonntagsessen; seltene Leckerbissen sindZuttel-
fleck und KalberfiiJBe oder etwas Pleiscbbriibe mit alten Brotrinden
und dazu verdorbener Wein, den ibr fur 10 Mablzeiten der StraBen-
verkaufer um einen Groscben liefert (V. 25—37). Elopfen dann
ibre Besucber — die gemeinsten und grobsten Eerie — an die

Thiire, so offnet sie scbleunig (sonst wurden diese die Tbiire ein-

treten) und leistet ibnen fiir wenige Pfennige jeden, aucb den
scbmutzigsten Leibesdienst.

Dieses derbe (nicbt liisterne) Nacbtstiick scblieBt inbaltlicb
sicb an das vorangebende Gedicbt; ja, man konnte meinen, beide
Gedicbte seien zu einem zn verbinden. Allein scbon die Reim-
verbaltnisse sind verscbieden ; im 6. Gedicbt sind von 30 Leoninern
11 und im 7. sind von 49 Leoninern gar 32 zu zwei- oder drei-
zeiligen Enisonigruppen zusammen gescblossen; bier im 8. Gedicbt
finden sicb unter 61 Leoninern nur 3 Enisoni-Paare. Aber aucb
die Situationen sind stark verscbieden. Im 7. Gedicbt wird die
Gewinnsucbt des Ereudenmadcbens gescbildert, und die Verbalt-
nisse passen auf den Dicbter : bier im 8. wird die Gemeinbeit des
Ereudenmadcbens und ibres Gewerbes scbonungslos gescbildert
und lacberlicb gemacbt, und in dem reicb gescbrniickten scbonen
Hauswesen mit vielen Dienern kann man sicb kaum den Primas
als Hausberrn vorsteRen.
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Aber allerdings kann man aucb dies 8. Grediclit mit der Liebes-

affaire des Primas in Verbindung bringen. Durcb das 7. Gredicbt

hatte er sich an dem Madcken, das ibn yerschmaht hatte, ziemlicli

geracbt. Das Gredicbt fand vieles Lob, und so zog es ibn auf

dem bescbrittenen Wege weiter. Im 7. Gedicbt hatte er mir die

Gewinnsncbt des Prendenmadcbens geschildert; docb davon muBte

sie eben leben. Das 8, Gredicbt malt ihre Liigenbaftigkeit xind

ibre Gemeinbeit; der 1. Tbeil, V. 1—24, macbt sie lacberlicb, der

2. macbt sie veracbtlicb. Kacb dem 7. Gedicbt bonnte der Primas

mit seiner Flora wieder ankniipfen und braucbte nur seinen Geld-

beutel zur recbten Zeit zn oiFnen oder zu scblieBen; nacb diesem

8. Gedicbt gab es keine Versdbnung.

(Einzelnes im 8. Gedicbt) 10 scbon die Scbreiber der

Hften R und M baben, was sie scbrieben, nicht verstanden; es

scbeint ein Wort = nngnentis dabinter zu stecken 14 quasi , .

quasi = balb . . balb; deliciosa ist Neutrum 17 ^vix adprecians

naulum^ scbeint yolkstblimlicber Ausdruck: sie taxiert den Werth
kaum so bocb als die Pabrkosten allein 19 res sc, virilis

21 minorat: nur spates Wort 26 lare privo vgl. Hor. Epist. I

1, 93 priva triremis 28 bene nngi ygl. Hor. Epi. 1 15, 44 quid

melius et unctius; 17, 12 accedes siccus ad unctum 29 zu ver~

binden ist boyis yel capre; zum Ganzen gebort ^satianda cad. qu.,

wobei sie mit jedem scblechten Stiicke sicb begniigt 30 ^tribus

oyis’ scbeint eine Miinzart zu bezeicbnen 33 und 36: das Wort

villum = yinulum scbeint nur bei Terenz Adelphi V 2, 11 sich

zu finden; ygl. die von Wattenbacb, Anzeiger f. Kunde d. d. Vor-

zeit 1871 Sp. 203 gedruckten Stellen: vinum servant, bibunt yillum

mid vino adeo adaquato, ut merito magis villum quam vinum di-

catiir 34 gemeint ist wobl der Trager eines bacetum, baquet;

dieser gibt fiir einen quadrans ibr an 10 Tagen je einen Becber

Weins; damit nicbt zu viel und nicbt zu wenig Tage notirt

werden, wird jedes Mai ein Schnitt in ein Kerbbolz (in virga) ge-

macbt 36 ^et conputat, und er verrecbnet mit ibr die Scboppen^

scbeint einfacber als 'ut conputeP 42 pedes ist, wie in V. 38,

Nominatiy, im Gegensatz zu den nobeln equites. Dann ist wobl

'ille^ ricbtiger als das unmotivirte 'inde’. Habet^ mu6 den Sinn

yon ‘valeP baben, wenn nicbt dies zu andern ist 46 loca cor-

ports poscat scurra^ wobl im Gegensatz zu V. 20/21; Y. 47 im

Gegensatz zu Y. 9—11 48 ygl. Horaz Sat, II B, 81 quae si

semel uno De sene gustarit tecum partita lucellum, wo dann der-

selbe Gedanke folgt wie bier Y. 49, aber in anderem Bilde: ut

canis a corio nunquam absterrebitur uncto.



136 Wilhelm Meyer

IX

TJrbs erat illustris, qifawi belli clade bilustris

nwnc facit exustrix fecundam flamma ligustris.

TJrbs fecunda ducu??^, capa^t inclinata caducuw^,

4 nunc fecunda nucum stupet ex se surgery luoum.

Crescit flava seges, dictabat rex uhi leges;

6 fedant tecta greges, uJi nutriit Hecuba reges.

TJrbs iabitata viris et odoribw^ i?zclita Syris

8 nunc dom^ts est tigris* serpentibit6* hospita dirxs.

TJrbem reginam* mw^^di dec^(5 sente ruinam*

10 terran<m do^inam: videas buiiiile?^* resupinawi*

Cerva facit salt«^5, u5i nobilior fuit altie^

12 et ludis aptus Granimedes a Jove rapt«^5.

TJrbs hene sublimis* ducibw5 pr(?dives opirois

14 uiiaq[e^e de pWmis: modo fit minor et comes imis.

Si muros vetem • si templa domosq^ce vider^’s,

16 quam tenere fleres mala, que malus i^itulit beres:

Vepres et spinas veteres operire ruinas,

18 pallia* cortinas et opes regum peregrinas.

Terra referta bonis* fulgens opib?i5 Salomonis

(B 130*) et regum donis : nunc est spelunca leonis.

Heu* q«dd agunt bella! preciosa iacent capiteUa

(p. 13) et Jovis in cella cubat hmc ovis* inde capella.

BTorret bumus iuncis, tribulos parit bispida runcis*

24 arboribus truncis et vepribus et saliuncis.

TJrbis mmc misere dolor est tot daw^pna vider^f,

26 qt(e modo tota fere gemmis radiabat et ere.

Certabat stellis topazius in capitellis

28 et dec^t5 anellis* medicina smaraudte^ ocell/5.

Sardtt^ et oniebili sordent in pulvere vili,

SO quas tulit a Nili victoria fontib^es Hi.

E Bawlinson G 109 p. 12 med.; B == Ms. theol lat Oct. 94

f. 129^ 1 illustrix R 2 fecunda R 2 ligustrix R 5 die folgenden 6
Bisticlien sind in R und B verscMeden gestellt; icb folge der Hft B, da sie V. 17

und 18 allein bietet R bat folgende Ordming nach V. 4: V. 7. 8; 5. 6; 11. 12;
9. 10; 15. 16; 13. 14; 17 und 18 fehlen; 19. 20 usw. 6 nutnit Meyer, nutrit BE
heccuba R, ecuba B 7 siris R 8 tigris : tyris R 12 ludit R 13 urbs
elata nimis B 14 et : aut B 16 Tam R 17 und 18 fehlen in R
21 agunt aus agant corrigirt R 21 pretiosa B 23 und 24 fehlen in R
25 Urbis : in B iei das U rotJi, als wenn ein neues Gedicht begdnne 25 tot R ;

ob B 26 here R 28 smaragdus B 29 oniebini B 30 a R, ba B
30 frontibus B
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Gloria matronis et regu/^ digna coronis

inclita Sardonis ictu percussa ligonis

33 occ^^rrit pronis vel arantihus arva colonis.

Que modo contempta, sed magno regibws empta,

35 venditw inventa pro niiw^mo sive placenta.

Mercatorqwo homis vendit pro pane colontts

37 nobilis auris quod repperit in scrobe -pronus,

Urbs beno fecnnda’ nnlli sub sole soc^mda,

39 quod fait mmu^da, luit et patitt^r gemebunda.

Q^^olibo^ in scelero sperans sibi cuncta licere

41 sorduit in venero: sed dis ea displicuere.

Qi(od Paridi fede nubebat jSdia Lede
et steriles tede nubente Jovi Ganimede:

44 cum projoria sede luit hoo datws incola prode.

'Nostvis fracta doli^ inmo^se fabrica moli^

46 ^cindit^^r agricoli^, op^(5 airnnirabile Solis.

Infens^^s divis poriit cum principe civis,

48 et cum captivis rex capfets servit AcMvis.

Urbis proclare rex ipse volons latitare

50 fataq^fo vitare cum prole cobeserat are;

(B f. 130^) Credebawt miseri suporos debero timeri:

ira ducis pueri no^^ curat sacra vereri;

53 sic nec eos supori potuere noc ara tueri.

De propria sede Jovis est distractus ab ede,

55 impositus rede rex viliter a Diomede.

(p. 14 R) Talia cum memorem, neq^eo cobibere dolorem,

57 quin de te plorem, cum de te, Troia, pororem.

Sed iam mmbra tboris dare nos monet bora soporis.

(Einzelnes) 19 opibus Salomonis: Reicbtbiimer, wie Sa-

lome sie besaB 28 vgl. Plinius 37 § 63; z. B. non alia gratior

oculorum refectio est; ita viridi lenitate lassitudinem mulcent

30 eine derartige Sage kann icb niebt finden 33 und 87 pronus

:

gebiickt beim Hacken oder Graben 46 Apollo und Poseidon

sollen Troia’s Mauern gebaut baben; s. Servius zur Aeneis III 3.

(Form) Die B8 Hexameter sind stark gereimt; es sind

durchaus Unisoni, Paare von Hexametern mit 4 gleicben Reimen

der Caesuren und der Zeilenscbliisse
;

ja, nach der Liebbaberei

39 immunda B 41 dis B, diis B 43 ioue B. 46 amirabile B
47 infessus B 51 superos B, super hoc B 52 ira B, hera B 52 non B

:

nunc B 54 und 55 feJilen in B 56 com B 57 quin ego te B 58 nos

B, nox B
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des Primas, siad 3 Mai nicM 2, sondern 3 Hexameter duroh den

gleichen Heim gebnnden (31/33. 41/43. 61/53). Dafi ein einzelner

Leoniner (V. 68) schlieBt, das hangt vielleicit zmsammen mit der

Frage, ob das Gredicbt vollstandig ist. Die Reime sind zwei-

silbig und fast rein; darch die groBe Reimscbwierigkeit mogen
die unreinen Consonanten entscbuldigt werden in : V. 8 tigris gegen

3 ‘iris’; V. 11 altns und altus gegen V. 12 aptus und aptus; V.

34 empta und empta gegen 36 enta und enta. Wiederbolt werden
nnr 2 Reime: ere in V. 26 und 40, ede in V. 42 und 64. Die

Reimscbwierigkeit mag auch die 9 viersilbigen ScbluBworter
xuid das eine funfsilbige etwas entscbuldigen. Die Caesur
schneidet stets nacb der 3. Hebung ein; vor der Caesur stebt in

36 Hexametern der Anfang: A.

(Inbalt) Das Gredicbt scbildert in wirksamen Gregensatzen

bauptsacblich, wie Troia einst volkreicb, woblhabend und pracbtig

gebaut war, jetzt aber seine Ruinen von Dornen uberwacbsen
werden oder als Ackerland dienen (V. 1—37). Es sei gefallen

wegen der G-ottlosigkeit und Unkenscbbeit
;

bei der Erstiirmung

batten seine Fiirsten wobl die Grotter angeflebt, docb da seien sie

von ibnen nicbt erbSrt worden.

Das vorliegende Gredicbt will nicbt eine lyriscbe Betracbtung
des Primas sein, welebe man etwa iiberscbreiben konnte ‘Empfin-

dungen auf den Ruinen von Troia’. Vielmebr zeigt V. 46 ‘Nostris

fracta dolis’, daB ein Fiibrer der Griecben Andern bericbtet (V. 67
cum de te, Troia, perorem). Der vereinzelte letzte Vers ‘Sed
iam menbra tboris dare nos monet bora soporis’ zeigt, daB diese

Erzablung sicb an ein Abendmabl angescblossen bat. Ebenso be-
scblieBt Virgil die groBe Erzablung des Aeneas im 2. und 3. Bucb
der Aeneis mit dem Verse: Conticuit tandem factoque bic fine

quievit.

Diese Umstande mussen wir aus zufalligen Andeutungen des
Gedicbtes erratben; sie waren aber natiirlicb im Gedicbte deutlicb
angegeben. Sobon daraus erbellt, daB wir nur ein Brucbstiick vor
uns baben. Ist ja aucb das folgende Gedicbt in der Oxforder
Handschrift um 24 Verse kiirzer als in der Berliner, und selbst
der berliner Text bat dort keinen ricbtigen SchluB. Spricbt im
9. Gedicbt Ulixes, so fallt die Situation lange nacb Troia’s Er-
oberung, in die Nabe des 10. Gedicbtes, das im 10. Jabre nacb
Troia’s Fall spielt. Hat der Primas ein groBeres Gedicbt fiber
die Heimkebr des Dlixes geplant, aber nur diese Brucbstficke aus-
geffibrt?, oder bat er dasselbe wirkbcb gedicbtet und baben die
Abscbreiber uns nur diese Scenen fiberliefert?
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X
Post rabiem rix^ redeunte bilustris Ulixe

rupib^^s infixe tenuere rates vada; yix se

expedit invictus * fortune fortis ad ictus

4 et preter superos nulli superabilis heros ‘

dampnis afflictus odio superu^n meque victus*

Afflictus dampnis neque yiciits plurib 2fs annis

viderat EtMopes* Arabas avidosque Ciclopes.

8 Et iam maioris bominis virtute laboris

aiin^5 erat decimws et mensis in ordine pnmw5:
cnm male iaw^ fract^^5 et penis pene subactt^s

ultima scitari vult Tyresiamqwe pr^cari.

12 nonam ^ost byemem religant cum fune biremen

ad cantew^ caute bona nacti littora nante.

Dnctor adit Tbebas, uM feme, yir docte, docebas

morem yivendi, qidd dictent fata' parent di.

16 dux q^^a5i nanta pedes ad yatis deyenit edes,

edes vicinis mo?7<stmntib^<5 ut p^'regrinis.

intrat et inplorat et yatem promts adorat:

Maxime, die, vates, patriosne videbo penates

20 vel penit^^5 fatum yetat hoc? refer, optime yatum.

die, si Laertes pat^r est nsiti(sqt<e sup^rstes;

int(5rpres superom, de coniuge die mi67d yeruw^.

plt/5 erit mde leyis p^rstans mea pena tot eyis,

24 cum fuero cerfe^^. Sic fatwr. At ille misert%5

pronum devolyit, bumilem leyat, os ita solvit:

(B f. 128^) Novi re ve?ra, q^dd dictent fata seyera,

et qH6'cu?2que Joyi precognita simt, ego noyi;

28 verax nec quicq^^am me^titws in ordine dicaw,

qtdeq^dd scire voles. Vivit pater et tua proles,

Telemacif^, quew pascit ac?^5, vivitq^fe labore.

Penelopem cernes mopem yetularzqz^e dolore.

32 yivit mendica, quia maluit esse pudica.

si fieret mecha, mn esset iwops apotheca,

nafeis baberet eq^ms. modo viyit acu, qtiia meebos

R == Oxford Eawlinson G 109 pag. 14 Zeile 4, beginnt oline Ueberschrift

mit Y. 9 Annus erat B = Berlin Ms. theol. lat. Oct. 94 f. 128*^ Zeile 6 be-

ginnt mit der Uebersebrift
,

Item versus de excidio Troi§j voran gebt die Um-

arbeitung der Ilias latina. 11 Tyreseamque B 12 fugne, g ex;punctirtj R,

12 biemem und bireme B 15 dii B 18 implorat B 19 Maxime, M
rotJie Initiale in B 20 vel . . vetat R ; an . . negat B 26 ditent R 28 ne

cuiquam B 30 Tbelemacus B 30 pacit R 34 acu B
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(p. 15) mater contempsit. set male, qMod esuriens sit,

36 quam foret mmunde meretrici vict«£S habuwde.

perdidit armewtum pecudesqwe, domMS alimentuw,

a mechis centujw corpzts Incrata rede;»ptum;

perdidit om«e pecMS, q«od sustulit advena mechMS,

40 obtinuitqMe deews. sed, qid bostis erat, foret equMS

et blandws fieret, fieri si blanda valeret.

paupertate premi' saa malebat quia demi,

quaw sua cum scortis sors esset, femina fortis

44 mtno algore" siti morietwr, amore mariti. #

iustitie zelo fuge, redde manum cito velo,

nos aninmm celo. Sic peetore fatits anelo,

reddens se lecto, iube^ bu«c excedere tecto.

48 Prenior file cadens et bumam cum poplite radens

asperiws meret, q^ed femina panis egeret,

qaam pro Telemaco, qui vix tegit ingidna sacco.

plorat, set^ gaude^ ne2^te vnlt mowstrare nec aude^

52 vir bene precinefats, qwe gandia mens baJet intMS.

Jam now pressure paupertatisqtte futwre

nec pelagi meminit: rumor bouMs omnia finit

de muliere bona, quia spreverit omnia dona
56 res precio prona, preciosa digna corona,

(B f. 129) cum precium reicit. Tunc secum talia dicit:

Jam depone metus, iam desine fnndere £etus

et lacrimas sicca, socia vivente pudica!

60 vela cito repara, fac fumet Palladis aral

sors tua preclara, iam nec gravis est nec amara,
dum sit avis rara mulier pauper nec avara.

Spernere iam Venerem nec posse capi mulierem
64 aut irretiri pretio damprdsve feriri

vel prece moUiri prius est dyademate Cyri.

Non aurum • lapides nec mille talenta micM des

:

67 vincit pura fides, qnicqwid dare posse# Atrides;

(p. 16) plus animum saweinm probo quam gazas Graramawtum.

36 contenpsit B 35 et E 86 meretricis B 37 domes B
38 a B ; et E 40 Promeruitque B 40 q ; das q ist in E durch einen auf~
warts gehenden Stridh mit h verbunden, woM wn die Uer so seltene Mision an-
guseigen 40 equs R 42 q«ia E : sibi B 43 sua B

:
qjtt'a E 45 insticie

E 46 hanelo B 47 feeders B 48 cadens B: radens E 49 pane gu
panis eorr. B 50 thelemaco B 50 inigna saco E 56 pretio, pretiosa,
pretium B 89 sotia B 61 non granis B 62 cum B 63 64 66 diese
Verse fehlen in E 67 B hatte euerst possit
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Miror, iantum potnit, tot ut una pr^cantum
vitarit ne^us, monitis levis obvia mxus.
nec comiaota zninis neque vi nec fracta minis,

72 nec, dnm vicinis vicinw negat, ilia rapinis

nec blandimwtis rnit alte femina mentis

:

iusticie miles* vires tmnsgressa viriles,

nunc habitans villam sihi suscitat ipsa favilla^^j

76 non hahet ancillam, qwe pro se suscitet illam.

Taliter oppresse foret huic op^s B,tqtie necesse

nos intrare rates. Sed die prms, optime vates:

credo, qwod* nt dicis* redeo reddendt^s amicis;

80 sed qms erit l^ld^es, cum nudos videro nudns?
Ibo dole^s Itbacaw, nec ba&ens vitnlum neque vaccam
et bibitnrws aq^mm? sed mallem visere Tracam
bos gestans pannos aut Persas sive Britannos,

84 qnam miser ire domii?w, cui nec seges est neque pomnm
nec caro nec vinm?^ nec lana meis neque linum.

Nec mea me virt«^s redimit, qwin tnrpis et hirtes

quemlibet implorem, michi qui deberet honorem,

88 et me maiorem Yillann^J^ vilis adorem,

enm pro morsello miserabilis hostia pello,

(B f. 129^) qni ferns in bello castrorww clanstra revello,

assilinntqwe canes, dnm qnero per hostia panes,

92 cuiw ad assultnm tollebat Troia tnmultum,

dnm qnaterem mures, totiens in me peritnros

excivit cives nrbs Hectore sospite dives!

Incipiam rnrsns ad cognita littora enrsns,

96 esse volens ursns vel qni setis tegitwr sns?

male tegi pennis, qiAn desinat e^^e perbennis

sndor in antennis et inm prope pena decennis.

Ergo responde, — qnia scis satis et potes —
,
nnde

perdita restaurem. quid enim? citi^is properarem

101 patris adire larem, nisi meqtte meosqwe invarem.

(Einzelne Bemerknngen) 2 infixe scheint — an-

gebnnden; tennere rates vada == bielten sicb anf dem Wasser,

69 ut om, B, stebt iiber der Zeile in B 71 und 72 fehlen in B
72 nec dum Meyer, et dum B 73 bladimentis B 75 Nec babitant B
77 expresse B. 79 ut (mi. B 81 itacam B non babens B 81 uacam

B 82 malem uiscere B die Yerse 86—101 steben nur in B, feblen in B
91 assiliantque? 93 muros, quotiens? 95 cursus Meyer, ductus B
96 rursus B 97 quia? 98 autennis B auf Y. 101 folgt direkt Urbs erat

illustris etc. (= no IX 1) in B.
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schwammen; war aber im Vorausgehenden eia Winterstnrm ge-

schildert, welcber die Schiffe auf Uferfelsen geworfen (infixe) hatte,

dann mufite statt tenuere wobl renuere oder tirauere gescbrieben

werden; dann wiirde ‘vix se expedit’ sich gut anscblieJJen 12

nach V. 10 annus erai decimus et mensis primus ist diese Zeit-

angabe ‘nonam post biemem’ sonderbar. Man erwartet eine An-

gabe, wie lange die Pabi-t zu Tiresias gedauert babe, z. B. nonam

postque diem 26 pronum: s. 18 pronus adorat 43 quia ma-

lebat paupertate premi et sua (sibi) demi, quam ut sons (= conditio)

sua esset cum scortis 45 fuge: bine propera 48 pronior

cadens : s. 28
;
poplite terram radere ist wobl neu erfundener Aus-

druck 56 dona spreverit res (d. b. mulier) ad pretium prona,

sed digna pretiosa corona, cum pr. r. 65 prius est dyademate

Cyri: der Vergleicb stammt vielleicht wie VI 15 ‘quam Cyrus

sive Pbraates’ aus Horaz Od. n 2, 17 Eedditum Cyri solio

Phraaten . . regnum et diadema tutum deferens 72 et E : das

bonnte gebalten werden, wenn man verbinden darf; et, dum ilia

rapinis vicinis (= vieinorum) vitium negat, nec blandimentis (— ne

bl. quidem) ruit femina 77 ‘taliter oppresse’ kniipft jedenfalls

an die letzten Worte des Tiresias V. 44 redde manum cito velo.

Sind aber dies die ersten Worte, welcbe Blisses wieder laut zu

Tiresias spriebt? oder sind es die letzten Worte seines Selbstge-

spraches, und wendet Blisses erst mit den Worten ‘sed die prius,

optime vates’, sicb wieder laut an Tiresias? 79: gefragt bat

Blisses darnacb in V. 19, aber Tiresias bat es nur angedeutet in V.

31 cernes 83 Horaz Od. I 21
:
pestemque a populo . . in Persas

atque Britannos . . aget 91 entweder ist zu verbinden: cum

ostia peUo . . assiliuntque, oder besser ist ‘assiliantque’ zu sebreiben

und zu verbinden mit ‘quin implorem et adorem’ 93 totiens:

ein Ausruf unterbriebt scblecbt den Blufi der Eede; dagegen sebliebt

die lange Periode gut, wenn geandert wird: muros, quotiens

95 die ‘cognita littora’ sind docb gewiB die Itbaka’s; der Sinn ist

freilicb dunkel. VieUeiebt will Blisses bitter sagen: um in der

Heimatb auftreten zu konnen, soil icb mir, da icb keine Gewander
babe, wie ein Bar oder Eber Borsten wacbsen lassen? Dann
moebte icb lieber als Vogel von Eedern bedeckt werden; denn

dann nebme wenigstens die Seefabrt ein Ende 101 der Sinn

dieser Verse ist dunkel. V. 101 ist gescbrieben n oder u; man
kSnnte also aucb ‘ubi’ lesen, wobei sicb der ertraglicbe Sinn er-

gabe: soil icb vielleicbt znerst in das Haus meines Vaters geben,

wo icb micb und die Meinen wieder ausriisten kiinnte? AUein
,ubi’ ist metriscb nnmoglicb; denn der Primas setzt zwar knrze
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Endsilben in die 3. Hebnng, die Caesnrsilbe: aber nicbt eine End-
silbe anf m mit folgendem Hiatus. Also muB nisi gelesen werden.
Das muB etwa beifien: denn wie? statt in mein eigenes Hans
wiirde icb eher in das Haus meines Yaters gehen, falls es mir
nicbt gelingt micb und meine Leute vorber anderswo wieder aus-

zurlisten. Quid enim? vgl. Horaz Sat. 1 1, 7 et 11 3, 132.

Citius sebeint = potius.

(Form) Aucb dieses Troiagedicbt bestebt aus gereimten
Hexametern; docb sind deren Formen andere als in dem voran-

gebenden. Dort steben nur Zwillinge und einige Drillinge von
TJnisoni: bier sind von den 101 Hexametern weitaus die meisten

(66) einzelne Leoniner
;
zwiscben diesen steben zerstreut : 1 Drilling

(60—62) und IB Zwillinge von TJnisoni und sogar ein Paar Trinini

Salientes (Y. 30/31; vgl. meine Gesammelten Abbandlungen I 87
Ende). Die Reime selbst sind zweisilbig und rein, mit wenigen
und leicbten Ausnabmen der Consonanten: 2 ix;e : vix se; 6

dampnis ; aimis; IB vivendi ; parent di; 21 Laertes ; superstes;

28 quicquam : dicam; 3B tempsit : esuriens sit; 38 entum : re-

demptum
;
40 ecus : equus

;
81 acam : accam : aquam

;
99 responde

:

unde; 100 arem ; aurem. Wiederbolt sind nur die Reime:

ates 19 und 78; eret 41 und 49.

Der Yersbau ist einfacb. Elision nur in Y. 40 qui bostis,

in der Hft K, darcb ein besonderes Zeicben angedeutet; eine ScbluB-

silbe auf Yocal oder m findet sicb nicbt vor anfangendem Yocal

Oder b. Die Caesur fSllt stets nacb der 3. Hebung. Im Hexa-
meterscblub steben: Y. 2 vix se; 16 di, 3B sit, 66 des, 96 sus;

dann 7 viersilbige "Worter
;
sonst uberall die regelmafiigen ScbluB-

wbrter von 2 oder 3 SUben.

(Inbalt) Der Inbalt des Gredicbtes sebeint sicb folgender-

mafien zu entwickeln ; Im Beginn des 10. Jahres seiner Irrfabrt

gebt Ulisses von seinen Scbiffen nacb Tbeben zu dem Seber Ti-

resias und fragt ibn, ob ibm die Heimkebr beschieden sei und ob

Yater, Frau und Sobn ibrn noch leben. Tiresias bejabt dies und

erzablt, wie Penelope in Armutb lebe und mit Nabarbeit den

Telemacb emabren miisse, weil sie ibm, dem Ulisses, treu bliebe

und keinen der Freier beirathen wolle; also solle er zu ibr eilen.

Ulisses weint um Penelope’s willen, docb beimlicb freut er sicb

ibrer Treue, was er in einem langen Munologe (secum talia dicit)

ausdriickt (Y. B7—76?). Dann spricbt er wieder den Seber an:

freilicb miisse er eigentlich scbnell zu der bedrangten Penelope

eilen (Y. 77); docb da er so arm, wie er jetzt sei, nicbt beim-



144 "Wilhelm Meyer

kehren konne (V. 79—98), so solle Tiresias ihm rathea, wie er

die verlorenen Sckatze wieder ersetzen konne.

Seltsam ist es, dafi Ulisses mit Ungestiim zu neuen Bitten

vor Tiresias nieder^llt (V. 48), sofort aber den langen Monolog

mit sick selbst halt (V. 62—76); ekenso seltsam, da6 das Ende

dieses langen Monologs und der Beginn der Anrede an Tiresias

(V. 77) anch mit keiaer Silbe bezeicknet ist. Aber sickerlick

ist der Scklnfi des Gedicktes nickt nur in der Oxforder, sondern

anck in der Berliner Handsckrift nnvollstandig
;
znm Mindesten

mnB Tiresias anf die zweite Frage nock Antwort gegeben kaben.

Die Fabel selbst ist wohl die Umformnng der antiken. Hack
der Odyssee X 392 dringt Ulisses in die Unterwelt und befragt

dort mit vielen Umstanden den Tiresias. Ein mittelalterlicker

Dickter stand kier vor groBen Sckwierigkeiten
;

sollte er die an-

tike Unterwelt als Holle oder Fegfeuer ausmalen? Ein Besuck in

einem tkebaniscken Woknkaus war einfacker. Allein wo kat der

Primas liberkaupt gelesen, da6 Ulisses mit Tiresias verhandelt kat ?

Dieses Troiagedickt ist unvollstandig, wie das vorangekende.

Es ist nun mSglich, dafi sowokl das 9. wie das 10. Gedickt ur-

spriinglick voUstandige erzaklende Gedickte gewesen sind, welcke

dann erst durck die Absckreiber verstiimmelt wurden; moglick ist

aber auch, daB beide Gedichte Bruckstiicke eines groBen episcken

Gedichtes sind, welckes die Heimkekr des Ulisses erzaklte^).

Sicker aber ist, daB diese beiden Gedickte den vollen Anspruck
darauf kaben, Gedickte des Primas genannt zu werden, obwokl
er diesen Xamen nickt darin hat anbringen konnen. In der Ber-

liner Hft namenlos, steken sie in der Oxforder Hft unter unzweifel-

kaft eckten Gedickten des Primas. Fiir den Primas zeugt ferner

die Ungebundenkeit der Eeimformen und vor Allem die UrwUck-
sigkeit der Gedanken und des Ausdrucks.

Wir kaben einige Zeugnisse fur solcke Gedickte des Primas.
Delisle kat im Cabinet des Manuscrits II 1874 abgedruckt die um
1250 (im Cursus) abgefaBte Biblionomia (d. k. Besckreibung der
Bibliotkek) magistri Rickardi de FournivaUe cancellarii Ambiensis

;

darin ist S. 631 genannt: no 110 Pkrigii Daretis historia prosaice,

deinde metrice. Item Meonii Homeri libri Yliados (wokl die

1) no 9 hesteht nur aus Unisoni, no 10 hanptsachlich aus einzelnen Leoninem:
trotzdem konnten die beiden Gedichte Theile dines groBeren Ganzen gewesen sein.

Denn manche Dichter hahen in dinem Gedicht die verschiedenen Arten der ge-

reimten Hexameter gemischt; vgl. meine Gesammelten Ahhandlungen I 96.
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sogenaimte Ilias parva des Italicus) et versus Primatis Au-
reliauensis de eodem. In uno volumine cuius signum est

littera N. W. Schum hat in seinem ‘Beschreibenden VerzeichriB

der Amplonianischen Handscbriften-Sammlnng in Erfurt’ auch. den

um 1412 angelegten Catalog des Amplonius selbst abgedruckt.

Baselbst ist S. 789 in der Abtheilung ‘Poetria’ eine EDft beschrieben,

von der jetzt nur nocb. Tbeile erhalten sind in Oct. no 16. In

dem jetzt feUenden Tlieile standen auch: Metra seu carmina

poetica egregii poete Primatis de exoidio et hysteria Troye

optima.

Am nacbsten liegt es, unter diesen Troiaversen des Primas

unsere beiden Gedichte zu verstehen. Doch sicher ist das nicht.

Denn z. B. in der Berliner Handschrift steht neben unsern heiden

Gedichten ein drittes ‘Alea fortune semper vicina ruin^’; darin

habe ich eine gereimte Umarbeitung der ersten hundert Verse der

Ilias parva erkannt. Sie kann auch vom Primas herriihren;

jedenfalls wiirde sie gut passen zu FournivaUe’s ‘Meonii Homeri

libri YHados (= Ilias parva), et versus Primatis Aurelianensis

de eodem’.

Dann stehen in der Wiener Hft 883 (s. XIV) 2 Troiagedichte

hintereinander und am Ende steht: ‘Expliciunt exclamaciones super

muris Troyanis edite per Prim at em egregium versificatorem’ ^).

Der Titel ‘Exclamationes super muris Troianis’ wurde trefflich vor

das 9. Gedicht passen, aUein die beiden Troiagedichte der Wiener

Hft sind andere. Das erste ist das weitverbreitete Gedicht ‘Per-

gama here volo’, uber 40 unisone Distichen, von denen nur 2 hinter-

einander denselben Reim haben: eine Schilderung der Zerstorung

Troia’s. Das 2. Gedicht Viribus arte minis’ schildert Troia’s

Schuld, Fall und Zerstorung und des Aeneas Schicksal. Der Inhalt

ist theUweise parallel zu no 9, doch sehr pragmatisch. Der Inhalt

der beiden Gedichte schliefit also aus, daB sie je zusammengehort

batten. Doch ist dieses 2. Compendium gut geschrieben und ware

des Primas nicht unwiirdig. Auch die Form, 62 unisone Distichen,

erinnert dadurch an den Primas, daB 6 Mai 2 oder 3 sich folgende

Distichen denselben Heim festhalten, und daB nur 2 Reime wieder-

holt werden: ene 21 und 39, atis 59 und 101,

1) S. Huemer, Mittellateinisclie Analekten, Wien 1882, Programm des Gym-

nasiums des IX. Bezirks, S. 18.

Kgl. Gos. d. WiSB. Nacliricliten. Philolog.-liistor. Klasse. 1907. Heft 2. 10
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XI

Prim as powtifici: Bene q«<od *hilns audio dici,

et fama teste probitas est magna penes te.

conspicmts veste bene cenas, vivis boneste.

Et bene si vivis et das bene de genitivis,

nt now egrotes, bene convenit, ut bene potes.

1 potifici R 1 in R war zuerst geschrieben q6 au6io au6io

6ici; dann wurde das erste ‘au6io’ corrigirt: der 2. Strich des a

wurde mit einem Schaft in die Hobe gezogen wie ein 1; ebenso

wurde die scbiefe Zunge des b durcb einen senkrecbten Schaft

durchbreuzt
;

endlicb wurde zwiscben i und o iiber der Zeile ein

s geschrieben
;
der erste Strich des a und das o sind rdcht getdgt.

Angenommen dab nur vergessen ist, diese zu tdgen, konnte man
sagen, dab das erste au6io zu bibis corrigirt ist. V. 4 de geni-

tivis = XVI 63 genitis = genitalia.

Die Form ist einfach. Von den 6 Leonini sind nach des

Primas Art 2 durcb gleiche Reime zu einem Paar TJnisoni ver-

bunden.

Der Inhalt scheint einfach: "Wenn ein Mann in alien Stueken
tiichtig ist wie Du, so mu6 er auch tiichtig trinken. Den SchluB-

gedanken fand ich auch sonst, z. B. in der Pariser Hft Nouv.
Acqu. 1644 f. 110"':

Cum bene quis comedit et postea non bene potat,

hoc tibi sit notum, leviter quod talis egrotat.

Dabei scheint das V^ortchen ‘bene’ eine besondere Rolle zu spielen,

in verschiedenen Bedeutungen; in unsern 6 Versen steht es 6 Mai.
Ist aber die Spitze des Gedankens wirklich diese ‘wenn bei dir
AUes ‘bene’ ist, so mufit du auch bene trinken’ (== V. 6 convenit
ut bene potes), so kann im 1. Verse unmoglich schon stehen ‘bene
quod bibis audio dici’. Ein Leser sah, daB ungeschickter Weise,
statt eines Verbums und audio, zwei Mai audio geschrieben sei

und anderte ‘bibis audio’, metrisch riehtig, aber nach meiner Ueber-
zeugung ganz sinnwidrig. Das vergessene Wort braucht palaeo-
graphisch keine Aehniichkeit mit ‘audio’ gehabt zu haben. Es
fehlt jetzt das Lob der Verstandigkeit und Zlugheit; deBhalb
glaube ich, der urspriingliche Gedanke des Dichters wird wieder
gewonnen, wenn geschrieben wird ‘bene quod sapis, audio dici.

‘sapere’ ist ein Lieblingswort des Horaz.
Aber was wiU der Primas mit diesem Spruch? Die Art der

Adresse ist nicht ungewohnHch. So ist bei Saurian Notices et
Extraits de quelques Mss. I 322 ein Spruch des Serlo gedruckt,
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der beginnt ‘Serlo Rogero: Tu’, rmd S. 324 ein anderer Tarisins

Paridi : Felix’. Aber was heifit Mer V. 6 : bene convenit, nt bene

potes? Docb nicM: damit steht in gatem Einklang die Thatsacbe,

dafi du auch brav trinkst. Denn wozu soil dem Bischof in einem

besonderen Sprncb diese Tbatsacbe constatiert werden? V. 5 mu6
also bedeuten : dazu gebort, dafi dn ancb brav trinkest. Der Biscbof

scbemt Abneigung gegen Alkobol gebabt zu baben, nnd der Primas

ermabnt ibn, da6 ein braver Mann ancb brav trinken miisse.

xn
Res erit arcbana

Vilis es et plana;

vilis <es> et plana.

q[^^od tna germana

Nec pulices operit,

de pellicia veterana.

tibi nec pilus est neqwe lana.

res est, no» fabnla vana,

faerit elamis Anreliana.

latebrasqi«e pnlex uM quexit,

(pag. 17) qnas quia non reperit, ipsa reperta perit.

Delisle bat in der Bibliotbfeque de I’^icole des Cbartes 29 (1868)

S. 60B ans der Hft 205 (f. 186’’) in Tonrs den Sprncb gedrnckt.

Res est arcbana de pellicea veterana,

cuius germana fait turris Aureliana.

Des metrischen Feblers balber stellte Deblsle mn turris fait : docb

die Btft R bat metriscb ricbtig dieselbe Wortfolge ‘fuerit elamis’:

Dies spriebt dafiir, dafi ‘elamis Aureliana’ die riebtige Lesart ist

und ancb in der Vorlage der Hft von Tours gestanden bat. Allein

AinA Gresebiebte, in welcber der Mantel eines (Kaisers?) Aurelius

Oder Aurelianus eine berubmte RoUe spielt, babe iob wenigstens

niebt finden konnen. Findet sicb eine solcbe, dann sind die Verse

1—4, gesichert. Seltsam freilicb ist der Debergang von der 3.

Person (V. 1) in die 2. (V. 2—4). Yerwandt ist ein Spruch,

welcben Wattenbacb im Anzeiger fiir Kunde der deutschen Yorzeit

XYIII, 1871, Sp. 343 aus einer Marburger Hft gedrnckt hat.

Dort steben nacb dem andern ManteUied des Primas (oben no 2)

die Yerse:

Iste pellicule viderunt secula miUe;

viderunt veteres vivere pontifices;

viderunt fieri quondam tua menia, Roma;

viderunt profugum fratris ab urbe Remum;
viderunt iusti fulgentia regna Saturni.

(Damit endet das Blatt). Der Reim ist zu mangelhaft als dafi

3 es Meyer, om. B 6 reperit Meyer, perit E
10 *
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diese Verse vom Primas liGrruliren konnten. Zu vergleichen ist auch

die 3. Strophe des Grediclites ‘Nulltis ita parens est’ (Burana S. 75):

cum haberent pallia vetustatis mire,

que mixes rediens posset reperire.

Audere Schwierigkeiten bieten die Verse 5 und 6. Eigentlicb

erwartet man 'operis’. pulices mit kurzem u steht auck in no

20 B, aber pulex als Pemiainum kann ich nicM belegen. Endlich,

ist die Construction der beiden Verse unklar; es muJB wohl ge-

sekrieben werden: latebrasque pulex ubi (= si) querit, Has quia

non reperit, ipsa reperta perit. Des Reimes kalber ging der Primas

in V. 5 wieder fiber in die 3. Person und knfipfte in der Sckilde-

rung des jammerHcken Mantels an den 2, Vers an.

XIII

(A) Me ditavit ita vesfcr bonws archilevita,

ditavit Boso me munere tarn precioso.

(B) Ve mic/ii mantello, qjda sum donates asello,

vili • non bello, qidffl non komini • sed komello.

In der Hft ist nur das M in V. 1 grofier mit Earbe gesekrieben;

das Ve in V. 3 ist in keiner Weise kervorgekoben. Dock stekt

am Rande des 3. Verses von spaterer Hand ein Zeicken, das einige

Male bei neuen Absatzen in der Hft R ersekeint. Unzweifel-

kaft sind 2 nickt zusammengekorige Sprficke bier zusammenge-
schrieben.

Der erste Spruch kann zum ersten Mai nickt so sckriftHck

aufgetreten sein. Sondern dem Primas wurde ein sekoner neuer
Mantel gesekenkt und er zum Mahl bei dem Greber Boso eingeladen.

Angethan mit dem neuen Mantel trat er in den Saal und stellte

sick den fibrigen Grasten Boso’s mit diesem Sprucke vor, indem er

die "Worter ‘ita’ und ‘vester’ mit entspreckenden Handbewegungen
begleitete.

Den zweiten Spruck lafit der Primas einen Mantel sprecken,

der zu seiner Entrustung Einem gesekenkt wurde, welcken der
Primas hafite oder veracktete. Der Primas keftet diesen Spruck
an das Gresekenk, wie Jungen einem andern einen Zettel mit einer

spottiseken Insckrift an den Rficken keften. HomeUo ist eine

Heubildung statt komullo.

4 Yili axis Viri corrigirt in R
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XIV
In cratere meo Thetis est sociata Lieo

:

sic dea iuncta dec, ^ecl dea maior eo.

Nil valet hie vel ea, nisi Gum fnerint pharisea

duo: pre^pterea sit deits sibsqtie dea.

Res ita diverse, licet utraqtie sit bona per se,

si siU perverse coeant, perdunt pariter se.

(Handschriftliche Ueberlief erung) Dieser Sprnch

findet sich in sehr vielen Handschriften; so findet man ihn fast in

jeder groBeren Spruchsammlnng. Z. B. hat ihn Dn M4ril nur ans

’der Pariser lat. Hft 1819 gedruckt: aber Hanrdan, Notices et Ex-

traits de quelques Mss. IV 286, nennt noch 6 andere pariser Hften.

Einen Stammbaum der Hften anfznstellen, ist deJShalb jetzt noch

nicht moglich.

Die 6 Verse stehen: in JR, JBtir,, Avr,, in Diff. und (V. 5 und

6 von spaterer Hand) in Marb. In Bur ana (S* 233 no ITS®* bei

Schmeller) folgen noch die TJnisoni:

Non reminiscimini, q^uod ad escas architriclini

in ciatis domini non est coiunx aqua vini?

Dies Verspaar spielt an auf Johannes II 9 ^gustavit archi-

triclinusi aquam vinum factam’. Merkwiirdig ist die Verwandt-

schaft mit Avr, und mit Diff- In Avr . ,
der Hft no 104 in

Avranches, welche Delisle in der Bibliotheque de lEcole des

Chartes 29, 1868, p. 607 abdruckt, stehen mit der Ueberschrift

VERSUS pRiMATis V, 1—4; daun folgt als neues Epigramm:

1 tetis R Jvr. Dig. Sal 1 sociata R, Bur. Avr. Laud. Sal. Zurich. Dig,

ubergeschi'iehen: coniuncta Marh. Clare
j

Dig. im Teoct^ Dari. Trin. Otrin. Vind.

Dum. Hus. Klost; ‘coniuncta’ und dann ‘iuncta’ ware hart; aher solche Harten

iinden sich heim Primas Lyeo Dig. Clare Laud. 2 Sic dea hat nur R,

alle andern haben: Est dea; nur Klost. beginnt: Non dea par deo 3 Nil:

non Bur. Avr. Zurich^ ne Clare hie R Bur. Avr. Clare 'Brin. Otrin. Vind.

Sal. Hus. Zurich', is Dig. Harl. Laud. Marh. Dum. Klost. 3 nisi cum fuerint

R Dig. Clare. Harl. Marh. Trin. Otrin. Laud. Vind, Zurich: nisi quando sunt

Bur. Avr. Dum. Sal., nisi ambo sint Klost, nisi sint ambo Hus. 3 farisea

Avr., pharysea Yind.
;

pharisea id est divisa Otrin. 4 hec duo R Bur. Avr.

Marh. Laud. Otrin. Dum., Hii duo Dig., Amodo Clare. Harl. Sal. Hus.: Ergo

Trin., Semper Vind, preterea Hus. V. 5 und 6 stehen in R Bur. Avr.

Dig. und von 2. Hand in Marh. 5 Res ita R, Res tarn Bu^r. Dig. Marh..,

Hee res Avr. 6 Si sibi R und von derselhen Hand uhergeschriehen Dig.: Si

tarn Avr. Dig., Cum tarn Marh., Dum sic Biir. 6 diverse Marh. coeant R
Avr., choeant Dig. : coeunt Bur. Marh.
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Cum novus a domino Bachus datur arcHtriclino

iussu divino non est Tetis addita vino:

also derselbe Gredanke und zum Theil dieselben Worte wie in

Burana; bierauf erst folgen die Verse 6 und 6. In Dig.^ Ox-
ford Digby no 53 f. 10’’, stehen (vgl. anch Paul Meyer Archives
des Missions II, V p. 179, 1868) nach dem Titel ‘Versus domni
{so) Primatis’ V. 1—4; dann folgen (vgl. unten Oxford Trinity)

Vim mixtura rapit non ori grata nec al piz

vas, quod utrumque capit, hermofrodita sapit,

Jetzt erst folgen die Verse 5 _.und 6^). In Marl., der Marburger
Hft, welche Wattenbach im Anzeiger f. Kunde d. d. Vorzeit 1871
Sp. 373 abdruckt, sind nach V. 1—4 seeks Verse wegradirt und
von anderer Hand die Verse 6 und 6 darunter geschrieben.

In weitaus den meisten Handschriften stehen nur die 4 Verse
1 Dim., Du Mdril, Podsies pop. 1847 p. 203 Note, hat
aus der Pariser lat. Hft 1819 die Verse 1—4 gedruckt, denen dort
weitere sick anschliefien, welche beginnen: Ees Thetis est mala,
cum Bacchus miscetur eacum: Hydropicas stomachum cum das

1) In Digby steht vor dem mit Vim beginnenden Verse das Zeichen, welches
den Anfang eines neuen Gedichtes bezeichnet. Von dor ersten Hand geschrieben
stehen am Rand 12 Verse. Vor dem 6, mit Non beginnenden Verse stehen oben
2 Stricbe

, denen 2 gleiche uber dem Worte Si im Anfang des 6. Verses von no
14 entsprechen, als ob die Eandverso 5—12 zu dem Textverse Si gehbren sollten •

1 Si sit ydrops rubeus (rubeis Bft) ant albus forte Lyeus,
Hie tuns esto deus; nolo sit ille mens.

3 Res Thetis est mala, cum Rachus miscetur eacum.
Ydropicas stomachum, si das ydropem michi Bachum.

6 Non reminiscimini, quod ad escas architricliui

In ciatis domini non est coniunx aqua vini?
7 Cum novus a domino Bachus datur architriclino,

Jussu divino non est Thetis addita vino.

9 Cum fieret rosei coniunx Thetis alba Lyei
IUcio digna dei fecit massam glaciei.

11 Coniugium tale reputans deus exitiale,

Heo duo iuncta male vertit chaos in glaciale.
V. 8 und 4 hat auch Bum&riVs Hft; V. 6 und 6 hat auch Bur.\ V. 7 und 8 hat
aueh Aw. Der Wetteifer in den gelehrten Ereisen war damals lebhaft. Ein
guter Emfall, eme nene Pointe oder ein neues Tbema wurden von Vielen variirt.
Das zeigen am Einfaebsten die lateiniscben Sprhcbworter, welcbe auf diesen
Blatterii der Digbyliandschrift stehen, von denen aher P. Meyer meistens nur dine
Fassung gedruckt hat. Andere hat er iiberhaupt nicht abgedruckt, z. B.

En iver plot quant pot, en este quant deu vout.
Quando potest, pluviam dat hyems : cum vult deus, estas,
Estas non (cum?) mandat deus, umquid (cum quit?) hyems pluviam dat.
Semper hyems undat, deus unus solstitium dat.
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Lydropem mihi Baccliuia {s. Bighy) etc. Klost: aiis einer Kloster-
neubnrger H£t hat Zeibig im Notizenblatt der Wiener Akad,

1862 S. 26 die Verse 1—3 gedruckt. Hus . : Wattenbach hat im
Anzeiger f. Kunde d. d. Vorzeit XY (1868) S. 163 aus Huseman’s

Sammlung, der latein. Hft 10751 in Miinchen BL 62, die 4 Verse

gedruckt. Sal.: Salim bene Chronik, Monumenta Germ. Scrip-

tores 32 p. 84 (ed. Holder - Egger) fuhrt als Verse des Primas die

V. 1—4 an mit der TJeberschrift ^Alia vice datum fuit sibi vinum

nimis limphatum. Et cepit dicere’. Zurich: J. Werner, Beitrage

zur Kunde der latein. Literatur, 1905 S. 79, druckt aus der Hft

0.68/276 der Stadtbibliothek Zurich die Verse 1 und 3 James

hat im Catalogue der Hften des Clare College’s in Cambridge 1905

p. 27 aus der Hft Kk. 4. 1, f. 95^ die Verse 1—4 gedruckt mit

der TJeberschrift ^Questus Primatis de admixtione aque cum

vino’. Ich habe neu beniitzt: Vind. = Wien 5371 f. 202;

Laud.: Oxford Laudianus 86 f. 130^; Harl: Brit. Museum
Harley 3362 f. 20^; Trim Cambridge Trinity College 0. 2.

45 fol. 12^ Otrin: Oxford, Trinity College 34 f. 137^ ^Epis-

copus Gulias cum biberet vinum mixtum aqua’. Zwischen V. 2

und 3 stehen die Verse: Vim mixtura etc. (vgl. oben iiber Oxford

Digby 53).

I)ie TJntersuchung des Inhaltes stellt, wie die der XJeber-

lieferung, die Erage, ob die Verse 5 und 6 urspriinglich zu den

vier ersten Versen gehort haben oder ob sie erst spater dazu ge-

setzt sind. Hie Schonheit des Spruchs liegt doch in dem prach-

tigen Einfall des Dichters, Wein und Wasser, welche ungebiihrlicher

Weise in dem ihm gesendeten Kruge gemischt sind, mit denGott-

heiten Bachus und Thetis zu vergleichen, die einander lieben sollen,

wahrend sie einander hassen. Diesem prachtigen Bilde sollen nun

die 2 Hexameter folgen, in welchen das Bild aufgegeben und ein-

fach von zwei ‘res’ gesprochen wird? Eiir die Trennung scheint

ferner zu sprechen die grobe Zahl der Hften, welche nur die 2

Histichen enthalt; dann die Form, da es eine starke Ausnahme

ware, dab auf 2 Histichen ein Hexameterpaar folgte.

AUein gerade dem Primas ist leicht die Keckheit zuzutrauen,

2 unisone Histichen durch ein unisones Hexameterpaar abzuschliefien.

Harm ist die TJeberlieferung der Hften R, Avr. und JDujhy

durchschnittlich gut, ja die beste, Wollte man ferner mit Vers 5

einen neuen Spruch beghinen lassen, so mubte man da weitere Ver-

derbnisse annehmen; denn dem Anfang Res ita diverse oder He
res diverse miissen andere Verse vorangehen. Endlich aber hat

ja der Primas sein schones Bild von der unnaturlichen Ehe des
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Weingottes mit der Wassergottin selbst nicht hochgescliatxt and

hat es durch das Neutrum V. 3/4 pharisea hec duo selbst schon

so weit aufgegeben, dafi das iiiichterne und wirkliche ‘res’ in V. 5

und 6 sich leicht anschliefit. Darnach ist die Gzeilige Fassung

in R, Sur. Avr. JDighj (und Marb.) die urspriingliche : aber von

Lenten, welche das Bild der Ehe festhalten wollten, wtirden einer-

seits die Verse 5 und 6 weggelassen, anderseits das unangenehme

Neutrum ‘hec duo’ vreggeschafft durch Aenderungen, wie Amodo,

Ergo, Semper; das Neutrum ‘pharisea’ zu andern, verbot der Reim.

Den Namen des Primas nennen vor diesem Spruche die

Hften Avr, JDuJby und Glare] dafi er der Dichter ist, bezeugt auch

der Umstand, da6 der Spruch in unserer Primas - Sammlung R
steht. Auch Salimbene nennt den Primas als Dichter; er frei-

lich vermischt den Primas durchaus mit dem Archipoeta. Nun
ist es richtig, der Archipoeta liebt und iobt den Wein lebhaft

und in Italien empfand dieses Kblner Kind schwer die Landes-

sitte und fiiichtete von der Tafel seines Herrn Reinald gern zu

den Fassern der "Weinschenke; vgl. die Verse der Beielite:

Mihi sapit dulcius vinum in taberna,

q^uam quod aqua miscuit presculis pincerna.

Aber dennoch konnen diese Verse vom Primas in Mittelfrankreich

gedichtet sein. Freilich spricht er wenig und gleiohgiltig vom
Wein (1 14. 27; V 13; VII 17; VIII 16. 32; X 85; XXIII 90) und
an seinem Wohnplatz war es vielleicht wirklich haufig, da6 der

Wein mit Wasser gemischt wurde. Allein hier miissen wir dock

an die Sitte denken, dafi ein Vornehmer einem Andern, den er

ehren will, eine Mahlzeit und den Wein dazu in seine Wohnung
schickt. Da aber schickte es sich, im Kruge reinen Wein zu

senden und das Mischen mit Wasser dem Greehrten zu iiberlassen.

Das war hier nicht geschehen und defihalb hat der Primas mit
diesem Spruche sich zugleich bedankt und beschwert.

XV
Vir pietatis Diops, cordis plus cortice duri,

digmis Qum Juda flammis Stigialibus uri!

3 Scariothis finem det ei deus aut PaHnuri!

pene furens tremulujw fregit caput obice muri.

cuius vero caput? senis et propere morituri.

6 si lupus §st agnuHi, si vim faciat leo muri,

quod decMS aut precimw lupus aut leo sunt habituri?
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dtim metuens morteia me s&pms offero iuri,

9 auferor et rapido furor mea guttura furi.

Verba quideni stmi severa

et videntwr esse vera,

12 Bed nee casta nee sincera:

non Allecto neu Megera

hanc babeut nequiciam.

Multos fallit sacramentis

et seducit blandimentis

:

17 B^G in falsis iuram^^^tis

nee in verbis blandientis

habeas fiduciam.

3

Reqaeirebam menm eensnm

21 et hoc fecit hune infensum;

(p. 18)
sed^ dum vado descensum,

si teneret apprehensumj

24 vir insam^s extra sensnm

iugulasset propere.

'pro deo n^c pr<9 sa^acris

est mxsert^^s deprecantis
;

28 Bed ad voeem tribnlantis

dedit Aem alas plantis;

et sic cessit prospere.

4

Sic res erat definita

et mors michi stabilita:

33 si teneret me levita,

brevis e^^et mea vita

nec possem evadere.

si non essei levis tah^^,

brevis es5et mea salws.

38 Bed &mn instat hostis mah^5,

retardavit eu?H palus

et est visas cadere.

5

Si non essei tabes velox,

Prim as esset velut Pelops.

43 sedy qiii sedet super celos,

cui canta?2t dulce melos

beatorum anime:

mn concessit ius insano,

homicide^ Daciano,

48 qiiod nocerat veterano:

aHoqx(in (vera cano)

perissem celerrime.

6

Si mn essent plantis ale,

52 satis e^set nnclii male;

monstru?M Stigiale

me vorasset absq^^^e sale.

55 conputabam gra&tis scale,

Bed mn recto numero:

vmis* septem* qmnq^^^e• decew^,

58 et in vanum fundens precem.

0 quB^m pene vidi Lethe^?^!

naw tirann^e5 minans nece»^

inminebat humero.

7

Dum demitto me per scalas,

63 sepe clama?^s Alas! AlasT,

dedit dens plantis alas;

65 sic evasi manE^s malas

cursu debilissimus.

Quaw^ nefandu??^ opus egit!

68 contra muruju me iwpegit,

pene cap^rt meM^ fregit.

mmc extorren^ me collegit
*

71 cibat pane* veste tegit

clerics nobilissim^fs.

10 quide B 13 sen ilfeyer, f; (sec?) K 42 Pelops Meyer^ pelox K
44 melox B,
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8

Proclamabam ‘Hens! heus!

74 miserere mei deus !’,

19) dum instaret hostis meus.

eram eni)» ut Zacbens:

ipse velut Briareus

78 aut Herodes Galileas

sive Dionisius.

Yix evasi triste fatww.

81 nunc suscepit exnlatum

regni tenens principatawi

et regitia civitatum

nobilis Parisius.

9

Multi monstrujM ignorantes

86 vix hoc credunt admira??tes

et sic dicant indignantes:

qzds est iste dommws?

m qua fidit potestate,

90 q/d de nosti’o bono vate,

de magistro, de Primate,
tale fecit facmus?

10

Cum recorder tnstis kore,

94 qwa volabam pre timer

e

et non erat loo«s more,

friget plenuHi cor borrore

97 aec iam credo quen/q/mm fore,

cui possim credere.

Adbuc ita tremo tot«s.

100 non est loc«s tam remotits

uec amicj(s qaisqaawi. notws

tam fidelis tam devotws,

103 in quo possim /Mere.

(Bemerkungen zum XV. Gedicbt) Porm: Die

Einleitung, ein Ausbrucb des Unwillens iiber den tJebeltbater,

bildet eine Tirade von 9 Hexametern, welcbe alle mit uri scblieBen;

dieser sebwierige Heim bat wohl veranlaBt, daJ3 von den 9 Versen

drei mit einem viersilbigen Worte scblieBen.

Die Neigung zu Tiraden beberrsebt aucb die Porm der eigent-

licben Erzablung in V. 10—103, Es sind rytbmiscbe Zeilen: 76

Aebtsilber mit sinfcendem SebluB (8 — u) und 18 Siebensilber mit

steigendem SchluB (7 u_). Die Aebtsilber sind alle zerlegt in

2 gleicbe Halbzeilen: 4_o4-4_u, also obne Taktwecbsel; von

den Siebensilbern baben 8 Taktwecbsel : 14 35 40. Hiatus findet

sicb innerbalb der Zeilen nur in V. 68 me inpegit, sonderbarer

Weise gleicb dem zweiten Hiat im 23. Gedicbt: 23, 48 me inpegi;

zwiseben den Zeilen steben 6—8 Hiate. Diese rytbmiscben

Zeilen sind nun in 9 Stro])hen von abnlicbem, docb niobt gleicbem

Ban gestellt. 3 Stropben (2 4 6), welcbe wohl die regelmafiige

Porm darstellen, bestehen aus 2 vollig gleicben Halbstropben, je

4 Aebtsilbern und 1 Siebensilber; gleicben Heim baben die beiden

Siebensilber, gleicben je die 4 Aebtsilber; also: 4 x 8 — u bbbb +
7u_a; 4x8_u 6655 + 7 u_ a. Die Liebe zu den Tiraden bat

die Variationen in den iibrigen 6 Stropben veranlaBt. In der

76 eram Meper, erat R
Meyer, credere (= V. 98) E

93 ore E 98 possum R 103 Mere



Die Oxforder Gedichte des Primas, no 15. 165

9. Stroplie stehen statt je 4 nur je 3 Acttsilber. Statt der 4
Achtsilber stehen 6 in der 1. Halbstrophe der 3., 6. und 10. Strophe,

dann in der 2. Halbstrophe der 7. Strophe; ja in der 1. Halb-

strophe der 8. Strophe stehen sogar 6 Achtsilber statt der 4. Die
Beime sind stets zweisilbig und mit nnbedeutenden Ansnahmen
(26 anctis : 27 antis

;
41 elox : 42 Pelops : 43 elos

;
68 ecem : 59

Lethem) alle rein. Den gleichen Reim (ere) haben nur die Sieben-

silber der 3. tind 4. und 10. Strophe: alle andern Reime sind neu.

(Inhalt) Der Primas fliegt die Treppe herab.
Das Gredicht ist zn Paris verfafit wohl nach 1140 (vgl. V. 6 senis

et propere morituri und 48 veterano). Der Primas ging, nicht

weit von Paris, zu einem vornehmen Herrn (V. 33 levita, 88 do-

minus; dazu V. 10—19), um ihm zustehendes Geld einzufordern

(V. 20 requirebam meum censum). Doch scheint der Anspruch

strittig gewesen zu sein und schon vorher zu Zank gefiihrt zu

haben (V. 8 dum metuens mortem me sepius offero iuri). Auch
dieses Mai gab es heftigen Streit; der starke Mann sturmte dem
kleinen Primas (V. 76—79) auf der Stiege herab nach und stieB ihn

an die Wand; doch, zum Gliick flir den Primas, blieb der Ver-

folger mit dem Pu6 hangen und fiel; so entkam ihm der Ver-

folgte. Er floh in das nahe Paris, wo jetzt die Kleriker ihn,

den bonus vates, ihren magister Primas, freundlich beherbergen.

Der Aufban des Gedichtes scheint zunachst einfach zu

sein. Auf die geistige Einleitung, den Ausbruch des Zornes gegen

den Gewaltthatigen (V. 1—9), folgt die sachliche Einleitung

zur Erzahlung, die Schilderung des Uebelthaters (V. 10— 19).

Daran schlieBt sich die Erzahlung der Gefahr und wie der Primas

entronnen ist (V. 20—80). Der SchluB ist ein doppelter; zunachst

ein auBerer, jetzt werde er in Paris freundlich beherbergt und die

Pariser tadelten sehr den IJebelthater (V. 80—92); dann ein innerer,

er selbst zittere noch immer, wenn er an den VorfaU denke. Be-

sonders dieser letztere, volksthiimliche SchluB ist geschickt, aber

auch die Einleitungen und der ganze Aufbau scheinen zu passen.

Seltsam scheint nur das Mittelstiick, die Erzahlung der Ge-

fahr, V. 20—80. Die Sache ist eigentlich mit den Versen 20—30

abgemacht, wie ja schon der SchluB V. 30 ‘et sic cessit prospere’

ankiindigt. Hochstens die Verse 39/40 und 68/69 geben neue

Nebenumstande : allein die groBe Masse der iibrigen Verse geben

keine neuen Punkte der Erzahlung, sondern der Dichter dreht sich,

so zu sagen, auf demselben Fleck herum; dieselben Gedenken, ja

mitunter dieselben Worte kehren wieder (vgl. z. B. 22 mit 62

;

23 mit 33; 25 mit 50; 27 mit 58; V. 29 dedit dens alas plantis
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mit "V. 61 si non essent plantis ale mid niit V. 64 dedit dens

plantis alas). Was soil diese E.edseligkeit ?

lek glaube, ancb hier hat der Primas mit Ueberlegung ge-

handelt. Sein Ziel war nicht, seine G-efahr zn erzahlen, sondern

eindrucksvoll sie zu schildern. Die Verse 20—30 erzahlen den

Vorfall, die Verse 20—80 scMldern ihn eindrucksvoll. Der Mer

angewandte Knnstgriff, der wokl in keiner Poetik vorkommt, ist

verwandt mit den rhetorischen Piguren der Pepetitio und der

Amplificatio. In simpler Porm ist dieser Knnstgriff gebraucht in

dem Litanei- und Posenkranz-Beten und in jenen frommen Syno-

nyma-Gedicbten, welcbe icb in meinen Gresammelten Abhandlnngen

II S. 181 erwahnt Labe. Der Primas wendet den naturgemafien

Knnstgriff allerdings geschickter an. In V. 20—80 spricLt er

fast immer von derselben einfacLen SacLe; so erreicht er die ge-

wiinscLte Wirkung: er LinterlaBt die PLantasie der Horer erfiiUt

mit Bildern gerade dieses Vorgangs.

Die Einleitungen und der ScLlufi driicken lebLafte Entriistung

und ScLrecken aus; allein der HaupttLeil, V. 20—80, scheint mir

mehr mit bebaglicLem Humor erzahlt zu sein, voll Freude, daB

er, der Zwerg, den starken und groBen Mann so zu Schanden ge-

macLt Lat; hier spricht eher Spott als Zorn.

Ueber die eigentliche Streitsache geht der Primas in V.

20/21 sehr rasch hinweg. Noch weniger sagt er von dem eigent-

lichen Streit; die Beiden haben sich oben gewiB gezankt und

der Heine Primas hat sicher nicht die Heinere Zunge gehabt; er

sagt nichts davon, weBhalb der G-roBe ihm die Treppe herab

nachstiirmte. Das mochte ein Jeder sich selbst denken; fiir den

Primas war es ein Hauptscherz, wie er der Gefahr, schwer ge-

priigelt zu werden, so hiibsch entronnen war.

(Einzelne Bemerkungen) 3 ich finde nur die Porm
Iscariothes

;
die Weglassung des i ist wohl romanische Sprach-

eigenthiimlichkeit 3 Palinurns vgl. Aeneis V 860 4 vgl. V.

68/69 6 vgl. V. 48 veterano
;
im Jahre 1144/5 sagt der etwas

mehr als 50 Jahre alte Primas von sich XVI 97 ‘Etas mea vergit

in senium’. XXIII 3/4 modo curvat me senectus et etate sum
confectus; auch in XVII 1 nennt er seine etas senilis 6 An-
spielung auf bekannte Pabeln 8/9 diese Verse sind nicht klar.

V. 9 deutet auf die folgende Scene, also auf das Wohnhaus des

vornehmen Herrn. Dahin mag der Primas offer und nicht ohne

Angst gegangen sein (V. 8), aber was soil dann ‘iuri’, welches auf

Gerichtsverhandlungen weist? Bezeichnen ins (index) und fur

dieselbe Person, den dominus? 13 ich konnte nicht finden, daB
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Megaera flir schrecklicher gait als Allecto; defihalb hab ich das

Landschriftliche ^sed’ zu ^seii’ geandert 15 sacramentis = 17

iuramentis 28 das seltene Zeitwort 'tribulo’ kann bier nur in-

transitive Bedeutung haben, was nocb seltener ist; vocem: vgl.

Y. 63 und 73 33 si teneret: er ist also nur zum StoBen (V, 4

imd 68/69) gekommen, nicht zum Fassen 36 = 41 42 wohl

Anspielung darauf, daB Pelops zerstiickt worden sein soil 47

Daciano, ebenso XXIII 16; er wird in Martyrerlegenden als Pei-

niger erwabnt 64 nocb. beute volkstblimliche
,

sprlicbwortlicbe

Eedensart 65—67 auch dies ist sicker eine volkstbiimlicbe

Wendung; wir wiirden eher sagen ‘icb batte kerne Zeit, die Stufen

zu zahlen’. Der Ausdruck ^computabamj sed non recto numero’

soil nicbt wirkliches Zablen bezeicbnen, sondern die unregelmaBigen

Sprlinge; in seiner Angst sprang der Primas bald 1, bald 7, bald

5, bald 10 Stufen abwarts 66 gebort cursu zu evasi oder zu

debilissimus ? 70 es ist seltsam, dafi die Yerse 70—72 nicbt vor

Y. 81 steben. Dock der Primas will wobl durcb den wiederbolten

Gegensatz Y. 62—69 gegen 70— 72, dann wieder Y. 73—80 gegen

81—84 die friibere Gefabr und die jetzige Bebaglicbkeit um so

deutlicber malen 76 die Hft hat ^erat’; icb scbrieb ‘eram’ nacb

Luc. 19, 3 (Zacbeus) statura pusillus erat 79 die beiden Tyrannen

Dionysius waren als grausam verrufen 81 exulatum = exulantem

90/91 demnacb batte der Primas sick lange in Paris aufgebalten,

so daB er durcb seine Gedichte, wie durcb seine Lebrtbatigkeit

(magister) dort wohlbekannt geworden war 94 volabam: vgl.

alas in Y. 29 und 64 103 die Wiederbolung desselben Keim-

wortes ist verboten; die Construction in quo’ deutet auf ‘Mere’;

vgl. Y. 89 in qua fidit potestate.

No XYI ist im I. Hefte S, 89---100 gedruckt und erlautert.

Zu XYI 1 babe icb (S. 98) bemerkt : Die Anfangsworte ‘Iniuriis

contumeliisque concitatus’ glaube icb schon gelesen zu baben. Sind

sie ein beriihmtes Citat, dann ist die groBe Keckbeit des Dicbters,

ein Gedicbt mit einer Zeile Prosa zu beginnen, etwas entscbuldigt.

Der Professor des Sanskrit in Eostock, Dr. Heinrich Liiders,

bat micb dann auf den beriihmten Brief des CatiKna gewiesen

(Sallust Catil. 35): iniuriis contumeliisque concitatus . .
publicam

miserorum causam suscepi. Catilina und der Primas passen in

mancbem Stuck nicbt iibel zusammen.

Z. 27 Dr. S. Hellmann citirt die Satire (Carmina Bur. S. 23)

quidam clericus dives, incrassatus, impinguatus, dilatatus.

Aucb die iibergroBe Z. 144 ‘Quod ipse dignetur prestare
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avenam et fenum’ ist yielleicht dadiircli etwas entscliuldigt
,
daB

der litnrgisclie ScMnB vorkoramt: Quod ipse praestare dignetur, qui

vivit et regnat deus per omnia saecula saecnlorum (Migne, Augustin

Y 2217). Bur. p. 250 eis maledictionem prestare dignetur qui,

Dann hat Prof. Herm. Suckier in folgenden Yersen eine

andere Wiedergabe der franzosischen Stellen yorgescHagen

:

Y. 16 undl7: ^besser accidisset und llabuissem^ Y. 36: ^Dunt

ist sicker nickt das Eelatiyum; es ist eine gewoknliche Nebenform

yon Dune, im Sinn yon Tunc’.

Y. 86: ‘besser Paltr’ier’. 98: ^maP intencium’. Y. 143:

‘nickt ‘ergo’; ker stekt beim Imperatiy bloB auffordernd’. Stimming:

‘ker yerstarkt: bittet ikn dock!’ Y. 146: ‘der Yers muB lauten:

Andriu la done il, ki ’n a pL s. p.; la gekt auf avenam’.

no XYII—XXII Sind Heft I S. 100-111 gedruckt.

XXIII

Diyes era^Ji et dilect?.(s

inter pares proelect?;^*

:

moth curvat me senect^/a

4 et etate smu confectus.

Unde yik> et neglect^rs

a deiectis sum deiect^tc^,

q?.db2/5 rauce sonat peefa^s,

8 menssL gmyis* paup(!?r Iect?69,

quis neo amor nec affect?^s,

Bed hovveniiis est aspect^s.

Homo mendsix sique yanws

12 infidek^ et profanz/5

[plus ayarus quam Eomanus]
me deiecit capellan 2<;s

yetoranu»^ yetoram(S

neben Y. 1 steht in H: Goi d.h. Golias 1 electus 0 3 curvat: gravat

L und die Ars rythmica 5 nude P In einer verhreiteten Ars rytlimica

(Wright-Halliwell Keliquiae ant. I 31, besonders Giov. Mari, J trattati medievali

di ritmica Latina Milano 1898 p. 12 und 24, sind die Yerse 1—4 und 6 ange-

fuhrt; darin steht Y. 3 gravat; dann gibt Mari allerlei Yarianten: 2 inter omnes;

4 und 6 : a deiectis sum deiectus et etate sum delectus
;
6 : ah electis

;
ad deiecta

sum deiectus 8 in H steht dieser Yers nach dem 9. 8 pensa H 8 grauis,

daruber tristis, L 8 pauper R, olens LCP, grauis H 9 quibus amor P
9 nunc . . nunc L 10 sed: et H 10 orrendus L 11 atque: homo LC
12 infidelis: homo proeax H; proi)hanus CH ‘plus av. q. Ro.^ steM nur in P;
Haurdau drucU Avarus; ‘avarus’ trrfft die Habsucht der Curie
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et iniecit in me
16 dignw5 dici Dacian^/^s.

Priw5 qt^idem me dilexit

fraudulenter et illexit.

Postqzyaw meas res transvexit,

20 fraude>^^ sua?^^ detexit.

Prim as si&i non pr^jspexit

neque doles intellexit,

don^c domo pulsus exit.

Satis erat homes ante

25 bursa mea sonum dante

et dicebat michi mnete:

imter, multum diligam te.

Hoc decepte blandime^^to,

29 ut emu^ctws surz- arg<?nto,

ou7n dolore* cum tormmto

su??i deiectifs in momento*

32 rori dates QA.que vento.

Vento dates atq«^e rori,

vite prima turpiori

redonand^ts et errori:

36 pena dignws grOTiori

et ut Judas dign^^s mori,

qui me tradens traditori

(R. p. 28) dignitatem yestri chori

40 tarn honesti tarn decori

p£jrmutabam viliori.

Traditori dum me trado,

q^{i de nocte non est spado,

44 me de libro vite rado

et, dwn sponte ruens cado,

est dolendum, quod evado.

Inconsulte nimis egi

;

48 in hoc malum me inpegi.

16 datianus L, decianus C 18 inlexit L 19 inuexit H 23 domos L

24 eram CL; bonus eram C 26 (micM HP) 26 mibi: Sancte WrigU

27 diligante te R, dilig-ante P 30 den Yers IdJJt L weg 31 depulsus P

32 adque L 33 uentis E; ad<iue L 34 prima ELC, prime P, primas H

35 resonandus P 36 der Vers fehlt in C 36 ampliori P 37 dignus

Judas L 39 uri HL, nri EC, nicU zu lesen in P 40 der Vers fehlt

^

m EH,

steU in CP nach F. 39, in L nach V. 41 40 cum dec. C; dechori P

41 meliori H 43 feblt in H, am Ende des Blattes 43 non expado L 45

rudens L 47 liTconsulte E 48 male L impegi H
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ipse michi collu?u fregi,

q[?d VOS li?2q[2^6118 pri^elegi,

ut servire?^^ egro gregi,

52 vili male?^s veste tegi,

qu^m s^'rvire su?)mo regi,

uM lustra tot p<?regi.

Aberravi: sed pro dro

56 indulgete jnicJd reo!

incessantor eni?»< fleo,

pro peccato gemens meo.

Fleo gemens pro peccatis,

60 iuste tcwien et non gratis;

et iio7i possum flere satis,

vosi^re memor bonestatis

et fratorne karitatis.

64 0 quam dura sors Prim at is,

quar^ advorsis feror fatis!

Segrogatas a beatis,

sociatifs segrogatis,

68 vos^ris iantnm fidons datis,

pond2fS fero pauportatis.

Pauportatis fero ponduSj

mens agor* mens fund?is*

72 domiis mea totes muwdas,

querz. porerro vagabundtts.

Q^^onda^^z. felix et fecundz/s

et facetws et facund«s,

76 movens iocos et iocundzzs,

q^mndam prim^/s, mine secimdus

victum q-ztoro verecundus.

Verecand?.ts victuzzi q^^ero.

80 sum mendieus. Il&i vero

victm>i qiiGxnm nisi clero,

49 ipsum C; i. collum me fr. L 50 Linquens HPC, liquens 11, undeitt-

Uch h 51 gregi : regi L 52 malens RL, nolens HPC 62 tegi ; regi C
55 Aberraui RPC, Oberraui HL 55 set P s. pro deo RPC, s. non pro d.

L, coram deo H 56 indulgere C 57 incesanter L, incassanter P 58 pec-
catis L 61 so RL; nec lugere possum satis C; der Vers fehlt in IIP
62 memor uestre sanctitatis P 63 superne L 63 karitatis R, car. HPC,
sanitatis L 65 aduersum fero L

;
satis C 67 saciatus P 68 tantum (m)

RC; tamen H, tn LP 68 sidens L 68 fatis H 69 fero pondus P 71
fondus R 74 quondam: olim H 77 prius L 80 medicus L 81 quero CL
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enutritws in Piero *

erudit?«5 sub Hom^ro ?

84 8^6? du^)^ mane victum q?iero

et rev<?rti cogor sero,

imi in br^vi (nam despero)

87 onerosns vobis ero.

Onerosii^ et ibo?

89 ad laicos mn tmnsibo.

par^w?^ edo, par^wn bibo.

venter mez^ee sine gib&o

92 et contentus pauco cibo

plen«<5 erit parvo libo

et, si fame deperibo,

95 culpar^ vobi5 ha^c ascribo.

(p. 29 Yultis modo cmisam scire^

97 cmsam litis, cmsam ire,

que coegit nos exire?

Brevi possum expedire,

100 si ne^^ tedet vos audire.

Besponsio socioritm

Nos optamws hoc audire

102 -plus qwam sonum duleis lyre.

Primas

Quidam fvater claudo pede

104 est eadem pulsw5 ede

yiolenter atqwe fede,

ut captiv^^^ et pars prede

alligatws loris rede

108 a WiVLelmo Palamede

vel per noctem Granimede.

82 eruditus i. p. P und 83 et nutritus s. h. P 82 et nutritus Ij(P)

82 Pyero HC 83 Iiumero L 84 et dum P 85 revertor C ;
tunc reverti P

86 iam: nam C 86 nam RL, iam P, non C, quod H 87 honerosus L, hone-

rosus aus honerandus corrigirt in R 88 honerosus Ii 90 pru edo L 91 Tin

(d. h. si non) L; gihbo C, giho RPH, ciho L 92 dtr Vers fehlt in €
92 contentus H, contemptus RLP 92 parvo RP, pauco L, breui H 93 erat

H 94 quod si H 94 et si de fame L 95 vobis culpam HP Die Verse

96—102 fehlen in HP *, 97, 101 und 102 fehlen in C ;
ich nenne die Hften, welche

jeden Vers enthalten 96 RLC 97 RL 98 RLC 99 RLC; possit L
100 RLC Besponsio sociorum L, om. RCHP 101 RL 102 RL; lire L
Primas L, om. RCHP 103 qui frater torto p. C 106 pars pede L
107 rede aus redde corrigiH in R 108 + 109 stehen nur in C und lauten:

a Guillelmo Palimede vel p. n. g. ;
statt der beiden Verse steht in RLHP nur 1

Kgl. Ges. d. Wlss, Nachrichton- Philolcg.-histor. Klas&e 1907. Heft 2. 11
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‘Fmter me^?^bris dissolntze^j

qui deb^ret

112 (ixa,ni pes erat preacut?^^?),

nicbiZ mail prelocutxt^,

sed mandata non secut«5,

calciat2(5 et indnti^^,

116 in Into provolntus

[provolntus et poUntus].

Provolut^f^ est in Into

118 fmter pede preacuto,

que^M clamantem du?;^ adiuto

120 et pntaba;>i satis tuto,

fui comes provoluto

et poUutw5 cum polluto.

Provoluto comes fui

124 et in Into piils«5 rni.

d^lw^ pro bono penas Ini,

126 n/.illu5 mens, om^zes sui.

Adiuvabant o?^mes enm
[Jebusei Jebnseum]

128 Chananei Cbananeum

Perezei Ferezeum

et me nemo protor dczem,

dum adiuto frai^rem meu?>j

182 nil merente^^i neque renm.

Solus ego mot^^5 flevi,

fletu genas adinplevi

ob magistri scelw^ sevi

186 et doloxem iam grandevi.

Quis baboret lumen sicc^^m?,

Vers; der lautet in R: a Wllo ganimede, P a ministro ganimede, L a guilerino

palamede, II a Willo palimede

110 menbris P 116 et in L ^provolntus et poll.’ steht nur in X, fehlt

in RHPC 119 dum: deus H 120 ut putabam JTawr^aw, rebar esse H
121 prouoluto RX, involuto HPC 128 prouoluto X, prouolutus R, inuoluto
HP, inuolutus C 125 pro: in C 'Jebusei Jebuseum’ steht nur in P, fehlt

in RLHC 128 Chan. Chan. RH, Can. Can. XPC 129 Pharizei Pharizeum
C, PharisaeiPharisaeum Eaureau 130 et: S; H (set) 131 dum: Xeus H; aiuto X
132 merets R die Verse 133—136 stehen in RLH, fehlen in PC 138 metus X
134 Fletu genas adinpleui H (Wright druckt ‘genus’): fleui gemens et ipleui RX
135 ob H, hoc RX 136 et tormentum H, vielleicht richtig; vgl, V, 29 cum
dolore, cumtormento 137 habere C

V
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cemens opu5 tarn, iniquum,

sac^rdote;?^ •

140 corruptore?^ meretncum*
rQatronartw>^ et altricuw

sevientem in

claudum senew^ et antiquu;??,

144 dum distmct^ts per postiwm
appellaret replens

adiutore??^ et amic^^^?^.

Nee adiutor est reperfats

148 nec sacerdos est misertus:

ita solus est desert^^55

toti<5 luto cooperfat^

151 nec, qw pedem ferret, certus.

AccTisabam turpem acttrni

propi^er imtrem sic confxsictwn^

(p. 30) clandiim selLew^ et contractnm:

et, imn dico ^malefactum’,

156 accusatus dedi saltum.

AccusatM5 saltu;w dedi.

post hee intits non resedi

neq^fe bibi nec comedi

160 capellani iussu fedi,

qzd, qi^ed sacre datztr edi,

aut inpertit Palamedi

aut largitttr Ganimedi

164 s.ut fratemo dat beredi,

aut asporta/^t cytbaredi,

ut adqwirat bon^^s credi.

Modo, Iratves, indicate

168 neq?fe -vestTO pro Primate

138 opus EHL, scelus PC *, inicum LP 140 und 141 fehlen in P 140 cor-

ruptionem L 141 matronarum: meretricum L 142 in: et PC 143 anti-

cum LP 144 dum: qui H; distret L 145 appellabat H 149 Italus oder

Itasus est L, doch am Eand 'S d. h, deficit. 149 disertus L 150 lutus L;

clioopertus P 151 qua H 152 accusabant LP 152 turpe factum R
154 cladum L 155 dum om. C 156 acusatus R, iudicatus HC 157 steht

in RLPC, feblt in H: accusatus RLP: iudicatus C 158 li = hoc L; non:-

et L 160 cappellatsu fedi 5 (deficit) L 162 impertit, a ilher deni 1. t, L

162 palamedi P, palemedi R, palimedi HC, palacoedi L 163 steht in RL,

feblt in HPO 164 siperno oder liperno dent eredi L 165 sportant L,

asportat P; citaredi P; mit ‘citharedi’ endet am Seitenende das Gedicht in L
166 acquirant 0 168 necq; P; propinquate C

11 *
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aberrantes decimate

a sincera vcritate

:

an. sit digniis dignitate

172 vel privandits potestate

senex carens castitate

et sace?dos honestate

caritate
'

pietate,

176 plenus omni fedidate,

qui, exclnsa caritate,

nos in tanta vilitate,

quorum fama patet late,

180 sic tractavit. Judicate!

XXIII (Hands chriften und Ausgaben): R = Ox-

ford, Eawlinson G 109 (Summai-y 16479} p. 27 C = Paris lat.

18670 f. 22’’ H = London, Harley 978 f. 100’’ (neu: f. 79’’)

L = Plorenz, Laurentiana Strozzi 88 f. 167 P = Paris lat.

16208 f. 135 Von RHP beniitze icb Photographien; L babe ich

1874 abgescbrieben; C bat H. Omont giitigst fiir micb verglicben.

Die Hft H bat Wright, Walter Mapes 1841 p. 64, ziemlich genau

abgedrackt. Die Pariser Hften P und C hat Haurdau beniitzt

und mit Wright’s Abdrucb zusammengemengt in dem Abdruck
des Textes in seinen Notices et Extraits de quelques manuscrits

VI 1893 p. 129.

Ueberscbriften baben nur H und L. In H stebt neben dem
Anfang Gol. d. h. Golias. L hat die wicbtige XJeberscbrift : Opus

hugonis aurelianensis . primatis de expulsione pa (d. h. prima).

Ob ich nun die bedeutenden Verscbiedenheiten dieser Hand-
schriften priifte, wie V. 40 61 96—102 108 und 109 133—136 163
174—180, Oder die sehr zahlreicben unbedeutenden : keiner der 6

Handscbriften konnte icb nacbweisen, da6 sie von einer der 4
andern abhinge: eine jede Hft ist an dieser Stelle besser als die-

jenigen, welcben sie an andern Stellen nachstebt. Dieselbe TJn-

sicberheit findet sicb bei vielen Texten, nicbt nur bei antiken wie
Horaz, sondern aucb bei mittelalterlicben, wie bei der Apokalypse
(Wright, Walter Mapes p. 1). Es kommt daher, weil dies Gedicbt

169 nec errantes C 170 cincera H 174 et sacerdos caritate. Explicit.

€; damit endet C; honestate: damit endet P 175 mit pietate endet E in H.

fehlen die Verse 174 und 175
;
anf V. 173 senex carens castitate folgen die Verse

176 ‘plenus bis 180 ‘indicate’, welche Verse also nur in H stehen. 180 iudi-

cate. Explicit H
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des Primas vielfach abgeschrieben worden ist, wir aber bis jetzt

za wenige dieser Abscbriften wieder gefanden habea and defihalb

das VerhaltniB der Hften nocb nicht beartbeilen konnen.

Diese Lage der Dinge ist besonders anangenebm fiir die Be-
artheilang von Versen, wie 12^ 40 109 lie'"* 127^ 163 174ffl.

JR ist sebr selten sicher verderbt (V. 33 39 92 134 135),

zweifelhaft V. 40 109 152 175. H hat ziemlich viele Fehler,

aach wichtige; allein in V. 134/35 and in manchen andern ist es

sehr gat. L hat eine Menge Fehler, besonders Lesefehler, allein

in vielen Dingen, wie in der Ueberschrift, ist es sehr gut and
steht eng za R. P hat eine Menge kleiner and groBer Fehler,

daranter schlimme Interpolationen
;

defihalb sind die Verse, wie
12^ and 127^, welche nar in P stehen, fast sicherlich gefalscht.

C hat viele kleinere and grofiere Fehler; wichtig ist es besonders

fiir Y. 108 and 109.

Einzelne Bemerkangen Die in Y. 6—10 gesehilderten

deiecti konnen nicht der in Y, llffl. erwahnte Capellanus mit

seinen Helfershelfern sein; viehnehr miissen damit die AUerarmsten
bezeichnet werden, Dann wiirde man aber erwarten ‘ad deiectos’.

Ist aber ‘a deiectis’ richtig, dann mafi dies Wort den ‘eger grex’

bezeichnen, die Insassen des Hospizes, and a mafi heifien ‘von

weg\ Deiecti kann sowohl in socialer wie in moralischer Binsicht

‘niedrig Stehende’ bezeichnen; sam deiectas: vgl. V. 13 and 31

7 antik ist ‘raaca sonans, raacam sonaP von wirklichen Tonen.

Aber was heifit ‘pectas raace sonaP? In geistigem oder mora-

ralischem Sinn kann ich es nicht verstehen; ‘pectus’ scheint bier

die Brast als Sitz der Stimme za bezeichnen, so dafi hier die

heisere, mifitonende Stimme der vernachlassigten Armen geschildert

ware 8 olens mit der haafigen Bedeatang ‘libel riechend’ scheint

die am moisten beglaabigte IJeberlieferang za sein 12^ ‘pins

avarus qaam Romanas’ findet sich nar in der anzuverlassigen Hft

P; den Yers za fabriciren war bei der allgemeinen Stimmang

gegen die Caria Romana nicht schwierig 16 Dacianas: vgl.

XY 47 19 transvexit, d. h. wohl in saam possessionem; vgl.

V. 24— 29. Wenn der Primas aach freie Herberge hatte, so

braachte er doch fiir andere Bediirfnisse allmahlich das mitge-

brachte (xeld aaf 23 domo paisas: za allerletzt; s. Y. 157 bis

160 26 vgl. I 32 paalatim cepit perdere barsa sonam; VII 35

si tibi barsa sonat 29 Plautas Bacch. 5, 1, 16 aaro emanctam;

Terenz Phorm. 4, 1 emanxi argento senes 30 in diesem ersten

Theil wird die eigentliche Drsache der Aasstofiang nicht berahrt,
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da sie Mr den 2. TheH aufgespart wird 32 rori datus atque

vento: scheint eine spriichwortliclie Wendung zn sein = Wind

nnd Wetter; wenig niitzt die Vergleicliung von Horaz Od. I 26

tristitiam ventis tradam portare in mare 34 prima (Ablativas

comparationis) bezeiciinet das Leben, das er fuhrte, ehe er in dieser

Stadt ZnflucM £and
,
das iible Wanderleben 37 Jndas erbangte

sich, weil er Cbristus den Priestern iiberantwortet hatte; der

Primas soUte sich hangen, weil er sich selbst ins Ungliick gestiirzt

hat 43 vgl. 109 44 Apokal. 3, 5 delebo nomen eius de libro

vitae 46 dolendum: ein anffallend starker Ausdruck 62 vili

veste : als Krankenpfleger 63/B4 wenn er ancb sein Leben haupt-

sachlich als Lehrer hingebracht hatte, so hatte er dock wohl in

seiner Jugend auch Theologie getrieben und die niedern Weihen

empfangen. Wenn er fei’ner an Schnlen, wie an der im 18. Ge-

dicht geschilderten Schule des Albericus in Eeims, auch nicht

gerade Theologie lehrte, so konnte er dock auch seinen Unterricht

nennen ‘service summo regi’ 55 fiir die Variante ‘oberravi’

HeBe sich anfuhren Horaz Ars 355 ‘chorda c[ui semper oberrat

eadem’. Vgl. 169 aberrantes 60 gratis = frustra, sine causa

67 segregati = 6 deiecti 72 mea sc. est 74 fecundus = dives

Oder largus 79—83 und 89 vgl. Archipoeta IV 15 pauper et

mendicus; dann besonders Str. 19—24; z. B. 20 sepe de miseria

mee paupertatis conqueror in carmine viris litteratis; laid non

sapiunt ea que sunt vatis; 23 Vellem, soli milites eis ista (histrio-

nibus dona) darent, et de nobis presules nostri cogitarent 81

nisi (a) clero 86 ‘ich bann nicht friih heimkehren’ 87 onerosus

scheint geistig — molestus zu erklaren zu sein 90 parum =
paulum 91 gibbus scheint sonst nicht vom Bauch gesagt zu

werden 92/93 unnothiger Weise ‘parvo cibo’ und ‘parvo libo’

hinter einander zu setzen, ware geschmacklos 96—102 eine

ganz ahnliche Zwischenrede hat der Primas in XVI 125—133 ein-

gesetzt 103 claudo pede; 112 pes preacutus — 118; 143 clau-

dum senem et antiquum (136 grandevi); 164 claudum senem et

contractum 106 ‘ut captivus et pars prede’ gehort nur zum
Folgenden ‘alligatus loris rede’ 108 und 109; da sowohl Gani-

medes wie Palamedes gut bezeugt ist, so babe ich die Fassung der

Hft C angenommen. Der Willelmus war wohl der Vorstand des

Hospizes unter der Oberaufsicht des Capellanus. In den Troja-

sagen des Mittelalters erscheint Palamedes als ein Nebenbuhler

des Agamemnon; ja, eine Zeit lang soil er Oberbefehlshaber ge-

wesen sein; vel per noctem Ganimede wiirde dann zusammen mit
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V. 43 'qui de nocte noa est spado’ ein unsittliclies VerLaltaiB des

Capellanus tmd des Willelmus angeben. Denn offenbar kann in

y. 108 und 109 nur eine Person bezeichnet warden. Allein in Y.

162 und 163 ^aut inpertit Palamedi aut largitur Ganimedi’ sind

die beiden offenbar verscbiedene Personlicbkeiten. Es scbeint, daB

entweder der Vers 109 oder 163 gefalscbt ist llB*- provolutus

et pollutus ist nicht unmoglich; denn solcbe Spriinge wie bier von

116 Tiber 116*'^ zu 117 kommen aucb vor von 38 zu 42 und von

121 zu 123; allein der Vers konnte aus 322/3 sehr leicbt fabricirt

warden und stebt nur in 1 Hft 126 sui und 127 eum ist in der

Aufregung obne nahere Angabe, wer gemeint ist, gesetzt. Dazu
gebbrt Cbananeum, Perezeum und V. 136 ob magistri scelus sevi,

dann 139—142 : das Alles kann dock woH nur den Hauptbose-

wicbt, den Capellanus, meinen, der freilich erst V. 160 wieder

genannt wird 133—136: es ist auffallend, wie viel scblecbter

bier die Hften RL sind als H 141 et altricum: matrum? 144

er ging nicbt gutwillig; also muBte er mit Zerren (distractus)

hinausgebracbt warden
;

drauBen fiel er in die Strafie (replans

vicum) und rief ‘Hilfe’ 152 turpe ffactum’ stebt nur in R und

ist aucb wegen des gleicben Reimwortes mit 155 malefactum ver-

dachtig 156 saltum ^dare’ findet sicb == s. facere 164 fraterno

heredi wobl = Neffe 165 cytbaredi scbeinen Lieder-Dicbter

und -sanger zu sein, welcbe Loblieder auf ibn machten, ^bonus

credi’ = bonam famam Mit den bisberigen Hften kann kaum
entscbieden werden, welcber SchluB der ursprunglicbe ist. In dem

von mir zusammengesetzten Wortlaut ist 175 caritate neben 177

caritate unmoglich. Bei der Passung von H ist der Hiatus in

V. 177 und der Pluralis maiestatis in 178 und 179 bedenklicb,

endlicb der Gedanke von V. 179 fast unmoglich.

Form Dies Gedicht, welches gewifi in den letzten Lebens-

jahren des Primas entstanden ist, zeigt sehr reine rythmische

Pormen. Es besteht aus 180 Achtsilbern mit sinkendem Schlusse

(8 — u); dieselben sind hier wie sonst vom Primas stets zerlegt in

2 Kurzzeilen zu 4 Silben (4 + 4-~u), deren erste stets sinkend

schlieBt, mit einziger Ausnahme von V* 89 ad laicos non trans-

ibo. Hiatus steht zwischen den Achtsilbern sehr oft (35 Mai),

dagegen innerhalb der Achtsilber nur sehr selten: V. 48 me im-

pegi (vgl XV 68 me inpegit); V. 88 quo ibo; (V. 176 qui exclusa).

Der Heim ist rein und zweisilbig; die Consonanten sind ver-

schieden in V. 24ffl. ante: sancte, diligam te; V. 156 actum:

saltmu; der Vocal ist verschieden in V. 70 undus: pondus.
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Charakteristiscli ist die Auwendung der Tirade, Her wie

in no XVI. Die Zahl der Reimglieder bewegt sich zwischen 4

und 14. Die Tiraden werden in diesem Gedicht oft durch Um-
setzung der Kurzzeilen verbnnden: 32 rori datus atque vento.

33 Vento datus atque rori
;

vgl. 68 : 69. 69 : 70. 78 : 79. (87 :

88). 116 : 117. (121 : 123). 156 : 167. In dem friiheren Tiraden-

gedicht, no XVI, findet sich dieser Xunstgriff noch nicht ange-

wendet. Etwas Verwandtes findet sich im 10. Gedicht: der 5,

Hexameter heginnt ‘dampnis afflictns’, der 6. ‘afflictus dampnis’.

Ich weifi nicht, oh dieser Kunstgriff in den altfranzosischen Ti-

raden sich findet oder ob er vom Primas erfunden ist. GeJrannt

hat ihn der ArcHpoeta, welcher in dem 1164 gedichteten 2. Ge-

dichte in Tiraden den 62. Vers ‘Si remittas hunc reatum’ wieder

aufnimmt mit dem 66. : ‘Hunc reatum si remittas’. Dann habe ich

in einem (noch nicht gedrnckten) Orpheus-Gedicht, das in Strophen

von je 4 Zehnsilbern geschrieben ist, solche Stropbenilbergange

gefunden: Euridicen fidibus merui: Euridicen merui fidibus.

Hanc respexi semel, non ampHus: Hanc respcxi, dum tarde se-

quitur. Ad manes iterum revertitur : Revertitur ad manes iterum.

H. Suchier weist mich auf Guillaume de Tudele’s Chanson de la

Croissade contre les Albigeois mit Paul Meyer’s Einleitung p.

CVIII; Her scHiefit jede Tirade mit einer Kurzzeile von 6 oder

7 Silben; dieselbe Kurzzeile bildet dann wieder den Anfang der

I. Langzeile der nachsten Tirade.

Die Heigung fiir Tiraden hat den Primas anch sonst zn Un-
gewohnlichem verleitet. So gibt er in no XVIII zweimal 2 sich

folgenden Verspaaren, ein Mai 3 Versen denselben Heim. In no
XV stehen statt der gewohnlichen 4 Reimverse auch 5 oder 6.

Auch in den hexametrischen Gedichten hat diese Tiradenlnst ge-
wirkt. Zwischen den einzelnen LeoniH stehen sehr haufig Paare
von Leonini mit dem gleichen Reim d. h. Unisoni, und wiederum
sind oft mehrere Paare von Unisoni hinter einander durch den-
selben Reim gebunden. Diese Tiradenlnst ist also ein Cha-
rakteristiknm des Primas.

(Wiederholte Reime) Wichtig ist eine Eigensohaft
dieser Tiraden im 23. Gedicht. Beim 16. Gedicht habe ich notirt,
dafi 2 Tiraden mit ia reimen (V. 54 und V. 147) und 3 mit ium
(V. 2, 69 und 78). Im 23, Gedicht sind der Tiraden nicht
weHger als 25: allein nie wird ein Reim wiederholt, jede
Tirade hat einen neuen Reim. Wegen der Wichtigkeit dieser
Thatsache will ich die Reime Her aufzaUen: V. 152 actum (5
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Reimzeilen). 42 ado (6). 24 ante (4). 11 anus (6). 167 ate (14?)

59 atis (11). 1 ectus (10). 103 ede (7), 157 edi (10). 47 egi (8).

28 ento (5). 55 eo (4). 79 ero (9). 147 ertus (5). 133 evi (4).

127 eum (6). 17 exit (7). 88 ibo (8). 137 icum (10). 96 ire (7).

33 ori (9). 123 ui (4). 70 nndus (9). 117 uto (6). 110 xitxis (7).

Die Dicbter hatten zwei Moglichkeiten
,

ihre Reimknnst zu

beweisen. Einmal war es scbwierig, recht viele Zeilen eines Ge-

dichtes mit demselben Reim zu binden, vorausgesetzt daB dasselbe

Reimwort nicht wiederholt wurde. Anderseits war es scbwierig,

ein grofieres Gedicbt aufzubanen nnd dabei nicht denselben zwei-

silbigen Reixn ofter zu gebrauchen. Der Primas hat nach beiden

Richtungen seine Knnst erprobt. Im 16. Gedicht sind die 2.—36.

Zeile nnd dann wieder die 78.—106. Zeile, also 64 Zeilen, mit inm

gereimt. Anderseits hat im 23. Gedicht jede der 25 Tiraden

nenen Reim. Doch finden sich beim Primas noch Heine Unrein-

heiten; im 16. Gedicht wird einige Male dasselbe Reimwort wieder-

holt nnd von 10 Tiraden reimen 2 mit ia, 3 mit ium.

Es scheint noch nicht eingehend nntersucht zu sein, ob es ein

weiter gehendes Gesetz der mittellateinischen oder der nationalen

Dichter gewesen ist, dafi innerhalb eines Gedichtes stets neue

Reime gebraucht werden sollten. Natiirlich hatte dies Gesetz nur

innerhalb verniinftiger Grenzen gelten konnen. Einerseits konnte

einem groBeren erzahlenden Gedicht keine solche Schranke gesetzt

werden. Z. B. von den ersten 60 Strophen (zu je 4 Alexandrinern)

des Gedichtes iiber Theophilus, welches ich in meinen Ges. Ab-

handlungen (I 123) habe drucken lassen, haben nur 13 neue, aber

36 wiederholte Reime (je 2 erat* lum’ iiit* lilo; je 3 ere* itas*

itnr; 4 io; 6 ibus; 9 ia); dagegen von den 79 Vagantenstrophen

von Phyllis und Flora (Bnrana no 65) haben nur 16 Strophen

wiederholten Reim. Dieser Unterschied zwischen dem Theophilus-

gedicht und dem Gedicht von Phyllis und Flora hangt freilich

etwas zusammen mit der Natur der steigenden und der sinkenden

Reime in der lateinischen Sprache: bei steigenden Reimen wird

die vorletzte Silbe zumeist durch Ableitungssilben gebildet, wie

itas * ulis * io * eris * ibus * imo usw., dagegen bei sinkenden Reimen

sehr oft durch Stammsilben: puriore colore Aurore Flore, spatidtum

saucidtum pratum gratum. Aber die Zahl der Ableitungssilben

ist eine beschrankte
,

die Zahl der Stammsilben cine sehr viel

groSere und mannigfaltigere. DeBhalb ist bei sinkenden Reimen

die Wiederholung desselben Reims viel leichter zu vermeiden als

bei steigenden.

[Wie wichtig diese Frage werden kann, will ich an einer Perle
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der mittellateinischen Dichtang zeigen. Der Arctipoeta (ge-

druckt von Jac. Grimm in den Pliilol. histor. Abhandlnngen der

Akademie in Berlin 1843 = Heine Schriften III) bildet das I.

Gedicht ‘Lingua balbus’ aus 45 vierzeiligen Zebnsilberstropben,

also nur mit steigenden Reimschliissen
;
von diesen 45 Strophen-

Reimen sind nur 17 neu, in alien iibrigen Stropben linden sicb

wiederholte Reime; freilich ist das Gedicht eine humoristiscbe

Predigt fiber die christliche Mildthatigkeit. Im VII. Gedicht

‘Archicancellarie viris’ (11 Stropben zu je 6 steigenden Siebensilbern)

sobeint Wiederbolung desselben Reims sogar erstrebt zu sein, denn

6 Mai ist der Reim eris und 2 Mai lor wiederholt.

Am meisten interessiert das II. Gedicht des Archipoeta ‘Pama

tuba’, zu dem er die Porm -wobl unserm 23. Gedicht des Primas

entlehnt hat. Es sind ebenfalls sinkende Acbtsilber (94), von denen

jedocb 3 nicbt durcb die Caesur 4 _u + 4 _u zerlegt sind, und

diese sind ebenfalls in Tiraden (von 4—16 Zeilen) geschart, von

welchen aucb bier die erste die langste ist; jede dieser 11 Tiraden

bat neuen Reim. Die 26 Vagantenstropben des V. Gedicbts

‘Nocte quadam’ haben nur 1 wiederbolten Reim, 4rum in Str.

7 == 23. Die 33 (34) Stropben des IX. Gedicbts ‘Salve mundi’

baben ebenfalls nur 1 wiederbolten Reim, 4o in Str. 10 = 13.

Es bleiben nun fibrig das IV. Gedicht ‘Archicancellarie vir’

von 32 Vaganten- Stropben, und das X,, die berfihmte Beichte,

‘Estuo intrinsecus’, welche in vielen Handschriften fiberliefert und
aucb ofter gedruckt worden ist; vgl. zuletzt Monumenta Germ.

Hist., Scriptures 32 I 84, Salimbene’s Cbronik edirt von Holder-

Egger. Es sind 25 Vagantenstropben (denn die 6 in den Burana
hinten angescbobenen Stropben baben nichts damit zu tbun); aber

6 von denselben (bei Grimm Str. 14 unicuique . . munus • 15 uni-

cuique . . donum- 16 tales- 17 mibi- 18 loca- 19 ieiunant) stimmen
w'ortlicb mit 6 Stropben des 4. Gedicbtes und zwar sind IV 10

und 11 = X 18 und 19; IV 12-15 =. X 14-17. Preilich hat

nur die von Grimm befolgte Hft von Stablo diese Stropbenfolge

im 10. Gedicht; einige Hften lassen die Stropben X 18 und 19

weg, die meisten stellen sie vor Strophe 14, geben also den 6

Stropben im 10. Gedicht dieselbe Polge, -welche sie im 4. baben.

Die Prage ist nun: geboren die 6 Stropben in das 4. oder in

das 10. Gedicht? Es handelt sicb bier um die berrlicbsten Verse,

welche im Mittelalter gedichtet worden sind. Das 4. Gedicht ist

verfaBt im Prfibberbst des Jahres 1163, als die Ruckkehr Priedricb

Barbarossa’s nacb Italien erwartet wurde und Reinald von Dassel
seinen Dicbter aufiorderte, em Epos fiber die Thaten Priedrichs
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zu verfassen, welches demselben bei seiner Ankunft in Italien

uberreich.t werden soUte. Dagegen webrt sich der Archipoeta in

dem prachtigen 4. Gredichte, das leider nach der 16. Strophe eine

Oder mehrere Strophen verloren haben mu6. (Die Fmcbt eines

Compromisses ist dann das 9. Gredicht ‘Salve mundi’ gewesen: als

im Oktober 1163 Friedrich von den Alpenpassen herabkommend

in Novara eingeritten war, trug der Archipoeta im Anblick der

schneebedeckten Alpen an der Prunktafel diesen Willkomm vor).

Die Beichte ist in Italien geschrieben (vinnm, quod aqua mis-

cuit presulis pincerna) und zwar in oder bei Pavia, wo wahrend

der Belagerung Mailands Friedrichs Hanptquartier gewesen ist^).

Arbeiten wir nun mit dem obigen Hilfsmittel, so flndet sich

in den 32 Vagantenstrophen des 4. Gedichts kein wiederholter

Strophenreim. Dagegen von den 25 Strophen der Beichte haben

zunachst die 1. und 2. Strophe denselben Reim enti wie die 24.;

das ware also dieselbe Heine Ausnahme, wie im 6. und im 9.

Gedicht. Wie steht es nun mit den kritischen 6 Strophen?

Von diesen wiirden im 10. Gedicht nicht weniger als 3 wieder-

holten Reim in das Gedicht bringen: 17 datur = 8 venatur; 18

parnm = 26 amarum; 19 chori = 12 mori.

Demnach sind diese 6 prachtigen Strophen urspriinglich fiir

das 4. Gedicht verfafit. Da aber die Beichte gut l^/a Jahre vor

dem 4. Gedicht entstanden ist, so ist die Beichte urspriinglich ohne

diese 6 Strophen gedichtet. In dieser urspriinglichen Form zahlte

das Gedicht nur 19 Strophen und reprasentierte viel scharfer die

Form einer Beichte. Nach dem aUgemeinen SchuldbekenntniB

beichten die Strophen 4—9 die Verliebtheit, die 10. Strophe den

Hang zum Wiirfelspiel, die 11.—13. Strophe die Lust zu Wein
und Wirthshaus. Daim folgte sofort die 20. Strophe ‘Ecce mee

preditor pravitatis fui’. Spater wurden dann aus dem 4. Ge-

dicht die 6 besten Strophen, 10—15, in das 10. Gedicht versetzt

und nach der 13. Strophe eingeschoben. Sie passen im Ganzen

auch hier; denn wie die Verliebtheit mit dem heihen Blut der

Jugend entschuldigt ist und das Wiirfelspiel mit den Worten ‘tunc

versus et carmina meKora cudo’ ; so konnen auch diese 6 Strophen

die Liebe zu Wein und Wirthshaus damit entschuldigen, dafi er

dann besser dichten, also seinen Dienst besser erfiillen konne.

1) Diesen Zusammenhang der Gedicbte werde ich auderweitig tegrlinden.

Sie sind grausam miSverstanden worden, am grausamsten von .Jacob Grimm. Er

halt z. B. das 4. und das 10. Gedicht fur 2 Ausarbeitungen desselben Stoffes;

Sclierer iindet in dex Beichte heiligeu Ernst.
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Da in den sammtliclien bekannten Handschriften dei* Beichte diese

6 Strophen alle oder zum Theil sich finden, so ist moglicli, dad

schon der Archipoeta selbst sie nacb dem Herbst 1163 in die

Beichte eingescboben bat, wo sie ursprunglich nicht gestanden sind.]

Inhalt des 23. G-edicbtes Der Anfbau dieses Gl-edichtes

kann nur gewurdigt werden, wenn der Inhalt, die besprocbenen

Tbatsachen, klar sind. Aber diese nur aus den Worten des Primas

zu erschliesen, ist recht schwierig. Dariiber sagt Ha nrdan,

Notices et Extraits de quelques manuscrits VI 1893 p. 132, Eol- f

gendes: II n’est pas facile de comprendre le podtiqne rdcit de f

sa disgrace. Hugues le primat etait, an rapport de Francois

Pippino, chanoine d’Orl^ans, et, en des vers qui lui sont attribu4s

par un manuscrit de Tours, il raconte lui-meme qn’il fat, nn jour,

prive de son canonicat; mais il ne dit pas pour quelle cause.

Cette cause est ici longuement expos^e, mais peu clairement.

Ses anciens collogues, dont il sollicite le pardon, ont dil sans peine

le comprendre, sacbant bien de quel ddlit ils I’avaient jugd cou-

pable; mais cela nous est moins facile. Il dtait vieux, dit-il, et

s’atait fait proposer, par les conseils d’un traitre, a la surveillance

des infirmes, des malades. Or, ayant pris, en certaine occasion,

la defense d’un de ces infirmes cruellement maltraitd, il fut pour t

cela traduit devant le chapitre, condamne, chassd de sa maison

canoniale et rdduit, sans pr^bende ni gite, a mendier son pain.

Voila, du moins, ce que nous croyons lire dans cette supplique,

sincere o non. Admettons qu’elle n’est pas sincere, qu’elle dissi-

mule une grande partie de la vdrite; toujours est-il qu’elle nous

ofiPre, sur la vie si mal connue du c^lebre Pi'imat, quelques ren-

seignements dont on pourra faire un utile emploi.

Den anecdotenhaften Bericht des Francesco Peppino babe icb

scbon friiher cbarakterisirt
;

ebenso unsicber ist es, ob das Vers-

paar

:

Canonici, cur canonicum, quem canonicastis

canonice, non canonice decanonicastis ?

iiberbaupt vom Primas berriibrt oder sein Scbicksal betriift. Dann
ist gegenuber Haurdau besonders bervorzubeben, dafi nirgends in

diesem Grediclite gesagt ist, dafi der Primas von dem Kapitel der

Kanoniker verurtbeilt und ausgestoBen worden sei. Nirgends ist

ein Ort genannt.

Der Primas ist bereits bocbbetagt. Zwei Vorgange bat er

durcbgemacbt. Der Capellanus, ein Mitglied und ein Beamter
des Kapitels, welches angesprocben wird, sei fruber freundlich
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gegen ihn gewesen, dann aber, als dem Primas das Geld ausge-

gangen war, babe er ihn beredet, im Krankenbause Dienst zu
leisten (V. 13—54, bes. BO vos linqnens preelegi, nt servirem egro

gregi, vili malens veste tegi). Ein solches Krankenbaus, infirmaria *

bospitium' domus infirmorum, fand sich fast mit jeder grofieren

Kircbe verbnnden: darin befanden sicb nicht nur Kjranke oder

Genesende, sondern anch ^alii, qni inflrmitatem non babent et

tamen in infirmaria assidne comednnt et iacent,*nt senes* caeci et

debiles et bninsmodi’.

In dieser Stellung erlebte dann der Primas den 2., in Y.
103—166 gescbilderten Yorgang. Ein Hinkender wurde wegen
storriscben TJngeborsams aus dem Hospiz gewiesen und, da er

nicht binansging, mit Gewalt vor die Tbiire gebracbt, wo er in

die scbmutzige StraBe fiel — oder sicb fallen lieB — und laut

scbrie. Der Primas nabm sicb seiner an und erhob laute Klagen
liber Scbandtbat und Gewalttbat. Daraufbin wurde aucb er aus

diesem Hospiz ausgewiesen, und bat jetzt grofie Scbwierigkeit

sicb nur seine taglicbe Notbdurft zu verscbafFen, welcbe er, der

Studirte, natiirlicb nur bei Studirten, d. b. bei Klerikern, nicbt

bei Laien, d. b. Burgern oder Bittern, sucben kann.

Der Hinkende ist von Willelmus Palamedes aus dem Kranken-

baus befordert worden (Y. 108/9), dagegen der Primas ^capellani

iussu fedi’ (Y. 160). Dieser Willelmus Palamedes scbeint nacb Y.

108/9 identisch mit dem Ganimedes zu sein; aber nacb Y. 162

und 163 sind es verscbiedene Personen.

Kanoniker oder Geistlicber wird der Primas in dem Gedicbt

nicbt genannt. Nacb Y. 17—20 ist er nocb nicbt sebr lang mit

den Kanonikern zusammen. Ware der Primas regelrecbtes Mit-

glied des Kapitels gewesen und das seit vielen Jabren, so batte

er, aucb wegen des beftigsten Scbimpfens, nicbt binausgestoBen

werden konnen und am wenigsten von dem Capellanus allein.

Der ganze Sachverhalt scbeint mir vielmebr folgender zu

sein. Der Primas batte im Alter, wo das Unterricbtgeben ibm

bescbwerlicb war, an seinem bisberigen Aufentbaltsort sicb wieder

verfeindet. Der rubelose Mann zog in die Stadt, wo unser Ge-

dicbt spielt. Die bier angesprocbenen Kapitelsberren batten bei

ibrer Earcbe aucb ein grofies Hospiz; allein der Primas wurde

nicbt dabin gewiesen; sondern wegen seines Dicbterrubms und

seiner XJnterbaltungsgabe wurde ibm, wie alien besseren Fremd-

lingen, Wobnung im Kapitelhause und ein Platz an der Tafel der

Kanoniker selbst gegeben.
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Allein der Primas blieb sehr lange. Die Neugierde der Kle-

riker war befriedigt; ja das Vergniigen an der interessanten

Personlicbkeit war vielleicbt bei Mancbem durch bosbafte Witze

oder sonstiges Verhalten des Primas ins Gregentheil verwandelt;

obendrein scbeint dem Primas das mitgebracbte Taschengeld aus-

gegangen zu sein (V. 19): allein wie konnte man den 6ast ios

werden? Die Kleriker lebten ja selbst auf Kosten der Stiftnngen,

und das Recbt der Gastfrenndscbaft war damals sehr ausgedebnt

nnd beilig. Da kam dem Capellanns, einem der Vorstande des

Kapitels, ein gnter Gedanke: er scblug dem Primas vor, er solle

mithelfen bei der Verwaltung des Hospizes. Der Primas war in

Geldverlegenheit flir Kleidnng nnd andere Nebenansgaben; ferner

konnte er das vollige Ziisammenleben mit den Kanonikem dock

nicht flir alle Znkunft beansprucben. Er nahm also den Vorschlag

des Capellanns an und zog in das Hospiz. In seinem bisberigen

Leben hatte er als Lebrer mit Gelebrten d. b. vor Allem mit

Klerikern verkebrt; in dieser neuen Stellung war sein Umgang
ein ganz anderer. So verstebe ich die Verse 47ffl. : inconsulte

nimis egi, . . qui vos linquens preelegi, ut servirem egro gregi, vili

malens veste tegi, qnam servire snmmo regi, nbi lustra tot peregi.

In dieser neuen Stellung passirte nun der V. 103—160 ge-

scbilderte Vorgang. In diesen ausgedebnten Hospizen mufite natiir-

licb Ordnung herrschen. Der Hinkende war storriscb und wurde
dejBhalb zuletzt ausgewiesen, und, als er nicht gutwillig hinaus-

ging, mit Gewalt binausbefordert. Dazu geniigte die Hausordnung
und die Autoritat des V. 108 genannten Oberaufsebers oder des

Capellanns. Der Primas betbeiligte sicb bei der Ausweisungsscene
und, von seinem Jabzorn iibermannt, ergoB er sicb dabei in

Scbmabungen der Beamten des Hospizes. Da er ein Eremdling
war und nur aus Giite verpflegt wurde, so wurde auch er ausge-

gewiesen
;

dazu geniigte die BefugniB des bocbsten Beamten,
des Capellanns. Natiirlicb aber hatte das Kapitel in besonderer
Verhandlung die Handlungsweise des Capellanns miBbilligen und
die Wiederaufnabme des Primas anordnen konnen. Auf diesem
EecbtsverbaltniB berubt die Aufforderung V. 167— 180 %odo,
fratres

, indicate
,

an sit dignus dignitate vel privandus po-

testate’. Der Primas selbst ist augenblicklicb in iibelster Lage.
Seine etwaigen Ersparnisse sind aufgebraucht

;
er ist schon ge-

brecblicb und wenig fabig, durch Unterricbt oder durch Witze
oder durch Vortrag von Gedicbten auch nur seine taglichen Be-
diirfnisse zu decken; deBbalb spricht er sogar von Hungerssterben
(V. 65-^96).
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Dies ist, glanbe iclij die thatsachliclie Sachlage, auf welcher

das Gredicht sich aufbant. Dm so seltsamer kaim der Aufban
des Gredichtes erscheineu. Haur4au neuut dies Grediclit ^une simple

piece, une complainte faite par un vieillard disgraci^’: ich glaube,

er ist der betracbtlicben Kunst nicht gerecht geworden
,

mit

welcher der Primas seinen Stoif geformt hat. WeBhalb schlieSt

nicht V. 64 direkt an V. 96 oder 103, und weBhalb steht nicht

die ganze Schilderung der jetzigen schlimmen Lage am Ende des

Gredichtes, d. h. nach der Erzahlung der Vorgange, durch welche

diese Lage herbeigefiihrt ist? Gewifi, in logischer Prosa ware
eine solche Ordnung natilrlich. Der geschickte Dichter hat seine

Mittel anders gefligt, um die Horer zu erregen. Der Primas

schiebt die Schilderung seiuer jetzigen ubeln Lage nach V. 54

ein
;
er gibt sie so als die Folge seines Uebertrittes in den Hospiz-

dienst. Dazu hatte der Capellanus ihn beredet; allein der Schritt

war ein freiwilliger und konnte in vieler Hinsicht ein edler er-

scheinen. Venn er jetzt dem Primas solch Elend gebracht hat,

so verdient dieser gewiB Mitleid und Hilfe. Ist so bis Vers 96

das Mitleid der Horer fiir den Primas erregt, so wird jetzt ihr

Gerechtigkeitsgefiihl erregt gegen den Capellanus durch lebhafte

Ausmalung der ja an und fiir sich jammerlichen Scene, wie

der hinaus gestoBene Hinkende im StraBenschmutz sich walzt und

schreit und wie Niemand ihm behilflich sein will; nur der Primas

steht ihm bei, wird aber deswegen selbst hinausgetrieben. Diese

Schilderung ist hinausgefiihrt zu einem Aufruf zur Rache und zur

Bestrafung des schuldigen Capellanus.



Pro Hermogene^).

Von

Bruno Keil (StraBburg).

Vorgelegt in der Sitzimg vom 11. Mai 1907 von F. Leo.

Die JlQoksydjjLBva t^v 6tcc&£(ov Eh. Gr. VII 34—49 if. W. heben
an : Ei Tcal d6lEVBv av xivi ^a^ddo^ov rb iTtdyysX^a navtoq {)7CBl^elBlv

dlicc^r^jf^cctog rbv xexvlkov^ 'b7tL6%vovnBd'a tovto Ttdvtcog IIccvXqv tov
Ttdvv Sdvrog -fifitv &7C0<pccLVB6^aL. of ydg dXXot t^v 0O(pL0r&v

oida dvofid^scv dvBxovxccL ccvd^a ro&ovtov iv xb^vt] SLSvayHbvxcCj xmv
ds i)7CoiLvri(iaxL0dvx(iov of ^lav slyc/q xmv dg^mg ixbvxcov imXa^^dvovxai^
of dl TCgbg xdg mxriyOQiag o'bTC (XTtijvxijxaGiiv * 'i^/iBlg ffh aHitaQ xd xov

1) Dieser Aufsatz war in seiner nrspriinglichen Form unmittelbar nach dem
Erscheinen von Rabes Syrianausgabe wahrend der Weibnacbtsferien 1893 ge-
scbrieben. Als ich in Rom Ende Februar und Anfang Marz 1894 ibn zu mun-
dieren begann, teiite ich Ed. Norden die wesentliclien Resultate, auch die Identi-

dkation der sog. Phoibamraonprolegomena (Syrian 1 97,7 ff, Rabe)
,

mit. Ber
romische Aufenthalt und spater anderweitige Yerhaltnisse lieBen den AbscliluB
der Arbeit nicht finden. Dann kam 1896 K. Fubrs Aufsatz Rhein, Mus. 1896 LI 45 ff.,

der in meine Ergebnisse eingriff, ohne doch mit ihnen sich zu decken; aber die
krause Materie war mir inzwischen zu fern geriickt, als daB ich in eine Kon-
troverse hatte eintreten m5gen. Bio treffliche Breslauer Bissertation von St.

Gloeckner, Quaestiones rhetoricae (Bresl. philolog. Abhandl. YIII 2, 1901) und
dringender die StraBburger von L. Schilling, Quaestiones rhetoricae selectae (Jahr-
biicher f. klass. Philolog. Supplementbd. XXVIII 665 ff., 1903) brachten mir den
Gegenstand wieder naher. Die Yeranlassung, meinen alien Aufsatz jetzt wieder
vorzunehmen und mit dem durch diese beiden Bissertationen sowie durch Rabes
Mitteilungen aus dem Christophoroskommentar (Rhein. Mus. 1895 L 241 ff.) ver-
mehrten Material um* und aufzuarbeiten

,
ist mir A. Brinckmanns teilweise Neu-

bearbeitung der Ideenprolegomena unter dem Xamen des Phoibammon (Rhein.
Mus. 1906 LXI117ff.

;
vgl. 633) geworden. Ich schicke das nur aus folgendem

Grunde voraus. Die Charakterisierung des Staseiskommentars in Walz Rh. Gr.
YII 104 if, und die Begriindung seiner Zusammengehorigkeit mit den Staseis-
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jtdvttt &QL0tov dvvTj&strj^sv ccxQi^ag K7to0d)^stv, rd te xatriyogov^isva

rov doxovvTog {iXo2.v0ofiEV dfitxgttjfiatog xal &ia0ag>£tv £^‘^g ccxavra

st£igcc06fi£d'cc. r] fisv o{)V bn60x£0tg oiira) fiEydlv} • axzcaiiEQ'K dh i^St]

rrjg &Q^ottov0rig t(p Ttgod-Ewgiug. Die Vorrede, dereu. Ein-

gangsworte dies sind, stelit bei Walz zusammenhangslos unier

zwei anderen Einleitungen zu Staseiskommentaren
,
wie sie denn

aucb bandsckriftlicb ganz isoliert erscheint^); tatsacblicb gekort

sie zu dem S. 104 begirmenden Staseiskommentare, ist die Vorrede

zu diesenfast die ganze ersteHalfte des siebenten Walziscken Bandes

fullenden Scbolien. Wie die tiberlieferung dieser Literaturgattung

nun einmal ist, kann ein Zusammenstehen oder Getrenntsein von

Prolegomena und Scbolien in unseren Handscbriften nacb keiner

Seite bin, weder fiir ZnsammengebSrigkeit nocb fiir Yerscbiedenbeit

des Ursprunges zweier solcber Stiicke, beweisen. Einen Beweis

geben nur innere Griinde, und in jedem einzelnen EaUe ist er von

neuem zu erbringen.

Man bat nicbt notig gar sebr viele Seiten in dem Kommen-

tare zu lesen, um alsbald zu erkennen, dab ibn ein Mann ge-

scbrieben bat, der es sicb zur eigentlicben Aufgabe gemacbt batte,

jcccvtbg e^eXeUv dficcgzijiiciTog tbv te^vixov/ und dementsprecbend die

Tadler des Hermogenes als leicbtfertig und unwissend darzustellen.

Eubige, sacblicbe Interpretation mufi bei einem solcben Kommentare

zuriicktreten, dagegen die Losung der vermeintlicben Aporieen

und die Zuriickweisung der gegen Hermogenes gericbteten Angriffe

im Vordergrunde steben. So finden sicb denn auf jeder Seite

die fiir derartige Apologieen gegebenen Eormeln in alien moglicben

Variationen und Kombinationen mit und obne Wiederbolung. Mit

einem bSoxei, ti0l xQijvao xbv t£%vixbv . . . dl^d gja/tsv (104, 3. 9) bebt

der Kommentar an
,
und nun nebme man folgende Bllitenlese

;

inciXafi^dvovtat avrov ivtavd'd ttvEg . . . igoviiEv o^v TCgbg rovto

139, 6. 11. — ixaaji^dvovrai %iv£g . . . dXX eI 191, 14. 16. — ziveg

pb E ixcp 0 vx a t, ... XsyovxEg . . ., ^syoftEv 161, 1.3. trouTo xtvEg

prolegomena Eh. Gr. TII 34 ff. muBten in der ersten Fassung, d. li. bevor Fubr

in dem genannten Aufsatze diese VerFaltnisse berulirte
,

ausfuhrlicher gegeben

"werden. Icb babe diese Teile, d. b. den Fingang des Aufsatzes, aucb nacb Fubrs

Bemerkungen, wenn aucb gektirzt ,
docb im "Wesentlicben beibebalten

,
nicbt 'weil

icb sie vor Fubr scbrieb, sondern weil icb fur meine weiteren Darlegungen diesen

breiteren Unterbau nicbt entbebren zu konnen meinte. Im iibrigen rerweise icb

fiir mancbe der bier erwabnten literarhistoriscben Verbkltnisse auf meinen

Parallelaufsatz iiber die Syriantecbne im Hermes 1907 XLII ‘Zwei Identifikationen",

welcber die gleicbe friibe Ursprungszeit wie dieser Aufsatz bat.

1) Zwiscben Troilus und Pboibammon (Paris gr. 2977), z. t. mit ibnen ver-

miscbt (Paris, gr. 2916).

K^l. Ges. d. Wiss. Naciiriclitsu. Philolog.-liistor. Klassa. 1907. Heft 2. 12
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diapAlXov^iv , . AXX^ oixoi TtXav mvtcct 423, 3. 5.—
61 SlA tC , . , (pafisv 0'5v 126. 14. 16. — ^rjtstrao Ttwg . . . XsKteov 8h

. . . ^rirsbtat iutl tovzocg . . . 81 X66bg 160. 8, 11. 16. 18. — ^rjtsltat

. . . zaC rcvag . . %az^ g X syov 6 lv . AXXoi da txiieivov a^oXoyo^--

fiEvob cpaOiv .. . xo^Qvtov sidavccL %Qri 268,24. 269,1.3.6,

—

, , . ttvsg ^ev oiv icpa6av . . . &XX^ avtizstrai, avrotg . . .

&^BLvov aQU TO uTCOQOviiBvov BzsCvcog a%oXvB6%'ai 694, 27. 31. 595, 4. —
lTi%ov 0b Ttcbg (dia tb) . . .

g)a^sv oiv {otQog 6 (pa^sv) 149,25.160,1

(188, 6. 9). — ^riTov^bv o6v tcvsg stmg . .
.

g)'ri(il dh iymya . . . aXX^ avxi-^

Xiyov6b %Qhg tovto nvBg , . . dXX^ BpovfiBv 132, 2. 9. 17, 20. — ^rj-

%ov6b 8b^ TbVb . . . %Qhg ‘8s tovtm ^rjTSbzab 7t^g . . . htoXsXdyipTab o^v

iJtQog TOVTO Tbvsg . . , (paiiBv ovv trjv &X7]d' b 0 1 dtiqv Xd^bv

13. 16. 26. — i^riT^Kcc0b . . %al of iisv . . ^(pa0av , , Ob Ss , . &XX

ov% s^ov0bv ScTCodsbHv^vac . , , (i II 6 bv ov ccQa cpavai 688, 16—23. —
i^riT^Ka0b 8s tivag 7tmg [si SiacpSQai) . . . i%Q7jv 86 ax)Toi)g aiSsvab

608,6. 11 (. . . 87jXri ovv tj Sbacpogd 284, 1. 4). — ayovobv . . aig

^TjTTj 0 bv . ,
,

,

q)ccfiav 8h 318, 16. 20. — rjTC 6 qtit ai tivb 8ba(psQSb (Tt^g)

. . . SicccpsQSc Sh ({}stoXri7tTiov 8h ^Qog tovto) 162, 8 f. (185,7. 9).

Vgl ferner 508,20. 29. 509,6. 7. iind 421,14. 20. — ri7coQ^%a 0b

ttvsg . . . ccXXd z^Qog tovto q^itsov .... axb df %al tovto itbaTCo-

Qov 0b tbvsg . . . tiiv 8s d:nco(>lav svzoXov ijt bXv 0 a0 d'ab 389,

16. 20. 26, 390,1, i^TtopTjzaOb da tivag zal aig Atcoqov %BQbl'-

0 tdvab xbv Xoyov S7Cs%6bQrj0av . . . :7i:()Og 0 (pabrjp>av dv . . tovto

p,av oiv ovtcog to toig titoXXoig dxcoQovp^avoVj cog ya p^oi dozst^ ctTtaXv 0 d-

lia%'a* lrjtov0b Sh kccI btbqov STtl tovtp . . . B0tbv ovv atagcog dice'-

Xv0ai trjv dmQlav 612,27. 613,8. 27. 614,16. oC (ilv .
. ^'i]&7i0av

Sg dxedpov. md'S0trizviag tTjg Tts^l uvtiiv i^std0scog- iXad's ydg

aito'bg . . . of . . dvTjyayov . . sxqtjv Sb avtodg a 18 aval . . .

b8 6% Bb KaC ti0tv . . . z(A aoizBv avtoig zoivcovsiv XTjg do^tjg 6

ta%vb%6g^ 08 p.iiv Tcdvtri 0vp>cpaQBtab 682, 16. 683, 1. 8. 12. 16. Man isielit,

der Verfasser ist ein streitbarer Mann and selbstbewuBt sitzt er

liber seine Yorganger zu Grericbt. Selbst iiber den an sicb boeb-

miitigen Orakelton dieser Stellen gebt die Polemik oftmals binans,

and dann erbalten die Ansiebten der Gregner die liebenswiirdigsten

Zensnren. TaXoiotdtti Sa fj toiavtr} SialQ60bg . , . tavtd q)cc0iv

. . . of Tijp twv Ttgccyfidtcov icTCoXaXsi^iiBvob 8LaLQa0a()og . . . dXX^

Bzaivo ya E^g^v alSivai 129,18. 23. 130,8, atagoi 8^ XCav aidid-
0si 0 tov KO(ii^ov0i .. diaipogdv .. to 81 yeXoiotatov 517, 14.23.;
ebenso 675, 13. S(pa0dv tivag . . 60ti 8s to 3Xov ^TCagccXoyiOfiog
rj aitdvoia (cxi. cf. [Demosth.] XXY 32: dtcoXoyia) itoXX^ . . si zal

zeetd fiizgbv td tov tB%VLzov Katav6ri0av ^ijficctcc 618, 28. 619,7. ^cpa0av

Sa tivag , . , dXXd tovtb ya '^Xid'iov 313,10, 14. 'tO'UTo Sa tb %co-
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Qtov Xvav 'tiveq ijiiaQtYi^Evcog . . . de^dfisvoo eig idytatov

Jtav%d7ca6iv £^7tsm6xa6t Adyov . . i%^vi%^rimv xoivvv eig iitOTtov

ovtco Adyov .,, 01) xatayvdvreg 343^ 3. 6. 17. toveg , . . Accfi^dvov^r

rovto ds s^rj^eg 316,5. rovto de £(pr]v, sxcsi xivsg . . . TtaQBiA^-

(pa6iv, a)v xo'bg ^ev d6ri^jLorsQovg TCaQajtB^ipoiiai exCLisiQrnLatd tiva ACuv

Bi)'^%'(X)g ... TtagaAa^dvxag . . IloQfpvQCov 8h 7tOL7]0o^aL ^vij^rjv . . .

xal oi)X old^ ^TCcog dv ciTCods^aC^Tiv tov dvdga 696, 14. 21. Aiav a^ov&cog

eitiAa^^dvovtai tov %e%vixov 133, 19 (vgl. &^ov6iccv ^QO^dipm tp

Aoym 295, 25
;

o'dx a^ovcfog dv el'r} rijg td^ecyg 6 A6yog 589, 14). etSQOi

ds . . , i%d)Qi,0av . . . rmv dsivotdxcov ^svx^ av sHr] sxa^tov to'bg

toiovxovg 7taQa%l%'S0%'av A'tjQOvg' xovto tocyapovv s'd^d'scog svrjd'sg

ACav 593, 6. 13. 0-5^ a A6yov tivhg aivb d^idye avxsg . . xiiv aATj-

d' € (ytdtrjv ait lav <p 7
]
cf o ^sv 605,22. 80Tt> (isv ovv xal dich tfjg

SoapoQdg 6vxoq)dvt ag det^aL toi>g ^s fXTp c ii 0 1 Q o vg 225,15.

i^QTjv ds dva^vrjGQ'Tjvat dt^TCov toiyg aTCOQOvvtag tov ’Evdv^lcovog

ccTCOQQl'ijyavtag vTtvov 294, 22. G-ewohnlicli werden die Gegner nicht

mit Namen genannt; das erleiclitert die Grobheii, die dann

melir sacHicli als personlich. erscheint. Ausnahmen finden sich;

das Beispiel 596, 14 brachte scbon den Namen des Porphy-

rios
,
dem es nicht anders als den ungenannten Gegnern ergeht.

Von Harpokration heifit es : 6 /Ltav oiv liQ%oxQ at Icov eig toeovtov

^xsv ccTtoplag . . . ysAoi^dtatov d^av sItj . . stsQav . . . sitv tatg ita^

Qadedo^ivaig oi fiyjTtots tcaQads^ch^sd'a (cxi: -ds^d^sd'a) 0ta^Lv

563, 20. 24. 29, wozn man vergleiche, wie er sicli gegen die Sta-

seislehre des Aq[uila (-Syrian II 162, 22 Rabe) verwahrt : tavta

ds iiYj ovrco ^avsl7]v &6ts xal jtagads^a^d'aL. Das Norgeln nnd

Tadeln geht so Seite fiir Seite; mir selten findet der Verfasser

ein anerkennendes Wort, wie sxsqol . , . scpa^av . . . xai tovto

fisv otf Ttdggco moTtov, aAA' £%otto dv tivog hyiovg^ %Qyi \isvtoi . . .

329, 16ff.; wirkliches Lob befremdet geradezn: tdyv o'h ^stQiayg

i(5tlv YiTCOQYiiisvcov utagd jcoAAotg ts dAAotg xal ovx TjXLOfta ys A%'a-

va6lp . . . xo^tipotata ds "Ad'avd^iog to aTCO^oii^evov dtcsAii^ato

611,29. 612,7 Da6 dieser Scholiast sein eigenes Licht nicht nnter

den Schejffel stellt, versteht sich : xacv7]v tiva dida^xaAiav svtav^a

6 ts^vixog fi^tv Tta^adldcoOi . . . S^sv xal 0(pdAAs6d'ai> totg tcoAlolg^

^dAAov ds ^d6L 6xsdhv sdo^sv. 6 ds ^a^'vtigav tivd xal yAapvgdv

'fj^tv dida^xaAtav ivtavd'a avaxaAvjctcov kAa^s tovg YCoAAovg 124, 3 ff.

Oder rj ds I'^tri^i.g, ol^ai^ ov ta>v s'dAvtmV o'dds %aQ ksQOig ngd ys

Yj^av ijp^ato (618, 7). IJnd diese Arroganz ist mit Stupiditat ge-

paart; seine Lysis an der Torletzten Stella ist eine Dnminheit.

Selbst Taschenspielerstiickchen warden nicht verschxnaht, wo die

Mohrenwasche seines Hermogenes nicht gelingen will: palvstat 6

12 *
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^EQy^oydvrjg (irj advTcc xoig srpo ccvtov Ttsi&djisvog
,

&XKd jrpoffsjtt-

vo&v iuvTov td TtaQEL^evu toZg nalaiotEQOcg, aid's fiojv Ttdvra tt]

{pvesL Tfj oixEia Ttietsicav, akl’ inovoav xai roZg iavrov zivu Ttag

itBQWV ETtlVaZl^ilSEe&M, EV&EV JtQOGE&rjXE TO 'tdxCC d'av sigsd’Etl] TCaQK

zavra sldij zivd’ (161,26ff.). Dafi daneben die auch sonst denScbo-

liasten gelaufigen Mittelcben zur Anwendung kommen, verstebt

sioh, wie E’^tjzTjefav ds zivsg mS’ccv&g, did zC xoivhv zb Xafi-

^dvEi . . . XQog 8 (pafiEV 6zi %aza%Qri6zixS>g exkXeiSe ^tjzilfiazcc (138,26),

und das ist noch gestoMen; denn die Erklarung steht auch beiMar-

cellinus (IV 138,14 W.) and wird eben aus ihm stammen. DaB xinbe-

queme Aporieen einfach ignoriert warden, ist mit Sicherheit an-

zunehmen; wir konnen solcher alterer Aporien, die unberiicksichtigt

geblieben sind, noch nachweisen. Viele von ihnen mogen deni

Verfasser nnbekannt gewesen sein; fiir alle ware dieseVoraussetzung

unwahrscheinlich. Die Taktik des Vogels StrauB war eben zu be-

quem. Ein sicheres Beispiel u. S, 195 zu Hermog. 154, 12.

Aebnliches findet sich ja, wie allgenaein bekannt, auch sonst

vielfach in Scholien, aber dock auch nur Aehnliches. Es handelt

sich hier eben nicht um eine den Scholien eignende Erscheinung

in ihrer AJlgeuieinheit
,
sondern in einer besonderen Auspragung.

Diese sonst unerhorte Intensitat des polemischen, schulmeisternden

Tones giebt dem Kommentar seinen Charakter, individualisiert ihn

in Mitten gleichartiger Schriftstellerei. Das zu zeigen, babe ich

die Belege gehauft; zugleich ist dadurch klar geworden, was hier

zunachst zu Beweis stand, daB der vorliegende Kommentar jener

inoexEaig fisydlri, als welche der Verfasser des Proomiums mit

demosthenischem (IV 16) Worte (s. u. S. 207) seine Tendeuz selbst

wertet, in vollstem MaBe entspricht.

Doch wir haben einen absolut zwingenden Beweis fiir die

Zusammengehorigkeit dieser Prolegomena und Scholien. So miB-

giinstig unser Scholiast iiber andre Leistungen urteilt : ein Mensch,

den ich absichtlich bisher nicht erwahnt babe, ist fiir ihn einfach

Autoritat, ein ITau log. Nirgend setzt sich der Scholiast mit ihm
in direkten Widerspruch, vielmehr ist es ihm meist nicht genug,

einfach seine Debereinstimmung zu bekunden; bei diesem Paulos

ergeht er sich gern in bewunderndem Lobe. Einige Zuriickhaltung

iibt er ihm gegeniiber nur einmal, bei der Lehro vom Unterschiede
der dvziXrpjjig und der ^Ezdlritliig (234 , 20—235 , 24). Er fiihrt da
zuerst die von Syrian (II 154, 24ff.E,.) gegebene diaipogd vor, wonach
in jener die Person bedeutend, die inkriminierte Tat unbedeutend,
in dieser das umgekehrte der Fall ist

,
vervsdrft dann eine

Ansicht des Antipatros, ohne sie tiberhaupt anzugeben, und
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scUieBt mit scarce TlavXov ds tbv ij^atSQOv a%QL^s0tSQav
6Laq)OQSiv 7t q sr sov

,

wonach die ^atdlrjTjjLg stets auf ein

Gesetz, die avtUriij^ig anf Sitte oder Natur oder Gesetz zariick-

greife
,

sodaB die beiden Bebandlnngsweisen sick nur in der

Bernfung anf ein Gesetz berlikren. Dock kommt ihm dieses

Untersekeidungskriterinm nicht bedentsam genng vor, nnd so er~

Hart er die mit der syrianischen kombimerte 8va(poQd des Por-

phyrios flir kinlanglick: d7c6%QYj ovv rj UoQcpvgtov Siaq)OQd^ imard-^

ascog de a^tov %xL Hiergegen kalte man seine sonstige Art, ikm

liberflilssig sekeinende Ansickten abzaweisen
;
und dabei ist dies die

einzige Stelle, an welcker er sick Panics gegenliber so reserviert

— man liberseke aber das Lob in anQi^aatigav nickt — verkalt.

Sein wakres Herz kommt in folgenden Wendnngen zntage: t-qtet

ovv ivtavd'a JJavXog 6 ^^ccg — UavXog ^av oi)v 6 yi{ia-

xegog cpv6iv oxStco %a%d xq6%ov SiayvGi rov nacpalaiov^ fiovog

dij tCbv TtcoTt or a rovg aigTHnavoig aTCt^tdg ^aa)griyicc0uv 525,27. 527,

31 if. ^Ev%av%'cc yevo^iavog 6 rj^atsQog JJavlog xd%a dv Sioiaicog

(K 6) s(pr^ . . . TcdvTcov 'ydg a^rig ijCLdga^ovtcov (cxi: vtcoSq,

cod.) TO %coQLOV %al TQ^ovTov ^ovov a7tt^vrj0d'8VT(X)v . . . avtbg a%XdTvva

T6 Tijv ccTtOQcav %al akvxQv (cxi. : dSvvaxov cod.) on KaxekcTCSv. . . . ro ^sv

o^v Ttagd x(p xa%vi7i(p %cogLov ovxco %d6rig a%a%'dg%'ri ^rixYi^acog 0Q%'^g xs

zal dzgt^dbg s%aiv a7Co8ai%%'av 619, 23ff. 621,25. Endlick itagicpavag

... TO avxavdav v(pogfiovv^ jtXatdxov (dock wokl Tclat^xrjv) ya 8ri%ov%'av

aig dicogCocv xijv agxL 'fjfitv &7toXsXv^avifiv TCagsvayzbv
,

&6x^

at ^rj XTjg Ila liXov a%axv%a 8 a'^iih^ am g^ xd% av ^ixgt' Ttavxbg

a^Bvav dXvxov ... to 8a g rjx og tZTjg dyaX^a, IlavXog^ mdC Ttcog

TO %(ogiov azdd'Tjga xijg ^rjxTjeamgj und die Erklarnng des Paulos

sekliefit mit den Worten dtojrfp 6 7cdv6ocpog ^Egpioy avrig xb

liaxd xYiv Ttagaygaep^v ^'ijx'yjfia acpri zaxd xtvee SLaigaLijd'aL tmv Xoyizcbv

(Std^acov 624, 18iF. 625, 29 f.

In welckem Verkaltnis steht nun dieser kmser Panics’ zum

Sekoliasten ? Znr gleicken Rednerscknle gekoren beide
;
das wlirde

anck okne das wiederholte '^^a'xagog nnd das ihm gleickwertige zoed'"

7jp.dg einfack aus der bei diesem abspreckenden Sckriftsteller nnge-

woknlicken, panegyriseken Spracke folgen. So sprickt der Schiller

von seinem Lekrer nnd Meister: ijv xmv p,av %aXaioxigmv dvSgmv

o88a alg, 6 8a 4} ^ axe go g dvavga SidddzaXog^ i(p g3 zal pidXi(3xa

d^iov aya6%'ai xbv av8ga x^g 8 a^ioxrjxog Ib3jl3 nnd igovp^av ovv

zoii'ipoxaxov X6yoVj avgTjfia bvxa xov rj^ax agov 8 lS a 6 zdXov 227 , 22.

Jetzt verstekt man die Worte der Prolegomena i7tt6%voviisd'a

touto %dvxcog II a li Xov xov Tcdvv 8 ovxog ri^tv &'jtoq)Uiva6d'ui

erst ganz. Der Rketor Panics gab seinem Sckiiler
,
dem Seko-
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liasten, das Thema, den Hermogenes gegen alle Bemangelungen

und Angriffe zu verteidigen.

SoUte Mernacli noch ein Zweifel an der ZnsammengeBorig-

keit von Prolegomena nnd Sckolien besteken, so wird er beboben

durch das Selbstzitat des Scholiasten: i<pd6%o^sv yocQ iv &Q%fi toy

7tQo%£t6d'Cii 7C£qI t^v xetpaXaicov slTtstv 342, 5;

das geht auf xinsere Prolegomena
,
und zwar zunacbst anf die

W^orte 6K07tbQ ^isv ovv i^vLv avtS TtsQl z^g sig zee %EcpaXcci(x Stui-^

Qe0Bmg bItcsVv zebv ^rjzOQm&v ^rjzri^dzmv 40, 16, des weiteren aaf die

ganze Auseinandersetzung tiber den Titel des Hermogenesbnehes.

Der Verf. referiert nnd bestreitet die G-rlinde derer, welcbe das

Staseisencheiridion mit clem generellen Titel Texvti Qrjzogtmj liber-

schrieben, obwoLl aTcavzsg (42, 24) . . . l'6ii£v ozc Ttegl zfjg Sbg za %sq)dXai,a

dLaoQE^scog z&v qtizoqlk^p ^fjzriiidzcov SLalsyEzcct^ ml aizbg de iv

z& zovz<p cpzi^iv ^). si ds ml Sl ez£q6v zcvcc Xoyov oiizog ixS'

yQCiij)£Vy e8ei zhv X6yov avtovg &7to8cd6vDCL %ccl 'ijjLXag cc7tO(pccivE0Q'CiL

Zzi zm yavLTcm ixQ'ijocczo . . * zovzojv (43, 24) dh odzeog ixbvzaov So-

%ov0b %ul^g zijv &Qii6zzov0av i7icyQaq)riv z^ oXp mzd zb i^aiQszov

iTcl TO 0vvzay{ia zovzo ^szEvsymiv of zijv dQX'flv zavzijv iiWLvoij^ccvzEg

zrji* s7CLyQCcg)T/lv * 6 ydQ ZExvL%hg oif tcqq^Cez^v^ %(x%'d7tEQ SsSziXmm^ZEv

&XXic ml 6(p6SQa xccd'ccTtzszac twv iittygarliavt^v Tdxvfjv QrizoQL%iiv zb

JIspl ScmpE0£G>g^ ml zovzo 0a<pcbg iv zrj ^LcciQB^sc z&v avzcd'Eztxm'

£i06i[i€^a 0zcc0€(DV^). [zi zb XQV^^^ov,]'^) oi fiijv dXXd %al zb IIeqI

iSacbv ^L^Xiov svsm zmv xscpaXatcov mQaXa^^dvszai^ * Si i%sivov

ydQ zavzee avccTcXriQOv^sv %zX. Wer dieser Literatnr femer stebt,

wird dieses Selbstzitat vielleicbt weniger beweisend finden: denn

von dem 0%ozc6g mtisse der Regel nacb in j e d e r Einleitung die

Eede sein, also sei es nnr natiirlicb, weim jene Verweisung aus

den Sebolien aucb in diesen Prolegomena ihre Beziebnng finde.

Das hieJBe die Verbindung tiberseben, in welcbe bier der Absebnitt

iiber die sTcoyQcctp'ij zu dem liber den 0%O7c6g gesetzt ist; sie beide

zusammen geben die Ansiebt des Verfassers, daB das Staseisbneb

mit dem Titel ^tceqI SccciQB^awg zav xsepeeXaiov^ die seinem In-

balte entspreebende Bezeiebnung finde. Das ist aber durebans

singular, sacblichwie formell. DennHermogenes’Worte (11133, 12)

tceqI zfjg ZG}V %oXizixQiv ^zjzrifidzcov 3iccLQE0£(jog sig zd XeySiisva

1) avrol — (pccaCv der Text bei Wak. Herinog. II 133, 12 Sp. Ss tfjg

ta}V i!toUzL%cav ^titrifidzcov ^LCciQsasmg sig rd Isyofisvci %S(pdXccLcc 6 Ibyog

vgi. Z. 21

2) Das gebt auf die kurz vorber zitierten Worte.

3) Diese Yerweisung entspriebt also der Kuckverweisung 342, 5.

4) Zii tilgeude Kandnotiz zix 44, 6 ft
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%B(pdXavci 6 Adyog yLvsed'ix) werden damit willkiirlich gewandelt. Die
anonymen Prolegomena IV 29, 19 (verkurzt VII 17, 16) sagen ricktig

0%o%og xov ^i^XCov tcbqI diavQsascog TtoXix tKcbv cov

ebenso wie die VI 39, 24. Tb^vt] QrjxoQtK'i] liieben das Buck die einen,

wie die sckon angefuhrten Stellen zeigen, andere gaben ibm den

uns gelaufigen Titel jisqI weil sie darin seinen Zweck
ansgedriickt fanden, daher of da IIsqI (jtcc06cov i7tiyQciq)OVT6g tbv dX'Yjd’Tj

rov 'tsxvoyQdq)ov 6Korcov moinf^6avto: so VII 20, 1 (= IV 34,30).

Also nur anf nnsere Prolegomena nnter den erbaltenen passen

die Worte jener Verweisung 7CQo%ei6%'aL avx^ Ttspl S&aLQs^scjg

xcjv %£(pccXaL(Dv sItcblv^ nnd man bemerke, wie scbarf der Scbo-

liast 342,7 fortfalirt: x} df sig x cc %6 ip dXat a 8 ta l Qs^cg p,6vocg

BTti^ aXX s i xotg ccy&6LV,

Haben wir somit in diesen Prolegomena und Sckolien im

Wesentliclien die einkeitlicbe Arbeit eines bestimmten Indiyidutims

— icb nenne es bis anf weiteres den Anonymns —
,
so erkebt sick

bei der dieser Literaturgattnng eigenen Ueberlieferungsgesckiclite

zunackst die Prage nack dem Znstande, in welckem das Buck anf

nns gekommen ist. Die Sckolien bewakren bis znm Scklusse des Ab-

scknittes tcbqI iisxaXijiljacDg (643) die selbstgefalligeBreite, welcke dem

Anonymns eignet. Mit TtsQl avxtvo^iag (644) werden, wenn man die

sicker eingesckobenen Stiicke anssckeidet, die Erklarnngen plotzlick

seltener nnd zngleick kiirzer, so da6 dieser Abscknitt sowie die

beiden folgenden tcsqI avXXoyL^piov nnd ^sqI &ii(pL^oXtag nnr wenige

Seiten eines Textes fiillt
,

der den gleicken Ursprnng wie die

friikeren Partieen erscklieBen laBt. Es ist ganz ansgeschlossen,

daB dieser plotzlicke Umscklag in einem Erlakmen des Verfassers

selbst seinen Q-rund kabe. Wo der Anon, sicker vorliegt, wie in den

breiten Sckolien 662,26—653,31 nnd 682,16—684,10, zeigt sick

seine ans den friikeren Teilen bekannte Art. Die Deberliefernng

kat die letzten Abscknitte dieser Sckolien eben nickt anders be-

handelt, als sie den Scklnfi von Sckoliencorpora gemeinkin zn be-

kandeln pflegte. Andererseits ist dem Bncke des Anon, fremdes

Grnt eingefligt. Bei einzelnen dieser Znsatze ist in den Hand-

sckriften sogar nock die Provenienzangabe erkalten. Ein Stlick

tragt das anck sonst bekannte Lemma 'Avauiygdcpov (666). Be-

sonders starken EinsckuB kat der Kommentar des G-eorgios Monos

geliefert
;
nack Sckillings PnbKkation lassen sick die Greorgiosstlicke

leickt durck Konfrontation aussckeiden. Sie waren sckon vor dem

Hinzntreten dieser Pnblikation zn erkennen, nnd zwar samtHck,

nickt bios die drei, welcke den Namen des Greorgios direkt tragen

(656—666; 676—682; 690—695), d. k. anck 245, 7—250, 13 ;
367,
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23—362,32 (s. Schilling 681 f,). I'm 246 IF. geniigte der christ-

liclie Eingang &q%6(1£vol 6vv %-e6 tyjg SiuQhscog xrL-, hinzutrat

die imr in diesem Teile des Kommentars sicli findende Nennnng

des Sopatros nnd Menandros (247. 248). Der Art des Anon,

wlderspriclit dabei ganz das wortliche Zitieren, wie cs liier aus

Sopatros’ ^taiQ^sstg (247, 11—20 = YlII 82, 26—33,

4

und 247, 26—30 = VIII 64, 12—16) raid aus Menandros’ Hermo-

geneskommentar geiibt ist
;
endlich der neue Einsatz des Scliolions

260,14 dgji^oftEvtjg T7jg dtaigeffscog.— In 367, 23 if. verrat den ver-

scbiedenen Verfasser ebenso die dem Anon, ganz fremde Wendung
xaMi0T;t]v 'fifitv itagadCdeiSiv ivzavd'a 0i]ftsi(o0 tv 6 Tvgavvog

cpd0xoav xtL wie die darin entbaltene Nennung des Tyrannos,

der dem Anon, sonst fremd ist. Nach Scbillings Publikation steht

sicker, dad Greorgios nickt zu den QueUsckriftsteUern des Anon,

gekort, sondern dad die ikm entstammenden Stiicke als unver-

arbeitete und leicht auszusclieidende Brocken iiber den zu Grunde
liegenden Kommentar ausgesckiittet sind. — Auck sonst ersckeint

nock mannigiack Gut, welches ersichtlich nickt unserem Koinmentare
zugekort; zam Ende kin iiberwuckert es ihn sugar. Am Scklnsse

dieser Dntersuckung (S. 216) wird sick die literarische Erklarung
fiir diese Ersckeinung in ihrer Gesamtkeit ergeben. Dm der

Untersuchung selbst willen mud ick nock auf folgende Einzelstellen

eingeken. 689, 6—13 mit dem Zitat 'J-^ivtig iv rfi te'xvi] ^) gekort

nickt dem Anon.'; nickt etwa weil es das einzige Apsinoszitat bei

ihm ware, sondern weil ikm die Nennung des Biicliertitels ebenso

fremd ist wie die Eingangsformel ^(Jra'oi/ &'rt. — Eortfallen fiir

den Anon, auck die beiden Zitate mit dem Nanien des Eustathios.

Das Sckolien 646, 12 Tovro to 7taQddsLy(ia^ ibg iv tt]

d'ijlcoxai. iTtb E'datad'iov entscheidet sich gegen Hermogene«, steht

also in kontradiktorischem Gregensatze zti deiu Thema probandum
des Anon.; zudem ist dessen Polemik gegen Eustathios gerade
fiir diesen Punkt erhalten (s. u. S. 191). Nicht anders steht es

mit dem Scholion 613,10—24, das den Eustathios nennt; einmal

1) I 2, 304,4—9 Sp. Der Excerptor benutzte eine dem bekannteu Paris,

gr. 1741 (Mer B) verwandte Handschrift, also iiicbt den Text des fur Apsines
besseren Paris, gr. 1874 (A). avxijv Diva%ciXoviiEvoi> B Scbol, : %(ztcc tamtiv
ns(paXcaov(isvoLA; ds rj B Scliol.: Ss A; was riclitig ist, bleibt zweifelliaft

,
trotz

Greg. Cor. VII 122(5, 13, der sich zuA stellt, und trotz der Parallele Aps. 311,11
Ss '^^oTtoda. — Mit rt ds A Scliol., tl ^ccl B ist nicbts anzufangen. Greg.
Cor. gebt sonst an sehr marlcanten Stellen mit B, z. B. 299, 10 TtccQaXccfi^avofisvov

:

Ttccgayo^Evov A; 298, 5 yiyvoiiivov tov Xoyov: fehlt A, geliort in den Text; 301,17
AvnovQyov Evpovlov mv A, falscbe (Hyperid. fr. 118 Bl.*'^) Konjektur, wie tcov zeigt
bo schwanken die Zitate aus byzantinischer Zeit iiberhaupt

; anders frtiber
;
s. u. S. 213.
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liat es den EiDgang ietsov ort, zweitens geliort es iiberlianpt nicM

an diese Stelle nnd erweist sich scion dadurch als spateres, de-

plaziertes Einschiebsel. Es handelt sich um die xscpaXaia der

srdeig xgayfianxi] ; diskntiert wird die Anordnung der xscpdlaia.

Diese Diskussion gehort entweder an den Anfang des Abschnittes,

d. b. vor die Bebandlnng bezw. Kommentierung der einzelnen

)c£q)ccXaia, oder an seinen Schlnfi. Das Sckolion stekt aber mitten

in der Eeihe zwiscken dem evdo^ov and dem Ov^cpegov. Dazu

kommt, daB aucb das nnmittelbar vorhergebende Sckolien 613, 7 ff.

ans dem Sopatroskommentare (= IV 756, 1—IB) eingescboben ist ^).

Fur weitere Einzelkritik ist bier nicbt der Ort; sie wtirde obne

vermebrte bandscbriftlicbe Hilfsmittel leicbt ancb unmetbodisch

iibereilt erscbeinen. Scbolien mit Tadel des Hermogenes ,
band-

greiflicbe Dnbletten, deren sicb nicbt wenige linden, rein text-

kritiscbe Erorternng nnd Anfubrung von Varianten, die um ihrer

selbst willen anznfiibren der Anon, verscbmabt, Einfiibrungen mit

Isriov, G'^fistmreov : das sind im ganzen die meist direkt vernrteilen-

der, stets verdacbtigenden Indizien. So ist mancberlei fremdes

Gut zu dem Kommentare des Anon, binzugekommen nnd bat ancb

Stucke darans namentlicb zum Scblufi des Bucbes bin verdrangt;

gleicbwobl stort es den Eindruck des Bucbes als eines Ganzen nicbt.

Der Zuwacbs ist gegeniiber der gescblossenen Masse des Ursprung-

licben namentlicb im Anfang verbaltnismafiig gering, nnd zweitens

scbeidet er sicb in Edge der durcb seinen Zweck scbarf aus-

gepragten Individualitat des Kommentars meist mit Leicbtigkeit aus.

Icb komme zu den Prolegomena. Inbaltlicb macben sie einen

entscbieden besseren Eindruck als der Kommentar. Es feblt nicbt

an Polemik, aber diese ist gemaBigt. Das Ganze ist substantieller

und klarer. Das Urteil iiber ibren Erbaltungszustand wird durcb

die pedantiscbe Art des Verfassers, oder ricbtiger, der Scboliasten-

traition, die Disposition genau vorauszuschicken, erleicbtert. Die

Ankiindigungen finden stets ibre Erledigung:

1 : .35, 2 zQiu xavta Sst nQcbrov sidivui
,

si iaxiv SArag qxixoqm'^ =
35, o— 36, 13

SsvxsQOv de S xC Jtoxd iffxiv,

sixa 6noi6v xL isxtv

36, 14 f. XL £0X1,

xal oTtOtdv XI, xcc-

xddrjXov &'Jta0ov

II; 36, IS xivi 3tccq)£Q£t SiaXsxxiX'^g]

1) Naclitriiglich werde ich auf den Nachtrag Fuhrs, Bli. Mus. 1896 LI 164

aufmerksam ;
er bringt die Probe auf meine Kritik: das Scbolion fehlt in den

Paris, gr. 1983 und 2977. Korrekturzusatz.



186 Bruno Keil

otQmov ihsv z'fj HXt] = 36,17—19

liitBixa tocg dgyccvotg = 36,19—37,16

hi . . ocal rco zbUi — 37,16—20

rstdcQTfj diaqiOQA rj anb %ov tonov — 37,21—38,1

falscUicli als Staqxigdq nennt man noch

f^v t£ &%h trjg ciicayyskiag = 38,2—

7

xal (rriv) axb xov 0%iiiiiatog = 38,7—21.

Ill : 38,21 %sqI xoiag QTjvoQix'fig 6 Xoyog x:Q6x£i.zai. Fiinf ^i]zoQixai':

a) &l7}d"}ig 39,6; b) ipsv$7]g39,&j c) zj ottd’ccv'il (fidffri zotjzmv)

39,8; sie zerfallt in a) die ipvffixtl 39,10 /?) ijiTzscQix'il 39,19

y) ZBj^vcxij, ‘zceqI '^g vvv vifitv jtQoxectai liyEov' 39,23.

IV: 39,25 6 |3iog tov zs%voyQd<pov = 39,26—40,12

V : 40,12 iml xavzbg S'e jit^Uov .... Sst zee zavza ^rjzetv

a) zcg 6 exoTtog — 40,16—25 (1)

b) zt zb = 44,6—47,26 f6)

c) zig di iTCeygcaptl = 41,16—44,5 (5)

d) ei zov Ttalaiov yvvjeiov zb ^e^Xeov = 41,6—16 (4)

e) zig (')]) zd^ig zzjg Avccyvaascog — 40,29—41,6 (3)

fj ztg fj sig zet iiSQri zofi'if = 40,26—29 (2)

Mit Ankniipfung an das XQi/idiyeov folgt als Schlub die Widerlegung
zweier philosopbischer Angriffe:

1) es gabe keine zi%vri ^tjzoQix'^ 47,30 (25)—48,22 ®),

2) es gabe keine ezdeseg ^r^zogexi] 48,22—49,3.

Es ist keine Liicke nachweisbar, auck nickt in den Unter-
abteilungenlangerer Abseknitte wie dem iiber das xQ^ainov. Spatere
materielle Erweiternngen feklen gleickfalls. Das SckludkoroUar
ist gegen jeden Verdackt dnrek den Ruckweis (47,26), mit dem es ein-

geleitet wird, depr^iEv dvazaga (=44,7ff.) zevag dzcoQstv gesekiitzt.

Die Anordnnng der einzelnen Teile ist fast riicklanfig gegeniiber der
Disposition, wobei die Teile nack dem dnrek ikre Bedeutung be-
dingten Umfange geordnet sind, nur dafi die ,Disposition‘ als

Ankangsel des eixozedg bekandelt wird. Am Scklusse vermiBt ma-n

eine der sonst iiblicken Uberleitungen zumTexte; ob bei der Los-
trennung der Prolegomena von den Sekolien eine derartige Eormel
verloren gegangen ist, mu6 vor der Hand dakin gesteUt bleiben^^).

Im G-anzen ist mitkin das Ergebnis nickt nngiinstig. Die

1) Diese Zalileu geben die Keibenfolge der Teile in der folgenden Aus-
fiibrung an.

2) Fiir die Art der Argumentation s. u. S. 182.

3) Die Worte 47,31 f. sind scliwer verdorben; der geforderte Sinn ergiebt
sich aus 48,28 f.

4) Tiber diese ScMuJ3partie der Prolegomena s, u. S, 208.
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Prolegomena sind vollig intakt; von den SchoHen haben wol die

letzten drei Abschnitte erbeblicli gelitten; sonst aber sind sie viel-

fack in groJSeren Abscbnitten als kompakte Masse erbalten. So diirfte

kaum erkeblicbes von dem Materiale verloren gegangen sein,

welches das Buck znr Beantwortung der literarkistoriscken Frageii,

die es nns anferlegt
,

einst entkalten kat
;

es sind dies Fragen

nach seiner Zeit
,

nack seiner literarischen Stellung und Form
nnd nack seinem Verfasser.

Die nntere Zeitgrenze liegt anf der Hand. Mogen anch die

sckon zitierten Worte der Prolegomena of ^sv yccQ otoXXol tmv

0oq)L0tcbv o\)ds dvo^d^SLv &vi%ov%ai avSQa xo0ovxov iv ts^vt]

disvsyxdvTcc in dem %oXXoC ubertrieben sein, so viel zeigen sie

dock, daJB wir in einer Periode steken, wo man den diirren Leit-

faden des Tarsiers nock knrzweg verwerfen konnte, wie das Syrian

z. t. wenigstens getan hat. Filr die byzantiniscke Zeit ist Hermo-

genes einfach Antoritat
;
nnr von ihm kat sie ein Staseisbnck bewahrt.

Unsere Uberlieferung der Tecknograpken setzt mit dem 10. Jakr-

knndert ein; das beweist, da6 die frlikbyzantiniscke Renaissance

im 9. Jakrhnndert den Hermogenes als den ,T£%voypc?<
3
pog‘ liberkam

von jenseits der dnnklen, auck filr die Technograpkie literarisck

toten Periode der Jakre 650—800. Wir dllrfen, wenn wir dem

Anonymns nickt alien Grlanben verwekren wollen, nicht einmal

bis in die aufierste Grenzzeit kinabgeken; denn filr sie mnS Her-

mogenes sckon der gewesen sein, als den ibn eben die von ikr ab-

hangigen Byzantiner ubernakmen. Hock muBte zur Zeit des Anon,

filr Hermogenes gekampft werden. Tatsachlick flihrt der Kommentar

mit seiner lebkaften, ersichtlich aktnellen Polemik in die Zeit

blllbender Kampfe der Tecknograpken, wie sie nns gerade in den

letzten Jakren dnrck mekrfacke Mitteilnngen ans Hermogenes-

kommentaren lebendiger geworden sind. Direkt beweisend ist

196, 24 (psQezac a%0QCa yBXoiotdzri . , . %ovxo ds Tr.oXXTjg

dvoCaq ^s6r6v, Damit ist nickt Antiockos von Aigai gemeint : der

glossierte die Person seines Zeitgenossen Hermogenes
,

nickt

dessen Lekrblicker. Diese Aporie stammt ans einer Rketoren-

sckule Antiocbiens
;
die keftige Art ikrer Einfukrnng lafit dentlick

Scknlgegensatz erkennen; das wird bald ans der Zitierweise des

Anonymns klar werden. Damit sind wir in die Zeit vor 638

gebannt, wo Antiockien dnrck Ckosroes Annscbirwan den Todes-

stob erkielt; nack seiner Wiederkerstellnng dnrck den allerckrist-

licksten Kaiser kieB es Tkeupolis. Dieser Zeit entsprickt die

1) PMlostr. V. soph. p. S3, 14 K.
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pagane Form der ScFrift ^)
;
man Falte dagegen die solenne Formel

des Greorgios Monos 6i)v octl, Icli finde keine Spur

aus cliristlicher Spliare; denn 118,24 ovdav yag mcpelal to hvqlov

UaTQog^ iav (irj aid^ Atco L6tOQLag ^ Tcgd^emg (‘wol-cov) avtov rig iariv ist

IjETQog SiUB nsQiKlfig von einem christlichen Sclireiber korrumpiert;

vorker gekt (Z. 19) 6 Arjiiood'svrjgj und das Gain^e beziekt sick auf die

Worte des Hermogenes II 134, 1 Sp. td ^gi^^ieva xal hvqiUj otov

6 nsQixXyjg, 6 ^'rj^oa^'avYjg. Das stimmt zu dem terminus ante

quern c. 530 -).

Die Bestiinmung der oberen Zeitgreiize geht natiirlick von den

zitierten Sckriftstellernamen aus. In "Wegfall kommen die in den

oben (S. 184f.) ausgesckiedenenZusatzen vorkommenden Zitate. Nacli

dieser Bereinigung bleiben ’nur folgende fiir die Zeitfrage in Be-

trackt kommenden Autoren.

Abas 203, zeitlick iinbestimmt, dock wird die Aufzaklung

zwiscken Minukianos und Porpkyrios nickt sacklich, sondern ckro-

nologisck sein; vgL Ed. Schwartz, Eeal-Enc. I 19 n. 11.

Antipatros (von Hierapolis) 235. 244
,

Zeit des Septimius

Severus; vgl. Judeich in Altertliumer v. Hierapolis vS. 35.

Harpokration 2B4. 349 f. 432 f. 647 tf. 563; vor Metrophanes;

ick seke keinen Grand, ikn nock in das 2. Jakrk. zusetzen; Graeven,

Cornutus p. XXV. XXIX.
Metrophanes 360. 443. 652. 554. 556. 562. 626; 3. Jakrk.,

kommentiert Aristides, schreibt vor Euagoras.

Porphyries 203. 205. 596.

Atkanasios 432. 611 f. 619; liber seine Zeit sogleich.

Das smd sammtlichemitNamen zitiertenTecknographen in diesem

dickleibigen Xommentare; es wird eben immer mit tiveg, (paaiv

u. dgl. gewirtschaftet. Genannt sind, abgeseken von Atkanasios,

1) Ich drtlcke micli atsiclitlicli so vorsiclitig aus; fur das Bekenntnis des

Verfassers selbstfolgt niclits aus dem Buclie. In der Zeit von 350—450 wird die

Ttagd^oaig ebenso wie das Stilgefiihl aucli christliche Tecknographen nocli abge-

halten haben, frommes Kankenwerk ihren rhetorischen Lelirblichern aufzusetzen —
ick vermag mir wenigstens eine Proairesiosteckne nickt mit einem avv

zu denken —
,
aber um 430 kat es Georgios sckoii. Fiillt ein Autor am

diese Zeit oder spater, wie der Anonymus es tut, so darf man ckristlicke AuBen-
ornamentik erwarten. Im Innern der Lelirblicker treten 6 ^soXoyog u. a.

erst nack 800 auf, soviel ich seke.

2) Der Vergleick 345, IG ojj st %aC xi TtQotSQov sv'JtQsutsg xegog

vTCO^oxijv yQaii^dxGiv tcolov^ev ciTco^iovxsg avtb 5) yioXXwvxsg r) dXX<p %cp xQO'stcp

SiatVTCovvtBg, sixa vaxsQOv ci>btb rcbv yQccii^dtoDv dcvocTtXriQov^sv kcAveist nickts,

da das TtoXXoovtsg ebenso gut auf die Herstellung des Pergamentcodex wie auf
die Zusammenfugung von asXiSsg aus Papyrus gehen kann. Ubrigens sekeint mir
dies Sekolion nickt ganz gesickert fiir den Anon.
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niir Schriftsteller aus der Zeit vor 300. Niemand wird darnacli

den Anonymns datieren, der seine wirldiclien Zeitgenossen hinter

den TLvdgy sviot n. s. w. geflissentlicli versteckt. Die Haufigkeit

der Zitate ans Metropkanes lafit wenigstens daran denken, daB

dieser Sckriftsteller selbstandig benutzt isi; alle anderen Zitate

sind ans zweiter nnd dritter Hand. TJnd was flir den nach Metro-

phanes am meisten genannten Harpokration gilt, muB erst recht*

flir die vereinzelten Schonpflasterchen der Zitate ans Porphyries

gelten. Jener aber kommt ihm teils iiber Metrophanes, wie 349 f.

nnd 562f. zeigen, teils iiber Athanasios zu, wie der Umstand beweist,

daB 432 f. erst ’Ad'avcc6Log
^
dann ^A%'avuCiog xai ^AQ7t07CQccTiG)v, end-

lich xatSc Tov X6yov ""AgTtozQatLcjvog zitiert wird; so ist anch die

"Wendnng 254 altiav . . xriv %atcc ^AQTCOKQcctCmvci ein Anzeichen flir

indirekte Benutznng. Nach der ganzen Art des Mannes
,

seine

eigentlichen Gewahrsmanner einfach tot zn schweigen, kann ich

auch Athanasios nicht mehr zu ihnen zahlen. Wir haben von diesem

viel mehr Gedrncktes nnd anch TJngedrncktes als die Pragmentzu-

sammenstellnngen bei Gloeckner (p. 99 sq^q.) nnd Schilling (p. 738 sqq.)

vermnten lassen. Sicher ist, daB er nicht nach Sopatros, eher vor

diesem schrieb; er stammte ans Alexandrien bezw. lehrte dort.

Ein nnedierter Anszng ans seinen Prolegomena zn den Staseis

im Matrit. gr. 59, von dem ich eine Abschrift besitze, hat die

TTberschrift A%'ava0Cov tov 6o(pi^xov Als^avdQsCag %%X, Mit dem
grofien Athanasios wird ibn niemand mehr, obwohl das geschehen

ist, identifizieren; aber das wenigstens scheint annehmbar, daB dieser

Alexandriner nach dem grofien alexandrinischen Kirchenfiirsten den

Namen empfing. Dann ware er nach 328 geboren
;
das whrde sehr

gilt zn der Zeit des Sopratros passen, anch wenn dieser alter sein

sollte, als die geltende Meinnng ihn macht. Schrieb nnn Athanasios

in der 2. Halfte des 4. Jahrh., so gehbrt diese Zeit schon einer

fhr den Anonymns langst vergangenen Epoche an. Er kann dar-

nach nicht wohl frhher als etwa nm 480 den Kommentar ver-

fafit haben.

Diesen SchluBbestatigt dieUntersuchung der eigentlichenQnellen

des Anon, Sie ist nicht ganz leicht, weil wir es bei den Techno-

graphen nnd Hermogeneskommentatoren nicht mit individnellen

Schopfnngen, sondern mit einer jeweilig nnr leicht individnell

schillernden TtaQccSo^ig zn tun haben. Es whrde der Mhhe nicht

lohnen, im Einzelnen festznstellen
,
wo nnd im welchen Grade

der Anonymns sich mit Syrianos, Sopatros, Marcellinns berlihrt.

Der Berhhmngen mit ihnen finden sich tatsachlich viele wenn,
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aucli die Kritik viele als den Znsatzen angehorig anszuscheiden

hat; aber keiner von ihnen ist der eigentliche Quellschi-iftsteller

des Anon. Dieser fnfit vielmehr — ob direkt oder indirekt, bleibe

bier noch dahingestellt — durchgehends anf Eustathios
,

dessen

Eragmente
,

allerdings nicht ohne einige Desiderata
,

Schilling

(S. 716—733) znsaramengestellt hat. Wer nach der Yeroffent-

lichnng der Zitate ans dem Christophoroskommentar den Nilos-

kommentar in die Hand bekam, muBte, wie Gloeckner es sofort

tat, sehen, daS Eustathios von dem Anonymus .stark benutzt

worden ist. Der Gregorkommentar trat dann bestatigend hinzn.

Ich filhre sanuntliche Stellen des Anon., fiir 'welche nach der

Parallelixberlieferung Eustathios als Quelle angesehen werden
muh, einfach der Reihe nach anf, um so erkennen zu lassen, wie

sich das Eustathiosgut iiber seinen ganzen Kommentar verbreitet.

Die Art der Beriihrung deute ich, je nachdem sie wortlich bezw.

fast wortlich (=) ist, oder nur aus der Ubereinstimmung im Inhalt

sich ergiebt (rvj), oder endlich polemisch ablehnend erscheint (>),

mit dem entsprechenden Zeichen an.

124,8ff. (besonders 215“.) rsj Nil. 93r: Gl(oeckner p.) 86ee,

Sch(illing p.) 717; Herm(ogenes Sp. II) 134,8.

138,4f. = Nil. lOlv: Gl. 85 gg, Sch. 717; Hermog. 135,22.

139.12 = Nil. lOlr: Gl. 85 ff., Sch. 717; Hermog. 135,20 f.

164.12 = Christoph. 79r : Gl. 78c, Sch. 730; Hermog. 137, 6 ^).

189,20 = Nil. 112r: Gl. 86 ii, Sch. 718; Hermog. 139,6.

190,19—26 = Christoph. 66 v: Gl. 78b, Sch. 718; Hermog.
139,7.

196,18-23 > Christoph. 79 v: Gl. 78 d, Sch. 730; Hermog.
139,20—23. Das Scholion ist im Anfang verstiimmelt,

dock ist vielleicht nur ein (pKfSCv tiveg ansgefallen : 'E^qyiv,

{(paoCv tivsg), ovtag sixstv, die Widerlegung folgt Z. 20
‘&g adi'xijfia' eijtsv. Er iibernimmt hier nicht die

Yerteidigung, welche Eust. dem Hermog. angedeihen

1) Rabe, Rhein. Mus. 1895 L 241 ff.

2) In diesem groBen Scholion 161,26—164,12 sind die Worte 163,18 iotiov

oTi ofioXoyovfisvcag vtco rb aTtOQov dcvcc^d'Tjcsvai interpoliert : es mufite dvdyopi^Ev

heifien; das Futnr hat der Scholiast des Parallelscholions 161,12—25. Dazu
letBOV. Die Rubrizieriing des Falles ist schon durch omca %al iv rovrep dXXijXcov at

TtQotdasLQ dvvsxovtcct gegehen 163,17. Der Zusatz geht mit Syrian 1142,1 vbv dTtoQov §v

%at7iyoQL'ix^ dv 'iiQO%o^SLlk7]v oi (pccaiv anf die gleiche Quelle znriick;

denn die Differenzen sind so stark, daB der Anon, hier nicht anf eine vollstandigere

Syrianfassung znriickgeflihrt werden kann. 163,19 naturlich pdxri, wie

richtig in der Disposition 162,13. Das gleiche Beispiel fur vb %avd tj^og %al

pdxriv Sopat lY 180,10 ff.
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lieB
;
denn bei Nilos ist jener selbst Subjekt zii aTtoloyslxai.

East, batte den ^AvBTcCyQacpoQ — das ist der Tadler —
zitiert und sofort bekampft {&7toXoyBltaC), Nilos hat

hier, wie oft, schlecht referiert.

200,6—15 = NiL 116r: GL 8511, Sch. 718; Hemog. 139,24

203,23—204,4= Christoph. 101 v: GL78e, Sch. 731 (Hermog.

140,2 If.)

212.4—

16 Christoph. 109r + NiL 167v: Gl. 79f (Sch. 732f.);

Hermog. 140,28. S. u. S. 207.

223,25 ff.> VII 646,12 (s. o. S. 184); mit 6 81 TCQay^axLK^g

alvai 6rd6£a)g xd slgri^iiva XLd'slg TCagadsLyiiaxa ^yv6ri6EV

ist dentlich der eine Eustathios bezeichnet.

258.4

—

10 rv.^ Georg. 9r: Sch. 719; Hermog. 143,5 f.

290,20—26 Georg. 46 v: Sch. 720; Hermog. 146,1.

294,11—295,1; 295,19 j9P.; 296,29—296,4 rN. Georg. 49 r: Sch.

721; Hermog. 146,8.

388,10—12 rv. Georg. 93 y: Sch. 722; Hermog. 162,16.

390,17—20 ~ Nil. 143 v = Georg. 93 v: Gl. 85f.mm, Sch.

722; Hermog. 162,30.

408,28—409,15 = Nil. 4iv: GL 80n, Sch. 722; Hermog.

153,17.

410,25—412,16 -- Nil. 43y Georg. 104y: GL 81 o, Sch.

678 ff.; Hermog. 163,24f. S, n. S. 200.

426,20ff.>426,8fP. >NiL 63 ry: GL 82p, Sch. 723; Hermog.

154,2. Der Anonymns leitet ein xfjg xd^smg xovSe xov

%£cpakaLOv ipt6QXi6B xig^ &)g oi naXcbg Btxi ^sxd xbv

yL6^bv xBxayiiBvov^ fahrt dann fort mit bxbqoi . . «|tovo'fc
;

das klart Nilos auf: %bqI x'^g yvmiirig xov vo^od'ixov

£%o^£v ^7]X'^(jai iCB(pdXat,cc {Zahl)^), xal jtQ&xov :xbqI xfig

xd^Bcog, 6 yccQ AvsTtCyQuq^og %al b rscoQyLog, ^ot^d^ficov

xs ml Evaxdd'iog B(pa(3av bxi yvcb^Tj xov vofioS^sxov Sg

(on) mJl&g sUxj ^Bxct %xX. Der xig des Anon, ist also

seine gewohnliche Quelle, Eustathios.

434,29ff.ru Georg. 119y: Sch. 724; Hermog. 159,4.

1) Die ganze Auseirandersetzting liber die ^stdatccaig avyyvSiirig wird aus Eust,

stammen von 202,26 ab; daher anch dieNennung des Minukianos und Abas neben

und vor Porpbyrios. 202,17—26 ist fremdartig, wie scbon die Einfubrung mit

arifiSKOTsov zeigt.

2) 'ustpdXccLov xccl die Hs.
;

die Typologie des Ausdrucks erfordert die Zabl

der %B(pdXaia in der Disposition.

3) Die Negation erfordert scbon der Sinn. Nilos bat der Deutlicbkeit balber

otL-vofio^kov binzugesetzt
,
dann aber vergessen, das durcb on iiberflussig ge-

wordene thg seiner Vorlage zu tilgen.
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438,20—442,10 Georg. 126v^Nil. 62 r: Sch. 725, G1.82q;

Hermog. 154,7. tlber diese ganze Stelle u. S. 199 f.

449,7 fP rsj Georg. 134 r ~ Nil. 69 v: Sch. 728, Gl. 83 r;

Hermog. 154,27. Nilos hat hier sehr flhchtig gearbeitet

und dem Georgios eine Polemik gegen Hermogenes zn-

geschrieben
,

die, wie Georgios selbst zeigt, vielmehr

von Athanasios herriihrt. Da Georgios nun Athanasios

als ihren Urheber nennt, nicht auch Eustathios, so wird

der Irrtum des Nilos sich auch auf dessen Namen be-

ziehen
;
dann folgte Eustathios ebenso wie Georgios

hier Hermogenes
,

so dafi der Anonymiis mit ihm im

Einklange steht.

461,10—12. 19—22 = Nil. 83 r (bis evZZafi^dvei,): Gl. 83 s,

Sch. 728; Hermog. 154,30.

462,23 ff. (xEQixxQv 24. 29) Nil. 83 r (tog d^ioXoyovfisvoi/ . .

jcaQEQ%sxcci): ebenda.

463,19-464,9 = Georg. 141 r; Sch. (728—) 729.

466,18-466,12 = Nil. 84r, Georg. 145 v: Gl. 83 1, Sch.

729; Hermog. 165,7. Vgl. S. 201.

490.9—

491,27 ro Georg. 157r: Sch. 730f. (wo die Anm. 731,3

irrig); Hermog. 157,29. Also ist 491,28—492,10 fremd-

artiger Zusatz.

496.27—

498,8 = Nil. 98 v: Gl. 83 u (Hermog. 158,1); s.

u. S. 199.

498,17—23 > Georg. 169“ v = Nil. 99 v : Sch. 678. 731. 764 f.,

GL 40 dd (84 v); Hermog. 168,4.

664.9-

28 ^ Georg. 181 v, NH. 125v: Sch. 732, Gl. 84wx;
Hermog. 161,23 f. Das Metrophaneszitat 664,9 stammt
hiernach sicher aus Eustathios, wodurch dessen Gut
nach obenhin bestimmt ist. Da Nilos die den Inhalt

von 534,20—33 wiedergebenden "Worte (Gl. 84w) an 566,12

xsyalfttrav anscblieBt, mufi auch das Zwischenstiick

666,1—12 Eustathios sein.

669.28

—

30 (xai xovxo i7Ci0xaxsov . . xotg iictXoyixotg, vgl. 618,9)
= Nil. 127 r (daiv sxcLerjiM^vagd-M . . . intXoyixd)

,

Georg.
127 r: Gl. 84 y, Sch. 696 f. 723 f. (Hermog. 161,30 if.).

662,1—9 (—31) = Georg. 186vf.: Sch. 760 f. 732.; Hermog.
162,9. Vgl. besonders 562,6 a|tov dyaed'ai xbv ’dvdQa
xxjg OCX Q ^ E LK g ,

Tcdvv ys xo JtccQccx'qQXiyccc xovxo dsdvx cog

ccv c%v EvO avx

a

= Georg. 0vvaLVEl Ss xolg slQTiycivoig

xal y,aX^ov (d. i. ,ric]itigev‘) dno&av (id

t

xbv ocvd^a,
og E 0

X

0 y^d (S ccxo Xiocv axpijiag xoi) daovTog.
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663,15 (ivtav^av ctitoQLa iiayC6xri %ivatxai) —17, 30—31 (la-

Tixaov da ^ad'oSov^ 7]P xd xoiavxa dcaKQtvov^av x^v
^rixifi^dxmv)

;
29 (axaQav ^av ovv . . ) 664,27 {Xd^coiisv da

aal %a& axEQav ^sd'odov . . .) = Nil. 128 v: Gri. 84

z

(avxsvd'av ccTCogccc ^layC^xT] mvatxac . . ^aC cpxiQiv 6 Ev6xdd'Lo<s

^ad'dSovg^ ag xd xoiavxa dianQ. t. ^rjx.), Hier-

nach ist das ganze Stiick von 562,1—566,7 Eustatkios,

wahrscheinlich anck nock die gesammte zweite Halfte

des Sckolions bis 669,8.

594,11—17 = Nn, 141y: GL 84aa (vgl. 69), Sck. 732;

Hermog. 164,4 f.

694,18-^26 = Nn. 142 r: GL 84 bb, Sck. 732; Hermog.
164,8 f. 1).

614,23—616,18 = Georg. 219 v: Sck. 733. S. u. S. 196 f.

V 356,27—367,2 (= Yll 622,21 f.) ~ NH. 157 r : GL 79g (a.E.)

;

und
V 356,8—24 (= VII 622,3 ff.) Ckristopk. 121 r rx. Nil.

156 v : Rkein. Mus. 1895 L 248, GL 79 g (Anfang nnd Mitte)

;

Hermog. 166,18—20. — Hier kerrsckt nberall die Vor-
anssetziing, da6 fiir die TiaQaygafpri nur zwei der vo^iiKai,

namlick Qrjxov %al didvoia nnd d{ig)ipoXia, in betrackt

kamen, was ansdrlicklick als Ansicht des Enst. bezeugt

wird (Nil. a. a. 0.).

646,16—19 ~ Nil. 170v: GL 84cc; Hermog. 169,2.

Die Abkangigkeit des Anon, von East, wird durck die tlber-

sickt vollanf erwiesen, Dabei ist zu bedenken, dafi nns nnr die

wenigen bezengten Enstatkiosfragmente fiir die Vergleickung zur

Verfiignng steken. In Wirklickkeit ist denmack die Bedentung des

Enst. fiir den Anon, sekr viel koker einznsckatzen.

Diese Abkangigkeit tritt nock klarer kervor, wenn man fragt,

fiir welcke bezengten Enstatkiosfragmente beim Anon, keine ans-

driicklicke Beriicksicktignng
,

sei es dnrch Heriibernakme
,

sei es

in Polemik, gefnnden wird. Ick sckeide dabei zwei Klassen. Der

ersten zakle ick die Falle zn, in welcken nnsere Sckolienmasse

keine materielle Parallelstelle zn den betreffenden Era^enten
des Enst. bietet, aber dock gelegentlick kervortretende Uberein-

stimmnng mit dessen Tkeorie zeigt. Die zweite Ellasse soil die

Eragmente nmfassen, welcke jeder direkten wie indirekten

Parallele in den Sckolien entbekren.

1) Vn 594, 21—23 ist nach. Nilos zu lesen st Ss Zdyoisv (die Gegner) ‘all’ . .

7tQOGi]yoQio:g^ to . . dtojtov (schwerlich dva^riGoiis&a). Hier ist be-

sonders deutlich, daB der Text der Anon, aus der Vorlage des Nilos gekiix'zt ist,

Kgl. Ges. d. Wiss. Kachricliten. PMJolog.-Mst, Klasse. 1907. Heft 2. 13
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Der ersten Klasse gelioren folgende vier Stellen an:

Christopli. 49 V : Set. 717. East, interpretierte die Worte Her-

mog. 135,21 xal tovg f’l hatigov (legovg Uyovg Ovv t(p^ otL&ava

daB sie fiir die Sonderung der avvsatibta and uovetatu

(nebst ihren Abstufungen) das DifFerenzieritngsprinzip des

niO-avdv&jc^&avov entbielten. Eine gleicb ausfuhrlicbe Dar-

legung fehlt im Anon., aber 141,14 {(ptcvEgoitoiav . .) ix 81 xoy

sinsiv
‘0VV &%bQ'tx,vci liegt die gleiche Tbeorie

zn Grnnde. ^
Cbristopb. 109 r + Nil. 167 v: Gl. 79 f. (Scb. 782. 783). East, er-

klart gegen Hermog. 140,28 £. and Minukianos (Gl. 46 G), daS

das gxyt8v
^
welcbes diese aacb von dem Angeklagben ver-

wendet wissen wollen, fiir diesen unverwendbar sei.
^

Anon.

212.2 iv 8s Tip 0vUo'yt0p.m &g ini nav 6 ipevycov to gtitiv

(sc. 'e%si,) zeigt wenigstens prinzipielle tjbereinstinnnang mit

East.
;
eine eigentlicbe Bebandlang feblt.

Georg. 33 v: Scb. 719. East, belafit tk an’ dgxvg psxgb

riXovg nar dem Anklager; far den Angeklagten trete an

deren Stelle die m&avii ceno^oyia. Das widerspricht Hermog.

146,15—32, besonders in dem zweiten Satze. Anon. 286,5—17

laaft inbaltlicb ganz aaf East, ersten Satz binaas: der

Angeklagte babe fiir sicb allein tb nagaygaipixbv
,

t&v

iUyxcov &naitri6iv, babe aacb Anteil an der ^ovXriaig and

Sik/afiig; daber babe denn die Tecbne aacb dem Anklager za

Hllfe kommen wollen and rd dn’ dgxtjg ’dxgi tsXovg aitip

ngo08i8mxsv
,

ioxvgotatov xsqxiXaLOv 8vvdiisvov 8iaXv0at,

td Tov q)BvyovTog i6%vgd. So ist der ScblaBsatz svgiSxstai

8i noTS xal xoiv&g (sc. xd &n’ &gxvs xxX.), welcber das ber-

mogenianisebe sett . . (bg ini nXsiffxov xov xaxrjydgov nar mo-

difiziert, ein scbwacblicbes KompromiB zwiseben dem za

verteidigenden Hermog. and dem angreifenden East. Dessen

Qaalifizierang dieses xegiUXabov als niQ-avii dnoXoyia fiir den

Angeklagten wird niebt widerlegt
,

darcb jene Kompromifi-

klausel nar bei Seite geseboben.

Doxop. Cramer An. Ox. IV 167,26: Gl. 80 i. Nacb Hermog.

143.3 ist das nagaygatpixbv das erste xiipaXaiov im Kon-

jektaralstatas
;

East, lafit ibm, wenn das angeklagte Indi-

vidaam ein sv8o^ov ist, aacb Platz in der Mitte oder am

Ende 8i,d tb xa&aigsttxbv shai xov d^iapaxog. 264,17 wird

die ngoxayij des nagaygaipixdv aas Harpokration verteidigt.

Das Sebolion zeigt sonst ganz den Cbarakter des Anon,

(vgl. Z. 19 si xal xd (idXtOxa ‘ij ngo6d''^xr] aixS 8irjjidgx'r}tai) •,
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nur del’ abrnpte Eingang i6xi> xiiv akri%£6xdrriv alxCav (pdvcci

macht stutzig
;
der Anon, schickt sonst die AngrifFe voraus,

xxm die Widerlegnng nacbziibringen. Die tlberlieferung

wird an dieser Abweicbnng schuldig sein ; der erste Tell des

Scbolions ist verloren gegangen. Aber wollte man diesen

ScbluB ancb nicbt mitmacben, klar bleibt die Polemik gegen
eine von Hermog. abweickende Anordnung der ^B(pdXaia

im i3xo%a6iL6g, Da nun East, eine solcke gegeben katte,

kann des Anon. Berufung anf Harpokraiion sick sekr wol
auck gegen ikn gericktet kaben. Yielleickt gekorte diese

Stelle also in die friikere Aufzaklung. — Eine Spur nickt-

kernaogenianiscker Stellung des itaQayQCitpiocdv zeigt 256,31

mit der Konzession adev ovv xijv 7tQ(bt7]v &7tsiXriq)BvaL xd^LV

TO KB(pdXacov, wo xd ccQXTjg xaXovg gemeint ist, nickt

TO 7taQayQcc(pL%6v. Dock ist das nickt Eust.
,

der ja dieses

oiS(pdXaLov nickt von erster Stelle verdrangen, sondern es

nur nickt auf diese besckranken wollte. tjbrigens ist das

ganze Sckolion 255,18—258,10 fremdartig: der Ckarakter
ist nickt der des Anon., ferner stekt es um zwei Sckolien

zu spat; die generelle Erorterung liber die Anordnung der

KSipaXaia gekorte vor das Harpokrationsckolion 254,7.

Der zweiten Klasse gekort nur ein Fragment an:

Greorg. 129 v: Sck. 727. Eust. bekampft sckroff Hermog. 154,12

avay^aicog rj fiaxdXTj'ilJLg STtsxai. 438—442 feklt jede Spur

dieser Kontroverse; absicktlick: s. o. S. 180.

Die Bedeutung des Eustatkioskommentars fiir den Anon, liegt

auf der Hand; denn die stillsckweigende Voraussetzung, dieser

sei von jenem abkangig und nickt umgekekrt, bestekt zu reckt,

weil der Anon, gegen Eust. polemisiert; niemanden wird die Ano-
nymitat der Polemik beirren,

Zur Ckarakterisierung der Arbeitsweise des Anon, ebenso wie

zum Beweise fiir seine Abkangigkeit von Eust. gebe ick bier nock

eine Gregentiberstellung aus den SchluBteilen des Kommentares.

Eust. katte am Scklusse der 7f,QayiLaxL%ifi eine allgemeine Anleitung

liber synkritiscke av^rjaig (bezw. ^scco^Lg) gegeben, womit er Her-

mogenes erganzen wollte. Dem Tkema des Anon, ist solcker

Ausbau fremd, er will nur verteidigen. So kebt sein letztes

Sckolion zur TtQay^axLX't]— denn 615,19—620,10 sckeidet alsDublette

zu 614,10 if. aus — ricktig an 613,26 e^'tjxTjxca nal tcbqI xovxov

und fiiidet den gebiikrenden AbsckluB mit xo^avxa ^ev tibqI

xov B%^Yi6oiiBvov 614,22. Daran scklieBt sick dann aber folgender

Abscknitt, fiir den die Parallele bei Greorgios vorliegt:

13*
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614,23 xakov de xal to Slu-

IsKXLTtbv iidXcc XGiQlg TCQoa&stvai

d'€(hQri(ia Hoivbv a7ta6i tolg

%B(paXaLO hg' btccv yccQ %a%a-

0KSvd^SLV Xb ^ovXmiiaQ'a^ Sal TCQoa-

d^obov iihv rS aTtoSsLXvv^dvpj

sXavtov Ss ti aijQbvtag axsCvov

(c:&i: ixsivo slz) xarcc^xsvd^abv
*

o^a ySiQ av sHTtot tig Tta^i tov

aXccTtovog, tavxcc xccl xarcc tov

^sb^ovog evsx'O'Tj&atccb ‘ xtxl to

aXccttov dvabQOij^isvov ovx ocvabQsl

xccl to fial^ov’ 5tciv da tb dva-

6xsvd^(D^£v
j
EX tov ^Sb^ovog Xrj-

meov tijv xataaKSvijv d)g tov aXdt-

tovog 6vvccvabQOv^Bvov tfp^sb^ovb *

olov apiCpOtEQCC Xd^CO^EV ETtl %ct-

QadeC'y^atog. ^ovXd^sd'cc iy-

KOO^bd^ELV G)g dvdQElov tbv

"Extoga' tovt(p TCaQcc^sii^ccvtBg

tbv Aivaiotv itoXXovg tcbqI

avtov Sbs^bw^iev Xoyovg^ otb av-

SQslog xal g)oP£Qbg EXXrjVbxS ’

SbSo^bvo'o ydg tov dvSgatotBQov

xad'BOtdvab tov '^Extoga o ti av

utagl AivBLOv XeyoiinBV^ tovto

8 LutXaObG} g d%l tbv "'Entoga (pa-

gatab* dod'avovg rou Alvaiov

dSbXVVllBVOV OVKStb &vv8bEXEy%£tab

xal 6 ^Extiog' bI 81 (cxi.
:
ydg

Walz) b^'Extcog dvSgsbdtBgog slvab

TtBTtbOtBvp^Bvog i^aXByxd'Sbri SaiXbg

cbv xal d^tbXsp^og^ xal tb AivaCov £|

dvdyxrjg OvvaTCoSabxvvtai ').

p^sv xal i(p' stagov (cxi. : fj^wr-Walz)

:jtaga86by^atog tb tobovto* dsSodd'co

tb vavpiaxalv dpbBbvov xad'S^tdvab

ti]g Tca^txfig pbdxrig. tivi (cxi : ti

Walz) ovv ad'iXobpLav Tcgotgs^abv

Georg. Sch. 733. Bvotdd'tog

ydg (pifi(5bv otb xa^O’"^ oXov XQ^)

tovto TCObBbv, 7}Vb%a pbhv dyxcj-

fbbd^abv tbvd §ovX6^B%'a
, tcghg

dXdttova xQV Ttob'ij^aod'ab t^v av--

tbTCagdd'B^bv
j

al (J£ 'tl/a^aby Tcgbg

p,£b^ova ‘ ovtmg ydg xaxgrjpbsvob

xatogd'ovpbsv Tcdvtmg tbv 0xo%hv

7j OVX UTtOtVyxdvOpLBV.

oiov Bb tbv Ax i' XX da a^dgat

67tovdd0opiav^ Ttobipop.ad'a dyncb-

pbbov n at g oxXov,

S^Xov ydg otb avSgabotagog Ila-

tgSxXov vTtfjgxBv Ax^XXavg * o<^ a

ovv Sad^o^av axovta tov Ildtgo-

%Xov ayad'd^ Sbd ^ad'odov tbvAxi'X-

Xda Ssb^op^av SbTtXaOiova axovta

dya^'d^ Zoov %ov %al avSgaiStsgog ’

trig ^XTtbSog al 8d 'tpavod'ca^av itcl

natgSxXov xai ^li} i^bSab^cog^av

aitov TcXalOta dyad'd^ oi tovtb

7C0V SbsXdy^ab tbv 6xo7rdv. ov

ydg ai o'dx dya^bg b UdtgoxXog^

^jST] Ttov xal Ax^XXabg xaxog. owcog

glv ovv ad ^ovXodgad'a dyxcDgb-

d^BbV' ai Sa toivavtdov ij^d^aby

ditb tmv gab^ovcDv BTtbXBbg^Oogav,

oiov si TtgSxBbtab 'fjgbv aig tpS-

yov AXd^avSgog
,

xatajiaXovgav

1) Die Parallele mit Georgios konnte dazu verfllhren, den Ausfall eines

zweiten Beispiels anzunelimen.
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eTtl zb vavfia%£tv
;

^vgca

lia%iaq rj^tv X£y£6d'(x> syKch^La *

tov yccQ 6^o?i>oyov^BV(og ikdttovog

%QYi6tov deiKwiiivov zb ^st^ov

dijTtovd'Sv ^dXL6za aigstov Tcazcc-

XsiTtezai * %qyi6z BOV ovv z(p

•d^BcoQT^^azt did ycdvz cov

,

^Ttcog

(oder OTtov ?) dv sy^mQfj, z %£-

(p aXaicov.

197

zhv ^'Ekzoqcc . . . ovz(x)g dQa %Qij

BTCl Ttdvzov TtOLBLV Z &V 7i£--

(paXciCcov* oiov bI to dvvcczbv

i^Bzd^at jSovXf]d'B07j^eVy zovze^zlv

ozc ov d'ljvavzccc Idd'rjvcctoi 0l-

XiTtTtip citoXsp^Btv
, dva^QafiovfXBv

BTtl zoig Ttpoydvo'Og^ ozl ot tcqo-

yovoi vpimv^ Xsyovzsg^ of zo6uvzfjv

B^ovzsg dvvap,iv 'fjdvvdzovv &p,LX-

Xd0d'aL TtQog ^CXiTtitov' si db bkbivoi^

%oXv pidXXov {jp^Btg. xal ovzoog

BSC I StdvZC3V%Oi^]0Opb£7f Z cbv

sc B (f a Xaimv.

Die scharfen und Haren Regeln des Eust. stehen beim Anon,
in einer viel weniger dnrchsichtigen Periphrase

;
das treffende

tjjB^ab jenes wird bei diesem zii einem mehrdeutigen &va0KBvd^BLv.

Das Achill-Patroklosbeispiel ist dnrch das Hektor * Aineiasbeispiel

ersetzt, nm die Abbangigkeit zu verscbleiern
;
das dritte Beispiel

des Eust. ist scbarf anf den Begriff scdvzmv zgsv scscpaXacov ge-

pragt: es ist ein Exempel des scBtpdXauov der diivapcg; dagegen
beim Anon, verwascben eine stgotgoTCT] okne jede Anpassung an

die scspaXaiu] denn daJB in den Byx^fica das xecpdXaiov des 8vdo\ov

beransgebort werden solle, wird niemand bebaupten wollen. So

bat der Anon, den East, verschlecbtert
,
indem er ibn verstecken

wollte; seine Abbangigkeit zeigt sicb nicht bios in den formalen

und materiellen Uebereinstimmungen, sondern besonders aucb darin,

dab er dieses Stiick entgegen seinem Thema iiberbaupt und deiJ

er es gerade aucb an dieser Stelle giebt.

Es ist biernach durcbaus begreiflicb, wie unsere Prolegomena

in byzantiniscber Ueberlieferung augenscbeinlich auf Grrund der

Scbolien geradezu unter dem Namen des Eustathios geben konnten

(s. u. S. 211).

Der Anon, scbreibt also nacb Eustatbios. Diesen identifiziert

Gloeckner (S. 86) mit dem aucb sonst bekannten Neuplatoniker

ans der Mitte des 4. Jbds. Die Gleicbsetzung kann nicbt ricbtig

sein. Wie sollte man es erklaren
,

dafi sicb bei Syrian keine

Spur dieses seines alteren Scbul genossen findet? Denn der Kom-
mentar des Eust. muB bei dieser Identifikation Yor den des Syrian

fallen, da scbon der Kaiser Julian den Pbilosopben als Xoyvog pra-

diziert bat. End aucb bei Sopatros und Marcellinus findet sicb

nicbt die geringste Spur von Eust.
;
dagegen jilngeren und jiingsten
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Kommentatoren ist er eine Autoritat, dem Greorgios, Nilos, Christo-

phoros, uEserem Anon. Dieser Rhetor Eust. kann erst nach Syrian

undSopatros geschrieben haben, fruhestens gleichzeitig mit iknen.

Er mag denmacb einer Greneration von 400—430 angeboren. Da

ihn nim der Anon, direkt oder indirekt — das bleibe nocb, nnent-

schieden — ansschreibt, kann der letztere seinen Ivommentar nicht

wol vor 420 verfafit haben. Wir erhalten also unter Heranziehung

des oben gewonnenen terminus ante quem f'iir die Sckriftstellerei

des Anon, die Maximalgrenzen von 430 bis 530. Ob sich innerhalb

dieser G-renzen dem Anon, noch eine genauere Stellung anweisen

laJBt, miissen die weiteren Untersuchungen iiber seine Hanptq^uelle

nnd seine Personlichkeit ergeben. Zn ihnen wende icb mich jetzt.

Die vorstehenden (S. 190—6) Zusammenstellungen zeigen, da6

Nilos nur solche Eustathiosfragmente hat, die sicli aucli beim Anon,

nachweisen lassen; dagegen findet sich bei diesem eine ganze

Reihe solcher Eragmente, die bei Nilos wenigstens nicht mit dem

Namen des Eust. wiederkehren. Es fanden sich fiir 164,12; 196, 18;

203,23 und auch 141,14 (s. S. 194) bei Christophoros, fiir 258,4;

290,20; 294,11; 388,10; 434, 29; 463,19; 490,9; 562,1; 614,23

nnd 286, 5 (s. S. 194) bei Georgios, fiir 254, 17 (s. S. 194) bei Doxo-

patres, fiir 223, 26 in der Interpolation VII 646, 22 ,
nirgend aber

bei Nilos die Parallelen. Hieraus folgt, was ja auch sonst klar

ware, dab der Anon, den NHos nicht ausgeschrieben haben kann.

Wer auch immer dieser NsUog [iovk^cov (Gloeckners) gewesen

ist — an den heiligen Nilus von Rossano glaube ich nicht
;
NstXog

war ein ganz gewohnlicher Name, und seit dem heiligen Nilos vom
Sinai, dessen Briefwechsel leider zu wenig bekannt ist, auch fiir ftova-

lovtsg hiichst empfehlenswert— : er war sicher erheblich jiinger als

der Anon. Die Erage, die sich hiernach erhebt, ob namlich Nilos

von dem Anon, abhangig ist, da er nicht mehr Eustathiosfragmente

als dieser hat, ist im Grunde schon entschieden: bei dem Anon,

fehlt der Name des Eust. ganz. Also kann Nilos seine Benennung
der Zitate nicht aus jenem haben. Dazu kommt die Eassung der

Eragmente; beim Anon, erscheinen sie mehrfach nur in verar-

beiteter Form, bei NHos liegen sie augenscheinlich in urspriing-

licherer Eassung vor. So stehen wir vor der Doppelfrage: gehen
beide auf eine gemeinsame Quelle, der sie ihre Eustathiosfrag-

mente entlehnten, zuriick, oder haben beide selbstandig, jeder fiir

sich, den Eustathioskommentar benutzt? Die Beantwortung der

ersten Erage hangt von der der zweiten ab.

Dab beide selbstandig, ohne dab irgend eine Beziehung zwischen

ihnen bestande, Eust. herangezogen batten, ist ganz unwahrscheinlich.
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Denn wenn es aticli begreiflici. ware
,
daB beide in gleicber Ten-

denz, d. b.. um die Autoritat des Hermogenes zu salvieren, nnr
eben die Stellen aus Enst. beransgefisclit batten, welche nicht im
Widersprnclie zu Hermogenes steben, so bliebe es docb nnbe-
greiflicb, wie diese beiden Hermogenesglanbigen in der Auswabl
ancb der Stellen sicb decken konnen, an denen Enst. sicb bochst
ketzeriscber Heterodoxie befleifiigte. Dies ist um so unwahrscbein-
licber, als Eustathios augenscbeinlicb an nocb viel mehr Stellen

von Hermogenes abwicb; denn jede Vermebrung seiner Fragmente
bracbte neue Polemiken gegen Hermogenes. Wie soil man also die

TJbereinstimmiing der beiden in den antibermogenianiscben Frag-
menten anders als durcb *das Medium einer gemeinsamen Quelle
erklaren? Dazu die stellenweis bis auf die Sdben sicb erstreckende

Uebereinstimmung
;

sind docb selbst solcbe Formalien wie 498, 7
zal zo6avva ^sv on Tovtcov XQTjataov = Nil. xai

Toaavta ^sv Ev0tdd'Log on xfi gleicb. Ferner stimmen
beide aucb an den Stellen, welche nicht aus Eust. stammen, wort-
licb iiberein, wie vor 569,29; weitere Beispiele geben die Ein-

fiibrungen der Eustatbioszitate bei Grloeckner (82 ff.). Scbarfstes

Licbt fallt auf das Verbaltnis der beiden Kommentare zu einander

endlicb da, wo Greorgios als dritter Zeuge fiir Eust. neben Nilos

und den Anon, tritt. Es genligt ein vollstandiges Beispiel zu

geben.

438, 20 Ttsgl x&v oiyc Greorg. Scb. 725 B%i6%'^7ctsbv Nil. Gl. 82q7tQos
dsl i^7tt7tt6vt(X)v 4] 8bZ . . . nQog tiiv vXrjv xal tijv v^rjv trig iito-

bQi%^ 0rd6ig iibsv x^v xav vtcokbl^bvcdv %^ay- O'aWcog i(i7C€0st-

%a^aQagiq) iavnYlg fidxcov 'byzod's&i.v yScQ tcct i] dv%{%'B6ig

^ivBL
J

7t 7} 8 8 0 V CC bx rjv €VQi6KBXai 7] %ccl oi ^ovov tov-

7t XsK 0 ^ 8 V Tjv B%BL SgiTci] 6xd6ig ^6v yiitloKriv iro, dlld vmI otiov

0xd0lV ixEQaVj &0XS ixBQCDV S%OV0a 0xd0BCOV. si BVQCO^BV GVilTtlo-

xrjv v7t6d'S0LV TtQ&xov ftW ovv svQsd'Sirj % a i- kyiv 0xd0Bmv,

Haxavorjxeov xal xyiv %riv^O'v%B^8VBiL7ci%xov0avdv- xcdvxmg x h b ^ (h'-

'bTtoKBi^Bvrjv TtsQi^xa- xcd'S6LVj si 8s 0vii7CS7tXe%xai^ vv^ov s%d0xri

0LV (cxi : 7caQU0x. i7tL6xo7tstv%Qrixdcg6v^7tXaKsc- 0xd6Bi s^TCiTtxsv

Walz), xdv lisv xa- 6ag ccvrij 0xd0sig^ x&kslvgjv KStpdlcciov

^

%^aQBvov0av svqcoiibv svQi]0sogi^7tL7Cxovxaxd bfid)- co^tcsq bv xip xov

xrjgxad'^ EtSQav 0xd0LV vvyua %B(p dXaia
^
olov si sivo'^xov^^v^i-

^7jX7]0sa)g
y

7Cq68')]Xov ^vfitxsTtXsxxaL dvxCdxa6Lg^ 7tXsKSL0r}g yccQ

cbg obx av i^TCLTCxoi dvxL0xaxi%hv svQij^sig sfiTcZ- x^jg dvxcXiji/jBCjg

xccvta xd xsg?dXcctcc^ 7Cxovxsq)dXaiop,si(isxd0xa0Lgj xal dvxc^s'^scog

si 8s 0xd0sG)gsxspagsv- (isxa0xaxcx6v
, si IdvxiXrjilJcg, xd b[id)vv(ia

sZrj xig 0v^%Xqx% xrjg dvxiXTjTtxixbv xal STtl x&v xovxoig ivs^sas
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STCC^VllTC^SKOllBVrig

0tdfSscog XBtpdlaLOV

i[i7Cs6SLtai,j tovtidtcv

&v tid' £t txbv ^ dv-

t iKTl^zvx 6v.

alXcov d^oiog. iv yovv t<p

TtQOHSt^svq) tov evvov%ov
TtQO^X^fiazL 6viiuti^XBXtaL rf]

bQixfj lz]%ri6si ccvxiyxX'riiid zb

xal dvzLXrppig, Slozcsq zd

zovzmv svBTts^ov 6^ 6vv^ia

%B(p& Xaia^ z6 ZB dv ay-

xXrj^iaz L% bv %al zb avto-

XrjTtz ixov, zavta ovVy

g)rj6iVj av s'Crj dtdxQKSLg zip

xscpaXaia zb

dvz sz c%bv
xal dvt t XrjTJCzi-

x6v.

dvzc%'S0LV %tX.

Im Anfang gehen cler Anon, und Georgios naher izusammen,

am ScUusse Nilos und Georgios, so daB man auf unabhangige Be-

nutzmg des Bust, seitens des Anon, und Nilos scblieBen mochte.

Allein der ScbluBsate des Anon, steht dem entgegen. Beim Eu~

nucbenfall findet Georgios eine Verbindiing des o()Off mit dem dv-

tsyxXrjiLazLxov und dvziXri%zi%6v

^

dagegen der Anon, wie Nilos eine

solcbe mit dem dvzi^'BZLxbv und dvziXziTctixbv^ d. b. diese geben die

Genus-j Georgios die Speziesbenennung. Bei der sonstigen nahen

Verwandtschaft zwiscben beiden darf man aucb bier nicbt von Zufall

reden. Da beide nun Berizbrungen von verscliieclener Art mit

Georgios zeigen^ muB jeder fiir sich auf eine gemeinsame Quelle

zurilckgeben. Das konnte an sicb betracbtet Eust. selbst noch

sein: dann mitfite Nilos dessen Kommentar nocli gebabt baben.

Das ist aber nicbt bloB an sich fast unglaublicb, sondern wird
geradezu widerlegt durch die Stellen, welcbe Nilos mit einem
FscDgyLog zb xccl Ev6zdd'iog einfubrt. Hier giebt er namlicb den

Eustatbiostext wie Georgios, abweicbend von dem des Anon. So
stebt 410, 25 — 412, 16 dem Nilus (GL 81 o) == Georgios (Scb. 679)

gegenliber; besonders beweisend ist Nil. bSozi^OLst suvta TtQog zb

hQLda&d'air = Georg. ^Qo0oSo7Co(ri0ccg savzp sig zbv Sqovj dem nichts

beim Anon, entspricbt. Dagegen, wo Nilos den Georgios nicbt nennt,

gebt er mit dem Anon., der, wie oben durcb Beispiel erwiesen (S.

196 f.), die originale Fassung des Eust. nicbt rein zu geben pflegt.

Nilos bat aber seine Eustathiosfragmente nicbt aus dem Anon. Also
ist Nilos bei den Eragmenten des Eustathios von seinen jeweiligen
Quellen abbangig, bat ibn selbst nicbt mebr gebabt. Dann kann
jene ibn mit dem Anon, verbindende Quelle nicbt Eustathios selbst

sein. Dnd diese laBt sicb tatsacblicb noch sicher nacbweisen.
Georgios sagt vom Eust. (Scb, 729 a. E.) : Bg)ri ydg fiTjbs zb Tt^dg zc

fft:zXovv SfiTtLTCzsi'V iv z& %azd d^(pi0putridlv^ ^rjdEvcc X6yov do'bg [iTjdh

ccTtoSsc^Bo j^Qfjddfisvog, Aber Anon. 465, 22 lesen wir nacb den
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Worten iv ds rm Kata a^q)i6^ritifi6LV ajtavta TtXriv tov 7CQ6g tt TcaQa-

K6(pdXaLa eine lange Begriindung. Und daB diese aiicli

dem Nilos, der ausdriicklich Bust, hier zitiert, bekannt war, zeigt

seine Inhaltsangabe Grl. 83 1

:

Ttsgl tov TtQog xi 6 iiBv EvGtd- = 465; 22 kuI ydg itQO^oXy SKate-

d'LOg keyai oxl cctcIi^v tfiv i^itaGiv gog iTtl tot g iavt(p %a%gay-
7COcr]66g>sd’a' STcdtagog ydg,

, ft avotg ^gy^Gstac . , x d v a i t o v

xb oIkslov av^Bi g^ovov, s 7t a eg (dv (= xd oiKsta aii^cav).

Also lag ihnen beiden ein Kommentar vor, in weichem dem
yon Greorgios gegen Enst. ertobenen Tadel Eecbnang getragen,

d. h. die von ihm vermiBte Begriindung flir die Ansiclit des Enst.

gegeben war. Mcbt der urspriingliclie Enstathioskommentar; son-

dern eine iiberarbeitete Fassung desselben war also ibre gemein-

same Quelle.

Flir das Wesen dieser Quelle ergiebt Nilos den bedeutenden

Charakterzug
j

daJS sie mit reichlichen Zitaten und Zuriickbezie-

bungen auf altere und zeitgenossisebe Teebnographen ausgestattet

war. Dieses gelebrte Aeufiere bat der Anon, bis auf die obea

aufgeflihrten geringen Ausnabmen ganz abgestricben
;
scbwerlicb

ist die Annabme irrig
,

dab er damit seine Quelle einigermafien

verwiseben wollte, um die Unselbstandigkeit seiner Arbeit zu ver-

stecken, Diese Quelle enthielt besonders viel Eustatbiosgut, allem

Ansebeine nacb soviel, daB man den Eustatbioskommentar als

ibre eigentlicbe Grundlage betraebten muB; dabei waren, wie sicb

nocb in dem einem Falle nacbweisen lieB, Satze des Bust., welcbe

Beanstandung erfabren batten, begrilndet oder erweitert. Wie
weit in ibr der orthodox bermogenianisebe Standpunkt sebon ver-

treten war, laBt sicb niebt mehr ausmacben; doch konnte die Un-

selbstandigkeit des Anon, gewifi niebt obne eine woblpraparierte

Kriicke auskommen. Es ist aucb kein Zufall, daB die iiberwie-

gende Mebrzabl der Eustatbiosfragmente, die doch aus dieser

Quelle stammen, mit Hermogenes gebt; das eine, welches den

sebroffsten Widersprueb zeigt, kommt niebt aus ibr (o. S. 184).

Das spriebt dafiir, daB in ibr die Eustatbiosstellen bereits im

Sinne des Anon, ausgelesen, antihermogenianisebe Satze des Eust.

aber zumeist sebon mit dem widerlegenden Komraentare ver-

seben waren, den wir beim Anon, finden. Der Urheber dieses

Quellkommentars hat sicb augenscbeinlicb niebt auf Eust. besebrankt.

Die Anlebnungen und Entlehnungen, die Modifikationen von Tbeo-

rieen, die Zureebtweisungen und Bestreitungen, welcbe den Anon,

mit Syrianos, Sopatros, Marcellinus in Verbindung bringen, werden

zum allergroBten Teile von dem Urbeber jenes Quellkommentars
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herriihren. Es besteht der begriindete Verdacht, dab der Anon,

nur ‘das Meinen fiber Meinnngen’ gefibt und selbst sehr wenig —
weniger vielleicbt als Nilos, der sicher wenigstens G-eorgios wie

Sopatros binznnabm — zu seiner Quelle binzugetan hat, wenn es

auch mit dem publizierten Maternal an Hermogeneskommentaren zur

Zeit unmoglich ist festzustellen, in wie weit und an welchen Stellen

er in seine Vorlage nenen StofiP hineingetragen hatj; nur wo er die

Kathederweisheit seines Lehrers reproduziert, seben wir in das

Gewebe hinein, welches sonst durch die Anonymitiit der Zitate

und der Polemik sich wie ein zusammengefilzter Kniinel priisen-

tiert. Wo nun weder der Grundgedanke des ganzen Bnches von

dem Anon, herrtihrt, noch dessen eigene Arbeit fiber eine — im

gunstigsten Ealle kompilierende — Epikrise hinausgeht, muB das

Verdienst dieses Kommentators als ein anilerst geringes bezeichnet

werden. Dock fehlt es nicht ganz an entschuldigenden Momenten.

Denn die Themastellnng an sich ist so unwissensehaftlich und un-

padagogisch zugleich
,
dafi man den Lehrer

,
der sie verschuldete,

nicht milder beurteilen darf als den Schuler, der nichts selbst-

standiges zu Stande brachte. Ja, diesen muB, wer das Wesen der

Tradition auf diesem rhetorisch-technischen Gebiete kennt, wegen
seiner Unselbstandigkeit bis zu einem gewissen Grade in Schntz

nehmen. Der Anon, ist eben nur ein Glied in der xoivr) ccxdvtmv

otaQdSosig, wie er selbst jene Tradition (619, 30) da bezeichnet, wo
er sich anschickt, dieser eine vollig abweichende Theorio seines

gefeierten Lehrers gegenfiber zu stellen. Eiir uns ist es schlieBlich

ein Vorteil, daB er so ganz in der Tradition der Schule steht;

das ermoglicht, einigermaBen die Richtung und Stellung seiner

Schule' festzustellen.

Denn wenn auch das einzelne Glied einer Traditionsreihe der

wissenschaftlichen Individnalitat mehr oder weniger entrat, die

Reihe an sich hat ihre bestimmten Charakteristika. In der Gesamt-
nuQddoeig sind verschiedene Strange zu scheiden, oder richtiger

werden sich einstens verschiedene Strange aufweisen lassen. Denn
nur von solcher Aufgabe erst laBt sich heutzutage reden

;
es fehlt

noch ganz an Einzeluntersuchungen nach dieser Richtung hin.

Die trennenden Theorieen auf dem Gebiete der Staseislehre sieht

man leicht : Zahl der avd^sig, d. h. Stellung der dvtc&s'ct.xKt und be-
sonders der fistdAi^ipig; Definition der etddig und ihrer Haupt- und
Nebengattungen, die Lehre von den d0'60raza und der Ausbau der
TtQayficctixt

] ;
die Yerwendbarkeit der einzelnen xsqidXccia fur die ver-

schiedenen 0%d0si,g und wieder ffir die beiden Parteien— das mfiBte
alles historisch verfolgt sein, um genauer die Stellung der Rhetoren-
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schulen zueinander bestimmen zn konnen; docb. hier feklt nickt

weniger als AJles, obwohl ein Tbema wie die bistorische Ent-

wicklung dei" Theorie von der Ttgay^atcKT] an sick interessant and
flir die gesamte Rbetorik von Wichtigkeit ware. So sind wir

auf das eine allerdings sehr wicMige Kriterinm bescbrankt: die

Stellnng der Scliulen zu Hermogenes. Anf dem Gebiet der rbe-

torischen Technologie zeigt die Tradition der neuplatoniscben

Schule von Athen, welcbe sick fiir uns in der Reike Euagoras-

Aq[nila- Syrian- Lackares -Proklos darstellt, energische Kritik, ja

teilweise Yerwerfong des Hermogenes. Diese Pkilosopken steken

ganz in der atkeniscken Tradition
;
denn die Antoritat; die Minn-

kian in seiner Yaterstadt dnrch die doadox^j derjvon ihm sick ab-

leitenden Sopkisten genoB
;

kielt stets die Kritik dem Asiaten

gegentiber wach. In Alexandrian
,
woker aticb Syrian kam, ist

weder Atkanasios nock Georgios bis zn seiner vblligen Yerwerfung

gegangen, denn sckreiben sie aiick nickt mekr eigene Tecknaij wie

Syrian, sondern nnr nock Kommentare zn Hermogenes, so kaben sie

dock ikr freies IJrteil diesem gegentiber gewakrt; ist Tkoibammon’

Aegypter, so gekdrt er nickt bios seinem Lekrorte, sondern auck

seiner Lekre nack zn ibnen. Allerdings bleibt unbestimmt, ob diese

alexandriniscben Rketoren der gleicken Schnle angehbrten. Sollte

die neuplatoniscke Sckule in Alexandrian eine ahnlick zentrale

Stellung wie in Atken eingenommen kaben, so wiirden diese drei

vereinzelten Zengen fur Alexandrian iiberkaupt gelten. In Atken

diirfte die neuplatoniscke Sckule auck fiir die rketorische Lekre

bestimmend gewesen und je langer je mekr geworden sein, seit zu

Beginn des 4. Jkds. mit Euagoras die technologiscke Scbrift-

stellerei der Neuplatoniker begann; der Syrier Sirikios
,
der zur

Zeit des Konstantin, d. h. zu Euagoras Zeiten, in Athen lehrte,

folgte im Wesentlicben der Theorie der Neuplatoniker (Gloeckner

99 f.), ebenso wobl Epipbanios, der langere Zeit vor 362 starb

(Eunap. V. Epipk. a. E.). Ueker Asien erlauken unsere Kenntnissekein

IJrteil im Einzelnen. Die Heimatsbezeickungen beweisen nichts fiir

den Ort der Lekrtatigkeit. Etinapius reiekt nickt weit genug kerab,

giebt auck nickts aus fur die Stellung der Rbetoren zu Hermo-

genes. Kleinasien ist fiir die spatere Zeit der Rketorik besonders

dunkel. Im syrischen Apamea bat Sopatros kein Bedenken ge-

tragen, Lekren des Tarsiers zu verwerfen
;
er katte nickt umsonst

in Atken studiert. In dem Antiockien des Libanios kann Hermo-

genes wenigstens nickt in alien Sckulen absolute Autoritat gewesen

sein; auBer Libanios selbst bezeugt das Ulpianos; denn die von

Georgios (Sckilling 763 ff.) unter seinem Namen zitierten Eragmente
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wil’d man doeh wohl anf den aus Libanios’ Briefweclisel bekannten

Rhetor Ulpianos aus Antiochien (Seeck, Briefe der Lib. S. 315) be-

ziehen. Allen diesen gegeniiber ist die Tradition, welcher der

Anon, angehbrt, durch die hermogenianiscbe ilechtglfiubigkeit cba-

rakterisiert. Der Kommentar, den er seinem Bnche doch mit Ge-

nehmignng des Lebrers zu Gi’unde legte, muB, wie gesagt, dieseni

Standpunkte sehon in weitem MaBe entgegen gekommen sein. War
aber fiir diesen Kommentar East, der eigentliche Gewahrsmaim,

so gehort er als erstes Glied — so weit wir sehen kbnnen — zu

der Eeihe, die fiir uns mit Nilos schlieBt : Eustathios — verlorener

Kommentar — Anonymus — Nilos.

Fiir die Lokalisierung die.ser Tradition ei’laubt jene Polemik

gegen die dxopta 'AvttoxCg (196,24) den negativen ScbluB, daB zu-

nachstPaulos imd seine Schulen nicbt nach Antiochien gehoren
;
auch

Athen diirfte wegen des erwahnten Pradorainierens der neupla-

tonischen Schule, das im B. Jh. naturgemaB groBer als im 4. Jb.

war, ausgeschlossen sein. Weiterhin darf man sogar ein positives

Indizium in der Bezeichnung dnopiu Avtioxig erblicken. Sie ist in

dieser Literatur an sich singular
,
fallt vollends aus der sonstigen

Art des Anon, ganz heraus
;
ich schlofi aus der Spitzigkeit der Be-

zeiehnung sehon oben auf einen Schulgegensatz (S. 187). Dieser

wird dann besonders begreiflich, wenn etwa eine gewisse Nachbar-

lichkeit die Eivalitat verseharfte, also wenn der Anon, in Syrian

schrieb. In Syrien kommen als Univei'sitatsstadte, die mit Antio-

chien rivalisieren konnten, Berytos und Caesarea Palaestinae in

Betracht. Und nun wissen wir zufallig von einer Rivalitat

zwischen Antiochien und Caesarea durch Libanios’ Rede vTtip r&v

qiIt6qg}v: XXXI 42 (III p. 144 Forster) oBroi (poprixbv ot>Se evy-

yv6firjv ^%ov Kaieapimv AvTio%iag ^ttov slvai (pLkoXbyovg dd|at.

ixetvok SQipi.fS'tiiv 'bfistsgov ijcayysh&v (isy^&'EL ri/v eMtto 7c6hv rijs

/ist'govog ^MEi6av dv&Ekie&m, ml vvv ixEt xdq '5®o<5'%£'(5'£4?. iiyt-Els db

o'bdi iiiii}]06(iE-d’a tavta, d)v di.Sa0xdXovg eIvccl jfpouijzE; ^) das ist

aUerdings sehon zwischen 3B5 und 361 geschrieben, aber solche

Schulrivalitaten vererben sich bekanntlich auf Generationen. Cae-

sarea mit seiner glanzenden Bibliothek und im Besitze eines Rufes,

den ihm die Namen des Origenes
,
Pamphilos

,
Eusebios verschafft

batten, war die gegebene Eivalin von Antiochia®). So mochte

1) Die Bezieliung ist ungewiB. Sievers, Lebeu des Lib. S. 199,08 entsebeidet

sich fiir Priscio, ebenso jetzt Seeck, Briefe des Lib. S. 24S, walirend Fbrster zu
Lib. a. a. 0. eher an Akakios, den sehon Sievers in Erwiigung gezogen hatte,

denken will.

2) Ueber Antiochien kann kein Zweifel sein
;
ftber Caesarea u. S. 219.
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bei einem B/hetoren aus Caesarea jene Bezeichnang der aTtopca

’AvTLO%ig besonders begreiflich. sein.

Ich fasse zasammen: Der Aaonymas ist Schuler eiaes Rhe-

toren Paalos, schreibt nicht in Antiochien, aber wabrscheinlich in

Syrien, vermatlich oder yielleicht in Caesarea Palaestinensis, Ich

fiige hinza, was sogleich erwiesen werden wird (S. 207): er zeigt

gate Kenntnis auch von Hermogenes ^sqI ids&v,

^l6tB0v ort thv JlavXov %av%a%ov ^IcodvvTiv yvco^xiov 6^o^a6tiiv

Kat^ccQsa ^ad'rjtijv JlavXov^ so die alte Beischrift za den

sog. Phoibammonprolegomena za Hermog. Ttsgl iSswv^).

Die Tdentifikation liegt aaf der Hand. Deun auch der Aas-

weg laBt sich verlegen, dab es mehrere Schuler des Paalos ge-

geben haben konnej die sich an Hei‘niogenes versachten
;
allerdings

ist hierfiir eine weitere Eetrachtang nbtig. Johannes von Cae-

sarea war langst aas Joh. SikeL Rh. Gr. VI 243, llfp. za Her-

mog. id. 295, 15 bekannt : ^al xaX&g miiSxri^av EvQiavhg Hal ""Icodwrig

b Kat6aQ6vg^ oc ovxcog (padiv slvai %d fisxQU %xX. Hermog. sagt, wenn
man Horn. N 392 f. ibg 6 ltitccov kuI dicpgov Hevxao xavv-

6d'£Lgj] ^s^Qv^cog, noviog dsdQaypidvog aipLaxoBd^xig amstelle, so ergebe

sich ein pLsxQov xQo%atHov i'JtlpLHxov. Wahrend nan in der IJmstellimg

des 2. Verses za alpbaxod^erig xoviog dsdgayp^svog ^sfiQv%6g Hand-

schriften and Scholien abereinstimmen, herrscht Verschiedenheit

in der Anordiiang des ersten Verses
;
die Hermogeneshandschriften

selbst scheinen ihn ganz ohne Umstellang za geben. So war dean

der vage Aasdruck r^o^aVocov iTtipantov AngrilFen ausgesetzt, wie

man sie VII 984, 25 {iexiov^ Sxl . .
.
^p,aQt£v ""EQfioysvrjgJliest, Kritischer

ging die neaplatonische Schale za Athen vor; sie las mg b Ttgo^d'^

iTtTcmv BHBvxo Hal bcg)^ov xavvi^'^scg^ wodurch sie ein xaxQdpisxQOv

(xQ0%aLK0v) ^Qa%vHaxdXriHxov (8rt bXog Xaiitai Ttovg), erzielte. Daraaf

atiiaxod60rig Hoviog bad^ay^dvog Ps^Qv%6g‘ %al s6xlv b 0XL%og xsxQd-

psxQog HaxaXyptxiHhg pudg XeiTcov^rig evXXa^fjg^ b %OQtap,^LHbg xoCvvv

i0xlv BTtCpiLHXog . . . Hal TO avxov ^idxQOVj oto 7
]
HaxdXrj^cg abxov i0xi,v

iap>^LHri ev^vfia hxX, . . . Also, schlieJSt das Scholion, liegt ent-

weder ein ^cpdXpia dvxLygaipiHdv in xQ0%aVH6v vor
,

oder der Aas-

druck bezieht sich nar aaf den 2. Vers, denn nar dieses Metram

ist ein i%CpiL%xov^ aXX'^ ov %'dxsQov, Aaf aUe Halle wird hier Her-

mogenes von dem Vorwurf des Irrtams befreit. Diese Losang

abernahm, wie es hier heiBt, Johann von Caesarea: ZvQiavhg nal

^Icodvvrjg b Eai^aQSvg, Man sieht, die gleiche apologetische Tendenz

wie in dem Staseiskommentare.

1) Syrian I praef. XIV Eale zu I 97,7', hh. Miis. 1906 LXI 633. Vgl. Fuhr,

Ell. Mus. LI 1896 50, 2.
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Ick Behme einen nock kartnackigeren Zweifler an : ^GewiB,

Ideiititat der Tendenz liegt vor
;
aker waren der Anon, nnd dieser

Jokannes Sckiiler eines nnd desselben Paulos, so ist kermogeni-

aniscke Ortkodoxie in beiden Fallen begreiflich
,
anck ohne dafi

daraus eine Identitat der Personen folgte’.

Die Prolegomena zu dem Ideenkommentar des ^Phoibammon’,

an deren Beginn jene ratselkafte Beisckrift liber Paulos und Jo-

hannes von Caesarea steht, zeigen mehrfache Uebereinstimimingen

mit den Prolegomena zu dem kier fiir Jokannes von Caesarea in

Ansprnck genommenen Staseiskommentar. Die beiden ersten bat

sckon Rabe angemerkt (II Addenda p. 222):

I 108; 3 Rabe. ccip^fisd'a da

xrjg v7COX£L^h7]g Tt^ay^ureiag (vgl.

98, 1) XQOtSQOV dt.al£%d'iv-

tag tceqI T^jg tov ^l§Xlov

7C QO%' s O) Q C cc g. dal ivtav^cc

^i^talv, a TtoXyTtgccy^ovalv ad'og

67tl Tcavtbg (nal) ^&Xi0ta

T£%vc%ov^ i0%l da tavta. OJtoJtdg,

,
tig ^ iitcygacpij, ai

yv^0iov tov aQxalov to §L^Xiov^

tig 'fj td^cg tfjg dvayvmoamg
^ 4]

alg td ^BQTi tofi'ij,

111, 3 tig da tj td^ig trjg dva-

yv(D0£(Dg %ccl ai yvnj^cov tou aQ-

%aL0v to ^cpXioVf iv yiav tw :itagl

0td0a(Dv alQrjtccL Xdytp^ nXiiv on-

%(oXvai %a\ vvv did PQa%B(ov

aiTtalv. bn jiav yicQ yvti^iov^

otdvteg 0 vvo[ioXo'yov0i.v*

to ydQ d^QL^lg xal ij a'dxQivsLa

Vn34,22 W. &7tt6^ad'adh

ijdrj tfjg dQ^oxtovOr^g tm

Xim 7tQod^a0 Qcag,

40, 12 BTcl Ttavtbg dh ^ijiXiov

xal fidXL0ta te%vi%ov dal td

tavta "Qritalv ^)* tig 6 0zoit6g^ ti tb

XQyi0L^oVy rig 'fj imygaip'^, ai tov

7j:(xX(Xcov yvri0tov to (it^Xiov
,

tig

(fl) td^tg t‘^g dpaypco0aa}g
y

tig i]

aig td ^8Q7} tofiTj,

41, 6 on da yvrj0cov tov TtaXccLov

tb ^L^XioVj 7j t&v ivdd^cov %Qi0ig

driXol • Oita ydg 'bTto/ivf^iiatiaavtag

avtol ml oi &Q%ai6t£Q0 i 0o(pt-'

0tal %dvt£g&>^oX6yri0av ^E^-

^oyavovg alvar ttvlg da (pa0o

xdvtavd'av alvai dflXov^ iog §0t(,v

Ton %aXccLov yvij0iov tbda tb

1) Das Bemerkenswerteste ist nicht die Gleichkeit der Form dieser Dispo-

sition an sich, sondern, abgesehen von ilirem Vorkommen in der rlietorisclien

Literatur uberhanpt, die gleicliartige Yernacklassigung der Disposition iu der

Ansfukrung
,

wie sie o. S. 186 aiifgewiesen wurde. Die Hermogeneserklarer
liaben dieses Schema von den Aristoteleskommentatoreii ubernommeu; seine Ent-

stehung wird friih fallen
;
vermiitlilich geht es von Boethos aus. Als er die phi-

lologisch-kritische Durchmusterung des Aristotelesnachlasses unternahm, muBten
die Fragen aiif si ytrjGLOv, i] alg tcc ^sqti toiiij gestellt werden. An-
dronikos hat noch anders gearbeitet. — Uebrigens stammt aucli der Terminps 7

}

(tov §i§liov) TCQo^scn^ia von der aristotelischen Erklarerzunft.
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^al ii ^o&6lv iog eItcbIv aiivtay e’l S)v a'drbg ""Eq-

EQ^oyevovg Elvau to 6vv- ^oysvTjg ^diivriTaL aitov iv tcj

tay^a, jtXiiv xal a v t b g iv tS tceqI %mv idsmv^ o Ttdvxag 6^0-

tceqI ozd6S(x>v ^ s ^vrjz ai tavtrjg Xoyov6bV slvav xov %a%vi%ov" 6-

x^g itgayyiaxsCccg
^

'Ka%'d zaTcatas ^OLwg^ q)a6o, %ai xov tcsqu udamv

dsdrjKmKa^sv, iv xovx(p ^a^vrjxai* ccKld zal

ovxog 6 2.6yog sig xbv tcqoxsqov

dvxaxQi%Sb* xt] ydg xcjv ivSd^cov

%QL0Si (= xb dzQi^ag zccl rj ai-

ZQbvata %al ri Ag'ltg) %a\ xb tzsqI

t^v idswv^Egfioyapovg zad'a^xdvac

avDcybtpLXazxcog TCSTCai^iiad'cc,

Audi sonst finden sicli Beriilirnngeii
,
wie die ^oIlxlzoI %ccQa-

zxyjQsg als rhetorisclies Charakteristikum im Gregensatze zu dem
oXov (xiXog) der Pkilosopken (110, 22 rv^ VII 36); die Erklarung der

Moglichkeit des Erlernens rhetorisdier ^aQcxd (VII 47, 28 f.) ==

dxoiia (I 108, 24 f.)
,
well die zi%vri die zad'oXtzd iiinfasse wie die

iSaa die avvoia, iii%'odog^ Xi^tg (I 110, 6). Der Verfasser des Sta-

seiskommentars zeigt melirfaclii
,
daB ikm Hermogenes’ Ideenbucli

gelaufig war; denii in den Prolegomena wird dessen Verhaltnis zum

Staseisbnch bestimmt: VII 43 , 32 jff.
,
vgl. 48, 11 ff., und im Kom-

mentar 109,19 ist es direkt zitiert; ja in diesem kann man das

Tcdvxa 212, ‘'16 iva j^rj do^rj Ttdvxa ivavxiov0%'aL MivovzLavip zu TtdvxTj

korrigieren nacli der Vorlage TtSQl idacbv II 342, 10 lvu yiii Ttdvxrj xm

^iovv6i(p . . . dvnXaycj^av. Jene Demostkenesreminiscenz der Ein-

leitnng (0. S. 180) ri ^av o^bv 'bTcd^xa^tg ovxw ^aydXxj ist ebenfalls

ans 7t. kerlibergenommen II 268, 16 rj fihv oiv {)7c66%s6ig, xax^

avtbv (pdvai xbv q^xoqcc^ ovxg) ^aydXrj, Erwahnt sei wenigstens

die Bernfung auf Isokrates’ Sopbistenrede § 13 in den Prolegomena

VII 44,28^); so ist stillsckweigend der Eingang der Demonicea

in der Ideeneinleitnng verwertet I 98,6 xovg ^sv ydQ ^Qoc%vg

&(pavi^aL XQbvog^ 6 da ... dtdiov %al ^axd xiiv xsXsvxtjv

xotg ivxvy%dvQV0i zaxaXacTtaL xijv fcvfjfirjv r>u [Isocr.] I 1 xdg fiav

. . dXcyog %pda/og dtflnO'e, xdg da . oid' 6 7tdg aihv

i^aXaLil^aiav ^
welcher Topos dort mit der kalbtragisclien Phrase

dd'dvaxov xijv zaxaXaiTtaiv ausgebaiit ist^). Man vergleiche

1) Das Scholion yil 126, worin 127,20 = [Isokr.] I 34, ist fremdartig.

2) Isokr. II 37; IV 84; Vlil 94; IX 3. 71 (vgl. VI 109 s^sta, fj utdvtcx^

xbv cclwva xotg rj^wv ysvofjuivoig TcaQccfisvsb)] Kiekr zu Lesbonax II 19. —
^V7]^7i ist ganz typisch in dieser Phrase — variiert ehen deswegen von Hypereides

epit. § 24 mit —
,
weshalb man anch in der Stelle aus der Ideeneinleitnng

ans ihCiiTiaiv nicht iivfjatv nach dem Buchstaben lierstellen durfte. Uebrigens ist

der Ziisatz -rot? ivxvy%dvov6iv vollendete Geschmacklosigkeit.
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ferner, wie Sokrates’ Person VII, 48, 11 jflp. <^1 104, 1 ff. wol fiir

yersckiedene Zwecke, aber in methodisch gleicher Weise verwendet

wird. Die Ideenprolegomena zeigen eineii in pbilosophiseher Ter-

minologie durchaus bewanderten Mann, bei dem man cl as Zitat aus

Platons Symposion (98, 10 = Symp. 209 C) ganz in der Ordnung

findet. Stoiscbe Terminologie ist ja in den Staseiseinleitungen

nicbts nngewbhnliches
;
in den Jobannesprolegomena Ijegegnet man

— allerdings in einem Keferat — einer seltneren Notiz : deH ri^&v

•CO daL(ji6viov ' ngbg (liv yaQ ti]v xoLvrjv ivvoiav &{ioX6yrjTai. • ds

toVg ’ExmovQSiOLg EX&Oi av sig a(iipi,0p'^rri6LV ’ oC y&Q axQovotpa Tcdvrcc

slvM XeyovtsgxtX. (43, 20ff.). Jenem Symposionzitat entspricbt liier

ein gar nicht gewohnlicbes Zitat aus dem Menon (97 D). Man nebme
zu allem den Aufbau der beiden Prolegomena in iliren zweiten

Teilen. In beiden ist die schematiscbe Disposition mit identischen

Worten vorangestellt
;

aber weder bier noch dort entspricbt die

Ausfiibrimg dieser Disposition. Johannes — ich nenne den Anon,

scbon jetzt so — setzt mit dem exonog ein, der sog. Pboibammon
iibergebt ihn mit den Worten gritsiv oi)v vjtEQd-ifisvoi, tcs^I tov

exoTtov tolg Iviovaiiivoig itQog iniyQagjijv dxccvtrjomiJiEv. Bei

ibm folgen nun die Abscbnitte fiber die imygatpyj (108,11—111,3),

si yv^0LOv (111,6— 11), Tj td^Lg t'^g dvayvaesag (111,11—18), t) sig

rd (lEQTj TOftrj (111, 18—112, 6), also in der Reibenfolge der Dispo-

sition, indem der sxoxog in den Teil der sjtiygaip tj als Argument
verarbeitet ist; das xgfjeifiov wird ganz tibergangen, obne dafi

auch nur ein Wort darfiber verloren ware. Hier ist das Vor-
kleben der Disposition also ebenso mecbaniscb vollzogen wie bei

Johannes, der die einzelnen Teile wol alle giebt, aber in nmge-
kehrter Reibenfolge imd Yerarbeitung der ,Disposition' in den
exojtdg. Charakteristisch ist weiter der Anbang bei Pboibammon
112,6; er erortert bier in nacbtraglicber Apologie die Moglicbkeit
einer praktiscb tradierbaren Stillebre, indem er an eine frfibere

Aeufierung (fiber die ixiygacpr^. 111, 1) anknfipft. Genau so bei Jo-
hannes die beiden angebangten Abscbnitte (o. S, 186) sspmisv avatigca
TLvag KTtOQsZv

;
dort wird auf die sitiyQaqyri, bier auf den Eingang

des iQ'^eiiiov zurfickgegriffen. Dort wird die Moglicbkeit der Tra-
dition der Stillebre durcb den Satz bewiesen, dab die Unterweisung
eben durcb Tradition der durcbaus lebrbaren xoiovvxa to SXov xcc^
Ettvt a erfolge

;
bier wird in dem ersten Anbang die gleiche Erage

von dem Verbaltnisse der xcc&oXixd zu den fisgixd bebandelt
,
um

die Lebrbarkeit der ts%vri darzutun. Geradezu identisch sind die

Einleitungen darin, da6 beide abscbluBlos in die Erledigung einer
anhangsweise gegebenen Polemik auslaufen. Man wird jetzt nicbt
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metr annelimeii, dafi mx[ Sclilusse der Johanneseinleitting eine

UeberleituBgsformel gestrichen ist (o. S. 186). Endlich verbindet beide

die gleiche Art fortlaufender polemischer Epikrise. Zn eigentliclier

Darstellung kommt weder der eine noch der andere der beiden

Yerfasser; beide Einleitungen bilden nur Ketten von Einwilrfen

nnd Widerlegnngen
,
ganz im Cbarakter des Kommentares

,
zu

dem die eine von ibnen sicker gekort. DaB bei mancken dieser

TJebereinstimmungen die Typologie der Prolegomena mitspielt, ist

mir wol bewnBt, aber der Aehnlickkeiten sind zu viele nnd zu

individnelle
,

als daB man gemeinsames Ursprnngsgebiet beider

Einleitnngen lengnen diirfte.

Damit soli nickt gesagt sein, daB sie von Einem Yerfasser

kerrukrten. In den Pkoibammonprol. wird anf eine Erdrterung

der Teile liber die tTjg ccvayvdb^scog nnd ei yviq^LOv verwieseii

av IIbqI 6rd6scov Xdyw (111, B); davon stekt nickts bei Johannes

In der Ideeneinleitnng erscheint die Lehre vom Stil als etwas

ganz selbstandiges
;
bei Johannes existiert sie nur fiir die Staseis-

lekre: 435 33ff. di izaivov (d. k. rov tcbqI ida^v ^l^Xlov) yccQ xavtcc

(d. k. zd zag)dAatd) dvccTC^r^QOVfiav
,

xal &(37ta^ 0zavi] zivd TtQmvov

dvdyzri Xa^alv^ ald'^ ovzcjg d)v ^ovAofia^a zavzix tc^tj^ovv, zbv avzhv

zQO'jtov a% zovzov zov ^i^lCov zdg V7to%'a0aig zal zd zacpdXaia

^dvovzag did z^g dnayysXbag zal zmv avvoicov dvaTcXyjQoviiav
^

ccTtag

zb Ttagl ida&v 7taQa%azab ^). Der Stil beider ist nickt grnnd-

satzlich versckieden, aber graduell stekt der des sogenannten Pkoi-

bammon erkeblick iiber dem des Johannes. Dasselbe beobachtet

man inkaltlick. Bei jenem sind die Referate fremder Ansickten so

verarbeitet, daB iiber seine eigene Argumentation nie Zweifelkerrsckt;

kier findet auck auBerlickes ZusammensckweiBen statt, so daB man
gelegentlick meint, der Yerfasser widerspracke sick selbst^). In

1) Uebrigens ist zu bemerken, wie in den letzten Worten die Z\Yeiteilung

des in der Ideeneinleitung (I 98, 17 ff. vgl. 99,3) verwerteten, wohl niclit erst auf

Porphyries zurtlckgehenden Topos (Brinkmann, Ehein. Mus. 1906 LXI 122) ge~

wahrt ist: ccvaloyst 6 tcsqI r&v Idscov Zoyog tep fwo), 'nal 'ipvxfjg fisv i7ts%EL

td^iv 7} Bwoia zov 8s am^atog o %(XQa%ti^Q (= ScTtayysltcc). Bild ura Bild.

2) DaB Johannes keinen von ihm verfaBten Ideenkommentar erwahnt, be-

weist nicht, dafi er einen solchen nie geschrieben hatte. Einen Gegensatz gegen

den Yerfasser der Ideeneinleitung, der selbst fiir sich die Kommentierung beider

Hermogenesblicher bezeugt, kann man hieraus also nicht konstruieren.

3) YII 42, 30 ^GtLv] ovv i(p dnccci zovtoig zbv dhi^fj cpdvai loyov, mg si-

%6zmg si'r} zb pLpXlov imysyQafiiisvov Ts^vri qzizoQiniq' zb yaQ 7t&v zf}g zaxvTjg

ivzs^&Ev &8mQStzaL ... 43,24 zovzmv 8s ovzmg s%6vzmv do'aovCL uccXmg Z7]v

dQfiozzovcav izayQafpijv zm ZXcp %azd zb s^ccIqezov StvI zb avvzayficc zovzo fiszs-

Kj?1. Gfis. d. Wiss, liTacliriclxten. Pliilolog.-liistor. Klasse 1006. Heft 2. 14
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der Ideeneinleitung lierrsclit voUeres Konnen, alles .ersclieint in

ihr abgeklarter und gewandter als in der Staseiseinleitung. Aber

dies alles ist eben nur graduell verscbieden; an der grundsatz-

licben Homogenitat und Zusammengeliorigkeit beider andert es

nicbts. Und fiir die letztere baben wir nocb ein zwingendes In-

dizium. In der Ideeneinleitung wird ein technologiscber lihetor

Hipparchos genannt (99,20); dieser sonst ganzKch unbekannte

Scbriftsteller kehrt — an der Identitat kann kein Zweifel sein —
nur in den Scholien des Job. Sikel. VI 337, 14 wieder, wo von
ibm ein Bucb tcs^I t;q6jco3v erwabnt ist. Das sind aber die Scbolien,

in welcbe ganz der Syrian-Jobanneskommentar zu n. idsav aufge-

gangen ist. Durcb so rare Grelehrsamkeit ist die Ideeneinleitung

mit Johannes verbunden. Wir baben eben Arbeiten einer und
derselben Scbule, die eine von einem reiferen Grelebrten, die an-

dere mit alien Anzeicben des jiingeren.

Und nun zu dern Autor der Ideeneinleitung. Worauf berubt

ihre Zuweisung an Pboibammon? Einzig auf dcm Zeugnisse des

Johannes Doxopatres. Denn die Eaden, mit denen man sie an
den Pboibammontraktat tceqI 0%riit,drmv binden wollte ^), sind genau
betracbtet so scbwach, dab sie nur eben zu einem 'vielleicbf fiir die

Identifikation ausreicben. Wer darf daran denken, fiir die abso-

lute Autoritat eines Doxopatres einzutreten ? Losgetrennt von den
Scbolien, die durcb andere vielleicht ersetzt werden, verlieren

Prolegomena ibren Autornamen ebenso wie die Scbolien selbst.

Der 'AvsaCyQacpos und 2Jrj(iEooyQdcg)og der StaseisscboHen beweisen
fiir die Scbolien. Eiir die Prolegomena stebt uns eben jener Doxo-
patres zur Verfiigung: [isficparai, dh 6 EvSxdd'iog xal za ze%vl-

zca (Grl. 88; zu Uermog. 133,7) zh ’ 7icivza%ov^ EiQrix6zi,, S^b xal (idzriv

iv Jtpooifttotg z^g aizi^g E^7]yij0Ecog {)7to0x(^fiEvog (paivszat xavzbg
inE^E^Elv zbv ZE%vixbv dfiapzijfiazog. Das gebt auf den im Be-

vsynsiv 01 rriv zavrrjv ixivoifjaavTfg trjv ixiyQaqjrjv (s. o. S. 182), <5 Ss
zt^viKbs ov itQoeiCTat, ttaO'dxsQ SsSriXiIbwaiiEv, diXld kuI aqibSQce Kcc^ditrstcci z&v
ixtyQatjiavtcav Tsxvrjv ^ij-coqiktjv tb xsqI diaigiescas. Man muB nach den einlei-

tenden Worten annehmen, daB der Verfasser seine endgiltige Meinung vorzutragen
sieh ansehicke; in dieser Ansickt bestarkt auch der Eingang des SchluBsatzes
mit seinem xaXag. Dann aber bricM der Gedankengang so pliitzlicb um, daU
die Ueberlieferung sich nicht dark finden konnte und das notwendige durcb
ein widersinniges yo:^ ersetzte. Allein bier ist eine fremde Argumentation ohne die
nOtige Adaptation aufgenommen

;
nur der Optativ soil den Leser 'warnen. In

sein Fahrwasser biegt Johannes Tor jenem zu postnlierenden ein mit 3 . . .

hcivoi^aavrsg zijv

1) Eine ernste Gegeninstanz bildet zudem die nicbt zu leugnende Stilver-
schiedenheit.
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ginn dieser Abhandltmg atisgehobenen Passus der Jobannesein-

leitnng^). Also Doxopatres las -onsere Einleitung imd einen. damit
zusammen iiberlieferteii Kommentar unter dem Namen des Eusta-
thios

;
der aber gehorte nicht zu unserer Einleitung : diese trug also

einmal einen falschen Nanaen, zweitens war sie vor einen fremden
Kommentar gesetzt. DaB ferner dieser Kommentar der des Eusta-

thios war, wird nur annehmen diirfen, wer es zu glauben vermag,
daB Doxopatres wirklich noch den Eustathioskonamentar hatte oder

nach dessen Ueberarbeitung in der naQd6o0i.g noch haben konnte.

Das ist die Autoritat des Doxopatres, des einzigen Taufzeugen
fiir die Benennung der Ideeneinleitung. Stand in einer Sammel-
handschrift die anonyme Einleitung hinter dem Phoibammontraktat
jcsqI so war ihm der Name Phoibammon gegeben. Dnd
diese Annahme stiitzt sich auf eine durch iiberlieferte Tatsachen

erwiesene Moglichkeit; solche Sammlungen, wo Traktate und los-

geloste Einleitungen durcheinandergehen
,
bieten xmsere altesten

Handschriften noch, die Parisini 1983 und 2977. In jenem folgen

z. B. auf einander: Aphthonius, die Prolegomena "Walz VII 1,

Troilus, Phoibammon n. die Prolegomena Walz VII 49.

Grleichaltrig
,

ja eher alter als Doxopatres ist das Zeugnis

des Parisinus 1983 aus dem 10, Jhd., dessen erste Hand jene

ilandnotiz schrieb: tbv llavXov xavtaxov ’Icodvvriv yvmetiov 0x^'

Xaexiiv KatSagia IlatiXov. Das aber bedeutet: ‘diese

Prolegomena gehen auf den Namen des Panics; aber iiberall, wo
dieser begegnet, ist Johannes von Caesarea zu verstehen, und das

war sein Schuler’. Mithin wird hier eine altere Tradition, welche

diese Einleitung dem Panics gab, zu Gunsten von dessen Schuler

Johannes bekampft.

Also die Stase is einleitung hat ein Schuler eines Paulos ge-

schrieben, die Ideeneinleitung ist zwischen einem Paulos und seinem

Schuler Johannes strittig; beide Einleitungen zeigen aber Aehn-

lichkeiten, welche ihre Herkunft aus der gleichen Schule beweisen

;

also ist der Paulos beider ein und derselbe Hhetor. IJnd jetzt

ist das Verhaltrds der beiden Prolegomena klar: dem Lehrer ge-

hbrt die Einleitung zu den Ideen, dem Schuler die zu den Staseis.

Daher der eben betonte graduelle Unterschied zwischen beiden

Schriften: der Lehrer stand eben iiber dem Schuler. Paulos ist

demnach selbst anch Hermogenesinterpret gewesen®). Das ist

1) Von Gloeckner a. a. 0. sofort richtig konfrontiert
;
seine Aporie gegeniiber

Doxopatres wird durct die Darstellung im Texte gelost.

2} Das Citat oben S. 206 ausgescbrieben.

14 *
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mehr als ein SchluB; deim wir haben fiir Paulos als einen der

Hermogeneskommentatoren direktes Zeugnis. In den umfang-

reicbsten und wicbtigsten der byzantinischen Scbriftstellerkanones

beifit es nacb einer Liicke, vor der jetzt der t&v §v

SiaTCQEiidvtayv stebt*): o[ tovrcov vno^iri^avKlxaC' Sana-

TQog^ IluvkoS} ’^^avaetog, Ooi^dfinwv. Das sind alles Hermo-
genesinterpreten. Der Kanon gebt in keiner Schriftstellerrubrik

iiber das Jahr c. 530 binnnter und mufi spatestens um 600 ent-

standen sein. Damals also konnte der Name des Paulos mit dem
des Sopatros in einer Reihe genannt werden®); vom 10. Jbd. ist

Paulos vergessen: man nimmt alles auf seinen Namen gebendo

literariscbe Q-ut fiir den Scbiiler in Ansprucb. Das verlangt

bistoriscbe Erklarung.

Paulos bat einen Ideenkommentar gescbrieben; seine Einlei-

tung dazu ist erhalten; dad sie ihm gebort, nicbt Johannes, fiir

den sie reklamiert wird, ergab genauere Betracbtung. Audi Jo-

hannes bat einen Ideenkommentar gescbrieben; dessen Existenz
folgt ebenso sebr aus jener Randnotiz wie aus dem direkten
Zitat HvQiavbg xccl ’ladvvrjg 6 KaidaQevg^). Beider Kommentare
bezw. Prolegomena miissen einander abnlicb genug gewesen sein,

um Zweifel iiber den Besifcztitel aufkommen zu lassen: also Jo-
hannes bat den Kommentar seines Lehrers iiberarbeitet

;
in der

itccQ^dodig der Scbule liegt die verlangte bistoriscbe Ei’klarung.
Es ist ein Gresetz dieser und abnlicber Literaturgattungen

,
dafi

das jiingere Werk, herakliteiscb zu reden, den Tod des alteren
lebt. Euagoras verging vor Aquila und Aquila vor Syrian; aber

1) Zuletzt und am besten bei Kroebnert, Canonesno poetarniu iscriptorum
artiflcum per antiquitatem iuerimt? (Konigsberg 1897) p. 8. Vor dem Absclinitt
XY ot roSrav •bTtotivriii.attexai steht der niva^ r&v iv latqiv.^ SianQtipdvtmv.
Fach diesem Plural wird das tovrav in der Ueberlieferung regnliert sein; demi
die vier genannten Rbetoren sind unseres Wissens Erldiu'er nur des einen Her-
mogenes gewesen, man biltte also to^tou zu erwarten. Aber moglicli ist aucb, dall
MtvovMccvog, ^Egfioy^vris, ’J^i&dvwg in der Liicke stand, wo dann zo-dxcov nur
falsche Terallgemeinerung ware, indem es eigeutlicli allein auf den mittleren ging.

2) Im Grunde ist jetzt die Ueberlieferung von Paulos gar nicbt scbwach;
denn wir babeu drei von einander unabbangige Zeugnisse und die Prolegomena
von ihm. Mir ist so, als ob icb unserm Paulos vor nicbt zu langor Zeit noch an
einer vierten Stelle begegnet ware, aber icb flnde nicbts. — Natiirlich sind die
friiberen Identifikationen mit Paulos von Germe u. s. w. binfallig.

3) Darnacb wird Johannes zumeist aucb mit binter den loiwoi und i'tspoi
in den Lemmata des Ideenkommentars des Johannes Sikeliotes (s. u. S. 220) zu
sncben sein.
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in diesem leben sie beide fort. So ist der Ideenkommentar des

Paulos gestorben tind lebendig geblieben in dem des Johannes').

1) Steht es niit tcsqI das die JTeuplatoniker in einiger Umstili-

sierung miter dem Namen des Apsines lasen (Oraeven, Hermes 1895 XXX 304= ff.),

ebenso ? Die Analyse des Buches muB bier Antwort geben
;

aber sie feblt ganz,

wie ja Hermogenes wolzitiert, docli als Scbriftstcller zumeist mit verstandnisloser —
leider verstandlicber — Scheu bebandelt zii werden pflegt. IIbqI IdB&v l^dt zu
stilistischer Untersucbung geradezn ein

;
auch in dem spindeldiirren Staseisleitfaden

Avird die avv^BGig der Knnstberedsamkeit iiber das Sparrenwerk des tecbnischen

Gehauses gezogen; man mnB darnacli sogar hier und da emeiidieren. An die

Ecbtheit von nBql iib^oSov SBivotritog zn glauben, wird mir je langer um so

schwerer. Weder die Ankiindigung am Schlusse von tceqI ^Sswv 425, 10 'vsZog

rj^iLv 6 tcbqI xmv CSb&v Xoyog tovto b%bxco‘ ihbQ'^ ov 6 tceqI 'trjg %cctSc yuE^odoi^

dBiv6't'r\xog yBygdaperccij og eariv elleifid rv Tfjg TtQCcyiicctstccg tavtrig ... cog- 'koI

TtQotBqov SicaQiadiiriv nock die bekannte Stelle, anf welche Mer zii-

riickverwiesen wird, 396, 19 zovto Ss 'IdCag sgtI Ttgayiiccrsiag sytofisvrig fihv tp
tvbqI ids&v Xoyw, %ci^d7esQ 6 Tesgl r&v tdscbv nsql svQBGScog, xoqlg da ratto-'

lihrig Hdl EccvtTjv %rX, beweisen wlrklicli die Ecbtheit
;
gegen diese spricbt die

ganze teils hypomnematiscbe, teils kateclietische Art; die Hiatbebandlung ist im
Gegensatz selbst zu rcsgl ctdesoov, wo sie wirklicbe Scbwierigkeitcn machen muBte,

stellenweis ganz lax. DaB Hermogenes ein solclies Bucli schrieb, soli nicbt be-

zweifelt werden; wol aber, daB das unter seinera Namen erbaltene iiberhaupt

Oder wenigstens in der Form, wie es erhalten ist, von ihm stammt. Die Paral-

lele bietet %bqI EvgecBoig. Dessen Form ist ganz ungleichmaBig
;

im 1. Bucb ist

z. B. p. 178 frei von unentscliuldbaren Hiaten; 179,2 wird mit itofl kitC^pQ’ovov

icBl deutlicb dem lliat dsl STt^cpd'ovov ausgewicben. Anders im 3. Buck; z. B. p.

224 kat sckeuBlicke Hiate, die ganz leicht vermieden werden konnten, wie 224,”11

navtl tQ6^(p B^BGXL 001 n,7\%xvBiv^ 224, 32ff. dgxoiiBvoL Big xh xcgdyiia ^p%coft€<doi

;

ancli in der Widmung an Marcus lulius stekt ein i%Xa^^dvov0cctr igyd^ovxat,.

Diese Widmung selbst verrat, daB sie nicbt, wie es jetzt der Fall ist, urspriinglich

die einzige Avar. Vor Buck 1 feklt aber nicbt bios eine Widmung, sondern auck

ein allgemeinerer Eingang; die keiden sicker eckten Bucher tc. atda. und ox. 18.,

zeigen Hermogenes’ Art in diesem Punkte. Das Buck tc. B‘hQ. ist teils verstummelt,

teils interpoliert auf uns gekommen. Sollte das Nebeneinanderbestelien von ver-

schiedenen Fassungen, die die Ttagadoaig entsteken lieB, daran Scbuld sein?

Ware die Hiatbebandlung im Apsines einkeitlick, wiirde auck uber das Hermo-

genesbiick sick leickter urteilen lassen. Aber unser Apsinestext kann solcke Ar-

guraente nicbt liefcrn. DaB er in vorbyzantiniscker Zeit an einzelnen Stellen

reckt anders aussab, lekrt die Hypothesis zu Isocr. VllI (sckon von Spengel,

Munch, gel. Anz. 1837 n. 18 Sp. 149 kerangezogen
,

nicbt erst von Volkmann),

welcke Aps. 236, 15 den verzAveifelten Text unserer Hscbrft. korrigiert Und
dieses Zeugnis fallt noch in die Zeit vor 600. Denn die Isokratesbypotkesen

mit ikren Hermippos- und Mackonzitaten gehorcn nock in die Zeit der ausgebenden

S opkistik
;
terminus post quern ist nack arg. II ZccXaiatvog, y^idg xcoXscog iv Kvtcqco

XTjg vvv Kayvcxccvxiag (cxi. : -xivov codd.) %aXovpbBvrig %ai p^rixgoTCoXsmg o^crig xfig

JLvTtQov die Mitte des 4. Jakrk. (vgl. Gelzer zu Georg. Gypr. p. 210 n. 1098j. Sie

sind einer Provenienz, So ist von dieser Seite der Frage nack der xlutkentizitat
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Non wir dieses Verhaltnis zwischen dem Ideenkommentar des

Lehrers und ScMlers kennen, von Paolos in seiner Ideeneinleitong

selbst erfahren, daB er einen Staseiskommentar geschrieben bat,

die Staseiseinleitong eines Scbiilers erhalten ist, die einmal wirk-

licbe Kenntnis des bermogenianiscben Ideenboches zeigt, anderer-

seits sick einigermaBen iiber den dazo geborigen Kommentar er-

bebt^), endlicb der Name des Johannes in der Ueberlieferung an

die Stelle des Paolos getreten ist, weil er diesen dberarbeitete

:

kann man nocb zweifeln, daB eben dieser Johannes aocb als der

Verfasser des iiberlieferten Staseiskommentars zo gelten bat? und
muB ich nocb sagen, wessen Staseiskommentar fiir Johannes — und
damit aocb ftir Nilos — die streckenweis wortlicb aosgescbriebene

Vorlage bildete? Paolos’ Einleitung zu den erdasig gab der des

Johannes die Vorziige, die diesc vor dem zo ibr gehorenden Kom-
mentare besitzt; aos Paolos’ Kommentar stammen die Zitate aus

Plato, Aristoteles, Prophyrios: im Jobanneskommentar fallen sie

auf, dem Verfasser der Ideeneinleitong steben sie ecbter zo G-e-

sicbte. Die Stellen, an -welcben Johannes sich auf seinen Lebrer
beziebt, bringen Zosatze oder Berichtigungen aus dem K oil eg zu
dessen scbon vorliegendem Staseiskommentar. Johannes berichtet

direkt eine Kollegscene, aos der iibrigens ein fiir den ScMler vor-

bildlicb gewordenes Selbstgeflibl des Lehrers spricht 619,22; ivTav»(x

ysvdfievog 6 rj^idtsQog HavXog rd^a &v diHuCcog dfiriQi^mv 6) S(pt] ’'vvv

a-brs Sxoxbv dXXov
,

ov ovna tig §dXsv dvij^, si'So^ai ai'HS rxi;^0£gt‘.

Weil so Abweicbongen von seiner scbriftlicben Vorlage sich ergaben,
wird Paolos ausdriicklicb genannt. Johannes bat sogar an einer Stelle

ein direktes Zitat aos seines Lehrers Kommentar gegeben : 600,

3

(zo Hermog. 168,6) ixBtvd (is &g rivsg t&v d^ioXo'

von xsqI svQsasag niclit beizukommen. Die Betracbtung der Form kann liier,

wie in der Eegel, eine UntersucLnng wol stiitzen, die Uiitersuchng selbst aber muB
von dem Inbalt ausgehen, das Buch fur sich auseinanderlegen und die in ihm
enthaltenen Tbeorieen mit dem Staseis- und dem Ideenbuche iconfrontieren. —
Bemerken will ich noch, daB fttr die Echtheit von w. Ssiv. Syrians Zeugnis
1 1, 10 nichts beweist. So gut wie er jr. lig. unter A]) sine s’ Namen hatte, konnte
ihm auch ein nuechtes Buch le. ns&. Ssiv. unter dem Namen des Hermogenes
vorliegcn. Auch die sis to^s Srjiioaiovg inofivrjficitcc

,
S>v nal ccbrog noutzui

ftvjjftTjv entnahm er wol nui’ aus dem Zitat n. fisQ’. Ssiv . 440, 17. Ich hahe
den Yerdacht, dafi dieser Kommentar zu den demosthenischen $7iii6eioi einzig aus
den zitierten Worte herausinterpretiert ist; ich furchte niimlich, daB sie nichts
als ein Verweis auf die kurz verhergehende Stelle p. 445,7 sind.

_1) S. 0 . S. 209 f. Uebrigens will ich, um vor Ueberschatznng der Ideenein-
einleitung zu warnen, bemerken, daB ihr Yerfasser seinen Eingang zumeist aus
Hermogenes’ Einleitung zu n. IS. zusammengestoppelt hat.



Pro Hermogene. 215

y cot cct G3 V
^

ol g TtQo^sxtiov^ oi}8h rrjv avtC%^B6iv i7Ct6vfi7tXs>co--

^svr}v E^cxQXstv i)'jtstl^<pa6Lv^ dAAd fistd tci/ogf (prj^LVj TCQod'EQCc^stag

%ccl oCoVEt 7CQOiCCCta6t(}C0£(Og sidEVEHTEOV to dvtLl7J7ttC%6v %tL So spricht

er mir yon seinem Lehrer
;
daB das tiveg phraseologisch zu ver-

stehen ist
,

ergiebt sicli ans dem folgenden cpi^div
;

das ist der

d^io^oycDtatog^ S Tcgo^sutdov. Wiv haben bier nicht eine AeuBe-

rung ans dem Kolleg, sondern ein literarisch.es Zitat. Damit

ware der Panloskommentar zn den Staseis belegt. Ist Panics

aber die Vorlage gewesen, welcLe sich zwischen East, and Jo-

hannes scHebt, so wind das Interyall zwischen diesem und jenem

etwas geringer anznsetzeu sein, als wenn die Vorlage von einem

ferner Stehenden herriihrte. Dem Schuler stand das Buch des

Lehrers zn Grebote, sowie er sich an die Arbeit machte; nicht so

ferner Stehenden, ztimal nicht ferner Wohnenden, Natlirlich braucht

jenes nicht sofort nach dem Erscheinen des Bnches geschehen

zn sein.

Ich habe das Bnch des Johannes bisher stets "als Scholien

Oder Kommentar, entsprechend der Form, in der es nns vorliegt^

bezeichnet, doch glanbe ich nicht, daB dies seiner nrspriinglichen

Fassnng entspricht. Einmal war das Thema ja nicht anf eine

durchgehende Kommentierung gestellt, sondern sollte nnr die an

Hermogenes gekniipften Kontroversen berucksichtigen
;
in welchem

MaBe das wirklich geschehen ist, dafiir hat die Dntersuchnng

Zeugnisse zur Grenhge gebracht. Zweitens flihrt in dem iiber-

kommenen Kommentar tatsachlich nichts anf die solenne Scholien-

form als die Zerhacknng in einzelne Abschnitte, welche aber

ihrem Dmfange wie Inbalte nach yielfach sich von dem Typns

des Scholions entfernen und als kleine znsammenhangende Ab-

handlnngen erscheinen; es fehlen alle jene bekannten knrzen, ty-

pischen Verweisungs- oder Erlanternngsformen des Scholiasten-

jargons. Umgefcehrt erscheint mehrfach eine dnrchans einheitliche

Materie widersinnig in zwei Scholien zerschnitten. Ich gebe ein

Beispiel. Das grofie Scholion 592,19—594,3 ist sicher Johannes;

oben (S. 179) habe ich die bezengenden G-robheiten ansgeschrieben.

Hierin heiBt es 693, 28 &vccy^atov toivvv aV ccitfiv iXd'slv tiiv 0a-

<pE0tdt7iv diacpoQ&v. Es handelt sich nm den wichtigen Dnterschied

zwischen der syygacpog nnd dygacpog Ttgay^atixri. Nachdem als

Differenziernngsprinzip das Objekt der ^7]tr}0Lg selbst anfgestellt

ist, fhr jene ein ^rjtdv^ fiir diese ein ^gdy^iccj schlieBt das Scholion

mit einem diese Differenziernng bezw. Definierung erlanternden

Beispiele : ovtm ydg xccl tbv jt£gll^Aovv7j0ov g?ccfisr dygacpor^) slvac,

1) So auch die Scliol. Demosth. [YII] 1 ardacg dygcctpog nrQayficcttTCjj.
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6u (iii jcsqI Qfix'ov ^i^t7]0is sfft'Tjxsv. Neues Scholion (594, 4) : ^doxst

Ttag 6 TS'](,vixbs avx-^v KvaigeHv x'fjv &.xQt^E<sxdxiqv diu^poQav . . . xcd

(idvijv &g utagsdexdfis&a

,

raid darnach — entsprechend

der Tendenz des Buches — Konziliation zvvisclien der verge'

tragenen. Ansicht raid der Hermogenesdifferenzierung (164, 4) : sy-

ygatpog fi£v dnb ^ijroi) xb ^iqrrma exov3k — aygatpog Ss i) uxch

grjxov. Das zweite Scholion enthalt also die Widerlegung eiiies Ein-

wurfs gegen die im ersten aufgestellte Theorie; beide gelibren

ursprunglicb zusammen. Man hat nur eine Partikel einzuschieben

:

doxEl (di) jccog 6 xeyvixog xxX., am die Abhandlung in ihrem urspriing-

lichen Zusammenhange zu, lesen. Dies Beispiel steht niclit ver-

einzelt, sondern ist typisch. Es folgt, dafi das Buch des Johannes

nicht die Eorm der Scholien hatte, sondern aus einem zusammen-

hangenden Texte bestand, genau wie wir ihn ans (Jeorgios Monos
kennen. Dann v?-ird es entsprechend der Materie in grofiere Ab-
schnitte zeriegt gewesen sein, die besondere Deberschriften batten.

Man mlifite iiber die handschriftliche Ueberlieferung bes-ser unter-

richtet sein, um sich hierfiir auf jene gerade in Walz VII 1 die

Scholien gliedernden TJeberschriften berufen zu diirfen; aber dar-

auf auch jetzt schon hinzu-weisen ist niitzlich. War der Kommentar
des Johannes somit nrspriinglich ein wirkliches Buch, so ist dies

einmal in Einzelscholien zerschnitten nnd so zu der iiblichen

Scholienform verstiimmelt worden. Ich brancbe wol nur an die

Parallele der Syrianteehne and des Sopatroskommentars zu er-

innern: im Venetus 433 sind sie noch in der tirspriinglicben, zu-

sammenhangenden Eorm erhalten, im Parisinus 2923 zerschnitten

nnd mit dem zerschnittenen MarceUinns bunt durcheinander ge-

mengt, in welch ungliickseliger Form Walz’ Bequemlichkeit — so

konnte die Aldina zu Grrunde gelegt werden — entgegen eigener
besserer Erkenntnis diese Kommentare nun Rhet. Grr. IV gegeben
hat. Ein solches Konglomerat stellt auch VII 104ff. dar ; seine Grrund-
lage bildet der zerschnittene Johanneskommentar

;
daB Georgios

nnd Sopatros hineingeschnitten sind, kam oben (S. 184) zur Sprache.
Es steckt aber anscheinend noch ein anderer Kommentar gi’oBei’en

Umfanges dariu, den herausschalen zu wollen, so lange die hand-
schriftliche Grundlegung noch fehlt, eitles Unterfangen ware.
Jener Parisinus 2923, der alteste Zeuge f'iir den Syrian- Sopater-
Marcellin-Kommentar, gehort dem 11. Jhd. an (Omont, Inv. som-
maire III 60), der Parisinus 1983, der ateste Zeuge fiir die uns
erhaltene Eorm des Johann eskommentars, dem 10—11. Jhd. Sie
sind Produkte der gleichen Zeit und Arbeitsart, wie die beriihmte
Sammelhandschrift (Paris. 1741), die uns Aristoteles’ Rhetorik und
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Poetik mit so vielen anderen Stiicken allein erkalten kat. Es ist

die Zeit der byzantisclien Eriilirenaissance. Man darf in gewisser

Hinsicht die Arbeit, welcke diese Byzantiner in und um Konstanti-

nopel wabrend des 9. nnd 10. Jhds. an der ihnen iiberkommenen

Literatur vollzogen kaben, mit der durck die Alexandriner im

3. Jkd. V. Ckr. geleisteten literarisck-bibliotkekariscken Arbeit ver-

gleicken. Denn sie kaben gesammelt und geordnet wie diese, nnd

kaben auck rezensiert wie diese; des sind Zeugnisse die grofien

Klassikerhandsckriften dieser Zeit. Mancken Text, den wir durck

ikre Arbeit gesaubert in den Handsckriften lesen, miissen sie in

einem ahnlicken Zustande iiberkonimen kaben
,
wie die TtoXizua

"A^rivalcav in unsern Tagen aufgefunden wurde. Was die moderne

Pkilologie an diesem Bucke kat tun mlissen, lekrt den MaBstab fiir

die Verdienste jener Byzantiner um die Textkerrichtung der

Klassiker kennen. Man bedenke ferner, daB sie die Diastixis und

Prosodie konseq^uent einfiikrten, also Interpretation geiibt kaben.

Bei dieser Arbeit kaben sie zugleick die Texte umgestaltet,

auBerlich durck die Umsetzung in die Minuskel, leider auck in-

haltlick durcb Excerpieren und Zerscbneiden. TJnd das ist die

Kekrseite der Arbeit dieser Grelekrten, die fiir die groBe Aufgabe

weder wissensckaftlick nock astketisch eigentlick reif waren. Es

feklte iknen nock die Acktung vor dem literarischen Eigentum

ebenso wie die Sckatzung des literarischen Kunstwerkes an sioh.

Das fortgesetzte Wirtschaften mit Sckolien, Worterbiickern, Gram-

matiken, Hand- und Hilfsbiickern jeder Art lieB die Literatur zii-

nackst vom Standpunkt des praktisck Brauckbaren aus betrackteii

und darnack behandeln; nur den groBten Namen batten auck die

dunklen Jakrkunderte nicht die rettende Sckeu rauken konnen.

Typisck stellt sick dieser Ckarakterzug der ersten byzantinischeii

Renaissance bekanntlick in den sog, konstantinischen Excerpten als

der groBten Leistnng dieser Art dar; daneben verdienen nickt

sowohl die Kompilationen der Geoponika und latrika als vieknekr

die grofien lexikalisck-etymologiscken Tkesaurierungen Erwahnung,

weil in iknen eine besondere Arbeitsricktung auf diesem Eelde zur

Erscheinung kommt. Es handelt sick immer um ein Zerscbneiden

und von neuem Zusammensetzen, womit z. t. wenigstens Umstili-

sierung yerbunden war. So tritt bier ferner in Parallele die groBe

Tkesaurierung der kagiograpkiscken Literatur durck Symeon Meta-

phrastes, dessen Beinamen sckon die stilistische Arbeit erkennen

laBt. Damals ist auck die Auflosung der zusammenhangend iiber-

lieferten rketoriscken Blioker und ikre mosaikartige Zusammen-

fiigung zu Sckoliencorpora erfolgt. Es ist im Prinzip ein und
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dasselbe, ob Diodor, Polybios, Josepbos zerschniiten und excerpiert

und diese Excerpte dann nach sachlioben Gresicbtspunkten inein-

aader geordnet werden, oder ob man die zusammenhangenden rbe-

toriscben Biicber zerlegt und nach der Disposition des bermoge-

nianiscben Staseisbucbes neu zusammenstellt. Bis in diese Zeit

bat sieb zweifelsobne das Buch des Jobaimes als ganzes gebalten.

Den Kommentar des Paulos muB NBos nocb gehabt baben; das

stimmt dazu, daB die Byzantiner mit diesem JSTamen
,

der fiir

uns ja vollig verscbollen war, nocb gerechnet baben, als sie bei

ibrem groBen Taufen und TJmtaufen (s. u, S. 221 Anm.) aucb an die

rhetoriscb-tecbniscbe Literatur kamen. Er ist vergessen worden, als

man das Bucb des Johannes, das sicb inbaltlicb mit ibm im
Wesentlicben deckte, ebenfalls in die Scbolienform zerlegte und
durcb anderweitige Zusatze so bereicberte, daB man von Inter-

polationen eigentlicb nicbt sprecben diirfte, oder nur in dem Sinne,

daB Johannes’ Buch den eigentlichen Grundstock bildet. Ist nun
aber dies Buck nur in spater, byzantinischer Umgestaltnng auf
uns gekommen

,
dann baben wir zwei Eassungen des gleichen

Bucbes, und damit bietet sicb scheinbar eine neue, bequeme Er-
klarung fur das Verbaltnis zwiscben Nilos und unserer Seholien-

fassung; dieurspriinglicbe Eassung kbnnte Nilos benutzt baben,

tins lage nur die jiingere vor. So w’iirden sicb scheinbar von
selbst die starken Uebereinstimmungen ebenso wie die Verschie-

denheiten zwiscben jenem und unseren Scbolien erklaren, und die

Notwendigkeit der oben geforderten Mittelquelle bestiinde nicbt
mebr. Allein dann miiBten die Ej’^zantiner erst die Anonymitat
der Polemik in den Scbolien bergestellt baben. Das ist aber
ausgescblossen : die Prolegomena zeigen die gleicbe Art der Po-
lemik, und sie sind einer Umgestaltung sicber nicbt unterworfen
worden; zweitens baben diese Byzantiner Autorennamen nicbt ge-
tilgt, eber hinzugefiigt, ja gelegentlich binzu erfunden. Das
ebenfalls zerscbnittene Bucb des Syrian, bei dem wir die Kon-
trolle baben, zeigt, wie sie arbeiteten. Es bleibt also nur die
Annahme einer MittelqueUe fiir Johannes und Nilos, die sicb
zeitlicb^ zwiscben Eustathios und Johannes scbiebt. Die Scbrift-
stellerei des Eustathios aber glaubten wir zwiscben 400 und 430
ansetzen zu miissen.

Nun erklart Syrian ausdriicklicb, daB seines Wissens er den
ersten Kommentar zu jtspl iSs&v scbreibe (I 2, 2). Damals stand
er in einem Alter von annabernd 40 Jabren (Rabe II praef. p. V);
vorber {nolloi ys xal &lXa 1 1, 7 f.) batte er den Staseiskommentar
verfaBt. Wir kommen mit der Zeit des Ideenkommentars in das
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erste Jahrzelint des 5. Jhd. DaB Panics erst nachlier seinen gleichen

Kommentar verfaBte, wiirde nicht notwendig ans jener Yersiclie-

rung folgen
;
das literarisclie Zusammenarbeiten selbst zwischen zwei

Zentralen geistigen Lebens im 5. Jhd. darf man nicbt nacb den

hentigen Verbaltnissen beurteilen. Also konnte sebr wobl dem
Syrian in Atben ein Kommentar des in Syrien scixeibenden Panics

nnbekannt geblieben sein. DaB jedoch dieser tatsacblick nacb

jenem sckrieb, folgt ans dem Zitat UvQLavbg ocal Icodwrig 6 Kaidcc-

QBvg— denn dieser ScMiler zengt fiir die Abhangigkeit des Lehrers

von Syrian —
,
nnd folgt vor allem ans der Ideeneinleitung des

Panics selbst, welcbe 108,23flE‘. nnd 110,5flP. engste Verwandt-

scbaft und teilweis wortlicke Anlehnnng an die Syrianscholien

1 2,16—3,3 zeigt. So haben denn Panics nnd Johannes nicht

vor dem Jahre 410 gescbrieben; das stimmt zn ih.rer Abhangigkeit

von Eustathios. Sie waren Christen, das bezengen ihre Kamen;

nnd wieder stimmt es dazn, daB wenigstens der eine ans Caesarea

stammte. Denn daB wir Caesarea Palaestinae zn verstehen haben,

scheint nnzweifelhaft (s. o. S. 204). Caesarea Philippi hiefi in der

Zeit, ans welcher nns der Name des Johannes Koci^ccQsvg znkommt,

langst Panias; an das kappadokiscbe Caesarea zn denken, kindert

mich die scharfe Polemik, zn welcher Grregor von Nazianz in

seinem Epitaphios anf Basileios gegen die Gegner der rhetorischen

Bildnng im J. 379 gerade in Caesarea Veranlassung gehabt haben

mnB; damals schon begann der Niedex-gang der Stadt^). In Cae-

sarea Palaestinae ist der christliche Ehetor besonders verstandlich.

Aber weder Lehrer noch ScMiler zeigen christliches Floskelwerk;

wir dlirfen also nicht zn tief mit ihnen in der Zeit herabgehen

(o. S. 188,1). So mag Panics nm 420, Johannes gegen 450 ge-

schrieben haben.

Doch wichtiger als diese relative Zeitbestimmnng ist die Er-

kenntnis, daB diese Schnle, die in der StaseiserHarnng den athe-

nischen Neuplatonikern entgegenstand, bei dem Buche TtsQi idsav

sick in deren Gefolgschaft befindet. Es ging bier nicht anders.

Die Stillehre war liber der Staseislehre seit Hermogenes' Zeit oder

bald nach ihm in der Technologic vollig znriickgeblieben. Hermo-

genes’ Ideenbnch fand keine Erklarer; Dionysios von HalikarnaB,

dessen Hermogenes noch gedenkt, war vergessen. Longinos, der

Nenplatoniker
,
hat ihn wieder entdeckt; aber befruchtend wirkt

diese Entdecknng erst viel spater. Als der jnnge Student Proklos

seinen Besnch bei dem Professor Syrian machte, fand er bei ihm

Lachares (Marin, v. Prod. 11), den Lachares, der anf Dionysios von

1) Vgl, J. Compernass zu Acta S. Carterii II 80 ff.
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Halikarnassos so stark zuriickgegriffen hat, der uns die Diadoche

Dionysios—Hermogenes—Longinos, welche die Rhetorenscholien

schon erkemen lieBen, mit klaren Worten iiberliefert (Hermes

1 895 XXX 292, 4 ff.). Diese beiden Schulgenossen machen den

Einschnitt. Mit und seit Syrians Ideenkommentar erscheinen Zi-

tate aus Dionysios. Ans dessen Buck aepl fiifitjascog giebt es kein

Zitat, welches nicht durch Syrian vermittelt wiire; einzig in der

akademischen Bibliothek zu Athen scheint noch ein Exemplar
dieses Buches vorbanden gewesen zu sein; mit der Auihebung der

Akademie ging es fur alle Zeit verloren. Im Dionysios ist Syrian
und Laehares augenscheinlich die Stillehre niiher getreten, und zwar
nm6, wie die schriftstellerische Betatigung beidor beweist, von La-
chares die Initiative ausgegangen sein zu gcmeinsameni Angriif der
Aufgabe, die Stillehre in den wissenschaftlichen rhetorischen Betrieb
wieder einzufiihren. Laehares nalim Longinos und Dionysios in Ar-
beit, erklarte, berichtigte, erweiterte ihre Lehron. Syrian iibernahm
das Ideenbuch des Hermogenes, als die dem Erklarer der ffraaeig

naturgemab zufallende Halfte der Arbeit. Darnals ist tatsachlich
Ernst mit dieser Aufgabe gemacht worden

:
jenen Hipparchos (o.

S. 210) hat man darnals gefunden und Demetrius tvsqI sgfirjvscag

wieder entdeckt. Der Enkelschiiler des Syrianos, Ammonios der
Sohn des Hermeias, allein nennt ihn in vorbyzantinischer Zeit *), und
Paulo.s’ Ideeneinleitung zeigt, dab er von den Gregneni der Neirplato-
niker fur ihre Polemik ausgenutzt wurde (I 99, 21). Das "Verwundeim
dariiber, dafi in dieser Zeit eine prinzipielle Opposition gegen die
fiiffiijffig erhoben wurde, fallt bin, so wie man sich erinnert, daii hier
nach fast 250 Jahren wieder mit allem Ernste die Eorderung Stil
zu lehren, wie man evdffsig und efx^fiara lehrte, erhoben wurde. Die

war wol geiibt worden, aber nicht reglementiert, nicht in
den regelrechten rhetorischen TJnterricht aufgenommen gewesen.
Das aber strebten die beiden Neuplatoniker an; dagegen wurde
als gegen etwas Neues geeifert. Wer darnals iiber die Ideenlehre
theoretisch sebreiben wollte, mudte von den Heuplatonikern aus-
gehen: Zvqiccvov ml x&v loiit&v (iteQav) steht wieder und wieder in
dem Ideenkommentar des Johannes Sikeliotes (Walz VI 312. 331
n. s. w.). Hnd nicht bios theoretisch-technisch haben Syrian und
Laehares gewirkt; die unerhorte welche die Schule von
Oaza zeigt, ist eine Prucht der neuen Bewegung, die von diesen
Xeuplatonikern ausgegangen war.

1) Brinkmann a. a. 0. : Aimnon. in Arist. de interpr. (Comm. Aristot. IV 5)
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So sollte der Ehetorik gerade die Schule, die einen Platon

als ihren Archegeten verelirte, noci. in ihrem Ausgange einen neuen

Impuls nacL. theoretischer wie praktiscker Seite kin geben — den

letzten Impuls, den diese Studien empfingen. Denn was von den

jByzantinern zwischen 800 und 1000 an Koxnmentaren zn %8qI 8v-

und gar zu der sckleckten
,
kaum lialbecliten Kompilation

^6qI ^ad^odov d8Lv6T7]vog zusammengescbrieben ist, rechnet nickt^).

Erst in Jakob Sturm hat Tta^l aiQB^acog seinen Kommentator ge-

funden. Der war als echter Renaissancegelehrter von Cicero aus-

gegangen, hatte Dionysios hinzugezogen und dann Hermogenes in

ernste, von wirklicher Sachkenntnis befruchtete Arbeit genommen

;

er ist der letzte groBe Technograph der Rhetorik im Sinne der

Antike gewesen^j. Die formfrohen Tage der Renaissance waren

allerdings fiir alle Zeit dahin. Im antiken, formalen Sinne kann

diese technographischen Studien, deren Reichtum an Feinheit

und Scharfe der Beobachtungen vor der Fratze kleinlicher Haar-

spaltereien und lacherlicher Selbstverstandlichkeiten nur zu leicht

iibersehen wird, heut zu Tage Niemand mehr betreiben wollen;

aber bedauern darf man, muJ5 man die herrschende ganzliche Ab-

wendung von der technologischen Literatur.

1) Johannes 6 HL^shmrrig hat Eigenes in die uta^ddoatg hineingetragen.

Fiir unsere Frage ist von Wkhtigkeit, daB es bei ihm nach Neiinung des Lon-

ginos heiBt: jdiovvaLog 6 ^JhnccQvccasvs nccl 2iJiv qv atos 6 lAgiatSL'Srjg ttsqI

ri 'Aal TB%vr\g yQdipDivtsg, Aagag, rj Tcccgoifiicc q)ri(SL (Eh. Gr. YI 95,4*

ebenso 111,29 "Agietsidrig Aal Aiovvaiog). Von dem Btilbuch des Aristides wisseii

die Neuplatoniker noch nichts. Das erbaltene Buck hat seinen Namen bei der

Generaltaufe;. die die anonyme rhetorische Litteratur in der byzantinischen Friib-

renaissance iiber sich ergehen lassen muBte, empfangen, gerade wie Tlsgl vtpovg,

das bei Job. ^ikel. ebenfalls zuerst unter dem Namen des Longinos erscbeiiit

Dieser Zeit der Umtaufung gebort eben aucb die Eandglosse iiber Panics und

Johannes von Caesarea an, Als man damals den durcb die dunklen beiden Jahr-

bunderte biniibergeretteten Restand von rbetorischen Schriften ordnete und sam-

melte, wagte man aucli die IdentMzierung anonymer Schriften, Daber taucben

um diese Zeit zweifelbaften Benennungen aiif. Job. Sikel. giebt keine alte

Weisbeit; es ist neueste Forscbung, wenn er Aristides und Ilsgl v'lpovg zitiert;

clenn er ist ganz an den Anfang des 11. Jhd. zu riicken. Scbon in der Aristides-

bandscbrift Paris. 2950 (E; vgl. meine Aristidesausgabe II p. XII) finden sicb

Scbolien von ihm, und Omont (Inv. sommaire III p. 68) bat diese Handscbrift

nocb in das 10. Jhd. setzen wollen, was nun doch nicbt angeben wird. Der Cba-

rakter des Joh. Sik. verriit sicb sofort auch bier: fob 163 r. 7co(dvvov) UlasUS-

t(ov). SvvdiJiB^cc, d) AgLOTBidrij dv'CiUysiv aoL^ Sell’ iTtsidi] nag ndvog ngbg nigSog

ccipoga (-ga Hdsebr.), ScvG)(psXsig Ss oi novoi Aavk TO'bg vvvl XQOVovg^ aimn^fxsv

imvtig as igrjfiriv vla&v. Kaibel bat dem unschuldigen Longinos bitter XJnrecbt

getan, indem er ibn die Grobbeit, Arroganz und Dummbeit dieses eigenartigen

Gesellen entgelten lieB.

2) CresolEus, Tbeatrum veterum rbetorum etc. gebort nicbt in diese Literatur.
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In ihr haben wir die Zeugnisse fiir die geistige Beschaftigung

ganzer Grenerationen von vielfach hochst scbarfsinnigen Mannem,

die ihre eigentKclie Arbeit in diesen Scbriften, nicht in den ge-

legentlichen offentlicben Bestreden niederlegen -wollten
;
-wir baben

— nnd das ist viel mebr — bier einen Lehrstoff, an welchem nnd

in welcbem die Jugend Jabrbunderte lang geiibt worden ist; wir

seben in ihnen, was jene Grenerationen an der Literatur der

groBen griecbiscben Vorzeit baben lernen wollen, und so ent-

nebmen wir nicbt bios aus ihnen, sondern begreifen dnrcb sie,

Welches die Schicksale dieser Literatur baben sein miissen : bier

baben wir kultnrgescbicbtlicbes und literargescbicbtlicbes Material

ersten Ranges, aber es liegt bracb. AUerdings so, wie diese Literatur

jetzt sicb darstellt, vblligungeniigendgedruckt und durchaus unvoll-

standig aus den Handscbriften bekannt, vermag sie nur wenig zur

Arbeit zu locken. Es ist eine dringende Aufgabe der Pbilologie'

dieses Grebiet der antiken Rbetorik anzubauen. Dock Studier-

stubenarbeit allein frucbtet bier nichts; zuerst will es Arbeit in

den Bibbotbeken, damit man einen IJeberblick Tiber das Material

gewinnt und feststellen kann, was der Veroffentlicbung nocb wert
ist. Diese Arbeit wird iiber die Mittel des Einzelnen binausgehen.

Aber die Hermogeneskommentare bilden kulturgescbicbtlicb die

voile Parallele zu den Aristoteleskommentaren
;

denn Rbetorik
und Pbilosopbie sind durcb das geistige Leben der ganzen Antike
gegangen, bald sicb bekampfend, bald sicb verbriidernd, doeb all-

zeit nebeneinander, Fiir die Aristoteleskommentare ist Rat ge-

worden; daB aucb ihren Weggesellen endlicb ein besseres Los er-

mSgbcbt werde, ist ein Wunscb, den icb besonders in StraBburg
und gerade in diesem Jabre aussprecben zu diirfen glaube, welches
den 400. Greburtstag jenes StraBburger Rektors wiederbringt,
des letzten antiken Technologen und Hermogeneserklarers, Jakob
Sturm.



Ein Beitrag zum Lubischen Recht aus der

Correspondenz G. A. v. Miinchhauseiis.

Von

F. Frensdorff.

Vorgelegt in der Sitzung vom 11, Mai 1907.

Ein Herr von "Witzendorff batte bei einem Besuch, den er

G. A. V. Muncbbansen Ende 1736 oder Anfang 1737 in Hannover

maclite, den Auftrag erbalten, ihm bei seiner Euckkelir nacb Liibeck

Nachriciten iiber das liibische Hecht und etwaige in Liibeck vor-

bandene Hss. desselben zn verschajffen. Wie er diesen Auftrag

ausfiibrte, zeigt der nacbstebende in Cod. Bobmer 44 (W. Meyer,

Verz. der Gottinger Hss. Ill S. 9B) Bl. 196 ff. entbaltene Brief.

Die als Codd. Bohmer bezeicbneten Hss. baben wenig mit dem be-

kannten Pandektisten
,
Eeudisten und Kanonisten Georg Ludwig

Bobmer (f 1797) zu tbun und flibren ibre bibliotbekariscbe Be-

nennung bios daber
,

dafi sie aus Bobmers Nacblasse in die Got-

tinger Bibliotbek gekommen sind.

A. C. V. Witzendorff an G. A. v. Miincbbausen.

Hocbwoblgebobrner,

Hocbgeebrtester Herr Gebeimbter-Ratb

Ew. Excellenz wegen der mir in Hannover bezeugten Ebre

und Gewogenbeit den verpflicbtesten Dank zu erstatten, babe bis

dato verscbieben mufien in Hoffnung
,

einige Naobricbten
,

die

mir aufgegebene Commission betreffend, zu gleicber Zeit mit ttber-

scbreiben zu konnen. Icb babe zwar bei verscbiedenen, welcbe de

originibus et fatis juris Lubeoensis billig etwas wifien solten, micb

erkundiget, weiter aber nicbts in Erfabrung bringen kSnnen [196’’],
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als daB die davon handelnde Naclirichten in Hesigen Stadt Arcliiv

verwahrlich and so heilig aufbelialten werden, dafi wenig HofF-

nnng sey, etwas ad successivas mntationes jaris gehoriges daratis

zu erhalten. Ein gnter Freund, der sonderlich antiqnitates Lube-

censes liebet, bat ans seiner eigenen Collectione rertim Liibecen-

sinm beygebenden extract mir commtmiciret, darinnen zwar vieler-

ley bekannte Sacben, docb ancb meines wenigen ErmeSens ein und

anderes so vielleicbt nicbt iiberall zu finden. Icb diirfte wobl

dabin recbnen die Inscription, so in fronte codicis membranacei

stebet, als welcbe docb deutlicb [197'*] genug beweiset, daB die

Liibecker scbon ante Fridericnm II ibr jns scriptnm gebabt

baben. Bei eben diesen Frennd finde eine copiam eines alten plat-

tentscben codicis juris Lubecensis, welcben er aber weiter nicbt als

ad perlustrandum mir vorgewiesen. Docb babe Hoffnung einen der-

gleicben acbten codicem anderswo zu erbalten, und woferne Ew.
Excellentz solcben etwan ad illustrandas mntationes juris vor

dienlicb eracbten solten, so erwarte geborsamst Deroselben Befehl.

Heinecius bemeroket als was sonderlicbes
,

dafi er in der Biblio-

theca HoiFmaniana [197’’] solcb einen codicem manuscriptum mem-
branaceum gesehen babe, der ab bodierno jure sehr abweiche.

Woferne also Ew. Exc, befeblen, will micb euserst bemiiben, um
eine gute Copey von einen solcben acbten platteutscben codice,

wo moglicb aus biesiger Wette zu erbalten. Die letztere Auflage

des Liibeckiscben Stadtrecbts ist von Jabr 1728. Ew. Exc. er-

seben hieraus, dafi Deroselben Befebl geborsamst zu befolgen micb
gerne beeiffere, der icb mit verpflicbtester Ebrerbietung zu Dero
beharrlicber bochscbatzbaren G-eneigtheit micb empfehlend lebens-

lang verbleibe

Liibeck Ew. Exc.

d. 26. Janr. gehorsamster Diener
1737. A. C. V. Witzendorff.

Der Briefscbreiber August Christian v. WitzendorfP stammte
aus der bekannten Liineburger Patricierfamilie

,
die 1639 von

Kaiser Ferdinand III eine Bestatigung ibres Adels erbalten batte.
Er war Landratb im Herzogthum Lauenburg und stand zu Ltibeok
dadurch in naben Beziebungen, dafi er seit 1730 Canonicu.s, seit

1756 Decbant am Dom war’-).

1) Melle, griindl. NacMcht von Liibeck, 3. Ausg. von Schnobel (Liib. 1787)
S. 164. Mitteilung aus Melles Liib. Geschlecbter, Hs. des Liib. Staatsarcbivs, die
icb A on deni Staatsarchivar Dr. blasse "wenige Wocbeu vor seinem Xode er-
halten liabe.
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P

* Dem Briefe liegt ein lateinisclier Aufsatz, de jure Lnbecensi

iibersclirieben, bei (Bl. 194). Er beginnt: peculiares leges suas

Lnbeca babet nnd widerlegt znnacbst die Ansicbt derer, die die

Entstebnng des llibiscben Becbts um die Mitte des 13. Jabrb. an-

setzen. Das liibische Eecbt sei in Wanrheit um ein Jabrbundert
" alter, Heinricb. der Lowe wie der Erbauer der Stadt so aucb der

IJrbeber ibres Recbts. Die Beweise werden den beiden Vorreden

von 1243 nnd 1254 entnommen
,
dem Einzigen

,
was aus den lii-

j
biscben Statutensammlungen des Mittelalters zur Zeit offentlicb

f bebannt war. Die Vorrede von 1243, an der Spitze einer von

Liibeck nach Tondern iibersandten Handscbrift, war in „der zwei

Herzogtbiimer Schleswig und Holstein neuen Landesbescbreibung

(1662)“ von Caspar Dankwertb gedruckt, der bei Erwabnung der

Stadt Tondern (S. 86) ibres au£ dem Ratbbause aufbewahrten

Codex des liibischen Recbts gedenkt. Die Vorrede von 1254, die

eine auf Ersncben des deutscben Ordens in Livland flir Memelen-

burg (Memel) erfolgende Rechtsmittbeilung beurkundet, kannte

man aus einer nocb um einige Jabrzebnte altern Druckscbrift des

Rostocker Jnristen Johann Sibrand, „urbis Lubecae et anseatica-

rum necnon imperialium civitatum jura publica (Rostocbii 1619)“,

der die einzelnen Lander durcbgebt, in denen liibiscbes Recht gilt,

und an Pommern PreuSen anscbliefiend
,
sagt : ordo Teutonicus a

Lnbecensi repnblica baud secus atque Romani ab Atbeniensibus basce

leges mutuavere, und nun die Bewidmungsurkunde von 1264 folgen

lafit (S. 107). Das Tondernscbe Prooemium war lateiniscb und dem
Original entnommen. Aucb das Prooemium von 1254 war im Ori-

ginal lateiniscb
;
es gab aber aucb deutscbe Uebersetzungen, die an

die Spitze spaterer deutscber Recbtsredactionen gestellt waren. So

z.B. des jetzigenG-bttinger, frilber Liibeckiscben Codex, denHacb als

Nr. Ill S. 879 abgedruckt bat (W. Meyer, Verz. I S. 519). Einer

Hs. solcber Art mufi Sibrand seine MittbeRung entnommen baben.

Der Correspondent des Herrn von Witzendorff kannte auBer

diesem Material einen Pergamentcodex des llibiscben Recbts nodt

einem Prooemium von 1240. Dies giebt der Bericbt wortlicb

f wieder. Es ist unverkennbar die Eingangsurkunde des jetzt in

TTiel befindlicben Codex, abgedruckt in Hachs Ausgabe des alten

llibiscben Recbts (1839) S. 169 als Beilage D. Beweisend ist na-

mentlicb die Stelle : ^ectis amicis nostris burgensibus .... jus

nostre civitatis contuKmus. Die punctierte Stelle ist in der Kieler

Hs. dnrcb drei Hakcben ausgefiillt; ebenso in der Abscbrift des

Codex Bobmer. Dazn kommt die Uebereinstimmnng zwiscben beiden

an drei SteRen des Textes, iu denen die iibrigen Hss., die das

^
Kgl. Oes. d. Wiss. Naclirichten. Philolog.-Iiistor. Kl. 1907. Haft 2._, 15
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Prooemium nachgesckrieten haben, abweicben: es sind das der

deutsche Codex fiir Elbing von c. 1270, dessen Prooemhim im

Codex diplomaticus Warmiensis II (1864) n. 614 (unter deiiNacb-

tragen) abgedrnckt ist; der Codex fiir Dirscbau, von dem man
nicbt mebr als die Eingangsurkunde von 1262 kennt nnd diese

nnr aus dem iiberaus feblerbaften Abdrnck bei Gfodtke, Gesch. der

Stadt Conitz (Danzig 1724), den das Liib. UB. I n. 269“ S. 687

wiederbolt
;

endlich der Codex fiir Riga aus dem 16. Jabrbundert

(s. nnten). Der Codex Bohmer nnd der Kieler Codex lesen iiber-

einstimmend im ersten Satze (Sicut edicta): ita recte persimile

quicqnid civitatis discretornm et ordinal consilium, wahrend die

iibrigen statu it vor et ordinal einzuscbalten fiir nbthig balten.

Im zweiten Satze (Igitur quoniam) beiBi es im Cod. Bobmer und
im Kieler Codex civitates sua jura servant singule, in den iibrigen

:

singula; gleicb darauf
:
presentibus et futuris innotescat, quod ad

honorem contulimus, in den iibrigen: quod no s ad h contul.

Eins bat aber der Codex Bohmer vor dem Zieler voraus-

Gegen das Ende des Prooemiums flicbt er vier Verse ein, die er

allein metriscb ricbtig wiedergiebt
,
wabrend alle iibrigen

,
wenn

aucb in verscbiedenem MaBe, das Metrum zerstoren.

Nostre vobis tradimus jura civitatis,

inviolabiliter ut bee teneatis,

fas est ut per melius ilia augeatis,

sed decreta minui nunquam faciatis.

Der Kieler Codex wabrt den Rbytbmus nur in den beiden ersten
Zeilen, die dritte verdirbt er durcb Versetzung: fas est ut ilia

per meHas augeatis, die vierte durcb Versetzung und Einflickung
eines Wortes: sed data decreta nunquam minui faciatis. Den
gleichen Pebler begeben die iibrigen Hss. Der Sebreiber der EI-
binger Hs. fiigt nocb den besondern binzu, dab er den dritten
Vers „Kon fas est** einleitet.

^

Den SebluB der Eingangsurkunde bilden die tria praecepta
juris des Dlpian (1. 10. Dig. de just, et jure I 1, aufgenommen in
1. 3 Inst. I 1), Im Cod. Bohmer werden sie wiedergegeben ; bujus
juris et decreti sunt inicia, in quibus docetur quis : boneste vivere,
alterum non ledere, jus suum cuique tribuere. Kiel, Elbing und
Riga lesen den Eingang: bee juris et decreti sunt (Kiel: sunt sunt)
i^ia. Riga bietet in den Schlufisatzen die Lesarten : fiir quis

:

quis d. b. quivis und fiir cuique : unicuique ^)
,
von denen die erste

eine Verbesserung entbalt.

1) Ueber die dem 15. Jahrh. angehOrende Hs. Napiersky, Quellen des Rigi-
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Woher hat der Codex Bohmer seine znm Theil bessern, zum
Theil wenigstens selbstandigen Lesarten? Nach dem Briefe des

Herrn von Witzendorff steht die so beschaffene Vorrede an der

Spitze eines Pergamentcodex. Der Kieler Codex war znr Zeit,

im X 1737, noch in Liibeck; nach Kiel kam er erst einige Jahr-

zehnte spater, wie Hack S. 48 angiebt. Aber nach seinen Ab-
weichungen vom Codex Bohmer kann er nicht gemeint sein. Noch
viel weniger einer der iibrigen. Dem nngeachtet mnJB jenem
ZeugniB zufolge ein Codex existiert haben, dessen Eingang dem
correcten Prooeminm des Codex Bohmer entsprechend lantete. Da6
der Referent des Herrn von Witzendorff einen solchen Codex be-

sessen oder anch mir gekannt habe, geht nicht ans seinen Worten
hervor. Sie reden nur von dem Prooeminm eines Pergamentcodex,

nicht von diesem selbst. „DaB schon 1240 die Lubecker ihr Recht
andern mitgetheilt haben „patet ex seqnente formula, quae in

fronte antiqui cujnsdam codicis ms. membranacei juris Lubecensis

legitur,“ Bisher ist nichts von einer solchen Handschrift zum
Vorschein gekommen. Dagegen kehrt das gleiche Prooeminm in

einer allerdings modernen Lubecker Hs. wieder. Jacob vonMelle,

ein um die Geschichte Liibecks yielfach verdienter Eorscher (1659

bis 1743), hat reiche Sammlungen hinterlassen, die unter demTitel:

Rerum Lubecensium tomi duo (Hs. des Staatsarchivs Nr. 794) Ur-

kunden und sonstige Materialien zur Geschichte Liibecks enthalten.

Im ersten Theil Lubeca civilis handelt Cap. 2: de jure Lubecensi

und giebt S. 125 unser Prooeminm wieder. Die Mellesche Ab-
schrift theilt die Verse ebenso correct wie der Cod. Bohmer mit

und laBt gleich ihm vor Marie das Wort dive aus, das alle iibrigen

Codices aufweisen. Ist die Identitat der beiden Urkunden nicht

zu bezweifeln, so liegt es nahe genug, J. v. Melle fur den Lubecker

Gewahrsmann zu halten, der flir Herrn von Witzendorff den Be-

richt de jure Lubecensi zusammenstellte. Woher Melle jenes

Prooeminm entnahm, wissen wir nicht. Ich glaubte an die Mbg-

lichkeit, Melle habe den Eingang der damals noch in Liibeck be-

findlichen Kieler Hs. vor sich gehabt und nach seinem eigenen

rhythmischen Geflihl die fehlerhafte Metrik jener Eingangsverse

verbessert, aber der beste Kenner der Vagantenpoesie, Herr Pro-

fessor Wilhelm Meyer, belehrt mich, da6 niemand in Deutschland

zu jener Zeit genug Kenntnifi von der Vagantenstrophe besessen

habe, um von sich aus solche Verbesserung vorzunehmen. Da wir

sclien StR. (1876) S. XXXV nnd Mitteiliingen des verstorbenen Bibliothekars Dr.

G. Berkholz zu Riga.



228 F. Frensdorff,

nun wissen, dafi Liibeck 1240 einen lateinischen Codex seines Rechts

an Elbing libersandte und das Prooemium der Melleschen Abschrift

das Datnm 1240 tragt, auch die iibrigen bistoriscben Angaben der

Urknnde zu diesem Datum passen, so haben wir aller Wahrschein-

licbkeit nacb in diesem Prooemium den Rest der nach Elbing ge-

sandten Recktsmitteilung vor uns, von der man in Liibeck eine

Copie zuriickbehielt. An Stelle der Worte in Elbingo binter no-

stris burgensibus setzte man Hakchen ein, um die Urkunde als

Muster fur weitere Versendungen benutzen zu konnen.

Was in dem Bericht sonst nock an Nackriehten iiber das Recht

Liibecks vorgetragen wird, ist nickt von Belang. Es wird der Be-

ziekung zum Soester Reckt gedackt und der Versuck Arnolds jura

Sosatie in jura Holsatie zu corrigiren trelFend zuriickgewiesen, die

Oberkofstellung Liibecks angefiikrt, es werden die beiden ausge-

zeickneten damals auf der Wette befindlicken deutscken Reckts-

codices von 1294 und 1348, jetzt gewohnlick nach Albrecht v.

Bardewik und Tidemann Giistrow zubenannt, erwaknt, neben
denen mancke andere in PrivatbibHotkeken aufbewakrt werden.

Endlick kommt der Vf. nock auf die Revision des liibischen Rechts
zu sprecken und zahlt die Drucke von 1586 bis 1728 auf. Er
scklieBt seine Skizze der aufiern Recktsgeschichte Liibecks mit David
Mevius und seinem luculentus commentarius ad jus Lubecense.

Zum Verstandnik des Htterargeschichtlichen Inkalts, den der
Brief Witzendorffs bietet, muB man sick in die Zeit seiner Ent-
stekung versetzen. Von dem liibiscken Recht des Mittelalters vrar

auBer den erwaknten Yorreden nock nickts im Druck ersckienen.

Erst die nacksten Jakrzeknte nach jenem Briefe brackten Publi-
cationen liibiscker Recktskandschriften in groBerer Zahl und in

rascker Edge: Westpkalen, Cronkelm, Dreyer, Brockes, alles

Editionen aus dem Zeitraum von 1743—1765. Es begann damals
reckt eigentlick die Zeit des Heraustretens deutscker Stadtreckte
in die OlFentlickkeit, zu der Leibniz in seinen SS. rer. Brunsv. sekon
1711 durch seine Mittkeilung des Braunschweigscken und des Goslar-
scken Reckts den Weg gewiesen hatte. 1748 und 1749 ersckien
zum erstenmal, von Haberlin und von Emmingkaus kerausgegeben,
das alteste Soester Reckt, zur groBen Enttausckung der Eorscker,
die davon die kandgreiflicke Bestatigung der Nackrickt des Arnold
von Liibeck erwartet batten, und nun auBer dem torfakt egen
wenig wortliche Ubereinstimmung zwiscken den Statuten von Liibek
und den jura Sosatie fanden^). Denn so wenig man auck von dem

1) Zum Ausdruck kommt das besonders bei Dreyer, Einleitung in dfe Liib.
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mittelalterlichen Eecht Liibecbs bannte, der Q-lanz seines Namens
war groB. Man wnfite doch von seiner Greltang in einer grofien

Anzabl von Stadten seit dem Mittelalter. Seit der Mitte des

17. Jairlinnderts war nun liinzn gekommen, daJB das liibisclie Recbt
eine wissenscbaftlicbe Bearbeitnng in den „Conimentarii“ des hocb-

angesehenen Prasidenten des Wismarschen Tribunals, des David
Mevius, erfahren batte. Er hatte damit einen neuen Zweig der
deutscben Eechtswissenschaft, eine Jurisprudentia Lubecensis be-

griindet. Wirboren, dafidasWerk des Mevius selbst inGregenden,

die gar nicbts mit lubiscbem Eecbt zu tbun batten, nicbt nur
studirt, sondern aucb angewendet wurde^). Aber die Arbeit des

Mevius gait allein dem revidirten liibiscben Eecbt von 1586. Er
wollte nur dem praktiscben Eecbt dienen und wies das Historiscbe

sebr nacbdrlicklicb ab ^).

Cbristian Grottfried Hoffmann, Professor in Frankfurt a. 0.,

dessen Bibliotbek Witzendorffs Brief erwabnt, scbrieb 1731 zur

Promotion des Hamburgers Nicolaus Eumpf ein Programm de juris

Lubecensis antiq^uo quodam codice. Der Titel ist einigermaBen

irrefiibrend, denn die Bescbreibung des Codex nimmt den gering-

sten Eaum era; die Hauptsache macbt eine Skizze der liibiscben

Eecbtsgescbichte aus, die nicbts neues bringt und nur zeigt, wie
wenig Material die Zeit fiir ein solcbes Tbema besaB. Aucb Hoff-

mann geht wieder von dem revidirten Eeobte aus, von dem eine

neue Epocbe des liibiscben Eecbts datirt. Er will aber, nacbdem
er jiingst einen alten Codex des liibiscben Eecbts erworben, zu
den mittelalterlicben Statuten aufsteigen und liber die Verande-
rungen, die das Eecbt erfbren, etwas sagen. Statt dessen er-

ortert er wieder die Entstebungszeit des liibiscben Eecbts, die Be-
ziebung zu Heinricb dem Lowen, zu Soest und giebt eine Aufzab-

lung der Handscbriften des liibiscben Eecbts, welcbe man in juri-

stiscben Scbriften angefiibrt findet. Das bringt ibn dann endlicb

auf seine eigene Hs. So mangelbaft die Bescbreibung ist, das

Mitgetbeilte reicbt aus, um zu erkennen, daB es sicb um eine

wertblose spate Handschrift bandelt. Sie zablt 271 Artikel, fangt

Verordngn. (1769) S. 203, nacMem er sich von seinem anfanglichen „Enthiisias-

mus" erholt hatte, fiir den er sellist die Abhandlnng: de cespitalitatis requisito

(Kiel 1749) citirt.

1) Wigand, Prov.-R. des Furstenth. Minden II (1834) S. 8: seit der Com-

mentator Mevius die Juristen entztickte, glanbte man sich in ganz Westfalen auf

Itihisches Recht d. h. auf Mevius heziehen zu konnen. Vgl. Dortmunder Sta-

tuten S. CLXXXI.

2) Stintzing-Landsherg, Gesch. d. deutschen Rechtswiss. II (1884) S. 127.
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an : hier beginnet sich dat Liibische reclit, and endet : si finis bonus

est, totum laudabile tunc est. Die beiden mitgetheilten Stellen

entsprecben Hacb 11 29 und III 286. Die letzte Stelle ist dem
Hamburgischen Recbte entnommen; der Codex kami daber friihe-

stens aus der zweiten Halfte des 14. Jahrb. stammen, von wo ab

die Verbindung des liibiscben mit dem hamburgisclien Recbte be-

ginnt. J. Gr. Heineccius erzablt in seiner Historia juris civilis

romani ac germanici (1740) lib. II S. 83 § 88, dafi er diese Hand-
schrift in Hoffmanns Bibliothek kennen gelernt babe. Er braucht

sie znr Motivirung seiner Wamung: cave id quod liodie obtinet,

jus Lubecense vetus et sincerum existimes! So verbreitet war
der Gilaube wenigstens aufierbalb Liibecks, dafi man mit dem, re-

vidirten Recbt von 1586 alles Erforderliche fiber das liibische

Recht wisse.

Auch der Ausgang, den die von G-. A. v. Mfinchhausen ange-
regte Verhandlung nahm, ergiebt das gleiche Urteil. Ein der

Correspondenz beiliegendes Brieffragment
,

das der Handschrift
nach von J. D. Gruber, Bibliothekar zu Hannover und juristischem

Berather Munchhausens in alien grofien und kleinen Dingen, her-

rubrt, erklart es fur fiberflussig, weitere Mittheilungen fiber das

„lubbische Recbt“ einzuzieben, da es deutsch und lateinisch in

aller Handen sei. Damit konnen nur die revidirten Statuten von
1B86 gemeint sein, von denen es eine gauze Anzahl von Ausgaben
gab. Besonders zielt die Bemerkung aber auf Mevius, der seinen
Erklarungen, mit denen er das Recht von 1586 artikelweise be-
gleitet, allemal den deutschen Text des revidirten Statuts und dessen
ilbersetzung voranstellt. Den Aufsatz de jure Lubecensi, als dessen
Verfasser Gruber J. H. v. Seelen, Rector in Lubeck und durch
zahlreiche Schriften zm’ Geschichte Lfibecks bekannt, vermutet,
beurtheilt ernicht gunstiger. Dafi Heinrich der Lowe der auctor juris
Lubecensis sei, bedtirfe keines umstandliehes Beweises, da Helmold
es ausdrucklich bezeuge und niemand jemals daran gezweifelt habe.

Der Minister hatte offenbar schon Interesse fiir rechtsgeschicht-
liche Studien. Er mochte in seiner steifen gelehrten Weise von
„successivas mutationes juris* (oben S. 224) gesprochen haben, wie er
Pfitters Getting. Gelehrtengeschichte als „de statu Gottingensi* oder
em Concert als „ collegium musicum* bezeichnete. In seiner prak-
tischen Umgebung fand er noch wenig Verstandnis ffir diese Bestre-
bungen. Dafi seine Bemfihung um das lubische Recht nicht etwas
vereinzeltes und zufalliges, sondern Glied eines grofiern Zusammen-
hanges war, soil eine spatere Darlegung ausffihren.



Zu dem Tiresias-Gedicht des Primas (no 10).

Von

Willielm Meyer aus Speyer,

Professor in Gottingen.

Yorgelegt in der Sitzung vom 20. Juli 1907.

In dem 10. Gediclit (oben S. 139) scbildert der Primas, wie

trHxes im 10. Jahr seiner Irrfahrt den Tiresias in Tbeben anfsncbt

nnd befragt
,
ob Vater

,
Sohn und Gemablin ibm nocb leben und

ob er selbst beimbebren werde; dann, da er docb so arm nicbt

in die Heimat tommen durfe, anf welcbe Weise er wieder zu

Schatzen gelangen bonne; die Antwort des Tiresias feblt. Icb

babe nun (S. IM) gesagt: ‘Die Fabel ist wobl eine Umformung

der antiben. Nacb der Odyssee (Bucb 11) dringt Ulixes in die

Unterwelt und befragt dort mit vielen Dmstanden den Tiresias.

Ein mittelalterlicber Dicbter stand bier vor groBen Scbwierigkeiten

;

sollte er die antibe Unterwelt als Holle oder als Eegefeuer aus-

malen? Ein Besucb in einem tbebaniscben Wobnbaus war einfaober.

Allein wo bat der Primas iiberbaupt gelesen, daS Ulixes

mit Tiresias verbandelt bat?’

Meine Gedanben waren bei dem Sucben nur auf das groBe

Gebiet gericbtet, auf die mittelalterlicben Darstellungen der Troja-

sage : da weifi man wirklicb nicbts davon, daB Ulixes mit Tiresias

zusammengebommen ist
;
vgl. z. B. Herm. Danger

,
'die Sage vom

trojaniscben Krieg in den Bearbeitungen des Mittelalters und in

ibren antiben Quellen’, 1869. So bam es, daB icb das Zunacbst-

liegende iibersab. 'WenigeTage nacb Ubersendung des Primas II

scbrieb mir VoUmer aus Miincben, der Primas sei von Horaz

Sermo II 6 ausgegangen, burz darauf sobrieben mir dasselbe meine
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Freunde Karl Meiser in Miinchen und Pio JElajna in Florenz:

Meiser nicht oline den Znsatz, da kcinne man selien, weleh

trauriges Machwerk das Grediclit des Primas sei.

Es ist richtig, der Primas hat die Satire des Horaz
beniitzt, nnd besonders die 8 ersten Verse derselben:

Hoc qnoqne, Tiresia, praeter narrata petenti

2 responde, qaibus amissas reparare queam res

artibns atqne modis? Quid rides? Jamne doloso

4 non satis est Ithacam revebi patriosqne penates

aspicere? 0 nulli qnicquam mentite, vides ut

6 nudus inopsqne domnm redeam te vate, neque illic

ant apotbeca procis intacta est ant pecns: atqni

8 et genus et virtus, nisi cum re, vilior alga est.

Znnacbst sind folgende Kleinigkeiten zu vergleichen ; Horaz
V. 1: die ‘narrata’ gibt der Primas mit V. 29 bis 46 oder bis

V. 76 H 2: Pr 99 ergo responde, . . undo perdita restaurem

H 4: Pr 81 ibo dolens Itbacam; 19 patriosne videbo penates

H 6: Pr 28 verax nec qnicquam mentitns H 6: Pr. 80 nudos
videro nudus H 6 redeam te vate ; Pr 79 ut dicis, redeo

;
‘vates’

beim Pr V. 16 18 19 20 H 7: Pr 33 inops apotbeca; Pr 39
perdidit omne pecus.

Die Ab-weisung weiteres Fragens bei Horaz V. 109 ‘Sed me
imperiosa trabit Proserpina: Vive valeque’ bat die Wendung des

Primas veranlafit in V. 46 : Sic pectore fatus anelo • Reddens se

lecto iubet bnnc excedere tecto. Die Worte des Horaz ‘me impe-
riosa trabit Proserpina’ geben die einzige Andeutung des Ortes:
allein diese ist dnnkel, und der Primas hat die Andeutung nicht

verstanden. Er wiU sie nacbahmen mit den Worten V. 46 ‘nos

animum (reddamus) celo'; den Scbauplatz des ganzen Vorgangs
aber verlegt er eben in den bekannten Wohnsitz des Tiresias
d. b. nacb Tbeben. Tiresias riibmt sicb bei Horaz V. 60 ‘Divi-

nare etenim magnus mibi donat Apollo’: vgl. beim Primas V. 26/27:
Novi re vera, quid dictent fata severa nt, quecunque Jovi precog-
nita sunt, ego novi. Und, nm wichtigere Stiicke zu erwabnen,
die bei Horaz V. 7b stebende Zumuthung, Ulixes solle die Penelope
einem reicben Wiistling preisgeben, bat den Primas veranlaBt, die
Keuscbbeit der Penelope so ausfuhrlicb (V. 49—78) zu loben.
Dabei ist der Ubergang von Monolog zu Dialog in V. 78 vom
Primas vielleicbt deshalb nicht besser markirt

,
weil bei Horaz

jeglicbe Bezeicbnung des Redewecbsels feblt. Endlicb die fur
nns seltsame Betbeuerung des Ubxes, keinesfalls konne er arm in
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die Heimath zuriickkehren tmd Tiresias miisse ilim ratken
,
wie er

wieder zu Besitz kommen konne, ist dadurcli kexvorgerafen, dafi

Horaz den Ulixes dieselbe Frage stellen laiJt, ja da6 dieses das

Thema der ganzen Satire ist (s. V. 2 und 6—8).

So werden anffallige Eigenschaften des Gedicktes des Primas

verstandlick. Dock damit ist die Vergleicknng der Gedickte

des Horaz und des Primas nickt beendet; sondern wir steken

erst vor der Hauptsacke
,
dem Enters ckied zwiscken beiden.

Horaz brandmarkt mit grellen Farben das vielfaltige Treiben der

Erbsckleicker im damaligen Rom. Dazn wahlt er als Rakmen,

dab Ulixes, einer der edelsten Helden der Vorzeit, von Allem

entbloBt, den Priester Tiresias befragt, wie er am besten wieder

zn Sckatzen kommen konne, tmd dasz dieser ihm alle moglicken

gemeinen Schliche angibt. Diese Einkleidnng ist burlesk. Da-

gegen der Primas sckildert im ernsten nnd wiirdevollen Stil der

lateiniscken Epik
,
wie Elixes zu Tiresias wandert tmd bericktet

wird, wie es mit seinem Vater und Sokn, und vor Allem, wie es

mit Penelope stekt. In langem Monologe bewundert dann Elixes

die heldenmlitige Standkaftigkeit der Penelope. Endlick halt er

dem Tiresias mit lebkaften Worten vor, so arm, wie er jetzt sei,

konne er nickt in die Heimat zuruckkekren
;

Tiresias solle ikm

ratken, wie er wieder Besitz erwerben konne. Die Antwort des

Tiresias, mit der das Gedickt des Horaz (V. 9) beginnt, feklt

kier am Scklusse; gewiB klang sie ebenfalls so wiirdevoll, wie

die uns erkaltenen 100 Verse, indem sie ikn vielleicht zur Er-

scklagung der Freier aufforderte.

Also kaben wir eine merkwiirdige Entwicklung : das Zusammen-

treffen des Elixes mit Tiresias sckildert Homer (Odyssee XI) in

kockernster *Weise; Horaz verdrekt es in eine burleske Parodie;

der Primas gekt nur von dieser Parodie aus, aber er findet sick

wieder zu einer ernsten tind wiirdevollen Darstellung zurlick,

Wie das kam, das laBt sick begreifen. Es ist fraglick, ob

der Primas den wakren Zweck der korazianiscken Satire und den

vollen Hokn der Einkleidung verstanden kat ^). Jedenfalls hat

ikn die unwlirdige Darstellung des Elixes und des Tiresias und nock

mekr die der Penelope beleidigt, und ikn
,
der auck in andern Ge-

dickten Stlicke der trojaniscken Sage dargestellt katte, kat der

Gedanke erfaBt, die von Horaz gegebenen Elemente urn- und aus-

1) Die Parodie des Horaz laBt mich wenigstens kalt. Denn Vorbild und

Nachbild baben nur das Eine gemeinsam, dafi Odysseus arm gewesen ist, wie ge-

wobnlicb die Erbscbleicher. In den Offenbach’scben Parodien der antiken Sagen

laufen Yorbild und Hachbild sick parallel und debbalb sind sie viel packender.
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zTigestalten zn einer epischen Erzahlung, welche zu den andern

derartigen Gedictten paBt. Scton im damaligen Schulbetrieb kam

abnliche Wettarbeit vor. Die Worte ‘praeter narrata' riefen

ibn dazu, den Inhalt der Verse 1—77 selbst zn gestalten. Der

Monolog liber Penelope ist fiir unsern Geschmack zn lang; allein

die frivolen Verse des Horaz gegen Penelope riefen den Wider-

sprnch. hervor; dann hatte der Primas Gelegenheit, ein Gegen-

stiick zn den damals so beliebten Versen gegen das Weib zn

liefern. Wie er ferner den Ulixes in stolzem Unwillen begriinden

laBt, weBhalb er nicht arm nach Ithaka kommen dnrfe(V. 80—98),

schon das beweist, daB es ihm an dichterischer Erfindungsgabe

gewiB nicht gefehlt hat.

Schwer ist es fiir Jetzige, die Knnst der sprachlichen
nnd dichterischen Eorm richtig zn benrteilen. Die Meisten

sind jetzt nnr an das antike Latein nnd an reimlose Hexameter

gewohnt; wer da plotzlich ein einzelnes Gedicht im mittelalter-

lichen Latein nnd mit vollen Reimen benrtheflen soil, kann nicht

ein richtiges Urtheil fallen. Ein absolntes Schonheitsgesetz gibt

es fiir diese Dinge nicht, sondern das Meiste hiingt da ab von

Gewohnheit nnd von der Mode. Die damaligen Dichter waren
stolz anf die Reime

,
wie anch das folgende Stiick lehrt

,
nnd

wenigstens in knnstvollen Dichtnngsformen waren sie weit ge-

schulter nnd erfahrener als wir.

Sehen wir von der sprachlichen nnd metrischen Form ab, so

hat Horaz die Parodie des Homer wahrscheinlich nicht einraal

selbst erfunden, sondern sie einem Vorganger nachgeahmt. Der
Primas hat in der bnrlesken Parodie des Horaz mit feinem Instinkt

die ernste alte Sage dnrchgefiihlt nnd hat den so entdeckten Sagen-

stoff in wiirdiger nnd lebendiger Weise dargestellt.

Im XII. Gedicht sagt der Primas von einer pellicia veterana:

Vilis es et plana
,

tibi nec pilns neque lana . . Res est, non fabula

vana, Qnod tna germana fnerit clamis Anreliana. Dazn bemerkte
ich S. 147 : ‘eine Geschichte, in welcher der Mantel eines (Kaisers ?)

Anrelins oder Anrelian eine beruhmte Rolle spielt, habe ich nicht

finden konnen’. Wilhelm Brambach schreibt mirdariiber: ‘Ich

dachte, das konne man hente noch ebenso passend sagen: Dn bist

der wahre Brnder eines Orl4ans - Mantels d. h. ebenso glatt nnd
leicht’. Freilich wie alt ist in Orleans die Herstellnng dieses

Stoffs, der allerdings gegen die Kalte wenig hilft?



Eine gereimte Umarbeitung der llias Latina.

Von

Wilhelm Meyer aus Speyer.
Professor in Gottingen.

Yorgelegt in der Sitzung vom 20. Juli 1907.

In der Berliner Handschrift, Codex theologicns oct. 94^ welche

Wattenbach ausfiilirlicb beschrieben liat in den Sitznngsberich.ten

der Berliner Akademie 1896 S. 123—157, steben anf Bl. 128 a

und 129 b das eben besprocbene Tiresias - Gedicbt des Primas

(no 10) und dann das andere Troiagediclit des Primas (no 9).

Voran, anf BL 126 a nnten beginnend, stebt ein Gedicbt, welcbes

Wattenbacb S. 164 so bescbreibt: ^Ein mir bis jetzt nnbekanntes

Gredicbt uber Troia ^Alea fortune .... pigra qnieti’ in leoniniscben

Hexametern, nicbt nngescbickt gemacbt
;
aber icb glanbe dock nicht

verantworten zu konnen, diese Scbnlarbeit, welcbe keine weitere

Beriibintbeit erreicbt bat, bier abzudrucken. Zuerst wird be-

richtet, wie Paris die Helena entfubrte, wie Menelaus die Griecben

znm Feldzug bewog; ausflibrlicber dann die Grescbicbte Yon der

Cbryseis, der Pest, der Briseis, und wie Tbetis Jupiter gewinnt,

Juno aber zornig wird, Jupiter jedocb yerweist sie zur Rube;

Corpora debinc leti prosternunt pigra quieti. Damit endet scbon

diese Qescbicbte’.

Micb interessierte dies Gredicbt; denn icb las bier in zwei-

silbig gereimten, also nacb 1100 entstandenen Hexametern den

Inbalt des 1. Bucks der bomeriscben llias in ausfiibrlicber und

lebendiger Scbilderung. Wober bat der Dicbter des 12. Jabr-

bunderts diese KenntniB des Homer? Sie konnte ibm nur durch

6ine Scbrift vermittelt sein: durch die sogenannte llias Latina,

deren 8 erste und 8 letzte Verse das Akrosticbon Jtalicus scripsit^

ergeben. Im Mittelalter ofter abgescbrieben, ist sie mebrere Jabr-

bunderte lang unter dem Namen Pindarus Tbebanus oft gedruckt
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•worden. Neben das mittelalterliche Gredicht setze ich, der Ver-

gleichimg balber, die ersten 110 Verse der Ilias latina ans der

Ausgabe von Plessis 1885.

Die ersten 12 Verse des Italicus sind dnrch 21 Verse ersetzt,

welche, von denen des Italicus durchaus verschieden, eine histo-

rische Einleitung zum Polgenden geben, Aber die folgenden 98

Verse des Italicus (V. 13—110) bat der mittelalterliche Dichter

in seinen folgenden 79 Versen (22—100) getreu umgcdichtet. Er
gibt denselben Inhalt und oft dieselben Gedanken; oft verwendet

er einzelne WSrter oder Redewendungen des Italicus.

Was wollte der mittelalterliche Umarbeiter?
Die Ilias latina wird selbst von den klassischen Philologen wenig
beachtet: lohnt es sich nun eine mittelalterliche Dmarbeitung der-

selben zu nntersuchen und herauszugeben? Nicht fiir die klassische

Philologie, wohl aber fiir die mittellateinische Philologie. Denn
auch dies Stiick kann dazu dienen, die gewbhnlichen Anschauungen
liber die lateinische Dichtung des Mittelalters zu berichtigen. Man
muB immer wiederholen: die wahre und groBe Bedeutung der
mittellateinischen Literatur besteht nicht in dem, was sie der

antiken Literatur nachgeabmt hat, sondern in dem, was sie selb-

standig und neu geschafPen hat. Dies ist sehr Vieles und fiir

uns sehr Werthvolles: vor AUem der groBe und werthvoUe Schatz
der rythmischen Dichtung; aber auch viele Gedichte in Hexa-
metern und inDistichen gehoren zu denPerlen der mittelalterlichen

Literatur.

Unsere Umarbeitung ahmt sicherlich ein antikes Gedicht nach,
und dock konnen wir auch an ihr den neuen Geist erkennen.
Weder der Inhalt noch der Ausdruck dieser Umarbeitung unter-
scheidet sich so von der Ilias latina, daB der Umarbeiter deBhalb
diese Arbeit unternommen haben konnte. Sein Ziel kann nur ein

anderes gewesen sein: er wollte die nicht gereimten Hexa-
meter in gereimte umformen.

Zunaehst war das Umar be it en in der mittelalterlichen
Dichtung eine gewohnte Thatigkeit. Welche RoUe spielte es in
der deutschen und altfranzosischen Epik! In der Schule scheint
das Wettdichten auf gegebene Reime oft vorgekommen zu sein.

Vom Primas wird z. B. folgende Anekdote erzahlt : Primas faciens
moram Aurelianis exivit in similitudine fossoris, clericis Blesensibus
venientibus versificare cum Aurelianensibus. Et cum sisterent in
via, dixerunt, quod unus inciperet et alius finiret et viderent,
quasi finem assequi possent. Unus ait : ‘Istud iumentum cauda
caret’. Nullo finiente, respondit Primas ‘Orlalientum' (orlaHent’un
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Paris lat. 15133 f. 38,4). Iterum incepit alias dicens: ^Clau-

dicat hoc animar. Nullo finiente, aititertun: ^quia sentit (hahere)

inesse pedi mal. Noch naher fiihrt folgende Art der Umar-
beitang. So liegea z. B. viele Distichen des Trojagedichtes 'Pervet

amore Paris’ in solchen doppelten Passangen vor, wie das zweite

:

Aafert Tindaridem* remeat, furor arit Atridem;

inseqaitar Paridem coniagiiqae fidem.

Temptat Tindaridem : favet ilia • relinqait Atridenij

prompta seqai Paridem • passa perire fidem.

Dana stehen z. B. in der Pariser Hft lat. 11412 zwei paraUele

Passangen eines Gredichtes and darin z. B. folgende Strophen:

Postmodo conspectai hyems presentatur.

corpus famo fetido totam denigratur,

congelantar Idbia^ facies rugatur.

pondere cesaries glaciei iota gravatur.

Donee miror talia, michi presentatur

hyemps. supercilia sqaalent. denigratur

corpus, livent lahia. facies 7'ugatur.

crispature nescia glade coma tota g^^avatur.

Hier trat freilich hinza, da6 die IHas latina schon darch die

mythologischen Personen sich als eine antike Dichtang reprasen-

tirte. Dock anser Dichter hatte auch davor keine Scheu and

wagte es, das antike Gredicht zu yerscLonern.

Dazu wurde er bewogen darch das auJSerordentliche Ansehen,

welches damals der Heim in der Dichtang genoB, besonders in

der rythmischen, aber auch in der hexametrischen. Starke Reime

waren im 12. Jht. bei den kleinen hexametrischen Gredichten iiber

Troja geradeza Mode. Ich kenne nur ein reimloses (Leyser, Historia

poetaram p. 398 : Divitiis regno specie). Dagegen sind die beiden

Gredichte des Primas stark gereimt, no X in Leoninern, no IX
gar in Unisoni. Ebenso sind in Unisoni verfaBt die iibrigen. Das

haufigste ist:

Pergama here volo, Grrecis fato data solo,

solo capta dolo, capta redacta solo.

Minder oft flndet sich (Leyser p. 404):

Viribus ’ arte • minis Danaum data Troia ruinis

annis bis quinis fit rogus atque cinis,

Oder Carmina Burana no 153:

Pervet amore Paris Troianis immolat aris.

fratribus ignaris scinditur unda maris.
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Die Dichtung in gereimten Hexametern war im Mittelalter

sehr beliebt, und von den auBerordentlich vielen, im 11.—14.Jalirli.

gedichteten Hexametern mag die Halfte gereimt sein. Mit Eifer

wurden versebiedene B/cimformen gescbafPen nnd in besonderen

Tractaten bebandelt; icb babe, was ich dariiber finden konnte,

scbon 1873 znsammengestellt; vgl. meine Gesammelten Abband-

Inngen I S. 79—98.

In den gereimten Hexametern war die Zierde der rytbmischen

Dicbtung, der Eeim, vereinigt mit der boben Schulkunst, dem
quantitirenden Zedenbau: so mocbten Vielen die gereimten Hexa-

meter als die bocbste Bliithe der Dichtkonst erscbeinen. Der

Dicbter des 12. Jahrbnnderts hat defibalb die reimlose Hias latina

in Leoniner nmgearbeitet
,
weil ex meinte, dem schonen Stoff so

eine scbonere Form zu geben. Ebenso baben gewiB viele seiner

Zeitgenossen iiber die Form der antiken Dicbtung im VerbSltnib

zu denen ihrer Zeit geurtbeilt. Sie acbteten die Alten bocb, aber

sie meinten, sie konnten es besser macben.

Item versus de excidio Troi^.

Alea fortune, semper vicina ruin^

ac inimica satis infidaque prosperitatis,

(f. 126b) tempore fit grata’ facili levitate beata,

4 tempore se mutat et que prius esse refutat.

Nominis ornatum sese • non significatum *

tristis habere Paris dat thura Cupidinis aids,

ut, quantum nomen portendit, conferat omen.
8 orans exorat donis orare decorat.

Quam sibi Tindaridem spondent oracula pridera,

expetit, ardoris flammam causamque laboris.

Allicit • bortatur, promissis plura minatur

;

12 ilia favet • sequitur. Decepto res aperitur;

qui nimis iratus, quod amore suo viduatus,

persequitur mecbum numeroso milite secum.
Hlius incestu, regis quoque supplice questu

16 in Teucros mota conspirat G-recia tota.

Grraios ductores Graiqque manus meliores
incitat ultoris pietas et causa pudoris.

omnibus una fides belli, quos alter Atrides

8 orare: altare?
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Der Ban der Hexameter ist einfach. Der Zeilensclilrifi

ist nacMassig : 16 Hexameter scMiefien mit viersilbigen
,

6 mit

fiinfsilbigeii Wortern und 1 Vers mit einem secbssilbigen Worte;
die 110 Hex. der Ilias scblieBen alle imr mit zwei- oder drei-

silbigen Wortern. Die Caesnr scbneidet stets nach derS. Hebung
ein (die Ilias bat in V. 1—110 vier weiblicbe Caesuren tind 2 mann-

liche im 4. FiiB), wobei diese im Reim stebende Hebnng dnrch eine

kurze Silbe gebildet werden darf. Die beiden ersten FiiBe sind 46 Mai
gebildet durcb^uu^—

;
aber mir 25 Mai dnrch ju

—

t..—, 20 Mai
durcb nnd 9 Mai durcb -x. cuu (in der Ilias 41, 10,

32, 21 Mai).

Die Reime sind zweisilbig und rein. Ansnabmen steben in

V. 1 line : ine; 32 ni : enti; 40 onens : eddens; 54 ammis : ulcris;

57 idem : orum. Von diesen Ausnabmen sind die in V. 82 und 67

dadurcb etwas entscbnldigt
,

dafi der ScbluBreim mit dem voran-

gebenden Hexameter reimt. AuBer diesen halben Dnisoni bilden

nocb die Verse 69 und 60 ein reines Paar IJnisoni mit dem Reim
atur. Nicbt wenige Reime sind ofter verwendet.

Italic! Ilias Latina.

Jram pande mibi Pelidae, diva, superbi,

ifristia quae miseris iniecit funera Grrais

atque animas fortes beronm tradidit orco,

4 ?atrantumque dedit rostris volucrumque trahendos

ipsorum exsangues inhumatis ossibus artus.

confiebat enim summi sententia regis,

wolverunt ex quo discordi pectore turbas

8 sceptiger Atrides et bello clarus Achilles.

Quis deus bos iussit ira contendere tristi?

Latonae et magni proles Jovis. Ille Pelasgum
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20 efferat oratu* precibus, Paridemque relatu

asperat inousans vicium pacemque recusans,

22 Tunc flens sublatam Pbebi vates sibi natam
(
14

)

unguibus ora secat, clamores nubibus ^quat; (281)

24 edit cum lacrimis suspiria cordis ab imis;

noctes insomnes tristesque dies agit omnes. (15. 16)

26 Sed fletu menti solatia nulla ferenti (18)

surgit • refrenat lacrimas vultumque serenat

;

28 agmen adit Grecum, deportans munera secum. (19.22)

Coram .prostratur Agamemnone flensque precatur, (19. 20)

SO ut sibi sublatq reddantur gaudia natq. (21.14)

Mirmidones flenti miserabiHterque iacenti (23. 20)

32 natam restitui dignum duxere parenti. (23)

Quo senior meret, raptori plus amor heret (26 !)

(f. 127) donaque cum lacrimis spernit • ferus ossibus imis. (25! 26)

Templa senex spretus petit et merore repletus (27. 28)

36 ibat, se miserum plangens vacuumque dierum;

annos plangebat, celum olamore replebat, (29)

38 avellens eque crines a vertice, queque

interiora dabant suspiria, verba ligabant.

40 Denuo deponens questus et se sibi reddens: (30)

Merces ista datur misero micM?, Pbebe, profatur.

42 Quid michi vixisse caste, quid te coluisse (32. 33)

prodest? neglect^ reddes hqc dona senectq? (36!)

44 Si tibi sunt grata, quq feci, cur modo nata (37)

sim, die, exutus, cur non te iudice tutus? (37!)

46 si quid multari dignum me scis operari, (38)

me ' me, Pbebe, feri ! nolo miebi te misereri. (40)
48 si dii me nostis quicquam peccasse, quid bostis

tradita nata thoris commissa luit genitoris ? (42. 43)
50 insontem sinite natam: me, queso, ferite! (40)

Arcitenens verbis vatis permotus acerbis (44)
52 pestibus infestat Danaos luctuque molestat; (45)

totque trucidati tot iniqua peste gravati, (45)

20 omatu B, oratu Me^/er pariterque? 89 libabaut B', ligabant

41 md aonst m B 61 architeaens B
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infestus regi pestem in praecordia misit

12 implicuitque gravi Danaorum corpora morbo.

Nam Chryses quondam, sollemni tempora vitta

14 implicitus, raptae flevit solacia natae

invisosque dies invisaque tempora noctis

16 egit et assiduis implevit questibus auras.

Postquam nulla dies animum moerore levabat

18 nuUaque lenibant patrios solacia fletus,

castra petit Danaum genibusque affusus Atridae

20 per superos regnique decus miserabilis orat,

ut sibi causa suae reddatur nata salutis.

22 dona simul praefert. Vincuntur fletibus eius

Myrmidones reddique patri Cbryseida consent.

24 Sed negat Atrides Chrysenque excedere castris

despecta pietate iubet; ferns ossibus imis

26 haeret amor, spemitque preces damnosa libido.

Contemptus repetit Phoebeia templa sacerdos

28 squalidaque infestis maerens secat unguibus ora

dilaceratque comas annosaque pectora (tempora) plangit.

30 Mox ubi depositi gemitus lacrimaeque quierunt,

fatidici sacras compellat vocibus anres

:

Quid coluisse mihi tua numina, Delphice, prodest

33 aut castam multos vitam duxisse per annos?

quidve iuvat sacros posuisse altaribus ignes,

si tuns externo iam spernor ab boste sacerdos?

36 En, haec desertae redduntur dona senectae?

si gratus tibi sum, sim te sub yindice (iudice) tutus.

38 aut si qua, ut luerem sub acerbo crimine poenam,

inscius admisi, cur o tua dextera cessat ?

40 posce sacros arcus
;
in me tua derige tela

:

auctor mortis erit certe deus . ecce merentem

42 fige patrem: cur nata luit peccata parentis

atque hostis duri patitur miseranda cubile?

Dixit. At ille, sui vatis prece motus, acerbis

45 luctibus infestat Danaos pestemque per omnes

immittit populos: vulgus ruit undique Graium,

Kgl. Ges. d. Wlss. Nachrichten. rhilolog.-histor. Klassd 1907, Heft 2. 16
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54 ut loca vix flammis • vix esset tei'ra sepulchris, (47. 48)

Utque dies decima sic transiit, agmina prima (49)

66 coavocat Argorum preclaras Achilles et horum (51. 50)

orat Testoridem causes proferre malornm. (52. 53)

58 Consulit hie superos. metuit. Thetideus heros (53)

ilium tutatur, ne visa loqui vereatui’. (54)

.60 Presbitero, fatur, sua filia restituatur, (5G)

si volumus tute procedere cumque salute (57)

62 portus intrai'e, si felices remeare. (57)

Talia Testoi-ides
;

ardet violentus Atrides (58)

64 et vatem verbis tandem compellit acerbis. (59)

(f. 127b) Sed tandem fractus populi clamore coactus (62)

66 restitui natam patri inbet inviolatam. (64)

Dux ad merentis Ytacus quam tecta parentis (65)

68 navigio vexit et ad agmina vela reflexit. (66. 67)

Phebus placatur populoque sains reparatnr. (68.69?)

Ast in Creseida solito cecatns Ati’ida (70)

71 crebrius herebat amissaque gaudia flebat. (71)
nec vitio frenum dans • ius aufert alienum

73 ac ciet orbatum Briseide Thetide natum. (72)

sic quoque merorem fugat externum per amorem. (73)
Talibiis iratus ausis dux prememoratns

76 in viduatorem repetit viduatus amorem
et, nisi reddatnr Briseis, dura minatnr. (75. 76)

78 dignam meroris per secnla flamma furoris (79?)
famam fndisset, nisi Pallas enm tenuisset. (79.78!)

80 aspera verba tenant, pariter convitia donant
impiger Eacides

. et ab imo sevus Atrides. (74)
Invocat ultricem sibi Pelides genitricem. (81.82)

83 desinit ilia mare, petit alta Jovemque rogare (83)

54 loco B, loca Ileyer ftderis gabe ricMigen Beim, aber sdhlechien Sinn
66 restui B 83 desint ilia malg B, desinit ilia mare Meyer
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47 vixque rogis siiperest telltis, vix ignitus arbor;

deerat ager tumnlis. Jam noctis sidera nonae

49 transierant decimusq^ue dies patefecerat orbem,

cum Danaum proceres in coetum claras Achilles

51 convocat et causas hortatur pestis iniquae

edere Thestoriden * Tunc Calchas numina divum

53 consulit et causam pariter fiuemque malorum
iuvenit effarique verens ope tutus Achillis

55 haec ait: lufesti placemus numina Phoebi

reddamusque pio castam Chryseida patri,

57 si volumus Danai portus intrare salutis.

Dixerat. Exarsit subito violentia regis,

59 Thestoriden dictis primum compellat amaris (acerbis A)

mendacemque vocat
;
turn magnum incusat Achillem

61 inque vicem ducis invicti convicia suffert.

Confremuere omnes. Tandem clamore represso

63 cogitur invictos aeger dimittere amores

intactamque pio reddit Chryseida patri

65 multaque dona super. Quam cunctis notus IJlixes

impositam puppi patrias devexit ad arces

67 atque iterum ad Danaum classes sua vela retorsit.

Protinus infesti placantur numina Phoebi.

69 [et prope consumptae vires redduntur Achivis.]

Non tamen Atridae Chryseidis excidit ardor;

71 moeret et amissos deceptus luget amores*

mox rapta magnum Briseide privat Achillem

73 solaturque suos alienis ignibus ignes.

At ferns Aeacides nudato protinus ense

75 tendit in Atriden et, ni sibi reddat honestae

munera militiae, letum crudele minatur.

77 nec minus ille parat contra defendere sese.

quod nisi casta manu Pallas tenuisset Achillem,

79 turpem caecus amor famam (flammam A) liquisset in aevum

gentibus Argolicis. Contenta voce minisque

81 invocat aequoreae Pelides numina matris,

ne se plus populis coram patiatur inultum.

83 At Thetis audita nati prece deserit undas

castraque Myrmidonum iuxta petit et monet armis

16 *
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non cessat, natnm quod protegat insuperatum. (88)

85 Diva maris, triste cor pone! micM labor iste (93.94!)

incumbet. sine te, quid agam, delibero de te.

87 Tu modo solare prolis tibi pectora carq! (95)

Jupiter buic inquit. Turn celos diva relinquid (93)

89 atque Jovis leta verbis repetit loca sueta.

Talibus irata Satumia: Doride nata (104.99)

91 ac ego plus, fatur, valet, ut Teucros tueatur, (99)

obruat Argolicos, horum refovens inimicos.

93 Numquid sum, quanti Tbetis est, ego? sed tibi tanti

penditur uxoris nomen pariterque sororis. (100. 101)

95 Taliter offendit regem : sed et ille rependit

(f. 128) aspere nec mitis patitur convitia litis. (105.106)

97 Ora refrenantes animosque reconciliantes

ut sibi quisque redit, cum verbis ira resedit. (106)

99 Tunc epulando dei rapiunt superesse diei,

corpora debinc leti prosternunt pigra quieti. (109. 110)
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85 abstineat dextra, gressuque exinde per auras

emicat aethereas et in aurea sidera fertnr.

87 Tunc genibus regis sparsis affusa capiUis:

Pro nato venio genitrix, en, ad tua supplex

89 numina, summe parens! ulciscere meque meumque

pignus ab Atrida! quodsi permittitur illi,

91 ut flammas impune mei violarit Achillis,

turpiter occiderit superata libidine virtus.

93 Juppiter buic contra: Tristes depone querellas,

magni diva maris! mecum labor iste manebit.

95 Tn solare tui maerentia pectora nati.

Dixit. At ilia leves caeli delapsa per auras

97 litus adit patrium gratasque sororibus undas.

Offensa est Juno ‘Tantum’ que ait, 'optime coniunx,

99 Boride nata valet, tantum debetur Achilli,

ut mibi, quae coniunx dicor tua quaeque sororis

101 dulce fero nomen, dilectos fundere Acbivos

et Troum renovare velis in proelia vires?

103 haec tu dona refers nobis? sic diligor a te?’

Talibus incusat dictis irata tonantem

105 inque vicem summi patitur convicia regis.

Tandem interposito lis ignipotente resedit,

107 conciliumque simul genitor demittit Olympi.

Interea sol emenso decedit Olympo

109 et dapibus divi curant sua corpora largis.

inde petunt tbalamos iocundaque dona quietis.



Wie Ludwig- IX d. H. das Kreiiz iialim.

(Altfranzosiches Lied in Cambridge),

Von

Wilhelm Meyer ans Speyer.

Professor in Gottingen.

Mit einem Beitrag von Prof. Albert Sti mining.

Eingereiclit am 29. Juli 1907.

Als ich im Oktober 1906 in der Bibliotbek der TJniversitat

Cambridge die Handscbrift Dd. XL 78 nutersnchte, sab icb auf

der Vorderseite des 196. Blattes einen altfranzosischen Text, der

mir historisohen Inbalts zu sein schien, der aber im gedruckten

Eatalog nicht notirt war. Als ich dann im Juni 1907 eine

Photographie erhielt, erkannte ich, dad es ein Lied von 7 zehn-

zeiligen Strophen sei, in welchem verkiindet wird, dad und wie

der Konig von Prankreicb das Krenz genommen babe. Das Lied

ist jedenfalls nur wenige Woclien nach dem Ereignid entstanden,

also Ende Dezember 1244 oder Anfang Januar 1245. Es ist

interessant wegen des Inhalts, wegen der Dicbtungsform und
wegen der Spracbe.

(Inhalt) Die zwei lateinisoben Lieder, welcbe 1244 am. Jahres-

tage (29. Nov.) der Kronung Ludwig’s IX gestingen wurden und
welcbe ich (Oes. Abhandlungen II 332/7) veroffentlicbt babe, sind

hochpolitiscb gestimmt und stellen dem Konig die Monarchia, die

Eaiserkrone, in Aussicbt. Dies wenige Wochen nacbber entstandene

franzosische Lied ist volkstbiimHch und bescheiden; mit den ge-

horigen Betracbtungen als Eingang und Schlud verkiindet es, dad
der Konig das Kreaz genommen bat, und erzablt, wie das zuge-

gangen ist.

Langlois (bei Lavisse, Histoire de Prance III, 2, p. 18) be-

merkt liber die Quellen der Geschichte Ludwig des Heiligen ‘Les
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historiens du moyen §;ge no dxsposont pas souvent des sourcos si

abondantes et d’anssi bonne qnalite’ : allein, wie unsicher alle Ge-
scHcbtsscbreibung ist, wie sie voll ist von dem, was die Lento
sagen, das mag aucb diese unbedeutende Begebenbeit zeigen. Wie
die Bericbte nnserer Zeitnngenj so sind ausftihrlicbe Mstorische
Bericbte zu alien Zeiten unsicher.

Sicher steht Mer nar die Thatsache, daB Konig Ludwig Mitte
Dezember 1244 bei einer schweren Krankheit das Kreuz genommen
hat. Die Dmstande, unter welchen dies geschah, werden von
nicht Wenigen xind theilweise aasfithrlich berichtet; allein immer
in verschiedener

,
oft widersprechender Fassung. Dabei hat noch

nicht einmal Gunst oder HaB feindseliger Barteien oder Nationen
mitgeschaffen. So ist, nach dem einen Bericbt, Ludwigs Mutter,
als sie hbrt, er habe das Xreuz genommen, so entsetzt, als ob er

gestorben sei: nach einem andern Bericht bertihrt sie den Korper
des BewiiBtlosen mit den heiligsten lieliquien nnd thut an seiner

Statt das Geliibde, daB er, gerettet, das Kreuz nehmen und ins

heilige Land ziehen werde. Es ist fast sicher, dafi von den
vielen berichteten Einzelheiten einige wirklich die wahren sind:

allein wer kann sagen, welche? Wohl aber lehren uns all diese

Bericbte, wie die Phantasie von Hoch und Nieder in Frankreich
ein solches EreigniB sich ausgemalt hat.

Von alien Berichten unterscheidet sich der imPecueil des Histo-

riens XXI 164 und in Mon. Germ. Script. 25, 453 gedruckte wichtige

Bericht des Chronicon Hanoniense (Balduin Avennensis) : En cel

an meismes, prist une gries maladie au roi Loeys a Pontoise, si fii

tens (tel) menes que on cuida que il fust mors. Et s’empartirent li

physisiien, et fu pries d’une line de terre (= tme lieure) en tel point

ke tuit li huis furent ouvert, et i aloient tuit cil de Phostel cui il plai-

soit. Et furent mand6 li prelat pour faire la commendasse de Tame.

En tel point, le vit on remouvoir et Tox on plaindre. Dont furent

remandd li physisiien, qui a grant painne li ouvrirent la bouce

tant que il ot avale 1. poi de caudiel {bouillon). Apries se penerent

tant que par la volentet Nostre-Signour li rois torna a garison.

Et quant il fix garis
,

il prist la crois d’outremer. Dieser Be-

richt klingt ganz unpoetisch und trocken, wie der amtliche Bericht

des Hofarztes : aber er mag der Wahrheit am nachsten kommen.

Schlicht ist auch der Bericht des Guill. G u i a r t in La Branche

des royaus Lignages (Becueil XXII p. 185, V. 9597): a. 1244 Fu
sainz Loi's le douz, le sade, Dejouste Pontoise malade, A Mau-

buisson, en I’abaie (^en I’abeie de Maubuisson’ sagt cmch der A^w-

nymits im FiccneiJ XXI jp. 85, J)j D^une tres cruel maladie, Tres
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venimeuse et tres amere, Que Pen apele dissintere Es livres des

phisiciens. Cele le tint en tiex liens, Et le justisa cel an si Qu’ il

fu ansi come transi. Le penple entour lui amasse L’ot une lieure

pour trespass^. Mes Dies, qui pecheeurs respite, Li remist el cors

Pesperite, Si qu’ il ot vive voiz et ferme; Par quoi tantost, sanz

querre terme, Prist la croiz a pleurs et a crainte, Et voua qu’en

la Terre sainte Iroit: dont adont li souvint.

Joinville (Recueil des Historiens XX 207/8), der Freund

Ludwigs, berichtet : Ludwig war in Paris so krank, daB von zwei

Wartefrauen die eine ibn fiir todt hielt und sein Gesicbt ver-

hiillen wollte; dock die auf der andern Seite des Lagers stehende

widersprack; die Seele sei noch im Korper. Ludwig erwachte,

verlangte, dafi man ihm das Kreuzzeicken gabe, ‘et si fist on’.

Die Kdnigin-Mutter freute sick sekr, als sic sein Wiederaufleben

erfukr; aber als man ibr erzaklte, er kabe das Kreuz genommen,
ward sie so betriibt, als ob er gestorben sei.

Fast ebenso kurz, aber verschieden im Inbalt ist der Bericht

des ‘Confess eur de la reine Marguerite’ (Recueil XX 67): In

Pontoise sckwer erkrankt (malade de tier^aine double) ordnet

Ludwig Alles auf’s Beste und nimmt von all den Seinen Abschied.

Nachher verlangt er von den dabei stehenden Biscbofen von Paris

und von Meaux das Kreuzeszeicben. Nacb einigem Abratken geben
sie’s ihm; er kuBt es und legt es auf seine Brust.

Sekr ausfiibrlicb und rbetorisck ist der lateinische und franzo-

siscke Berickt des Guillaume de Nangis in den G-esta S. Ludovici
(Recueil XX 344/7). Ludwig erkrankt sckwer in Pontoise (va-

lida febre et vebementi fluxu ventris). Viele geistliche und weltliche

Wiirdentrager eilen dakin. Furbitten und Bitt-Prozessionen werden
iiberall veranstaltet. Dock einen guten Tkeil eines Pages gait
Ludwig fiir todt und der Ruf davon ging iiberall kin. Aber Gott
half ikm. ‘Ut ab ilia exstasi ad se ipsum rediit, crucem protinus
transmarinam instanter petiit et accepit’. Da aber die Krankkeit
sekr gefakrlick blieb, bewirkte Blanche, dab in St. Denis die Re-
liquien des h. Dionys und seiner beiden Genossen in einer Bitt-
Prozession durch Kreuzgang und Kircke getragen wurden. Zu
der Stunde trat entsckieden Besserung ein. In seinem Ckro-
nikon (Recueil XX 550) sckweigt Wilhelm von dieser Prozession
in St. Denis und gibt das tlbrige sekr kurz.

Die Acta Sanctorum (August V p. 389) geben in § 518 und
619 den Berickt des Marino Sanudo. Der Anfang ist nack
Wilkelm de Nangis gefafit; dock wird kier der Bischof von Paris
als derjenige genannt, von dem Ludwig, zu sick kommend, das
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Kreiiz verlangt. Dann lieifit es hier: Hoc audientes mater et

coniux flexis genibus orabant, ut plenam expectaret corporis sani-

tatem
;
tunc demum faceret, quod liberet. Commotus ille respondit,

cibum aut potum nequaquam sumpturum, nisi crucem prius sumeret

transmarinam; et ab episcopo crucem iterate requirit. Unter dem
Jammern aller Anwesenden gibt der Bischof ihm das Ereuzes-

zeicben. Ludwig erklart, jetzt erst werde ihm besser.

Die Acta Sanctorum § 517 wiederholen und vertheidigen den

Bericht des Richerus monachus Senoniensis (Monumenta Germ,,

Scriptores 25 S. 304). Der schwer kranke Konig hatte eine

Vision: die Christen kampften mit den Saracenen und wurden
fast alle erschlagen; da rief eine himmlische Stimme den fran-

zosischen Konig zu Hilfe. Erwacht gelobt er den Kreuzzug; ^et

statim crucem sibi dari precipiens, invita matre domina Blancha,

cruce signatus est\

In vielen Stlicken und stark verschieden lautet der Bericht

des Matthaeus Parisiensis zum Jahre 1244 seiner Chronica majora

(ed. Luard, IV 1877 p. 397); ich setze ihn vollstandig hierher.

A. 1244 in adventu domini rex Prancorum L. ex reliquiis corrup-

telae, quam in Pictavia, cum negotiis bellicis indulsisset, contra-

xerat, graviter infirmatus, in exstasim letalem raptus, jacuit aliquot

diebus (diei horis?) quasi mortuus et, assertione plurium circum

sedentium, penitus exanimatus, Assistebant autem mater et frater

eius et episcopus Parisiensis et quidam alii eius familiares
,

ere-

dentes quod jam rex mortuus obriguisset. Sed mater ipsius

profundiora aliis trahens suspiria singultibus ait sermonem pro-

rumpentibus (perrumpentibus ?) : ^Non nobis
,
domine

,
non nobis,

sed nomini tao da gloriam (Psalm 113,1), et salva hodie regnum

Eranciae, quod hactenus honorifice semper sustinuisti’. Et appli-

cans crucem sanctam et coronam et lanceam Christi suo tempore

adquisitas corpori regis filii sui et votum faciens pro eo,

quod, si ipsum dignaretur Christus visitare et sanum reddere

et conservare, cruce signaretur, sepulchrum eius visitaturus

et gratias ei sollempnes redditurus in terra, quam proprio sanguine

consecravit. Et cum ipsa et onmes alii praesentes pro ipso

corde sincere et perfecto orationem continuassent
,

ecce rex, qm
mortuus credebatur

,
suspirans brachia et tibias sibi attraxit et

postea extendit et voce praecordiali quasi ex sepulchre resuscitatus

(= mit einer Grabesstimme) ait : ^Visitavit me per dei gratiam

oriens ex alto (vgL Lucas I 78?) et a mortuis revocavit’. et inde

plene convalescens crucis sollempniter humero suo assumpsit sig-

naculum, vovens se dec in spontaneum holocaustum et terram
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sanotana se, si concilium regni, quod assumpsit gubernandum. tole-

raret, in persona propria visitaturum.

So verschieden sind die einzelnen Nebenumstande in den

mittelalterlichen Berichten geschildert. Diesen Stoff behandeln

nur die neuerenHistoriker, je nacb ibren Metboden. Die

Naiven stellen entweder, wie die Acta Sanctorum, die verschiedenen,

widersprecbenden Berichte im Wortlaut neben einander, oder sie

setzen, wie die Steincben zu einem Mosaik, so all die iiberlieferten

linzelheiten so gut es gebt zu einer zusammenbiingenden Erzablung

zusammen
,
wie dies z. B. Scholten

,
Gescbicbto Ludwig IX (1851

)

I 217) getban hat. Die Eomantiscben macben e.s nacb der Art

des Augustin Thierry; so bat Villeneuve- Trans, Histoire de St.

Louis (II 1839 p. 21/2 und 26/31) iiberallher Einzelnes entlehnt

und diese Einzelbeiten belebt und zu einem romanhaften Granzen

ausgescbmuckt. Die Xeueren, die Kritiscben, wie Wallon, St. Louis

(I 1876 p. 194), nehmen nur einzelne Ziige, welcbe ihnen wabr zu

sein scbeinen; so ist der Beriebt von Langlois (Lavissc Histoire

de Erance III, 2, 99) auf 2 Zeilen znsamraengescbrumpft : ‘Malgr(5

Blanche de Castille et tout son entourage, Louis avait pris la

croix, pendant une maladie, a la fin du 1244’. Alloin selbst von

diesen 2 Zeilen bebauptet die eine Unsicheres. Denn Mattbaeus

Par. sagt sogar, Blanche sei die IJrsacbe gewesen, dafi Ludwig
das Kreuz nabm, und unser Gredicbt bezeugt wenigstens, dafi sie

diesen Entscblufi gebilligt babe.

Also von alien beriehteten Xebenumstanden wissen wir nicht

zu entscbeiden, welcbe wirklicb vorhanden gewesen sind und

welcbe die Pbantasie des Volkes dazu gedicbtet hat. Zu diesen

Berichten pafit also durcbaus das von mir gefundene Gredicbt.

Es verkundet in der 1. Strophe die freudige Botscbaft, dafi der

Kdnig von Erankreich das Kreuz genommen babe. Dann (2, Strophe)

werden die Tugenden des Konigs gepriesen. In den folgenden

4 Stropben wird der Hergang erzdblt. Ludwig war lange schwer

krank; ja, man glaubte und sagte scbon, er sei todt, eine Bot-

scbaft, bei welcber seine Mutter Blanche im beftigsten Schmerz
aufscbrie (3. Str.). Man hielt den Konig fiir todt und er wurde
verbiillt ('’gl. Joinville). Viele strbmten in das Gf-emacb und
jammerten laut. Robert, der Graf von Artois, des Konigs Bruder,

rief ibm nocb zu, wenn Jesus es gestatte, solle er ihm Antwort
geben (4. Str.), Da stobnte Ludwig und bat, der Biscbof von Paris

sollte ibm das Kreuz anbeften; sein Geist sei lang im h. Land
gewesen (vgl. die Vision bei Richer), und sein Leib solle bald

dortbin zieben (5. Str.). Alle freuten sicb, bielten sicb aber
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still. Blanche ninsclilang ihren Sohn und versprach, gem werde
sie ihm 40 mit Greld beladene Saumpferde zum Heereszug geben

(6. Str.). Das Gredicht schliebt (7. Str.) mit einem Preis der

Kreuzfahrer, welche, wena sie auf der Kreuzfahrt sturben, in das

Paradies eingingen.

Oifenbar ist dies Gredicht von keinem der anderen nns hber-

lieferten Berichte abhangig; der Dichter gibt wieder^ was man
unmittelbar nach dem EreigniB in seiner Gregend sich erzahlte.

Das Gredicht ist gewiB knrz nach dem EreigniB entstanden, ist

also bis jetzt der alteste Bericht dardber; aber ob von dem. was
es berichtet, das Eine oder das Andere wirklich geschehen war,

kann nicht bewiesen werden. Die legendenhafte Unsicherheit steht

ja einem Gedichte am besten an.

Als historisches Denkmal kann dies Gedicht nicht mehr Glaub-

wlirdigkeit beanspruchen denn die librigen historischen Denkmaler
dieses Kreuzzuges. Aber als Dichtung steht es hoch. Der Dichter ’

— nach Vers 8 wohl ein Ritter — kennt nicht nur seine Kunst,

sondern er ist ein wirklicher Dichter. Der Anfbau des Gedichtes

— die frohe Botschaft • das Lob des Konigs • Erzahlung des Her-
ganges * Preis der Kreuzfahrer — mag ja der damaligen TJebung

der Dichter entsprechen
;

aber dieser Anfbau ist gut durch-

geflihrt. TJnd Gedanken und Ausdrucksweise sind trefflich und

oft wirklich poetisch. So ist dies Lied das Muster eines guten

historischen Liedes; ein bedeutender, jeden Menschen und Christen

riihrender Vorgang in knapper und doch packender Darstellung.

Damit dies Gedicht der gelehrten Welt in moglichst echter

und richtiger Eorm vorgeflihrt werde, erbat ich die Hilfe meines

Kollegen Albert Stimming. Seiner kundigen Elihrung darf ich

die Leser jetzt iiberlassen^).

Wilhelm Meyer.

1) In der Haudschrift (Cambridge University Dd. XI 78) fiillt das Gediclit

die Yorderseite von fol. 196 gilnzlich; wabrend die 4 ersten Stroplieii je 5 Zeilen

einnebmen, miifiteu die drei letzten Stroplien auf je 4 Zeilen zusammen gedrangt

werden. Jede Strophe beginnt in neuer Zeile, doch ist sonst Alles wie Prosa

geschrieben. Die Schrift kommt sonst in dieser Haudschrift nicbt vor; sie ist

schone englische Schndrkelschrift des 13. Jahriiunderts. Der Schreiber gehort

zu jenen, die in Diphthongen y statt i scbreiben. AiiBer eit in Yers 50 und

joiaunz v. 51 stets ay (5 Mai), ey (10), oy (24). Hbenso im Alexanderfragment

(11/12. Jahrh., Monaci Facsimili pi. 12/13) stets ay ey oy uy; ebenso die 2. Hand

der Jenaer Liederhft; s. meine Abhandlung ‘Buchstahenverbindmigen’ 1897 S. 100.

Ebenso schrieb Luther, ebenso Konig Ludwig I v. Bayern, und deBhalb muB ich

scbreiben ‘Meyer’ uud ‘Speyer’. Ueber u, y, w (S. 254) vgl. meine ‘Buchstabeu-

verbindungen’ S. 94. W. M.
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(Text der Handsclirift)

1

Tut li mxind deyt men^’r joye

e’ estre beu emvoysez

li roys de fraunclie' e croyses

pur aler en chele uoye

la V cLe ne pas employe

Id tent de tusz se pechez

sauf e Id en la mer noye

trop me tard ki je ni soye

la dens fu crucefie

na nul ke aler ui doyue.

2

Ne sauey pas le auentnre

pur quey li roys e croyses

il e leans e enters

e se prudums a dreyture

taunt cu?j? sa reame dure

est il amers e aproyses

saynte vie nette pure

saunz pechete saunz ordure

moynent li roys se sachez

keT' na de maueyte cure.

3

H out une maladie

ke ln!2geme»t li dura

par qMeus reysun se croysa

kar ben fu lu edemie

kem qaidont kei" fu saun vie'

auchun dist ke i trepassa

dame blaunche lacbeuie

ki est sa mer e sarnie

mu diiremewiJ se ecria

fist taunt dure de partie.

4

Tusz qidderent vroyemewt

ke li roys fu trepasses

vn drap fu sur li ietes

e pluroyent dureme/(t

(Vermuthliche Urform; s. S. 266)

1

Touz li monz doit mener joie

Et estre bien envoisiez:

Li rois de France est croisiez

Pour aler en cele voie,

5 La ou cil pas ne s'emploie

Ki tient de touz ses pechiez.

Saus est ki en la mer noie;

Trop me tarde que j’i soie

La deus fu crucefiiez;

10 N’a nul qui aler n’i dole.

2

Ne savez pas I’aventure

Pour quoi li rois est croisiez.

n est loiaus et entiers

Et s’est proud’oms a droiture;

15 Tant com ses roiauines dure

Est il amez et proisiez.

Sainte vie, nete, pure,

Sanz pecbid e sanz ordure

Meine li rois; ce sachiez,

20 Ke il n’a de mauvaistid cure.

3

Il out une maladie,

Ki longement li dura.

Par quel raison se croisa,

Kar bien fu (/a pedmie)

25 K’em quidoit ke il fust sanz vie,

Aucuns dist ke il trespassa.

Dame Blanche I’eschevie,

Ki est sa mere et s’amie,

Mout durement s’escria:

30 „Fiz, tant dure departie!“

4

Tuit quiderent voirement

Ke li rois fust trespassez.

Dns dras fu soar lui jetez,

Et plouroient durement;
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entra H tute se Gent

vn ten doyl ne fu mene

li qwens dartoys vroyement

dist an roy mu ducemewt

beuas dusz frere a moy paries

si iesu le ws cnnsent.

6

Adunt li roys sttspira

e di beans frere dusz amis

'V e li neche de paris

ore tost si men croysiray

kar luwgemewt estey a

ntre mer mes eprisz

e li men cors iibirra

si dens pleysit, conqnera

la tere e snsz saracins

ben eit ke me eyderoye.

6

Tnz furent joiannz e lesz

qnant il oerent li roys

e se tindrent tusz coys

for sa mere an cors dnszcbe

dncement lasz embrache

ie nuns dtu'ay de deners

karchet karaunte snmers

a duner a soudoers

bonement le nuns otroye.

7

Cbascbun a cbete nnuele

deyt estre ben abaudisz

kar isi cun/ met avis

el et auenaunte e bele

must sera en baute sele

dewanndens en parays

ke repaundra sa ceruele

V sun sannc 'V sa bnele

en la tere ‘V en pays

la dens nacqt/it del auncele.

35 Entra i tonte sa gent,

One tens dens ne fu menez.

Li qnens d’Artois voirement

Dist au roi mont doucement:

„Beans, douz frere, a moiparlez,

40 Si Jesus le vons consent".

5

Adont li rois sonspira,

Dist: „ Beans frere, douz amis,

Li evesques de Paris

Or tost si me croisera,

45 Kar longement est6 a

Outre mer mes esperiz;

Et li miens cors s’i ira.

Si den plaist, et conquerra

La terre sns Saracins;

50 Bien ait ki m’i aidera!"

6

Tuit furent joiant et li4,

Quant il birent le roi;

Et si se tindrent tuit coi:

Fors sa mere au cors dengi6,

55 Doucement Pa embrachib:

„Je vons dourrai de deniers

Chargiez karante somiers,

Bonement le vous otroi,

60 A doner a soudoiers.

7

Chascuns a ceste nouvele

Doit estre bien abandiz.

Kar, aissi com m’est avis,

Ele est avenanz et bele;

65 Mont sera en baute sele

{chevauchans) en parais,

Ki respandra sa cervele

Ou son sane on sa bouele

En la terre ou el pais

70 La dens nacqnit de Pancele.
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Die spraeliliclic Form. Der Text der Handschrift tragt

deutlich die Merkmale des anglonormaniiisclien Dialektd. So

ersckeint ey statt e in estey (statum) 45; e statt i in ke (is qui)

60
;

ei, ey statt ai in eit 60 ;
vortonig in mavejte 20

;
reysnn 23

;

eyderoye 60. Das nnbetonte e der Endung ist weggefallen in

tard 8; mer 28. Nasales a wird durch an wiedergegeben in

Eranncbe 3; taunt 15, 30; sann, saunz 18, 26; Blanncbe 27; joiaunz

61; karannte 58; avenaunte 64; saunc 68; aucli vortonig, wie in

repaundra 67; auncele 70. Statt des franz. Diphtbungs ie findet

sick stets e, nicht nur entsprechend vlt. a, wie in enivoysez 2;

croyses 3, 12; peckez 6; aproyses 16; sachez 19; embracke 55;

karcket 58, sondern auck entsprechend vlt. c (oder olienem e), wie
in enters 13; lesz (laeti) 61 und statt der Endung -arius, wie
in dener.s 57; sumers 58; soudoers 69. Grenau so stekt nasales e

statt nasalem ie in ben 2, 24, 50, 62; tent 6 und men 47.

Das franz. ou wird regeknaBig durck u wiedergegeben, sowukl
in der betonten Silbe, wie in tut 1, 6, 36, 51, 53; pur 4, 12; u

5, 68, 69; sur 33; dusz 39, 42; utre 46; must (nniltnm) 65 (wokin
auck vuus 57, 60 zu recknen ist), als auck in unbetonter, z. B. in

pluroyent 34; dncement 38, 56; suspira 41; durrai 57; nuvele 61
und biiele 68; beides auck, wenn der Laut nasal ist, wie in

mund 1; prudnms 14; cum 15, 63; reysun 23; un (unquam) 36;
adunt 41; sun 68; lungement 22, 45; cunsent 40; sumers 68 und
duner 69. Dem franz. oi entsprickt entweder ebenfalls oy, wie
in voye 4; employe 6; noye 7; soye 8; doyve 10; roy^s) 12, 19,

32, 38, 41, 62; pluroyent 34; moy 39; eideroye 60- coys 63,

otroye 60, oder seltener ey, so in deyt 1, 62; quey 12; reysun 23;
endlick e in reame 15.

In Betreff des Consoncmtisiims ist Eolgendes zu bemerken.
R sckeint umgestellt zu sein in vroyement statt voirement 31, 37
(denkbar ware auck, dafi oi graphisck statt ai eingetreten ist);

m ist statt n vor v geschrieben in emvoysez 2 ;
w ist statt uu,

vu geschrieben in ws 40; t ist unorganisck angefiigt in fist (lilius)

30; desgleichen nt in moynent (3. Sg.) 19; umgekekrt ist It im Aus-
laut ausgelassen in mu 29, 38; ebenso st in di 42; e (est) 3, 13,

14
;

wakrsckeinlick auck in fu 25 und 32
,
da quidier der Regel

nack den Conjunctiv im Objectsatze bat; mekrfack ersckeint sz
statt z, so in tusz 31, 63; dusz 39, 42; eprisz 46; lesz 61 und
abaudisz 62. Ein s ist kin und wieder in der Sckreibung vernack-
lassigt, nickt nur vor Consonanten, wie in maveyte 20; ecria 29;
trepassds 32; veche (episcopus) 43; eprisz 46; ckete 61; et 64;
repaundra 67, sondern auck im Auslaut, z. B, in se (suos) 6; for
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(foris) 54. Umgekehrt ist es Tinbereclitigt grapHscli eingefiigt

worden in must (multum) 65
;

queus (qualem) 23 ;
auch sz, wie

in duszclie (delicatum) 54 und asz (habet) 65. Das franz. c (= k)

wird durcb. cb. wiedergegeben in auckun 26 ;
veche (episcopus) 43 und

chaschun 61; es ist auslautend weggefallen in un (unquam) 36;

franz. c (= ts) erscheint in picardischer Art als ch in chele 4

und chete 61. Ein doppelter Consonant statt des einfacken er-

scheint nur in nette 17 und in hirra 47
;
umgekehrt r statt rr in

conquera 48. Die im Agn. beliebte Praefixvertauschung liegt vor

in achevie statt eschevie 27
;

vielleicht auch in abaudisz 62, da

abaudir nach Giodefroy auf dem Festlande nur selten vorkommt

statt des haufigen esbaudir.

Der ArtiJcel weicht einzeln von dem festlandischen Branch ab,

z. B. in le aventure 11; sa reame 16. Die Flexion der Nomina

ist bereits vollig zerriittet, wie fast jede Zeile des Gedichtes be-

weist, und bei dem Verhum sind, wie oft im Agn., Uebertritte von

einer Conjugation zu der andern bemerkbar, so in croysiray 44;

pleysit 48 (falls nicht ein Schreibfehler vorliegt) und in oerent 62.

Wenn demnach iiber die Heimat des Copisten kein Zweifel

walten kann, so fragt sich doch, wo die des Dichters gesucht

werden soil. Da es nun hochst unwahrscheinlich ist, dab ein

franzosisches politisches Gelegenheitsgedicht vom Jahre 1244 in

dem damals politisch von Frankreich getrennten England ent-

standen sein sollte, da sodann unter den Eeimen kein einziger

die Annahme des anglonormannischen Ursprungs verlangt, so ist

es nicht zweifelhaft, dass unser Gedicht auf dem Festland and

zwar vermuthlich nicht aUzuweit von Paris entstanden ist, wes-

halb ich versucht babe, den iiberlieferten Text in centralfran-

zbsiscbe Form umzuschreiben.

Die inetrische Form. Das Gedicbt besteht aus 7 Strophen

zu je 10, d. h. zusammen aus 70 Versen, dock hat der Abschreiber

den filuftenVers der sechsten Strophe ausgelassen, sodaB in Wirk-

lichkeit nur 69 vorliegen. Nach der Beobachtung meines KoUegen

W. Meyer findet sick in jeder Strophe, vermutlich der Melodie

entsprechend, nach der zweiten und der sechsten Zeile erne Siones-.

pause, so dafi jede Strophe aus 2-(-4-p4 Zeilen besteht. Die

Verse sind samtlich Siebensilber, die Eeimfolge ist ab. baab. aaba.

Hieraus ergicbt sich, daS in Strophe 6 der Abschreiber die beiden

letzten Verse umgestellt hat und daB in v. 44 und v. 60 der Eeim

-a hergestellt werden muB, der auch dem Sinne entspricht. Die

Eeime sind der Eegel nach in alien Strophen verschieden, was

natlirlich nicht ausschliefit, daB einzelne, z. B. -ez, mehrfach wieder-
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kehren. Bemerkenswerth ist, da6 die Stroplien 4, 6, 6 nur mann-

licke Beime aufweisen, wahrend in den 4 iibrigen der a-Beim

immer weiblich ist. Einige Heine Ungenauigkeiten kommen bei

den Beimen vor
;
so sckeint fur den Dichter auslautendes z bereits

dem s sebr abnlicb gelantet zu haben, so daB er esperiz 46 und

abaudiz 62 mit -is reimt. So erHart sicb auch entiers 13 im Beim

anf -iez, da bekanntlicb r vor Consonant seiner schwacben Arti-

culation wegen mebrfacb fxir den Beim nicbt gerecbnet wird.

Auffalliger ist es, dafi in Saracins 49 -ins mit -is, d. h. oraler

Vocal mit nasalem reimt, sowie daB in Strophe 6 der a-Beim in

der ersten Halfte, d. h. drei mal -i4, in der zweiten Halfte, d. h.

ebenso oft, -iers (lautlich fast -i4s) lantet. Hier hat sich der Dichter

also eine Heine Abweichung von dem genauen Schema erlaubt.

In einigen Fallen ist die Silbenzahl in der iiberlieferten Form
nicht die riehtige, kann aber durch leichte Verbesserungen unschwer

hergestellt werden. So erhalten wir in v. 8 eine Silbe zu viel,

sobald wir die franz. Form tarde einfiihren
;
da die Negation nicht

in den Sinn paBt, so ist ^que j’i soie“ zu lesen. In v. 16 wird

die iiberzahlige Silbe durch Streichung des iiberfliissigen a in

aproys^s entfernt, in v. 42 durch Auslassung der Conjunction e,

d. h. et. Eine fehlende Silbe wird hergestellt, wenn wir in v. 46

»esperiz“ fiir „eprisz“ einsetzen, in v. 50 „m’i’‘ schreiben statt

„me“, das vor dem Verbum elidirt werden miiBte, endlich in v. 63

e iu das gleichbedeutende „et si“ verwandein, da „si“ wegen des

folgenden „se“ leicht weggelassen werden konnte. Vers 43 lautet

in der Ueberlieferung w e li veche de paris. Wenn wir den
Anfang als „vous et" auffassen, so entstehen 8 Silben. Die Form
des Verbums in v. 44 zeigt aber, dafi das Subj. im Sing, und in der

dritten Person stehen muss. Daraus folgt, daB nach dem Wunsche
des Kranken der Bischof allein ihm das Kreuz anheften soli, weshalb
„Li evesques de Paris" zu lesen ist. TJeber einige weitere Mangel
des iiberlieferten Textes werde ich in den Anmerkungen sprechen.

Anmerkungen. 6 (M pas ne s’limploie. Die Hs. hat ne pas em-
ploye, doch darf die Negation ne nicht von ihrem Verbum getrennt
werden und emploier kommt intransitiv nicht vor, wahrend Gtode-

froy 9, 444 es mehrfach reflexiv belegt. 6 tievf, dc tons srs pccMcs.

Tenir de heifit „abhangen von“, z. B. De lui (sc. Guillaume) tan-

dront Baivier et Aleinent, Li Nerbonois 740; auch figiirlich (Belege
Godefroy 10, 752). 9 La erscheint gewbhnlich zusammen mit
ou in der Bedeutung „wo“, so in v. 5. Beide Worte werden ein-

zeln auch in eins zusammengezogen, z. B. „U me trovereitV“ —
,;Lau jo sai“ Thomas, Tristan 140. Aber auch la allein erscheint,
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allerdings selten, in gleichem Sinne, so nocli in v. 70 nnseres

Liedes. Ein weiteres Beispiel (s. Grodefroy) findet sicli in dem
Gredichte „Li Estas des Papes “ von Gilles li Muisis (ed. Kervyn
de Lettenhoye I, 311), wo das bekannte Sprichwort von den Mausen
mid der Katze in der Form erscheint: La n’a kat, soris moult

souvent j revielle. 14 a droitare eigentlick „nacli der Regel,

nack der Vorschrift^^ daker „eckt, comme il faut‘‘. 24 Der zweite

Tkeil des Verses ist verderbt. In edemie sckeint der SckluB von
lat. epidemia zu stecken, das bei Godefroy sckon vom 12. Jakrk.

an belegt wird. Es ersckeint als epidemie, epedemie, pidimie n. a.

Daker ware bei nns Pepedemie oder la pedemie denkbar; nnr er-

wartet man dann statt des Adverbs bien ein Adjectiv als Pradicat,

etwa „Kar forz“ oder nock besser „Si forz^^, was auck zu dem „Ke“
der folgenden Zeile gut passen wlirde. 35 i. Li, wie die Hs. kat,

ist im Franzdsischen in der Bedeutung „dort^ (— illic) nickt belegt.

36 One, Es ware anch moglick, das liberlieferte „iin“ als „unum^^ zu

fassen; dann ware „uns^'' zu lesen, dock ist dies nickt wakrscheinlick.

44 me. Die Lesart der Handsekrift m’en „mick deswegen^^ giebt

keinen guten Sinn
;
wakrsckeinlick ist das auslautende n, wie auck

sonst einzeln im Agn., unorganisck angefiigt. 48 Si deu plalst et

conquerra. Man kdnnte auck kinter v. 47 ein Semikolon macken und
dann „Si deu plaisoit, conquerra^ lesen. 49 sits Saracins. Sus kat

kier, wie das gleickbedeutende sor mekrfack, die Bedeutung „gegen“

im feindlicken Sinn. So in : Tant s’est danz Fouebiers esekaufez Sor

Marin, Wilh. v. Engl. 1479'; cuntre cels enemis Ki sur nus sunt

espris, Comput. 76; manjat Co qu’Eve li dunat Sur le defens de

De, ib. 635. Daker auck „zum Sekaden, auf Kosten, zum Nack-

tkeile von*^ so kier und: corone a prise deseiir le roi Karlon,

Gui de Bourg. 881
;

ja mais n’avrai sor toi deus deners moneez,

Parise la Duck. 551, 1652, 1581 u. o. 56 Der Sinn des feklenden

Verses ist etwa: Und sie (Blanche) kat zu ikm gesagt. 58 Char-

gie0 . Die Hs. kat karcket, d. k. abgesehen von der picardiseken

Form, den Singular als Attribut zu somiers. Solcke Nachlassig-

keiten kommen zwar einzeln vor, z. B. J’ai endornii jointes et

ners (nervos) Berol, Tristan 3852; sie sind aber auf Rechnung

der Copisten zu setzen. 66 Das erste Wort der Hs. ;,dewaun-

dens^ ist unverstandlich. Erforderlich ist ein zu „sera^^ gehoriges

Part. Pras. von 3 Silben; am besten pafit wokl chevauchanz, da

es in dem mit „en haute sele“ begonnenen Bilde bleibt, das mir

allerdings sonst nickt begegnet ist.

Albert Stimming.

Kgl. Gee. d. Wise. Kaciricliteii. Philolog.-liistor. Klasse 1907. Heft 2, 17



Der cleipinsclie Wagen leiiker.

Von

C. Robert (HaUe a. S.).

Mit einer Figur im Text.

Vorgelegt in der Sitzung vom 20. Jnli 1907 von F. Leo.

Der Versuch. Fr. von Dnlms die in DelpM gefundene Bronze-

statne eines Wagenlenkers anf Pytliagoras zuriickzuflihren (Ath.

Mitt. XXXI 1906, S. 421 if.) ist, wie icli glaube, von Furtwiingler

mit scMagenden Griinden zariickgewiesen worden (Sitz.-Ber. d.

Bayr. Akad. 1907, S. 157). Furtwangler selbst ist geneigt, der

Annahme von Svoronos znzustimmen, wonach die Statue zu

dem von Pausanias X 15, 6 beschriebenen Weihgescbenk der

Kyrenaer gekort batte und ein Werk des Ampliion von Knossos

gewesen -ware, eines Kiinstlers, den die Tradition bekanntlicli

als einen Enkelschiiler des Kritios bezeichnet, der also diesem

stilistiscb. sebr nahe gestanden baben muB. Allein er findet

darin eine unilberwindlicbe Scbwierigkeit
,

daB in dieser Gruppe
nicbt Battos, den er sicb allenfalls in solch jugendliob idealer Bil-

dung vorstellen zu konnen meint, sondern Kyrene die Ziigel ge-

fiihrt bat, und empfiehlt desbalb die Frage nacb der Zugeborigkeit
des Blocks mit der Kiinstlersignatur des Sotadas von Tkespiae einer

nocbmaJigen Facbpriifung.

Da nun aber auBer mancbem anderen namentlich die sti-

listiscbe Verwandtscbaft mit den Tyrannenmordern
,

die Furt-

wangler selbst scbon friiher bervorgehoben batte (a. a. 0. 1897,

S. 128) und aucb jetzt wieder mit Becbt betont, auBerordentlich
fiir die Zuteilung an Ampbion spi'icbt, so lobnt es sicb zu priifen,

ob diese Scbwierigkeit wirklicb so uniiberwindlicb ist, wie es auf
den ersten Blick scbeint. Meiner Ansicbt nacb ist sie es rdcbt;
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man mu6 nnr versachen, auf folgende drei Fragen eine prazise

Antwort zn finden:

L W&rni die Statue zum Weihgeschenk der Kyrenaer ge-

horte, mit welcher der von Pausanias genannten Piguren
kann sie identisck sein?

2. Hat Pausanias die einzelnen Figuren des Weiligeschenks

richtig benannt, und wenn niclit, wen stellten sie in Wahr-
keit dar?

3. Wie erklart sick die Rasur in der Weikinsckrift?

Auf dem Wagen standen nack Pausanias drei Pigaren, Kyrene
als Wagenlenkerin, Battos und die ikn kranzende Libye. HaB die

gefundene Bronzestatue nickt Battos sein kann, kat bereits Purt-
wangler gezeigt. Ich muJ3 aber nock weiter geken, als er, und
bekaupte, daB die Deutung auf den Ktistes von Kyrene auch durck
das lange Wagenlenkergewand und die Bartlosigkeit ausgescklossen

ist. Q-ehort die Statue zum Weikgesckenk der Kyrenaer, so kann
sie nur die Kyrene oder vielmekr die Figur sein, welcke Pausa-
nias, getausckt durck das lange Gewand und das, abgeseken von
dem leickt zu iibersekendeii Backenflaum, bartlose Gesicbt flir

Kyrene kielt.

Damit batten wir denn auck sckon den ersten Teil der zweiten
Frage beantwortet und wenigstens bezliglick dieser einen Figur
in negativem Sinn. Es laBt sick aber dasselbe, ganz unab-
kangig von unserer bisherigen Betracbtung, auch nock fiir eine

zweite Figur beweisen. Denn ist es nicbt ein geradezu ungeheuer-
licher Gedanke, daB die Kyrenaer ihren Arckegetes als gekronten
Wagensieger nack Delphi geweikt kaben sollten ? Ein solckes Denkmal
an solcker Stelle kann sick dock nur auf einen pytkischen Wagensieg
beziehen, und seit Washburn von der alteren Fassung der ersten Zeile

(lie Buckstaben lAA^AN*^ gelesen (s. das Fascimile auf der nacksten
Seite) und Svoronos dies evident zu !AQKS6)LXag avs ('d'Tjxs erganztkat,

wissen wir, daB dieser pytkiscke Sieger Arkesilas lY von Kyrene
war und daB nickt die Kyrenaer den Wagen geweikt kaben, sondern
ikr Fiirst. Nun pflegen aber, wie die Wagenanatkeme von Olympia
lekren, die Sieger auf diesen Wagen sick selbst darstePen zu
lassen. DaB Arkesilas hiervon zu gunsten seines Ahnkerrn eine

Ausnakme gemackt kaben sollte, ist um so unwakrsckeinlicker, als

clabei ein ganz unmoglicker Yorgang kerausgekommen ware. Wo-
ker das MiBverstandnis des Pausanias stammt, kann nickt zweifel-

kaft sein: er hat, wie so oft, die Namen, die er in der Weikin-
schrift fand, zur Deutung benutzt und falsck bezogen. Denn daB

in dieser Kyrene und Battos, sei es der Yater des Stifters, sei es,
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wie Pausanias meint, der Ktistes, vorkamen, das diirfen wir okne

weiteres sapponieren. So ist aus Arkesilas und seinem Wagen-

lenker Battos mit der Kyrene geworden. Audi die Benennuug

der dritten Pigur ist nidit unverdaditig. Zwar daB Libye den

Arkesilas bekranzt, ist an sick denkbar; die Szene ware dann bei

der Heimkebr zu denken. Aber nach Analogic der beiden anderen

Deutnngen miissen wir anch biei mit der Moglicbkeit rechnen, daB

die Benennung wiederum dem 'Weihepigramm entnommen ist und

daB die den Arkesilas krbnende Frau iu Wahrbeit die Pythias

war, wie auf dem Votivgemalde des Alkibiades in den Propylaen.

Stimmt man diesen Pramissen zu. so ergibt sick die Antwort

auf die dritte Frage von selbst. Aus Pindar wissen wir (P. V
166), daB sick Arkesilas nack seinem im Jakre 462 gewonnenen

Sieg sekr lebkaft auck einen olyinpiscken Wagensieg wiinsckte,

und bekanntHck ging dieser Wunsck schon 460 bei den Spielen

der 80. Olympiade in Erfullung. Ist es da nicht begreiHich, daB

er den Wunsck katte, dieses Sieges auck auf .seinem mittlerweile

in Delphi aufgestellten Weihgesckenk zu gedenken? Er lieB da-

her an diesem die erste Zeile der Weikinsckrift durck eine andere

ersetzen, in der auck der olympiscke Sieg erwahnt war und in der

er sick stolz als bezeichnete. welches Appelativ, da man
es irrtiimlick als nomen proprium faBte, so lange den wakren Tat-

bestand verdunkelt hat.

Den Wortlaut der beiden Fassnngen wiederzugewinnen wird

kaum je gelingen, aber man kann von mir den Beweis verlangen,

daB das, was ick als Inkalt der Epigramme voraussetze, auck

wirklich darin gestanden kaben kann, und dieser Beweis laBt sick

nur erbringen, wenn wir zu erganzen versucken. Zunacbst ist

hervorzukeben, daB der erste Hexameter, da die beiden Endsilben

0'/i^YAl<AVyy)''$ MAN H k

GAA§E§VOA'VMAPOAA
von jroAufcelog iiber den beiden ersten Silben des der

ersten Fassung stehen, in der ersten Fassung die caesura keph-

tkemimeres, in der zweiten Fassung die caesura pentkemimeres
gekabt kaben muB, wenn er anders, was aber wokl selbstverstand-

lich ist, in beiden Fassungen an derselben Stelle, also iiber dem
Anfang des zweiten Hexameters begann. Da ferner in der ersten
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Fassung das (is vox avsd'fiKSv feUt, so folgt weiter, dafi dort das

Weihgeschenk nicht redend eingefiihrt war, sondern z. B. rod’

ciyal(icc oder rdd’ aQ(icc dagestanden kaben miiB. Somit konnte die

erste Fassung z. B. gelautet baben: Ilvd'ta vmcbv ''AQ%s6ilai$ avi-

d^riTcs rod’ aQ(icc^)^ die zweite aber etwa Jlvd'Lc^ IdQKsaUag 6 TcoXii-

^aXog (i' ave^TiKsv, Den zweiten Hexameter kbnnte man zu Tc^scvog

BattidcSag^ op cls^\ sdcopvfi "'AtcoXXov oder zu aXXa Kvgdva stculvov

dsl% svd)vv(i' "AtioXXov erganzen; aber in dem ersten Falle feblt

die Erwahntmg von Kyrene, im zweiten die des Battos, wabrend

nacb der obigen Darlegung beide Namen in den Epigramm vor-

gekommen sein mlissen. Und vollends ist es ganz unmoglicb in

der zweiten Fassung die Erwabnung des Sieges von Olympia

unterzubringen, wenn sie auf zwei Hexameter beschrankt war. Aus

diesem Dilemma bietet sicb aber als Ausweg die Annabme, daJB

das Epigramm wenigstens in seiner zweiten Fassung aus zwei Di-

sticben bestanden babe und beidemal der Hexameter und der

Pentameter in einer Zeile gescbrieben waren. Ein genau entspre-

cbendes Analogon bierfilr vermag icb allerdings nicbt anzufuhren.

Denn bei den auf die Oberflacbe der Plintben gescbriebenen

Olympionikenepigrammen 142, 149 und 154, wo Hexameter und

Pentameter gleicbfalls in einer Zeile gescbrieben sind, biegt

diese Zeile an den Ecken recbtwinklig um. Aber man wolle aucb

nicbt vergessen, da6 die Zahl dei auf groSen Basen stebenden Epi-

gramme, die wir kennen, eine viel zu kleine ist, als dafi sicb daraus

feste Normen ableiten lieben, und daB bei der gewaltigen Breite der

Arkesilasbasis die Anordnung in langen Doppelzeilen sicb scbon

aus dekorativen Grriinden empfabl. Es erscbeint daber durcbaus

moglicb, dafi scbon die erste Fassung aus zwei Disticben bestand.

Anderenfalls war eben der Wunscb, den Sieg in Olympia binzu-

zufiigen, der Grrund, wesbalb einem jeden der Hexameter nocb

ein Pentameter angebangt wurde. Der zweite Hexameter konnte

unverandert steben bleiben. Zwar enthalt er verbliimt die Bitte

um den Sieg in Olympia, aber in so allgemeiner Fassung, daB er

aucb, nacbdem dieser errungen war, nicbt getilgt zu werden

braucbte
;
denn Bubm konnte Apollon dem Arkesilas oder Kyrene

docb gar nicbt genug verleiben. Die zweite Fassung konnte also

1) An der Stelle, an die das z/ von zii stehen kommen wiirde, kat

Washburn in der Tat einen Buchstabenrest gelesen, der sehr gut von d stammen

kann, Bagegen scheint der letzte von ihm gelesene Buchstabe unter JC an der

Stelle, wohin das P von &q(icc kommen muBte, vielmehr ^ zu sein. Es muB also,

wenn die Lesung sicker ist, ein anderes Wort als dagestanden baben, das icb

aber nicbt finden kann.
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nngefahr gelantet haben: 6 %oXv^aloq avi-

%7l%s Ilvd'ot %&v IlL0a zaXhv iXhv 0t6g)avov. aXXa KvQccva S%aivov

£v6vvp/ ’AmXXoVj Bdrtov og in &'ijpag ufccyeg eg Al^ijccv,

Den zweiten Pentameter babe icb nach den Worten des Pau-

sanias Bdvrov^ ig Ac^vriv rjyaye 0(pccg vav^lv bk &y]Qug gebildet,

es lage dann bei diesem, wie so oft, eine Paraphrase der Inschrift

vor. Die erste Fassung aber hatte, wenn auch sie ans zwei Di-

stichen bestand, z. B. folgenden Wortlant haben konnen: Uv^ia
viK^v AQ%£6LXag dved'rjzs rdd’ ccQpa Battiddccg 0Ob^ov TClov^tp iv

'tspbivBL, dXXk KvQdva KtX,

Dm die schone Entdeckung von Svoronos za halten bedarf es

also nicht der romanhaften Deschichte von dem Rebellen Poly-

zalos, dnrch. die der Entdecker selbst den Erfolg seiner Ent-

deckung schwer geschadigt hat. Nachdem ihr Washburn die epi-

graphische Stiitze gegeben hat, bedarf es nur der Annahme, dab

Pansanias ein Versehen begangen habe, wie es ihm notoriscli ofters

begegnet ist. Die Kunstgeschiohte aber gewinnt ein litterarisch

beglaubigtes Werk des Amphion aus dem Jahre 462.



Zur Clironologie des Panlvis

Yon

E. Seliwartz

Yorgelegt am 23. Februar 1907

I

Die Clironologie des Apostels Panins hangt von zwei Ereig-

nissen der politischen GrescHclite ab, dem Tod Konig Agrippas I.

nnd der Abbernfnng des Procurators Eelix. Beide lassen sicli

mit wilnschenswerter Sicherbeit datieren,

Agrippa I. erHelt von Gains gleich im Anfang von dessen

Pegiernng das Diadem
,
also im Frnlijabr 37 [losepb. AI 18, 237J.

Im 4. Jabre seiner Herrscbaft [los. AI 19, 351] bekam er die

Tetrarcbie des Herodes Antipas. Das muB im Sommer des Jabres

40 gewesen sein; denn Herodes Antipas war personlicb an den

Hof des Gains gereist nm Agrippa anznklagen nnd verier bei

dieser Gelegenbeit seine Wiirde [los. AI 18, 240ff.]. Eine See-

reise von Galilaea nacb Pom war nnr im Sommer moglicb nnd

ein frliberes Jabr ist ansgescblossen, da sonst das vierte Jabr

nicbt beranskommf^). Das wird dnrcb die Miinzen des Antipas

bestatigt. Anf ibnen kommt nocb das Jabr MJ vor. Da die

efficiellen Pegentenjahre mit dem Kalender, in Palaestina nnd

1) Wenn losepbus dies Jabr nicbt ausdriicklicb a. a, 0. angabe, wiirde man
nacb 18, 256 in Yersucbung sein den Sturz des Herodes in das zweite Jabr des

Haius, Sommer 38, zu setzen. Das ist ein Anzeicben dafi losepbus sicb in der

Anordnung der Erzablung nicbt ausscblieElicb nacb der Zeitfolge ricbtet, Ihm

kommt mebr darauf an die guten Tbaten des Gains
,

d. b. die Beforderung des

Agrippa, imd die bosen, namlicb denYersucb seine Statue im Temp el aufzustellen,

zu einander inGegensatz zu bringen, und so erzablt er, cbronologiscb betrachtet,

Herodes Reise an falscber Stelle.

Kgl. Ges. d. Wise. Nachrichton. PMlolog.-liistor. Klasse 1907. Heft 3. 18
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Syrien also von Herbst zn Herbst laufen^) nnd das 1. Jalir des

Antipas friiliestens das Todesjahr cles groBen Herodes, 6/4 v. Cbr.,

gewesen sein kann, ist das 44. gleich Herbst 39/40, eben das

letzte. Am 24. Januar 41 wurde Grains ermordet; Clandius be-

statigte bald nach seiner Tbronbesteigung xAgrippas Herrscbaft

nnd Titel nnd gab ibm Indaea nnd Samarien nock dazn, so dafi

das Eeicb des groBen Herodes wiedernm in einer Hand war [los.

AI 19, 274]. Nacbdem drei voile Jahre seiner Herrscbaft abge-

1) In der procuratorischen Provinz ludaea und in der spiiteren Provinz

Syria Palaestina wird nach Kaiserjaliren datiert, wie die Miinzen nnd die Inschrift

aus der Zeit des Commodiis lelircn, die icli Nadir. 190(i, 3!)4 angefiihrt hahe.

losephns datiert bekanntlich ebenfalls nach Kaiserjaliren
; es liegt am nachsten

anznnehmen daC cr die officiellcn ineint, bei denen das 1. Jahr gleicli dem
Kaleuderjahr gesetzt wird, in dem die Tbronbesteigung erfolgt. Die trilmnioisdicn

Jahre, die damals niit don factischen Eegicrungsjabren aidi deckeii, konimcn
weder fiir die provinziale Zilhlung in Betradit, wie die miter Augustus in ludaea
geschlagenen Munzen zeigen, nocli fiir den Usus der Historikor, die nio nach
ihnen, sondern nach Consulats- oder Olympiadenjahren rcdinen. Nur mit Ililfe

der offiziellen Jahresziihlung liiBt sich die Erziililung in 1!I 7, in Ordmnig
bringen. An der Spitze steht das Datum: 4. JalirYespasians; da dieser im Jalir

68/G9 Kaiser wurde, = Herbst 71/72. Die Erzahlnng selbst setzt sich aus dis-

paraten Eleinenten zusammen, dem Sturz des Antiochos Epiphaiies von Korama-
gene [219—243], dem Einbruch der Alanen in Armenien [244—251] und der Er-
oberung von Masada [252-407], Diese geliort allein zur Sadie und ist genau
datiert, auf den 15. Xantliikos [nach dem tyrischen Kaleuder, den losciihus ge-
braucht = 2. Mai], ohne Jaliroszalil; also wird auf das an der Spitze steboiide
Datum zuriickgewiesen. Das hat alicr nur Sinn, wonn die ganze Partie annalistisch
angeordnet ist, und so wird wiedermn vcrstilndlich, Avic die heiden fremden Stilcke
hineingekommen sind. Tliatsilchlidi beginnt die Provinzialaera voii Kominagone
mit 01. 212, 3 [Cbron. Pasdi. 4G4, 1] = Herbst 71/72; lilBt man die Jahre Vespa-
sians vom dies imperii 1, Juli G9 ah laiifen, so riickt die Katastroplic des letzteu
kommagenischen KOnigs in das Jalir 1. Juli 72/78; und das ist nach dem sielieren
Indicium der Provinzialaera zu spilt. Ebenso scliiebt sich bei dieser lleclinung
die Erobenuig von Masada vom 2. Mai 72 auf don 2. Mai 73

;
und cloch sind

sebon die I'/j Jahre nach dem Fall Jerusalems [August 70], die bei der Gleicliung
4. Jahr Vespasians = Herbst 71/72 herauskommen

,
oine Galgcnfrist fur die

letzten judiseben Freiheitskampfer
,

die sebr lang ist. Znzugeben ist, daB eino
andere Stelle bei loseplius niebt in das System jiaUt. Nach ihm beginnt der
judisclie Aufstand mit dem Krawall in Caesarea im Mai des 12. Jahres Neros
[BI 2, 284. AI 20, 257] = 6G. Das bleibt richtig

,
weim das 1. Jahr = Herbst

64/65 gesetzt wil'd; aber das Datum am SebluB des ungluckliclicn Feldzugs des
Legaten Cestius Gallus [BI 2,665] stiinmt niebt mehr. Der 8. Dios [25. November]
des Jabres 66 fallt niebt in das 12., wie loseplms angiebt, sondern in das 13. Jahr
Neros; denn das tyi-ische Jahr beginnt mit dem 1. Hyperberetaeos [19. October;
vgl. Nadir. 1906, 346]. Jedocb erklhrt siob der Febler leiebt: der Jahrcswecbsel
scbmtt in die Erzilblung der Kriegsereignisse binein und ist dai'um ignoriert.
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lanfen waren [AI 19,343], also im viertexi = Herbst 43/4, starb

Agrippa in Caesarea. Wenn losepbns [a. a. 0. 350] bebanptet,

dies sei im 7. Jabre seiner Herrscbaft — statt im achten — ge-

scbeben, so bat er ans den Intervallen die er gleicb daranf zu-

sammenstellt, einen falscben Scblufi gezogen. Er sagt [a. a. 0. 351]:

Tsrtapag ^sv ovv i^l Fatov Kat^agog i^aatXsv^ev ivLCcvtovg, 'crjg

h'TtTtov ^6V tetgaQxiag sig XQisxCav ag^ag^ rwt, rstdgtcot ds xal t'^v

yg(hc$ov 7Cgo0aiXriq)(xig^ xgstg d’ iTttXa^cav x^jg KXavdiov KaC(3agog

avxongaxogiag^ iv oig x&v xs TtgosLQXj^svcov B^a^iXav^BV %al x^^v ^lov-

dacav 7tgo6iXa§Bv Ha^dgBtdv xe %ccl Kac^dgstccv. Die 4 + 3 Jabre

die in dieser Recbnnng vorkommen, zahlte er zu 7 znsammen;

im jlldiscben Krieg batte er zwar ebenfalls drei Jabre auf das

judiscbe Konigtnm, aber nur drei anf die beiden Tetrarcbien

gerecbnet, weil Gains nur 3 voile Jabre regierte [BI 2,204]^).

Agrippa starb in Caesarea, wobin er sicb begeben batte nm
eiii Eest pro salute Caesaris zn begeben. Es war ein stebendes

Eest, wie anBer den Worten des losepbns^) der IJmstand beweist,

daB die Notabeln der Provinz nnd stadtiscbe Gesandtscbaften

[Act. Apost. 12, 20] von answarts zn ibm znsammenstromten. Ein

solches war von Herodes I. bei der Griindnng der Stadt gestiftet;

wie die romiscben ludi pro iicdetudine Caesaris^ die nnter Angnstns

gefeiert wnrden [Mommsen, Hes gestae dini Angnsti p. 41], war

es penteteriscb [los. AI 16, 136 if.]. Als Jabr'" der Einsetznng

giebt losepbns das 28. des Herodes = ol. 192 [12—8 v. Cbr.] an.

Damit kann nnr 10/9 v. Cbr. gemeint sein; denn in das 17. verlegt

er die Eeise des Angnstns nacb Syrien [AI 16,364], die sicber

1) BI 2, 219 pE^aGLlsvn^s fisv hr] TtQoxsQOv ds tcbv xstQCCQ%Ld>v TQialv

SXSQ 019 htsatv agjriyrjGaiievog. Eine falsche RecliBUDg steckt aucb in dem ver-

kehrten Regieriingsjahr Agrippas II BI 2, 284 TCQoasXa^^ccvsv tr]v ci^%r}v 6 tco-

Xs}jLog dcods^drcoL (msv stsi rljs N’SQcavog rjysiiovLag^ i^ittancudsnavat. ds tfjg ^AygC^fita

§a6iXEiag^ AQts^iotov fiTjvog. Danacli muB Agiippas IL erstes Jalir = Herbst

49/50 gesetzt werden
,
was loseplms eigener Angabe [AI 20, 104] widerspricbt,

daB Agrippa im 8. Jabr des Claudius = Herbst 47/48 seinem Oheim Herodes,

dem Bruder Agrippas 1. nacbfolgte. Die 17 Jabre kommcn aber dann beraus,

wenn losepbus zunacbst 12 Hero zuscblug und von Claudius 13 vollen Jahren

[BI 2, 248] 8 abzog. Er konnte die offiziellen Zablungen Agrippas 11., von 55/6

und 60/61 [vgl. Mommsen, Humism. Zeitscbr. 3,451], nicbt gebraucben und war

daber gezwungen zu recbnen, trante aber seinen Resultaten nicbt; denn AI 20,257

laBt er bei dem gleicben Datum das Jabr Agrippas aiis.

2) AI 19, 343 Gvi/szsXsL d'ivtav'd'cc >d‘ScoQiag (hides) etg triv Ka^aagog xifiTjv,

vTthg Tfjg l%sivov Gmurigiocg sogTTjv Ttvoc rocvTTjr iTVifftdfisvog.

18 *
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im Sommer 20 v. Chr. stattfand^) [Dio 54,7]. Zahlt man aber von

10/9 V. Chr. die vierjahrigen Intervalle, in denen das Fest ge-

feiert werden sollte, ah, so ist thatsachlich das Jahr 43/44 v. Chr.

ein penteterisches
,
nnd zwar das erste solche, seitdem Agrippa

Konig von ludaea geworden war nnd in Caesarea als Herr auf-

treten konnte. Herodes hatte es so eingerichtet, dafi die litdi pro

salute Gaesaris nnd der G-eburtstag der Caesarstadt, oder wie die

Griechen sagen, ihrer Tyche znsammenfielen, ganz natiirlich : die

Tyche von Caesarea ist mit dem genius Gaesaris identisch. Der
Gebnrtstag der Tyche von Caesarea ist bekannt; es war der

5. Dystros [= 6. Marz] nach Enseb. de mart. Palaest. 11, 80
; an

demselben Tage miissen die penteterischen Spiele gefeiert sein.

Demgemafi darf mit grofier Wahrscheinlichlieit angenommen
werden daB Agrippa I. Anfang Marz 44 in Caesarea gestorben ist.

II

Durch das Todesdatum Agrippas I. wird znnachst die Zeit
der Verfolgnng bestimmt, mit der er, nm sich bei den Judcn po-
pular zn machen, die christliche TJrgemeinde in Jerusalem heim-
gesncht hatte [Act. Apost. 12, 1 ff.] : denn die Christen konnten
in dem plotzlichen Tod des Konigs nur dann ein Strafgericht
Gottes sehen, wenn er kurz vorher sie seine Macht hatte fiihlen

lessen, ganz abgesehen davon daB die Apostelakten die Reise des
Konigs nach Caesarea unmittelbar an das in Jerusalem ergangene

^

1) 111 der Geschichte des Herodes reohnet losephus aach chronographischeii
Eegiermigsjahren; das verrathea die otter zugesetzteii Olympiaden- nnd Consulats-
jalire. Herodes erhalt die Koiiigswiirde vom Senat [AI 14, 389] ol. 184 [Herlist
44/40] ,

nnter dem Consulat des Cn. Domitius Calviuns 11 imd 0. Asinius Pollio
[40 v.Chr.; es ist also nach griechischer Gewohuheit das Olympiaden,jalir = dem
Consulat das in ilim anfangt, gesotzt], nnd erobert Jcrnsalem [AI 14,487]
nnter dem Consulat des M. Agrippa nnd Canidins (soil heiBen Caninius) Gallus

o
[Ilerbst 40—36]; uber rcbi (iTivt, das Gardthausen, Augustus

2, 120 nicht verstanden bat, ygl. Wellbausen, israeUt. Gesch. “ 294, 1. Als erstes
Regierungsjahr ergiebt sich aus dem Datum AI IB, 354 das Olympiadenjahr
185,4 — Herbst 37/36 v. Chr.; es ist dazu das erste voile Jahr nach der Er-
mordung des Antigonos [AI 14,489f. 17, 191] genommen. Das ist chronographi-
sche, mcht officielle Zahhveise; chronographisch ist anch die Answabl der anf
Ecgierungsja,hr6 des Herodes gestellten Daten: 7. Jahr [31/30] Erdbebeu in ludaea
nach der Schlacht bei Actium [AI 25,121]; 13. Jahr [25/4] MiSwabhs, Hungers-

T 1 1 =
1“ n^ch sjrien

08 t!
Beginn des Tempelbaus [AI 15, 380];

^ ], mit ol. 192 [12—8] geglichen, Griindnngsfeier von Caesarea s. o.
lias Sind aEes Ereignisse die ihrer Natur nach in eine Chronik gehoren.
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Strafgericht anschlieBen [12,19]^). Die Verfolgung wird also in

den Anfang des Jahres 44 zu setzeu sein. Sie sollte die Organi-

sation der Gremeinde sprengen nnd traf dalier — der romischen

Verwaltnngspraxis entsprechend — die Hanpter, Petrus eutkam,

wie die Christen in ihrer Anfregnng behaupteten, durch eiiiWunder
;

lacobns and Johannes
,

die Zebedaeiissohne
,
warden hingerichtet.

* Die Apostelakten sind allerdings schon darch die jtlngere Legende
vom kleinasiatischen Johannes beeinfluBt and nennen im jetzigen

Text nor noch Jakobus [12, 2] ;
daB aber beide Briider das Mar-

tyriiim erlitten, ist durch das ins Evangelinm aafgenommene, also

in Erfullung gegangene Orakel [Me. 10, 3Bf.] and die bei Papias

[TJJ 5^, 170] erhaltene Tradition sicher and anwiderleglich bezeugt.

Noch im 4. Jahrhundert feierte nach dem s. g. syrischen Martyro-

logium, d. h. dem vortheodosianischen Pestkalender von Constan-

tinopel die Gremeinde von Jerusalem am 26. December das An-
denken der in Jerusalem verstorbenen apostolischen Martyrer la-

kobus und Johannes^), nach einer Ueberliefernng die bis in die

ersten Zeiten der Gremeinde von Aelia, also bis in die Mitte des

2. Jahrh, mindestens zuriickreichen muB: als einmal die Legende
vom ephesischen Johannes sich gebildet and gesiegt hatte, konnte

jene Eeier des Doppelmartyriums nicht mehr aufkommen.

Alle diese Zeugnisse, das evangelische Orakel, die Ueber-

lieferung bei Papias, der Eestkalender von Aelia verlangen daB

die beiden Briider zusammen hingerichtet sind. Dem scheint frei-

lich der Bericht des Paulas entgegenzustehen
,

der nach GraL 2, 9

1) Wenn sie Petrus Yerliaftuug in die Zeit der Azyma legen [12,3], so ist

das etwas zu siult: liier hat die Analogie der Passion eingewirkt. In analoger

Weise datiert Eusebius KG 8, 2, 4 und de mart. Palaest, prooem. 1 den Beginn der

diocletianischen Yerfolgung nach dem Osterfest, setzt aber einmal den Dystros

[= Marz], ein anderes Mai den Xanthikos [= April] an. In Wirklichkeit ergieng

das erste Decret in Xikomedien an den Terminalien = 23. Februar [Lactaiit. de

mort. persec. 12,1]; dafur setzte Eusebius in der KGr den Miirz, weil dem ersten

EiiaB bald sebarfere nacbfolgten, in den palaestiniscbeu Martyrern den April,

da die kaiserlicben Edicte Zeit brauebten urn Yon Nikomedien nach Caesarea zu

gelangen. Das Osterfest ist nur urn der Stimmung wiilen zugesetzt, und darum

verscblagt es iiicbts, daB zwei versebiedene Monate dabei stebn.

2) Die spracblicbe Fassung ist verdiicbtig: STtspcclEv ""HQwiSrig 6

Tug %scQCig %a%mGccL rivccg tcov cCTtb xfjg 8%%Xri0Lag ,
avstlsv ^Idc%G)pov tov cedsX^

(phv ^Icocivov fiaxcciQTii'. Man erwartet %a%a}accL xovg auto zfjg ^%%XriaCccg odor x^v

£%%lri6[av und dann die bestimmten Falle
;

das imlogiscb vorangestellte xivag

verdutzt um so mebr, als dann nur ein Opfer der Yerfolgung genaniit wird und

iiitt 3 eine neue Motivirung beginnt.

3) Daraiif bat Bousset Tbeolog, Puindscbau 8,229 bingewiesen.



268 E. Schwartz

bei der zweiten Heise nach Jerusalem dort mit lakobus (dem

Herrenbruder), Kephas und loliaunes, den s. g. ‘Saulen’, zasammen-

traf. Als icb die Abbandlung [VII 5] fiber den Tod der Soluie

Zebedaei scbrieb, scbien es mir mimoglicb, diese Reise des Panins

ins Jabr 43/44 zn setzen, nnd icb versucbte den Sanlenapostel

lobannes mit lobannes Marcus zn identifizieren
;

icb babe langst

eingeseben dab dieser Answeg erst recbt in die Irre bineinflibrt.

Es ist wiederbolt vorgeschlagen, zwar den Martyrertod des lo-

bannes in Jerusalem aufrecbt zu erbalten, ibn aber von dem seines

Bruders zu trennen und spater, aber nocb vor 70 zu setzen; docb

babe icb stets Bedenken getragen zuzustinunen. Denn jene Zeug-

nisse verHeren ein gut Teil ibrer Kraft, wenn das Doppelmartyrimn

in zwei durch einen langen Zeitranm von cinander getrennte ani-

gelostwird: vor allem das Orakel selbst setzt den tiefen Eindruck

voraus, den der Tod der Brlider auf die Gemeinde macbte, und

ein solcber Eindruck entstebt einmal und unmittelbar, nicbt suc-

cessive und durcb zusammenscbiebende Reflexion. Und wenn man
dies Argument subjectiv nennen mag, es diU’fte scbwer fallen die

bistoriscbe Situation nacbzuweisen
,

in der die Juden einen re-

ligiosen Gegner, der den Romern nicbts zu Leide that, officiell

zum Tode verurteilen konnten. Eine so gtinstige Lage der Dinge,

wie im Jabr 43/4 unter Konig Agrippa I., wurde den Juden nicbt

wieder bescbert; sie bebielten jenen grade darum in so glanzender

Erinnerung, weil er ibrem Eanatismus viel leicbter Concessionen

gemacbt batte als die romiscben Procuratoren, die einen geordneten

Procefi verlangten, ebe sie zum Tode verurteilten ^). Als kurz

vor dem letzten Krieg ein fanatiscber Hobepriester das Intervall

zwiscben dem Tod eines Procurators und dem Eintreffen seines

Nacbfolgers benutzte um Todesurteile zu fallen und nacb alt-

jiidischer Weise vollstrecken zu lassen, die die Romer nie be-

statigt baben wiirden, da erregte das gewaltiges Arxfsebn und rief

aucb in jiidiscben Kreisen Proteste bervor. Und gerade bei dieser

Gelegenbeit kann lobannes nicbt umgebracbt sein: denn losepbus,

der die Blutiu’teile seines Lieblings Agrippa sorgfaltig verscbweigt,

ist liber die usurpirte Justiz jenes Hobepriesters recbt ausfiibrlicb

[AI 20, 197 ff.] und giebt aucb an daB sie in erster Linie lakobus
‘den Bruder des s. g. Messias’ traf. Aber diesem lakobus wird

1) In den Stadten mit rdmiscli-gi’iecluscher Cultur, wie in Caesarea und
Sebaste, erregte die Nachrieht von seinein Tode ausgelasseno Froude [los. AI

19, 366] ; die heidnische Berolkerung wufite, was sie von einem nationaljudischen

Eegiment zu erwarteu hatte.
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lohannes nie zugesellt, weder bei losepbus nocb in der cbrist-

lichen Legende.

Das Problem steht demgemaB so: lakobns und Johannes, die

Sohne Zebedaei, sind nicht lange vor Marz 44 von Agrippa I.

hingerichtet
;

Panins hat den Zebedaenssohn Johannes als Leiter

der IJrgemeinde neben dem Herrenb ruder lakobns und Petrus in

Jerusalem getroffen, als er zum zweiten Mai nach seiner Be-

kehrung in Jerusalem war. An beiden Thatsachen ist nicht zn

riitteln und zu deuteln: als SchluB bleibt nur librig, daB jene

Peise spatestens im Winter 43/44 stattfand.

Als Paulus den Gralaterbrief schrieb, war er zwei Mai nach

Jerusalem gereist. Diese Eeisen sind in den Berichten der Apostel-

acten noch aufzufinden, dock ist die Kunde von ihnen schon

recht trlibe geworden. Die erstere, auf der er Petrus und den

Herrenbruder lakobus kennen lernte, liegt als historischer JEern

der arg entstellten Erzahlung Act. 9,26 ff. zu Grunde
;
die zweite

hat sich verdoppelt und erscheint Act. und 16, Jn Cap. 15

ist wenigstens daran die Erinnerung bewahrt, daB zwischen Paulus

und den Fiihrern der IJrgemeinde eine Auseinandersetzung liber

die Beschneidung der Heidenchristen stattgefunden hatte; freilich

ist mit Absicht und bewuBter Polemik gegen den Galaterbrief

Petrus statt Paulus zum berufenen Heidenapostel gemacht ^). Der

Erzahlung geht eine Einleitung voraus, die ihr widerspricht und

auBerdem Dinge enthalt, die zu den vorhergehenden Capiteln nicht

passen; die Erzahlung ist also an eine Stelle gesetzt, fiir die sie

ursprlinglich nicht geschrieben war. Nach 16, 1. 2 erhoben Briider

aus Jerusalem, die nach Antiochien kamen, dort die Eorderung

daB jeder Christ sich beschneiden lassen miisse. Als Paulus und

Barnabas widersprachen und ein groBer Streit entstand, schickte

die Gemeinde^) — von Antiochien — diese beiden und einige

1) 15,7 ^(Petrus spricht) v^istg STtLcraa^s Zti Tj^SQOiV ccqxulcov iv vfiiv

i^sXs^ccto 6 ^sbg dice zov Gtoiiazog fMOv a%ovaccL za S'O'zt] zbv Xoyov zov szccyysXLOv

%al TtiGZSvaat. Das zielt auf GaL 2, 7 ytSTCtazsv^cci zb svccyysXtov zfjg axQO^vtrzLccg

IlEZQog Z7]g 7tEQLzo^f}g. In der Erzahlung ist Paulus ein subalternes

Schweigen auferlegt, weder durch Zufail noch aus Harmlosigkeit noch mit der

Tendenz zu vermittein, sondern hier spielt ebenfalls wie in die Eede des Petrus

der Zweek hinein die paulinische Erzahlung zu corrigieren. Wenn also die That-

sache, dad dies Stlick der Apostelakten sehr entschieden gegen einen paulinischen

Brief polemisiert, nicht bestritten werden kann, so hleibt freilich controvers, von

was fur Leuten diese Polemik ausgegangen ist und in w^essen Interesse sie ge-

legen hat.

2) Anders kann die Lesimg der Eecension cc ezcc^ccv clvcl^ccCveiv IlavXov %cii

BdQvce^&v %ccL zvvccg dXXovg avz&v nicht verstanden werden. D und Genossen
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andere ihrer Mitglieder nach Jerusalem am die Sache dort vor-

zubringen. Mit diesem Auftrag will der Verlaaf der Eeise nicbt

stimmen. Dafi die beiden Missionare sich Zeit iiebmen and in den

G-emeinden die sie passiren, von ihren Erfolgen orzalilen, mag
nocb bingeben; aber es gebt nicbt an dab sie sieb in Jerusalem

ibres Auftrags iiberbanpt nicbt entledigen, sondern ebenfalls nur

erzSblen, dagegen einige getaufte Phax’isaer auftreten and die

Bescbneidung der Heidencbristen verlangen, and zwar als etwas

Neues, Unerwartetes
;

diese Judencbristen wissen nicbts von der

Eorderung die in Antiochien gestellt sein tmd die ganze Keise des

Paulas nacb Jerusalem veranlabt baben soil. Die antiken Correk-

toren baben den Widersprucb gefiiblt and ver.sxiGbten ibn durch

Textanderungen auszugleichen
;

tbatsacblicb liibt er sicb nur

so losen, dab man den Anfang als redactionellen Zusatz abtrennt, '

sodab der urspriinglicbe Bericbt, dessen Anfang entfernt i,st, IB, 8
begmnt. Nacb ibm wollen Barnabas und Paulus in Jerusalem
mxr von dem bericbten, was sie als Missionare geleistet baben;
dab sie scbon unterwegs damit anfangen, ist begreiflicb. Erst in

Jerusalem werfen dann die Pbarisaeer den Streit auf, den die

IJrapostel Petrus und lakobus sofort scblicbten
;
Paulus und Bar-

naba.s sind untergeordnete Diener am Wort, die neben Petrus
ebenso zuriicktreten, wie etwa der Evangelist Philippas iin ersten f

Teil der Apostelakten. Der vorgesetzte Anfang, der Paulus einen

Hauptanteil am Streit zusebiebt und auberdem Gal. 2, 4 benutzt,
zerstdrt den Sinn und die Consequenz dcs fingierten Sjnodal-
beriebts griindlicb; die redactionellen Eetoueben, die er im Context

^

veranlafit bat, sind leiebt kenntlicb i

Das Sebreiben das die Besebliisse der Gemeinde von Jerusalem

ergilnzen als Subject die Abgesandten von Jerusalem; das liilngt )nit dor Um-
iinderung der ganzen Erziiblung zusammen.

1) Der Sinn der Aenderung ist, dafi die Juden welclie 15, 1 nacli Antiochien
kommen, mit denen die in der Versammlung 16, 5 das Wort orgreifen

,
deutlich

identificiert werden; damit ferner die Ungereimtlieit wegfilllt, dafl raulus und
iainabas in Jerusalem am Streit nicbt teilnehmen, appellieren diese Juden scbon .

in Antiochien an die Apostel in Jerusalem.

2) Weil die Berichte von Paulus und Barnabas zur Nebcusaebc geworden
;

sind, dienen sie als Zwisebenmusik in der Dobatte zwiseben Petrus und Jakobus:
16,12 ist nicbt urspriinglich

,
da lakobus 16,14 unmittelbar an Petrus Eede

ankniipffc Die Lesung von 15,13 &'jcs%qC&ri setet ebenfalls voraus, dafi 15,12
feblt,^ wie D gemerkt bat, der &vaatdg . . sItcsv corrigiert. Im Sebreiben der
Gemeinde sind 24—26 sptlterer Zusatz; denn die Motivierung von 27 folgt erst
28, kann also nicbt scbon vorangegangen sein: das doppelto i’dokev 25 und 28 I

Yerr^th die Redaktioii. i
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— der Ausdruck ^Apostelkonvent’ ist recht ungllicklich gewahlt —
znsammenfaBt und mitteilt, tragt die Adresse: ‘Die Briider (d. k.

die Urgemeinde) an die Briider axis den Heiden in Antiockien,

Syrien iind Kilikien’ ^). Danack kaken Barnabas mid Paulus bis

dahin ibre Mission liber diese Gegenden nickt ausgedeknt: denn

nm die von ihnen bekekrten Heidenckristen dreht sick der Streit.

In diesein Punkt kat der Berickt der Apostelacten den Hergang

ricktig gesckildert; Panins sagt selbst (GaL 1,21) dafi er vor der

zweiten Reise nack Jerusalem, anf der er mit den ^Saulen’ liber

die Frage der Bescbneidung verkandelte, in Syrien und Kilikien

gewesen, also in die Provinzen jenseit des Taurus nock nickt ge-

kommen sei. Dm so sckarfer muB betont werden, wie es auck

sckon gesckeken ist, znletzt von Wellkausen [Nackr. 1907,8], dafi

die 13. 14. bericktete Missionsreise des Barnabas und Panins, die

iiber Kilikien ei'lieblick kinansgekt, zu der Erzaklnng von den

Beratungen in Jerusalem nickt paBt: diese setzt den Znstand

vorans, der vor dieser Missionsreise bestand.

Das sindBeobacktnngen, welcke wiedernm andere AnstoBe in den

Apostelakten ins Lickt riicken, die an und fiir sick nickt so deutlick

sind. Zweimal wird das gemeinsame Lekren von Paulus und Bar-

nabas in Antiockien besckrieben, 11,25.26 und 15,35; zweimal

zieken sie zur Mission aus, 13, 2ff. und 15,36; beide Mai spielt

lokannes Marcus eine Rolle und ist, sei es mit beiden, sei es mit

Barnabas allein, in Cypern, 13,5.13 und 15,37.38. Nack 16,36

soil die zweite Reise geradezu eine Wiederkolung der ersten sein,

ist es auck, bis mit 16, 6 eine ganz neue Partie einsetzt ^). GewiB

mackt es im jetzigen Text einen Untersckied
,
daB das erste Mai

Paulus und Barnabas in Eintrackt wirken, das zweite Mai sick

1) Dieser Text ergiebt sicb aus den besten griecbisclieu Hdschr,, mit denen

D zusammentrifft : of \k7t66x0X01 %cti of a^sXtpol rofg narcc xi]v

^Avt;l6%bi(zv %cii SvQiav %(u KilmLccv adBXcpotg xoig b%'v^v %ccfQSLv. Der Eiiischub

von %ccl zwiscben itQsapvxsQOL imd adeXgooI ist eine Scbiimmbesserung. Uberbaupt

miiB die Combination of cltcooxoXol %al of TtQsa^vtsQOL aus den aiten Teilen des Ca-

pitels — nicbt aus 15, 2 — entfernt werden
;

sie beruht auf der jiingeren Auf-

fassung welcbe den Apostolat auf die Zwdlf bescbrankte : 15, 4 ist alt nur juags-

vTcb xfjg 8}i%Xri6fcig av^yysiXdv xs, 15, 22 x6xs sdo^sv xTjl i%%Xri6fai,.

15, 6 versucht verkebrter Weise die Beratung auf die ‘Apostel und Presbyter^

gewissermafien den Klerus, zu bescliranken; der Zusatz wird dadurch widerlegt,

daB im Folgenden die Menge ja doch dabei ist (15, 12. 22) und Petrus und la-

kobus zu den Briidern (15,7.13) reden, nicbt zu den Gv^TtQsa^vxsQoi.,

2) 16, 4. 5 sind ein Flickstiick
;
das verratb sckon xa doyy^ccxa xa %5%Qi^sva

V7(b x(bv uTtooxoXcov 'accl 7CQsa§vxiQcov xcov tv ’IsQoaoXv^oLg. Audi 21, 25 ist

Zusatz des Redactors.
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streiteii und auseinandergelien
;

aber diesen Unterschied bat der

Redactor bineiiigebracbt. Der Streit ist bistoriscb und fand wirk-

lich in AntiocMen nacli der Verbancllang in Jerusalem statt [G-ai.

2, 13) ;
freilich degradiert ibn die Apostelgescliicbte, wiederum im

Gegensatz zum Galaterbrief
,

zu einer persubnlicben Zankerei,

giebt aber dock zu, dab Barnabas nacb Cypern, Paubis nacb Pisidien

und Pampbylien ging. Ans diesen getrennten Missionsrcisen ist

13.14 eine einfacbe gemacbt; so wind Paulas fiilscblicb zum Be-

gleiter des Barnabas in Cypern und Barnaba.s zu deni des Paulus

in Lykaonien und Pisidien: er wird an Silas Stelle getreten sein.

Wenn nun aber 13. 14 als Doublette fortfallen, so riicken die

beiden Reisen des Paulas und Barnabas nacb Jerusalem so nab

zusammen, dab sicb nicbt nur deutlicb beraussteUt, wie sie aus

der einen bistorischen berausgevsmcbsen siud, sondern aucb die

Moglicbkeit sicb bietet, die Stelle an der in der Apostelgescbicbte

die erste stebt, fiir die ricbtige zu erklaren, wie ebenfalis schon

gescbeben isf-); dab die zweite, Act. Ap. 15, an f'alscber Stelle

stebt, ist ja nacbgewiesen. Auf der bistoriscbcn Zusainmonkunft

in Jerusalem wurde ausgemacbt, dab Paulus die von ibm gestifteten

beidencbxistlicben Gemeinden anbalten solle, die TJrgemeinde finan-

zieU zu uuterstiitzen und wenigstens dadurcb ibre Zugeborigkeit

zu den Briidern aus Israel zu beknuden, nacbdem der Zwang der

Bescbneidung anfgegeben war. Das ist in den Apostelakten

[11, 27 if.] dabin entstellt, dab Barnabas und Paulus oine Collecte

der antiocbeniscben Gemeinde factiscb iiberbrmgen, weil eiu

Prophet aus Jerusalem eine Hungersnot propbezeit bat, die, wie

aiisdriicklicb bemerkt wird, erst spater eintrat ^). Die Motivirung

i.st aus allerband Resten bistoriscber Erinnerung zusammengesucbt

und als Motivirung wertlos; aber in der A^erbindung der Reise

mit einer Collecte scbimmert nocb eine Spur davon durcb, dab

die Geldspenden beidenebristlicber Gemeinden bei den Abmacbungen
in Jerusalem eine Rolle gespielt batten.

1) Nebeii I’flculever, Urcliristeutum P 496f. fiilirt Clemen, Paulus 1,216“

Mac Giffort, a history of Christianity iii the apostolic age 171. 214, 1 an. Das
Bitch fohit ill der hicsigen Bibliothek.

2) Gcmeint ist die Hmigersiioth
,

die losejihus [AI 20,101] iinter die Pro-

curator des Ti. luliiis Alexander setzt; da dieser sebou der zweite Procurator

nach deni Tode Agrippas I. war, kami sie friilistens 4G stattgefunden liabeu. DaB
die Gemeinde von dernsalein damals die von Antiocbien unterstiitzte

,
ist sehr

miiglich
;
ebenso daH man glaubte, sie sei projihezeilit : aber mit der Reise des

Paulus iind Barnabas nach Jerusalem haben beide Mogliohkeiten nicbts zu tun.
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Es wurde in Jerusalem liber die Heidencbristen in Syrien
beraten: in den Apostelakten wird unmittelbar vor der Reise des

Panins nnd Barnabas nacL. Jerusalem die Stiftung der anti-

ocbeniscben Gremeinde berichtet. Barnabas nnd Panins sind dabei

beteiligfc, nnd yon Heidencbristen ist ausdriicldicb die Bede. Die
Einmiscbnng der TJrgemeinde ist wobl redaktioneller Znsatz

doch bat die Ueberarbeitung bier zu tief eingegriffen nm das

Urspriinglicbe in yollem Umfang wiederberstellen zu konnen.

Es ist in der Tbat so, wie scbon vermutet wurde : die ricbtige

Stelle der Versammlnng in Jerusalem ist cap. 11, sowie die

Missionsreisen in cap. 13 und 14 binter die Versammlnng geboren.

Eine grofie Doublette bat die Storung angericbtet. Anf diese

Weise riickt aber die Beise des Panins nnd Barnabas vor die

Verfolgnng der TJrgemeinde durcb Agrippa I. und das ist das

Natilrliclie und Wabrscbeinlicbe. Wo bleibt denn Petrus, nacbdem
er ^an einen anderen Ort gegangen ist’ [12, 17], und wober taucbt

er 15, 7 plotzlicb in Jerusalem wieder anf, als wenn nicbts ge-

scbeben ware ? Nacb 15, 33 kehren die Abgesandten der TJr-

gemeinde, ludas Bar Scbabba nnd Silas = SBvanns von Antiocbien

nacb Jerusalem znriick; nacb 15, 40 wablt sicb Panins den Silas

znm Begleiter, nnd das ist ricbtig; denn die Briefe [ITbess. 1, 1.

2 Kor. 1 , 19] bestatigen es. Also ist Silas in Antiocbien ge-

blieben. Da klafft ein Widerspruch, den der in D mid Grenossen

angeklebte Vers 34 nicht wegscbafft. Eiickt man aber die Zu-

sammenknnft vor die Verfolgnng, dann ist Petrus Anwesenbeit

in Jerusalem motivirt; Silas konnte dortbin zuriickkehren und

Jerusalem wieder verlassen, als die Verfolgnng Agrippas I. aus-

bracb. Nacb den Apostelakten ging Petrus, nacbdem er ans dem
GrefangniB entfioben war

,
an einen ^anderen Ort’ [12, 17]. Was

bei-Bt das? In Jerusalem blieb er nicbt, Agrippa bekam ibn nicbt

wieder in die Hande. Nacb Gal. 2,11 war er nacb der Beratnng

mit Panins in Antiocbien : die Combination liegt nabe [Wellbansen,

Nacbr. 1907, 9^]
,

dafi er von Jerusalem eben dortbin gefloben ist

und der Eedactor 12, 17 das abgescbmackte sig etsQov zdTtov ein-

1) Y>^ellhausen [Nadir. 1907,70- Wenn Barnabas in der Eolle eines tcsqlo'

SsvTTjg ansgescbickt war [11,22; zn disl^stv ecog ^Avtio^SLccg^ wde BlaB mit Becbt

liest, ygl. 9, 32], so muB auffallen, daB nur von Antiocbien die Eede ist : es siebt

so ans als scblosse 11,22 an 11, 19 an. Umgekebrt jiaBt 11,24 nur dann in den

Zusammeiibang, wenn Barnabas nicbt aiif Visitation gescbickt war, sondern

missionirte. Das ist das illtere
;
die TJrgemeinde ist bier gorade so bineingescboben

wie Petrus und lobanues in die Wirksamkeit des Evangelisten PMliiipus 8, 14 ft*.

Idi kann micb des Yerdacbts nicbt erwehren, daB in den avSgsg KvTtQLoi 11,20

sicb Barnabas selbst vei'birgt, vgl. 4, 36.
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setzte, weil er wegen des falsch gestellteii Cap. 16 Petrus niclit

aasdriicklicli aus Jerusalem entfemen durfte.

Wenn die Zusamraenkunft in Jerusalem vor ilct. 12, d. L.

vor jene "V^erfolgung gelegt wird und in den alteren Bericliten

aach gelegt war, dann konnten niclit nur Petrus und lakobus,

sondern auck lokannes daran teilnehmen, wie es nacli Gal. 2,9

wirklick der PaU war. Jetzt fehlt lokannes in Act. 15, auf-

fallender Weise: sollte er gestricken sein, als die Zusammenkunft

kinter die Verfolgung riickte, die ikm den Tod krackte?

Wie dem auck sei, mit Sickerkeit kat sick ergeben, dab auck

in den Apostelakten nock unverkemibare Spuren ciner Ueber-

lieferung erkaltcn sind, die die Eeise des Paulus nack Jerusalem

vor die Zeit legte, in der er die Bezirke von Antiockien und

Tarsus, die Stiitzpunkte auf die er sckon durck seine Heidcunft

liingewiesen war, verlieB und seine Mission in neues imd unbe-

kanntes Land trug. Damit fallt diese Reiae vor die Verfolgung

der Urgemeinde durck Agrippa. Dieselbe Zeit ergiebt sick aus

dem Galaterbrief; der SckluB drangt sick von Neuem auf, daB

jene Reise nickt nack dem Tode Agrippas im Marz 44 angesetzt

werden kann.

Paulus datiert die beiden Reisen, von denen er Gal. 2 erzaklt,

durck Intervalle. IJeber das erste Intervall kann kein Streit

sein [2,18]: es sind zwei Jakre^) nack der Bekekrung gemeint;

zweifelkaft ist aber, von wann die 13 Jakre [2, 1 Sid SeKcctsaadpcov

s’rav] zu zaklen sind, die bei der zweiten Reise vorkommen,
wiederum von der Bekelirung oder von der ersten Reise? Beides

ist an und fiir sick mciglick; fiir Paulus selbst und die Galater

bam nickts darauf an, ob die Reise zwei Jakre friiker oder spater

gofallen war. Wenn nun aber feststekt, dab sie spatestens in den

Anfang des von Herbst 43 bis Herbst 44 laufenden Jakres gesetzt

werden kann, dann muB Paulus von der Bekekrung ab geztiklt

kaben. Diese riickt damit ins Jakr 30/31: und das ist moglick,

wenn man, wie die occidentaliscke Kircke es stets getan kat, das

16. Jakr des Tiberius = Herbst 28/29 als Jakr der Kreuzigung
nimmt. Ueber das Jakr 30/31 kann man aber mit dem Datum von
Paulus Bekekrung nickt wokl zuriick: und damit ist die Zaklung
des Intervalls von der ersten Reise ab ansgescklossen.

in
Paulus war zur Zeit da lesus in Jerusalem predigte und

1) Das lieiBt fista tgi'a sti) nach dem gewOlinlichen antikeii Spracligebrauch

;

das Aiisgangsjahr wire! mitgezahit.
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starb, weder in der beiligen Stadt nocb in Indaea, ist aucL. vor

seiner Bekelirnng nicbt dort gewesen: denn ‘die ckristlichen Gre-

meinden in Indaea kannten ihn nicbt von Angesicbt’ [Grab 1, 22].

Damit ffflt alles was die Apostelakten von dem Wlitben ‘Sanls’

nnd seiner Assistenz bei der Ermordnng des Stepbanus zn be-

ricbten wissen, zii Boden^). Diese ricbtige ErkenntniB Mommsens
[Zeitscbr. f. neutest. Wiss. 2, 85] darf nicbt mit balben Compro-
missen bei Seite gescboben werden; "WeUbansen bat anJBerdem

bemerkt, daB die Motivierung der Eeise von Jernsalem nacb Da-
maskns

,
au£ der die Bekebrnng nacb Act. 9, 1 ff. stattgefunden

baben soil, eine recbtlicbe Unmoglicbkeit entbalt [Nacbr. 1907, 9].

Es ware dem Gremeinderat von Jerusalem scblecbt bekommen, wenn
er sicb batte einfallen lassen lettres de cacbet gegen Juden die

in der Diaspora lebten, auszustellen : wer diesen Unsinn erfand,

batte von dem jiidiscben Leben in der Zeit vor 70 n. Cbr. keine

Abnnng inebr. Panins bat die Christen zuerst in Damaskns kennen

gelernt; dort betrieb er das Zeltmachergewerbe [Act. 18,3], das

grade in Damaskns, dem Emporium an der G-renze des nabataeiscben

Reicbs nnd der Araber in der Tracbonitis, anf gnten Absatz recbnen

konnte. Er sab in der christlicben Predigt, die bei dem regen

nnd leicbten Verkebr zwiscben den zablreicben Juden in Damaskns
[los. BI 2 3

559 S.] mit Palaestina rascb dortbin gelangen konnte,

zuerst einen Abfall vom Griauben der Vater nnd wiitbete dagegen

[Grab 2,13], natiirlicb innerbalb der Grrenzen die der Disciplinary

gewalt einer Jndengemeinde in der Diaspora gezogen waren [Me.

13,9. 2 Kor, 15,24], bis ibm der Anferstandene ersebien. Da
ging er zunaebst nacbfArabien, d. b. liber die nabataeisebe Grrenze ^),

natiirlicb : es sollte eine Zeit darliber bingebn, ebe er als ein vollig

Umgekebrter sicb seinen Yolksgenossen zeigte, nnd die Beziebnngen

die er znm naben Ansland, sei es dnreb sein G-ewerbe sebon batte,

1)

Dio Stellen sind ancli an und far sick verdilclitig nnd gelioren einer

jiingereii Ueberarbeitnng an. Ueber 7,58 Ygl. 'Wellbansen ISTaclir. 1907, 12^; mit

ihni fallt aneb der Scblufi von 7, GO. 8, 2. 3 unterbreeben den Znsaniraenbang

zwischen 8,1 und 4. 9,10. 11. 13—17 sind, wie Corssen riebtig beobaebtet bat,

eine Ausmalung von Vs. 12, der z-\viscben 9 imd 18 die echte Yerbindung bildet.

9,21.22 werden dadurcb als Zusatz erwiesen, daB der SebluB von 22 sicb mit

20 deckt. Die Erzabluugeu in Paulus Reden 22, 3—21 und 26, 4—20 sind wert-

lose Pbantasiestiicke.

2) Er batte nur iv yivsL ^lov Gal. 1, 14 nicbt ^in meiuer HeimaP iiber-

setzen sollen. Die Worte konnen nur lieiBen In meinem Yolk’ itnd sind gar

nicbt miissigj 7CQ0%07i:7j iv v&i ^lovdaiaiim war aucb fiir den Proselyten moglicb.

3) Damaskus bat in der Kaiserzeit den bTabataeern nie gebort, vgl. Nacbr.

1906, 367 f.
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sei es von Damaskus ans leiclit ankniipfen konnte, boten die be-

queme Gelegenbeit zunachst einmal die Eeieksgrenze zwisclien sick

und sein fritkeres Leben zu legen. Dann kekrte er nack Damaskus
zurlick, wick aber nack 2 Jahren den Nackstellungen des naba-

taeiscken Etknarcken ans und ist, wie es scbeint, nie wieder dortkin

gekommen : Missionar ist er dort nickt gewesen und nicht geworden,
sondern erst in Antiockien und Tarsus

,
wobin er sick wandte,

nachdem er sick zur Urgemeinde in perscinlicke Beziehungen ge-

setzt katte.

Der alteste und beste Berickt von der Entwicklung der Ur-
gemeinde ist durck Paulus erhalten, 1 Kor. 15, off.: K')](pca,

sita tots S^dsKU’ STtSLta mcp&tj sndvo) TCEvtaxoa^oig uSsXcpotg icpdna^ ..

STCBita ’laxd^coi, slta toig dtcoStoXoig %&6iV ' ieimov Sh Ttdi'tmv

mOnsQ d t&v ixtQdfian nd^oC. Petrus, der Stifter der Ur-
gemeinde, das Vorstekercollegium der Zwblf, die alteste Grosammt-
gemeinde, selbst der spater kinzugetretene ®) Brnder Jesn, die

llissionare die hinausgeken sollen, das sind alles Rccktsbildungen
und Eecktstrager der werdenden Organisation, die durck die Er-
sckeinung des Auferstandenen legitimirt werden, sowie auch Paulus
sein Apostolat aus seiner personlicken Offenbarung ableitet. Es
ist sekr merkwiirdig wie dieser Berickt, den Paulus in der Ur-
gemeinde erkalten kaben mu6, in erster Linie den Eccktsgedanken
ausfiibrt, dafi die alteste Gremeinde der nci'&'rjtat in Haupt und
G-liedern direct auf die Offenbarung des Auferstandenen zuriick
gekt, nicht etwa auf den lesus der auf Erden gewandelt ist, und
daS der Auferstandene nicht diesem und jenem beliebig crsckienen
ist, sondern, sei es dem Xern der Gemeinde, sei es denen die in
ibr zu einer besonderen Stellung auserseken sind. Der Berickt
lafft femer nock deutlick erkennen daff die Idee der Mission niclit

von Anfang an da war, aber dock sckon so frith aufkam, dafi sie

dem ursprlinglicken Eecktsgedanken unterworfen und das Mandat
des Herren fiir die ersten Missionare insgesammt gefordert wurde «)

:

es siekt fast so aus als seien sie auf einmal ausgesandt. Paulus
hat durck eine gewaltige Usurpation sick mit der legitimen Ur-
gemeinde auf eine Linie gestellt : das hat niemand nack ibrn ge-

1) Das heifit nicht ‘Fruhgehurt’, sondern ‘Pehlgehnrt’
;
Paulus hatte ja zuerst

geleiignet, dafi lesus der Messias sei. Dio richtige Erklarnng giobt der Brief
der gallischen Gemeindeii Eus. KG 5, 1, 46.

2) Act, 1, 14 wird das ignoriert; das wiirde allein ansreichen um die Stelle
als jung zu kennzeiehiien.

3) Trotz aller Entstellung schimniert dieser Gedanke Act. 10, 41. 42 noch
deutlich dtirch.
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wagt, nnd an die Stelle des Auferstandenen tritt sehr bald der

Greist.

Gegenllber der vulgaren, freilich dnrcli eine lange Tradition

gebeiligten Meinung welche ^die Zwolf’ und ^die Apostel’ identifi-

ciert, muB wieder nnd wieder anf die panlinisclien Briefe nnd die

‘Lebre der zwolf Apostel’ verwiesen werden, aus denen bervorgebt

daB aTTo^toXog im altcbristlicben SpracbgebrancL. nicbt einen der

zwolf Jilnger lesu, sondern einfacb. ^Missionar’ bedentet. Das
Complement dazn ist die von Wellbausen [Nacbr. 1907, Iff,] sieg-

reich verfocbtene These, dafi ^die Zwolf’ eine Institution der

TTrgemeinde nnd zwar die alleralteste sind. Nocb bei Panins

baben sie ibr Mandat von dem Auferstandenen erbalten
;
daB lesns

zn Lebzeiten sie anssendet, ist eine Vergrobernng der nrsprilng-

licben Eecbtsidee, die erst spat in das Evangelinm bineingekoinmen

ist. Die Namen scbwankten sobon frlib, weil die meisten wenig

bervortraten nnd die Urgemeinde nacb 44 verfieL Es batten ancb

nicbt alle znr letzten Tischgemeinscbaft des Herrn gebort nnd

daber kain die Meinnng anf, es sei einer an SteUe des Verratbers

Indas getreten ; ancb darin steckt eine falscbe Elickdatierniig, nnd

der Bericbt iiber die Ersatzwabl Act. 1, 15—26 — der ein isoliertes,

weder nacb vorn nocb nacb binten verknlipftes Stiick ist — gebt

mit dem ZeugniB des Panins nicbt znsammen.

In der Zwolfzabl pragt sicb die Hoffnnng anf die Parnsie

ans: die Zwolf werden die Richter d. b. die Regenten der zwolf

Stamme Israels im kommenden Reich Gottes sein^). Sie solleii

ancb jetzt das Reich scbon vorbereiten, aber in Israel; sie zieben

nicbt znr Mission ans, sondern bernfen sicb anf das Herrenwort

das ibnen oder ricbtiger der altesten Gemeinde befieblt in Jeru-

salem die Verbeifinng abznwarten. Das ist in dem Znsatz der

Lc. 24, 48. 49 mit anorganiscbem Constrnctionswecbsel angeflickt

ist, zn einer Weissagung des Pfingstwnnders nmgedentet, obgleicb

der Befebl nnn nicbt mebr paBt, da die Zwolf ja nacb der Ans-

gieBnng des Geistes nicbt daran denken Jerusalem zn verlassen

["Wellbansen, Nacbr. 1907, 2]. In dem Bericbt der Apostelakten

ist das Urspriinglicbe besser erbalten : ein Gottesdienst an dem

1) Wellhausen, Nacbr. 1907, 5^ und zu Mt. 19,28 [p. 99].

2) Darauf gebeu 1,3 avvaX^Soiisvog und 6 ot cvvsX&ovtEg
^

ebenso wie 21.

Pie Bedeutung ist dieselbe wie in dem gewobnlicben avva%&^vccL 11,26; avvTj-

IvdLs = avva^ig bei Eus. KG 2, IG, 2. In der zweiten Halfte der Erzablung wecbselt

die Scene, wie P und Genossen gemerkt baben, die 1,9 das ^Erbeben’ \_i7CrjQ^r[]

durcb ‘Entfenien’ ersetzen und die iinsicbtbar macbende Wolke voran-

stellen. Pas bilft aber nicbts; denn der Leser yerstebt daruni nicbt besser, wie
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der Herr teilnimrat, den Befelil giebt in Jerusalem zu bleiben und
dann auf eine drangende Frage nach dem Termin der Parusie

ermabnt, Grott nicbt ins Regiment bineinscliaiien zu wollen Audi
im Yaterunser folgt ja bei Matthaeiis [6, 10] auf Ud'drco 7] fiacxcJlsca

6ov das sick bescbeidende ysvri^'fitco %h d’iXrj^d (rot)-), andererseits

nannte sick die alteste G-emeinde ^diejenige welcke auf das Reich

Gottes warten’ [Me. 16,43],

Der junge Geist brauste aber in der ersten Gemeinde von
Jerusalem zu macktig, um nur koffen und warten zu wollen: neben

jenem Herrenwort stekt das andere das die Mission belieklt [Mt,

28, 19]. In der Gesckickte vom Pfingstwunder ist durdi die Scklufi-

redaction jetzt das Prototyp der die Welt umspannenden Gemeinde
in den Yordergrund gedrangt; es fragt sick allerdings, wie weit

das urspriinglick ist Yon einer Missionstkatigkeit der Zwblf

er ohne es zu merken auf den Oelberg gekomnieu ist [1,12]; es sind eben
zwei Erzablungen nicbt gescliickt zusainmenredigiert. Ueber die Ankniipfung an
das judisdie Pfingstfest vgl. Zeitsebr. f. neut. Wiss. 7, 19.21.27.

1) Das ist der urspriingliche Zusaminenbang, der rnit 4 einsetzt; ijv ij'novGarE

fiov ist durcb die directe Rede verdilcbtig, und 5 zerstort den Fortschritt von 4
zu 6, ist librigens aucb 11, IG falsch eingefugt. 8 filllt sebon in die Fuge zAviseben

den beiden Erzablungen die in Anm. 2 der vorigen Seite gesondert sincl.

2) Was das bedeutet, lebrt das Gebet Icsu Me. 14, SG == Lc. 22,42. Das
Kolon dg iv oiiQCivm %ccl stvI yyg ist von seiner richtigen Stelle versclilagen

;
es

gebbrt zu der judischen Bitte dytaGd'rjta} to ovofid aov und driickt in anderer
Form das aus, was im Qaddiscb stebt 'in der kommenden Welt’. Nacli judiscliein

Glaubeii ist das was Gott will, im Pliininel real vorbanden und kommt von da
auf die Erde hinab. Die jlidiscbe Bitte und ihr cliristliclier Ersatz standen im
altesten Gememdegebraueb nebeneinandcr und baben sicb in tier ITeberlioferung

durcbkreuzt: Stilcko die immer wieder reeitirt werden, sind solcben Verderbnissen
am leiebtesten ausgesetzt.

3) Die 'ZungeiP 2,3.4.0,8.11 sincl jetzt aufeinander abgestimint, soclaO
das bekannte MifiverstilndniB des 'Zungenredens’ lierauskommt, und fur die Sadie
maebt es nidit viol aus, ob man 9-^11 als Ausmalung ansiebt: sclir viel be-
denklicber ist aber, daB 12.18 eine Dou])lette zu 5 ft. ist, in der das Zungen-
reden riditiger aufgefaBt wird, und daB vs. G sicb in keiner Weise in den Zu-
sammenbang fligt, bat BlaB vorzilglich auseinandorgesetzt. 14 kann ot yicctoo-

Kovvtsg ’'IsQov6aXi}(i itdvtBg leicht nacb 6 zugesetzt sein. Uebrigens ist Petrus
Kede deutlicb aus verschiedeuen Stlicken zusammengesetzt. Die dreimalige Anrede
14.22. 29 ist unerhurt; die mit tovtov eingeleitete Apodosis 23 liegt 32 in anderer
Fassung vor und unterbriebt dort den AnscbliiB von 84 an 31; 31 ist Doublotte
zu 25 28. Zum altesten Bestand diirfte 15—21 zu recbiieu sein, da tritt nocb
die Erwartung des Endes sebarf bervor. Beaebtenswert ist endlicli die Unbe-
stimmtbeit der Subjecte am Anfang : auf wen wird denn der Geist ausgegossen? Fast
sclieint es so, als sollte 'Jtdvtsg 2, 1 sowie der oUog 2, 2 nacb 1, 13 erldart werden
miissen; dann sind die Eeden unmoglicb und vollends ibr Bekebrungserfolg [37—41],
der ilberbaupt zu dem Ilausgottesdienst scblecbt paBt. Der Eedactor hat es, wie
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weiB die Apostelgescliiclite nur wenig zii erzahlen. Sie lafit aller-

dings Petrus versicliern, daiJ er von Alters lier zum Heidenapostel

berufen sei [15, 7] : aber der einzige Beleg dafur ist die Bekebrung

des Feldwebels Cornelius
,
zu der er durcb die Wunder die

dabei passieren
,

also durcb Zufall, gebracbt wird. Granz davou

zu scbweigen dafi das eine dieser Wunder, das vom Himmel ge-

fallene GefaB mit dem unreinen Getier
,

seine Pointe gegen die

Yorv^iirfe ricbtet, durcb die er sicb in Antiocbien, zum Zorn des

Paulus, von der Tiscbgemeinscbaft mit den Heiden abbringen lieB

[Gal. 2, llff.]. Im Uebrigen fallt ibm mit lobannes vielmebr die

Polle zu, die von underen ins Werk gesetzte Mission zu sanktio-

nieren, sowie auch Barnabas in Antiocbien als visitierender Ab-
gesandter der Urgemeinde erscbienen sein soil. Wie dies aber

als secuudarer Zusatz scbon erwiesen ist, so ist auch die ^Confir-

mation’ der von Pbilippus bekebrten Samariter keineswegs urspriing-

lich^), und in der Gescbicbte des Cornelius ist die Visitation der

-auch sonst, verstanden eine einheitliclie ‘Stimmiing’ zu erzeiigen, vornehmlich bei

I.esern die sich ihin hingeben imd ibm nicbt nacbrecbnen
;
aber verborgen bleiben

kanns auf die Dauer dock nicbt, daB die Apostelakten in der kanonisch geord-

neten Fassung das Werk einer, vielleiclit mebrerer Redaktionen, nicbt einer

-scbriftstelleriscben Conception sind, die aus alterem Gut eine neue und selb-

stilndige Einbeit zu scbajffen vermocbte.

1) 15,8 bangt mit 10,47. 11, 15.17 zusammen.

2) Tauscht micb nicbt alles, so ist dies Wunder aus Petrus Rede in die

Erzablung tibertragen. Jedenfalls ist 11, 12 bI^sv tb TCvBvybd ^lol in Petrus

Munde ])ivssender als 10,19 in der Erzablung stTtsv dl to avtai^ wo der

Geist Botendieuste verricbtet; storend ist die Wiederbolung von Petrus IJTach-

denken in 10,17 und 19. DaB Petrus 10,27 im Gespracb mit Cornelius eintritt,

.stebt im AViderspnicb mit 25, und die Ausgleicbungen der Recension j3 belfen

nicbts
,
denn die gauze erste Redo des Petrus [10, 28—30] ist unpassend : die

dunkle Anspielung auf sein Gesicht konnte niemand verstehn, und dies Gesicbt

S(3ibst bezog sicb auf unreine Speiscn, nicbt auf uureine Menscben. In dor Er-

zahlung hatte das Gesiclit nur dann Zweck, wenn eine Mablzeit mit den Heiden

folgte, und die ganze Darstellung gewinnt sebr, wenn Petrus sicb erst nacbtrag-

licb auf eine Offenbarung beruft, die ibm allein bekannt war.

3) H. Waitz [Zeitsclir. f. neutestamentl. Wiss. 7, 340ff.] bat allerlei AnstoBe

im 8. Capitel gut beobacbtet, aber aus seinon Beobacbtungen Scbltisse gezogen,

die den wabren Sacbverhalt auf den Kopf steilen, weil er sicb nicbt bat ent-

scblieBen konnen die Wilnscbelriitbe des Quellensucbers aus der Hand zu legen.

Wenn etwas feststebt, so ist es das, daB Pbilippus der Missionar von Caesarea

ist [Act. 21,8]; nicbt er ist cingescbmuggelt, soiidern Petrus, sodaB mit dem

Gespenst der ‘alten Petrusacten’ nicbts anzufangen ist. 8, 13 und 18 bangeii

allerdings zusammen und Waitz bat trjv s^ovglccv tccvtriv ricbtig vom Wunder-

tbun verstanden; der Finalsatz tvcc — tcvsvijucc &yLov deutet falscblicb urn. *Wemi

Kgl. Ges. d. Wifis. Kachrichton. PMlolog.-Mstor. Klasse 1907. Heft 3, 19
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‘Heiligen’ durch Petrus [9, 32] nichts als ein Motiv das die Hand-

lung in Gang bringen soil. In diesen Erfindungcn sfeckt keine

dognaatisclie Tendenz
,

die iiberliaupt in den Apostelakten keine

Halle spielt, sondern sie entlialten den kircbenreclitliclicn Gedanken,

dafi die Apostel’ d. h. nack der spiiteren Aiitfassung die zwillf

Herrenjlinger von Jerusalem aus die jungen Cliristengeineinden

eingericlitet baben^; da die ITeberlieferung dem widerspracli; sind

sie durcb das Hilfsmotiv der ‘Visitation’ eingeflickt. Der gleiche

Gedanke bat auch den, in seinem Kern vortreMichen Bericbt iiber

die Institution der ‘Sieben’ 6, 1 ff. zersetzt % Die Bezeicbnung

‘die Sieben’ wird ebenso titular gebraucbt wie ‘die Zwcilf : sie

sind ein Collegium der Urgemeinde wie jene aucb. In den Apostel-

akten ist der Versucb gemacht die Diakonie, d. h. den Dienst des

Aufwartens bei den gememschaftlicben Mablzeiton und der Ver-

teilung der Almosen an die Bediirftigen und die Wittwen^ aus

diesem Collegium abzuleiten. Dies Amt ist allerdings sebr alt,.

so Petrus und loliamies versclnvinden, bleibt im Folgeudeii riulii>])us Subject der

Handlung
;
daher deun aucli bei der secundilren Uniwandlung niir Petrus ersebeint,

statt Petrus imd lohannes, wie nach 14 tf. erwartet werden muBte. Die (lescbichte

Simons, aus der nur die kleine und barinlose Interpolation in vs. 11 (10 ist

natiirlicb edit) entfernt werdeu mufi, hat eiiien richtigen und deutlidion BeliluB:

sie ist ein Paradigma der Excommunication. Simon “wird, weil or inudi der Taufe

gesiindigt hat, aiisgestoBen : ihm hleibt nichts andercs lihrig, als die Gemcinde

(daher 24) m bitten, daB sic sich hei Gott fur ilm verwende. Durch

den Zusatz in D imd syrp wird er in die Classe der ^.Qoay.laLOvtsg eingereiht,

sachlich richtig vgl. Nadir. 1905, 171. Herni. 88,82. Die interpoliertc ^(Jonlir-

mation’ 14—17 hat den absurden Zusatz Ttlijv t&v dytoatoZcov 8, 1 hervorgerufen,

ebenso den Vs. 25, der zum Yorhergehenden paBt wie die Faust aufs Auge. In

der angehangten Legeiide vom Euniichen dor Kandake sind der Anlaug und der

Schlufi zerstbrt
;
39 ist imverstandlich und 20 ist ccvtt] iariv tQ7]fiog koin llebrais-

mus — dann durfte %ai nicht fehlen — sondern enthillt eiue Beziehung aiif

etwas das gestrichen ist. Keinenfalls lauft die Erzilhlung so, daB kliilippus von

Jerusalem aufbricht: er holt doch den Wagon des Eunudien, der von Jerusalem

wegfahrt, nicht ein, sondern er triii't ihn imterwegs, weil er von Norclen her, aus

der Ehene Saron kommend, die StraBe Jerusalem-Gaza schneidet,

1) Aelinlich stellt sich auch Clemens von Alexandrieii die Thatigkeit des

Apostels lohannes in Kleiiiasien vor, Euseb. KG 3,28,0. Die gauze Vorstellung

wird durch die Diclache 11,4—G grimdlich Liigen gestraft; sie ruht ja auch auf

der verkebrten Identification des Apostolats init der Zugehorigkeit zu den zwolf

Jlingern lesu.

2) Das YerstilndiiiB der Stelle ist durch Wellhausen, Nachr. 1907,9, er-

schlossen.

3) Act. 21, 8 ^iU%irtov Tov svayyshetov dvxog h xa>v BTtxd. Ebenso Pauliis

1 Kor. 15, 5 toLg dSdsytcc.
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da es Paulus bezeugt [Eom. 12,7. PMl. 1,1] 0, aber mit den
Sieben bat es nichts zu scbafEen. Denn in dem Einsetzungsbericbt
ist der G-egensatz zwiscben den ‘Hebraeern’ und den ‘Hellenisten’,

d. h. den belleniscben Proselyten
,

confundirt mit dem Gegensatz
zwiscben der dtaxovta xov Xoyov^) und der diccKovia. tgaxs^rjg-

ferner sind die beiden Mitglieder der Sieben, von denen etwas
erzablt wird und die nicbt blode Namen bleiben, Sidxovoi. tov
Xdyov im vornebmsten Sinne des Worts; Stepbanus predigt und
disputirt in Jerusalem, undPbilippus war ‘Evangelist’, d. b. Missionar,

in Samarien und Caesarea. Scbaift man den miBgliickten Versucb
weg, die Mrcblicbe Diakonie durcb die Ankniipfung an die Sieben
als apostoliscbe Einricbtung zu legitimieren

,
so scbiebt sicb alles

zurecht: was die Zwblf fiir Israel, sollen die Sieben fiir die Pro-
selyten sein. Sie betrieben die Mission der ‘Judengenossen’ nicbt

allein, und batten dafiir nicbt ausgereicbt : die Zabl der Missionare
die, nocb vor Paulus Bekebrung, durcb den auferstandenen Hei’ren

selbst legitimiert waren
,
muB nacb 1 Kor. 15, 7 sehr viel groBer

gewesen sein. Aber das darf vermutbet werden, daB die Institution

der Sieben aus der Mission bervorging, die unter den Proselyten

reiBende Fortscbritte macbte und bald eine Centralbeborde ver-

langte neben den Zwolf, die sicb in diese Entwicklung erst hinein-

finden muBten. So wurde ein antiocheniscber Proselyt in das

Collegium aufgenommen
;
weil das bei einem Einzigen besonders

bervorgeboben wird, gilt der ScbluB daB die iibrigen Juden von
Geburt waren. Ja einer, Pbilippus, geborte sowobl zu den Zwblf
wie zu den Sieben: die kircblicbe Tradition bat bier das Eicbtige

festgebalten gegeniiber den Apostelacten, die nur darum den Evan-
gelisten und Diakonen nicbt zu den Zwolf rechnen, weil sie weder
von den Zwblf nocb von den Sieben eine ricbtige Vorstellung

baben. Endlicb folgt aus dem pauliniscben Bericbt iiber die TJr-

gemeinde 1 Kor. 15, 5ff., daB die Sieben erst nacb der Bekebrung

1) Heines Eraclitens soil Mt. 20, 26—28. Le. 22, 24—27 einer Geringscliatzung

dor Diakonen entgegentreten
,
und eine Institution die ins Evangelium projicirt

wird, mufi sehr frilh aufgekommen sein.

2) An anderen Stellen edrd dtanovia = gleich Apostelamt gesetzt 1,17.26.

20,24, 21,19; ebenso in den Pastoralbriefen 1 Tim. 1,12. Es ist das eine Ver-

steinerung der pauliniscben Metaphern
,

bei denen der ursprftngliche Sinn des

‘Dienstes’ iinmer lebendig und mannigfaltig bleibt, vgl. namentUch 2 Kor. 3, 6 Anf.

und 1 Kor. 12, 5 SiaiQiasig Sia%oviS>v elat-v ’ttal o uivbg %'6giog. Mit dem Sprach-

gebrauoh der Apostelacten und der Pastoralbriefe stellt sicb die ublicbe Anrede

des Bischofs an den Biscbof, avXXsixovgyog, zusammen.

8) Act. Apost. 6, 5 NikoXccov nQoarjXvrov ’AvTio^sa.

19 *
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des Panins eingesetzt sind; sie sind nicht mehr durcb den Herrn

legitimiert.

Da die Mission nnter den Proselyten kraftiger fortschritt als

unter den eigen+licben Juden, so richtete sick die jiidisclie Reaction

in erster Linie gegen sie : die Pharisaeer 'missionirten ebenfalls sehr

stark [Mt. 23, IB] und waren Tiber die Concnrrenz der neuen Seete

erbittert, die ihnen die kaum genommene Beiite wieder abzujagen

droMe. Was von den Angriffen der Jnden gegen die Zwolf be-

richtet wird, sind resultatlose CHeanen
;
die Bericlite seben anfierdem

sehr verdachtig aus ^). Dagegen fallt Stepbanns als Opfer eines

jiidiscben Pogroms
,
den die romiscbe Regierung dnldete

,
und

1) Es ist limgst beobaclitetj daH Act. 3,1—4,31 iind 5,17—4-2 dieselbe

GescMchte in zweifacber Fassung vorliegt. Beidc Rcdactionen sind sclion daruiii

wertlos, weil sie ignorieren, dab das Regiment in Jerusalem nicht beim Synhedrion,

sondern bei den Romern lag, Sonderbar ist, dafi die imtcr sieh so ahnlicben

und im Einzelnen sammtlich zerriitteten Scliilderungen dor Urgemeiudo in den

Fugen vor und nach der CTeschiclite auftreten 2,42—47. 4,32—35. 5, 11—14;

dadiircli wird die Beobachtung dab bier Doubletten vorliegen, verstiirkt, 2, 43

ist an seiner Stelle sinnlos, entspriebt aber genau 5,11, 12 a, und diesc Verse

scMieBen riebtig an das Yorbergebende an. Raur [vgl. Zeller, Apostelgescbiclite

122] bat bemerkt dab der einzelne Fall des von Barnabas verkauften Ackers

[4,36] zu deu alJgemeinen Scliilderungen 2, 45. 4, 32. 34. 35 niebt pabt. Riesje

sclieincn erst aiis dieser Erzablung und der Legende von Ananias und Sappbira

beraiisgesponnen und beniitzt zu sein um zwiseben diesen Gesebiebten und denen

von der Yerfolgung der Apostel als Fllllstiick zu dienen; sie cntbalten aber so

massenbafte Dittograpliien
,

dab oline die Annahmo einer mebrfacben Redaction

nicht durebzukommen ist. Zum Seblub mag nocb bemerkt werden dab die erste

Einfiibrung des Barnabas 4, 30 niclit in Ordnung ist. 6 i^LnXriQ'sls Bccq-

va§ccg oL'jto xSov ^7tQ6t6lmv kann dock unmOglicli boiben, dab Joseidi von den

Aposteln den Beinamen Barnabas erbielt; wie sollcn die Apostel dazu kommeii

eine patronymisebe Kunja zu erfinden? teo rijbv aTtoatolo^v ist titular zu ver-

steben, und knoctoloi stelit wie 1 Kor, 15,7. Das paBt freilicb ziiin Seblub

des Satzes to'bg Ttoffccg datoavdXcov nicht, aber 8 iarv ^sd'SQ^yjvsvoiisvov

viog 7CocQcc%X')]6sag pabt erst reclit nicht zu BaQvcc^ag, Der 'Sobn des Trostes’

ergiebt den aramaeischen und bebraeisclien Nainen OnJD Menabem : so nennt

man, wie icb von Wellhausen gelernt babe, den Sobn dor spiltcr goboren ist und
fiir einen gestorbenen alteren Bruder trOstet. ersebeint mit Barnabas
zusammen unter den Lebrern der antioebeniseben Gemeinde

;
man erzilblte allerlei

Gesebiebten von ibm; vgl. Wellhausen, Kacbr. 1907, 13. Abbdlg. VII 5,15, Ist

diese Combination riebtig, dann ist der Seblub des 4. Cai)itGls libel verunstaltet.

2) DieYorbandlimg vor dem Synhedrion ist eingeseboben : G, 13 ist Doubletto
zu 6, 11. Die jiidisebe Regierung wtirde sicb scbwor gebutet babeu das ins gladii

des Procurators zu usurpieren. Weil das Synhedrion bineininterpoliert ist, er-

sebeint aucb der Seblub in mindestens doppelter Fassung
:
jung sind sicher 7, 58^’

yon of iiiUQtvQsg an und 59 ;
zwiseben 59 und 60 ist keine Yei'biudiing. Soltau
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Philippiis missioniei't in Samarien und den Kilstenstadten, nachdem
ihn jener Pogrom aus der Hauptstadt vertrieten hat. Ob die

Mission in Antiochien mit Recbt an den gleichen Vorfall geknllpft

wird [11,19], kann man bezweifeln: der antiochenisclie Proselj^t

im Collegium der Sieben dentet doch wohl darauf bin, daB als

das Collegium der Sieben eingesetzt wurde, eiiie Cbristengemeinde

in Antiocbien schon existierte. Das rasche Anwacbsen und die

Erstarkung der answartigen Gremeinden fiihrten dabin, daB die

Sieben in Jerusalem bald ibre Bedeutung verloren, nocb dazu

nacbdem Stephanas todt war und Pbilippus sicb in Caesarea nieder-

gelassen batte. Im Jabr 43/4 gab es das Collegium nicbt mehr;

aucb die Zwolf treten nicbt mebr bervor, und Paulus verhandelt

Tiber die Heiclenmission mit Petrus, lobannes und lakobus. Un-

mittelbar nach dieser Zusammenkunft setzt die erste officielle

Verfolguiig durcb Konig Agrippa ein: sie war flir die Cbristen-

gemeinde eine furcbtbare Ueberrascbung. Die erboffte Wiederkebr

des Herrn blieb aus: statt dessen Helen zwei seiner allerersten

Jlinger unter dem Beil des Henkers^). Der Stifter der Urgemeinde,

Petrus, flob nacb Antiocbien. Man kann sicb der Vermutung

scbwer entscblagen, daB es grade die Verhandlungen liber die

Heidenmission gewesen sind, die die Juden aufs auBerste gereizt

baben. Die formelle Anerkennung des Apostaten Paulus als Heiden-

apostels und die Concession daB von den ziim Messias Bekebrten

die Bescbneidung nicbt verlangt warden solle, muBten nicbt nur

von den Pbarisaeern, sondern aucb von den vornehmen Juden als

eine scbwere Beleidigung der Nation empfungen warden, sonder-

licb in einer Zeit in der der glorreicbe Freund des rdmiscben

Kaisers, Agrippa, wiederum die Krone Davids trug. In ibrer Wut
brachten die Juden den Konig dazu loszuschlagen und erreicbten

damit, daB die Urgemeinde, die nocb am meisten sicb bemlibte,

den neuen Wein im alten Scblaucb zu balten, ibre flibrende Stellung

endgiltig verier : von innen beraus war diese langst ersebuttert.

Es ist bezeiebnend, daB der Herrenbruder unangefoebten in Jeru-

Salem blieb. Er war eben ein gesetzestreuer Jude, den losepbus

Zeitschr. f. neut. Wiss. 4, 152 hat wolil mit Recht vermutliet daB der SchluB der

E,ede 7,48—53 mit Riicksicht auf 6, 13 gemacht ist: also hat derjenige der das

Synhedrium einscbaltete, schon eine Rede yorgefunden.

1) Vgl Ahhdlg, Vn 5, 4.

2) AI 20, 200. Die Pharisaeer wareii iiber den Tod des lakohiis erhittert

;

der Hohepriester gehorte, wie sich von selbst versteht, zu den Saddiicaeern. Es

ist moglich, daB daher die Rolle stammt, die Act 4,2. 5,17 den Saddiicaeern

zugewiesen wird.
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Ursacli Iiat zu preisen, und Melt die Urgemeinde, die er jetzt

allein leitete, mierbittlicli am Judentum fest. Sein Tod bedeutet

das Ende der Urgemeinde; sie ist nie wieder erstanden, nnd nur

durcb Legenden yermochte die G-emeinde von Aelia Capitolina

den Zusammenhang der Tradition mit der liingst aufgelosten Vor-

gtingerin berzustellen ^).

IV

Each dem Tode Agrippas I nabm die romiscbe Eegierang

ludaea wieder in tmmittelbare Verwaltnng imd stelltej gemaii

der fruberen Praxis, die Provinz nnter Procuratoren. loseplins

zahlt bis auf Eestus folgende auf: Cuspins Eadus [AI 19,363],

Tiberius Alexander [20,100], Cumanus [20,103], Felix [20,137],

Festus [20, 182]. Bei keinem giebt er die Zeit genan an
, konnte

es aucb scbwerlicb ; die Uaten
,

die er zwiscben dem Anfang
und dem Ende einer Stattbalterschaft anbringt, dfix'fen nur mit
Vorsicbt benntzt werden. Das Scbreiben des Claudius, in dem
der Procurator Fadus erwabiit wird [20, 14] ,

gebort nacb der

kaiserlichen Titulatur [20, 11] ins Jabr 45 -). Unmittelbar nacb
dem Antritt des Cumanus [20, 104] wird der Tod des Herodes

1) Each Eus. KG 3, 5, 8 verliiJJt die Christeugomcindo iu Folge eines

Orakels Jerusalem unmittelbar vor dem Kriuge nud siedelt iiacli Pella iibor. Wer
antike Orakelgescliiclitea keniit, sieut sofort, dali die Legeiide bewciseii will, daB
die Cbristengemeinde in Jonisiilcm nacb der Zerstorniig weitor e.xisticrt hat:
daram muBte sie wahrend des Kriegs in Sicherheit geliracht werden. Hiitte Pella

wirklicli in jener Zeit als Asyl der Christen gedient, so ware die Stadt irgendwie
in die Evangelien gekommen, so gut wie die Zerstorung Jerusalems aueh: was
ftber diese in den Evangelien geweissagt wird, sohlioBt die Fortdaucr dor dortigen

Geineiude aus, Vollends grotesk ist, daB uniuittolbar nacb der Zerstiirung oin

Keffe Cbristi zum Bisohof gewahlt sein soli [Eus. KG 8, 11 nach Hegosiiiii 4,22,4]
und die Serie daim durch 15 Eummern fortgesetzt wird his znm Edict Hadrians,
das den Juden das Betreten von Jerusalem verbot [Eus. KG 4,5]. Auf diese
fiinfzebn judeuehristlichen Bischofe von Jerusalem folgen wiederum fiiufzehu

heidenchristliche von Aelia [Eus. KG 5,12], deren letzter, Earldssos, der oz’sto

ist, von dem etwas uberliefert und der kein bloBer Name ist. NatUrlicli ist die
erste Serie nach dem Muster der zweiten fingiert nm die itniinterhrochone di,aSo%ij

herznstellen. Jene ersten 15 Bischofe von Aelia fallen in die Zeit von etwa
1S4—190. Die Amtszeiten der cinzelnen sind also solir Imrz gewesen, bei den
unmittelbaren Nachfolgern des Narcissus dauert das aber nocb fort [Eus. KG G, 10].
Icli mochte verniutben daB hier eiu Beis2nel von nicht lebenslilnglichom Ejziskopat
vorliegt: wie dem aber aucli sei, wenn auch die 15 judenchristlichon Bischofe in
die Zeit von 70—184 zusammengedrangt sind, so ist das nach dem Muster der
StaSox‘>j von Aelia fingiert.

2) Das Consnlat weist auf 46, ist also ein falscher Zusatz.
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von Ciialkis im 8. Jalir des Claudius [47/48] erwalint, ebenso

nach dem Antritt des JFelix das 12. Jatr = 51/62. In Felix Pru-

curatur fallt der Tod des Claudius, 13. October 54. Es ist riclitig,

dab der Bericbt iiber dessen Yerwaltung von losephus unter Nero

gesfcellt ist, das darf indefi nicht zn falscben Scbliissen verfiiliren.

Denn er ordnet seine Darsteliung keineswegs streng cbronologiscli

und ist vor allem darauf bedacbt sie zu groBeren Grruppen und

Einheiten zusammenzufassen ^)- Da nun Felix sicker von Nero

abgerufen wurde, so lag es fiir ikn nake, zwar seinen Antritt nock

unter Claudius zu notieren, aber die gesanamte Erzaklung selbst

kinter den Tod des Claudius zu sckieben. Sie kniipft auck deutlick

an Dinge an, die nock unter Cumanus fallen [vgl. 20, 161 mit 121 jBf.J,

und ist ikrerseits sachlick geordnet nach den xscpdXcaa: Ranker

[160—166], Propketen[167—172], Streitereien in Caesarea [173—178],

Hokepriester [179—181], Eine Bekauptung des Historikers ist

sickerlick verkekrt, daB Felix nur durck die Grunst in der sein

Bruder Pallas bei Nero gestanden babe, der Yerurteilung durck

das Kaisergerickt entgangen sei, vor dem ikn vornekme Juden

die nack Rom gereist seien, angeklagt katten. Pallas ist sekr

bald nack Claudius Tod von Nero aus dem Amt a rationibns ent-

fernt, nock vor dem Tode des Britannicus, am Anfang des Jakres

55 ^). Dann kann er unter Nero seinem Bruder seinen Sckutz

nickt kaben angedeiken lassen; denn dieser sowokl wie die Juden

die ikn verklagten, sind friihestens im Frukling 65 nack Rom ge-

kommen, da im Winter die Seefakrt gescklossen und eine Land-

reise nur schwer moglick war. Da nun andererseits die Ab-

berufung des Felix nickt in die Zeit des Claudius zuriick verlegt

werden kann, so folgt, daB Josepkus mit Dnreckt Pallas dafiir

verantwortlick gemackt kat, daB Felix von der Racke der Juden

versckont bieb : bei solcken Motivierungen lauft ja immer leickt

ein Irrtum unter ^).

Dagegen ist eine andere Combination erkeblick wakrsckein-

licker. Es bat in den stadtrbmiscken Kreisen grofies Aufsehn

1) Vgl. oben S. 263^ und die GescMclite des Izates von Adiabene 20, 17 ff.,

die unter Claudius gestellt ist, aber erheblicb iiber ihn ziirlickgreift und bis tief

in Neros Eegierung binabreicbt.

2) Das sagt Tacitus ann. 13,14 unzweideutig
;
der Sturz des Pallas wircl

ausdrlicklicb mit der Vergiftung des Britannicus zu einer zusammenliangenden

Erzahlung vereinigt. Ein Grund diese Darsteliung soweit sie Faktisches entbalt,

zu bezweifeln liegt nicbt vor, und es geht nickt an, da Tacitus annalistiscli

ordnet, ein EreigniB lierauszugreifen und um ein Jabr zu verscbieben. Vgl. Groag,

Bealencyclox)aedie 3, 2686.

3) Pticbtig Erbes, Texte und Unters. K F. 4, 17.
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gemacht, da6 der freigelassene Felix ritterliche Offiziersstellen nnd

schlieBlicli sogar eine Provinzprocuratiir erliielt ’). Das neronisclie

Eegiment warde niclit zum Wenigsten darum mit Jubel begriiBt,

weil es der Freigelassenenwirtscliaft zuniiclist wenigstcns ein Ende
maclite, und es hatte mit wunderbaren Dingen ziigehn niiissen,

wenn der Stiirz des unter Claudius allmaclitigen Pallas uicht atich

sofort den seines Bruders nacli sich gezogen hiitte. Wenn Felix

im Friibling oder Sommer 55 abberufen wurde, so konnte loseplins,

der nur auf die jiidischen Dinge achtet, leicbt in den IVrtnm ver-

fallen, Pallas sei nocb in G-unst gcwesen: die genaue Zeit seines

Sturzes wuJlte er ja nicbt, and es kam in diescm Falle auf die

llonate an.

Nach Tacitus ist unter Claudius dev Versuch gemaclit, die

Verwaltung ludaeas anders zii organisieren, freilicli mull man
bald davon zuriickgekommen sein. Er bericlitot zum Jakr 49

[ann. 12, 23] : Itaraeique et Ituhm dafimctiii rcjiibiis Sohauino uiquu

xljrippa prouindae Hyriue cidditi Eicbtig ist, daJl Agrippas Tod
erst nachtr^lick, fiinf Jahre zu spiit beriebtet wivd; auf den kam
es aber Tacitus nicht an, sondern darauf dab die procuratorische

Provinz ludaea aufgelioben und dem syrischen Proconsul direct

nnterstellt wurde. Das ist nickt erfunden und wird auck durch
einen weiteren Berickt des Tacitus iiber den Streit zwischen Felix

und Cumanus bestatigt [12,64ff.j: er ist in das Jabr 52 gestellt.

Danach waren weder Cumanus nock Felix Procuratoren von ludaea
im weiteren Sinne, sondern dieser nur von Samarien, jener von
G-alilaea

;
das eigentkeke ludaea gekorte eben seit 49 zu Syrien -).

Man darf nicbt vergessen dafi Galilaea seit Herodes d. Gr. Tode
eine besondere Tetrarckie gebildet batte und erst 41 von Claudius
wieder mit ludaea und Samarien vereinigt war; es war nickt
unerkort, daB es bald wieder abgetrennt, und nock weniger uner-
kort, daJ3 ludaea selbst mit Jerusalem wegen der ewigen Unruken
und Sekwierigkeiten direct mit Syrien vereinigt wurde: die

1) Tac. List. 6,9 mit boshafter Zusaiiiracnstellung Claudius . . ludaeam
prouinciam eguUibus Bomanis aut lihertis permisit. Suet. Claud. 28 Felicem qiiem
cdhartibus et alls prouinciaeqiie ludaeae praeposuit.

2) "Wenn Tacitus von Felix sagt iam pridem ludaeae impositus, so braucht
er ludaeae katachrestiscL zur leichteren Orieutierung, das Ocnaucre foigt ja bald
darauf; eui pars prouindae halebatur, ita dmisis %a kmc (Ciimamis) aaliiaeoriim
natio, Felici Samaritae parerent. Die Zeitbcstimnuuig iam pridem, die verilchtlich
darauf hinweist, daC der Freigelassene schoa lauge einen Eegierungsposton inne
hat, ist wohl so zu erMaren,^ dafi Felix und Cumanus bei der Heuordnung von
49 ihre Teilprocuraturea erhalten batten.
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Regierung Agrippas hatte doch. wohl der romisclien Eegierung die

Erfahrung verscliafft, dafi ein, aucli noch so abitangiges, politisclies

Gebilde das die Jnden Palaestinas ztisammenfafite, gefalirlicli wai\

Die Trennung bewabrte sicb freilicb erst recbt nicbt; demi die

Statthalter mischten sicb in die bergebracbten Scblagereien zwiscbeii

Samaritern und Galilaeern, nabmen niit ibren Truppen Partei nnd
scbufen eine so bedenklicbe Situation, dad der syriscbe Legat ein-

scbreiteii muBte. Der Kaiser gab ihm weitgebende Vollmachten,

aucb die Gericbtsbarkeit iiber die beiden Procuratoren: der Legat

war scblau genug zu Gunsten des Eelix zu urteilen, dessen Bruder

damals faktiscb die Regierung flibrte.

losephus weijS von diesem Verwaltiingsexperiment so gut wie

iiicbts; bei ibm sind Cumanus und Felix Prokuratoren von Gesammt-
iudaea, die nacheinander, nicbt nebeneinander regieren. Den Streifc

zwiscben Samaritern und Galilaeern kennt er [20, 118 ff.]; als

ricbtiger Jude scbiebt er auf die Samariter alle Scbuld, Cumanus
begunstigt sie auf unerbbrte Weise und wird desbalb auf Be-

treiben Agrippas II. von Claudius verurteilt. Das stellt alles auf

den Kopf : es fand gar kein Kaisergericbt statt und Cumanus

stand nicbt auf Seiten der Samariter, sondern der Galilaeer^).

Eine Spur des Ricbtigen ist aber noch darin erbalten, daB die

Samariter sicb an den Stattbalter von Syrian wenden, dieser

einige Juden binrichten und Cumanus zur Aburteilung an

den Kaiser schickt; der Legat batte thatsacblicb eingegriffen,

aber in kaiserlicbein Auftrag und selbst das TJrteil gesprocben.

Nacbdem der Streit mit Cumanus fiir ibn so gllicklicb ab-

gelaufen war, muB Felix mindestens ludaea, wabrscbeinlicb aucb

Galilaea zu Samarien binzuerbalten baben; das beweist die Er-

zablung der Apostelacten vom ProceB des Paulus. Diese Ordnung

bestand dann unter Kero fort, nur dafi Agrippa II, gleicb am
Anfang 54/55 Teile von Galilaea erbielt [AI 20, 159]. Als wabr-

scbeinlicbes Resultat bat sicb ergeben dab Felix 49 Procurator

von Samarien, 52/53 von ganz ludaea wurde und 55, bald nach

dem Sturz seines Bruders, Amt und Provinz verlassen muBte.

1) Die Verscbiebung wird so zu erldilreii sein, dafi Cumanus den Samaritern

zugesellt wurde, weil ihn die Verurteilimg traf und die Samariter unter alien

Umstanden als die Sunder ersclieinen sol] ten.

2) Tac, ann. 12, 54 nee diu aduersiis ludaeos qui in nemn militim

perant, duhitahim quin capite poenas luerent.
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V
Der Bericlit liber die Verlmftnng iind den ProceJS des Panins

yor den beiden Procnratoreii Pelix nnd Pestus gehort zn den

Stiicken der Apostelacten, denen eine besondere Aiitbentie znge-

sekrieben wird
;
kein Greringerer als Tk. Mommsen ist sekr ent-

sekieden fiir ikn eingetreten [Zeitsekr. f. neatest. Wiss. 2, 87],

Preilick giekt er Entstellnngen im Einzclnen zn and beurteilt die

Peden wie die in antiken Gesckickiswerken, duck sei dadurcli die

Znverlassigkeit des Borickts im GroBen and Ganzeu nickt alte-

riert. Soltau [Zeitsekr. f. neat. Wiss. 4jl28ff.] kat versuckt diircli

Aussckeidiing der Eeden ein Stiick dos Wirberickts wiederzn-

gewinnen. So ganz einfack liegen die Dinge aber nicht nnd der

Versiick ein deutlickes Bild von den Ereignissen und dein Gang
des Prozesses zn entwerfen will gai" nicht reebt gelingen, was
dock der Fall sein mttBte, wenn der Berickt im “Wesentlicken zii-

verlassig ware.

Man mufi Soltan ztigeben daS die beiden Erziililnngen am
SekluB der Capp. 21 und 22 Doubletten sind, die dnreh die Eiii-

lage der ersten Rede des Paulas [22, 1—21] entstanden. DaB die

Judeii yor und nack der Rede den Abtrimnigen lyncken wollen
und dock, als er das Wort nun wirklick nimmt, sofort stille

werden, ist eine Erfindung die sick selbst richtot^). Mekr Sekwierig-
keiten bereitet die Verkandliing vor dem Synkedrion. Sie ist

eine Fiction so gut wie das Auftreten des Steplianus vor dem
Ratk

; es ist imdenkbar dafi ein rbmiseker Officier auf eigene
Verantwortung eineii romisclien Burger dem Verkbr des jMiseken
Ratks unterworfen kaben sollte um herauszubekommen weBkalb
die Juden auf diesen romiseken Burger erbittert waren. Wie es

bei soicken Fictionen zn gekn pflegt, kommt nickts dabei keraus,
und um die Gesckickte zu Ende zu bringen, muB Paulus zum
dritten Mai durck die Soldaten vor dex’’ Wut seiner Landsleiite
gescklitzt werden: das Motiv ist aus 21,34. 22,24 wiederkolt.
Die Fiction ist aber nickt einkeitlick und kann darum nickt ein-

fack ausgelost werden. Zunachst sekeint die Leki'e von der Auf-
erstekimg der Zankapfei zu sein, den Paulus zwiseken die Pkari-
saeer und Sadducaeer wirft : dazu paBt aber die Prage nickt, die

1) >Sie soli diircli den ganz jungeii Zusatz 22,2 entscliuldigt werden; aber
nach 21, 37 liat Paidus vorher niclit griechisch gesproclieii.

2) Die Anrede ddslq)ol nal Ttc'tEQsg ist beide Mai die gleiclie 22,

1

uiid 7, 2.
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die Pliarisaeer den Saddncaeern entgegenlialten : sC ds utvsv^cc ai-

rm iXdXri^sv rj HyyaXog] [23,9]. Sie kann nur auf die Yision gekn;

durch die Panins bekehrt wui’de: diese hat er aber dem Yolk [22,

6—21] und nicht dem. Rath erzahlt. So wie sie jetzt dasteht, ist

die Prage nicht yorbereitet, dock zeigen einzelne Spnren im Yorher-

gehenden^), daB die Anferstehnng nnd damit die ganze Pinte des

Paulus erst spater hineingebracht ist. Perner entsprechen sioh in

der Erzahlung 22, 30 nnd 23, li. 12 Anf.
;
beide Mai wird eine Nacht

eingelegt und beide Mai recht ungeschickt. Nach der zweiten Nacht

verschwbren sich die Juden gegen Paulus [23, 12] und fordern den

Rath auf, er solle bei dem rbmischen Officier ein Yerhbr des

Paulus durchsetzen
,

als ob dieser selbe Officier nicht den Tag
Yorher den YerhaBten yor das Synhedrion gebracht hatte. JDas

schiebt sich alles zurecht, wenn die Yerhandlung vor dem Synhe-

drion gestrichen und die alteren Reste in Cap. 23 mit der Scene

im Tempelhof yereinigt werden^): die Yerschworung mufi mi-

mittelbar auf diese Scene folgen.

Der Anfang des ganzen Conflicts ist ebenfalls nicht correct

erzahlt, auch wenn man dayon absieht daB die Collecte die Paulus

nach eigenem ZeugniB [Rom. IB, 25] den Brlidern in Jerusalem

iiberbringen wollte, mit keinem Worte erwahnt wird. An den

Tausenden von Glaubigen unter den Juden hat man langst An-

1)

23,8 leugnen die Sadducaeer dreierlei: dvccetccatg
,

ayyslog,

dagogcn bekennen sich die Pharisaeer zu beiden, rd dpt.cpo’csQa, Also ist von

jencn drei eins zii viel. 23, C stehen die flioffmmg’ mad die Auferstelimig der

Todten iiebeneiuander
;

dab die Syi'er — nicht mar die Peschittha, sondern auch

syrp — %aC streichen
,

ist Correctur. Die 'Hoifniing’ ist die messianische

;

sie kommt noch ofter in den Eeden und Verhandlungen vor, am deutlichsten

20,6. 28,20; 24,14.15 ist ebenfalls die Auferstehung angehiingt und zwar in

doppelter Fassung: dvdataaiv ix>£llBiv BasG&aL dinaLcov ts ddL%a>v und d. [i. e.

24,21 wo sic allein vorkomnit, steht in eiuem Pedactionszusatz. Die

Frage der messianischen Holmung war thatsachlich das Scbibboleth zwischen

Juden und Christen; die Erzablang die sie als Listorisclies Motiv benutzt, ist

alter und echter in den Farhen als diejenige welche den aus den Evangelien be-

kannten [Me. 12,18 mit Parallelen], innerjudischen Streit liber die Auferstehung

liineinbringt
;
auch in den Erhndungen von Petrus und lohannes Auftreten vor

dem Synhedrion muB er herhalten [4, 2. 5, 17]. 26, 23 ist zerstort.

2) Sie beschranken sich auf den schon erwahnten Ausspruch 23, 9, den der

urspriingliche Text’ schwerlich den [Pharisaeern zugesebrieben hat
,

und die

Schmalmng des Hohenpriesters durch Paulus 23, 2 : liber ilire Bedeutung s. u.

3) 21, 20 'O’seopfiff, dd£Xq)B^ Ttoaca ^ivQtddBg bIgIv iv roeg '^lovSc'LOig rcov TtETtiarsv-

%6ta)v [benutzt bei Euseb KG 3,35], %al itdvtBg tn^cotal vov vo^iov v%dQ%ov6Lv.

Der AnstoB ist sebr alt; denn er hat veranlaBt daB h 'toig ^lovdalotg in K Gig.
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stoB geiiommen: sie sind aneli erst diircli eineii Redactor liiiiein-

gekominen. Nacli dem iiberlieferteii Zixrianimenlmng kann Paulus

seine Ankunft yor den Scliaren der Judcncliristen niclit gebeiin

halten^): ilim droht also yon ilinen tiefalir. Bern widerspriclit

zunaclist der ^"WirberickR [21,17], luieli dem die Briider ihn freimcl-

lick anfnelmen, sodann der Verlauf der Erzalilung : die Gefalir

kommt nicht yon den Judenckristen, sondeni von den Jiidcn Der

Grenetiy tav TteTCbatsvKorcov 21, 2U ist falscli: Panins wurde nr~

spriinglicli yor der groiJenZalil der Jiiden die geracle in Jerusalem

sick aufkalten, gewarnt; tkatsacklick waren es ja asiatiscke, also

zngereiste Juden die zuersfc liber ikn kerfieleii. kAlle sind Eiferer

filr das Gesetz’ [21,20]. Das ergiebt eine bestimintc Situation:

in Jerusalem wird ein grofies Pest gefeiert; vide Iblger sind zu-

saminengestromt, iind die Ckrisien in Jerusalem fiirehten ihren

Panatismus: nickt mu* mukammeclaniscke, sondeim auck ckristlicke

Pilger neigen nock jetzt zu Gowalttkaten gegen ^Unglaubigeb

Das Pest war das Pfingstfest; so sagen wenigstens die Apostel-

acten [20, 16], und eine Spur sckeint sick nock in der jetzt zer-

storten mid iinverstandlicken Stelle 21,26. 27 erkalten zu kaben-).

gestricben ist. Das liilft aber nichts; in der vorliegeiiden Fassung sitzeii die

Judencbristeii fest, wie 21, 25 zeigt, und ein Geiietiv kann ne]>en fivQtddsg iiiclit

feblen. Liest man aber ^vdcci'mf mit HLP und dem jlingcren Syrer, so vermiBt

man die Ortsangabe. Die Variante in D, der Pescbittba, dor koptisclieii Ueber-

setzung und bei Augustin sv tf/i ^Xovdaiai ist niir formell von %otg ^lovda^oig

verscbieden. Wie meist in den Axiostelacten, kann der Text den der oder die

Redactoren vorfandon, nur errathen, iiicbt recon struirt werden.

1) 21,22 laiitet nacli der besten Ueberlieferung: ovp Ttdvtcog a^ov-
aovvai QtL il-tjXv^ccg. Es ist also eine uncnninschte Notbwcndigkeit daB die

]{unde von Pauli Ankunft sicb verbreitet, und iiach dem iiberlieferten Text kommt
der bistorisebe Unsinn beraus, daB lakobus scinen guten Freund Pauliis vor der

eigenen Gemeinde verstecken will. Die jiingere Lesung n' ovv ^dvtag
<dEL t6 Tflirj^og avveXd’6iv'>’ dcaovcovtcci <yccQ> Brt iX't'jXv^ccg siicbt die Situation

zix verdeutlicben und niacbt den Unsinn nocb scblimmer. Der Sinn soil sein

‘wir mtissen eine Gemeindeversainmlung zusammenrufen, weil deine Ankimft sicb

niebt verbebleii lllBt; mache das Naziraeat mit, uni die Opposition die sicb dort

erheben kann, von vorn herein zu cntwaffneiP. Es ist Mar daB ein soldier Zu-
samraenbang der ursprunglicben Erzabliing aufoctroyirt ist. AuBer diesen Un-
gereimtlieiten und Verdrebungen bat der Einfall, die Juden in Judcncliristen zu
vcrwandeln nodi ein weiteres verscbuldet: die Collecte die Paiilus den ‘Heiligen^

tiberbraebte, muBte gestricben werden: sie steht ja mit der Gebeimlialtimg seiner

Ankuntt in fiagrantem Widersprudi. Urspiiinglicli feblte sie in den Apostelacten
niebt

;
vgl 24, 17.

2) 21, 26 sind zwei Formuliruiigen so zusammengeseboben, daB koin ertrbg-

licber Sinn lierauskommen kann: ‘am folgenden Tage wurde er l^azir mit den
tibrigen und gieng in den Temp el um anzukiindigen wie lange er und die iibiugen



zur CliroBologie des Paulns 291

Was es mit der Geschiclite von der jiidisclieii Yerschworung
auf sicli hat, die in blasserer -Form 25,3 wieder erscheint, kann
auf sich bernhen bleiben^). Yerdachtig ist aber die riesige mili-

tarische Escorte mit der Panins nach Caesarea gebracht wird

;

sollte nicht der Constructionswechsel in 23,23f. ein Anzeichen dafiir

sein, dafi der rdmische Officier nrsprlinglich zwei Eeldwebeln be-

labl Paulns auf ein Reitthier zn setzen nnd nach Caesarea zn be-

gleiten? Jedenfalls ist der Brief des Lysias [23, 26—80] ein

minderwertiges Redactionsprodnct. Der Officier stellt sein Ein-

greifen hier so dar als habe er nicht einen Anfruhrer verhaftet

[21,33. 38], sondern einen rdmischen Blirger vor den Jnden ge-

rettet : wenn der Erzahler den Tribnnen lligen lassen wollte,

innBte ers sagen. Perner wird die spate Erfindnng der Yerhand-
Inng vor dem Synedrion voransgesetzt. Nach dem Brief hatte

Lysias die jiidischen Anklager des Panins anfgefordert sich an

den Statthalter in Caesarea zn wenden. Davon steht in der Er-

zahlnng die vorhergeht, nichts, nnd die Anklager bernfen sich

Nazir bleiben wollten’ und ‘er pfiegte den Tempel zu besucben, bis das OiDfer fiir

einen jeden Nazir dargebraclit war’. Man inufi den Widersprucb einfacli einge-

stehen; Aendernngen Oder Interpretationen bringen ilm nicbt weg. Im folgendcu

Yers sind die determinirten sieben Tage iinverstilndlicb. Scbon die Alien baben

angestoBen : der Laudianus streicbt den Artikel
;

die s. g. Recension p snclit mit

awTslov^svrig ds tTjg s§d6^7]g rj^igag den Zwcifel am libeiiieferten Text zu

mildern. Immerliin sind diese Haiismittelchen noch barmloser als die modernen

Erfindungen des siebentilgigen Naziraeats oder gar der ‘Piingstwoclie’. Das jii-

discbe nnd altchristliche Piingsten ist die Festzcit der 7 Wodien nach dem

Ctarbenfest; und die Pilger vor deiien Paulns gewanit wird, sind Pilger die zuin

Pascba nach Jerusalem gekommen sind und die ganze Festzeit Hev -Ttsv'cri'Koavri

dort zubringen. Der ursprungliclie Text wird 21, 27 gelautet haben : ds

Xov at sTttcc <Epdo^ddsg> avv'tsXsLG^'ai, ‘als die Festzeit der Scliabu'oth zu Ende

giengk

1) 23,20 ist nur die Lesung cog imsXXcov ri d%Qi^£aTSQOv Tcvvd'd'vsa^ai. tcbqI

avzov riclitig; dieVariante fisXXovxsg maclit ein faisches Citat von 23,15 daraus:

dLayivw 0%SLv beiBt ‘entscheiden’, nicht ‘erfahrenh Allerdings ergieht die richtige

Lesung eine Reininiscenz an so jiuige Stiicke wie 22, 30. 23, 28 : das verriith dab

inindestens der Pericht den Paulns’ Netle ahstattet, retouchirt ist. Am verdach-

tigsten ist mir, dab die Geschichte resultatlos ist: was ist denn aus den hungernden

und durstenden Fanatikern geworden?

2) Mommsen [Zeitschr. f. iieutest. Wiss. 2,90’] w’olite das Aergste dadurcli

heseitigen, daB er 23,27 iva^'cbv 6rt ^PcoiJiaLog sativ zuin Folgenden zog. Das ist

wegen des 'cs nach ^ovXoiisvog unmoglich, hilft aiicli nichts : denn die eigentliche

Unwahrheit liegt darin daB Lysias Paulus nicht retten, sondern verhaften wollte

und in einem ofliciellen Bericht diesen fiir den ProceB wesentlichen Umstand

nicht verschweigen durfte.
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auch niclit daratif^). Freilich ist grade dieser Zug filr die jetzige

Darstellung unentbehrlicli
;
denn auf ilim und aui ilrni allein rtiht

die Verbmdung zwischen der Verhai'tung des Paulus in Jerusalem

iind dem Erscheinen der Anldager vor dem Stattbaltergericbt.

Stebt also dieser Zug in einem secnndaren Redactionsstiick, so

bricbt die Erzabdung an einer wesentlicken ytelle auseinander.

Es scheint fiir die Rede die Panins vor Felix halt, zn

sprechen, daB sie den liistorisch riclitigen Grrnnd fiir Panins Reise

nach Jerusalem angiebt [24, 17]. Freilich wird die Frende daran

bald zn Nichte
;
denn der SchluB der Rede ist, wie die Stbrnngen

der Construction zeigen, angeflicbt“), raid wollte man sich dabei

bernhigen, dad das ja eine einfache TextverderbniB .sein konne, so

erhebt sich sofort die Fi’age woher Felix seine genane Keiintnifi

des ‘Weges’, d.h. des Christentiims hat [24,22J. Am sonderbarsten

nimmt sich der ScbluB des Capitels ans. Man mnil zugeben daB

das Anftreten von Felix nnd Drusilla das genane Gegenstiick zn

dem von Agrippa nnd Berenike ist; nnd damit cntsteht das

Problem, welche von den beiden Erzahlnngen das Original nnd

welche die Copie ist; denn daB die Scene vor Agrippa nnd Bero-

nike ausgefiihrt, die andere nnr skizziert ist, beweist fiir die

Prioritat nichts. So viel ist ohne Weiteres zn ersehen, daB die

Eeden des Festns raid Paulus vor Agrippa fiir die Handlnng

gleichgiltig sind; was Festns vonj; Agrippa verlangt, dafi er dnrch

die Unterredung mit Panins Material schaffen soli fiir einen

Bericht an den Kaiser, wird eingestandener MaBen nicbt geleistet

[26, 26. 27. 26, 8 1]. Dagegen fangt die Erzahlnng von Felix nnd

Drusilla so ’an [24, 24], daB sie von vorn herein in einen nenen

nnd hberraschenden Znsainmenhang hineinfiihrt. ‘Mach einigen

Tagen kam®) Felix mit Drusilla, seiner jiidischen Gernahlin, an

1) 24, Off. lautet die alte Uehcrlieferung ov (Paulus) yicd hQccTrjaaiisp' nag’

0-5 Swr/arii airbg avangivae Tcdvtaiv tovriav imyv&vai, uiv v,axi\yo-

govfisv aitov. oi und avtov mtisson auf dicsellie Person gehon, also auf Paulus;

mid nnr Paulus kann ‘verhort’ worden. Der groBe Einschuh, der gar nicht eininal

gut bezeugt ist, bringt die falsche Beziehung von oS auf I.ysias binein und die

verkebrte Torstellung die auch den eingelegten Brief discreditirt
,
daC Lysias

Paulus ‘retten’ wollte, als er ihn verhaftete.

2) 24, 18 vertragen sich weder kv alg noch iv otg mit rjyvtaiisvov. Ss nach

nveg ist fest iiborliefert, und auch w'enn mans strcicht, koinmt nur oiu unordcnt-

licher, unzusammenhangender Satz herans. Vs. 20. 21 sind jung, da sie den Streit

tiber die Auforstehuug im Synhedriou voraussetzon.

8} Die Pcschittha liifit das bedenkliche Tcagaysvbfievog aus
;
noch geschickter

verwandelt eine nur ini Gigas erhaltene Eecension es in ysvofisvoe

,

‘als E’elix

bei Drusilla gewesen war’. Der jimgere Syrer hat als Eandlesart: avv ^goveCXlrit.



znr Chronologie des Paulus 293

iind liefi Paulus holen’: clieser redet dann niclit yon seiiiem ProceB,

sondern vom Christentum. Nach diesem Bericlit war Pelix also

gar niclit in Caesarea, als Panins dorthin gebracht wurde, sondern

kain erst bin, als jener scbon da war^). Seine KenntniJB des

‘Weges’ [24,22], die jetzt rathselbaft ist. Mart sicb anf, wenn
sein Grespracb mit Panins vorangegangen war; ebenso die gate

Bebandlnng nnd die Bewegnngsfreiheit die er Panins angedeiben

laBt [24,23]. Es tancbt somit eine Ueberliefernng auf, in der

nicbt die formlicbe Verbandlung yor dem Procnrator Felix, die

jetzt den groBten Teil des Cap. 24 fiillt, sondern, wie sicb sofort

weiter folgern lafit, nnr ein Versncb der jndiscben Beborde yor-

kam ibre Klage anznbringen; der Wortlant von 24,22 laBt das

nocb erkennen ^). Damit fallt Panins Rede fort , wenigstens znm
grofiten Teil

;
was alt darin ist

,
wird aus dein yom Redactor

znsammengestricbenen Grespracb mit Felix nnd Drnsilla ent-

nommen sein.

Zn einer bfPentlicben Verbandlnng des Processes ist es also

nnter Felix Procnratnr nicbt gekommen. Nicbt als ob er sicb

bei den'“Jnden damit batte empfeblen wollen, wie 24, 27 in scbnnr-

gradeni Widersprncb zn 24,22 bebanptet wird: scbon die Alten

baben versncbt das hinansziiemendieren nnd dabei dnrcb eine

nabeliegende Conjectnr das Ricbtige getrofPen. Drnsilla soli da-

Tf]L Idicci yvvcii%l o^GTii ^lovdoclai <yTi.g tcccqs-uccXscsv I'va i'drii xhv UccvXov ’nal

S''K0VGrii xhv Xoyov ^ovXoftsxog ovv xd tnccvov noificaL cc'vxfji> ^sxSTcsfi'ipaxo xbv

IJavXov. Man sieht wie die Ausmalung in den Text liiiieingezwarigt ist; sie liat

aiich das ojnovaav der Peschittha hervorgerufen.

1) BlaB bemerkt zu TcaQccysvo^svog: neni^e in praetorium Herodis libi non

liahitahat ijjse [23, 35]. Das ist eine Erklarung %axcc xb GLcoTtmiievov
,

die, wie

soklie Erklarungen ineistens, eine unklar aiisgedriickte Trivialitllt in den Text

bringt. Umgekelirt darf man yermutcn daB Paulus im Stattbalterpalast iinter-

gebracht und dort von Felix nnd Brasilia bei ibrer Ankunft angetroken wurde.

DaB sowobl der Brief des Lysias wie die iibertriebeneii Zahlen der Escorte jnng

sind, wnrde sclion ansgefiibrt; in 3 Iff. iniiBten vernunftiger Weise die Feldwebel,

nicbt die Soldaten und dann die Eeiter das Subjekt der Handlung sein.

2) In avs§dXsxo avxo^g 6 nnd dLccyvaao^ccL xd viiag konnen die

Pronomina nicbt die Leiden Parteien ziisammenfassen, sondern nnr diejenigen be-

zeicbnen, die etwas von Felix wollen, die jpetitores’, nnd das waren die Juden.

3) Das ist namentiicb 24,17, und wenigstens z. Tb, 24,12; denn bier ist

nocb eine Erinnernng daran da, daB Panins wegen seditio belangt werden sollte

nnd spater ancb wirklicb belangt wnrde. Dagegen tangt die Zeitangabe 24, 11

nicbts : sie ist eine scblechte Addition von 24,1 mit 21,27, wo die sieben Tage

scbwerlicb nrsprimglicb sind; s. o.

4) Die Stelle lautet nacb cod. 137 und der Randnote des jimgeren Syrers

xbv Ss IlavXov si'aasv iv xrjQTjaBL Sid jdqovGiXXccv.
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Linter stecken; dazn kam die Hoftnuiig dea Felix von Panina

Geld erpressen zn koiinen. Er katte ja der Gemeinde in Jerusalem

eben Mittel versckafft, und Felix kornite liofFen dad dem gefangenen

Bruder geholfen werden wilrde. Dainit ist denk icli der Beweis

geliefert, daB die Unterhaltung mit dem Procurator und Drnsilla

einst in der Handlimg ein wichtiges Moment war, sehr viel wick-

tiger als das Gerede vor und mit Agrippa: diese ist die Copie

und jene das Original. Eine andere Frage ist, ob die Motive,

nack denen diese Ueberlieferung Felix handeln laBt, kistorisck

richtig Oder Combiiiationen sind. In T\^ahrkeit entsckied Felix

den ProceB nickt, weil er abberufen wurde,

^Als zwei Jahre abgelaufen warcn, erkielt Felix den Porcius

Festus zum Nackfolger’ [24, 27]. I)as wird ein gesundes Sprack-

gefiibl nur so versteken kdrnen, dafi Felix zwei Jakre Stattkalter

gewesen war, als er abberufen wurde. So erklart sckon die Pe-

scbittka^); in neuerer Zeit ist Petavius [de doctr. temp. 2,176
nack der Ausgabe Antwerpen 1703] fiir diese Deutung eingetreten

nnd kat in einem Wtirzburger Tkeologen, V. Weber j'Krit. Gesch.

der Exegese des 9. Xap. d. Romerbr. Diss. Wilrzb. 1889, 178. 188]

einen Anwait gefunden: zuletzt kat Wellbausen sie mit Energie
verlangt [Hachr. 1907, 8], Der Anfang von Paulus Redo [24, 10],

der Felix Viele’ i^mtsjabre zusckreibt, reickt zum Gegenbeweis
nickt aus; dm Rede ist eingelegt, und auBerdem ist TcoXvg ein

Wort das ins rketoriscke Prooemium nun einmal gekort^), okne

1) Sie iibcrsetist frei, so dal] man crkeimt wio sie die Stello verstanden hat:

.^0,^000*5) |oo^ Joo^ )rj )jcco^ sAX) po
2) 24,10 sn 7CoXX(bv h&v ovta gb %Qi,ti]v rcot b&vsl vovvojl [d. li. nehenbci

gesagt huic pr oicineiae] iTtLGvdfiEvog. Tertullus sagt 24, 3 TColXijg s^QTjvrjg

'tvyxdvovTsg Sta gov, Prooemium des Lucasevaiigeliums BTtsidYjTtBQ TtolXol ins-

%BL'QYiG0iv &mrdl,0CG^aL ^iTjyTjatv. Prooemium des s, g. liehraeerbricfs
,

der kcin

Brief, sondern die epideiktisclie MXsi^g eines hcrumziehenden Lelirera ist
|
Wiia-

mowitz, Griech. Litt. 188] sr ncil noXvtQonwg ndXcLi 6 S'sbg XccXTjGag

roLg nargdaiv v^vX. Galen, t. I p. 35 K, (Vorrcde zu otc 6 aQtGtog latQbg %ccl

(^iXoGocpog^ otov Tif Ttsnov^ccGLv Ob TCoXXoi xihv d’Q'Xji'tobv . , . 'totovxov xb %du
xotg noXXobg xmv IccxQcbv 6vii^£li7}%sv, t IV. p. 767 (Vorrede zu on xccig xov
Gco(M(zxog “HQccGSGtv htZ.) xccbg xov Gcofj/Cixog %QccGSGbv STCSG^cci xdg dwdp/Sig xfjg ^v-
%7jg ov% ana^ rj dbg, ccXXa itavv noXXd^ig ovd^ iit^ s/jLCcvxov fiovov f^ccGavbGccg

xs %(Xb noXvsbS&g iQsvvrjaccg. Dioskorides heginnt noXX(hv ov ^lovov dQ%(xCo)v

ciXXcc %ai vscov Gv'vxa^cciisvcov tcsqI xfjg xmv (pccQiidnmv GHSvaCbag, Isokrates An-
tang des Panegyrikos 7coXXcc%bg i^ccviK^Goi xihv xdg TtavTjyvQSbg GvvccyccySvxoVj
des Areopagitikos noXXovg v^&v oljticib d'avfid^sbv. Cic. in Q. Caecil. diuin.

siquis uestTUMj indices
j ant eovuvi qui adswit^ forte miratuT vie qui tot cinnos

in causis iudiciisque puhlicis iUi swi nersatuSj ut defenderim viultos, de dom.
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daB man sich. viel dabei denkt. Umgekehrt ware der Ausdruek

von unerkorter Dunkelheit^ wenn die zwei Jahre auf die Daner
des Processes zn beziehen waren, wie die tralaticiscke Inter-

pretation immer von Nenem bebanptet: disrCa und 8iddo%oq cor-

respondiren mit einander, besonders wenn durch %kYiQG)%'d0ri^

der Begriff der Prist nocli betont wird, nnd wenn diese Prist

sicli niclit anf das Subject des Satzes beziehen soil
,

so mufite es

gesagt werden. Es ware dock nickt sckwer gewesen den Satz so

zu formiilieren
5
daB die lange Daner der Haft klar keranskam:

etwa 8Xriv 8a SiexCav %a%a(D%£v xhv TIavXov iv (pvXan^i 6 acog

ov aXa^av SlccSoxov oder aknlick.

Die Prist von zwei Jakren stimmt mit der Gesckickte liber-

ein. Oben wurde nackgewiesen daB Pelix 52 oder 53 die Procu-

ratnr erbielt, nnd wahrsckeinlick gemackt daB er 66, nack dem
Stnrz seines Brnders, abbernfen wnrde. Damit ist das Datnm der

Verkaftung des Panins gewonnen, Pfingsten 55 : Pelix Absetznng

folgte rasck daranf, nnd lange kat er den ProceB nickt ver-

sckoben. Nock im Sommer desselben Jakres ist Panins nack Bom
transportiert ^).

TJnter Festns ist der ProceB znr Verhandlnng gekommen.

Das Besnltat stekt fest: Panins appellirte an den Kaiser, Preilicb

ist sowohl die Prage des Gericktskerren wie die Antwort des

Beklagten in sonderbar verwirrter Porm liberliefert
,

die nickt

s. ad pontiff, cum rnulta diuinituSf poniificeSj a maioribus nostris inuenta atqiie

insiituta sunt. Die -vvenigen, rasch anfgelesenen Eeispiele werden sicli mit leichter

Millie yermehren lassen, genugen aber nm die feste, von Scbriftsteller nnd AnIaB

imabliangige rbetoriscbe Manier zu demonstrieren.

1) Ueber den Wirbericiit von dor Seereise verweise icb auf Wellliausen,

Nadir. 1907, 17 ff. Er batte urspriinglicli mit Paulus nicbts zu tun.

2) In Festus Frage 25, 9 ^sXsig slg 'IsQOGoXv^a dva^dg nagl Tovtcov

%QL&7jvccu lid i^ov ist zweierlei in ungeboriger Weise combiniert. Festus konnte

alienfalls Paulus anbeimstellen sicb als Jude von eineni jiidiscben Gericbt abur-

teilen zu lassen: dann muB sfiov aus der Frage binaus. Darauf konnte

wiederuni Paulus ablelinend antworten: aarag STtl xov pjjficctog JCaiffccQog atixi ov

lis 8ai: TiQivaa^ccL, indem er correct das Stattbaltergericht als ein kaiserlicbes

bezeicbnet, da die Gericbtsbobeit des Procurators auf kaiserlicbem Mandat berubt.

Zuzugeben ist aber, daB sowobl die Frage des Festus als Paulus Antwort be-

denklicb nacb Construction ausseben. Es ist bOcbst unwabrscbeinlicb daB der

Stattbalter einem romiscben Burger anbot, sicb einen Gericbt minderen Ranges

zu unterwerfen, und sicb auf diese Weise eine so scbarfe Antwort des Beklagten

zuzog, wie die des Paulus 25, 11 at ov8sv aativ ovroi 'uccrriyogova^ (lov^ ovdatg

}jLS dvvaxciL avTOLg xccQtaaa^cci. Aucb fiir die Juden die ein Todesurteil durcb-

setzen wollten, war nicbts mit der Ueberweisung gewonnen; es miiBte auf alle

Falle durcb den Procurator bestatigt werden. Endlicb kann Paulus nicbt in

Xgl. Ges. d. Wiss. Nadirichten. PMlolog.-histor, Klass©* 1907. Heft 3, 20
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urspriinglich sein karni und woH dadurch entstanden ist, dafi der

Redactor eine Judenfretinclliclikeit des Festus in die Erztihlung

kineinz-wangte, die darck das sonstige Verkalten jenes Liigen ge-

straft wird. Indessen sckimmert dock nock dentlick dnrck, dal5

der Procurator den rbmiscken Biirger fragte ob er ihn als Rickter

annekme, eine Prage die sckon darum berecktigt war, weil Panins

nickt in seiner Provinz ansassig war: dieser leknte dann jedes

Statthaltergerickt, anck das in seiner Heimat, ab nnd verlangte

vor den Kaiser gestellt zu werden. Viel weniger klar ist die

Anklage selbst. Der Stattkalter sckritt gegen Panins nickt kraft

seiner Coercitivgewalt ein
,
sondern woUte einen regelreckten ProceB

anstrengen: dazn gekort eine praeeise Angabe des Rents. Die
Apostelacten reden 25, 7 ganz allgemein von ‘vielen sckweren Be-
scknldigungen’; Panins bekanptet ‘weder gegen das jiidiscke Gresetz

nock gegen den Tempel nock gegen den Kaiser etwas begangen
zn kaben’. DaB die Jnden anf ikn als Christen wlitend waren
nnd ihn darum batten lynchen wollen, war kein Grund, ilim, dem
rbmischen Burger, den ProceB zn macken: wenn die Sadie so lag,

wie es nack den Apostelacten allerdings anssiekt, so gekbrte nickt

Panins, sondern die jiidiscken Sckreier anf die Anklagebank. Es
mnssen also von den Juden Panins bestimmte Dinge, Handlnngen
Oder AenBernngen, vorgeworfen sein, die anck nack rbraisckem
Reckt strafbar waren; nnd trotz aller Versucke des Redactors
den Sackverkalt zn versckleiern sind zwei solche Dinge nock in
den Apostelacten anfzufinden. Erstens die Einfiihrung eines
Griechen in den Tempel [21, 28. 24, 6]. Der Nicktjude der den
inneren Tempelranm betrat,' war vogelfrei^). LieBen die Juden

einem Athem znerst das Statthaltergericht verlangt und dann an den Kaiser
appelliert hahen; da dies sicher gesclielien ist, ist jenes, und damit der Anfang
seiner Antwort falscli. Dagegen wird Festus Frage correct, wenn sig 'Isgoaolviia
am§&g hst gestrichen wird : darauf antwortet Pauliis mit der Appellation, und
nur mit dieser. Ich will nicht versaumon an Mommsens Erortorung [Zeitschr. f.

neut. Wiss. 2,95] zu erinnern, daS Paulus nicht von einem Sprueh des Statt-
halters an den Kaiser appellierte, sondern dessen Gericht von vorn herein alilehnte.

B
^

Fgl. die heriihmte Inschrift (jetzt heguein hei Dittcuberger Orientis
graeci inscript. 698 zu fluden)

;
iiriQ-svcc &Hoysvfi slaitOQsisG&at ivvdg tov

mapi tqvip^^tov ncd niqt§6XQV. 8s S’ &v Xri<p»fiL, fovrSa ak^og htcci
Sicc TO iiccKoXov&siv ^dvccvov. Mommsen, [Zeitschr. f. neut. Wiss. 2, 91^] zweifelt,
ob ein romischer Statthalter den Jnden, der sich hiegegen vergangen hatte, ca-
pital bestraft hahen wiirde’, mit Kecht; die Sadie lag abcr anders, wenn ein
Aufstand dadurch provocirt war und die jlidisehen Behorden sich beschwert
latten. Dann lag es iin politischen Interesse den Schuldigen zu opfern, und die.
Bomer haben das in solchen Fallen auch getan, vgl. Joseph. AI 20, 113 if.
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es sicb. gefallen
,

so scliritt die romisclie Beborde natiirlicb nicbt

ein; veranlaBte aber, wie es Paulas scbuld gegeben wurde, ein

geborener Jude einen Heiden das Verbot zu libertreten and reizte

dies die Jnden za einem Aufstand auf, so konnte er allerdings

wegeii seditio belangt and zum Tode verarteilt werden.

Daza kam eine scbwere Beleidigung des Hobenpriesters : Paulas

batte ibn eine ^geweiBte Wand’ genannt [23,3]. Wie scbwer diese

Beleidigung wog, ist nocb in dem Versucb zu erkennen Paulas

durcb einen interpolierten Vers zu entscbuldigen
;
grade die

Interpolation beweist aber dafi die Beleidigung iiberliefert und
dab sie Paulas verbangnisvoll geworden war. Der Sinn des obne

Weiteres nicbt yerstandlicben Ausdruckes ist mir durcb R. Smend
erscblossen, der Ezecbiel 13 zur Erklarung beranziebt. Dort werden

die falscben Propbeten Israels mit Lenten verglichen, die vergeblicb

eine Wand verscbmieren, so dab man ibre Risse nicbt siebt; Jabve
wird sie docb umwerfen. Wenn Paulas den officiellen Vertreter

der Theokratie mit dieser von falscben Propbeten ilbertiincbten

Wand vergleicbt, so beibt das nicbts anderes als dab die ganze

jlidiscbe Theokratie nur nocb eine Lilge ist, die bald zusammen^

brecben wird, und das ist nicbt nur flir jiidiscbe Obren eine Blas-

pbemie wie sie schlimmer nicbt gedacbt werden kann, es ist aucb

zugleicb eine Auflehnung gegen das religiose Oberbaupt der Juden,
die dem romischen Stattbalter Anlab zum Einschreiten geben

konnte, vor allem, wenn sie unter den Juden einen Aufrubr bervor-

gerufen batte. Jetzt ist die verbangnisvolle Aeuberung in dieVer-

bandlung vor dem Synhedrion verlegt; aber es ist scbon gezeigt

dab diese Verbandlung eine secundare Erfindung ist und dab das,

was darin alt ist, zu der Scene im Tempelbof gebort.

Es kommt also bei einigem Zuseben beraus : Paulas war auf

Grand bestimmter Dinge bescbuldigt, sicb gegen das Gesetz (durcb

die Beleidigung des Hobenpriesters), gegen den Tempel (durcb die

Einfiibrung eines Unbescbnittenen) und gegen den Kaiser (durcb

die Aufreizung der Juden zu Gewalttbatigkeiten) vergangen zu

baben. Er war so belastet
,
dab er erwarten mubte vom Statt-

balter verarteilt zu werden. Die Appellation bewirkte auf alle

Ealle einen Aufschub und gab ihm die Moglicbkeit nacb Rom zu

kommen, was er seit lange plante [Rom. 16,23]; bis der Proceb

1) 23,5. Dagegen braucht 23,4 mcM vom Redactor erfunden zu sein; es

kann ein ursprtinglicber Zug sein, dafi die Umstelienden das Delict constatiereii

2) Der Tribun siebt in Paulus einen aufriilirerischen Propbeten [21, 38J

und verbaftet ibn darum. 24, 18 behauptet Paulus ov ^sra 6%lov ovde iistk

Qv^ov im Tempel gewesen zu sein; von 24, 12 war scbon die Rede.

20 *
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vor dem KaisergericM zur Yerliandlung kam, konnte er lioffen

mit den Briidern in Kom frei verkeliren zu diirfen, und diese Hoff-

nung ging ja anch in Erfiillnng. Er fiirclitete sick nickt vor dem
Tode und kat das Kaisergerickt nickt angerufen um sick zu retten;

aber auf die Grlorie des Martyriums kam ihm nickts an und er

wollte wirken so lange es Tag war ^).

Wenn der Beklagte seine Sacke vor dem Kaisergerickt in Kom
fiikren wollte und durfte, so mufiten auck seine iQager oder deren

Bevollmachtigte dort ersckeinen. Es kann sein daB die jitdiscke

Gremeinde in Rom dabei eine Rolle gespielt kat und ein Rest davon

in dem senderbaren Gresprack erkalten ist, das Paulus 28, 17ff.

mit demVorstand dieser G-emeinde fiikrt : es ist aber durcliEeber-

arbeitung so zerstort, dafi ick wenigstens daran verzweifle den eckten

Kern kerauszusckalen ^). Nur das siekt man auck kier : der Redactor
der Apostelacten suckt auf aide Weise den Gang des Processes

zu versckleiern. Darum bat er auck den Ausgang gestricken,

der urspriinglick erzaklt sein muB. Es ist als sickere und un-
zweifelkafte Tkatsacke anzusekn, daB Paulus nack zweijahrigem
Aufentkalt in Rom, also im Jakre 57 oder spatestens 58, vor das

Kaisergerickt gestellt, verurteilt und hingericktet wurde. Da der
ProceB ordnungsmaBig instruirt und in aller Form Recktens an
den Kaiser gebrackt war, so muBte er auck entsekieden werden.
Ein freispreckendes Urteil ist nickt ergangen; diesen Triumph
iiber die Juden batten die Christen nickt vergessen und die Apostel-
acten nickt versekwiegen. Dann bleibt nickts anderes iibrig als

1) Er redet im Brief an die Philipper [1,20€] zuvcrsichtlidier als ihm zu
Muthe ist, und stellt ein Wiedersehn in Aussicht, weil er wohl weiB wio viel veti

seinem Work an seiner Person hangt [2, 20] ;
aher irt aiQijeo/icti oi yvcoQ^^co und

t6 iitiiisvsLv oaQ%l &vay%ai6tSQOv dt’ iti&g sind deutlich genug
,

mid vor
allem 2, 17. In derselben Zeit stellt er Philemon seinen Besuch in sichore Aus-
sicht [v. 22] ;

damit hoffte er dem fugitivus fiir den er sich verwendet
,
eine gute

Anfnahme zu sichern. Man fiihlt die Kraft dieser wunderbaren Urknnden orst,

wenn man spflrt wie der Mann den Gedanken an das naho Ende in sich ver-
schliefit.

2) Es ist ungereimt dafi der gefangene Paulus den Vorstand der jiidischen
Gemeinde vor sich citirt [28,17], noch ungereimter dafi sic ihm nacbher, ohne
ersichtlichen Qrund, einen neuen Terrain setzen [28,23]. Die Juden reden you
dieser Sectc [28,22], obgleich sie noch gar nicht vorgekommen ist; was Paulus
von dem Verlauf des Processes 28, 17. 18 erzahlt, ist falsch. Dafi er seine Hoiden-
mission vor ihneii rechtfertigt, lafit sich mit der fabrizierten Kede vor dem Volk
zusammenstellen, die mit der Bernfung zum Heidenapostel endet [22,21]. Die
Episode in Bausch und Bogen zu verwerfen gelit nicht an

;
die Stornngen des

Zusammenbangs verrathen dafi der Kedactor an eiiier ihm unbequenien Ueber-
lieferuug lierumcorrigiert hat.
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cler Scliliifi dafi der in Caesarea begonnene ProceB mit der Hin-

ricbtung in Rom endete. Der Redactor der Apostelacten bat fiir

Tragik keinen Sinn. So wie er die Erzahlung gestaltet oder

ricbtiger nmgestaltet batte
,
konnte das Ende nnr sein, dafi der

Kaiser ein ancb juristiscb nngerecbtes TJrteil fallte, zn Gunsten
der yerbafiten Jnden, nnd das, nacbdem nacb seiner Darstellnng

die romiscben Procuratoren nnd Konig Agrippa keine Scbuld an

Panins batten entdecken konnen. Mit dieser Anflebnnng gegen

die kaiserlicbe Jnstiz batte er sicb nm den Erfolg seiner Redac-

tionsarbeit gebracbt nnd den Gegensatz zwiscben Cbristentnm nnd

Staatsgewalt
,
den er lengnet, scbarf nnd drastiscb beryortreten

lassen. So lieB er das Ende des Processes fort. Es ist sebr

cbarakteristiscb, daS er sicb nicbt dazn bat entscbliefien konnen

die Yerurteilnng des Panins dnrcb den Kaiser als Martyrinm zn

yerberrlicben
;

fiir ibn macben nnr die Juden nnd allenfalls ein

scblecbt nnterricbteter Stattbalter Martyrer, aber nicbt der Kaiser.

Mit der sog. neroniscben Verfolgnng bangt der Tod des Panins

nicbt znsammen, nicbt einmal in der an den Grabercnltns an-

kniipferiden Legende. Jene Yerfolgnng war eine brntale MaBregel

der Coercition, die gegen die Peregrinen in Rom scbonnngslos ein-

scbreiten konnte, sonderlicb wenn es keine Standespersonen waren;

Panins war romiscber Bllrger nnd bat den Ricbter, anf den er

Ansprncb batte, gefnnden. Er wnrde in Eolge eines jiidiscben

Anfrnbrs in Jernsalem yerurteilt, obne daB das formelle Recbt

dabei yerletzt wnrde; die yon Nero gemarterten Christen sollten

Brandstifter in Rom gewesen sein nnd warden so zn sagen im Yer-

waltnngswege beseitigt. Wo ist da ein Zusammenhang znfinden?

Yon der Missionstatigkeit des Panins in den Jahren yor der

zweiten Reise nacb Jernsalem ist so gnt wie nicbts bekannt.

Scbriftsteller ist er erst nacb 44 geworden; alle seine Briefe sind

zwiscben 44/46 nnd 57/68 gescbrieben.



Die „Sclio6“- Oder „Kiiiesetzung‘%

eine angelsachsisclie Verlobungszeremonie.

Von

Fritz Rocdei’.

Mit einer Tafel.

Vorgelegt in der Sitzung yom 20. 01ctol)er 1907 von L. Morsbacli.

Wahrend meines letzten Aufenthalts in England, den icli dazu
benntzte, aus den illuminierten Hss. des Britisclien Museums
Miniaturen fiir den II. Teil meiner „Eamilie bei den Angelsachsen“
zu sammeln, nahm ich Gelegenheit, auch die mit sehr scbbnen
niustrationen geschmiiokte wertvoUe Hs. Cott, Tiberius B. V ein-

zusehen.

Diese Hs., die in der Mitte des 11. J'abrbunderts gescbrieben
ist, enthalt auf fol. 78 b—86 b eine fabulose Topograpbie des
Orients, die T. 0. Cockayne in seinen ‘Narratiunculae Anglice
conscriptae’ (London 1861) auf S. 33 ff. u. 62 ff. unter der Ueber-
sckrift ‘Be rebus in Oriente mirabilibus’ herausgegeben kat^). Im
Katalog der Cott. Hss. wird auf S. 36 unsere Partie der Hs. be-
sclmieben als: Descriptio topograpbica aliquot regionum etc. in
Oriente (Lat. et Sax.). Multa de monstris, etc. continet, baud
dissimilibus iis quae memorantur apud Solinum, Ctesiam, et in
interpolatis exemplaribns itinerum J. de Maundeville, etc. Imper-
fectus nidetur bic tractatus, fabulisque plenus. Eragmentum aliud
eiusdem libelli extat in codice qui inscribitur Vitellius A. XV.

1) Jetzt neue Edition von F. Knapijo: Das ags, Prosastiick „Die Wunder
des Ostens“, TJeberlieferung, Quellen, Spracbe und Text nacb beiden Handschriften.
Diss., Greifswald 1906. Die Arbeit Itam mir erst zu Gesicht, als der vorliegende
Artikel nahezu volleiidet war.

Max Forsters Aufsatz „Zur altenglisclien Mirabilien-Version“ in Herrig’s
ArcMv Bd. CXYII S. o67 ft', handelt iiber die ricbtige FinreibunH der Scbrift in
die Gescbicbte der Weltliteratur,
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Auf foL 86 a findet sicli eine kunstleriscli ausgefiihrte, sckoii

kolorierte Miniatur, die der verdienstvolle Strutt aus der Hs.

kerauskob und als eine ags. ‘marriage’ bezeicknete. Seine Sepro-

duktion (Horda An5el-cyiinan5
Vol. I Plate XIII Pig. 1 ) ist, wie ick

mick iiberzeugen konnte — abgeseken von der Kolorierung —
dem Original so treii nackgebildet, dafi ick kier lediglick auf sein

Buck oder meine jjFamilie b. d. Ags.“ S. 31 verweisen kann. Im
Gegensatz zu Strutt und Priedberg, Reckt der Ekesckl. S. 34

Anm. 6 war ick allerdings der Ansickt, der ags. Kiinstler kabe

eine Verlobung darstellen wollen.

Dem widersprach P. Liebermann in einer Bespreckung meines

Buckes (Engl. Studien Bd. XXVII S. 294), in der er gegenliber meiner

Meinung geltend mackte, daB der die Prau Empfangende mit

nackten Beinen und Wanderstab, folglick als Premder dargestellt

sei, nickt als engliscker Brautigam, den Sippe oder Biirgen um-

geben muBten; auck sckeine die Prau gezwungen zu werden; end-

lick fekle jede Spur des Wettvertrages, der dock nickt mit der

Braut selbst gemackt wurde
;
der Maler kabe also ein ^ifan^ nickt

for^ifan darstellen wollen. Diese Bedenken Liebermanns veranlassen

mich, meine friikere Bekauptung in gewisser Weise einzusckranken.

Zii besserem Verstandnis — namentlick auck der folgenden

Ausfukrungen, die den Beweis erbringen sollen, daB die „SckoB-

setzung" einen Bestandteil des ags. Verlobungsaktes bildete —
gebe ick kier den Passus unserer Hs., den der Maler iUustrieren

will, foL 85 b (zweite Spalte): Hoc genus kominum multos uiuit

annos
|1
homines sunt benigni & siqui ad eos uenef

||
cum mulierib:

eos remittunt. Alexander
|1
ante macedis ^). cum ad eos ueniss&

mirat’
||

e. eoru humanitatem nec uoluit eis nocere H
nec ultra uoluit

occidere,
||

(Vgl. Cockayne, Narr. S. 66 § XXXI; Verf., Pamilie

b. d. Ags. S, 181 und Knappe, a. a. 0. S. 62). Die ags. IJeber-

setzung, die in der Hs. jedesmal auf den einzelnen lat. Paragrapken

folgt, lautet: Bis wannpcynn (sic!) lifad fela ^eara 1 hi syndon\\

fremfulfe menn. 7 5?// hmjlo mann
||

to him cymcd Jjomie ^yfad hi him

%Dif
11

(BT hi hine omve^ Icetan, Se macedonisca
||
alexander pa Sa he

him to com pa loces
||
he ivimdriende Jiyra menniscnysse

||
ne wolde he

hi cwellan ne him nawiht g lades don, (Vgl. Cockayne, a. a. 0. 38;

Verf., a. a. 0. und Knappe, a. a. 0. 62 f.)

Es liegt nake anzunekmen, daB der ags. Illuminator bei der

bildlicken Wiedergabe dieser keidniscken Sitte an die Porm dackte,

in der eine angelsacksiscke Frau einem Manne „gegeben“

1) Knappe, a. a. 0. S. 62 bessert Macedo.
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Oder verlobt warde. Allerdings konnte der Brautigain, der durch

die nackten Beine und Eiifie und dnrch den Wanders tab als Land-
fremder kenntlicli gemaclit ist, nicht von seiner Sippe und seinen

Biirgen umgeben sein, wie es bei der ags. Ycrlobung obligatorisch

war; nnd ans diesem Grrunde dtirfen wir nnsere Miniatnr nicht

einfach als eine getreue, alle Hauptmoinente enthaltende Dar-

stellnng der ags. Verlobnngszeremonie bezcichnen.

Die Ansicht Eriedbergs (Beebt der Ehe.scli]. S. 34 Amn. .5),

dab die beiderseitigen Verwandten anf dem Bilde zu sehen

seien, laBt sich kanm verteidigen. Eine Betrachtung der {il)rigen

Miniaturen, die nnsern Text illnstrieren, bestatigte mir, daB der

die Frau empfangende Mann von dem Maler ohnc Zweifel als

sippeloser Fremdling gefafit -warde. Anf dem Bilde zu § XXI
(Cockayne, a. a. 0. S. 65 n. 30 f. nnd Knappo, a. a. 0. S. 56 f.)

in der ersten Spalte von fol. 83 b ist der 'fmiidrft hi/mu's uumii’,

der von den Umnenschen iiberlistet nnd getfitet wird, wie unser

Brautigam halbnackt, indem er nnr ein kurzes Obergewand tra’gt,

seine Knie und Beine entbloBt, seine Fiifie allerdings, wie es

scheint, beschuht sind. Die Nichtfremden, die freien Volksgenosscn
— die Monstra nnd Halbnienschen kommen natlirlicb nicht in

Betracht — tragen z. T. lange, liber die Knie roichende Ober-
gewander, oder Schuhe, oder Eiemen um die Beine.

Wenn wir nun jenes Moment im Auge behalten, dafi der
Brautigam als „frenndloser“ Mann nicht im Kreise seiner Magen
auftreten konnte, so behiilt das Bild ineiner Ansicht nach im
ixbrigen seinen Wert fiir die Keuntnis der ags. Verlobnngsfeier-
lichkeit: der Umstand, dad der Mann der Frau die Hand reicht^),

nnd die Tatsache, dab einer der Sippegenossen der Fran einen
Becher in der Hand hat, der den zum „Beweinen“ dcs Vertrages
nb'bigen Trunk enthalt, beweisen, daB die beiden Parteien in feier-

licher Weise unter Beobachtnng symbolischer Rechtsformen einen
Akt voUziehen, den wir ohne Bedenken aLs Verlobung deuten
diirfen.

Und nun erhalt meine Auffassung eine wertvolle Stiitze dnrch
das Faktum, dab noch ein anderer ags. Illuminator jene heidnische
Sitte in eine ags. Verlobung umgedeutet hat, indem er — unter

1) In nieiner „I'annlie b. d. Ags.“ S. 32 babe ich daraiif liingewiescii, daS
urspriinglicb niir Verio ber nnd Brautigam sicb die Hand i-eichten und
dnrob flandscblag verspracben, ilire Verpfliclitungen zu erfflllen. Daber wird
„verloben‘‘ durob (ie)liandfwstan (eigentl. „durcb Handscblag konmiendieren, ver-
sprecben") wiedergegeben. Sermo in festis Marie, Kluge, Ags. Leseb.'- S. 88, 41:
For ]>eh Jieo losepe ^elicmcifcest tmrc, ...

’
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den yersdaiedenen symbolischen Handltiiigen, die eine ags. Ver-

lobuBgszeremonie begleitet haben mogen^ answablend — demselben

Passns unserer Weltbescbreibnng eine S c h o B - oder Knie-
s e t z u n g als Illustration beigab.

In der Hs. Gott. Vitellms A. XV, die ja den Beowulf mid

die Judith enthalt, findet sich auf ful. 98 b'—106 b (neuer Zahlung)

eine andere, allerdings nur ags. Version nnseres Stiickes, die bis

§ XXXIII incL (nach Cockaynes Bezeichiiung) reicht. Der Katalog

der Cott. Hss. beschreibt den uns bier interessierenden Teil der

Hs. auf S. 381 folgendermafien : Descriptio fabulosa Orientis, et

monstrorum quae ibi nascuntur
;
cum figuris male delineatis

;
capite

et calce mutila : baud diuersa ab ilia (Latinis exceptis quae in hoc

codice desunt) quam exhibet codex qui inscribitur Tib. B.V.

Cockayne legte seiner Ausgabe Tib. zu Grrunde und verzeichnete

aus VitelL die wichtigsten Varianten^).

Die AuBenrander letzterer Hs., die ja bekanntlich bei dem

Brande yon 1731 stark gelitten hat, sind sear beschadigt. Die

Miniaturen (nur unserem Traktate beigefligt) sind kunstlos

und roh ausgefilhrt — in ihrer Konzeption z* T. recht verschieden

von denen in Hs. Tib.^).

Ich gebe zuniichst eine gonaue Kopie des betreffenden Ab-

schnittes aus ViteU., indem ich fehlende Buchstaben durch Punkte

ersetze; fol. 106 b oben:

.... an^ cyn lyfad fela
||

. . ara 1 hy syndon
j|

. men

lif jl
. . ylo^ ‘man ht to cynuP . ^^ifact hy Mm ivif

||
. . hy Une

oimei Ice H . en, 8e mace^ donisca
||

. . exander J)a he him
||

. com

J)a tvces he wnn
1|
drende hyra meanisc nesse ne wolde lie

||
hi cioellan

ne him nan lad^ on^,
||

1) Letzter Griindstrich eiiies m noclx zu erkennen. 2) remfiiUe ganz dent-

licli. 3) y verstiinuneltj von w nocli Ttest vorlianden. 4) so Hs., niclit cipned,

wie Cockayne best. 5) Rest eines n noch erkennbar. C) ma selir undeutlich

und verwischt. 7) o noch sicker zu lesen. 8) so Hs., nicht lajj, wie Cockayne

schreibt. 9) so Pis.

Mit Hlilfe der Lesungen in Tib. laBt sich folgender Text her-

stellen: nijancyn lyfad fela [^e]ara 7 hy syndon [f]remfidle men]

^if [hiv]ylc mon Mm tdcymd, [/)onne] yfad hy him ivd] [^^‘] hy hine

1) Spater verglich A. Holder beide Hss. mit einander und stellte die ab-

weicbenden Lesarten zusammen, Anglia Bd. I S. 331 if. Jetzt hat Knappe die

beiden ags. Versionen imd den lat. Text unverkurzt abgedruckt. Meine eigenen

Lesungen und Bemerkiingeu beruhen auf Autopsie der Hss.

2) Vgl. R. Wiiiker, Geschichte der engl. Litt. (1S96), S. 72 : Reproduktion

einer Seite aus den jj’Wundern des Ostens“ nach Hs. Vitell.



304 Fritz Roeder

oinve^ l^[t]en. Ss macedonisca [al\exander, Jxl he him [t\dcum, Jt i tires

liE tvundreude hyra memdacnesse, ne tcoWe lie hi civellan, tie Mm nan

Ifut [diun.

Nebeu dem Text tefindet sich die beigegebene, in Original-

grofie xeproduzierte Miniatnr. Die Kopfe der beiden Personen,

besonders der Prau, sind bescbadigt. Die Deutung des Bildes

inacbt keine Scbwierigkeiten : Der Premdling
,

auch bier —
wie es scbeint — balbnackt nnd in sitzender Stellnng befindlicb,

hat sich die Fran, die ihm von dem heidnischen Volke „gegeben“

wil’d, anf den SchoB oder auf die Knie gesetzt nnd hiilt sie mit

den Armen nmschlimgen. Die S c h o B

-

oder Ivniesetznng
nnd das Umfangen mit den Armen geboren zn den Formen

der Adoption, welcbe die Aufnahme in den engeren Kreis der

Hausgenossenschaft (SchoB, Bnsen) znm Ausdruck bringen, ent-

sprechend der Aufnahme des nengeborenen Kindes dnrch den

Vater (Schroeder, Deutsche Rechtsgesch/ S. 68). Der Verlobung

geben sie die Bedentung eines familienrechtlichen Aktes nnd be-

zeichnen, daB die Fran in die Gewalt des Mannes kommt, der sie

wie ein Kind annimmt.

J. Grimm hatte in einer Anzeige der ‘Ancient Laws and In-

stitutes of England’ in den Gott. gelehrt. Anzeigen 1841, S. 356

(oder Kleinere Schr. Bd. V S. 319) anf Grnnd von iEthelberhts

Ges. 83 behauptet, daB die Angelsachsen, wenigstens die Iventer,

sich bei feierlichem Verlobnis der SchoBsetznng bedienten: er

faBte namlich in sceat heicyddod als „eine formlich einem

anf den SchoB, in den SchoB {scmt = sinus, greminm) verlobte

Jungfrau", wahrend Price ‘betrothed in money’ nnd Schmid ‘um

Gut verlobt’ iibersetzt hatten. Zngleich wies er dai’anf hin, daB

die schwedischen Volkslieder Beispiele dieses Knie- und SchoB-

setzens haben (Belege in den „Eechtsaltert.“'^ 433, Bd. I S. 598

und von Amira, Eordgerm. Obligationenrecht Bd. I S. 635). An
der Interpretation des sceat = sceaiif), sc(Bt{t) „Geld‘‘, BGnt"
(jSchatz") hielt Schmid in der 2. Aufl. seiner „Gesetze d. Ags."
fest; „von dem Gebranche der SchoBsetzung findet sich aber bei

den Angelsachsen meines Wissens nirgends eine Spur" (a. a. 0.

S. 9 in der Anm. zn Gesetz 83). Auch Weinhold, der die SchoB-
setznng allerdings zu den Heiratsgebriiuchen stellt, hielt das von
J. Grimm angefiihrte ags. Zeugnis fiir zweifelhaft (Deutsche Frauen^*

Bd. I S. 349 Anm.), und F. Liebermann iibersetzt iEthelberhts
Ges. 83: y/ Mo (namlich „eine Jungfrau“) oprum mcen in

sceat hewtjddod sy, iXX. scillinyi ^ebete. „Wenn sie einem anderen
Manne in [Brantkanfjgeld verlobt ist, bilBe er [auBerdem diesem
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Brautigam (?)] 20 ScLillinge^^ („G-esetz:e d. Ags.“ Bd. I S. S). In

Uebereinstimmung mit der Deutnng Schmids und Liebermanns

habe ich danii in meiner ^.Familie b. d. Ags." S. 34 Anm. und 73

Anm. behauptet: es sei nicht bewiesen, daJB die Schobsetzung bei

der ags. Verlobung gebrauchlicli war.

Zu jener Zeit kannte ich die Miniatur in Hs. Vitell. und die

folgenden sprachlichen Zeugnisse noch nicht.

1. In der Bushworth-Grlosse zum Matthaus wird cap. I, 18:

Cum esset disponsata mater eius Maria loseph, . . . libertragen:

Jm J}e Ino wa^s beioedded I hefest I in sceat ale’^d his moder maria

iosefae . . . (W. Skeat, The Gospel ace. to S. Matthew etc., Cam-
bridge 1887, S. 27). Desponsare — in sceat dlec^-cn „in den SchoB

(nieder)legen ^^5 „verloben“ lafit sich vergleichen mit altisL bera^

lekta d shanty gebraucht von der Zeremonie, durch die ein Kind
legitimiert oder eine Person adoptiert wurde (Bosworth-T. unter

sccat lY und Cleasby-Yigfusson, Icel. Diet, unter shaut 3) ^).

2. Napier, Old English Gl. 1 (Ms. Digby 146), 4565: despon-

saret, besceatwyrpte] ebenso 2 (Ms. Royal 6. B. YII), 346. Die-

selbe Stelle aus Aldhelms ‘De laud, uirginitatis’ (Giles, Opera

Aldh. S. 64 Z. 7) wird in Hs. H (Ms. 1650 in der Kgl. Bibliothek

in Brussel) glossiert: disponsaret (gl. spopondit). besceat . vurpte

(ed. Bouterwek, Zeitschr. f. d. A. Bd. IX S. 511). Napier sagt

a. a. 0. S. 118 in der Anm. zur GIo. 1, 4555: “The vb. (namlich

hesceahvyrpan) is ev. connected with sceatt in the sense of ^Braut-

kaufgeld’ (cp. Laws of .^thelberht of Kent, 77 and 83). In H. it

is wrongly printed besceat . wurpte^ whence Leo gets two verbs,

hesceotan and zou^pan, both meaning ^spondere, desponsare’”.

Gegeniiber Napiers Erklarung miissen wir meiner Meinung

nach jetzt, nachdem ich durch die Miniatur in Yitell. und jene

Rushworth-Glosse die SchoBsetzung als ags. nachgewiesen habe,

annehmen, dafi in besceativyrpan mchi sceat{f), sondern „ SchoB"

steckt, daB wir also besser hesceahvyrpan schreiben. Dieses Yer-

bum weist auf denominale Bildung. Wir durfen sagen: Noch vor

der Zeit des Umlauts gab es bei den Ags. ein Substantivum

1) Zu S. 30 Alim. 1 meiner „Familie b. d. Ags.^^ trage ich hier noch fol-

;gende Ausdriicke fur „Yerlobeii“ nach : hefeestan ^fasten, entrust, commit, commen-

dare’ und l)efmstnian] letzteres Wort glossiert unser desponsata in den Lindis-

farne Gospels, wo — abgesehen von betveddian — auBerdem noch die Yerba

hebeodan u. betcecan zur Glossierung verwandt werden (W. Skeat, a. a. 0.). Alle

diese Ausdrucke hezeichnen, daB die Braut durch die Yerlobimg dem Manne als

Herrn anvertraut, seiner Mundschaft unterstellt wird. Oben ist schon {^e)hand'

feeStan belegt worden.
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*sccativui2)i „SclioBsetzmig“ (vgl. ags. wi/rp — alicl. wiirf <

raid aueli nocli vor der Zeit des f-Umlaxits wurde daraus einVer-

bnm *(J)i)-sccut-im-pJun gebildet, denn die Bildungsweise der

schwaclien Verba der ersten Klasse ist nach der Zoit des i-IJm-

iaats und des Scbwtindes von j in -Jan niclit melir prodnlitiv

(Neubildungen warden dann nacb der 2. IClasse, der „lebendigeii“,

gesciiaffen). Hiermit bekommt man einen spiitesten Terminus fur

das Verbum, das im 6. Jalirbunderfc wohl schon vorhanden gewesen

sein muB. Das Verbum setzt aber notwendig das Substantivum

voraus, das man spatestens ftlrs 6. Jabrbnndort der Spraclie zu-

schreiben darf^). Icb glanbe, diese Argumentation ist durcliaus

plausibel, wabrend icli nicht wiidte, was ein hc-m‘nt{f)-ioyr])im ur-

spriinglicb bedeiitet baben sollte.

Hall und Sweet geben unser Wort nicbt, wabrend Boswortb-T.

unter wyrp ‘recovery’ ein he-sceat-wyrixin (mit kurzem Diphthong)

obne weitere Bemerkung verzeicbnet.

3. Cleopatra-Gl.^ Wrigbt-W., Vocab. I Sp. B8G, 1 : Despondi,

ymcmtivyrye. Auf Grund dieses Beleges gibt Hall in seinem

Wbrterbucbe: yiscaahoyrpc ‘despondi’; Sweet
:
{y)-ncirat-icyrimn{}i—i(i‘}\

‘betroth’ Gl.
;
Boswortb-T. verweist auf unsere Stelle unter Sfbat

IV (er fiibrt ein le-sceut-ioyrimn noob einmal an der oben genannten

Stelle unter imjrp zusammen mit Oc-scad-wyrpun, bier also mit

kurzem Diphthong, an). Napiers Ansicbt (a. a, 0.) entspricbt na-

tiirlicb seiner Auffassung von be-scmt-ivytpmi, wabrend Hall, Sweet
und urspr. aucb Boswortb-T., wie ibre Quimtitatsbezeicbnung zeigt,

offenbar an eine Bedeutung „schoBwerfen, ~ setzen“ gedacbt
baben.

IJnsere Glosse iibertragt despondi in II. Reg. cap. Ill, 14:

Misit autem Dauid nuntios ad Isbosetb filium Saul, dicens: .Redde
uxorem meam Micbol, q^uam despondi mibi centum praeputiis Pbi-
listbiim. Fiir ^e-sceat-ioyrjpcm miissen wir ein urags. ^^i-Hceut-ionrjyan,.

von dem Substantivum *scmi-iourpi abgeleitet, ansetzen.

Nachdem unsere IJntersucbung so weit zu einem gesicberten
Resiiltate gefiibrt bat, drangt sicb uns ganz von selbst die Rrage
auf, ob wir in der Interpi'etation von iEtbelberbts Ges. 83 nicbt
zu der alten Grimmscben AnfFassung von ‘in sccat heioyddocV — „in

den ScboB verlobt" zuriickkebren miissen.

Piir ibn war entscbeidend, dafi es an unserer Stelle sceat und

1) Alois Pogatsclier tat anf meine Aiifrage in seiner gewolniteu
liebenswurcligen Weise diese scliarfsinnige und ftir das Eudresultat meiner Untor-
sucliung uberans wichtige Beutruig des Verbnms iesciaitai/rpau beigestciiert.
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nicht sccBi{t) lieiBt. Doch mocMe ich bei einem Texte wie dem der

Gresetze iE/s, der mannigfaclie, nicht im einzelneii zn kontroUierende

Wandlungen erfabren bat, kein zu grofies G-ewicbt legen anf die

Beobacbtung, dafi mit Ausnabme des Gren. Plnr. sceatta (Ges. 33)

liberal! m gescbrieben wird: Sing. Acc. sccet (77,1; 78; 79), Instr.

Semite (30; 31); Plur. Gen. semtta (16; 69; 60; 72), Acc. sccetUis

(72, 1) — d. b. in Pallen, wo obne Zweifel smt{t)^ scecd{f) = „Skatt,

Geld, Pabrhabe, Brantkaufgeld^^ vorliegt (ygl. Liebermaiin im

Worterbneb zn den j,Gesetzen d. Ags.“ nnter sceait iind W. Gorne-

mann, Znr Spracbe des Textus RofFensis. Diss., Berlin 1901,

S. 17 f.). Palls niebt andere Argumente stiitzend binzukommen,

diirfen wir deswegen allein nnser sccat von jenen obigen Pallen

niebt trennen und = sceat setzen. Trotzdem icb nim weiter nnten

iiacbznweisen gedenke, daJS die SeboBsetzung bei den Kentern flir

die spatags. Zeit bezengt ist, bin icb jedoch der Ansiebt, da6 wir

in JEtbelberbts Ges. 83 an der TIebersetznng „in [Brautkaufjgeld

verlobt^^ festbalten miissen.

TJnter den 'domas'^ JiU ^deWn'hi cynin-^^ bandehi die Ge-

setze 31 nnd 77—84 vom Brautkanf. Ges, 31 lautet; 5?/ friman

wid fries marines ivif ^eliyp, his werydde ahic-^e 1 oder icif his a}^enum

Semite hej^etel Scent oSrum cet \]i\am (Hs. pam) gebren^e. nWeim eiu

Preier bei eines freien Mannes Weibe liegt, zable er [ibm] mit

seinem Wergelde nnd besebatFe ein anderes Weib fiir sein eigenes

Geld und filbre es jenem aiideren beim“ (Liebermann, Gesetze

Bd. I S. 5). Von der Grnppe der Bestimmnngen 77—84, die ein

znsammenbangendes Ganze bilden, branebe icb Gesetze 78—81 bier

niebt im Wortlant anznflibren: sie entbalten vermdgensrecbtliche

Bestimmnngen fiir den Pall, dafi eine recbtsgiiltig gescblossene

Ehe dnreb Tod des Mannes oder Sebeidung getrennt wird. Audi

Ges. 84 bat bier kein besonderes Interesse fiir nns. In Ges. 77

wird bestimmt: 5?/* mo7i ^ehi'^eS^ ccapi yeeapod sy^ "yif hit

nnfacne is, jjWenn jemand eine Jungfrau [zur Ebe] kanft, sei sie

dnreb [Brantjkanfgeld [giltig] erkauft, falls das [Eecbtsgescbaft]

untrligeriscb ist'^ (Liebermann, a. a. 0. 7). Ges. 77, 1: ji/ hit

ponne facne is^ ef[t] Jjmr cet ham ybren^e, 1 him man his semt a^efe,

,,'Wenn es jedocb trtlgeriscb ist, da bringe er [sie] wieder nacb

[ibrem] Heimatsbanse, nnd man gebe ibm sein [Brautkaufjgeld zn-

riick [von seiten ibrer Sippej" (Liebermann, a. a. 0, 8). Palls eine

Jungfrau geraubt wird, fordert Ges. 82: 5?/ man mmipmon nede

ymimep : Sam amende L seillin^a 1 eft mt pam amende sinne wiXlan

cetieMc^e. ^^Wenn jemand eine Jungfrau gewaltsam entfllbrt, [biiJSe

er] dem Eigentiimer [der Vormundsebaft iiber sie] 50 Scbillinge
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tind erkaufe nacblier von diesem Eigentiimer dessen Einwilligung

[zur Ehe]“ (Liebermann, a. a. 0.). Unser Ges. 83, das sclion oben

wortlicb. zitiert isb, setzt den Fall, dafi die Entfiibrte einein an-

deren Manne Hn sceat' verlobt war.

Die Gesetze sagen klar nnd dentlicb, daB die vertragsmaBige

EbescblieBnng durcb Zablung des Brautkanfgeldes, des Ksccct(ty oder

‘rdi'ij;’, erfolge; in jeder der Bestimmtingen finden wir den Hinweis

daranf. Da dilrfen wir bei dem Iniappen Stil der ‘dovias’, in denen

jedes Wort mit bestimmter Absiebt gewablt und nnentbehrlich ist,

nicbt annebmen, der Gesetzgeber babe durcb die Eormel ‘in sceat

hewyddod' pleonastiscb nnd floskelbaft auf die Sitte der ScboB-

setznng Bezng nebmen wollen: ibre Bedeutung ist docli dazu yiel

zu nebensacblicber Art. Unter diesen Bestimmungen iiber den

Brautkauf bilden die Gesetze 82 nnd 83 znsammen mit 84 eine

Einbeit: sie bebandeln ibre Materie, Entfiibrung einer Jnngfran,

indem sie in folgender Weise gliedern:

1. Eine Jungfrau wird geraubt, und nacbtraglich erkauft der

Entfiihrer die Einwilligung des Vormundes-

2. Der itaub einer Jungfrau, die scbon einein anderen Manne
‘in sceat hewycltlod', d. h. in Brautkaufgeld, durcb Bezablung des

Kaufpreises recbtsgiiltig verlobt war, erwirkt eine ExtrabuBe —
wobl an den Brautigam.

3. Die Geraubte kebrt zu ibrem Vormunde zuriick.

Wenn wir also in dieser Weise ‘in scent hewyddod' nicbt als

einzelnen Ausdruck aus dein Zusainmenhange berausreiBen, sondern
innerbalb des organiscben Ganzen, in dem es seine beabsicbtigte

Stellung bat, zu versteben sucben, konnen wir gar nicbt anders
interpretieren, als wir oben getan baben.

iEtbelberbts Ges. 83 kann nicbt als Beweis fiir die Existenz
der ScboBsetzung als Verlobungszeremonie bei den Ags. in An-
sprucb genommen werden. Die letzteren Erwagungen baben aber
trotzdem einen verbaltnismaBig breiten Raum einnebmen miissen;
denn waren wir zu einein gegenteiligen Eesultate gelangt, so batten
wir die ScbluBfolgerung zieben konnen, daB die ScboBsetzung bei

den Eentern scbon im Anfange des 7. Jahrbnnderts Sitte war.
TJnsere sicberen Zeugnisse fiibren uns nicbt so weit zuriick,

wofern sie nur als beweiskraftig herangezogen werden fur die

Zeit, aus der ibre Ueberlieferung datiert. Aus ibnen ergeben sicb

folgende Anbaltspunkte fiir den lokalen und zeitlicben
Geltungsbereicb der ScboBsetzung.

1. Die einzelnen Stiicke der Hs. Cott. Vitellius A. XV geboren
nicbt derselben Zeit an. Den Grundstock des Codex bildeten der
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Beowulf und die Judith, die uuis Jalir 1000 geschrieben sind. Die

vorgehefteten spatags. Denkinaler verlegt Henry Ward, Catalogue

of Romances in the Brit. Mus., Bd. II fLondon 1893) S. 1 in das

11. und 12. Jahrliundert. Was speziell unsere Blatter, foL 98 b

bis 106 b, betrifpt, wird man nicht feblgehen, wenn man ibre

Niederschrift dem Anfange des 11. Jahrhunderts oder einer etwas

spateren Zeit zuweist. Die Sprache des Denkmals ist nicht alter

:

nach Knappes IJntersuchungen (a. a. 0. S. 40 if.) zeigt sie den

spatwestsachsischen Typus der iElfiuc-Periode
;

ich wurde sagen,

es ist die Sprache der ersten Haifte des 11. Jahrhunderts, und

zwar mehr nach der Mitte als nach dem Anfange des Jahrhunderts

hinneigend. Damit stimmt die Behauptung R. Wiilkers liberein,

das Denkmal sei kaum friiher als um die Mitte des 11. Jahr-

hunderts entstanden (Grundrih der ags. Litt. § 626). Wir diirfeii

ohne Bedenken annehmen, dab die Miniatur gleichzeitig mit der

Mederschrift des Textes hergestellt ist, daB sogar Kopist und

Illustrator dieselbe Person waren. Die Miniaturen sind so grob

und talentlos gezeichnet, daB man an eine Arbeitsteilung zwischen

einem Kopisten und Illustrator kaum glauben kann. In dieser

Weise hatten wir fiir unser Bild eine ziemlich feste Zeitbestimmung

gewonnen, namlich die Mitte des 11. Jahrhunderts.
Einen SchluB auf die landschaftliche Verbreitung der

SchoBsetzung mochte ich aus dem vorliegenden Zeugnis nicht

ziehen. Knappe (s. oben) behauptet, die Sprache unserer Hs. (und

aiTch des Ms. Cott. Tib.) sei spatwestsachsisch
;

die Spuren ang-

lischer Schreibung, die sich in beiden Eassungen nachweisen lieBen^

legten die Vermutung nahe, daB die Sprache des Originals vielleicht

anglisch war. „Das Denkmal ist dann spater in die westsachsische

Schriftsprache iibertragen worden, wobei mehr oder weniger ang-

lische Eormen stehen geblieben sind^^ (a. a. 0. 41). Es wiirde nun

unmethodisch sein, aus diesen sprachlichen Beobachtungen die

Folgerung abzuleiten, daB die SchoBsetzung westsachsische oder

— wenn wir annehmen, die Miniatur habe sich schon in der yon

Knappe postulierten anglischen Vorlage befunden — anglische

Gepflogenheit gewesen ware. Unser Traktat kann ja genau in

der Form, wie er yorliegt, von einem Schreiber durchaus beliebiger

und unbekannter Provenienz mechanisch kopiert, aber mit originalen

Miniaturen ausgestattet sein. Viel Wahrscheinlichkeit hat aller-

dings solch eine Annahme nicht fiir sich, zumal da sich Alter der

Sprache und Alter der Schriftzhge ungefahr zu decken scheinen;

immerhin ist jene MogHchkeit doch nicht unbedingt von der Hand

zu weisen, und ich begniige mich bei diesem Punkte um so ehex'
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anit einem ‘non liquet’, als die ilbrigen Zeugiiisse die Liacke ans-

fiillen werden.

2. Die Interlinearglosse zum Mattliaus-Evangelimn im Rusli-

worth-Ms. ist ihrem Gresaantcliarakter nach inerciscli und gekort

der zweiten Halfte des 10. Jahrkunderts an. Die Spraclae

des Priesters Farman, der unsere Glosse ina Kloster Plarewood aan

WharfeAusse, saeben engliscke Mealen nordnordostlacla von Leeds

am 'West-Eiding von Yorkshire, also schon auf nordhiraaibrischem

Gebiete, verfafite, zeigt nach E. M. Browns Untersuchuaigen ge-

wisse Merkmale, die darauf schliefien lessen, daB seine Heimat

aaacht in einer an Kent anstoBenden Gegeiad des

llittellandes lag (vgl. K. D. Bialbriaag, AltengL Eleaaaentarbuch

S. 10 und E. M. Brown, Die Sprache der Rnshworth-Glossoia u. s.w.,

Diss., Gottingen 1891 S. 83). Kun aibersetzte allerdings .Farman

— wie E. Schulte an seiner „Daatersuchiang der Reziehung der

ae. Matthausglossc im Eushworth-Mannskript zn dean lat. Text

der Handschrift'', Diss, Bonn 1903, nachgewic,seaa hat — den ihm

vorliegenden geaiaischt-irischen lat. Text des MatthausevJingeliiams

nioht selbstandig aaen, sondern paBte ihm vielmelir eine filtere

Glosse an, die auf einer reineia Vulgata von der Art des Liaa.dis-

farne-Textes beruhte. Auf Grand dieser Theorie ea'kliireaa sich

die Spuren sachsischen Dialektes, die sich in der anerciseheai Glosse

Anden. Selbst wenn war aber den Fall setzen, der mercasche Be-

arbeiter der sachsischen Glosse fiagte die Wendung ‘in sccat rdcyV

nicht selbst hinzu, sondern eaatnahm sie seiner Vorlage, so koaanen

wir dock wohl eben aus dor Taitsache, daB er diese Debersetzung

beibehielt, die Folgerung ableiten, daB ihm die Sitte der SchoB-

setzung aus seiner Heimat bekannt war : andeamfalls hiitte er sich

ja mit der Uebertragung ‘hewcdded I bcfeiff begniigen koaanen.

3. Das Verbum he-scsat-wurpan ist in den Aldhelaai-Glossaren

der Digbj-Gruppe belegt, namKch in den Hss. (benannt nach Na-
piers Vorgang):

H = Ms. 1650, Briissel;

D = Ms. Digby 146, Bodleian Library;

2 = Ms. Eoyal 6. B. VII.

Es fehlt nur in Glossar 3 = Ms. P. I. 17 der Hereford Cathedral
Library. IJeber das Alter der Hss. und die Verwaaadtschafts-

beziehungen der Glossare zu einander hat Napier in der Preface

1) Ich bemerke nocla einmal ausdriicklicli, daB ick in diesem Alascknitt nur
die Ueberlieferung dor Glossen im Auge habe und noch niclit die Folge-

rungen ziehe, die sich aus der Bildungsweise des Verbums hesceatioyrpan ergeben.
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zu seinen Old Engl. Glosses geliandelt. Beziiglicli der Glossen in

H nnd D verweise ich auBerdem noch auf K. ScMebel, Die Spraclie

der altengliscien Glossen zn Aldhelms Scbrift ‘De Laude Uirgi-

nitatis’. Diss., Gottingen 1907.

Die Glossen in H sind nm die Mitte des 11. Jalirliunderts

gescbrieben
;

die in D etwas spater, also am ScbluB desselben

Jahrbnnderts, nnd 2 verlegt Napier sogar erst in den Anfang des

12. Jabrbnnderts (Schiebel, a. a. 0. S.YII u. Napier, a. a. 0. S.

XIII f.). Mit diesen palaograpMscben Datierungen, die ja immer

etwas debnbar sind, vergleicbe man das Eesnltat der Scbiebel-

scben Dissertation, in der nacbgewiesen wird, daB die Spracb-

formen der Hss. D nnd H ins spate 11. Jahrbundert verweisen

(a. a. 0. S. 59).

Auf Grnnd der Bemerkungen Napiers (a. a. 0. XIII ff.) stelle

icb folgenden Stammbaum der Glossenbss. der Digby-Gruppe auf:

Der westsacbs., aus imgefabr BOO Glossen bestehende Arcketyp

(X), auf den 2 zuruckgebt, wurde von einem westsacbs. Scbreiber

kopiert und bedeutend vermebrt. Diesen neuen Typus (X') kopierte

der Scbreiber von (Y), ein Kenter, der die westsacbs. Eormen des

Originals teils beibebielt, sie teils aber in kentiscbe umwandelte.

Der Scbreiber von H war dann wiederum ein Kenter, wabrend D
wabrscbeinlicb von einem Westsacbsen berriibrt. Auf^diese Weise

erklart sicb, wesbalb H mebr Kentizismen als D entbalt. 3, von

D kopiert, interessiert uns bier nicbt weiter.

Aus dem Dmstande, daB sicb hesceatwyrpan in Glossar 2, das

in keinem Abbangigkeitsverbaltnis zu H und D stebt, findet,

miissen wir scblieBen, daB der westsacbs. Verfasser von(X) dies

"Wort scbon als Uebertragung von desponsare verwandt batte.

Die spateren, kentiscben Scbreiber von (Y) und H batten keine

Veranlassung, diese Glossierung auszmnerzen, weil — diirfen vnr

argumentieren — auob ibnen die ScboBsetzung als Verlobungs-

zeremonie gelaufig war. DaB der westsacbs. Bearbeiter von D
das Wort beibebielt, yerstebt sicb von selbst. Die Komposition

Kgl. Ges. d. Wto. Naclirloliten. Philolog.-Mstor. Klasse 1907. Heft 3. 21
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des Verbums iet so durcbsichtig, daB den Grlossatoren die ur-

spriinglicbie Bedeutmig des Ausdrncks klar sein muBte.

Weniger befriedigend laBt sick die Frage beantworten, fiir

welcbe Zeit unsere Grlossen beweisend sind. Obne Bedenken

diirfen wir natiirlicb iiber die Zeit ibrer vorliegenden Ueberlieferung,

das Ende des 11. und den Beginn des 12. Jabrbunderts, bis in die

spatags. Zeit zuriickgeben: der oben gescbilderte Entwicklungs-

gang der Gilossare der Digby-Grruppe wird sicb iiber einen gewissen

Zeitabschnitt erstreckt baben, den man nicbt zu kurz bemessen

darf. Der Versucbung, die Glossen nock weiter zuriickzudatieren,

will ick nickt nacbgeben, trotzdem wir uns daran erinnern miissen,

daB man Aldkelms ‘De laude uirginitatis’ sckon vielleickt nock

zu Lebzeiten des Dickters oder kurz nack seinem Tode glossiert

bat : finden sick dock sckon in dem Corpus-Glossar aus dem Beginn

des 8. Jabrbunderts (vgl. J. H. Hessels, An Eigbtk-Century Latin-

Anglo-Saxon Glossary, Cariibridge 1890, S. IX) Aldkelm-Glossen

(Xapier, a. a. 0. S. XII und Anm. 1).

4, B'ur die Oleopatra-Glossen^ (= No, XI bei Wrigkt-'W,,

Vocab.) liegt meines Wissens nock keine spracblicke XJntersuckung

vor. Die Hs. stammt aus dem 11. Jakrkundert.
Zieken wir das Fazit unserer TJntersuckung. Die deno-

minale Bildungsweise der Verba he- und ^e-scSat-
ivyrpan, die ein Substantivum *sc6at-wyrp als vor-

kanden voraussetzt, beweist, daB die Ags. oder
ags. Stamme die SckoBsetzung als Verlobungs-
zeremonie sckon im 6. Jakrkundert kannten, ja daB
sie diese Sitte wakrsekeinlick vom Kontinent mit-
gebrackt batten. In spaterer Zeit ist die Einrick-
tung durck die Ruskwortk-Glosse und die Glossen
der Digby-Gruppe bezeugt fiir Mercien — wenig-
stens mit groBer Wakrsckeinlickkeit, und zwar
fiir den mittleren oder nordlicken Teil — in der
zweiten Halfte des 10. Jakrhunderts und in spat-
ags. Zeit auck fiir Westsacksen und Kent. Die
Miniatur und die Cleopatra-Glosse lassen den
SckluBzUj daB diese symboliscke Handlung inge-
wiss en Teilen Alt englands nock kurz vor dernor-
manniscken Eroberung iiblick war. So diirfen wir
— alle diese Tatsacken neben einander stellend —
unbedenklick sagen, daB die SckoB- oder Kniesetzung
eine gemeinags. Institution gewesen ist.

Damit ist eine Hypotkese gefallen, deren Aufstellung ick zu
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eiiier Zeit, als icli die Eushworth-Grlosse fiir das uns am weitesten

riickwarts ftihrende Zeagnis Welt, wenigstens erwogen hatte: daB

die SckoBsetzimg sich vielleiclit als Tlebertragung einer
nordischen Grepflogenheit darstelle. Immerhin scHen

mir schon damals einer solcken Annabme gegenliber beacMenswert^

daB die ScbioB- oder Kniesetzxmg — woblverstanden als Yerlobiings-

zeremonie — bei den Volkern indogermanischer Herkunft nicht

xinbedingt auf die Skandinavier (genaner die Scbweden) be-

schrankt ist.

J. Grimm weist in den Recbtsaltert.^ 433, Bd. I S. 698 daranf

kin, dafi bei den alten Indern anf dem reckten Knie Kinder oder

Sckwiegertockter sitzen diirfen, die Brant oder Gemaklin aber anf

dem linken. In jjBisckmas Gebnrt^^ sagt der Konig Pratip zu

dem Weibe, das den Pluten entstiegen ist, sick auf sein recktes

Knie gesetzt hat und ikn bittet, sick mit ikr zu vermablen^j:

„IJnd dennock kann ick deinen Wunsck
dir nickt gewabren, Lieblicbe.

Verderben wiirde mick die Scknld,

Da dn mick falsck ergriffen kast.

Denn wisse, fiir die Kinder allein

und fiir die Sckwiegertockter ist

das reckte Knie zum Sitze bestimmt,

auf dem du sitzend mick umarmst.

Fiir die Gemaklin aber ist

das Knke Knie der reckte Ort.

Das hast du nickt ergriffen, deskalb

kannst du nickt meine Gattin sein.

Znr Sckwiegertockter wakle ick dick,

sei die Gemaklin meines Sohns“.

Dafilr aber, daB die Sitte auck in einzelnen Gegenden Deutsck-

lands nock im 17. Jakrkundert iiblick gewesen sei, ist die Stelle aus

„Ckristian Weisens Comodien Probe" (Leipzig 1696) S. 333 f., die

Grimm Kleinere Sckr. Bd. V S. 319 oder Kecktsaltert.^ a. a. 0.

heranziekt, kaum von vollig iiberzeugender Beweiskraft. Es keiBt

da in der fiinften Szene des vierten Aktes des Lustspieles „Vom
Yerfolgten Lateiner" ^): „(Der Ort erofnet sick wo der Bickter sitzt.

Cyriax und Lampert [^Beysitzer" und Yater der jungen Damen]

1) Zitiert nacb A. Holtzmann, Indiscbe Sagen, 2. Aufl. (Stuttgart 1854),

Bd. I S. 198. J. Grimms Zitat 3, 98, das sich auf die erste Aufl. (Karlsrulie

1845—47) beziekt, ist falsch; es muB 8, 94 f. heiBeu.

2) Eigene Zusiltze steken in ecMgen Klammern.

21 ^
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setzen sich darzn. Die Weiber bringen den Grafen Stiile
|
daB sie

sicb. ancb. setzen. Ein iedweder Grafe nimmt seine Jnngfer auff

die Scb-oB.)

B6l\and, der Richter]. Ehrenveste Herren
|
es ist von uns

begehret worden
|

daB wir eine Ehestifftung nnter der gemeine

Siegel aufPrichten soUen
|

and also werden wir eins nach dem

andern fragen miissen. Herr Kirchschreiber gebt Achtnng drauf.

Herr Grafe
|

der Jnngfer Yillenchen auf der SchoB hat wie

heist er?

Eahn[efusg]. Ich heisse Hanefusicolpilaminosicofsliy.

Fomp[onius, der Eorchschreiber]. Ehe ich den Nahmen
schreiben lerne

|
so fresse ich eine Schdps-Keule auff. Wie

heist er?

Ziegmiein. (MuB ibn bucbstabieren.)

Eol. Und Herr Grafe
|
der Jnngfer Hrselchen auf der Schofi

hat
I
wie heist er?

Zieg. Ich heisse ZiegenheiniccelJcorihickUlausimuslcy, und wo sie

noch acht Tage warten wollen
[
so kriege ich noch zehen Sylben

darzu.

Fomp. Ich werde auch mit dem Nahmen in acht Tagen kaum
fertig.

Eol. Ihr beyde Herren Grafen
|
wollen sie die Jungfern zxun

Ehelichen Gemahl haben?

(Die Grafen stehen auff.)

Hahn. Ja das bezeugen wir dnrch einen Maulschmatz.

Eol. Und ihr Jungfern wolt ihr die Herren Grafen auch
zum Ehelichen Gemahl haben?

TJrs. Ja wir bezeugen es durch einen Maulschmatz. “

Bei dieser komischen ^Ehestifftung", die ich im Wortlaut
angefiihrt habe, da der alte Druck schwer zuganglich ist, scheint

das Moment, daB die Grafen sich die jungen Madchen auf den
SchoB setzen, von nebensachlicher Bedeutung: die Ehe wird tat-

sachlich durch die alte symbolische Handlung des „Maulschmatzes“
gestiftet.



Bemerkungen zu den neuen Bruehstiicken Menanders.

Von

Friedrich Leo.

Yorgelegt in der Sitzung vom 23. November 1907.

Es blingt fast rindankbar von Bruclistucken zn sprecben : hier

haben wir endlicb ganze Scenen, ganze Akte, tind es feklt nicbt

viel
,

dad eine ganze Komodie vor uns stekt nnd das Fehlende

wenigstens in Umrissen blicken laBt. Das Antlitz des Dichters

ist entscbleiert nnd die ganze attiscbe Kraft nnd Lieblicbkeit

strahlt nns entgegen. "Wir beginnen das Athen des ansgebenden

vierten Jabrhnnderts nicbt mebr allein als das Atben des Theo-

pbrast, Epikur nnd Zenon zn kennen, nnd Grrabreliefs nnd kleine

Knnst dienen nicbt mebr allein nns die Anmnt dieser Jabrzebnte

zn zeigen. Obgleicb ibn ein Jabrtansend lang niemand gelesen bat,

ist Menander in der "Weltlitteratur nicbt gestorben; aber jetzt

wird er nen zn leben anfangen, nnd die Hoffnung auf weitere

Bente wacbst mit diesen 34 Seiten des ersten Menanderbncbes.

Man darf znnacbst nnr lesen nnd mnB die Probleme znriick-

stellen. Aber znm Lesen gebort das Emendiren; nnd es tnt sebr

not, den gewonnenen Boden zn sicbern. Gustave Lefebvre, dem
wir den Ennd, die Lesung nnd die rascbe Pnblikation der Ab-

scbrift verdanken, hat seinen Namen fiir immer mit dieser Epi-

pbanie Menanders verbnnden. Seine TJmscbrift mit den Beitragen

von M. Croiset, der ihm gebolfen nnd vieles gllicklicb erkannt

bat, beansprucbt nnr ein erster Anlanf zn sein
;

sie trifft natiirlicb

nicbt immer das Picbtige nnd bebandelt den Vers xmter Gesicbts-

pnnkten, die sicb nicbt werden balten lassen, Aber wo so viel

zn danken ist, bleibt alle Polemik besser bei Seite.

Icb beabsicbtige fiir diesmal nnr, nnd zwar in der Beiben-
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folge des Bnches ("ITgms, 'EnLtQETCovtss, UEQiKsiQoyLivri, Uccfit'a), Bei-

trage zur Kritik des Textes zu geben nnd vermeide alle tiefer

gehenden Fragen
,

lasse auck die Stellen nnerortert, die sich nur

mit Eingehen auf das Granze erledigen lassen. Wo die Erlialtung

schlecht und die Lesung unsicher ist, verzickte ich im allgemeinen

darauf, Vorscklage zur Herstellung zu macken, Benn wcnn man
auck jetzt mit grbSerer Siekerkeit ixber Menanders Spracke nnd

Stil iirteilen kann, erkokt sick dock nur das Grefiikl von dor Be-

sonderkeit seines Ausdruckes, die das Verlorene und Verdunkelte

nur nnter giinstigen Umstanden wieder zu gewinnen erlanbt. Da-

gegen verzickte ick nickt darauf, den Gf-edanken, wenn er sick er-

kennen lakt, durok Worte anzugeben.

Das erste Stuck beginnt mit dem Anfang. Der Titel ist ver-

loren '), — svdvdQov erkalten. Es folgt ein metrisekes ai'gumentum,

das wie die des Sulpicius Apollinaris zu Terenz aus 12 Yersen

gebildet ist. Die Erzaklung gekt im Praeteritum, wie in den

metriseken Inkaltsangaben zu Oedipus und Pkiloktet, wakrend die

zu Aristopkanes Plautus Terenz im Praesens erzaklen (Plant.

Forsek. 20 f.). V. 1 und 2 sind corrupt:

TEXoveia Etag^Evog

idaxEv imtQ0(pm tgiepEEV ‘ vfftsQov

fytlpE tbv (p&ElQOCVta.

Da die Prosodie durckgekend ricktig ist, kann %-vilv nickt

beabsicktigt sein; etcI tpoepm gibt Iceinen Sinn; zu sekreiben ist:

a^QEV t£xov0a 3(apd-Evog eScoxev inttQdmp tpitpEiv.

Getas, ein apdecanov itgovauxov, loitet mit dem verliebten Daos
zusammen das Stuck ein. ‘Daos, du kast etwas begangen, wofiir

du Strafe furcktest, das siekt man dir an’. Daos seufzt. ‘Also

ist es etwas derart? solltest du mir dann nickt lieber dein Geld
zur Aufbewakrnng iibergeben?’ Er nimmt naturlick an, dak Daos
gestoklen kat und Entdeckung fiircktet, er erbietet sick das Geld
zu verwahren und koift dabei es fiir sick zu bekalten. Herzu-
stellen ist das nickt, aber der Zusammenkang klar (Y. 26) :

sit’ o('{>)x s’xpijv xsQfidtiov ei SwTjffis'vov

l^X^tg tv
] ifiol doxjvat tdeog

(iris' dxEtv\ dsavxhv apAypaxu',

ffvvdx&oiiai- yd (Jot

Der folgende Halbvers feklt, aber mit der zweiten Halfte beginnt
Daos

:

1) Lefebvre halt das Stiici, da "ffpcag &s6g im Personenverzeiclmifi erscheint,

fiir den aus 9 Citaten bekannten "Ilgms Menanders. Dariiber an andrer Stelle.

2) Das von Lefebvre und Oroiset Ergtozte gebe ich in < > Klammern.
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6% /di ovK otd^ S ti

[XriQstg. 6vii7i\i7tlByyi>ai

Ntm reclet er nicht darch zwei Verse weiter^), sondern der Dialog

geht fort:

\r. ccQ^ ov (piXo) X^yocg dv] z/.] scpd'UQiiav^ Fha,
[r*. ^9^ 8^ta' 0avt(p^ ^'Yl oiaxaQ(cl^^ ‘JCQog %'Bmv^),

[^, sQcb, r. 'Ka%6daL[iov^] tC 0^) liysug] bqw.

Vergleicheri kann man das GrestandniB des Alien PI. Merc. 304

(Philemon): arm mit der Antwort tun capite cano amas
^
senex ne-

quissume ?

V. 35. 36 hat Lefebvre richtig hergesteUt (ygl. S. 17):

(T. TcXsov dvotv 0ov) %oLvC%G}v 6 8B07t6trig

7taQE%Bl> • TCOVfjQOV^ * VTtBQdBlXCVBtg l'0G)g,

Dazu ist zu bemerken, daB in denselben Znsammenhang das von

Meineke (IV p. 170) nnd Kook (III p. 100) dem Mi^oiiiiBvog zn-

gewiesene Fragment gehort: o'bTC^Ttox xiQd^d'xigj Feta] F, ox) ydg

Bvs7tZ'>j0d''>]v. Getas antwortet anf die FragCj die Daos tut ehe die

beiden sick trennen, mit der scherzhaften Hinweisung auf die

Liebestheorie
,
zu der er sick im Anfang des Gespracks bekannt

katte. Das erkaltene Stiick brickt vor dem Scklufi der Scene ab.

Daos wekrt sick gegen die materielle Anffassnng: TtsTtovd'a

t^jv xj/vxxjv es ist ein Madchenj das im Haxise lebt. Fine Sklavin ?

olStcog ^0vx^ :,
tpdjtov zivd ^so ziemlick, gewissermafien^ (ygl. Usqlk,

63 j
unten S. 327). Dann beginnt er die Erzahlung und gibt dabei

zugleick den Sckauplatz der Handlung an (40) :

Ttot^ijv ydg TC^siog, oi%^v ivd'udl

nrsXaa0iy ysyovhg ol%Btrig vsog &v Ttoxs,

Er katte zwei Kinder, Plangon und Gorgias; Gorgias ist Getas

bekannt, er fragt (45):

6 r&v utQo^atvcov ivd'dS^ aTti^Blo'tiiisvog

VVVI TtUQ^

1) dil7tt(p ^^i^7c>£7tXsy^cciM. Croiset; ick habe (?'Ufi.7r87t;i8y/xat nach

19 gesetzt (iisvgi'^ ys avfiTi^siicXsYfiai qiqroQi)^ nacli Men. frg. 403, 6

K. (TtQccy^i^ cc^a%ov Xsystg).

2) 32 f. nack M, Croiset:

<p6a{p ySiQ ol'k Ttdvv ^L>sg)>d'(XQ^cci,, Pita.

<voaovvti n>EvtoV> fiT] KceTczga, TCQog ‘d^soov*

<''EQ(jog fi’ £§X(X'ips. r.> VL Gv 'XeyBig
;

i^ctg
;

z/. igm.

In der Folge werde ick die vom Herausgeber angenommenen Lesimgen, Inter-

pnnctionen, Zuteilungen an die Personen ntir gelegentlich anfiiliren, Wenn ick

mebrere Yerse ausschreibej so gescbiebres fast immer um dergleicben zu corrigiren.

3) ‘>tcitaQcb ist sebr auifallend, vieileicbt fehlt dock eine Silbe danack (^Qb<;

tmv
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Es muB heiBen ittccQ' 'bfitv, denn Gretas geliort in ein andres Hans,

dessen Schafe es nicht sind, die Grorgias weidet. Die beiden

Kinder sind nach. dem Tode des Alten ins Hans gekommen, nm
eine Schnld abzudienen. Gretas fragt: rj Illccyyhv di tl; Daos (66):

r7}g ifi^g nsxrrifisvrig igya^stccL

©FIJI diaxovBt ts, jT. %ai8i6%r[\ z/. itavv.

Lefebvre schreibt (xH) und versteht ^elle travaille a la pa-

tisserie^ Zunacbst ist die dadarch herbeigefiihrte Bildung der

zweiten Senkung nnzulassig. In den 1300 neuen Versen kommen,

anfier den dnrch Conjectur entstandnen, nur folgende in Betrackt:

IIsQCX, 57 o'dx 8%(QV d’ ^oitcog
|

TavTccv&^ &xov6y yiv6^8v\ sKTCSTto^cpi

kier laBt die Elision keine ZerreiBnng zn (ygl. frg. 534, 10); 119

oix av d'6vcctrVto &v i^eXalv veomdv: das zweite av ist zu vStrei-

chen; 162 xa (pvyov&^ ist Hcc]ta(pvyov0()c (anderes der Art er-

wahne ich nicht). Doppelt falsch. ist 192 alXxj ' xC mx^ iaxl

xb ysyovdg
; ^8 ^), wo i(5xi zn streichen ist, nnd in Trockaen

244 oi)H ax'tjxoag htcs (s. u. S . 336) nnd 303 oXxexai.
|
jcAvxa xk

'WQdyficix^ kvaxixQWJtxai^ WO ol%Bxai
|
itav^ xdc Tt^dyiiax dvaxixQUTttai

zu sckreiben ist. 307 nicht ivxavd'a %bxcoCxi%bv^ sondern TtsTCoriKsv^

^Etclxq, 129 nickt (pridlv aQi^xei sondern (pri6^ ccghnst, n. dgl ^), 239
kat Croiset im Anhang (S. 219) ricktig gestellt ; xovxov^ &ag)ig av xl

detxvvoi XBX^'^Qiov (r. 6, dv dsixvv , » dv xo x, die Hds.). E%ixq.
131 ist der einzige iibrigbleibende Fall, nack Lefebyres XJmsckrift:

ovx 60X1 Sixacov' at xt xmv xoiixov 0s Sat

djeodidovaoj ml xovxo xcQO0^rixavg Xa^stv,

Wer die Stelle im Znsammenkang prixft, wird finden, daB on;^: ^0x1

Simiov weder auf den oben gemachten Einwnrf paBt nock das
Folgende passend einleitet, daB vielmekr der Gredanke erfordert

oix ig xb dCmiov^ al xo xmv xoiixov 0a dav

axcodiSbvai^ %al xovxo itQog tw^atg la^atv.

None Belege fiir die ZerreiBnng liefern also die nenen Stlicke
nicht; nnter den yordem bekannten Fragmenten ist keines ganz
sicker % Aber anck dem Ansdruck genligt V. 57 iQyd^exai xd d'Qta

diaxovEt xa nickt, der enge neben dem weiten Begriff. Offenbar ist

das allgemeine Verbnm voransgesckickt nnd es folgen zwei spe-
cielle Tatigkeiten:

1) Ygl. ETtLtQ, 192, wo nicht avtov sondern TcdXtv zu ergilnzen ist : 7
)

7taQ£%G) cmv. ^ovlopLcci.

2) Andres aus den zerstorten Partien lasse ich beiseit.

3) Ygl. frgm. 462,3; 710,2, das kaiim in Betracht Icommt; Kock, Eliein.
Mus. XLYIII 689, Kretschmar de Men. rel. nuper repertis 107 f.
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TTjg sfiTjg x6XT7j{isv7]g spyd^sTccLj

iipOQCC^ diUZOVEt ts.

Sie mackt sich niitzlicli
,

mit der Frau zusammeiij tut was grade
zu tun ist; das ist in der gegensatzliclien Ausdrucksweise zu-

sammengefaBt, alles vom Beanfsichtigen bis zum Aufwarten. Arist.

Eq. 76 scpoQ^ y^Q ccbthg %&v%a.

Den letzten Versen des Fragments ist, wie icb glaube, Wich-
tiges liber den Zusammenbang des Stucks zu entnekmen; aber das

verspare icb, und zugleicb die Vermutungen xiber den Gang der

Worte, auf eine andre Gelegenheit,

Im Anfang der 'ETtitQSTtovtsg ist l^ov (V. 10) nicht glaublicb,

wabrscheinlicb feblt eine Silbe, etwa: zQLtijv tovtov
1
^fjtovfiEv

i'0ov [oW'] a£ de zcdXvsl^
1
3t(xlv6ov rj^iccg. Die Bede des

Daos verlauft obne Scbwierigkeit. Nur gegen Ende, V. 66, ist

zu lesen ;

ei %al ^aSc^ov evqsv e^oI tavta z(cciy

'^v zocvbg E^^iijgj to fihv av ovtog £Xa[^sv &,]
TO 6^ iych ^),

Auch die Bede des Syriskos baben Lefebyre und Croiset fast ganz

bergestellt. V. 98 kann nicbt richtig iiberliefert sein: Warum
icb dir nicbt gleicb damals, als icb das Kind von dir annabm,

die Sacben abgefordert babe?’ ovTtco jtccQ^ i^ol tovt tov-

Tov Xsycov. Lefebvre verstebt nacb Croiset (S. 97) unter dem
Xdyoov den Hirten, der nacb V. 82 Syriskos auf den Fund auf-

merksam gemacbt bat; aber er bezweifelt die Bicbtigkeit der

Erklarung mit Becbt. Der Sinn verlangt iBysLv: icb batte nocb

kein Becbt fiir das Kind zu reden’; wie mir scbeint aucb Tdta

fiir TovTo* Das Folgende, die Antwort auf die oben ausgescbrie-

benen Verse von Lefebvre ricbtig erganzt, mufi durcb Inter-

punktion ins Licbt gesetzt warden

:

riK(j3 Ss %al vvv ov% ifiavTOv {y} ovSs

i'dtov ccjtavTmv, zocvog EQfi'Yjg'j ^rjds ev,

(EVyQKJ'l
]

O'StOV TCQ66£6Tb (JlUft’ adoZOV^EVOV,

(pv%y SVQ£(3ig TOVT i^TLV^ d(paLQ£6Lg»

Das romantiscbe Argument
,

das Knabcben mochte ein Prinz

sein, ist durcb Croisets scbone Herstellung von V. 108 (im An-

1) iXd<(jb^civsv> Lefebvre. 68 etwa ov nagov \t6ts.] Nacb to icegas V. 70

feblt, wie die Uebersetziing zeigt, das Kolon nur durcb Druckfebler; vgl. 316’

396, Prg. 530, 6 K.
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hang, S. 219) ganz deutlich geworden^); nur ist 107 t^a%sLv iv

zu yerbinden. In V. 106

£Lg t'fiv a'btov (p'idiv

(J6tx>)g ^Xb'6%‘bq6v tv toX^ri^Ev tcoblv

verlangt stg t'?iv (pv^tv eine andre verbale Verbindung aJs die nait

nostv^ nnd zwar muB es im Znsammenhang ein recbt kraftiges

Wort sein: %a]g. V. 118 othtip [y^] %va %EQddv£t,B dQa%pLag

Ueber den Schlnfi der Rede (131 ff,) oben S, 318.

Die Entsclieidung des Smikrines nnd der Dialog, wahrend

dessenDaos die Sacben heransgibtj bedarf einiger NacliHlfen, be-

senders in der Personenteilung

:

ov yvActop! stvac, 0ov)

tov vvv &dvHOvvtog^ tov §orid'ovvvog Hall

BTCB^lOVtOg t{6S*) &Si%Btv piBllovtv 6o{C)'. 140

ET, scoXV &fa%'d 600 ysvooto, /:/. dsovi] y tj {^pi6vg\

thv jdia tov 6(Xit^QU, itdvff b^q^v (iyoj}

djoavta 7tBQoi67Ca6iio
^

b S' ov% B{>Qhv d[ysv],

o'dnovv ditodtS^ ;
SM, q)riiiv, Seov^ y^ ^ }CQ(o6vg}j

^ [irjd'sv dyad'dv p>ot yivooto, UM* <p^Q£ T[a%'i5]. 145
J, G) ^Rgd^Xsog, S ytBTtov&a, SM, t^v TCriqav X(cc§ih)

ml dsi^ov* iv ta'^zrj 7tBQog)£QSig ydq. ST. ^Q{a%'b)

7tQ66(i£vvov^ hatsiioo '6\ tV’ dtcoSm. z/. to ydq iyh
iTcixQE'^Dc toiitpj SM. d6g tcot\ iQyo(6t^Qoov.

[J. ccl6]%Qd y d TCETCovd'cc. ST. ^dvt ixsog- SM, otpLUoys dif, 160
(si) pori TO %UTa7CS7C(X)K8 ti^v dizriv inov

leyovTogy &g ^Xo6mt, ST oStc dv (^6\iot[v.

{^XV 6it'6xso, ^iXtoats, tooov(t6v y) §$(60)^
Mtt(ov} doocd^ov scdvtccg. (&di)%(ov 7tQdyiJL}octog^

S) 'HqdnXBigj oS ysyovs. 8Bhv{^ y ^ %Qo)6{og). 165
ST %ovriqhg ^6%'ag. [d.] h tcov^q^ (^Ttcog 6)v vvv
toiitop q)vXd^£tg aSt[d

ab ^ 6^ 0
^ triQti6oo 0s 7t{dv)tcc{thv %q6)vov.

Die einzige Abweichnng von der Deberlieferang ist, daB 140 xdds

1) Die Verse erganzen was wir iiber die Tyro des Sophokles wissen. Das
TtTiQt'^tov yvoQLG^idtcov (114), aus dem Meus und Pelias ihre Geburt crkennen,
ist mit der 6%acp7i Aristoteles (poet. 16), die naturlich erst aus der Wohnung
des Hirten herbeigescliafft werdeu irmfite (Welcker), wohl zu vereinigen. Da6
ein Stack des Sophokles dem Publikum Menanders ans Auffuhrungen so vertraut
ist, miifi man beachten. Aiicli Y. 124 if. sind Theaterreminiscenzen

5

Tvx(^v ^QQvGdto: Antiope; dMg?6p

:

Iphigenie; aber yaficov dS£Xg)fjv tig 8id
yvmgiGfiatce^ erinnert an Epidicus, wie Plautus ihn gemacht bat, oder die
JIs^instQOfievTi.
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(anch avr6 ware moglicli) xmd 166 das Personenzeiclien yor & er-

ganzt werden muBte (Lefebvre gibt TCovriQe nocb dem Syriskos).

Einer Bemerkung bedarf nnr V. 166. Es ersckeint bier

iiberliefert zum erstenmal. Aelius Dionysios bezengt es neben
als 'EXlr]vcx6v (wofiir Pierson zu Moeris s. olijd'a p. 283

setzt), Nauck wollte es bei Euripides einfliliren (Eur.

Stud. II 73). Menander hat ohd'UQ frg. 348,6 K. und 'EicitQ.

264 EititQ, 324. 376. 431), ETtttg, 810. 600^).

Im iibrigen ist diese und die folgende Scene fast intact, die

Erganzungen des Herausgebers meist einwandfrei; iiber V. 192 s. o.

S. 318; 197 %ata^svm.
(
avgiov 8tg) STtLtgeTtstv, Svl

|

hoLfiog. Im folgenden Monolog des Onesimos ist Y. 208 inj fu sir]

SiaUay(7jv)j als YersobnungsobjecP (S. 98), niclit iiberzeugend, so-

wolil wegen des Ausdrucks als weil sXtj kindert, danach. (pQddavta

und dvvstSdra zusammenzunehmen. Das 2 in sXr^ ist als unsicber

bezeicbnet, die Verwecbselung von AAA in der Lesung wird uns

nocb ofter begegnen; also:

^7] di} diaXlaylslg]

Ttgog rijv yv(vyaLKa, tbv g)Qd0avtcc tav(ta tcuY)

6vv£LS6t acpavi^ri Xcc^cdv* Tcalmg [d’ %ot.] 210

srsQOV rv ngog tovtoug %v%dv [oi jSouAofta^*]

Ti&vtavQ'a ococxbv evE^tirV d7tosLKa)g [jtoXii] ^).

Das Gespracb der Habrotonon mit Onesimos ^) unterbricbt

Syriskos, mit beftigen 'Worten auftretend Y. 226. Er kann aber

nicbt sagen tbv da%tvXiov ^ det^ov^ sondern:

7tov ^6tt[vy bv ^ri]t^v iyh^)

7t£gi^eg%ofjC oStog, svdov do^,] myad'Bf

tbv daxtdXLQv r) Sst^ov S ^dl(X)8ig Ttots.

Allein gelassen (denn Syriskos gebt mit Y. 246 wieder ab und

spricbt Y. 263 nicbt) reden die beiden weiter liber das Kind

1) ota^ccg im Papyrus von Ghoran (B. C. H. xxx) v. 152,

2) Die Erganzungen der letzten 3 Yerse nur als Probe. Zu 211 Ygl. V. 291,

zu 212 Y. 206.

3) Y. 223 dyvr} yd^imv ydg^ (paeCv, •fiiKBQctv %d>&7]ficci

:

man siebt

jetzt was zu Eur, Hipp. 135 {tQirdrccv $s viv ardficcrog

d(isQC£v ^diicc'VQog &%rccs ^s}iag dyvbv der Scholienrest (Laur. 31, 15) ^dyv7\

ydq st^L Msvccv^Qog bedeutet; die Stelle der ^ETCctQSTtowBg war aucb der

7}}iEQa wegen angettibrt, — Onesimos’ darauf folgende Worte: 7ta>g av ovv, Ttgbg

Twv d’smv, ut&g dify t%8VEva) —
,

die Syriskos unterbricbt, sollten etwa in dvccfj}Qo-

vo^rj auslaufen.

4) Lefebvre gibt eine Liicke von 8 Bucbstaben an; ex erganzt aber so oft

mebr oder' weniger als er in der Absebrift bezeicbnet
,

daB man in diesem wicb-

tigen Punkt oft unsicber ist.
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und seinen Yater. Habrotonon fragt: ^dieser KoUer bat das Kind

gefnnden?’ Onesimos: ^ja, nnd den King meines Hcrrn dabei'.

Darauf Habrotonon (251) :

ai si tQ6<pi(ioq tivtmg e<StC dov^

rQScpdfisvov ^otpsi tovxov iv doiiXov iibqsi,

%0'h% av di%DCL(Dg aTtoO'dvoig] ^oitsQ Keyojj

rijv fiTjrap’ oUsv.

Das beiBt: Venn er wirHicb dein Herrensobn ist, so willst du

ihn da als SHavensohn aufwacbseii lassen? wenn es heraus-

komint, wird es dir mit Eecht ans Leben gebn^

Charisios bat den Ring bei den Tanropolien in einem Liebes-

bandel verloren. Habrotonon (266):

drjXad'?i

slg tdg yvvatxag 7tavvv%L^ovdag fidvog

evsl^sds’ %ci^o]v'^) yctQ ^cc^O'tidrig iyivsto

toovtov €t£QOv, O, dov TtuQO'ddrig; A* TcigvdL^ vai^

To(,vqo%Q(lioig*) alg {(ilv) yctp sipaXXov %6Q(^cg 260

a'{}t{6)d'[o vim lv]vi7t(xt,^ov ’ ond’ iyh tdts *

otJjiJco ydQ SvdQ '^dsLV xi idti* %al (idXUj

fid trjv Ag)(fodli::7]v* O, tijv Se Ttatd’ Tjng (sror ) 'fjv

OLdd'ag
;

In der Erzablnng ist von der 3, Person des Plnsquamperfects

in -Biv nnr grade die Endnng zerstort (271):

zaXov Ttdvv

ml XsTCtbv^ G) %'Boi^ taQccvxivov dg>6$Qa

d7toX0Xh[siv
']

oXov ylcQ iysydvsi Qdnog.

Habrotonon rat dem Onesimos, die Sacbe dem Herrn zii be-

ricbten, Hier ist eine Correctnr in der Handscbrift (278)

:

si ydQ idx^ iXsvd^iga

otoctd'og rl tovtov Xccv^dvsiv $bu todv —
Der Sinn ist klar : wenn die Mutter eine Preie ist, warnm soli er

dann von dem Kinde nichts wissen? Man muB davon ansgehn,

daB die Correctnr das ricbtige gibtj und offenbar beginnt der

Nacbsatz mit xL So ergibt sicb:

bC yd^ idx" iXsvQ'SQU^g)

Ttaiddg^ ti tovtov Xav%dvBiv dst to yB[yov6gj

Nacbber 316 ucatSlov — 'fjdrj ysyovdg doi, Um so wichtiger findet

es Onesimos, die Mutter ausfindig zu macben (280):

TCQdtsQov hslvTiv i]tLg idt(lv)y A^Qdtovov^

SVQC^flBV.

1) Gesclirieben %cil §(iov : 10 Buclistaben.
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Der Vers geht weiter : sal tot^Tp d’ 6M0I0YNYN • GA — Lefelbvre
bezeugt (S. 69) ‘lectures incertaines’

,
die Erganzang die er gibt,

e'fioif od vvv (isJisi, ist nicM tauglicli. Audi Her ist der G-edanke
klar, aus Habrotonons Autwort: 0 3̂% av dvvcclfi'rjv, xbv &Sixovvtcc

tcqIv (6Kg>S)g} rig i0uv sidsvccL. Onesimos bat sie gebeten, ibrn

sucben zu belfen. Das den Vers storende 0 nacb i[iOL ist wobl
aus C verlesen (aucb die Verwecbselung der runden Bucbstaben
wird uns nocb ofter begegnen) und Menander mag gescbrieben

haben :

ial toiitgi S' i{iol SvvSq^aivd ri.

Vgl. Arist. Lys. 630 aXXd ravQ^ {jgjrjvav avSQeg, sal tv-

QKVViSl,

Habrotonon will den Eing tragen und sicb selber, wenn Cbari-

sios sie fragt, als das Madcben ausgeben, mit dem er das Abenteuer
gebabt bat (303):

idcv S’ oiaslov ^
ciStm tb jrpSyft’, sv&itg ij^si <psQ6fisvog

ial rbv i'Asy^ov.

ys binter a^ayy^u ist nicbt gut. gjsgSfisvog ial vbv UEyxov gebbrt
zusammen, {j^si stort, da liegt der Eebler; vieEeicbt sw^ssi,

Onesimos beginnt seinen Monolog (340):

x6 d&tixbv TO yiivaiov Sg i^asriSv') Sti

xat& zbv i’Qcat’ oSx iesttv u. s. w.

Die Handscbrift bat sgas^ oti, Lefebvre fiigt Sii binzu, aber der

Plural pafit nicbt; der Versscblub ist wie 164 i%sLg xoixiSa xivd.

Der ScbluB des Blattes (356):

xaiQitm

td (y’) dlka aQdxTsiv. av 8s tig Id^ri f*’
—

taSaXla die Handscbrift, das doppelte 8e kann nicbt ricbtig sein.

Die Scene 358 ff. zwiscben Habrotonon und Sopbrone ist im
Wortlaut nicbt berzustellen, so deutlicb der Hergang ist. V. 358

x^avfivQi^stai bedarf keiner Correctur, Pbotios bezeugt Porm und
Scbreibung. 361 erkennt Habrotonon die Alter S (pi^tatoi \%-soi

— —]
siyX 364 dojxets [u]t5 yioi. 366 redet Habrotonon:

%alQS, (piXxdx'ti (vgl. 369. 370). 367 Aa'y, ifiol Xs'yeig} 369 Sopbrone:

yvvai, add'sv i%sig, stas fiot, xbv \aat\8a [ui»]
|

Xa^ovOa] v?5rbanden

ist 8a nur als Correctur, nicbt die falscb gescbriebene Silbe, die

es corrigiren soil. 382 feblt eine Silbe: 'iva xal xccXXa advxu fiov

avd^ oaipcbg. Da xal x’dXXa nicbt zu trennen ist, weiB icb nicbts

besseres als xd y’ SXXa.

Onesimos erzahlt 383 ff. von der Sinnesanderung des Charisios

:

383
I

y'sXaiva aQodadaxaxsv ^ xoiovxov ['^v], leider fehlen
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die folgenden Worte {tiaayavtL^ sv, also Verbalendung),

aber der SohluB ist klar : b ysyov[' Dann die Erzablnng

:

!JtQbg TCitg 'd''i^^c(cg svdov dQu[G)g TtoXxjv

%q6vov dLa%i5M(x)v sv — —
394 avsKQccySj 'tijv %sq)aXriv dventdrcc^s efg)6Spcc, wie &va%6msLv

(niclit av sTtdtcc^e). Die Selbstanblage des Charisios:

),iya)
,
ytvxvbv %dvv

Usysv^ ^tocovtov S^yov i^HQya6^e(v}og 400

a'dtbg ysyovdbg xs %aidCov vdd'ov TCaxrjQ

O'bK ^6%ov O'bS' adm%a 6vyyv{6iii)ri{g)

ov%'lv dxvy^ov^rj, xav'i i%SLv^, ^dQ^UQOg

dvrjXsijg XocdoQSvx i^QOfisv^gy

(€if)cico ^ v(pac(iov '!^Qsd^t(^(isvog, 406

V. 399 bedarf, wie man siebt, teiner Erganznng (iyh ydg (^yG)/)

dXLX)]Qiog Lefebvre nacb Croiset); vgl frg. 663j4 olog d' dXa^6v

i0xLv dXixriQLog, V. 404 nicbt iXoiSoQslxo sondern XoidoQslxao^ wie
^XiitsL zeigt. al0(o ^Xinsv gehort zusammen, vgL Aelian hist. an.

Ill 21 VfCCLllOV dvG) ^XSTtOV^CC.

V. 421 xal XQTjdex^ atfXTj (jol rd(r’) 6i) dh
j
xavxriv dufid^scg:

das kann wohl nnr sein ^dx^ve^ccx ccvxfj (geschrieben mrx9^)* V.
424 y] elitav olg 0v disvdov x6ts^ ironisch. 427 [oiz a’dajs-

dd xig i'tprjXbg (3g)6dQoc — damit bricht das Blatt ab.

Das nachste Blatt, Q, ist nur ein Eetzen, es enthalt in seinem
ersten, sehr zerstorten Teil Verse, die an eine mannliche Person
gerichtet sind, wahrscheinlich Onesimos, und yon Habrotonon
handeln (429) : Tjde xb (laxd. xavxa wird dafiir sorgen 07t(o[g am]fLsvatg

G)v XaQi(jLG} [xb 7Cccv]j
I

oU{v)%{aQ) Mxbg* oi ydg 3ii)
|

SxaiQidLov xovx oidh xb xvx[6v —
,
dann zwei nach der Abschrift

fehlerhafte Verse. 484 Ttd^ statt da|? Dann einige besser erhaltene
Verse einer neuen Scene; 441 [oi^stov] dXXbxQiov.

V. 448 (Blatt H 3) tritt Smikriiies aus dem Hause nnd schilt

zn der in der Tur stehenden Sophrone zuriick:

dv iiij xcixd^co x^v xsq)aX'tjv dov, 2Jcog)Q6v7
ij

ocd%L(Sx dTtoXoL^irjv, vov^sxijiSatg xal dv [ta,

TCQOTtaxwg dTtdyco xiiv d'vyaxag^ [aQd^vXa y^av; 460
dXX^ (o'd) TtaQLixavm xaxaq^ayatv x^v jc^ot^d (lov

xbv xQ'^^'^ov a'ix^g avdQa %al X6yovg Xsycx)

TtaQl xav ificivxov* xavxa 6v^7tacd'acg 0v]
o'OK blvXa^^^ai %Qaixxov] oiinm^ab fiaxgd^

dv [§x]b XaXyg xb* ^Qbvofiab ^Qbg 2](jO(pQ6vf]v. 455

1) £>i)GB§7]g n$ auch Croiset S. 100.
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lietccTtSL^ov otccv i'di[ig' ovtco %i

dyad'bv ysvotro, ScocpQQVYi^ ydg. oixadl

ccTtitco
;
zb (s)lS6g 7taQiov0^

;
evtavd'd 6s

%riv viinza ^amC^wv oXriv aitoKtsvcb

%(pi)y(b 6s xavz^ i^iol q)QOVSLV &vayKd6co 460

xccl 6ta6Ld^sLV,

Der Alte wiederholt wiitend die Worte der Dienerin, die ilim gut

zuredet. Denn seine Tochter (das muB icli Her vorwegneHnen,

um es ein andermal zu beweisen), die von ibrem Mann getrennt

beim Yater lebte, ist nach der Versohnung, von der Smikrines

nocb nicbts weiB, ins Haus des Cbarisios zuriickgekehrt
;
Smikrines

gebt sie wiederzuholen und vom Scliwiegersolin die Mitgift, die

er durchbringt, zuriickzufordern. ^Du sagst ich iibereile micb?^

Das widerlegt er, aber in der Widerlegung fehlt das entsckeidende

Wort, die Negation (^sqc^ev^ ist durch Xeyo) ansgescKIossen)
;

453 tavta, namlicb das zu tun was icb nicbt tue. dlvXa^rl6ccc

XQstttov

,

^eile mit Weile sagst du? nocb ein Wort und icb baue

zu. Mit Sopbrone bin icb fertig\ Aber er wendet sicb docb nocb

einmal zu ihr: ‘macbe lieber deinen EinfluB au£ sie geltend, ovtco

xl [lOi ccyad'bv ysvocxo^
,
das ^lOb natiirlicb jcaQcc utQo6dox(av ^). Dann

ist iiberliefert olxaSl was auf keine Weise ricbtig sein

kann, da es weder eine Beziebung auf Smikrines nocb auf Cba-

risios vertragt. Der Scbliissel des Yerstandnisses nauB darin

liegen, daJB Smikrines gleicb darauf wieder wutender ist als vorber

:

^bast du die Pfiitze gesebn als du vorubergingst ? in der werd^

icb dicb ertranken’. Also bat Sopbrone wieder etwas zu Grunsten

PampHles gesagt, und das konnen nur jene beiden Worte ent^

balten. Aucb der Sinn ist vollig klar, die einzige moglicbe Yer-

balform ist soviel icb sebe &%ixcq\ du sagst sie soil nacb Hause

gebn?', nicbt ganz sacbgemafi, da sie scbon driiben ist, aber viel-

leicbt um so ausdrucksvoUer. Y. 460 ist 6oi fiir 6s iiberliefert,

sowobl dies wie raizd (nicbt xavta) ist unerlafilicb.

Der die Tiir offnende Onesimos bebandelt den verdrieBlicben alten

Herrn ironiscb. Der Alte wettert : x6 & dQ7toc6^^
,
^Egd^Xsigy

|

d'uv^

(ia6xbv olov^ bier kann nicbt ricbtig sein, vielleicbt x6d' dQ7ta6^a

(namlicb i6xL). Es ist auffallend, wie baufig dieser Gebraucb der

abstracten Yerbalnomina grade in den ’‘ETtbXQSTtovxsg ist. Y. 236

Pba6^bv xovxov sIvccl (vom Antiatt. B. A. 84,21 fiir Eupolis be-

zeugt), 243 0^% i'vs6xbv oids slg TCag^ i^iol ii6QL6ii6gy 398 pQvxiqd'iiog

1) Hesyck kat das Wort aus dieser Stelle, nickt aus Xenophon Plell. VII 4.

2) Yielleickt kesser yivoit^ dv mit Sm(pQ6v7i als Subject.
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(Hesycli) ^vdov, tEl(i6g (desgL)^ s%<3taeiLg (Sv%vri^ 494 Katcclcc^pdvstg

diaXlaydg kiidsig ta^ endlicli B07, wo nur vvv( fllr vvv zu setzen ist:

vvv(l) &vayv(x)QL(Siibg avvotg yayova %al

Ttdvt^ ayad'd. 2M. %i cpri^iv^ ibqo^vIb ygav]

IJberliefert ist freilicli a^tavta tdyaS'd.

Die epikareische Tirade des Onesiimos 470 flp. ist in den sclilecliter

erhaltenen Versen 477 ff, von Croiset schon hergestellt; nur 481 ist

zu scLreiben iTtet^biljav dv [ijaurro %a%mg xQrj(6d^svov &), der r^OTtog

ist Subject, Sniikrines laBt sicb auf die Disputation ein (486):

2ZM. oi&ftbg, LSQ6(3ivXSi vvv VQb^og Ttoat

d^ccd'ig O. (SvvxQi^sv 6s, [UM,] TTjg 7taQQr}6Lag,

[O.] aXX^ &7Cayaysiv tcccq^ dvSQog ccitov ^vyatSQa

dyad'ov 6i) ^Qivstg^ UfiLKQLvrjj SM, Xiyai dh rig

rov'd dyad'oVj dXXd vvv dvayxcctov. [O,] Q'sa^ 490
rb m%bv dvccyxatov Xoyc^ad'^ ovto6o*

tovtdv ng dXXog^ oi% 6 VQ'bTCog dicoXX^ist]

Uberliefert ist Y, 488 6avtov, Das tJbrige spriclit fiir sicb selbst.

Ebenso 603 ii yQavg de
]

olS" c)g iy^fiai^ nickt iy6
Nach 507.8 (s. o.) wird Smikrines rasch. zu Ende aufgeklart

(B09):

Uil. ^ (p'66ig s^ovX6&^^
xi vdiicDv o'ddlv ^aXat*

yvvij d’ fV U'vrw Tcod’ i(pv, JSM, %i\ [Z/ii.J ftwpog al, 610
xQaycxiiv iQ& 6ol Q7j6Lv ^vyrjg bXriVj

uv Ttod ai'6d'^f UiiL^^ivrj, EM, 6ii xoX'^iv

XLVstg ^ad'ccLvofiivTi, 6i> yaQ 6(p68Q' ol6^ 8 ri

[o-Srojg Xeyst vvv] E£l, old' [fywy%] sv i'6d'' on,

. . . 6rsQa dvvTjKS, EM, otdvdsi^vov XsysLg, 615
[ESI, roiitov fii'i;] ai)rvxxj}icc ^sl^ov oidb sv,

[EM, KatdQ0c]z\ dXrjQ'sg i6d^' o XsysLg; rb Ttuidlov —
Hier brickt das Blatt ab. Y, 515 ist wohl arsQa 6vv7]Ha zu ver-

steben, also spricbt vielleicbt Onesimos, der Anfang bleibt dunkel.

516. 17 ist natiirlicb aucb anderes denkbar (z. B. ml tour’] dXyd^^g,

der Apostroph ist nicbt angegeben, es soli aber nacb der Abschrift
nur fiir 4 Bucbstaben Baum sein).

Der Prolog der IIsQLnsiQoiiEVYi ist aufier Y. 38, den ich bier

nocb nicbt bebandein kann, woblerbalten. Nur Y. 27 ff.

sv ysirdvcov d' o£7Cov6cc r&d6Xq)ov rb fisv

TCQdyii oi iisiisvriKsv oid' hstvov ^ovXsrao

slvccc domvvtcc XocfiTt^bv stg lJLaraXXay'^lv

dyccysLV

ist [i€(i6vrj%sv sinnlos.^ zu scbreiben [is^'^vvtc, Dann Y, 31
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&7cb vaito^ccTov d^d<pd^6t6" tov d'Qa^vtsQov^

&67C8Q ^Q06LQ71X\ OVtOg

ist tov nnr einmal geschrieben : ^Ttb toijltov]. Terner sind in dem
Satz (42):

tcdvta B^BKdEto

tccv^d'^ svsxa tov ^sXkovtog sig oQyrjv iva

o^tog dcpt%Bt , iyh yccQ ?iyov O'X) q)v0Bi

tOLOvtov bvta tovtov^ ccQxijv d’ Zva Xd^'^ 46
^rjv'bGiBcog td XooTcd tovg d'^ a{)tG)v Ttots

BVQOLBV

die beiden Optative acpCmtto V. 44 nnd Xd^oi 45 herzustellen. End-
licb ist V. BO §QQ(x)6d'' B'd^svsLg ys ysvd^svot {yBysvri(iBvoo Lefebvre)
richtig, wie der Ziisammenbang zeigt.

Der Sldave siebt Doris beranskommen (62):

ri ^coQig* oZa ysyovsv^ Sg d’ s^qoo^bvtj.

^cb6tv tQOTtov tLv\ 6}g B^ol %ata(paovBtaL^

avtai. TtOQBv^o^ai ds.

^icb sebe, sie leben so einigermafien’, nacb dem Ernabrungszustand
zn nrteilen. Der Sklave geht, er kann 68 svg)Qavd'rj0st(XL u. s. w,
nicbt mebr sprecben, die Worte passen ancb durcbaus nicbt fur

ibuj vielmebr nnr fnr Doris; die beiden Doppelpunkte sind irr-

tiimlicb gesetzt. ^)

Das nacbste Blatt beginnt mitten im Grespracb. Pataikos redet,

wie V. 84 zeigt; scbon einige Zeit mit Polemon; er hat ibn in

Gesellschaft der Habrotonon getroffen, was fiir Polemon, in Gegen-
wart des Erenndes seiner erseiinten Geliebten, sebr nnangenebm ist;

er sncbt das Madchen zn entfernen, diese merkt es nnd widersetzt

sicb ein wenig (71):

\B6td>\6(k s^6XXv6lv. oi)y. b6^\ rjysiicbv.

{no. TtQog t)&v ()cvd'QC07t\ diiBX^ . d7cdQ%o^aL.

Die ersten Worte beiseit, nacbdem er sie gebeten hat zn geben;

sie antwortet: ‘es gebt nicbt, mein Eeldberrb Nacb V. 76 gebt

sie wirklicb.

V. 81. 82 sind zerstort, 82 moglicberweise ^QS6%Bg avtrj tlvly^bv

Z(5(D\g^ vvv d’ ovoihb. Dann 83:

ccTtsX'i^Xvd'^ (ovv) o'i) %atd tQOTCov ^ov xqco^bvov

denn die Positionslange ist nicbt annebmbar (vgl. 84); die nenen

Beispiele (^ETtotQ, 107 oTtXa 118 dQa%^dg) bleiben im Gewobnten;

1) Dasselbe bemerkt fur Y. 87 richtig Croiset S, 134; es ist ubei'kaupt

liaufig.

Kgl. Ges. d. WisB. Nachrichten. PMlolog.-Mstor. Klasss 1907. Heft 3, 22
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aucli fehlt die Verbindung. Auch V. 102 bedarf einer Correctur:

tovtd fiot Soxstg
[
6qQ'S)S xostv, nicht 6pas ^ostv.

Die Seite E 4 ist zu Anfang scblecbt erbalten:

{no.) xhv x6a(iov a'dx'fig si d'scD^ij^ccig — [ITJ. sroAw]

s'%sf, no. O'srapijdov, n&taME, 7Cq6(0l&’, Sxcjg}

(iciUdv (I'iXs'^eELg. IIJ. ra ^aglvcpiSag (b? xaXaQ

ivd'6^a&’ ol’. no. olcc S’icpaivsd'', rjvCx' a[v] 110

Xd^y tt roiJrtov <yi> ydg soQcai iv sit—
nA. 6(s) no. xal ydg rb (isys&og Sijnov&sv s —

idsSv.

109 x:aQ(v(pd0[i«&^ olu bij) Croiset, aaQvqjig bezeugt Hesycb flir

Menander (Hymnis). Ill saQaxsvsx:— : passend wiire ivvTtviov,

aber auBer der Lesnng stimmt aucb iya 0s nicht, das kanm nocb

an (luXXov fji EXsij0si,g angeschlossen werden kann. 112 ware
]

nur annebmbar, wenn es sicker stiinde (vgk Eafi. 432 8 zn An-

fang). V. 115

nj. Jid TOV At o88’ sv. no. ov ydg] &XXd 8st, ndtatxs, 0e

idsLV

ist wohl Bv interpolirt; die Vernemung des all^v XaXw

kommt Polemon so iiberrascliend, daB er Tinterbriclit. Ahnliche

Interpolation 10. Uber V. 119 oben S. 318. V. 123 itoXX^v

{ys) 'ys'yovdtcDVj ebenso V. 148 tovro (ys) ysXotov : Haplograpbien wie

oben tov fur

Dieser V. 148 geliort scbon zum letzten Blatt (K), das so

zerstort ist, dafi man die Herstellung der Worte meist kanm ver-

suchen darf. Der Sinn ist V. 143 ovv sxslv] del %aQ' i^av-

rfj mvra {s^ stekt nickt in der Abschrift). Herzustellen ist 148

(die zweite redende Person unsiclier):

rj. tovt6 (ys) ysXoLOv, JB. dXX^ 'bTtlQ Tcdvtmv

[
7Cost]v o’. J. iypda %d^ B, ovtcog

Die Abschrift hat ayc:)dara(jLaQi6%\ Dann 160:

[t(g t&v d']sQa7caivc3v oids ravd'' S3ro(n) oot;

[FA. rj JG)Ql}g olds. B. xaXsiSdtco tijv AcoQida

[flw ti)g.

V. 168:

[B. 7c6(jov XL XQOv^iaig^ d^'XCa] A, TtSTtovd'd tl —
Aber liber dies Gresprach und den Rest der Scene lieBen sich

weitere Vermutungen nur durch Eingehen auf den ganzen Zu~

sammenhang begrllnden.

In der Prologerzahlung der Sa^ia ist vielleicht V. IB ^zoTtov-

lisvov von Croiset richtig hergestellt (doch zweifelt Lefebvre S.
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181), aber nicbt ye6<x). Passend ware tscog. Die Alte hebt das

Kind anf
,
25 :

i^a t o'ddav aidvf avdov ovt\ iv a6(paXal

alvai vo^C<ja6cc tov XaXalv^ %Qo^aQ%a%ai^

%ai tavta dri tcc ocotvd' ^^(pCXxatov xmvov'^

si7Cov6a %al ayad'dv *
'fj ds otov

ig)^XsL 68 ^^ TCaQi^vayxav.

(29 liberliefert icpClriaa). Die Magd kommt dazm: ^still, der Herr

ist da^ V. 42

trc5 ta^Lacm^\ %al jcaQa^riXKa^e tv *

^^avtri^ naXal tCtd'T} o'a.

y. 52 8to iiBV a6ti tovto ait^g yvcoQv^ov ist nmz-astellen avttjg

iatv tovto. Die Kede scblieBt auf einem Seitenanfang, der wie alle

vier des Blattes bescbadigt ist. V. 66 ap6vta kann kaum richtig

sein, Parmenon kann kaum anders als vom Markte herkommen:

a% ttjg [ayoQdg' 7tavQa\taov
\

avtov %ccQayayalv iijtl tovl^" OTCCjg sqsv].

Hack dem Wortgeplankel Parmenons nxit dem Koch ruft Demea

den Parmenon an, 81

:

il. a^s tig a%dXa6B] A. vai%i, 11, %atQa^ da^Ttota,

J, tiiv [07tvQ0cc Kjatad'alg '^ks SavQ\ il. dyccd'f tv^V*

d. h. geh und gib die Sachen ab, dann komm wieder; Parmenon

geht ans Hans, Demea spricht wieder fiir sich (83):

tov[tov fiav d)g iy(p^ai^ Xavd'dvsi

to[iOVtovi 7c]gatt6[isvov agyov i6tl yccg

tCBQLBQyog at tig dXXog, dXXd {ti^v} ^'6gav 85

Ttgoicjv 7ta7tXri%s,

Parmenon hat an die Haustur geklopft, er gibt den Korb mit den

Einkaufen der offnenden Chrysis:

n, 8laya, J^gv6i^ tcdvd''^ 8u’ av

6 [idyacgog ait^^ triv 8a ygavv (pvXdttats

aTth tG)v Kaga^i(x)v^ Jtgbg d'amv,

Dann kommt er wieder zu Demeas zuriick und das (Jesprach geht

fort

:

ti 8et TtoetVy

8a67tota] z/. tt 8aZ Ttostv; 8avg' &7tb tijg d^vgag,

ati yii%g6v. U, ^v,

PL AuL 46 illiic regredere ab ostio — 56 abscede etiam nunc etc.

Demeas stellt ihn zur Rede: dvyxgvTttaig tv utgdg [fiaj Uagiisvcov],^)

In den Antwortversen

1) <dys> Lefebvre. Eubulos frg. 55 K. t^i Sbvqo,

2) Frg. 978 K. (Bekk. An. 1154) Tcaqd Ms'vdvdq^ arifisiovvtat to Ttqog fis

£y%Zi<d'£t, Vgl. 408. 417 und 162.

22 *
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JZ. iym; fid rbv /JiovvSov, fid vbv 'A%

—

fik rbv JCa rbv Ccor^Qa, fid rbv A(<3xXi]'iti6v') 95
hat Croiset (S. 208) tnii Becht das iya zn Anfang gestriehen

;
der

Vers mu6 dann heifien;

fid rbv Jiovvdov, fid rbv A}t[dXXco, eya fibv O’d.

Vgl. 251. Darauf Demeas (96):

xav fi7]dev bfivv, d ydg siKd^sig [xuX&g].

Vgl. frg. 862 fidvrig d’ ccQiSrog Seng sixd^si xaXmg, ein Vers den
die Aristidesscholien fiir Menander, Plutarch und Appian fiir

Euripides bes;eugen (frg. 973). Es ist also fiir Menander erne

sprichwortliclie Wendung (i^ Plutarch), die vielleicht auch
fiir den Schwiir ausgepragt war; ‘schwore nioht, du vermutest
falsch’, namlich daB die Sache noch yerborgen sei. xav erseheint

zum ersten mal: Photios (xav- rb xavtSai Xeyov^o fiovo^vlXd^coQ)

bezieht sich also nicht auf Aristophanes Eq. 821. Weiter 97:

JI. fiij xor ap’; A. o'Srog, ^Xs'xe Ssvq'. 11. [^](Jo[u. A. rdvi]

tb XttiSiov xq60s0xiv\ 11. rjv. J. rb xaidiov

n'vog isrl finftQdg]

Ob Parmenon mit (ygl. 90) nur aus Verlegenheit das ccce wieder-
holt Oder sonst etwas verborgen ist, will icli nicht entscheiden

;

der Personenweclisel steht nicht fest. V. 101 sywjid' dx^i^l&s
xdv]ra (die Abschrift . . . idiKXQi§ .... ra)‘^). Demeas droht:

J . dri^B 0£, vii rbv "HXiov. 11. GrC^sig ifii
;

A. liSt] y\ n. dxoXcoXa.

Die Abschrift hat HAHr’, die Dmschrift ij Xr\y\ ich denke die
Emendation ist evident.

Parmenon lanft davon, Demeas ist auBer sich (110):

d> xoXifffia Kex^oxiixg jf^Q'ovbg,

d) tavabg 6 — n', Jrjfida, /Joc/g;

Er bemhigt sicb mit der Erwagung, daB nicM Moschion der
Scbuldige sei, sondern Chrysis:

si yccQ yj §ovl6^svog [tj %at6x6^ev]og 116
kQCOtL TovT^ STtQa^sv ^L6m(y i^a)j

[&]v TTjg avtyjs SLavo(iag) [TtoXs^im]

i^oi £jr[£jO’[£r](i [if] a^iisvog, vvvl di
&TCohl6yrixai xov (pavM avtp fd^ov

1) AA€ — die Abschrift.

2) Y, 103 kann JAj der Abschrift nicht richtig sein, ebensowenig 105 -r/g

nach DiTtongivcct, tovrd [lot,

3) eivioiTen . e ... e . acmgnoc die Abschrift.
4) cpccvBvucc d\ von Lefebvre verbessert.
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&6^6Vog aKOv^ag' ov% BQmv iyh 120
rot wo^rjv^ £67tsv8£v, r^v i^ijv

""EXevriv (pvystv ^ovlo^svog svdod'sv Ttots.

‘WenB er aus freier Walil oder aus Liebe oder aus HaB gegen
mich gebandelt batte, dann hatte er die gleicbe Gresinnung gegen
einen Feind nnd gegen micb gehabt nnd danach gebandelt’; z. B.

Demosth. Pbil, 1, 6 srcl trig aifrrjg ysvi^^'ai yv6^rig, V. 120 ist

sQuv iiberliefert, gegen den Sinn: ^nicbt ans Liebe war er bereit’j

als icb ibm die fiir ibn bestimmte Heirat ankiindigte.

Die Scbuldige ist vielmebr Chrysis:

[KarsXcc^]£v avrov rcov ^s^vovta dTjlaS'/j^

(o'VH ’6v]r iv mvrov * TtollSc d’ {^Qy) i^yd^erm 125

[dvdfjr^] aKQatog %al veorrjgy orav Xdjir]

[tQirov] BM^ovXsveavrd roi rolg tcXtj^lov.

[alA’ ovdsTtcoy yaQ %i^avbv elvai ftot 8o%£t

(tov eig d7t)avrag %6ij^LOv %al 0d}q)Qova

{tovg dX)C)orQLOvg sig ifLs roLOvrov ysyovivai^ 130

[o'i>d' £t] dsxccHug TCOTjtog iaro^ (ir} y6v(p

ijjibg VLog,

Man erwartet V. 125 iv savtw oder icp iavtov. Ob Menander die

elliptische Wendnng gewablt bat, gleicbsam ^nicbt zn Hause’ ? vgL
svtbg eavrov, Der Febler in der zweiten Versbalfte ist wieder

Haplograpbie, Ans V. 131 kann icb bier die Folgerungen nicbt

zieben.

Wie Demeas in seiner Aufregnng ins Hans binein will, kommt
der Kocb beraus, Parmeno zn sucben, der ibm znr Hand gehn sollte,

aber fortgelaufen ist (109. 296); Denaeas rnft ibm zn, ans dem
Wege zn gebn nnd stlirmt an ibm yorbei dnrcb die Tiir; der

Kocb bleibt entsetzt znriick. So sind die Verse zn fassen:

M, aXX dga TtQoe^sv r&v ^VQcbv E0r^ iv&dSs',

Ttatj HaQ^svcov, civ&QcoTtog aTCoSdSQaxe (is,

dXl^ o'hSd (iLKQbv ^vXXa^cbv, z/. sk tov (is6ov^

dvccys 0£avr6v, M. ^HgdKXsLg, ri rovro
;

itaX. 145

(icav6(i£vog st0dsdQd(iri%sv si'^co rig ysQcov.

ij rC rb %a%6v tcox^ s0rt
;
rC ds (loi rovro

;

vij rbv no0£LdG)^ (laived^ d)g i^iol Soksl,

Der Kocb rnft jcat V. 143, 145 nnd 147, bier (147) ist 7tot ge^

scbrieben, gibt aber anf keine Weise einen Sinn (vgL 'EitirQ. 504

(loi fiir -(lat), Ancb 144 i% rov (is0ov ist Ansruf, 146 rig nicbt

rig: der Koch bat den Hansberrn nocb nicbt gesebn nnd kennt

1) r€N die Abschrift.
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ilm nicht. ‘Er ist verriickt; oder was ist es sonst? aber was

geKts micli an?’, dainit besinnt er sicb wieder anf sein Grescliaft

tind rnft nach Parmenon, kommt aber gleicb wieder auf den

Schreck znriick, den er gehabt liat: Vahrkaffig er ist verriickt’.

Demeas kommt wieder keraus und jagt Clirysis mit dem

Kinde (das die Alte, 168, tragt, vgl. 167) aus dem Hanse

:

jd. on^ow ccxovsig; X itoi yrjg^ & xdlav]

z/. Sg xdpccxag Tjdi], X. dv6^0Qog, z/. vat, dv0i,LOQog, 165

iXseivov xb Sccxqvov ^). xcav^co ^
hg oi'o^ai, X. to TCOLov^avi z/. oiSh* i%SLg

xo %aidiov^ t^v ygavv. aTtocpd'siQOv ta%v.

X btb ironr' avsild^riv^ Side tQvto] %av ti %al

dia rovxo ‘ rocom %h %a%6v^
(
vvv) fcavd-dvco

*

160

tQV(pdv ydcQ ovK 7}itb0tccci\ X. ov% '^7i:L6td^‘i]v
;

V. 159 gelidrt in der Handsebrift KANTIKAI nock zur Rede der

Chrysis; dann milfite es eine sekwer verdorbene Verbalform sein;

Sbd tovto xavttxa (Croiset) pafit wenig. ‘Und wemi denn auch

darum?’ ist sekr ansdrncksYoll : Demeas kommt mit der Spracke

nickt keraus (ovdsv 157) und bringt ja anck sofort einen andern

Vorwand; er flihlt sick eben in seiner falscken Rolle unbekaglick.

Statt vvv (160) kann anck eine andre Silbe feklen. ‘Was meinst

du damit?’ fragt Ckrysis (162):

tc d’ i6'Q^ 0 ^sysbg
;

z7. xcdtoi Ttpbg 5^’ sv&dd's

iv ^ivdovLXYi^ Xqv()Ij ^uvd'dveigj Ttdvv

X. tt ovv
;

z/. tor '^v ay6 Qoi itdv^
^
oxs

(<]pa)v/ia)g ed^atTag, X. vvv dh teg; (z/.) fi?] fioe ^dAac. 165.

V. 164 kat die Absekrift AITGO, sinnlos (av crtvdovm], Xpnat’ yeav-

^dvBig Tcdvv] aitcb Lefebvre). Vgl. PL Asin. 141, V. 166 ist

zwiseken teg nnd der Raum von 2 Bnckstaben angegeben, aber

an vvv da tig; kann kein Zweifel sein {vvv d’ hi c?<£) — Croiset,

S. 208); ebensowenig V. 168 an der Passung: th %Qdy^' dgyri tig

i&tL’ 7tQO0Lteov> (nickt 6^yij tig- ig ti %QO(^itaov;).

V. 169 sagt Gkrysis nickt ddxTjg, sondern daxfjg-): wohl
das alteste Beispiel des Aorists iddxi]v. Dann 172:

X. o{5(T)a? ddxvai;

o^(x)g — z/. xatd^co trjv xa(paXriv dvd'QCjjts <5’on,

1) Tor Ttccvaco ist Personenwechsel. Man kunnte also denken, claB der Kocli,

der Y, 153 schlieBt ^i%Qbv ‘bTcccTCOG'V'daoficii, die Worte iXssivov ii. s. w. im Hinter-

grunde dazwischen sprache. Aker er greift sonst nicht \yieder ein imd wird sicli

verzogen hahen. Dio A¥orte sind, mit Ironie, fiir Demeas selir passend.

2) Ygl. V. 352,
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&v }iOL di.ccZEy’r]^ %al diKaicog, X, idoii^

sioeQxofC ridr},

daxvBi ist zweite Person. V. 174 geliort in der Handschrift %al

dwaCoig der Chrysis, mit Unreclit. 176 si^eQ%o^(Xi kann kanm
richtig sein, ccTtEQ^o^xaL scheint notwendig.

Demeas scblieJSt das Gesprack mit einer Tirade: ^Jetzt wirst

dn sekenj wie es mit dir steht’, 177:

au %ardc Xqv0l, TCQatto^svccL dQa%^Scg dsxa

fiovag stalgau tQs%ov6Lv StcI ta dsiitvcc ocal

TcCvovd" a%Qatov, a%Qig av aTtod'dvcotjLv ml
7Csivm6Lv^ dv Stoi^cog ml ra%v 180

7t0a6LV.

V. 179 ist am ScUufi liber mo gesckrieben mid das ist offenbar

die richtige Correctnr: &iQi>g dv aTtod'dvco^cv tj 7tsLva>6Lv^ ^bis sie

sterben oder imngern’, kungern namlicli, wenn sie tovvo^ sterben,

nicbt rasch entschlossen tun. So geht es den Hetaren, die nickt

genug einnebmen um ein Vermbgen zu sammeln^). Die Corruptel

von V. 178 ist nicbt zn beben wie es Lefebvre nacb Croiset ver-

sucht (jiovag axaigai Stj xQB'iovd sjtl dslTtva me), denn St] ist liber-

flllssig nnd rd keineswegs. Wenn man die Emendation auf den

Vers beschranken will, so kann man nur annehmen, dab stmgcct

zugesebrieben worden ist und ein anderes Wort verdrangt bat

(fiovag dsC oder %al utolvv)] aber der Satz laiJt sick durck Vm-
stellnng zweier Worte in riebtige Verse bringen:

aC %a%d ^ itaigai, Xqv6Lj stQavtd^svai dsm
dgax^dg (idvag XQi%ov(5iv iTtl xd dstitva nal

7CLVOV0’ aKQUXOV,

Vielleicbt ist das vorznziekn. Nack dieser Rede laBt Demeas sie

steken und Ckrysis bleibt klagend zuriick:

e0xa%'i. X, xdlaiv^ ay(o{ys) xyjg T^v^xig,

S6ta%'L bat Meineke in den roYjxag des Aristomenes (II 732) ker-

gestellt. Die feklende Silbe lafit sick durck Dmstellung {xdXaiva

xfjg a^iqg ayh xv%7]g) nickt ersetzen, da xdcXcclv^ ayca beieinander

bleiben mub. Menander frg. 667 K. oi'^oL xdlag aymya.

V, 190:

(%AA’, "'Hgd'K.laLg^ xC rowo
; %Q60%'a xmv %'vq&)v

adxrjKB Xgv^lg fjSa %XaLOv^' oi ^av ovv

alXrj, XL Ttoxs xb yayovog]

Zu V. 192 s. 0 . S. 318.

1) frg. ad. 105, 10 K. (Ill 422) ccjt6%OLT;6g ia'vv, 7toQvopoa%& dmSsna zrjg

7]ii£Qc:s diSatai.
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Mit dem nactsten Blatt setzen trodiaisclie Tetrameter ein.

Zmaclist der ScMrtfi eines Gresprachs des Demeas walirsclieinlicli

mit Moschion, der mit den verzweifelten Worten abgeht (202) :

to dstva ^itLKQOv^ (b tdvj ot%Btai

TtccVj tcc iCQ&y^at avar.itQ()c%tai^ tilo^

Oben S. 318 ist bemerkt, daJB %av statt des liberlieferten ^jtdvta zu

setzen ist, Aber am ScbluJB feblt eine Silbe:

J. vi'i

0VX061 to %Qdiy^ d%o\)0ag %aXe7CavBl^ %B%Qd^Btai,

Wahrscheinlicli vri {thv) z/icc, aber aucb kann die Rede des Mo-

schion schliefien tilog 8%so (v(pv),

Der mit v'^ Jva beginnende Monolog des Demeas wird dixrcli

das Getbse im Hanse des Nikeratos unterbroclien
;
er liorcht (207)

:

""FlQdxXsLg^

rjXi^ov KB%(Qccys.y tom ^vq (ioa. to TtaidCov

i^!JtQ^]0EiV Vl(p dovv OTCtCO^SVOV

Hipoy . . p {^yB7t^rj%s tijv d'VQccv' ^tQofiblog (i)) 210

ovoc d}vd'Qa)7t6g aVu.

Das Letzte hat Croiset evident richtig erganzt; wenn der Raum
nicht ansreickt (S, 182), so hat der Schreiber in V. 211 ovk aiis-

gelassen. Aber vorher ist nacli der Absckrift, die keinen Zweifel

andeutet, ein Text wie dieser uberliefert

:

to Ttacdiov

(pYj^l [d'V6]SL[v^ sit] i^7tQ^0SiVj Vim SOVV^ dTttmilEVOV

OjjjOVj

wo man als tirsprunglich nur etwa dergleiclien vermuten kann:

slta 7tQ‘}j(3SiVj Bita dovv^ djctm^ievov o^ov viS,

Die Scene, die hiei^mit einsetzt, ist zu Anfang wohlerhalten

(225 (i,ovo(iax7jG>a) t'/niegov), das Ende der Seite F 3 hat stark ge-

litten. Y. 233

:

.... adiycslg. N. 0vKoq)avtBig, z/. xccl av ydQ. N. tb TtaidCov

(&it68og ovv] ysXoiov, toi^iov
;
N. aX?^ oix B6ti 06v,

^ N,] (hvd'Qmotoi, z/. %BKQa%d't, [iV,] tip/ yvvat% &%o-

Ktavm 235

ei0i(hv. ti ydQ %o^0m
;
ronro p,o%d'riQbv 7tdv(v},

OVK id0(o, Jtot 0v
;

p^svs dxf. N. TCQO^ays tip/ %BiQd p,oi,

[z/.] Kdts%B di] 0savt6v, N, ddiKslg, zlrjpsa^ dialog at.

Nikeratos ruft Y, 235 um Hilfe, daranf ist KSKQa%dt die Antwort;
seine Fran totzuschlagen gedenkt Nikeratos erst nachdem ihm
das Kind entgangen ist. Demeas liberlegt {ti ydQ Tcorj^o) 236 ge-

1) d'^ovv Lefebvre unricbtig.
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hovi ihm, nicM Nikeratos) dann raft er Nikeratos zuriick und
fangt an in ruliigem Ton mit ihm zu reden. %dzs%B asavtov

(liberliefert ist cfavtov) spricbt natlirlich Demeas
,

obwokl die

Doppelpnnkte feklen.

Demeas bindet nun dem Nikeratos seine Erklarung des Br-

eignisses auf. Die Handscbrift bat (242):

i0tl 8s ov totovtov. aXXcc TtsQbTtatYj . . . ivd'adl ^lkqov

ftsr’ sfiov. iV. 7t6QL7tat'ij(DCo
;

z/. %al 6scc Xa^e.

Es ist klar, dafi das in Y. 242 llberscbieBende "Wort in Y, 24S

feblt:

60zl 8^ oi zobOVTOv. dXXd TtSQbTcdrril^aov] ivd'cc8l

libKQcc [iST^ e^ov, N. 7tsQb7Car'rj6c3] z/. zal 6sa[v'cbv %atd]Xcc^s.

Zu ^Locgd vgL Sosipatros (III 314 K.) Y. 22 ^ibocgd 8ba%iv^^m 06

Ttagl tov Ttgdy^azog, Zu 0savtbv %a%dXa^s Y. 238. 112 %d%s%B 0avt6vj

Herod. Ill 36 fi-i) Ttdvta rjhxb^ %al aTtozgaTts, dXX'^ L'0%8 %al

^azaXd^^avs 0savz6v,

Aucb in den folgenden beiden Yersen sind Yerscbreibnngen

zu corrigiren (244):

oin UK'ijKoag^ sizes Xeyov^zcov) zs

za)v zgay^S^v, &)g yavo^evog 6 Z(svg ^) sggv?] 245
8bd zov zsyovg^ Mzsbgyfis'pi]v 8s TCaVS" i^ob%sv08v ....

Es kann wobl kein Zweifel sein^ daB in beiden Yersen, 244 nnd

245, Worte falscb gestellt sind; im dritten Yerse bat Lefebvre

zov mit Hecbt gestricben:

on% dx7]K0ag XsyovzcoVj si%i ^lOb^ [6v%v6v 7to]zs

zwv zgccypScjv, Sg yavofisvog %gv6bg 6 Zs'bg sggm]

Sbd zsyovg^ Kcczsbgy^sviqv s^Ob%sv0BV \Xa^(hv]]

Der SebluB gestattet natlirlich viele Erganzungen, z. B. syboC%sv0''

sv[Sov cov].

Demeas liberredet den Nikeratos, daS Zeus bei seiner Toebter

gewesen sei (247):

N, sbzee Srj Zb zovz
;

z/. i'^cjg 8sb Ttdvza 7tgo08o%dv' dxoTtsi

TO . . . Z6YC6ICOI ^asgog zi gsl zb 7tXsb0zov. N, dXXd zC

(z)qvzo Ttgbg skslv s^zl; z/. ror^ fisv ylvsd'" 6 Zfig %Qv6bov,

zozs d’ v8(og" bgag] snsCvov zovgyov S6zbv. d>g zoc%v 250

svgo^sv, iV, ^al fiovKoXstg (xs, z/. ^cc zbv IditbXXco^ "^yco yesv o'b.

Alias ist klar (aucb dafi yid zbv '"AitoXXm zur Rede des Demeas ge-

bort) auBer Y. 248; aber aucb da ist klar, daB Zsvg an der Stelle

niebt stehen kann; und die Umsebrift (zovzo' Zs'dg si 00 b ^sgog zt

1) Die Worte hat Croiset (S. 182) richtig ergaii25t, warum er 6 Z<s'ug tcoxs

%Qvab>g SQQ^ri schreibt, weiB ich nicht.
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QEi TO jcAeiffvov
;)

ist aucli mit Croisets Erklarung (S. 209) nicht

verstandlich. Z ist als unsicker bezeiclinet and wahrschemlich

verlesen.

:

ffXOTtSt

To[vd" S]tE V0SI, sol ^^QOg Xt QEt TO TCXstOTOV

;

Hierauf deutet die Lesang, aber erfordert wird vel: ‘wenn es

regnet, flieBt meist fiir dich ein Teil’. Nikeratos ist nock nickt

iiberzeugt (254):

Mo0%imv ioxEvaxEV (is. xJ. hjipEtai ^isv, {it) q)o(iov,

TOVTO. d'Eilov 6' iW, S!XQi§cbg (olda), to yEys^’^EEvov.

Yorker sagte er (240) 6 Gog (is jcatg ivxE&QLcixEv, hier ixEvaxiv iis,

beides vom Handwerk des Kocks genommene Ausdriicke^). oiSa

kat der Sckreiber ansgelassen, vgl. 326 Ilegix. 8(3 'Etcexq. 230, und

zwar nickt, nack der gewolmlicken Wortstellinig, vor, sondern

nack axQi^ag] denn alle sicker erkaltenen Tetrameter des Stlicks

kaben Diarese nack der vierten Senkung.

Demeas bringt lekendige Beispiele von G-ottersohnen : da sitzt

Chairepkon, TQEqyove' dotijr/SoAoi/ ; es ist der berilkinto Parasit

(Atken YI 243 fP.), den Menander sekon in der 'Ogyi] versi)0ttet

kat und ferner in 3 Stiicken, die Atbenaeus anfixlirt, REXQ-oepaXog,

ME%"t] und 'Avdgoyvvog i) KQx'ig. Aus ’Ogyq und Mi^ij gibt Atbe-

naeus die Verse, aus den beiden anderen nickt; aber die Titel

geben zur Identificirung mit dem vorliegenden Stiick (dessen Titel

nickt erkalten, aber von Lefebvre mit groBer Y^ahrsckeinlickkeit

angesetzt ist), keinen Anhalt. Androldes ist vielleickt derselbe,

der einer Komodie des Sopkilos den kfamen gegeben kat^). V. 261:

AvdgoxXxig eti] ToGavxa
^fj,

tqe%ee, 7CC(Zda{g) noXv

TCgdTTETai, (isXag jrs^tnraTf?, /Ifiujcbg oxtx &v dxod’dvoo,

CYA’A=6IC0A-TAITICAYTON o^xog eGtlv ov 'O'sdg;

V. 263 ergibt sich aus der unmogliclien Lesung mit leichter Aus-
deutung der als unsicher bezeiclineten Buchstaben:

aj/ ei 6(pd[t]tgi, tig avtov, ovtdg s0tLv o'v 'O’fidgj

Die beiden ersten Verse kommen leider, wie sie dasteben, nicht

Mar heraus^).

1) Hesycli htsS^Q^m^sv' ivEilrinsv i] icytsvansv geht auf diese Stelle, wie

demi auch sonst auf Scliritt und Tritt die Glossen der Lexica neue Anknupfung
Unden.

2) Der ^JvdQonlf]g und 'AvdQO%XsLdi]g sind in Menanders Zeit so viele, daB

keine Vermutimg uber die Person moglicli ist.

3) Lefebvre sclireibt V. 2G1 'VQe(p£i Tcavda * TtQattsrai^ aber 'tQsxsc darf

man wohl, da es sicli urn einen alten Mann bandelt, am wenigsten iindern. Nahe
liegt tQExsi, aber die Corruptel ist unwabrscheinlicb und TtoXv TtQdttstKi
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Nikeratos lafit sick iiberzeagen (leider sind V. 265—7 fast

zerstort) -and die beiden Vater trennen sick nur , nm sick gleich

bei der Hockzeit wieder zii treffen (268):

N. %avdov svtQSTtTjj z/. TT0IHMATATTAP6M01A —
N. Ko^iiljog Si. Ss Tto^lrjv Tcaai tolq d'(soig s'xco)

ovdev s'dQiqKcjg aXrjd'sg S)v tox^ S^7][v xS>v %a%(bv].

Nikeratos fragt ob die Vorbereitiingen getroffen sind, Demeas
gibt eine Antwort, die dem Andern AnlaB gibt, die elegante

Wendung zu bewnndern: denn das bedeutet %o^'iljhg st Da nun
die Yorhandnen Buchstaben nur bedeuten konnen jtoirj^a %a •xtaq'

i^iol d-, so folgt daB in d- eine nahere Bestimmung zu utoixi^cc

liegen mufi, mit der zusammen dies eiii passendes Pradicat zum
Subject xa TtaQ i^ioi bilden kaim. Es kann wohl nur eine Ver-

bindung you Tcoirj^a bier Yorliegen, namlick der sprickwdrtlicke

Ausdruck zlaiddXov TCOi'^yiaxa^ gebrauckt iitl x&v &%QL^o'6vxmv xdg

xB%vag (Paroem. gr. I 59
;
II 23, Hesyck, Suid.), xcc ydg %alcc icdvxa

^aiddlov %aXov0Lv sg^ya (Atken. VII 30P^). Wakrscheinlick also:

N, xavdov svxQS%^ ;
J. Ttotri^a xd xcag'" s^ol d[}) z^ai^dXov].

Mit Koii^jog Si gekt Nikeratos ab nnd Demeas sprickt alleiii ge-

lassen die SchluB-worte des Aktes.

Im Monolog des Mosckion
,
mit dem der neue Akt beginnt,

ist am SckluB you V. 276 ^al Ttccgco^v^^^ai) . . CAPA offenbar zu

lesen [(?g}]ddpn:. In dem darauf folgenden Monolog Parmenons V.

303 aijxri (nicht ccvx'ij)^ 308 ovds(v. xi ov)v sg)vysg ovxcjg^ dpsXxsgs

umzustellen oiitmg scpvysg.

Mosckion sckickt Parmenon ins Haus, um Chlamys und Sckwert

zu kolen; er will den Vater mit dem Vorgeben, in den Krieg zu

zielien, nur ersckrecken. V. 319:

^sXXsigi (Parmeno ab). %Q60Si0i vvv 6 Ttax^jg, Ss7j0stcci

O'dxog, Tcaxafisvsiv fi[’ BV^B\xai . dsri^axai^

dXX^ ^£%Qi xivog; Ssv ydg si&\ oxav dozfj —
s^lsxai ist unsicker, in der als zweifelhaft bezeickneten Lesung

M HAI das | unmoglich. V. 322 (. . . a'bxw

md'avov stvai ii ... . yov) widerstekt der Erganzung. Wahrend
Parmenon im Hause ist, kommt Demeas keraus (324 TCQOiwv^ nickt

bekommt keine Bezieliung. Auch lsv%6g bat keine deutliche Verbindimg, man

miiBte denn ov% dv ccTcoMvoi als wider Erwarten filr ein einfacbes Verbum

('jt£Qi7Cccx7]GSL) eiutreteiid ansehn. Icli babe daran gedacbt, daB eine dritte Person

genannt sein konnte: Mslag 7csQL7tar£& Xevuog ‘ dv ccTtod’dvoi ii. s. w, Ein

MiXccg erscbeint in zwei attiscben Inscbriften s, IV (Kircbner), Kurzform von

MsXavoTcog, MsXdv&iog. Es ist nur nicht grade wabrscbeinlicb, dafi zwei alte

Herren wegen ihrer Eiistigkeit verhohnt sein sollten.
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7CQ0(dl6v, vgl, 86). Die mm folgende Scene in Tetrametern ist

sctleclit erhalten, aber weiiigstens in den Grnndziigen kenntlicli.

Demeas stellt den Sohn ziir Bede, dafi er auf sich warten laBt

(325); die beiden folgenden Verse sind dunkel, mit AIAKIN kannV.

327 nickt anfangen. Moscliion antwortet nicht, er ruft dem

Parmenon ins Hans hinein (328) ov g)BQSLg
;
^bringst dn die Sacben

nicbt?’ Demeas spricbt wieder von der Hoclizeit (— yaQ 6oi, rovg

ycciiovg — ),
Moscliion darauf (329):

OYMIA . r ANAnTeTAIGYMATHOAlCTOY , . H .

Hier kann avamstai nicht ricbtig sein, der Vers verlangt avcmxB

^vpiar’* ^Hcpaiijxov [l^o]a[t]^ nnd das deutet anf den Anfang d^v^Lcc

(vgl. 264). Dann rnft er wieder

:

oitog^ oi (psQEigj [z/. cr]^ yaQ (too) JcaQo^hovd" ovroo %dXai. 330

M, ayoi] to tiiv [ncctjda, ^laXXeog, II. 6vrv%atg. ovSaif %a%6v.

a0t[l] d'dgQao. M. to PovXao] vov%'st7]6sog aona ^loo^

oegd^yXs
;

Demeas wiederholt seine Mabnnng; eine Silbe feblt, die durcb too

passend ersetzt wird; man denkt an das nberscliiissige tea in der

vorigen Zeile. Mosebion antwortet in derselben dunkel abweisen-

den Manier. ^iXXsog gebt an den beranstretenden Parmenon.

Dieser, der wabrend der letzten Stnnden von Hause entfernt war,

bat drinnen alles in froblicber Erwartiing des Brautpaars gefunden

nnd kommt nun, in der Meinnng, dafi sein junger Herr in Hii-

kenntnis der Dinge einen Verzweifliingsstreicb babe begeben wollen,

mit dieser Nacbricbt beraus. V, 332 ist natiirlicb tminoglich;

es sebeint das nentrum pliirale vorzuliegen, kanm ist 6ibg zu
sebreiben^). Mosebion empfangt ibn scblecbt, der Vater weifi nicht

mebr, was er dazu sagen soli:

J. Ttao^ to itooaig^ Mo6%og)V] M. oi>% so^dga^m/

(d'dtr^ov i^oooeog d g)7j^oj doanaxo^iiao to 6t6^a.

[z/. to oi) onrog; J7. pado^co vij jdo\ e^avgr/mta 335
(to to z)c£x6v; M. ftsXXaogj

V. 335 sebeint mir — Xaog o'Htog fllr Demeas am passendsten. Mo-
sebion beaebtet ibn gar nicbt, sondern treibt nur Parmenon znriick

ins Hans. Dieser gebt ab mit der an die Zuschaner geriebteten

Prage: ^babt ibr beransbekominen was los ist?’ Vater und Sobn
sind wieder allein:

z/. dyov6o tovg yd^iovg iyvtcog. ^[don,]

ta%v]ov a^dyyaXXs j^oo to.

Damit bewegt sicb Demeas anf Mosebion zn. Dieser bat Zeit, wie

1) UsQLTi. frg. Oxyr. 14 to iato—
j
dya^'d.



Bemerkungen zu den neuen Bruckstlicken Menanders. 339

wir es so gut aus der romisclien Komodie kennen, einige "Worte

teiseit zu spreclien, die er ans Publikum ricbtet:

[ikf.] VVV TtQO^SL^LV. (XV Sb flOV

[^rj deri]T\ avdQsg^ Kaxa^iveiv, aXX a7tOQyi6%'Big icci

[%8L<jL'rjj] rov'd ixQXi TtaQshTtov^ tC dst %qbiv]

g ov% av Ttoij^ac tovr\ Mv Sb; Ttdvta yaQ 340

.... T€l ysXotog vrj zIC\ ava%d^7Crcov TcdXiv,

Diesen Pall kat er vorlier (319 ff.) zu erwageu vergessen; er

flirchtet nickts mekr, als wirklick davon gekn zu rniissen. Leider

ist der SckluB der Scene, die ihm grade dieses Sckicksal bringt,

yerloren.

Von kier an ist alles balk oder ganz zerstort, die Handlung

in Hauptmomenten dunkel. Ick gebe nur nock Notizen zu einzelnen

Versen.2) V. 355:

B6%'ai xocl ^OSLV

7cdv%'' d 6oi rig B6o^[aL] rig\ piog iidXi^Q^ —
^dB^ rd)v Tcdvrcov

;

tiberliefert 356 zu Anfang d7cccvd'\ Y. 881

:

dXX Msl^bv ^bv XL rot(p)vd'^ TtQo&rjKd'Ov} B[(37t]sQag'

7tQ06dQ()c^6vr oi)}c atpvysv^ dXXd %BQi^aXo(^^ s[^stv8 /li]£.

oi)% drjd'ijg, bqi(%^v^ siiii* Sstv oi>S^ j^v xIqb^blv]

ol'o[iaLj ^cc rrjv ^A^rivav^ aXX bxcciq —
xiiv d’ ^JldgaarBiav ^dXi6ra vvv dg [btcikccXbiv ^ib %Q]ri^ 385

V. 381 nPOCHA . . . C . . ePAC die Abschrift. 382: das nake^

liegende iipiXrjas vertragt der Vers nickt; b^blvb ^sie bestand

mich’, militariscker Ausdruck des Soldaten, nack Ttgo^^gaiiovx' ov%

acpvyavj komisck neben 7tSQL^ccXov(ya. V. 383 OYKAT6AHC, vgL 390,

wo der Vers beginnt aiiiH d't]S'}jgj dock wokl statt o'dz dridrig

Bi^i, V. 391 sckickt Mosckion den Daos, der Botsckaft gebrackt

kat, wieder ins Haus zurlick: &va6rQB(p[ov], V. 401 ^ 6v XsXdXTjxag

jcgbg ai}r[rjv] on g)o^rjd'slg ivd^dds
|

{%ax')a'JtBcpBvya und am SckluB

iy mgag 0v ye : die Handsclirift zu Anfang ^ %al (ju, kier sckeint

%aC Variante zu ^ zu sein (Lefebvre streickt 0v\ am Ende 6MHG}-

PACCYfG. V. 407 [rdda TCo^p^ d]')cov0av av\xriv (pifi\6i 7tQccy^\

BvsT^ sfiov

,

408 iycj S^aUgrpid 0ol
|
l_0ov ydv bX%'bIv m[ov0a]v.

[M] rbv ^AtcoXXco, [s^]ov [^bv od]
,
vgl 412, wo vielleickt vor

1) Erwartet wird ZPV vgl 247.

2) Die Falle werden aucli immer hautger, in denen aus der Abschrift un-

niogliche Verse hervorgehen. I)er Herausgeber erklart mit alier wiinschenswerten

Offenheit (S. XII), daB er seine Lesung nicht als definitiv ansieht und yerspricht

fiir nahe Zeit die Publikation des Facsimiles. Diesem gegenuber wird sick ja

deutlicher erkennen lassen, in welchem Grade die Handschrift corrupt ist.



840 Friedrich Leo,

&QtL(QQ Bcpyfid'a 'vcc'vt'jfjv ivd'dd^ vor.odE^a&^^ i^iiov
|

€ve%cc zii erganzen

ist t^jv ^7]rsQa. V. 411 mvta 0v^7ts[7Csc^]vaL

,

V. 420 oLmv^al^]^

7taQ& 60V ys. Y, 421 ist der einzige sicliere Fall von Doppelktirze

in der Senkung des trochaisclieii Verses : £IC ovd' &)g TtoQvidtov

zQL^d'd'XioVj vgl. frg. adesp. 120,3 K. TtoQvtdtp tQt6ad'Xi!G) savtbv

ovtco TtaQadsdmxsv.

V. 428 Daos : agticog fihv oi [XsXlyjd'B <?’ — ag itdkiv^ MoscMon
darauf: o'h% icccg g)QovsLV — . Daos veranlaBt ilin endlicli dazii

ins Hans zu gekn (430) : xop^i'cjg t’ 6l'6(o TtdQis)^^^. 432 ^flirclitest

du siaihv %[a%6v] %i] tovtcov ovv d[t]op‘0’co<?
—

’ Audi im folgenden

bis znm Ende der Scene (434) ist einiges Einzelne zu erkennen,

aber nichts mit Sicherbeit zu Ende za fiibren.

V. 444:

%al TO ocs(pdXatov, ovSsTtw loyi^oiiai

Tov ‘ [SJv dyQOv d'drTOv [^dXov]

eXd'^, Taga%iiv Oiav Ttoij^si !3taQa(plav£Lg],

Die Abscbrift bat 446 TTAN far otav nnd rAPA0- fur mgatp-

V. 450:

i) d’ d)^ tbv ysLTOv s'dd'ig S7]la3ijj

TOV ^0L%bv^ oifKpleiv —
occcl ^sydXa,

Die Abscbrift OPACA statt tpga^a^ dann HM6CM-TA, man er-

wartet rj^tv [laxQd. Y, 468 die Abscbrift T • AMATGKATAK GICANH • C,

das bedeutet toX^dzs KatanXsi^avTeg. Die ilntwort 469 : mt6vKO(poiv-

T8lg d6T[tg sll darauf 460:

TtoTSQa voiiv^st o'6h i%£iv 'Yjl^dg 6pai/]

ovd' avSQCcg sivccl
;
Mil 5

To\yTL y ifiod],

Vgl. Pberekrates Korianno 1,4 M. [loc (paxovg^ ^id tov /tCa. Bei

einer Erganzung wie (id /lia r6[^' ware (i^ obne Beziebung.

V, 471

:

7CO?^')2[()d]v5 dd'Xis'

(bOTtap 7j(iiv o%)6av £[(i(pac]v6ig TtdXat,

1) Die Worte sind citirt im scliol. Ven. zu Arist. Pintos 35 (das Fragment
feblt bei Meineke nnd Kock, ist hervorgezogen von Nanck Mdl. gr. rom. YI 113,

vgl. Kretschmar de Men. rel. 106): zhv v[6v' dvtl tov tov v[ov, ldtti%&g.

%ul MivccvdQog iv IJsQLKELQoiisvTj • tb ds nstpdlixLOV o^tcco Aoyt'fofiai tbv ^sOTcbtriv.

yQdg)Stcct 7tQoatL>d'£fisvog ovv mvtov vEbv UQLOtoq)dvrig. Wenn der Gi’ammatiker

nicht den Titel falsch citirt hiitte, so hiitten wir hier ein ZeugniB fiir diesen.

Moglich ist es natiirlich, daB die Worte auch in der UsQLzsLQoiiBvr] vorkamen,

wahrscheinlicher der Irrtum. tb ds fiir %cd t6 ist durch das Lemma veranlaBt.

Die letzten Worte des Scholions sind zu lesen: ygdq)St tccvta bTtotL&efisvog tbv

sccvto^ vtbv ldQi6t0(pdv7ig.



Bemerkungen zii den neuen Bruchstlicken Menanders. 341

Vgl. 36 TCovriQov, ^as. V* 476 eTtai^ov, [Sg) ^mxdcpayog si.

V. 479:

{86tcci) XL 6ov xaKbv

[ZBv]g^ d)[^] (jv (xov)x(DV yiyovag (ccL)xtcoxccxrj.

Dann V. 481

:

Xsy bxi TCQhg yvvatKcc ml
[q)d'd(^a]0a %a(xa)7tsq)8vy6. Ilghg yvval%& ml
l(pd'd]Gfcc^aj %al ydg ot%s& Sg x^v Mvqqlvtiv^

[xijv] ysixov\ [o{}]rco fto[tj yevoL'Q'^ ct /5o^Uo)xa6.

Der letzte dieser Verse ist geschrieben . . * . TGITON • • TOMO-
r€NOC0’ ABOYAOMAI

,
aber die Emendation unterliegt woM keinem

Zweifel.

Auck in dem Fetzen L sind ein paar wichtige Stellen genaner
zn erkennen : Y. 498

ddLTCSL socsLVog ^SL%ri7c6xoc]

Oder '^dLocYi^hog, nnd darauf: ^ga ^sv &eI x^g %6grig. Y. 504:

^Eg&}^ Ad%Yig^ ^iv ' oi) ydg lksx(s'6(X) —
Oi'^oty XL it[oiq]cf(D

;
Teg 6

;
[Tjv —

Ttgbg xatg d'vgocLg. EvKccLg[_og ^KSig —
Y. 504 kat die Absekrift ir€N fiir ybiv, Als Name paBt in beiden

Yersen (506. 6) ^rj^aag, aber anch andre; nnd alles was die Hand-*

Iting angekt bedarf besonderer Erorternng. Bei dieser warden
anck die letzten Heste nicht okne Bedentnng sein. V. 622 dM-
^]av€tv oder besser dv ccMd'javsLv 6s xovxo 7tvd'6fLsvo(y)^ Y. 539

(i)7cagaLvav 0883 s\v\ die Absekrift ov8eC —
,
Y. 549 vij xov'^'IllXcov].

Aber die Ernte ist kein Tag znm Aekrenlesen.



Aporieii im vierten Evangelium

Yon

E. Seliwartz

Vorgelegt in der Sitzung am 23. November 1907

I

‘Der Jiinger den der Herr lieb liatte’
,

geblirt speciell dem
vierten Evangelium an. An keiner Stelle wird sein Name ver-

raten; erst der Verfasser des spater zngefiigten Sckluficapitels

versucht ihn mit dem ephesisclien lohannes zn identificieren, und
auck das nnr auf Emv/egen. Nachdem Wellhansen [Erweiterungen
xmd Aenderungen im vierten Evangelium] m. E. riclitig beobaclitet

bat dab das vierte Evangelium iiberarbeitet und erweitert ist,

kann, ja mufi die Erage aufgeworfen werden, ob diese ratbsel-

bafte (xestalt wirklicb zn dem unzweifelhaft urspriinglichen Be-
stand des Evangeliums gebort.

Sie scbeint am festesten zu sitzen in der Grescbicbte vom
Abendmabl

;
bier bat ibr die Kunst zu einem unverganglicben

Leben verbolfen. Aber der Glanz den diese iiber den Jiinger

der dem Herrn an die Brust sinkt, ausgegossen bat, darf den
Ausleger der das was er best, versteben will, nicbt blind macben
gegen die zablreicben Aporien die in der Erzablung stecken. Erst
nacbdem lesus den Verrater so deutlicb wie nur moglicb gekenn-
zeicbnet bat, fiibrt der Satan in ihn binein [13, 27] ; %kI zb

ipcoiiiov TOTS sisilXd'Ev sig EKBbvov 6 Gazciv&g, Das ist eine aus-

drucklicbe Correctur von Luc. 22, 3 ,
stebt aber aucb in directem

Gegensatz zu 13, 2 ; zov dicc^okov ffSTj (SfjSlijjcdiros sig zz^v jcocpdiccv

fcva a'dzbv ’lovdag ZXgcovog ’IdKccQKhzrjg

,

wenigstens nacb
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der gewohnliclieii
,
schon von Origenes vertretenen Erklarung, die

sig triv itagSCav anf Indas bezieht. Wer diesen Sinn verlangfc,

mnd sich schon entschlieiSen
,

den Text den D mit den La-
teinern und Syrern bietet^); flir ricbtig zn balten, dann sicb aber
mit dem Widersprncb gegen 13^ 27 abfinden. Die Lesart der

besten griechiscben Uncialen bedeutet etwas anderes: ‘als der

Teufel sicb in den Kopf gesetzt batte daB Indas Simons Sobn
Iskariotes ibn verratben sollte^ Die feierlicbe Einfiibrung des

Verraters mit vollem Namen paBt zu dieser Eormulierung des

Gredankens besser, und jedenfalls wird au£ diese Weise der Wider-
spruch beseitigt, Freilicb kommt dann eine seltsame Erfindung
heraus: lesus brandmarkt den Verrater, ebe er den verbrecbe-

riscben Entscblufi gefafit bat, und weissagt nicbt jenes Gredanken,

sondern die des Teufels; diese Weissagung geht sofort in ErfiiD
lung‘d) [13, 27]. Dabei will icb von einer XJngereimbeit nicbt reden,

die immer besteben bleibt, man mag 13, 2 so oder so lesen; wober
nimmt ludas die Zeit seinen Verrat auszufubren, wenn er ihn

erst nacb dem letzten Mabl bescbliefit ? Die synoptiscbe Erzablung
[Me. 14, lOf. Mt. 26, 14f. Luc. 22, 3f.J ist zum mindesten sebr un-

gesebiekt verandert. Scblimmer ist etwas anderes. lesus bat vor

alien Jiingern gesagt [13, 21] : ^einer unter eucb wird micb ver-

ratbenb Durch Vermittlung des Lieblingsjungers erfabren sie alle

das Zeicben durcb das lesus den Verrater offenbart: die Erzab-
lung kann nur so verstanden werden, und es ist mit keinem Wort
angedeutet, daB lesus etwa dem Lieblingsjiinger seine Antwort
leise zugefliistert batte. Trotzdem haben die Jiinger alle [13,28

ovdsig . . tmv avaxsLiiavcov] — aucb den LiebKngsjlinger nicbt aus-

genommen, der docb sicber lesu Worte gebort bat — die An-
kiindigung des Verrats sofort vergessen; sie wissen nicbt was
lesus mit dem Wort sagen will, das er an den Verrater riebtet

[13, 27] : 0 Ttoisvg Jtotrji^ov T:cc%tov, und raten sonderbar vorbei [13, 29]

:

tLveg yaQ sSoxovv, STtel ro yjl(D0(j6HOfiov alxsv 'lovdag^ Xiysi av*

rcoL "Irjijovg ‘ ayogaaov S}v xQaCav b%o^£v atg aoQt'ijv, i) rotg jrrto-

XOtg %va %L dmi,

1) D rov dia§6lov ijdri ^6§Xri%6rog slg ti}v %ccQdcav ^Jovda Ziiicovog anb

Kccqvw'Zov I'vcc 'naQadoi avzov. Syr. Sin. )^cu*>nCD Jjoo^jop\3 joo^ toV) Jjl^od

2) Daraxif bezieht sich 13,31 vvv sdo^<xG^ri 6 mbg rov dvS'^doTtov kccI 6

S’sbg S^oidaS'T] Iv Der Verrath des ludas war ein schweres Aergernis,

mit dem die Gottlichkeit lesu immer wieder hestritten wurde; durch eine raffi-

nierte Combination ist er im vierten Evangelium zu einer einem Indicium

der Gottesnatur geworden.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. PMlolog.-histor. Klasse 1907. Heft 3. 23
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Es sollte klax sein, dafi bier zwei Erzablimgen znsammenredi-

giert sind, die nicht zusammen passen. Die eine ist eine Correcttir

der Synoptiker ‘) ;
ihr Mittelpunkt ist der Lieblingsjiinger. Die

andere kat mit der synoptiscben Tradition radical gebrocben : nacb

ibir weifi lesus allein von dem Verrat, nnd das Herrenmabl feblt,

da lesTis selbst das Pascbalamm ist. Das Stiick des Herrenmabls

das jetzt ins Evangelinm bineingeflickt ist
,

ist nnvollstandig
,
da

die Einsetznngsworte feblen, ferner unvorbereitet “) und barmo-

niert scblecbt mit der FuBwascliung : es ist nnd bleibt wunderlicb,

dafi lesus wabrend der Mablzeit den Jiingem den niedrigsten

Knecbtsdienst erweist und sicb nacb diesem Intermezzo "wieder

zu Tiscbe seizt®). Die Jiinger selbst verlassen nicbt einmal die

Platze.

Fufiwascbung und Abendmabl scbliefien sicb ebenso ans, wie

die Unfabigkeit der Jiinger lesu Wort ‘was du thust, das tbue

bald’ zu versteben, sicb mit der Offenbarung des Verraters durcb

lesus beim Mabl nicbt vertragt: aber es ist wenigstens moglicb

die Pudwascbung mit der Erzablung zu combinieren, nacb der

lesus allein dem Vcrrater, nicbt den anderen Jiingern zeigt daB

er ibn durcbscbaut bat, und das Moglicbe wird wabrscbeinlicb

dadurcb dafi der Satan zweimal sicb mit ludas zu scbaffen macbt,

13,2 und 13,27. Denn die scbon an und fur sicb sonderbare

Ausgleicbung die im griecbiscben Text jetzt zu lesen ist, fallt

dabin
,

so bald erkannt ist dafi Eufiwascbung und Abendmabl
nicbt zusammen geboren: der urspriingHcbe Sinn von 13,2 kann

nur der gewesen sein, den D und Genossen durcb Correctur

und die alten und modernen Interpreten durcb Vergewaltigung
der Spracbe bineingebracbt baben: der Teufel fubr in ludas binein.

Dann riickt aber der Verrat in enge Verbindung mit der Eufi-

wascbung, und unter der TJeberarbeitung die aus den Synoptikern
das Herrenmabl und die Entdeckung des Verraters, freilicb mit
corrigierenden Modificationen, einfiibrt, scbimmert eine altere Er-
zablung durcb, in der die Eufiwascbung aucb insofern das synop-

1) Vgl, Zeitschr. f. neutest. Wiss. 7,23.

2) Der Anfang von Cap. 13 ist seltsani. Was die Worte dytxTCTjoag

idiovg rovg iv t&i sig rslog iffdnTjesv a’ito'ig eigentlicli bedeuten sollen,

ist keineswegs War; der Participialsatz slSmg Sw htI. in Ys. 1 ist eine Doublette
zu dem gleichen Participialsatz in Vs. 3.

3) Origenes bemerkt [comm. loh. p. 427,1 Preusch.] : <5 siayyiharrig . . .

SoitBt ... ft?; x&t7igr\v.ivai fihv ea/iaxiwriv Ksgl cov vi'^paa&ai [t^k] &iiolov&{av.
OTS itgo xov Ssinvov xccl Tijg ixel xb Sstitvsiv dvanXCesoig ot Ss6ft,svoi xov viijiccB-

S’cci rovg nddccg VLuttovtai,
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tische HerrenmaU vertrat, als lesns bei ibr an ludas seine Pro-

pbetengabe bewabrte. Weil diese nrsprmglicbe Erzahlung iiber-

arbeitet nnd zertrummert ist ^), lauft dde Fubwascbnng zuletzt in das

Ratbselwort ans, das lesns an Petrus richtet [13, 10] : 6 ^s^ov^hog

o'h% e%6v %Qsiav VLijjcc0d'av^ i6tlv Kad'UQog oXog * %al ifietg hcc^ccqoo

iGit€, Der sebr alte, scbon dnrcb den sinaitiscben Syrer bezengte

Zusatz von si tovg TtdSag vor vLil)a6%'ai ist eine Scblimmbesse-

rung, die dem Zusammenbang vergeblicb aufzubelfen sucbt und

den Sinn der Sentenz zerstort, der wenigstens in sicb gescMossen

ist. ^Der Gretaufte bedarf der Waschung nicbt, er ist ganz rein’.

Darin steckt die Anscbauung dafi die Taufe von alien Siinden

reinigt, vgl. 1 lob. 3,9. 6,18; der Zusatz ‘aucb ibr seid rein’,

scbliefit die uninittelbaren Jiinger lesu in die Reinen mit ein,

well sie nicbt getauft sind®). Wenn sicb also aucb ein Sinn er-

gibt, so pafit er docb in keiner Weise in den Zusammenbang, und

auberdem verlauft die erst so lebendig einsetzende Erzablung im

Sande. Endlicb ist zu bedenken dab im vierten Evangelium lesus

wirklicb tauft [3, 22. 4, 1] damit wird der Zusatz aal i^stg occc-

d^aQoi i(3ts bochst verdacbtig, aucb obne die Fortsetzung die in

gescbmackloser Weise die Entlarvung des Verraters anticipiert.

Stellt man den Sprucb ^der Getaufte bedarf der Wascbung nicbt,

er ist ganz rein’ in den Zusammenbang der^ durcb Vs. 8 gegeben

ist : i&v (lij vctpco cfs, o{)% B%sig fisQog ifiov, so ist er im Munde
lesu unmoglicb, aber er wird verstandlich, wenn ibn ein Jiinger

spracb, der die Fubwascbung abwies, im anderen Sinne als Petrus,

der nacb jenem Worte lesu sofort dazu bereit ist. Icb kann micb

der Vermutung nicbt erwebren, so kiibn sie ist, dab er urspriinglicb

von ludas gesagt ist, dem das Grewissen scbl^t und der wirklicb

an lesus keinen Toil baben will. Dieser verstebt aucb sofort

1) Ein jmiger Zusatz sind Vs. 6. 7 ;
sie spieleii auf das 21. Capitel an, wie

18, 36. Diese Interpolationen sind leiclit zu entfernen, aber damit sind die bo-

sesten AnstoBe nicbt geboben.

2) So erblart scbon Tertullian [de bapt. 12], und mit ®ecbt. An das Bad

das der cultivierte Hellene zu nebmen pflegt, ehe er zum Diner sicb einfindet,

darf man nicbt denken.

3) DaB die Zwolf nicbt getauft waren
,
machte den alten Christen Kopfzer-

brecben, vgl. Tertull. de bapt. 12. Hermas Sim. 9, 16, 6. Aus der vorliegenden

Stelle wurde gescblossen
,

daB Petrus allein die Taufe erhalten babe, vgl. Tert.

a. a. 0. und Clemens Hypotypos. p. 494,28 Bind. = Zabn, Forscb. 3,70: o

XQvatbg Xsystai^ Ukqov (i6vov Ilkqog dh IAvSqsccv^ HvSgiag

Ticopov yiccl '^IcodvvriVj instvoi ds tovg Xoitcovg.

4) Die Interpolation 4,2 sollte niemanden irre macben.

23 *
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wies gemeint ist, und sagt ilim auf dem Kopf zu: ‘was du tbust,

das thue bald’ '). Man mag liber diese Yermutung denken wie

man will: den Beweis dafi das Mail zu der FnUwascliung
,

die

Scene mit dem Herrenjiinger und dem Eintauclien des Brodes zu

der Aknungslosigkeit der Jiinger so barmonieren, dafi sie einem

und demselben Scbriftsteller angehbren miissen oder konnen, diesen

Beweis warte ich ab.

Wenn es ricktig ist, dafi der Lieblingsjiinger beim Herrenmakl

dem Evangelisten nicbt gekort, so ist im Grunde die Frage damit

entscMeden. Es wird aber besser sein per indiictionem vorzugekn

und die iibrigen Stellen an denen er vorkommt, fiir sick zu be-

trackten, okne auf die IJeberarbeitung die eben nachgewiesen ist,

Riicksickt zu nekmen.

Im Auferstekungsberickt ersckeint der Jiinger wieder: er

keifit dort ‘der andere Jiinger den lesus liebte’ [20, 2]. Der Wett-

lauf den er und Petrus veranstalten
,
mutket seltsam an. Der

Lieblingsjiinger lauft Petrus den Bang ab : er kommt zuerst zum
Grabe und er allein ‘glaubt’, namlick an die Auferstekung ]vgl.

20, 29], als er siekt wie die Linnen und das Sckweifituck gesondert

liegen^). Man miifite diese Senderbarkeiten kinnekmen, wenn der

Wettlauf mit der iibrigen Gesckickte okne Liicke und Storung

zusammenscklosse. Das Gegenteil ist der Fall. Maria Magdalena

findet das Grab offen ; sie lauft zu Petrus und dem ‘andern Jiinger’

und meldet es, ist also nickt mekr beim Grabe, sondern in der

Stadt. Dann laufen die beiden Jiinger um die Wette zum Grabe,

untersucken es, einer gewinnt auck den Glauben an das Wunder
das gesekeken; trotzdem kekren sie keim, als ware nickts passirt

[20, 10] : O'bv ndXiv XQog aito'bg ot (laQ'TjraL Umgekekrt
ersckeint Maria plbtzlick wieder, nickt in der Stadt, sondern beim
Grabe [20, 11] : Mugia Sh sffftrjxsi ngbg x&i i'lca xlatovscc.

Da wird nickt eine neue Handlung, sondern ein Zustand besekrieben,

der in die Situation am Anfang zuriickfiikrt
,
wo sie das Grab

offen findet. "Wie ist sie aus der Stadt wieder zum Grabe ge-

kommen? Die Interpreten die kier xatd to 0i-B3n<b(isvov das Fek-

lende erganzen, miissen auck auf die Frage antworten, warum sie

1) Die Rede lesii welche auf die FuBwascbuug folgt, ist kaum ursprlinglich.

18.19 Sind sicker uneckt; 20 scMieBt an 17 an. Der Uebergang 30 ist na-

tiirlich Tom Bearbeiter, ebenso tmv &va%eiii.ivav 28.

2) Die Singulare sl0sv und ixletsvesv sind nicbt nur besser bezeugt, son-

dern werden auch durcb den Zusammenhang gefordert; denn nur so erbalt die

GescMcbte eine Pointe.
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die Hiiclikelir der 3 linger, denen sie die ISTacliriclit gelbraclit Hat,

nickt abwartet, warom der Sckriftsteller diesen Sprung in dem
Grefdge seiner Erzahlung nicht motiviert. Das vierte Evangelinm
ist docL nickt arm an Erfindung und gekt mit der Tradition
rlicksiclitslos genug nm; hatte derselbe Poet den Wettlanf tind

die Maria am Grabe geschafiPen, so wiirde er sckon Mittel und
Wege gefunden kaben, einen, wenn nickt anscbaulicken

,
so dock

wenigstens verniiiiftigen Eortgang der Handlung kerznstellen.

Anders lag die Sacke, wenn Petrus und der andere Jlinger nack-

tr^lick, in einen sckon vorhandenen Zusammenkang, kineingebrackt

werden soUten; da waren Storungen kaum zn yermeiden. Und
es ist nickt bei der einen geblieben, die ick sckon kervorgekoben
babe. Nur mit einer Interpretation die den Worten die dastekn,

ihren Sinn nimmt, lafit sick Vs. 9 oMs'tcco ycip ^tdsioav tijv 'yQccg)^Vj

Zxi Set avtbv sk vskq^v avaax'yjvaL nait dem Vorkergehenden eldev %al

i7Ci6xav(3av zusammensckrauben
;
die Aenderuiig ov'k STti^xav^av ist nnr

eine Verlegenkeitsauskunft, da der Singular anstbkig bleibt, dieser

aber durck den Zusammenkang des Vorkergekenden gesckiltzt ist.

Auffallend ist ferner in der Meldung Marias der Plural [20, 2]

oHda^av Ttov ad'yjxav avxov, um so anffallender, als nach den

Synoptikern zwei oder mekrere Weiber [Me. 16, 1. Mt. 28, 1. Luc.

24, 1] zum Grabe gekn. Man wiirde Vs. 9 als Motiyierung dafiir

versteken, da6 die Weiber meinen, der Leicknam Jesu sei gestoklen

;

ygl. Luc. 24,22ff.

Es empfiehlt sick sckon an dieser Stelle die Analyse des Auf-

erstekungsberickts durchzufiikreii. ‘Maria stand weinend am Grabe’

:

dies ist, wie sckon gesagt, ein Zu^tand der unterbrocken werden
mufi, wenn die Erzaklung fortsekreiten soU. Aber diese Unter-

breckung tritt nickt ein, sondern es gekt welter ovv sxXatav^

%aQa%vij;av sig xb fivri(iSLov: der Satz mit Sg siekt wie eine Zeit-

bestimmung aus, ist es aber nickt. Die Prage der beiden Engel

ist eine Doublette zu Vs. 15, die Antwort der Maria zu Vs. 2^);

und wakrend die Engel nickts sagen ^), liberkaupt aus der Erzaklung

versekwinden
,
drekt sick Maria zweimal nack lesus um [14. 16].

Das ist ein so arger Widerspruck, dak man in alter Zeit, als die

Kunst unmoglickes zurecktzuinterpretieren nock nicht ausgebildet

1 ) Man beaclite wie das anstoBige oi'da^isv liier durch olda ersetzt ist.

2) Cbrysost. t. VIII p. 513® wojI Tto^cc avtri Si'nolovd'Lcz utQbg insLvovg dmXs-

yoiisvTiv 'Kccl i).rid67ta) ^ridsv ScnovaccGav TtccQ^ avr&v at^acpfivai slg ra OTtiao)

;
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war, das zweite avQaipstcu durcli i^ietri0cc6a ersetzte^). Hier

scheint ein glatter Schnitt zu helfen: beseitigt man die beiden

Engel im Grrabe, die eine Combination von Me. 16, 6 und Lnc. 24,

4

sind, mitsammt dem Eitt dnreb den sie eingefiigt sind, dann kommt
eine knrze und wirksame Ei’zablnng herans; zu beachten ist da6

lesus die semitisebe Eorm des Namens Maria gebrauebt und diese

ibn bebraiscb anredet. Der Wettlauf der Jiinger b'iBt sicb, wie

gezeigt, niebt so aussebeiden, dad alle Stbrungen versebwinden; dad

aber aucb er ein Einsebub ist, der die dramatisch anfgebaute

Scene zwiseben dem auferstandenen lesus iind der weinenden

Maria empfindlicb sebadigt, das durfte zuzugeben sein.

Mit Recbt ist (lov ccTCrov beriibmt, und mit Eecbt wird cs

als Correctur von Mt. 28, 9 aufgefadt. Dagegen ist die Motivie-

rung absurd : ovma yag &vK^i§rpca ngog xhv utarega. Den Grott

der zum Vater bimufgeht, soil kein Menscb beriihren: unbedingt

muB unmittelbar aui das warnende fiij fiov ktctov folgen ava^aiva

%ghg tbv utatiga. R. Smend bat gesebn dad das sinnlose
,
durch

ydg eingeleitete Kolon denWiderspruch vertuseben soil, der darin

liegt, dad lesus bier im Praesens sagt ava^ai'vm TCgbg tbv natiga

und naebber den Jungern nocb zweimal ersebeint. Aber aucb das

ist secundar, dad lesus niebt direct zu Maria sagt dad er zum
Vater geht, sondern einen Aufti'ag an die Jiinger daraus maebt.

Es mud auffallen dad niebt mindestens Srt dazwiseben gesetzt ist;

die feierlicbe und umstiindliche Eormulierung xgbg xbv xaxsga gov
ml xbv Tcaxigu xxH. weist darauf dad lesus direkt von dem
spricht, was jetzt unmittelbar bevorstebt, niclit etwas bestellen

ladt: am sebwersten aber wiegfc daB fiij gov Sjcxov und deva^uiva

untrennbar zusammengeboren.

Mit den Worten ‘Rubr micb niebt an, icb gebe zum Vater’
scblod das urspriinglicbe Evangelium, entspreebend der Abschieds-
rede am Anfang des 14. Capitels ’*). Niebt nur 20, 18 ist ein Zu-
satz des Bearbeiters, sondern aucb die beiden Ersebeinungen lesu
in Mitten der Jiinger; sie vertragen sicb niebt damit dad er zum
Vater gebt, und sind eine erweiternde Ausfiibrung von Luc. 24,36 fi'.

Anders als Wellbausen moebte icb die Tbomasgescbicbte von der
ersten Ersebeinung niebt losreiBen. Icb gebe ibm zu dad 20, 20
das Zeigen der Wundmale in uupassender Weise anticipiert, gebe

1) \ gl. Zeitsclir. i. neut. Wiss. 7,30*; icli durfte nur die Lesung nicht fiir

die richtige eridilren. Sie wird aucli von Theodor von Mopsuliestia in seinem
Commentar zu der Stelle vorausgesetzt [p. 394, 16 ed. Chabot].

2) Vgl. die Erklilrung von WellLausen a. a. 0. 10.
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aiicli zu daB Thomas nicht fehlen darf, wenn lesus den Elf den
Geist einblast und ihnen Vollmacht giebt zu binden und zu losen.

Aber m, E, lassen sich diese Aporien besser so beseitigen, daB
man Vs. 20 a und 21—23 fiir einen jungeren Zusatz erklart. Schon
der doppelte GruB lesu ist verdacktig und vollends die Art wie
er den Geist mitteiltj die in schnurgeraclem Widerspruck nickt

nur zu der eckten Absckiedsrede [14, 16], sondern auck zu der des

Bearbeiters stekt [16, 7. 13], so daB einsicktige Ausleger, wie Theo-
dores von Mopsukestia, sick sekr qualen milssen um nackzuweisen
daB der von lesus kier eingeblasene Geist von dem keiligen Geist

versckieden ist. Es wird selten gliicken in den Zusatzen und
Aenderungen die das 4. Evangelium betroffen kaben, verschiedene

Sckickten zu untersckeiden; kier ist es einmal moglick: denn das

ganze Stuck 20,18—31 kann, wie gezeigt, nicht zum urspriing-

licken Evangelium gekoren, und entkalt dock wiederum eine Inter-

polation, die die Einfiigung jenes Stiickes voraussetzt.

Ick kekre zum Lieblingsjlinger zuriick. In der Verleugnungs-
geschickte [18, 15] tritt ^ein anderer Jlinger^ auf. Die Ileberlieferung

sprickt dafiir
,
den Artikel vor al^og wegzulassen : der

Consensus des Vaticanus, der ersten Hand des Sinaiticus, der Syra
Sin. und der Pesckittka fallt sckwer ins Gewickt, leider feklt der

Codex Bezae in dieser Partie. Dann aber hat BlaB Eeckt, wenn
er sick gegen die kerkommlicke AuflPassung wendet, die auck kier

den Lieblingsjlinger erkennen will: der ist mit den Worten &X^og

nickt geniigend gekennzeicknet. Ja selbst wenn der Ar-
tikel zugesetzt wird, bleibt der Ausdruck sonderbar unklar. An-
dererseits scheint der Erfinder des Wettlaufs der Jiinger diesen

^anderen Jllnger’ mit dem Lieblingsjlinger identificiert zu kaben;

die Worte 20,2 jfpog zbv allov ^ad''}]T^v ov iq)iXaL 6 ^Iiq^ovg lassen

sich kaum anders verstekn. Dock laBt sich dies ZeugniB nur dann

als Beweis verwerten, wenn feststekt daB beide Stellen von dem-

selben Verfasser herrukren, und das ist keineswegs liber jeden

Zweifel erhaben Es dlirfte daker geraten sein die Erage zunackst

offen zu lassen und zu untersucken ob die ganze Gesckickte dem
urspriinglicken Evangelium angekort. In 18, 16—18 liegt eine

Darstellung der Verleugnung vor, die von den Sjnoptikern ra-

dical abweickt, vor allem den Hahnensckrei eliminierL die aber in

sick gescklossen und verstandlich ist. Von ikr ist eine andere

deutlick zu untersckeiden, die den synoptiscken Berickt kineinzu-

bringen bestrebt ist, aber mit mangelhaftem Erfolg. Vs. 17 tritt

Petrus in den Hof und sickert sick den Eintritt durch die Ver-

leugnung
;
ein beacktenswerter Zug, durck den Petrus Sckuld nickt
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aTifgehoben, aber gemildert wird^). Aber mm kann nicbt so fort-

gefahren werden, daB ein Ziistand des Petrus bescliricben wird

[18, 18]: Sh ^ai 6 Jlstgog avrcbv eatiog %al d'SQ^LaLvo^svog,

Das ist ungescbickte Copie der Synoptiker
,

die die Scene beim

Eintritt des Petrus in den Hof nicht kennen und sofort auf sein

Eineingehen den Zustand folgen lassen, z,B, Me. 14^54 xal 6

JletQog aTtb ^axgdd'sv 7)%o?uw‘d'7]66v avrwL eog £6(d elg riiv avXijv rou

aQicBQmg xal (jvvx()C'd')jfi€vog fietcc r^v vJtrjQBtmv xal ^ag^atvd-

^evog Tcgbg tb g)&>gj ahnlicli Mt. 26, 58. Nun schieben Marcus und

Mattkaeus zwischen diese Einleitung zur Verleugnung und die

Verleugnung selbst das Verkor Jesu vor dem Hohenpriester. Das

hat dieser Interpolator des vierteii Evangeliums nachgoniacbt,

wiederum reebt ungesebiekt : denn er wiederholt 25 einfach den

SebluB yon 18 und bedenkt ferner niebt, daB 24 die Scene wecbselt ;

lesus wird von iVnnas zu Kaiapbas gefilbrt, Petrus aber bleibt

wo er gewesen ist. Tbeodoros von Mopsuhestia bat die Incon-

gruenz so stark empfunden, daB er in seiner erklarendeix Para-

phrase 25—27 zwiseben 18 und 19 stellt [}). 369 AVahrend er

einen geistreicben Versuch niacbt die wunderliche Anordnung der

Erzablung zu reebtfertigen
,

ist der Uebersetzer der Syra Sin.

unbefangener mit dein Text umgesixrungen und curiert ibn durcb

Umstellungon : bei ibm folgen sicb 12. 1»3. 24. 14. 15. 19—23.

16—18. 25—27; dabei ist der erste Satz von 25 fortgefallen. BlaB

war von dieser radicalen Kritik entzilekt und bat danach den

Text umgestaltet, ich ftirchte, niebt zu dessen HeiL Wer den Text

des vierten Evangeliums in der Syra Sin. aufmerksain durebar-

beitet, findet eine Menge von Stellen an denen der ITebersetzer

AnstoBe wahrniinmt und beseitigt: er ist eben so sebarfsiebtig im

Beobaebten — meist deckt er wirklicbe Sebaden auf, — wie riick-

sicbtslos in der Wabl der Heilmittel; ein ITebersetzer bat eben

mebr Ereibeit als der welcber den Originaltext recensiert

Sein glanzendstes Stiicldein bat jener Syrer in diesem Capitel ge-

wagt, aber er ist dock gesebeitert: denn bei seiner liestitution

1) Ygl. Olrysost. t. VIII p, 492b dia to-Sto yccQ v,al tavta avsyQcc'ijjsv 6 sv-

ayyeXiGvijS', ^QOoSoTtOLCi^v xffv ccTColoyLcci tfjg aQvrjffBwg.

2) Sclion aus diesem G-nuide lauB vor dem Gobraucli gTiec.liisclier Ruck-

tibcrsetzuugeu der Syra Sin, gewarnt werden; besonders BlaB’ Apparat wimmclt

von solchen dugierten Lesiingcn, die niemala in eiuem gricchisclien Text des

vierten Evangeliums gestanden liaben, ganss abgesetien davon dafi die Rlickiiber-

setzungen mebr als einmal feblerhaft sind. AVer im N. T. wissenscbaftlich ar-

beiten will, muB eben syriscb konnen oder lernen: daran ist niebts zu tindern.
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ist nicht abziisehen warum lesns iiberhanpt zn Annas gefiihrt wird.

Es bleibt vielmebr nichts anderes iibrig als die ganze Erzablung
von der Verleugnung die mit den Synoptikern stimmt, als eine

Interpolation anznseben. Sie ist anch dnrch. die Propkezeiliung

lesu 13,38 nicht zn retten, die ganze Stelle 13,36—38 ist von
Corssen [Zeitschr. f. nentest. Wiss. 8, 142] mit zntrefFenden G-rlinden

ansgescMeden und jungen Ursprnngs. Denn lesns spielt auf Pe-

trns Martyrinm an; das ist charakteristiscb filr den Verfasser des

Scblnficapitels
,

der grade in diesem Martyrinm die Nachfolge er-

blickt.

Es ist scbon gesagt daB die andere Fassnng der Verlengnnngs-

gescbicbte [IS, 16—17] an nnd filr sich obne AnstoB ist. Wenn
nnr das ganze Yerhor vor dem Hokenpriester im vierten Evan-
gelinm besser in Ordnnng ware. Wer ist der Hobepriester der

das Yerbor abbalt [18,19. 22]? Nacb 18, 14 Kaiapbas
;
aber nacb

18, 24 wird lesns erst nacb dem Yerbor zn ibm geftlbrt. Die
nnbeilbare Zerriittnng von 18,13. 14 ist von Wellbansen anfge-

deckt [a. a. 0. 24 IF.]. Man kann vermnten daB im vierten Evan-
geliuni der Hobepriester Annas bieB wie in den Apostelacten [4, 6]

nnd Kaiapbas aus Mattbaens [26, 3. 57] bineininterpoliert wurde,

kann ancb hierfiir den Interpolator der synoptiscben Yerlengnnng

verantwortlicb macben, wie denn zwiscben 24 nnd 28 nichts liegt

als eben diese jnnge Einscbaltnng : ancb das bringt den bosen

AnstoB nicbt weg, daB das Yerhor nnr aiifangt nnd im Sande

verlanft. TJnd es ist nicbt einmal in sicb verstandlicb. Denn was
lesns dem Scbergen des Hobenpriesters antwortet, paBt wenigstens

in der ersten Halfte — 18,23 si iXdlrieaf iiagtvQrj^ov TtsQl

rov Kaxov — nicbt zn dessen Tadel daB er dem Hobenpriester

eine respektwidrige Antwort gegeben batte. Diese Antwort batten

dock alle gebort, nnd sie bednrfte keines Zengnisses. lesns ist

nacb seiner Lebre gefragt; er fordert den Hobenpriester anf

[18,21] iQ(htri6ov,zovg dyirjxoovag ti aldlriaa avtolg: daranf muB
sich ancb die AniFordernng bezieben, die er an den Scbergen

ricbtet, liber seine friiberen Eeden Zengnis gegen ibn abznlegen.

Dazn paBt freiiicb die zweite Halfte von lesn Antwort, ancb der

Tadel des Scbergen nicbt: es scbeint daB wiedernm eine Ansglei-

cbnng mit den Synoptikern [Me. 14, 65. Mt. 26, 67. Lnc. 22, 63]

Stomngen bewirkt hat; anffallend abnlich ist die Scene Act. Ap
23, 2ff.

Das trifft aber den Kern der Scbwierigkeiten nocb nicbt, die

dies Yerbor von alien Seiten umgeben. Im vierten Evangelium

ist die in Jerusalem stationierte Coborte nnd der Dffizier der sie
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ooimnandiert, an der Verliaftnng lesu beteiligt [18, 3. 12]. Sie

stand unter unmittelbarem Befebl des Procurators, und es ist ein-

fach monstros, daB Indas sicb ebenso an ihre Spitze stellt wie

an die der Sobergen die er von den Pbarisaern nnd Hohenpriestern

erbalten bat, ebenso monstros freilicb, daJS es 18, 3 beifit ^sta q)a-

vmv 7cal Ka^Tiddcov %al oTtXcov"^): ja man muB gradezu sagen

daB wenn die Cohorte anfgeboten wnrde, die Scbergen liberfliissig

waren. Diese stammen ans den Synoptikern, sind also verdachtig

;

und daB die Erwabnung des ludas in 18, 3 ebenfalls eine secun-

dare Entlebnnng aus den Synoptikern ist, verratb die im Zusammen-

hang des jetzigen Textes unverstandlicbe Bemerkung [18, B]:

ds 'lo'6dag 6 TtaQaSidoig avrbv ybax aixcbv. Wie kann

das von dem bemerkt werden, der an der Spitze des ganzen Hau-

fens stebt, und warum wird ludas durcb den Zusatz 6 %aQadido'bg

avx6v nock einmal ausdriicklicb gekennzeicbnet ?

Wenn lesus von der romischen Cuborte vcrhaftet wird, dann

hat Pilatus sie ausgeschickt, und lesus ist von ibr direct zu Pi-

latus gefiihrt. Daraus folgt zunacbst, daB ludas, der bei der Ver-

baftung dabei stebt, seinen Verrat in einer anderen Weise aus-

fiibrt als bei den Synoptikern. Es feblt ja auch die Scene in der

er sicb der jiidischen Regierung verdingt [Me. 14, 10 f. Mt. 26, 14f.

Luc. 22, 3 f.]. Wie im urspriinglichen vierten Evangelium der

Verrat arrangiert war, ist niebt mebr zu erraten: auBer den

Spuren die icb eben im 13. Capitel aufzudecken versuebte, be-

senders 13,2. 27, und 18, B sind alle anderen Erwabnungen des

Verraters erst in der Leberarbeitung binzugekommen^).

1) Chxysostomns ist es mit Recht autgefallen
;
man soli ilm nicht schelten

dafi er eine kindliche Losung vorkchlagt [t. VIII ]).
490a]: %al Ttmg tijv msigav

^Tcstaccv', TjGav ergatimtai %Q7]fidi;o)v Ttoisiv Tcdvra Ihm

mag Mt. 28, 12 vorgeschwebt liabeii.

2) Die Syra Sin. lafit %al Zitla^v weg, das ist Gorrectur. Sie schiebt zwisciieii

Tobv 0aQt6(jcccov %ccl ScQXLSQScov und vTCQ'iQstccg ein ^ind’ eiii: dann wird

|j^ partitiv. Diese Umsetzung raacbte dem* syrisebeu Uebersetzer keine

Schwierigkeiten, der Lc. 22,52 liineinbringcn wollte; aber dem ‘iohauneischen’

Oriecliisch steheii sokhe Semitismen libel an.

3J 17, 12 stellt in den Capiteln die Wellliausen als eingesclioben nachge"

wiesen hat. 6, 64 sind die Worte yeeg — Ttagaddamv a4}t6v ebenfalls von ihm

[a. a. 0. 34] ausgeschieden. Aher auch 6,6(5—71 sind ein spilterer Zusatz: das

:5eigt die Erwillinung der ‘Zwolf. Diese kennt das vierte Evangelium nicht; 20,

24 beweist nichts dagegen, s. o. Ilochst seltsam ist 2, 25 : man kann unter to^

dv^g&Ttov nur eineii bestimmten Mcnschen versteben, und wer soli das anders

sein als der Verrater? Aber an das Yorhergehende schlieBt der Vers nicht an:

die Stelle ist verzweifelt und wurde allein zum Eeweis geniigen
,

dafi das vierte

Evangelium nicht 'intact erhalten ist.
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Ferner mufi das Verhor Jesu vor dem Holienpriester fallen,

es ist ja im Grrunde auch nur dazu da der VerleugnnngsgescMchte

einen Rahmen zxx schaffen. Somit ist anch diejenige Fassung
dieser GrescMclite, welche die synoptische Tradition selbstandig und
originell umbildet, einem Bearbeiter zugewiesen. Dieser muB alter

sein als der Interpolator, der die gewobnliche ErzaHxmg scblecbt

und recht einscbaltete und der wabrscheinlich mit dem Verfasser

des SchluBcapitels identisch ist. Jenem Bearbeiter gebort der un-

bestimmte ‘andere diinger’ 18, 15 an, erst der jilngere Interpolator

identificiert ibn 20,2 mit dem Lieblingsjiinger : der Wettlauf zum
Grrabe ist das ricbtige Gregenstiick zu dem Eangstreit zwiscben

Petrus und dem epbesiscben lobannes im 21. Capitel. Es ist nach

Luc. 24,22—24 gemacbt^), so wie 21,5.9 nacb Luc. 24,42.

Der Wettlauf zum Grabe, die Erscbeinungen des Auferstan-

denen inmitten der Jlinger, Petri Verleugnung sind durcb Beweise
die von einander unabbangig sind, aus dem urspriinglichen Evan-
gelium binausgescbafft. Es erbebt sicb die Frage: sind in diesem

Evangelium die Jlinger nacb der Verhaftung lesu in Jerusalem

geblieben ?

Wies in Wabrbeit zugegangen war, darliber giebt es keinen

Zweifel: Me. 14, 50 %(d aepavreg a'bzbv s(pvyov Ttcevtag. Petrus

wagte sicb bis in den Hof des Hobenpriesters
,
aber da entsank

ibm der Mut und er verleugnete den Herrn. Erst in Galilaea er-

sebien ibm der Auferstandene ^). Je weiter die Erinnerung von

1) Wellhausen bat Luc. 24, 22—24 fiir einen jungen Zusatz erklilrt, der zu

24, 34 nicht passe. Aber im Zusammenliang der Gescbiclite vom Gang nacb Emmaus
sind die Verse riclitig und passen zu der Scbeltrede vs. 25: sie verklammern

diese Erzalilung mit der von den Weibern am Grabe, die freilicb urspriinglich

niebts mit einander zu tun haben. Dagegen stort 24, 34 empfindlicb
,

auch deni

Ausdrucke nacb; und wenn es aucb riebtig ist dafi lesus Simon zuerst ersebien,

so gesebab das docb niclit in Jerusalem. Sollte bier niebt eine uralte Interpo-

lation aus 1 Koi\ 15, 5 vorliegen ein Gegenstiick zu der ebeiifalls jenseit unsrer

ITeberlieferung liegenden Interpolation Luc. 22, 19. 20 [Wellhausen
,

Ev. Marci

124]? 24,11 ist die Klammer, die 24,1—10 mit 24, 36ff. verbinden soil; der

folgende Vers ist eine junge Interpolation aus dem vierten Evangelium, ebenso

wie 36b.

2) In dem Auftrag den der Auferstandene den Weibern am Grabe giebt,

stebt freilicb der Plural [Me. 16,7]; aber das wird durcb Paulus [1. Kor. 15,5,

vgl, meine Auslegung der Stelle oben S. 276] widerlegt. Da die Zw5lf eine In-

stitution der Urgemeinde in Jerusalem sind und der Herr ibnen sofort nacb

^Kepbas’ ersebien, so bat Petrus und Petrus allein die Oifenbarung erbalten, aus

der die erste Gemeinde des Herrn erwachsen ist. Das Matthaeusevangelium
,

in

dem das Leben der Urgemeinde am kraftigsten pulsiert, sagt es ja direct; vgl.

Wellhausen zu Mt. 16, 18. DaB dem Stifter sobald ein JSTebenbuhler erstand, der
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jener bosen Nacbt abrllckte, nm so melir kam die Neigrag anf^

den Flecken der nun einmal aiif den Jiingern lag, fortznbringen

:

sckon Lucas laBt die Fluclit aus, und die Jlinger bleiben nach ikm

in Jerusalem. Unter diesen Umstanden wird die Bitte bedeutungs-

YoU, die lesus im yierten Evangelium [18, 8] an diejenigen ricbtet,

die ihn verhaften, wie icb glauben mochte, an den Offizier der

die Coborte befebligt : d ovv iixs ^rjtstrs
,

iicpsts tovtovg •bTtd'ysiv.

Damit wird die Flucbt der Jiinger legitimiert, sie von jecler Scbuld

freigesprochen. Es paBt gut dazu, daB die Veideugnuiig in diesem

Evangelium urspriinglich feblte. Vs. 10. 11 kommen gegen diese

originelle Erfindung nickt auf: sie sind nichts als eine der immer

wieder auftauclienden Interpolationen aus den Synoptikern und

hangen mit 18,26 zusammen; diesem Stuck ist das Erteil sckon

gesprochen. Ernstbafter ist ein anderer Einwand der gegen den

Vers 18,8 von Wellbausen [S. 36] geltend gemacbt ist: der Zu-

satz iVcc 7cXriQG)%'^i b Xoyog bv ikt ovg dsdcD%dg oix d%(h-

lB0a bI avrmv ovdavcc scbeint auf 17,12^) zuruckzuscblagen
,
und

zwar so daB er den Sinn von aTtoXhac veriindert. Das reicbt

aber nur bin um 18,9 zu verdammen; 18, 8 stebt aucb obne jenen

Zusatz.

Wenn im ursprlinglicben Evangelium die Flucbt der Jlinger

legitimirt war, wenn die Verleugnung feblte und lesus nicbt den

Jiingern, sondern nur Maria Magdalena als Auferstandener er-

scbien, dann ist flir den Lieblingsjlinger am Kreuz kein Rauni

mebr
;
er muBte so wie so fallen, nacbdem die Scene beim Abend-

mahl dem Bearbeiter zugewiesen war. Mit ihm gebt aucb die

Mutter lesu unterm Kreuz aus dem ursprlinglicben Evangelium
binaus. Aucb der Bearbeiter der sie einfligte

,
bat ibr nur eine

Statistenrolle zugewiesen. Sie weint nicbt am Grabe und ist bei

der Bestattung nicbt dabei: die Llicke die da flir das Empfinden
bleibt, bat die ecbte, lebendige Kunst in so einziger Weise aus-

geflillt, daB man sicb jetzt Gewalt antun muB um bei der Stelle

nicbt durcb die Erinnerung an die Pieta erscblittert zu werdenj
die antiken Erklarer bleiben kiibler ^).

obgleich cr den Herrn nie zu Lehzeiten geselm
,

ihn tief in den Schatten stieB,

ist eine geschiclitlichc Tragoedie, die sehr ernsthaft genoinmeu werden inuB.

Philipp. 1, 15ff.

1) Man kann auch an (>, 39 dcnkeii, aher mit der Stelle ist schlecht ope-

rieren, da sie hochst walirscheinlich stark liberarbeitet ist.

2) Chrysost. t. YIII p. 5()G<^ §a§al tfjg 'CLpt^fjg^ ogtjl tbv pbad'Ti'crjv st^iirias ri-

ILfji . . . dia 'TL . . dXXrig i^vrjfbovsvas yvvai'nog, %aixQi %al hsQa SLCvi^nsi
;

diddancov rj^&g TtXiov %i vs^slv mi^g ^ritQdcLv. Theodor. Mops. p. 381 Chab.
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Wie Pilatus dazu kam lesns von sick ans verhaften zxi lassen,

ist in dem vierten Evangelinm jetzt nickt mekr zu erkennen. Be-

arbeiter setzen nickt nnr zu, sondern streicken auck, und leere

Raume kann auck die sckarfste Analyse nickt ausfllllen okne ins

Bodenlose zu geraten. Wenn ferner lesus dem Stattkalter nickt

von den Juden iiberantwortet, sondern direct von ikm verkort

wurde, so war auck in diesem Teil der synoptiscke Berickt nickt

aufrecht zu kalten, sondern es muBte etwas Neues an die Stelle

treten. Der Bearkeiter aber und der Interpolator bemiihen sick,

jeder in seiner Weise, die vulgare IJeberlieferung kineinzucorri-

gieren, und diese sick durckkreuzenden Tendenzen kaben dann in

der jetzt vorliegenden Darstellung vom Verkor lesu vor Pilatus

eine babyloniscke Yerwirrung bervorgerufen. Sie aufzudroseln ist

sckwer, vielleickt unmoglicb; dagegen ist der Nackweis leickt ^),

daB die Darstellung der vernunftigen Erklarung spottet und nickt

von einem Sckriftsteller verfaBt sein kann. Pilatus sagt drei

Mai, daB er an lesus keine Sckuld lindet [18,38. 19,4.6], nack

Luc. 23,4. 14. 22: dort wird die Wiederkolung ausdrlicklich ker-

vorgekoben und motiviert, kier nickt. Bei Lucas ist einmal d'slcov

aTtolvijat tbv Irjaovv [23, 20] passend dazwiscken gesckoben, als

(legensatz zu der jiidiscken Porderung Barabbas loszulassen; im

vierten Evangelium tritt es zuletzt als ein neuer EntsckluB auf

[19,12]: ix toiizov 6 TliXcctog cctcoXv^ocl airov. Da die

Juden nickt ins Praetorium kineingeken, so muB der Stattkalter

zwiscken dem zu verkorenden Inculpaten und den tumultuirenden

Anklagern bin und kerlaufen. Ist das an und fiir sick sckon eine

seltsame Erfindung, durck die ein selbstandig componirender Er-

zakler sick kaum seinen Stoff ruiniert kaben wiirde, so wird sie

durck die bestandige Wiederkolung unleidlick, und was das argste

ist, sie wird nickt einmal klar durckgefiikrt. Nackdem Pilatus

19, 4f. lesus kat kerausfiikren lassen, muB er 19, 9 wieder ins

Praetorium kineingekn um lesus von neuem zu verkbren; ok er

19, 12 nock drinnen oder sckon wieder drauBen ist, erfakrt man

nickt, und 19, 13 ff. wird lesus den Juden zum zweiten Male vor-

gestellt. Fiir ein solckes Ckaos giebt es principiell nur eine Er-

o^JLq3)j )jwJ?o p
das beiBt etwa: TColXrjv tijv nqbg a'brbv (piXiav ivdsi^nvv^svog dia tovtcov opob )oop

%al ort ccvtbv &67t£Q alXov savrbv ^ovXbsQ'ccv ccvtbv p>yi‘tQl ysvsG^oci

aw’’ avtov,

1 ) Ein fruheres Mitglied des Mesigen Seminars, Stavenhagen, liat scbon vor

Jabren, ebe Wellbausens Scbrift erscbienen war, diesen Nacbweis in einer Ar-

beit gefiibrt.
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klarung: hier sind yerschiedene Scliicliten dex^ Erzahlung liber

und dnrcb einander gescboben.

Am leichtesten liebt sicb die ab, die den Synoptikern am

nfclisten stekt. Es ist nngereimtj dafi Pilatus selbst die Jnden

an einen jiidischen Branch erinnert [18, 39], die Barabbasepisode

sollte in einen fremden Znsammenhang Mneingezwangt werden.

Die G-eifielnng und die Verhobnting durcb die Soldaten sind erst

moglicb, nackdem lesns yeriirteilt ist; Her sind sie an die falscke

Stelle gesckoben. Was Pilatns zu den Jnden sagt [19, 6]: Xd^ats

a'drbv v^iELg %ccl i^tccvQm^ata, gekt ebensowenig mit 18, 31 znsammen,

wie die Antwort der Jnden [19,7] irgendwie yoranssetzt dafi

lesns iknen vom Stattkalter ausgeliefert ist; die Verkandlnng

zwiscken iknen nnd Pilatns lanft weiter, als ob dieser iknen nickt

die grofite Concession gemackt katte, die er iiberkanpt macken

konnte. Sclieidet man 18, 39—19, 6 ans, so yerliert die Darstellnng

nickts, sie gewinnt sogar sekr yiel; denn nnn wird lesns nnr

einmal den Jnden yorgefiihrt, nnd der Anscklnfi yon 19,7 an 18,38

ist kergestellt. Die nngesckickte Einfiignng nnd der enge An-

scklnfi an die Synoptiker yerraten den jiingeren Interpolator.

Diesem gekort anck wokl die Erfindnng an, dafi Pilatns lesns

den Jnden znr Krenzignng liberlafit, 19,16,17^). Sie ist xiickt

original, sondern findet sick sckon Lnc. 23,25 nnd Act, Ap. 3,15,

4,10^), ist aber im yierten Eyangelium ein fremder Elicken, der

mit 19,21. 31 nnd besonders 18,31 iibel harmonirt. Secnndare

Interpolationen sind endlick 18,32 [ygl. Wellhansen a. a. 0. 37]

nnd der Scklnfi yon 19, 11 tovto 6 nccQadoTjg ^si^ova

1) Blah streicht aitoig und beriift sich daflir auf Chrysostomus. Mit Un-

recht, denn dieser erganzt auch zu Ttagslccpov und iata’6Qcoaav 19, 17. 18 die

Juden als Subject, was nur moglicb ist, wenn 19, 16 a^htobg da steht; vgl. t. YIII

p. 504^ tL yccQ^ bI v.a\ itigccb yvSpbriL ^Tthattov tavra [dah lesus sein Kreuz tragen

sollte] Ob ^lovdawi
;
otavQovoi dh avtbv %cci fisra XrjiotcbVf &‘>iovvsg nal iv rovtmt

xr}v 'jfQoq)'YixBLav 'jtlr\QovvtBg, Der Evangelientext don Chrysostomus las, dtirfte

kaum eine Yariante enthalten haben, die niclit in den noch vorhandenen Hss.

nachweisbar ist; die Textgeschichte des N. T. postuliert das gradezu, und eine

aufmerksame Lectiire von Chrysostomus Homilien bestiltigt das Postulat. Im

TJebrigen ist die merkwiirdige Stelle aus Theodors Yorrede zu seinem lohannes-

commentar wohl zu beherzigen [p. 2 Cliab.]
:

jjoj .^4;3Qd:o

jjio jajiSuj das heifit

etwa: rov yaQ s^rjyTjtov vofib'Sofi'Sv zb td Q7]fLCCz(x iirjysbo&ab d dv ff%0'vsivd

toig jtoUotff* top df o^ilritov [auch im 1, Kanon des Concils von Ankyra wird

diiiXstv mit iibersetzt] tb totg acccpsOLv 7CQoas%ovta XaXstv Ttagl ins^vav.

Wer uber einen Text predigt, kann schwierige Stellen libergehn.

2) Strict durchgefiihrt ist die Mihliandlung und Kreuzigung durch die Juden

im Petrusevangelium.
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a^ccQttav B%EL, Man mtiB sicli arg zerdenken nin diesen Satz mii

dem vorhergelienden, einfachen nnd znr Antwort vollig gentigenden

Gedanken ovx slx^g i^ov^tccv oida^iav^ si dado-

^avov 6ov ccvcjd'sv in eine Art von Zusammenliang zu bringenj der

trotz allem Dreken nnd Winden dock keine Evidenz bekommt.

Dazn kommt, daB 6 TCUQudo'iig }is 6oi sick nicht befriedigend denten

laBt. Denn Indas kat lesus im vorliegenden yierten Evangelinm

nickt an Pilatus verraten^), nnd wenn man die Jnden verstekn

will, wie es die altkircklicke Anffassnng tnt, so ist der Singnlar

mekr als sonderkar.

Ich kabe sckon hervorgekoben dafi die Anordnnng der Gerickts-

verhandlung in dem vorliegenden Text ungehenerlick ist; sie bleibt

es anck, wenn die groBe Interpolation ans den Synoptikern ans-

gesckaltet wird. Es ist nnerkbrt dafi ein romiscker Pickter die

Parteien nickt znsammenbringt, sondern die Verkandlnng in Pri-

vatgesprache mit dem Delinqnenten nnd den Anklagern zerlegt^

die er an versckiedenen Orten flikrt. Die Motivirnng daB die

Jnden ans ritualen Griinden das Praetorinin nickt betreten konnten,

leistet nickt was sie soil: wenn Pilatns sick liberkaupt anf solcke

Plicksichten einlieB
,

so konnte er lesns gleick ‘keransfiikren’.

Nach dem vorliegenden Text setzt sick Pilatns anfs Tribunal erst

am Ende der Verkandlnng [19, 13] ;
mit besonderer Eeierlickkeit

wird dieser Zng eingefiihrt, Ort, Tag nnd Stnnde werden genan

angegeben [19,14], Das gekdrt alles an den Anfang: die Ver-

handlnng beginnt, wenn sick der Rickter auf dem Tribnnal nieder-

laBt % nnd daB erst jetzt der Tag genannt, 18, 28 aber vorans-

gesetzt wird, ist ein Zeicken daB kier etwas versckoben nnd in

IJnordnnng gebrackt ist.

Sckon das urspriinglicke Evangelinm mnB lesus mit dem

Pasckalamm identificirt, den Krenzestod anf den Abend des Pascka-

makles im Gegensatz zn den Synoptikern gelegt kaben: das folgt

ans der kritiscken Analyse von 19, 33ff. Das Tagesdatnm kann

also in ikm nickt gefehlt kaben nnd die eigentiimlicke Angabe

des Orts, die eine gate Kenntnis der Topograpkie von Jernsalem

voranssetzt, wird man nngern dem Bearbeiter znsckreiben. So

dnrfte kier der Anfang der entsckeidenden Verkandlnng ans dem

1) Ich hab erwogen ob kier ein Fetzen des ursprlinglichen Evangeliums ge-

rettet ist, in dem allerdings die Juden bei der Yerhaftung, also auch beim Verrat

ansgeschaltet waren. Moglich ist es, aber die Moglichkeit fiihrt nicht weiteiv

weil das Stuck zu Mein ist.

2) Ygl, Matth. 27, 19 ^cc^riiiEvov ds avtov ItcI tov P'^iicctog d. h. wahrend

die Yerhandlung noch dauerte.
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urspriingliclieii Evangelinm ertalten seiii. Dort war lesus von

Pilatas verhaftet, und wnrde nicht von den Juden ihm iibergeben.

Daher bat die Bearbeitnng nur ein Scheinverbor vor dem Hoben-

priester, nnd daber laBt sie die Juden auf PUatus Erage was sie

gegen ibn vorzubringen batten, nur mit Ausflucbten antworten

[18,29—31]. Die Antwort die lesus auf Pilatus erste Erage, ob

er der Kbnig der Juden sei, giebt: &(p’ iavrov si) tovro Isysig ij

cckkot aiTCov SOI jteQL i/iov; [18,34], pabt, wenn mau sie scliarf aus-

deutet, nur auf cine Erzahlung nacb welcher lesus nicbt von den

Juden an Pilatus iibergeben war
;
dafi der Procurator den von ibm

Yerbafteten ausfragte, ebe er die ofFentlicbe Yerbandlung begann,

ist nicbt wider die Ordnung. So klingt wabrscbeinlicb auch bier

ein Motiv des urspriinglicben Evangeliums nacb, um freilicb gleieb

zu verballen: denn was dann folgt, gebort scbon darum der Be-

arbeitung an, weil die Uebergabe durcb die Juden wiederum er-

scbeint
,
ganz abgeseben von der a^tld'Eia die fiir die lobannes-

briefe cbarakteristiscb ist, mit denen der Bearbeiter zweifellos

zusammenbangt ; aufierdem ist 18,37*^ nacb den Synoptikern [Mo.

15,2. Mt. 27,11. Lc. 23,3] gemacbt. Die zweite Anklage der

Juden [19, 7] reproduciert ebenfalls die synoptische Darstellung

[Me. 14, 61. 16, 3. 4. Mt. 26, 63. 27, 12. Lc. 22, 70. 23, 9] und malt

sie weiter aus; dagegen sind die drobenden Worte die sie Pilatus

zurufen [19, 12], vielleicht wieder ein Rest des Drspriinglicben, ob-

gleicb sicb nicbt niehr ausmacben la6t, wie die Juden dort bineinge-

bracbt waren. Es muB wenigstens aufi'allen und scbeint einen Sprung
in der Erzablung zu verraten, dab obgleicb Pilatus nocb drinnen

liei lesus ist und nirgendwo dastebt dafi er wieder berauskam
und mit den Juden redete, diese dock merken dafi er freisprechen

will. Die Bearbeitnng bat so tief eingegriffen, dafi vieles unsicber

bleibt; icb gestebe aucb often nicbt deutlicb und obne Rest er-

klaren zu konnen, wie sie zu der sonderbaren Doppelung der

Scene in und aufier dem Praetorium gekommen ist: nur dafi das

Streben die synoptiscbe Darstellung mit einem ihr wider-

sprecbenden Zusammenbang auszugleicben diese Seltsamkeiten ver-

anlafit bat, glaube icb wabrscbeinlicb gemacbt und bewiesen zu
baben dafi eine einbeitlicbe, von einem Scbriftsteller concipierte

Darstellung unmoglicb vorliegen kann.

Die Darstellung der Kreuzigung und dessen was folgt, diirfte

im Wesentlicben dem Bearbeiter angeboren. Denn sie ist eine

neue Auflage des synoptiscben Bericbts, malt ibn aus — dabiu

gebort der Streit der Juden mit Pilatus fiber den titukis [19, 21.

22] und der ungenabte Rock [19,23] —
,
ja sie corrigirt ibn direct,
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wie in der ausdrlickliclien Notiz dafi lesus selbst^) sein Kreuz auf

sich genommen habe [19, 17 rv Me. 15,21. Mt. 27,32. Lc. 23,26]: der

Q-ott stirbt freiwillig und darf keine Schwacbe zeigen. Mit starker

Absicbtlickkeit wird betont da6 lesus sein Ende kommen siekt [vgl.

13, 1. 3. 14, 30. 31] und scblieBlich selbst bestinunt; er sagt ‘mich.

diirstet’ [19, 28] lediglich. darum, damit die Sekrift erfullet wird,

d. h. Ps. 68, 22, und jcagidomEv to Jtvsv^a [19, 30] soli niebt ein spon-

tanes, sondern ein gewolltes Gresekeben bezeicknen [vgl. 10, 18] :

was das Lucasevangelium angebaknt katte [23,46], ist straff durck-

gefubrt. Demselben Zweek dient auck die Adoption des Lieblings-

jiingers : lesus bestellt sein Haus, eke er das Ende vollziekt.

Aucb bier ist der Protest gegen Me. 15, 34 ff. Mt. 27, 46 ff. ver-

nekmlick zu koren.

19, 31 ist sckwerlick intact : die Motivirung ist doppelt aus-

gedruckt, einmal durck den Satz mit Iva, dann durck den mit y&g,

und die Doublette wird dadurck nicht besser, daB sie eine Eiick-

beziekung auf sick selbst [ixsCvov tov entkalt. Warum
bitten ferner zuerst die Juden darum die Leickname abnehmen zu

diirfen [19, 31] und dann losepk von Arimatbaea nock einmal

[19,38]? Dort wird nur die Bitte bericktet, beim zweiten Mai

stekt dabei, daB Pilatus sie gewakrt; und dock durfte dies auck

dort nickt feklen. Hier liegen Storxuagen und Triibungen vor:

mekr wage ick nickt zu sagen®). Festeren Boden bieten die

Vss. 34 ff. "Wellkausen bat den Lanzenstick mit aUem was drum

und dran kangt, ausgesekieden [a. a. 0. 27 ff.]; kinzuzufugen ist

nur, daB der Anfang von 19, 36 iysvsto ydg ruvra ‘unjokanneisek’

ist, wie BlaB ricktig bemerkt: die Worte sind eingesekoben, wed

durck die Interpolation der AnscbluB des Pinalsatzes an ov xats-

a%av tt'dvov rd UKa'lij verloren gegangen war.

Das Citat von Zack. 12, 10 am SekluB : xal %dXiv higa

kiysi' (itl/ovtcci sis ov i^sxiv'cifjGuVj stimmt weder mit der LXX nock

mit dem masoretkiseken Text, dagegen mit der Apokalypse [1, 7].

Sowokl die Apokalypse wie lustin®) deuten die Weissagung auf

1) TJeber diese eigentttmliche Bedeutung ron savtmi vgl. de Pionio et Poly-

carpo 9.

2) Im Petrusevangelium [14] ersebeint das crurifragiwm als etwas gewdlin-

liches, das keiner Motivierung bedarf; ob la;’ aitSii auf lesus oder eiuen der

Scliacher zu bezieben ist, steht niebt fest. Der Leiobnam wird von den Juden an

Joseph zum Begrabnis gegeben, der ibn sicb vorber von Pilatus ausgebeten bat.

8) Apol. 1, 52. Dial. 14. 32. 64. 118. Die beiden letzteren Stellen [8v JpSv

lisXlovei KccX ot iKXSvrfjcavrsg cebrov und tijv (isydXnv rniigccv

KQiaeag iv fit Konrsa^at niXXovet ndvrsg ot &nb tmv cpvXSiv inv.svxfieavtig

Kgl. Ges, d. Wisa. NaoMclilon. Philoloff.-Mstor. Klaaso 1907. Hoft 3. 24
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die Parusie; darauf kams aber dem der den Lanzenstick einfiigte,

nickt an, sondern anf das Wander von Blut undWasser. Berner

pafit die Weissagung nicM; denn nicht die Juden stechen lesus

in die Seite, sondern ein heidniscber Soldat : aufierdem konnte

ixxsvtEtv von dem Lanzenstick wie er 19, 34 beschrieben wird,

nur sehr nneigentlick gesagt sein. Darans wie ans der anstoBigen

Einfukrnng mit xal itdhv itSQcc yQuqiij Isyet [vgl. Wellhausen 30]

folgt daB kier wiedernm erne Interpolation vorliegt, die jiinger

ist als das sckon uberarbeitete Evangelium, eben dieselbe welcke

den Juden die Krenzigung zusckiebt [19, 16. 17. 6 s. o.]. Die Weis-

sagnng des Propketen Zackarias steckt auck in den Worten lesn

8, 28 Brccv {!ipd)0‘)]Ts tbv vdbv tov oivQ'QcbTCov, t6ts 'yvd)0£0d'£ Sri iyb

kilft dazu bier ebenfalls den Interpolator zu entdecken^);

umgekekrt liefert diese Stelle mit dem mystiscken Gebrauck von

iya slfit, der mit dem ‘Seienden’ der Apokalypse [1,4. 11, 17. 16,5]

zusammenzustellen ist, ein neues Kennzeicken fiir ikn^).

Der Lanzenstick wird vorausgesetzt in der Gesckickte vom
unglaubigen Tkomas [20, 25] ;

diese ist oben anf den Bearbeiter

zuriickgefiihrt. Dann bleibt nickts anderes iibrig als die merk-

wiirdige Erfindung welcke lesus im voUen Wortsinne zum Pascka-

'TovTOv tbv XQiatov'] zeigen daB Dial. 14 b^jjSTczL 6 Xccbg vfi&v %al yvcnQist^

bv i^snsvtriaccv imd 32 fiL'av fjusv (TtccQOvaiccv) iv 7ji i^snsvtTj&r} v^mv, dav^

tsQccv ds bts STCLyvmGsad's [sfe] bv sisHSvrTjaccts zu lesen ist. Uebrigens setzt

keine dieser Stellen KenntuiB von lo. 19, 37 voraus.

1)

Der Zusamnienbang dieser Stelle ist arg gestdrt. 8, 26^ von n

tcs^^ipccs an ist von 8, 28^ nicht verschieden
;
trotzdem verstehen ‘sie’ 8, 27 nicht,

daB lesus vom Vaterredet, und werden andererseits 8, 30 in groBer Anzahl glaubig.

Zwischen 8, 28^ und 28^ existirt ein Zusammenhang nur fiir die Auslegung die

alles zu suppliren im Stande ist. Was ttjv Scqxtjv oti %al XaXib bfitv, 8,25
heifien soli, ist mir nicht gelungen herauszubekommen

;
BlaB’ ErMarung [Gram-

matik des neutestamentl. Griech. § 50, 5] scheitert daran daB bei der von ihm
angenommenen Construction o rt erstens ein vorhergehendes r/T verlangt und zweitens

an der Spitze des Satzes stehen muB. 8, 26 ist 6 Tcs^i^ljccg (is ccXridijg sativ kein

Gegensatz zu ^oXXa •TtsQl ^(i&v XccXsiv %q{vsiv. Icli gebe es auf, diesen

Knauel zu entwirren, aber ich halte es fiir nothig zu sagen daB das was da

steht, unverstandlich ist, und die Zerstorung nicht auf Abschreiberfehler zuriick-

gefiihrt werden kann, sondern auf einen oder mehrere Correctoren, die mit ihren

Uebermalungen nicht zu einem reinlichen AbschluB gelangt sind.

2) 8, 24 ist schon durch die Einfuhrung mit slitov v(ilv verdilchtig. 8, 58 ist

das Praesens neben tcqIv "A§Qak(i ysvkdai falsch. Das Mirakel 18, 6 verriith

sich als Einlage dadurch daB das einfache sy6i bI(ii (namlich lesus der Nazarener
den ihr sucht) plotzlich zu einem zauberkriiftigen Wort mit metaphysischem
Inhalt wird.

3) 20,20 ist secundare Interpolation, s. o.
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lamm macht, dem originalen Evangelium zuzusclireiben : es ist

das einzige von der ganzen Kreuzigungsgescliiclite
,

das sich mit
einiger Siclierlieit auf es zuriickfiihren lafit, und welche Bedeutung
dieser Zug in dem Ganzen gehabt hat, laBt sich. hbchstens ahnen.

In die Verleugnungsgeschichte fiihrte der Bearbeiter einen

anonymen Jlinger ein, den er im Dunkel laBt, nachdem er seine

Kolle gespielt hat. Ihm kann der Augenzeuge zur Seite gestellt

warden, der das bedeutungsvolle Wunder beim Lanzenstick be-

zeugen soil. Sein Zeugnis wird, gemaB dem 6,31 ausgesprochenen

Satz^), durch das eines anderen erhartet: i%stvog oUsv cc^rjd'T]

Isyst. Da das Subject von Xsyec gleich 6 ecoQazdog ist, so

kann iocstvog nicht auf den Augenzeugen bezogen warden, sondern

nur — nichts anderes bleibt iibrig — auf lesus selbst, und das

stimmt, wie Zahn bemerkt hat, genau mit dem Sprachgebrauch

des ersten lohannesbriefs liberein, in dem i^stvog oft^) emphatisch

gebraucht wird, wie ^Er’ in der erbaulichen Phraseologie. Das
filgt sich in den augenfalligen Zusammenhang des Wunders von

"Wasser und Blut mit der mystischen Stella 1 loh. 5,6. 7 [vgl. Well-

hausen a. a. 0.]. Wer der Augenzeuge ist, wird mit keinemWorte
gesagt. Sicherlich nicht der Lieblingsjlinger : der ist nach Hause

gegangen zur selbigen Stunde in der lesus ihn zum Sohn seiner

Mutter eingesetzt hat [19, 27]. Von den ausdriicklichen, mit Be-

dacht gewahlten Worten laBt sich nichts abdingen, und es ist

nicht einmal nothig darauf hinzuweisen daB wenn der Lieblings-

jiinger der Zeuge sein sollte, dies nicht verschwiegen worden

ware, Nichts zwingt dazu anzunehmen daB es liberhaupt ein

Jlinger gewesen sein soil; der Verfasser der Stelle legt seine Au-

toritat nicht nur, sondern auch die lesu in die Wagschale um das

Zeugnis so gewichtig wie nur m'dglich zu machen: wer will mehr

verlangen?

Anders der Verfasser des 21. Capitals: er macht, wie ich

friiher ausgefiihrt habe [Abhdlg. VII 6, 48 ff.j
,
den ephesischen

lohannes zum Lieblingsjiinger, und diesen wiederum zum Zeugen

und zu dem ^der dies’ — namlich das Evangelium mitsammt dem

1) Sie kehrt im Petrusevangelium wieder.

2) sciv lyo) ^sqI l/xauTrov, 7} ficcQtvQ^a (lov ovh Uativ aXr\%'r\g' alXog

iaxlv 6 ficcQTVQcav tcsqI i^ov nccl oiScc ort dXrj^Tjg sgtl'P 7} ^ccQrvQlcc 7]v n.a.^TVQBt

vcbqI Der Gedanke ist so ahnlick geformt, daB man auck diese Stelle dem

Bearbeiter zuschreiben darf. Aucb 8, 17. 18 gebort Merber.

3) 2,6. 3,3.5.7.16. 4,17. Ebenso lobannes d. T. lob. 8,28. 30; die mur-

renden Juden 7, 11 ;
die Pbarisaeer 9, 28.

24 *
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ScHuBcapitel — ‘geschrieben hat’, das bekraftigt er wiederum
durch sein eigenes ZeugniB. Das ist dem Verfabren analog, mit

dem er den anonymen Jiinger der VerleugmingsgescMcb.te zum
Lieblingsjlinger [20,2] erbebt, der mit Petrus um dieWette lauft;

dafi auf diese Weise lobannes Zebedaei zu einem Bekannten des

Hobenpriesters in Jerusalem [18, IB] wird, kiimmert diesen Inter-

polator nicbt. Dagegen braucbt der Bearbeiter bei dem Lieblings-

jiinger so wenig einen bestimmten Namen im Sinne gebabt zu
baben, "wie bei dem ‘anderen Jiinger’ und gar dem ‘Augenzeugen’,

und bat kaum mit der Figur einen gebeimnisvoUen Zweck ver-

folgt. Er lafit sie zweimal auftreten, vor dem Verrat und vor
lesu Tod, am Beginn und am Ende der letzten Tragoedie. Beide
Male legt er G-ewicbt darauf dafi lesus genau weifi was unmittel-

bar darauf eintritt, so dafi Verrat und Tod nicbt gegen seine

Grottbcbkeit zeugen; der Lieblingsjiinger, der es wissen mufite,

soil gewissermafien der Spiegel sein, der dies Vorauswissen des
Herrn zuriickwirft, so dafi es den Menscben deutliob wird : eine

merkwiirdige Vereinigung von Dicbtung und Tbeologie bat die

ijestalt ins Leben gerufen, der die Namenlosigkeit einen boberen
Reiz yerlieb als ibr Erfinder selbst gewoUt batte.

Das Wunder des Blutes und Wassers soil ein besonders macb-
tiger Antrieb zum Grlauben sein; es ist aber keineswegs ein so
einfaches, unmittelbar evidentes Zeicben, dafi seine Bedeutung den
Lesern obne weiteres verstandlicb ist. Trotzdem wird kein er-

klarendes Wort dariiber gesagt. Eine weitere Seltsamkeit kommt
hinzu. Der Bearbeiter fallt da wo er das Wunder beim Lanzen-
sticb erzablt, in einer Weise aus der Rolle des Bericbterstatters,
die im bochsten Mafie aufiPallt und in den uns bekannten Evan-
gelien einzig dastebt. Er spricbt zu einem Publikum: IVa ,ml
v^iatg mfftstkjTs Am Scblufi [20, 81] stebt die gleicbe Apostrophe;
nacbdem er sich entscbuldigt bat dafi er langst nicbt aUe Er-
scbeinungen lesu vor den Jungern bericbtet babe, endigt er mit
den Worten: tccvvcc Sh ‘ysyQccjttai, Iva jttSTf'tiijts Sr i0Tiv 6
X^ievbg

6^
vlbg tov ^sov ml iva niaxs-oovtag iv rm

dvduKti avTov. Wenn der Bearbeiter das Evangelium fiir ein be-
stimmtes Publicum zurecbtgestutzt hat, so mufi er sein Bucb an
dieses ausdriicklich adressiert baben : die Anrede setzt eine Wid-
mung voraus. Sie fehlt, und das ist nocb erbeblicb anstofiiger
als der Mangel einer Erklarung fiir das Wunder beim Lanzensticb.

Zwiscben dem vierten Evangelium und dem ersten lobannesbrief
besteben Zusammenhange. Die Verse 1 lob. 5,6 beriibren sicb, wie
scbon gesagt, mit 19,36 sebr nabe, erklaren freilich diese Stelle eben-
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sowenig als sie ihrer znr Erklariong bedlirfen. Es ist sebr wahr-

sckeinlicli dafi der BriefscEreiber das Zusammenwirken von Tanfe,

Encbaristie nnd Greist meint: dazn stellen sich. im Evangelium

3,6. 6 liber die Taufe^) und 6, 51^—B6^). 63^) liber die Encbaristie.

1) lesus beginiit, wie langst beobachtet ist [Bretschneider
,
Probabilia 44],

ganzlich unvermittelt zu Mkodemus von Wiedergeburt — denn die ist gemeint,

wie Nikodemns Antwort zeigt — und Taufe zu reden. Vs. 7 bebt er neu an,

aber Mkodemus verwundert sicli vs. 9 von neuem. In Vs. 8 steckt ein quid pro quo ;

zuerst heist ntvEvfia einfach ‘der Wind’ [vgl. Eccles. 11,5] und dann ‘der Geist’;

schon Dieffenbach [vgl. Bretschneider, Probabilia 40] stiefi sich daran daB das

zweite Mai das Wasser fehlt. Endlich ist nicht zu tibersehn daB das Reich Gottes

nux an dieser Stelle im vierten Evangelium vorkommt. Den Spruch 3, 3 citiert lustin

Apolog. 1,61 p. 94a, ihn auf die Taufe beziehend: Tial yaQ 6 Xgiatog slytsv' av

117}
avay swri^rji: s, ov s t a il&'rir s stg t7}v § cca ils Cav tobv ovgcc-

7) SiV’ OTt de Hal . advva^ov stg rag [irjtQag v&v 'csnovamv tovg ysvvcofisvovg

s^^fjvccL, (pavsgbv TtccoLv iatcv, Darin sieht man ein Zeugnis daB lustin das vierte

Evangelium kannte *, es ist nur verwunderlich daB er, wie auch die s. g. clementi-

nischen Homilien 11, 26, den Spruch in einer Fassimg citiert, zu der 3, 8 dst

v^&g ysvvTi^fjvaL avoDd'ev besser paBt als in den Zusammenhang des Einzclge-

sprachs mit Nikodemus, und die Erwagung die lustin anschlieBt, ist logischer

durchgefiihrt als Nikodemus Frage, wo ysgoDv cbv unpassend specialisiert. Das

sieht sebr so aus als wenn bei lustin und im vierten Evangelium ein Herrcnwort

benutzt ist, in dem der Sinn von Mt. 18, 3 scbarf pointirt und auf die Taufe be-

zogen war : beide schopfen aus dem Ritus, und vs. 7 verleitet der urspriingliche

Wortlaut des Herrenworts den Bearbeiter des Evangeliums dazu die Situation zu ver-

gessen. In Vs. 8 scbildert ein Gleicbnis das Geheimnis der gottlichen Offenbarung:

damit antwortete lesus auf die Anrede des Nikodemus
;

vgl. 8, 14. Er redet von

sich wie im Folgenden von vs. 11 an: jetzt ist das Bild von dem Wind in einen

falschen Zusammenhang gepreBt. Ignat, ad Philad. 7, 1 rb Ttvsv^cc ov Ttlava'tui

iLTtb %'BOv 6V. oW&v ycLQ^ Tto^BV ^%Bt(iLL Ttccl Ttov vTtdySL, %a\ xk TiQVTCxk iXsyxsi

kann die Stelle nicht vor Augen haben; er meint ‘der heilige Geist, den ich habe,

kennt seinen Weg und laBt sich nicht irre fiihren’.

2) Wellhausen [a. a. 0. 29] hat das Blut hinausbringen wollen; ich mochte

lieber die ganze Identification des Lebensbrodes mit der Encbaristie fiir secundar

erklaren. Jenes ist nach les. 55, Iff. zu deuten, und paBt nicht zu der Vor-

stellung von dem im Sacrament genossenen Fleisch und Blut. Die Anklange an

den ersten Johannesbrief sind in den ausgeschiedenen Yersen deutlich 6, 53

lloh. 5, 12. 8,
56^ (vgl. 14, 20. 16, 4) rv 1 loh. 3,24. 4, 15. 16. Woriiber sich

die Jiinger argern [6, 61], ist keineswegs klar: 6, 61. 62. 64. 65 geben einen Zu-

sammenhang der auf 6, 36—40. 43—45 weist, und diese Rede ist jetzt unvermittelt

in die vom Erode hineingeschoben. 6, 43 murren die Juden, aber lesus antwortet

nicht auf das was sie gesagt haben; 6, 61 murren die Jiinger und 6, 64 schlagt

auf 6, 44 zuriick. Uebrigens disharmonirt auch der Anfang der ganzen Rede in

crassester Weise mit dem Folgenden. Von 6, 32 an setzt sich lesus gleich dem

wahren Manna: 6,27 ist die Speise die bleibt zum ewigen Leben, etwas ganz

anderes : igycc^EcQ's xtjv pgmoLv ti}v ^^vovsccv bIc ^cotiv aioiviov^ vgl. 4, 34. Die

Menge die lesus eben erst hart angelassen hat, well sie nichts will als satt werden.
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Die Wiedergeburt fehlt im Briefe, aber die Zeugung ans Grott ist

haufig 3,9. 6,1.18: einmal kommt sie im Evangelinm vor 1,13;

vgl. ferner 1,12 mit 1 loh. 3,1. ^Aus Grott sein’ und das Ge-

genteil ^aus der Welt’ oder ‘aus dem Bosen, dem Tenfel sein’ sind

Wendmagen die fiir beide Schriften cbarakteristiscb sind; fiir die

letzte bat Wellbansen gezeigt dafi sie im Evangelinm das TJr-

spriingliche i% tov Kdiv verdrangt bat [19 ff.]. 'Die Welt’ bafit

die Christen; Cbristus selbst oder seine Gemeinde besiegen 'die

Welt’ ^). Ntir einmal beiBt im Evangelinm [4, 42] lesns 6

tov Ko&iiovj wie im Brief 4,14: der beriibmte Katecbismnssprncb

8, 16 bat sein Gegenstiick in 1 lob. 4, 9. 'Der Wandel in der

Pinsternis’, der 'TJebergang vom Tod znm Leben’, 'das ewige Leben

durcb den Glanben an den Sobn Gottes’, die 'erfiillte Erende’ sind

Scblagworte des Briefes wie des Evangeliums •^)
;

Ttagd^lritog und

^ovoysv^g geboren ausschlieBlicb dem Evangelinm nnd dem Briefe ^).

Im Moraliscben fallt besonders anf das, bald alt, bald nen ge-

nannte Gebot der 'Liebe’ zu einander, das mit dem evangeliscben

der Nacbstenliebe dnrcbaus nicbt identiscb ist; denn es setzt die

Gemeinde vorans nnd gilt der Gemeinde^). Diese Gemeinde, die

sich in der 'Liebe’ gegeniiber 'der Welt’ zusammenschlieBt, 'bleibf

interpretiert das Bild anffallend leiclit nnd rasch, als sollte das Motiv mogliclist schnell

wieder verschwinden
;
mit Vs. 30 gleitet dann der Gedanke in ein neues Fahr-

wasser; niir das imverstandliche tC ^Qydt^ii ist nocli ein Best der verrat daB

der Weg in dieses Fahrwasser liber Klippen nnd Untiefen fiibrt. Icli lengne

dnrclians nicbt, dafi ein imd derselbe Schriftsteller das alttestamentliche Bild des

Brodes so wohl anf lesns selbst als anf ein frommes Handeln bat anwenden
Iconnen, aber icli leugne allerdings, dafi das Ineinanderfiiefien beider Anwen-
dnngen in dem yorliegenden Text Sinn nnd Verstand bat, nnd scbliefie darans,

dafi an und fiir sicb klare Gedanken unklar durcb einander geschoben sind.

3)

1 lob. 5, 6—8 wird sebr entscbieden betont dafi der Geist mit Taufe und
Encbaristie eine Einbeit bildet *, ebenso scbeint 6, 63 das nothwendige Complement
zn 6,51—56 zu sein.

1) Vgl. Hob. 4,4—6. 5,19 mit 8,47. 7, 17; 1 lob. 3,8.10 mit 8,44; 1 loh.

2, 16. 4, 5 mit 8, 23. 15, 19. 17, 14. 16. 18, 36. t&v &vg) nnd Jw t&v mccitco nnr
im Evangelinm, an einer Stelle 8, 23.

2) Vgl. 1 lob. 3, 13 mit 7, 7. 15, 18. 19. 17, 14.

3) Vgl. 1 loh. 1, 6ff. 2, 11 mit 8, 12. 12, 36. 46, ancb 11, 9. 10 ist in der hber>
lieferten Fassung nnr so zn versteben; 1 loh. 3, 14 mit 5,24; Hob. 5, 13 mit

3, 15. 36. 5, 24. 6, 40. 47. 20, 31
;

1 loh. 1, 4 mit 3, 29. 15, 11. 16, 24. 17, 13.

4) Vgl. Hob. 2, 1 mit 14, 16. 26. 15, 26. 16, 7; Hob. 4, 9 mit 1, 14. 18.

3, 18. 18.

5) Vgl. Hob. 2,7ff. 3,23 mit 15,12. 17. 13,34. Dieser Vers ist von Well-
hausen [S. 14] als Einschnb erwiesen; 13, 33 wird 14, 1 fortgesetzt. Ueber 13
36—38 s. 0 .
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in ^ihm’ und in ihr: eine mystisclie Dammerxmg nebelt nm
lesn Reden nnd die manierirten Wiederholnngen des Briefest),

Neben die Liebe tritt, ebenfalls zu einem mystischen Begriff ge-

wordeB; die Wahrbeit’^). und mit dieser liangt wiederum das

'Zeugnis’ zusammen, das der Yater oder die Sacramente und der

Greist vom Sobne ablegen, das von Menscben nicbt genommen
werden darf^): andererseits hat niemand den Vater geschaut als

der Sobn^). Und nicbt nur die Begriffe sind gemeinsam: die sin-

gulare Anrede xexvia lob. 13,33 ist im Brief baufig [2,1. 12. 28.

3,7. 18. 4,4. 6,21]^), und mancbe Wendungen und Constructionen^)

kebren, wie scbon Bretscbneider beobacbtete [Probal. 170], in

beiden Scbriften immer wieder.

Das Verbaltnis das zwiscben dem Bearbeiter des Evangeiiums

und dem ersten lobannesbrief obwaltet, wird durcb zwei weitere

Beobacbtungen eigentiimlicb * compliciert.

1) Ygl. 1 loll. 2, 24, B, 24. 4, 15. 16 mit 6, 56. 14, 20. 15, 4. 17, 21, ein Vers

der deutlich. auf die kiinftige Kirclie zielt.

2) Vgl. 1 loll, 1, 6. 8. B, 19 [die Stelle ist von %al avro^ an ver-

dorben und unverstandlicli] mit 3, 21. 8, 44. 18, 37. In dem Sprucb. 14, 6 iym

et^i 7} odbg %cel r) icU]%BiQc ual 'q Jot] sind ^Wabrbeit’ und 'Leben^ zugesetzt, wie

die Motivierung lebrt ovdslg I' p % s r oj t tcqoq ‘nbv TtarsQcc di ifiov,

3) Vgl. 1 loll. 5, 9-11. 6—8 mit 5, 31—37. 8, 18. 3, 33. 15, 26.

4) Vgl, Hob. 4, 12. 20 mit 1, 18. 3, 32. 11*, 6,46 ist eine secundare Cor-

rectur zu dem Vorbergehenden.

5) Im ScliluBcapitel [21, 5] stebt wie 1 lob. 2, 18.

6) Auf das anreibende O'u fubvov de, &XXcc %ciC [11,62. 17,20] bat scbonWellhausen

[26] aufmerksam gemacbt: es stebt aucb 1 lob. 2, 2. — ov %QBCav mit tVa 1 lob.

2, 27, ebenso 16, 30. 2, 25 ;
dagegen 13, 10 mit dem Infinitiv wie Mt. 14, 16.

1 Thess. 1, 8. 4, 9, positiv Mt, 3, 14, — ccQBctov (feblt den Synoptikern), mit Be-

ziebung auf Qott und von Ttoizlv abbangig (nacb Deut. 12, 25. 28) 1 lob. 3, 22

und loh. 8,29: anders Act. Ap. 6,2. 12,3, wo ii^Baxov hti Vulgarismus fur

ciQk'ABh ist, — %7\QBtv ist bei den Synoptikern selten und bat als Uebersetzung

von stets specifiscb judiscbe Fixrbung Me. 7, 9. Mt. 19, 17. 23, 3 vgl. Act.

Ap. 15, 5 [junge Stelle], lakob. 2, 10; so aucb lob. 9, 16. Dagegen wird es im

Evangelium und dem Briefe mit Vorliebe von der Debre und den Geboten lesu

gebrauebt: vgl. Hob. 2, 5 og zriqfii a<hro^ xhv Xoyov mit 8, 51. 52. 55, 14,

23. 24. 15, 20, 17, 6 (abnlicb Apok. 3, 8. 10. 1, 3. 22, 7. 9); 1 lob. 3, 22 xkg hxoXag

'CTjQO'uftfiv. 24. 2,3. 4. 5,3 mit 14,15. 15, 10 (vgl. Apok. 12, 17. 14, 12, junge

Stellen). — h tovtm oder ovtog mit nachfolgendem Satz, wie z. B. Hob. 2, B

iv xo'bxGii yLvdoGno^sv Zxi iyvS^ccfisv ccMv, ikv xkg ivxoXkg aaitro-u oder

3, 23 ccvxri ioxiv i) ivxoXr} a'otov i'va, 'jtiovsvacoiisv (vgl. 3, 16. 24, 4, 2. 10. 13. 5, 2.

1, 5. 3, 11. 5, 11. 14) kehrt wieder im Evangelium 13, 35. 4, 37 (vgl, aucb 16, 30);

3, 19. 15, 12. 17, 3. 6, 29, 39. 40. 50. — Der ScblulS 20, 31 xcc^va dh yiyQCc^ttai

Uva 7tL6ts'6r}TS erinnert auffallend an 1 lob. 5, 13 tavta ^yQmpcc v^tv i'vcc sldfits.
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Der Anfang des Briefes citiert den Prolog des Evangelinms

nnd den SclilnB
,
die ThomasgescMclite : 8 sd’mffdfisd'cc ml al xstQsg

fjfi&v i7priXdq)ri0ttv. So kann nur ein unmittelbarer Jiinger des

Herren schreiben oder einer der dafiir gekalten sein will. Das
scheint der Tkese zn widersprecben, dafi nicht der Bearbeiter,

sondern der jiingere Interpolator das Evangelinm auf den Apostel

Johannes gestellt hat. Indes gehort dieser Anfang nicht zum
Brief

;
er ist ihm spater angeklebt. Ich will von den wirren Ana-

kolnthen nnd Dittographien nicht reden, die ihn verunstalten : die

konnen anf nralte Corrnptelen znriickgefilbrt werden. Aber er

pafit dem Sinne nach nicht zn den mit Vs. 5 einsetzenden Parae-

nesen des Briefes selbst: er kiindigt das Evangelinm des Logos
an nnd scheint viel eber das Prooeminm des vierten Evangelinms

als der Eingang eines Briefes zn sein : andrerseits fehlt dem Brief

das "Wesentliche, die Adresse. Ents’eheidend ist da6 die erste

Person Plnralis in den ersten Worten etwas anderes bedeutet als

nachher im Brief selbst. Dort bedentet ‘wir’ die Jiinger lesn, die

Apostel im vnlgaren Sinne, denen sich der SchriftsteHer zugesellt
;

der Verfasser des Briefes versteht nnter ‘wir’ die christliche Ge-
meinde, wenn er sich einschliefit: steUt er sich der Gemeinde als

Mahner gegeniiber, brancht er die Anrede. Schon 1,6 erscheint

dies, ich mochte sagen kirchliche ‘wir’ nnd lanft dann durch; der

Briefschreiber spricht nnbefangen von einer ‘Rede die ihr gehort
habt’, [2, 7] and meint damit die Gemeindeuberlieferung

,
wahrend

1, 1 nnd 3 dxijxdafiev parallel mit ecopdxafisv nnd
steht, also personlich genommen sein will. In 1,6 stofien beide
Bedeutnngen znsammen: xal eetiv Kvxri ii dyysXi'a . . . dvayysX-
Xofisv {ifitv scheint die pomphafte Ankiindignng des Anfangs vor-
ansznsetzen, dxrj%6afi£v dii aixov ist aber nichts anderes als 8

TjXovoccTB KJi OQ%rig [2, 24] oder avxxi i6xlv •{j dyysXta ijv ‘^xovGaxs &%
^QX'US} I't'K dyan&iisv dXX'tjXovg [3, 11], nnd die Paraenesen die folgen,
sind nicht etwas das der Gemeinde ganzlich neu ist

; 3, 6 [xdg 6
a^aQxavwv ov^ sdgaxBv ccdxbv ov8b ByvcaxBv a‘8x6v^ wird das Sehen
= Erkenntnis gebraucht, nicht sinnlich wie in den Eingangsversen.
Rnr einmal ist im Brief selbst vom sinnlichen Schauen die Rede
[4, 14] . XCX XlflBtg XB%'BCi^BQ'C!, XCll ^KQXVQOV^BV Sxi 6 TCCCXXjQ dxCBGXDiXxBV

x'ov vChv Gcot^Qa xov x6s^ov: der Vers kann ohne Schwierigkeit
ansgeschieden werden. Ebenso dnrfte Bretschneider [Probab. 176]
Recht haben, wenn er in fy^atpcc 2, 14 eine Verweisung auf das
Evangelinm sieht; der Vers ist nichts als eine insipide Wieder-
holnng von 2, 12. 13, deren Streichung die Rhetorik dieser Verse
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erheblich verbessert. Umgekehrt ist die einzige Stelle des

Evangelinnis
,
an der der s. g. scbriffcstelleriscbe Plural eintritt,

zweifellos interpoliert [1, 14] : ^ccl 6 X6yog iyavsto jcal

vco66V^) iv rj^tv [%al id'sa^d^ad'cc trjv 86^ccv aitov, do^av &g fiovo-

ysvovg TCagd jtatgdg] Tt^Tj^rig %(iQttog %ai akifi%'BLag. Der Einscbub

verrath sicb durcb. die im vierten Evangelium unerhorte Unter-

brechung der Construction und durcb den Bedeutungswecbsel der

ersten Person, die zuerst allgemein stebt und dann streng per-

sonlicb gedeutet werden mu6 : bier ist dieselbe Hand zu erkennen,

die aucb den Anfang des Briefes fabriciert bat^).

Die Adresse des ersten Briefes ist gestricben und durcb einen

das Evangelium citierenden Anfang ersetzt, der einen direkten

Herrenjiinger als den Verfasser des Evangeliums und des Briefes

ausgiebt. Mit anderen Worten, der Interpolator des Briefes ist

mit dem Interpolator des Evangeliums identiscb, der das 21. Ca-

pitel gescbrieben bat. Oben versucbte icb zu erweisen daB die

directe Anrede, mit der sicb der altere Bearbeiter des Evange-

liums an ein Publikum wendet, eine Widmung voraussetzt, die

das Buck an das angeredete Publikum adressierte: derYermutung

stebt nicbts im Wege, daB diese Widmung von demselben ge-

stricben wurde
,

der aucb dem Brief seine Adresse nabm
,
und

um desselben Zweckes v?'illen, damit er das Evangelium dem epbe-

siscben lobannes
,
den er mit dem Lieblingsjiinger identificierte,

zuscbreiben konnte.

Am Anfang der Apokalypse wird der lobannes der an die

1) 1, 16 redet nicht der Evangelist, sondern lohannes d. T. Origenes, Chry-

sostomus, Theodores von Mopsnhestia vertreten einstimmig diese Auffassuug iind mit

Kecht, wie oti beweist. An einigen Stellen spricht lesus in der l.Pers. Pluralism

diescr Gebraucb ist stets so sonderbar, dafi Storungen angenommen werden miissen.

So 3, 11 [= 3, 32 wo der Taufer von lesus spricht] und 9, 4 wo und fte in

einer unertraglichen Weise wechseln. Am seltsamsten ist 4, 22 : da mussen

die Juden sein, denen sicb lesus im Gegensatz zu den Samaritern zugesellen soil.

Icb mub micb begniigen die Aporie zu constatieren.

2) Nacb der bekannten alttestamentlicben Wendung pti; Dent. 12, 11

u. o. Die LXX ist niebt benutzt; sie bat den Ausdruck frei wiedergegeben,

da er zu antbropomorpb ersebien.

3) Der Brief sebloB urspriinglicb mit 5, 13. Was folgt, ist ein spaterer

Zusatz um die Fiirbitte der Gemeinde fiir die nacb der Taufe Gefallenen zu reebt-

fertigen; man darf ihn vielleicbt mit der Legende in Clemens Tig 6 am^ofisvog

7cXo'6Giog zusammenstellen: dort ersebeint der greise Apostel lobannes als Ver-

treter der milderen Praxis. Dann folgen Pbrasen; 6 SiXif}^iv6g 5, 20 findet sicb

aucb Apok. 3, 7. ScblieBiicb ist nocb obne Zusammenbang eine Warnung vor

den Gotzen angebangt; vgl. Apok. 2, 14. 20. Man kann nur vermuten, aber niebt

beweisen da6 der Interpolator des Anfangs aucb den SebluB fabriciert bat.
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sieben Q-emeinden Asiens schreibt, mit dem Verfasser des Logos-

evangeliums gleicbgesetzt Den beiden kleinen loLannesbriefen

ist der Name des Absenders genommen, damit sie dem Apostel

lobannes zugescbrieben werden konnen; bier ist der Interpolator

des Evangeliums und des ersten Briefes zu fassen, denn er ver-

ratk am Scblufi des 21. Capitels Kenntnis des dritten Briefest).

Eine bestimmte Grestalt bebt sicb aUmablicb aus dem Nebel

berausj ein Kleinasiat, der nicbt weniger als ftlnf Scbriften dem

Apostel lobannes der epbesiscben Legende zugescbrieben und keine

bei dieser Procedur unversebrt gelassen hat. In cbiliastiscben

Kreisen, den Vorlaufern der spateren Tbryger’, ist dieser Mann
zu sucben, der aus dem von den Epbesiern annectierten Scbutzpatron

einen scbriftstellernden Jlinger lesu gemacbt hat. Piir die Pa-

rusiOj die in den drei Briefen^) gepredigt wird, das neue Jeru-

salem der Apokalypse‘% den propbezeibenden Parakleten des

Evangeliums fiir diese Ideen woUte er eine apostoliscbe Autoritat

scbafFen: es bat seinen guten Grrund, wenn der Chiliast Papias

das Evangelium des Herrenjlingers liber die Synoptiker stellt,

die Pbryger sicb seiner am eifrigsten angenommen baben und der

scbarfsinnigste Gregner den das Evangelium und die Apokalypse

gefunden baben, der romiscbe Presbyter Gains, seine Kritik in

einer Streitscbrift gegen ein Haupt der pbrygiscben Secte ent-

wickelt.

Papias bat, wie icb friiber nacbgewiesen babe [Abbdlg. VII 5],

im Evangelium, dem ersten Briefe und der Apokalypse "Werke des

Apostels lobannes geseben. Dann war derjenige der diese Scbriften

zu iobanneiscben macbte, alter als er; mit Dnrecbt®) babe icb in

1) Wellhausen, Ahhdlg. IX 4, 4.

2) Abhdlg. VII 5, 52.

3) 1 loh. 2, 18 ia%dtr) mQcc laxiv, 2 loh. 7 ot /xr/ dftsoXoyovvrsg ^l7]fSovv Xgicrov

iQ^ofisvov h iQ%6fisvog kann niir faturisch verstanden werden.

4) Apollonios sagt von Montan [Eus. KQ 5, 18; 2] 6 IHtcovSccv %ccl Tv^ilov

^fsQOVGoilr}^ dvoiideag,

5) 16, 13 m SQxo^LSvcc iivayyslst

6) Dagegen mufi ich nach wie vor anf das Entschiedenste leugnen dafi 21,

23 von dem Yerfasser des 21. Capitels geschrieben ist; wenn Julicher das fiir

hochst gewagt erkliirt, so weiB er dock selbst 21, 22 nicbt zu deuten [Einleitung

389]. Jeder Ausweg der 21,22 plausibler erklart als ich es versucht babe, ist

mir recht; ich sehe bis jetzt nur nicbt, wie man ohne die Legende vom Schlaf

im Grabe fertig werden will. In 21, 23 ist verdachtig ov% sItcev avt&i 3 "Xriao^g

Qxi 01)% cL%o^vr]La%Bi: nach dem syntaktischen Zusammenhang muB man a'hxSn

auf 6 (MciS'rjxrjg insii/og == lobannes beziehen und D mit einigen Lateinern tut das

auch wirklich, indem sie cc7Co^vi]LG%sLg lesen, Aber das geht nicbt an, denn lesus



Aporien im viertea EvangeKum I 369

der citierten Abliandluiig bestritten dal3 er das 21. Capitel kannte.

Fiir die Cbronologie ist mit diesem SchluB niclits gewonnen
;
denn

die Zeit des Bisckofs von Hierapolis laBt sich niclit nater be-

stimmen. Dagegen ist von Bedentnng, daB Instin im Dialog [81 p.

308^] die Apokalypse als Werk des lokannes, des Jiingers lesu

citiert: ist deren Herausgeber wirklick derselbe der auck das

Evangelium nnd die Briefe lokannes zngesckrieben bat, so miiB

seine Tatigkeit vor Ixistins Dialog gesetzt werden. Dessen Zeit

kangt ab von der Apologie, da er anf sie verweist [120 p. 349°];

nnd fiir diese giebt die praefeciiira Aegypti des (L. Mnnatius) Felix,

die 1,29 p. 71® erwaknt wird, einen terminus post quern ab.

Sie liegt zwiscken der des M, Petronins Honoratns (altestes

sicheres Datum 3. November 148) nnd der des M. Sempronius Li-

beralis (friikestes Datum 29. August 164), und umfaBte sicher

nock mindestens einen Teil des Jakres 152/3
;
es sckeint so als sei

Felix bei einem Aufstand im Jakre 153/4 nmgekommen ^). Man
kann also den Dialog rund ins Jahr 160 setzen, nickt viel spater,

denn 163—167 ist lustin den Martyrertod gestorben. Einen ter-

minus post quern fiir den Erfinder des Sckriftstellers lokannes

hoffe ick in einer zweiten Mitteilung zu erweisen, jedenfalls ist zu

beackten daB er die epkesiniscbe Legende vom Apostel lokannes

voraussetzt, und diese wiederum Ignatius nock unbekannt ist: sie

wird sckwerlick vor Hadrian ausgebildet sein.

Es mackte dem Erfinder des Sckriftstellers lokannes nickts

aus daB er so disparate Dinge wie die Apokalypse mit dem Evan-

gelium und den drei Briefen vereinigte, aber man darf nickt so

weit gekn zu bekaupten daB er das Evangelium mit den Briefen,

oder, was auck moglick ware, die zwei kleinen Briefe mit dem
Evangelium und dem ersten Brief zusammengebrackt kat. Denn
der Zusammenkang zwiscken dem Evangelium und dem ersten

Brief lauft, wie oben gezeigt wurde, auf eine Ueberarbeitung des

Evangeliums zuriick, die vor dem letzten Interpolator liegt, und

hat jene Worte zu Petrus gesagt, Der Feliler erklart sich, wenn sItcsv cc'brmi

einfach aus Uysi avtwt 21, 22 wiederholt ist, und gerade diese mechanische

Wiederholung verrath den spateren Flicken, 22, 24 muB 6 yQd'ifjccg tccvta auf alles

bezogen werden, das vorhergeht. 22, 22 kann, rein formal betrachtet, vom Lieb-

lingsjiinger zu dessen Lebzeiten geschrieben sein, 22, 23 aber nicht; der Heraus-

geber hatte seine eigene Fiction grob verletzt, wenn er diesen Vers zusetzte.

Andrerseits muB jeder zugeben daB 22, 22 zu Interpolationen provocierte.

1) Vgl. Paul M. Meyer, Klio 7,123 und Perl. phil. Wochenschr. 1907,

465. Meine Eesultate stimmen mit denen Harnacks im Wesentlichen iiberein, die

auf einem anderen Wege gewonnen sind [Chronol. 1, 275 if.].
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eben dieser Znsammenliang ist niclit nur durcTi die Interpolation am
Anfang des Briefes compliciert, sondern welter dadurch dajB die beiden

kleinen Briefe weder von dem ersten^ so weit er echt ist, noch von

der Ueberarbeitung des Evangelinms losgerissen werden konnen.

GewiJS sind sie wirklicke Briefe, die actnell in das Gremeindeleben

einfiibren, iind miterscbeiden sich dadnrcb bestimmt von den etwas

wassrigen Paraenesen des ersten Briefes: aber die wesentlichen

Begriffe die diesen Brief nnd die Bearbeitnng des vierten Evan-

gelinm so scharf ans der nrcbristlichen Litteratur beransbeben,

sind alle da, das Grebot der Liebe zv. den Gremeindemitgliedern
^),

die Wabrbeit®), das Zengnis^), die erflillte Preude^), nnd so knrz

die beiden Briefe sind, sie sind dock lang genng um frappante

TJebereinstitnmnngen im spracblicbenAusdrnck^) mit dem erstenBrief

nnd dem Evangelinm zu constatieren. Nnn ist es sebr nnwabr-

scbeinlicb, dafi ibr Verfasser das Evangelinm nnd den ersten Brief

nacbabmt: denn er redet natlirlicb nnd einfacb, diese gescbranbt nnd

kiinstlicb; bei ibm ist das correct nnd lebendig, was dort blaB nnd

abstract ist, Andrerseits konnen die kleinen Briefe nicbt ein litte-

rariscbes Original gewesen sein, das im ersten Brief nnd der Bear-

beitnng des Evangelinms copiert wnrde: dazn sind sie zn knrz, nnd

vor allem, sie konnen nrspriinglicb keine Pnblicitat iiber die Gemeinde
hinans, fnr die sie bestimmt waren, gebabt baben, nnd sind erst in

die Litteratnr bineingekommen
,

als sie anf den Apostel gestellt

warden. TJnter diesen TJmstanden bleiben nnr zwei Wege znr

1) 2 loh, 5 ovx cog ivroXip yQacpcav 6oi %aivriv^ alX el!%ciii6v icit

Xva dyaTtcb^ev dU'qlovs

,

das Spielen mit dem aiten imd neuen Gehot aiich hier,

ajc’ dQ%iig (aiich 2 loh. 6) ist dohanneisch’ : 15, 27. 1 loh. 2, 24. 3, 11. Bei Ge-

legenheit mag aiich 3 loh. 11 6 %av,07t0L<bv qv% idQCi%£v xhv Q'sov mit 5, 37
<pcovr}v avxov n^Ttoxs dnrinoaxs o^xs sldog ccvxov S(hQd%ax£ mid 1 loh. 3, 6. 4, 12

ziisammengestellt werden.

2) Sie heherrscht die Phraseologie der Briefe in einem Mafie, daB es iiber-

fiussig ist alle Stellen anzufiihren
;
vgl, aber 2 loh, 4 jcsQLTtaxovvxcov iv dXri^eCaij

ehenso 3 loh. 4. 2 loh, 2 dik xijv dXij^sLccv xiiv ^ivovaccv iv

3) 3 loh. 3 ^ccQxvQovvxcov 60v xf]i dlri^'B^ccL 3 loh. 12 jdrifiriXQ^m fis^ccQ-

xvQTixai vxco Ttavxcov ^ai 'b'jtb a^bxfjg xTjg dXri^'SLCcg * %cii ^^Sig ds iiccqxvqov^sv %ccl

oldag oxi 7] fiaQxvQicc iiii&v dXTj^fjg sgxlv. Bas ist von dem Yerfasser des 21.

Capitels schlecht nachgeahmt, aber auch der Bearbeiter des Evangeliums redet

19, 35. 5, 32 sehr ahnlich.

4) 2 loh. 12, besonders iihnlich ist lob. 3, 29.

5) 2 loh, 1 %cii ov% syd) [idvog, dXXd %ccl xcdvxsg, — 2 loh. 6 %cd ccvxi] isxlv

7j ScyaTCT] Lvcc. — 2 loh. 12 TtoXXd £%(jov v[iiv yQdq)£tVy vgl. loh. 16, 12 ixi TtoXXd

h%(ii v(itv Xiyziv, 8, 26 %oXXh tcsqI v^cbv XccXslv. — 2 loh. 9 (vgl, 10) 6 . .

fir] fisvcov sv xTju didcc%fiL xov Xqlgxov vgl. 18, 19. 7, 17 ;
bei den Synoptikern be-

deiitet dtdccxij die Art des Lehrens Me. 1, 22. 27. 11, 18. Mt. 7, 28. 22, 33. Lc. 4, 32.



Aporien im vierten Evangelium I 371

I
Losung des Problems offen: der Verfasser des ersten Briefes und

]
der Bearbeiter des Evangelimns sind entweder Preonde und

f
Scbliler ‘des Presbyters’ ‘) oder sie sind mit ibm identiscb. Icb

I gestebe offen dab icb die zweite Annabme bei Weitem vorziebe,

f weil sie einfacber ist und alles wesentlicbe erklart. Die Diffe-

I
renzen die obzuwalten scbeinen, verlieren an Gewicbt, wenn man
bedenkt dab es etwas anderes ist personlicbe Briefe zu scbreiben

i,.
als eine paraenetiscbe Scbrift in Briefform zu componieren oder

gar ein Evangelium zu iiberarbeiten. Da kommt es leicbt dazu

I
dab das was auf umgrenztem Gebiet, im concreten Leben praecis

I
und scbarf berauskommt, unklar und scbwiilstig wird, wenn es

I
ins Allgemeine binauswirken soli, und andererseits bebt sicb aus

i, den kleinen Briefen eine so selbstbewubte, vom eigenen Lebrberuf

I durcbdrungene Personlicbkeit beraus, dab man ibr den Mut scbon

I
zutraut den Sprung vom Brief zur litterariscben Scbrift zu wagen.

•i
Der Mann war der Fiibrer einer Minoritat, die sicb die Wabrbeit

fe • • • .

^

^ vindicierte: sollte das niclit 1 loh. 2,19 durchschimmern ? Die
j ^

'

] Begriffe von ‘Wahrlieit’ und ‘Liebe’ sind in den Beden des Evan-
^ geliums und im ersten Brief schemenliaft

;
aber Earbe und Leben

I

flieJBt ilinen zu, wenn sie auf die Stimmungen einer sicli innig

f zusammenscblieBenden Minderheit bezogen werden, die auf die

I
Wahrheit die in ibr ist, pochen und die gegenseitige Liebe

I
immer wieder verlangen mu6, um sicb zu bebaupten. Das liber-

arbeitete Evangelium bat sicb an ein bestimmtes Publicum ge-

wandt, wie die Anreden verraten. Aucb diese Betracbtung wird

ein lebensvoller Zug, wenn sie in das Bild jenes Presbyters binein-

gezeicbnet wird: er bat seiner abgesonderten Herde ein eigenes

Evangelium scbaffen wollen. Ein neues zu scbreiben getraute er

sicb nicbt; er nabm ein scbon vorbandenes und pragte es um, so

vollstandig, daJB es den Stempel seines Greistes viel mebr als den

seines urspriinglicben Scbbpfers durcb die kommenden Gescblecbter

der Cbristenbeit getragen bat. Es wirkt nocb jetzt auf roman-

tiscbe
,
aestbetiscb exclusive Naturen mit demselben Zauber mit

dem die geistige Stimmung der Conventikel aucb Leute anziebt,

1) Es ist vielleiclit nicbt uberfliissig, wenn icb micb. auf das Entscbiedenste

dagegen verwabre, da6 icb wegen der im Text entwickelten Anscbaunngen als

Zeuge fiir irgend einen Zusammenbang des durcb. Papias bekannten Presbyters

lobannes mit dem Evangelium angerufen werde. Meine Erklarung der Papiasstelle

babe icb in den Abbdlg. YII 5 veroifentlicbt und icb sebe micb nicbt veranlaBt

von diesem Abscbnitt etwas zurlickzunebmen. Wie der Presbyter der die beiden

kleinen lobannesbriefe gescbrieben bat, bieB, ist niclit zu wissen; nur das steht

fast, daB er nicbt lobannes MeB, sonst ware der Name nicbt entfernt.
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die zur Kirclie ein weniger als platonisches Verlialtnis haben : er

liegt in der eigentiimlicben, dammerigen
,
nur ein Licbt dnrcb-

lassenden Atmospbare die sicb in religiosen Minderbeiten ansbildet,

und die Nebel einer solcben Atmospbare sind es gewesen, mit

denen der Bearbeiter die kiibnen, der Tradition scbarf entgegenge-

setzten Dicbtungen des urspriinglicben Evangelituns so umbuUt bat,

dad sie nur ab und zu nocb dnrcbscMmmern.

So lag dem Erflnder des scbriftstellernden Apostels lo-

bannes scbon ein Complex von vier Scbriften vor, die eine Per-

sonlicbkeit geschaffen oder umgearbeitet hatte: das litterariscbe

Individuum -war da, und er braucbte ibm nur den neuen Namen
zu geben. Die geistige Luft in der dieser spatere Interpolator

lebte, ist von der des Presbyters scbwerlicb sebr verscbieden ge-

wesen, dieser war wohl ebenso wie jener es sicber war, ein Elein-

asiat, und das 21. Capital zeigt dad der Interpolator den ‘io-

banneiscben’ Ton treffen wollte: es ist oft nicbt zu entscbeiden

ob eine mit den Briefen verwandte Stelle des Evangeliums der

Bearbeitung durcb den Verfasser dieser Briefe oder durcb den

spateren Interpolator angebort. Den Namen des Presbyters bat

dieser Scbopfer des litterariscben lobannes fiir alle Zeit zerstort;

aber obne seine ITmtaufe waren die Werke des Presbyters bald

in dem Winkel verschoUen, in dem sie entstanden waren. Mit

apostolischer Wiirde bekleidet, sind sie kanoniscb geworden, ja

nocb mebr, das auf lobannes gestellte Evangelium war der Eactor

der die Bildung des neutestamentlicben Kanons am meisten be-

scbleunigt, am entscbiedensten zum AbscbluB gebracbt bat.



Der „ Schatzwurf“, ein Formalakt bei der

angelsacbsiscben Verlobung.

Von

Fritz Roeder.

Vorgelegt in der Sitzung vom 7. Dezember 1907 von L. Morsbach.

In meinem Aufsatz : Die „Scliofi-“ oder ,jKniesetzung“, eine

angelsachsische Verlobungszeremonie, der gleicbfalls in diesemHefte

der Nachricliten der K. Gesellschaft der Wissenschaften gedrizckt

ist, babe icb naobgewiesen, dab sicb die Angelsacbsen bei der Ver-

lobung der Scbobsetzung zu bedienen pflegten.

Von den Zeugnissen, die icb zur Stiitze meiner Bebauptuug

angefiibrt babe, balte icb jetzt die Glossierungen der Hss. der

Digby-Gruppe und die Cleopatra-Glosse nicbt mebr fiir beweia-

kraftig. Folgende Belege kommen in Betracbt;

1. Napier, Old Engl. Gl. 1,4655 (Ms. Digby 146) : desponsaret

'besceaUvyrpte
;
ebenso 2,346 (Ms. Royal 6. B. VII). Dieselbe Stelle

aus Aldbelms ‘De laud, uirginitatis’ (Giles, Opera Aldb. S. 64 Z. 7)

wind in Hs. H (Ms. 1660 der Kgl. Bibliotbek in Briissel) glossiert:

disponsaret (gl. spopondit) besceat. vurpte (ed. Bouterwek, Z. f, d. A.

Bd. IX S. 611).

2. Cleopatra-Gl. S Wrigbt-W., Vocab. Vol. I Sp. 386,1 ; Des-

pondi ^esceatwyrpe. Die Glosse iibertragt despondi in II. Reg.

cap. Ill, 14.

Wabrend Napier, Old Engl. Gl. S. 118, Anm. zu Glo. 1,4566,

annimmt, dab die Verba be-, ^e-sceatwyrpan mit sceat(f) in dem

Sinne von „Brautkaufgeld“ im Zusammenbang steben, glaubte icb

danaals, jene Anaicbt ablebnen zu miissen, weil mir nicbt klar war,

was ein be-, ^e-sceat(t)-wyrpan urspriinglicb bedeutet baben konnte.
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Da aber die ScboBsetzung durch die Miniatnr in Ms. Cott, Vitellius

A. XV und die Grlosse disponsata in sceat aleyl im Rushwortb-Ma-

nuskript des Mattbausevangeliums cap. 1, 18 als ags. Sitte erwiesen

war, vermutete icb, daB seed „ScboB“ in den Verben steebe, daB

diese denominale Bildungen seien von einem Substantivum Hceat-

wyrp {K’^sceat-wnrpi, vgl. ags. wyrp = abd. ^vurp <Hviirpid) „ScboB-

setzung

Icb will niebt verbeblen, daB mir die Wabl des zweiten Gliedes

der Komposition von vornberein starke Bedenken erregte, Zweifel,

ob die vorgetragene Erklarung die riebtige sei: die Braut wurde

dem Brautigam docb niebt in den SeboB geworfen, sondern ge-

setzt (gelegt ale^d^ Rushworth-Glo.); der symbolisebe Akt war

,;ScboBsetzung^^ niebt ,,ScboBwurf^ Docb vermeinte icb, micb

iiber diese TJnstimmigkeit binwegsetzen zu diirfen, da eine andere

Deutung uninoglicb ersebien. Leider entging mir die Tatsacbe, daB

ein abd. scazAonrp^ -tviirf = „Scbatzwurf^ belegt ist: zwar batte

icb nach Parallelen in den germaniseben Dialekten gesuebt, micb

jedocb fiir das Abd. darauf besebrankt, Schade einzuseben,

der sca^-warf moht gibt. Der Gedanke, die frankisebe Sitte

desScbatzwurfes, die mir bekannt war, mit einer ags. Ver-

lobungszeremonie in Beziebung zu bringen, war mir niebt ge-

kommen, weil die beiden Materien an und fiir sicb weit auseinan-

derliegen und icb selbst durcb das Problem der ScboBsetzung ein-

seitig beeinflufit war.

Bei meinem Versuehe, eine neue Etymologic der ags. Verba
be-j y-sceatwyrpan aufzustellen, nebme icb abd. scamurf zum Aus-

gangspunkt. Die Belege sind bequem zusammengestellt bei Graff,

Abd. Spraebsebatz Bd. I S. 1042

:

scamurfun^ -uurffun^ -iiurpun manumissionibus

;

scamnrfun^ uel fHlam liberti.

IJnsere ags. Verba miissen ibrer Struktur nacb von einem

Substantivum abgeleitet sein, also entweder von einem "^sceat-

tvyrp Oder ^sceat-wyrp, Ein Bedenken gegen die Ansetzung eines

ags. ^scmt-wyri) babe icb oben sebon geauBert : da nun binzukommt,

daB das b e 1 e g t e abd. scaBwurf spracblicb genau einem ags. Hceat-

wyrp entspriebt, diirfen wir obne zwingende Griinde fiir ags. 5^-,

'^e-'Sceatwyrpm kein anderes Wurzelnomen postulieren als "^sceat-

wyrp,

Abd. scamvurf (mit der Ableitung scamnrfo Uibertus’) bat die

Bedeutung %anumissio^, sc. ^per denarium^, ,,Freilassung“, namlicb

„durcb Scbatzwurf^

TJeber die frankisebe Gepflogenbeit der Manumission eines
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TJnfreien diircli Schatzwurf haben gebandelt: J. Grimm, Recbts-

altert. ^ (1899) 179 f. u. 332, Bd. I S. 247 ff. u. S. 460
;
P. Winogra-

doff, Die Freilassung zu voller Unabhangigkeit in den deutscben

Volksrecliten, Forseb. z. deutscb. Gescb. Bd. XVI (1876) S. 599ff.

;

Marcel Fournier, Essai sur les formes et les effets de I’affrancbisse-

ment dans le droit gallo-franc, Paris 1885, S. 41 ff.
;
H. Brunner,

Die Freilassung durcb Schatzwurf, Histor. Aufsatze fiir Waitz

(1886) S. 55—72 und Deutsche Recbtsgescb. Bd. P (1906) S. 366 f.j

K. von Amira, Grundrifi d. germ. Recbts® (1897) S. 87
;
R. Schroder,

Deutsche Recbtsgescb. ^
(1902) S. 224. Icb babe natiirlicb nur die

wichtigste Litteratur verzeicbnet.

Die Freilassung dureb Schatzwurf, durcb die einem frankiscben

Liten, spater aucb einem Knecbte die voile Freiheit eines Franken

verlieben wird, findet ‘ante regem’ statt. Der Konig ist bier wobl

an die Stelle der Volksversammlung getreten, nachdem diese ihre

gebietende Stellung verloren hat. Volksgemeinde und Konig sind

die Zeugen des feierlicben Freilassnngsaktes. Dieser vollziebt sicb

in der Wcise, daB der Dnfreie seinem Herrn (oder einer Mittels-

person, einem Treubiinder, der ihn von dem Herrn zu treuer

Hand empfangen bat, Schroder, a. a. 0. S. 224) einen Denar oder

„Scbatz“ reicbt, den dieser ihm von der Hand wirft und

herunterschneilt (‘iactante denario’, ‘per excussionem denarii de manu

eiu.s’, ‘a manu eius excutientes denarium’, u. s. w.), so dafi die Miinze

zu Boden fiillt. Ein Beleg moge geniigen, Lex Ripuaria cap. 57

§ 1 : Si quis libertum suum per mauum propriam seu per alienam

in praesentia regis secundum legem Ribuariam ingenuum demiserit

et dinarium iactauerit, et eiusdem rei carta acciperit, nullatenus

eum permittimus in seruicio inclinare; sed sicut reliqui Ribuarii

liber permaniat (Pertz, Monumenta, Leges, Bd. V S. 241). Seit

der Mitte des 9. Jabrbunderts wird es iiblicb, daB der Konig die

Freilassung selbst vollziebt.

Der Formalakt wird von den Recbtsbistorikern in verscbie-

dener Weise gedeutet. Wabrend J. Grimm meint, der Knecbt

biete die Miinze gleichsam zum Kaufpreis, den der Herr ver-

scbmabe, betracbtet Winogradoff das Herausscblagen des Denars

aus der Hand des Sklaven von einem anderen Gesiobtspunkte,

a. a. O. S. 600f. : wissen ja, welcbe Rolle das Zahlen des De-

nars im Mittelalter spielte: es war ein symboliscber Akt, der die

BotmaBigkeit einer Person gegeniiber einer anderen be-

kundete. Wie konnte die Beseitigung der BotmaBigkeit besser ge-

kennzeiobnet werden, als dadurcb, daB in Gegenwart des Konigs

die symbolische AeuBerung unterbrocben und vereitelt wurde.“

Kgl. Ges. a. WlBs. NaclirioMon. Philolog.-Iiist. Klasse. 1907. Heft 3. 25
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Nach Brunner, von Amira unci Schroder verzichtet der Herr durch

die ^denariatio’ auf den Kopfzins, das litimonium’, das der Halb-

freie bisher hat zahlen mlissen.

In unseren ags. Quellen findet sich, soweit ich weifi, nirgends

eine Andeutung, die darauf schlieBen lassen konnte, dafi die Ags,

diese Art der Freilassung gebannt haben.

Da wir nun, wie ich oben schon gesagt habe, an der Hichtig-

keit der Grleichiing ags. ^'sceaUmjrp = ahd. sccuwurf baum zweifeln

kdnnen, mlissen wir versuchen, unsere Kenntnis des frankischen

,,Schatzwurfes‘‘ fur die Aufhellung der Bedeutung des ags. ^Hceat-

und seiner Ableitungen nutzbar zu machen. Dies Verfahren

ist geboten, da intern-ags. Zeugnisse vollkommen fehlen.

Die Verba '^^e-sceaUvyrpan sind uns erst in spater Zeit, in

Hss. des 11. und beginnenden 12. Jahrhiinderts iiberliefert. Auch
die Sprachformen der Griossen in D(igby Ms.) und H verweisen ins

spate 11. Jahrhundert. Dock diirfen wir ohne Bedenken annehmen,

dab der Archetyp der (wests.-kentisehen) Grlossierungen der Digby-

Gruppe spatestens in spatags. Zeit entstanden ist, und dafi die

TJeberarbeitungen z. T. auch noch in die vornorraannische Periode

fallen (Yerf., Die „Schofi^^- oder ,,Knies.^‘ S. SlOif.). Bei den West-
sachsen und Kentern hat also lesceatwyrpan in der 1. Halfte des

11. Jahrhunderts die Bedeutung Verloben’. Um die Zeit als he-^

'^e-sceatwyypan an die Oberflache der Ueberlieferung treten, haben
sie aber schon eine lange Geschichte hinter sich. Was ich a. a. 0.

S. 306 f. fiir die falschlich angesetzten ^e^scriuUvyrpan gesagt babe,

gilt auch fiir sie^). Noch vor der Zeit des i-Umlauts gab es das

Substantivum '^sceat’-ioyrp^ und auch noch vor der Zeit des i-Uni-

lauts wurden die Verba ^^^i-sceat-ivurpjan daraus gebildet.

Also naiissen Verben und Substantivum schon spatestens im 6. Jahr-
hundert vorhanden gewesen sein. Ahd, scamurf und die Be-
deutungsentwicklung zu ‘desponsare’ lassen als gewiB erscheinen,

dab (6e-, 5 (?“) sceat-wyrpan, eigentlich ^denarium iactare^, einfach die

Bedeutung ,,verloben‘‘ annahm — wahrscheinlich, weil dieSitte der
‘denariatio* nur beina feierlichen Verlobnis angewendet wurde^).

1) Die Deutung Alois Pogatscliers bezog sich nur auf die Form der Wort-
bildung, nicbt auf das Stofflicbe.

2) Lehrreicb ist da die Geschichte des Yerbums weddian. Friihzeitig war es

liblich geworden, die Verlobung in Gestalt eines Wettvertrages abzuscblieBen.
Daher finden wir (be-)ioeddian mit cler Bedeutung „verloben“ in JStbelberhts Ges.
83, Alfreds Ges. 18 § 1 u. s. w. Daneben bebielt weddian die allgemeine Bedeu-
tung ^pacisci^, da man sich des Wettvertrages nicht nur hei dem Rechtsgeschilft
der Verlobung bediente (vgl. H. D. Hazeltine, Zur Geschichte der EheschlieBung
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Verfolgen wir die GrescMchte des. Formalaktes nooh weiter rtick-

warts, so ergibt sich aus der Uebereinstimmung der ahd. und ags.

Substantiva, dafi er scbon westgermanischer Branch war

:

daB also die Ags. ihn bereits vom Kontinent mitbrachten, ihm
aber vielleicht erst in England seine spezifisch-ags. Geltung, seine

ehebegriindende Kraft beilegten.

Die ags. Zeremonie des ^^sceatwyrp' kann, wenn wir sinnge-

inaB die einzelnen Momente des frank. Schatzwnrfes libertragen,

sich ungefahr in folgender Weise abgespielt haben : Yor den Sippe-

genossen als Zeiigen hot der Brautigam dem Mundwalde der Brant

einen Denar, einen sceatt
^
den dieser — den jjSkatt^ verschinahend

— von der Hand des Ereiers hernnter w a r f. Ich kann mir nicht

denken, dafi der Verlanf der symbolischen Handlnng inbezng anf

wichtige Punkte ein anderer gewesen sein kann.

Wir intissen nns nnn die Erage vorlegen, welche Idee
dieser ags, Zeremonie zn Grunde lag. Ein Symbol im

Sinne nnseres alten Rechts ist nach Jacob Grimm (Rechtsaltert.^

109, Bd. 1 S. 163) die bildliche Yollbringnng eines Geschafts. ,,Ge-

wdbnlich bezieben sich die symbolischen Handlnngen anf Grand

and Boden oder anf persbnliche Verbaltnisse und bernhen in der

Idee, daB Sacbe oder Person dabei selbst sinnlicb and leiblich ver-

gegenwartigt werden miissen.** Wahrend nnn die Reobtsgelehrten

in ibren Ansicbten iiber die Bedentung der frank, ‘mannmissio per

denarinm’ z. T. differieren ^), macbt die Erklarung des symbolischen

Inbalts des ags. ^"^sceatwyrp^ keine Scbwierigkeiten, da wir den

Cbarakter des ags. Verlobnngsvertrages nach den Qnellen genan

definieren konnen.

Znr Orientiernng iiber diese letztere Erage verweise ich na-

mentlich anf die oben mit vollem Titel angefhbrte Scbrift H. D.

Hazeltines, meine 'Eamilie b. d. Ags.’ (Halle 1899) and die dort

verzeicbnete Litteratnr. AnJBerdem hat mir Eelix Liebermann in

liebenswiirdigster Weise brieflich liber einige zweifelbafte Punkte

Ausknnft gegeben.

Die norraale Eorm der Ebescbliefinng bei den Ags. war der

Eranenkanf oder Kanf des Mnndiiims iiber die Eran bis and

nach 1066. Urspriinglich war dies Kanfgescbaft anch bei den Ags.

ein Bargescbaft : der Leistnng folgte die Gegenleistung, der Zab-

nach ags. Recht, Sonderabdruck aus der Festgabe fiir Berubard Hiibler, Berlin

1905, S. 7f.).

1) Immerbin ist der gemeinsame Kern der vorberrschenden Ansicbten, daB

der Unfreie die Yerpflicbtung auf Zablung einer Geldsumme

anerkennt.
25*
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lung des Brautkaufgeldes die Uebergabe der Fran. Dieser Zu-

stand war aber im Anfang des 7, Jalirbiinderts, wie tinsere alte-

sten ZengDissCj die Gesetze JStbelberbts von Kent (axis den Jahren

601—4 stammend), beweisen, nicbt niehr erbalten: wir konnen

schon flir diese Zeit die Spaltiing der EhesclilieBixng in zwei Akte

— den Abscbliifi des Kaixfvertrages, die „Verlobiing^^j und die

Erflillnng des Kontraktes, die ^Traiiiing^^ — ganz dentlich er-

kennen. iSthelberlit statuierte in Ges, 31
: 5

?*/’ fnman wiS fries

mannes tmf his wcrylde cibic'^e 1 oSer tvjf his fr^emim scmtte

U^etel Mm odrum mt (Hs. fam) ^ebrei^e, ^Wenn ein Freier

bei eines freien Mannes Weibe liegt, zable er [ihm] rnit seineni

Wergelde iind bescbaffe ein anderes Weib fiir sein eigenes Geld

und flihre es jenem anderen heim^^ (Liebermann, Ges. d. Ags. Bd. I

S. 5). Walirend Ges. 77 kaixm beweiskraftig ist fiir ixnsere Frage,

laBt Bestimmung 83 gar keinen Zweifel aiifkommen, ob ixnsere

Annahme ricbfcig sei: sind dock in diesem Gesetze Strafbestira-

mixngen vorgesehen fiir den Fall, dafi eine in Braiitkanfgeld

verlobte Jungfrau, also in der Zwischenzeit zwischen Verlobung

und Uebergabe, geraiibt wurde: 5?/ Mo [sc. mce-^pmon] oprum mcen

in sceat leivyddod sy^ XX scillin^a ^ebete. ,,Wenn sie [sc. eine

Jungfrau] einem anderen Mann in [Brautkaufjgeld verlobt ist,

bilBe er [namlicb : der Entfiihrer] [aiiBerdem diesem Brautigam (?)]

20 Schillinge'^ (Liebermann, a. a. 0. S. 8). Ines Ges. 31, fiir die

Zeit von 688—95 beweisend, braucbe ich bier nicbt mebr zu

zitieren.

Von dem Augenblicke jedocb, wo man das VerauBerungsge-

scbaft in 'hciccdihm^^ und ‘yf/cd zerlegte, fand eine Beeintracbti-

gung des Brautigams statt, der, um den Yertrag recbtlicb bindend

zu macben, den Kaufpreis zablen muBte, wabrend die Gegenlei-

stung des Vormundes, die ‘traditio puellae’, erst spater stattfand;

sie konnte zndeni durcb Klage nicbt erzwungen werden. Um diese

Harte zu beseitigen und den Kaufer von der Vorausbezablung zu

befreien, batten die Ags. ein Mittel, das aucb dem deutschen Recbt
ganz gelaufig war : an die Stelle der Zablung des wirklicben Kauf-
preises konnte die Reicbung eines Handgeldes, einer Arrba
treten. Zudem wurde es frlib Sitte, der Verlobung die Form eines

Wettvertx^ages zu geben, wobei Zablung des Kaufpreises durcb

Uebergabe eines Hvedd\ eines Pfandes, mit Stellung von Biirgen

versprocben wurde.

Die deutscbe Arrba, liber die R. Sobm in seinem Bucbe : Das
Recbt der EbescblieBung etc. (Weimar 1875), S. 28ff. in klarer und
licbtvoller Weise gebandelt hat, war (im Gegensatz zu der romi-
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sclien) ein Mittel, nicht den Vertrag zu bestarken, sondei^n zu

scblie^en. GemaB ibrem rechtlicben Charakter war sie niir

Scheinleistnng und relativ wertlos; sie sollte den Em-
pfanger nicbt befriedigen, aucb iiicbt teilweise, sondern den Vertrag

rechtsverbindlich inachen,

Dem Leser wird das Ziel nieines Gedankenganges offenbar

geworden sein : Der ^sceatf

,

den der Bran tig am bei der
s ym b 0 li s cb e n Handlnng des ^'^sceattvyrp^ uberreicbte,

war nicbts anderes als eine Arrba, ein Handgeld,
durch dessen Zablung er seine peknniaren Verpflicbtnngen gegen-

liber dem Vormunde anerkannte nnd recbtlicb einging.

Der Skatt, die kleinste ags. Mllnze, war naturlicb im

Vergleicb mit dem Objebt des Vertrages, der JiingfraUj tiberbaupt

keine Leistnng: warden dock als Brantkanf verbaltnismaBig

bobe Summen gezablt. Aiis der Poesie ist zu ersehen, daJB Binge

nnd kostbare Becber oft Bestandteile des Brantkanfgeldes waren;

bei der Verlobung Badigers, Sobnes des Kdnigs der Warner, mit

einer angliscben Konigstocbter zablte man an die Pamilie der

Brant, die ibr Bruder vertrat, ^sydla’ als Brautkauf

(Verf., Familie b, d. Ags, S. 27), Und nacbdem an die Stelle der von

dem Uebereinkommen der Vertragspai*teien abbangigen Hbbe der

‘pecunia pro pnella data’ feste Satze getreten waren, betrug zur

Zeit iEtbelberbts der ^witumcC fl1r vornebme Witwen aus dem

Eorlstande und flir eine Jungfrau 60 Scbillinge. Unter Alfred

kostete er 60 Scbillinge fur ein Weib aus niedrigstem Stande.

Fiir die Weiber liber dem Range des ^ceorV erbobte sich der

Betrag entsprecbend dem Wergeld (Hazeltiiie, a. a. 0. S. 5f.).

Interessant und cbarakteristiscb ist die energische und sinn-

fallige Art, in der von dem Leiter des Verlobungsvertrages zu

erkennen gegeben wurde, dafi die Zablung nnr Scbeinzablung war,

daB durcb den Skatt seine Fordernngen nicht

befriedigt wurden: die Mllnze aus der Hand des

Brautigams scbnellend, vollzog er die symboliscbe

Handlnng des '‘^^SGeatwyrx)\ Damit waren die vorberigen

Abmacbnngen der kontrabierenden Parteien recbtsverbindlicb

geworden: das Brautpaar war ‘durch Schatzwurf verlobt’ 5e-

sceativyrpan^),

Auf andere For men der Arrba babe ich scbon in

meiner „Familie b. d. Ags.“ hingewiesen. Wenn der ags. Brautigain

der Brant einen Ring uberreicbte, so bedeutete dieser ebenfalis

die Scbeinleistung, durch die der Verlobungsvertrag bindend

gemacbt werden sollte: das Handgeld, durcb das die Verpflicbtung
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auf spatere ZahluBg des Brautscliatzes ausdriicklicli bekmulet

wurde (a. a. 0. S, 34 f.). Wie dem ^^sceatioy rp' lag der Sitte

des Verlobungstrunkes die Anscbamiiig zu Grunde, daJS

der Empfanger des Scheinpreises dieseii nicdit behalten diirfe: beim

Trinken des Verlobimgsbecbers worde das gezablte Geldstlick

sofort in Bier oder Wein umgesetzt iind von den vertragsehliefiendeii

Parteien vertrunken ^).

An dieser Stelle mag iioch einer Sitte gedacbt werden, die in

shakespeareseker iind nachsliakespearescher Zeit in England liblich

war: Brautleute pflegten bei Hirer Verlobung eineMtinze, namentlicli

ein Niriepencestiickj das banfig ^erook’t’ war, zu zerbrecben, oder

der Mann reichte seiner Erwablten eine solcbe verbogene Mlinze.

Trotz spaterer Umdeutung — die Verlobten geboren zusammen,

wie die beiden Teile des zerbrochenen Geldstlickes — baben wir

bier wobl eiue alte Reminiszenz an den Mundkauf, eine Sitte, die

vielleicbt bis in die ags. Zeit zurlickreicbt: die Mlinze, ursprlinglicb

dem Brautvorimind zukominend, wurde zerbrocben oderver-

b 0 g e n
,
um ibre W ertlosigkeit anzudeuten

;
sie war die

Arrba, die bei der Verlobung von dem Brautigam dem Mundwald

und spater — als die Erau Selbstverlobungsrecbt bekommen batte —
ihr gegeben wurde. (Belegstellen fur diese Sitte bei Friedberg,

Recbt der EhescblieBung [1865] S. 41 ff. und Brand-Ellis, Observa-

tions on Popular Antiquities, London 1877 [die neuste Aufl. voni

Jahre 1906 ist auf der biesigen Kgl. Bibliotbek nicbt vorbanden],

S. 347ff.}“).

Nocb ein ext ernes Zeugnis, das wenigstens in gewisser

Weise als Parallele und — wie Jene ebeii besprocbenen internen

Zeiignisse — ziir Sttitze meiner Hypotbese dienen kann. Bei den

Franken betrug nacb alter, scbon flir das 6. Jabrbundert bezeugter

Sitte das vom Brautigam zu entrichtende Handgeld einen Solidus

1) A. a. 0. S. S3. Yon der Miniatur in Ms, Cott. Tib. B. V (a. a. 0. S. 31),

aus cler icli die Existenz dieser Sitte erscMossen babe, sagt Ilazeltine, a. a. 0.

S. 8f. Anm. 16: „Es ist moglicb, daB, wie Boeder annimmt, dieses Bild eine

angelsacbsisclie Yerlobung daxstellt . . Ich glaube jetzt in meinem Aufsatze

iiber die „ScboBsetzmig“ unwiderleglicb dargetan zu baben, daB wir diese Miniatur

obne Bedeiilcen als wertvoiles Zeugnis nutzbar macben dtirfen,

2) Wie mir Englander vcrsicberten, soli die Grewolmbeit, dor Yerlobteii ein

verbogenes Geldstiick zu uberreicben, nocb beute in einigen Teilen von Essex

besteben. In meinem eigenen Besitze befinden sich zwei solcher Silbermiinzen,

die gemilB der in der Familie meiner Frau lebenden Tradition ein UrurgroBvater

seiner Braut bei der Ycrlobnng gesebenkt bat. Die eine, deren Geprilge voll-

kommeu verwiscbt ist, triigt die Bucbstaben B und B (wobl die Initialen der

Verlobten); die andere ist ein Sixpence, imter Georg IIL gepriigt.



Ber jjSchatzwiirP, ein Formalakt bei der angelsacbsiscben Verlobung. 381

itnd einen Denar: so wurde mit dieser Summe Chlotilde dem
Chlodwig verlobt (Grrimm, Rechtsaltert.^ 424 £., Bd. I S. B87 f,

tind Sohm, Recht der Eheschl. S. 32). DaB aber die frankische
Verlobung ‘per solid um et denar in m’ in der Form der

‘denariatio’ vollzogen sei, davon berichten die Qnellen nichts:

zudem weist die Bedeutungsentwicklung sca^ioiirf > ‘manumissio’

darauf bin, daB diese symbolische Handlnng nur bei der Frei-

lassung eines Sklaven angewandt wurde.

Eekapitulieren wir: Wohl schon im B. und 6. Jahr-
hundert kannten die Ags. oder einzelne ags. Stamme
eine Verlobung durcb s ceatioyrp^ „S cbatz wur f“.

Ueber die einzelnen Momente des Formalaktes ist uns nicbts

bericbtet, docli diirfen wir vermiiten, daB er in seiner Form
der frankischen ‘manumissio per denarium^ ahnelte. Er war

bei den Ags. als Formalitat auf die Verlobung
b e s c b r a n k t. Die der Kechtssitte unterliegende symbolische

Bedeutung — Zablung eines Handgeldes — ist klar, und diese

Formalitat beweist, daB derEbescblieBungsakt bei den
Ags. (eventuell nur in einzelnen Landschaften) bereits vor
^thelberbt von Kent, also spatestensimB., wahr-
scbeinlicb auch scbon im B. Jahrbundert (wie bei den

Franken) in zwei Handlungen zerfallen war, und daB
weiter statt eines wirklichen Realvertrages schon
um diese Zeit ein Arr h al ver tr ag gescblossen
warden konnte.

Dieser Skatt, der vom Brautigam iiberreicht und vom Vor-

mund verschraaht wurde, war nun kein ‘symboliscber Mund-
schatz’, dazu bestimmt, dem Vertrag die Gestalt eines Kauf-

gescbafts zu wahren: keine Abfindung des Vormundes statt des

wirklichen Preises; denn noch im 2. Viertel des 11. Jahrhunderts

finden wir im weltlicben Recht die Bestimmung, daB die Geld-

forderung des Vormundes zwar nicht raehr einklagbar, wohl aber

Gescbenksitte sein diirfe; Cnuts Ges. (gegeben zwischen 1027—34)

rr 74: 7 nd nyde man ndSer m imf ne mmden io pdm^ pe liyre sylfre

mislTciej ne ivid sceatte ne sylle, hutan he Invcet dienes dances '^yfem

tvyllc, ;,Und weder eine [verwitwete] Frau noch eine Jungfrau

werde gezwungen zu dem [Manne], der ihr selbst miBfallt, noch

fiir Geld verkauft, auBer wenn der [Freier ihrem Vormund] aus

eigenem Antriebe etwas schenken wilP^ (Liebermann, Ges. d. Ags.

Bd.I S. 361 f.).

Ueber die Geltungsdauer und die landschaftliche
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Verbreitiing der Sitte kann ieli nur weniges — nnd das

ail oil imv mit Vorbehalt — sagen^).

Die aus spatags, Zeit stammencle wests.-keritische Glosse he-

scecifioyrpie beweist, dafi Sacbsen uiul Kenter sicb dieser

Sitte — neben auderon Verlobuiigsformen — wobl von alters

her bedienten, und clafi ,,8 cli atz wu r f*‘ sick bei ilinen

auch bis in die spi-itereZeit liinein erbalten hatte,

denn den Verfassern der Aldheliu - Glossare der Digby-Gruppe

wird Znsaminensetzung und Eecleiitiiiig der diircLsichtigen Bildiing

hesceaUoyrpan klar geweseii sein. Andererseits mag, als der

,,Wettvertrag“ die gewoLnliche Dorm des Veidulmngsvertrages

geworden war, der c etihvyrp’' seltener und sel toner
geworden sein. Diesen ScbliiJB dlirfen wij* aus der BeoLaehtung

ziehen, dafi heioedduni und ibt-)iveddkm in dor ganzeu ags. Zeit

die gewdhnliehen Termini filr ,,Verlobung" imd „verlobeii“ sind,

wahrend ^Gsceidwyrpan nur dinmal belegt ist und sick die drei

Zeugnisse iiir he^matwyrpan in Wirkliehkeit auch aut‘ einen Beleg

reduzieren, da den Digby-Glossaren dieselbe Quelle zii Grunde

liegtj der die Deberarbeiter die Glosse entnominen haben. Der
Fall aber, den wir sonst haufig konstatieren musseii: daB eiu

Wort selten oder gar nicht belegt ist wegen des Milieus, in das

es gelidrt — liogt bier nicbt vor

:

in den Gesetzen, den Glossen

und der .Bibeltibersetzung war gemig Gelegenbeit, '^'scvatwifrpan und

seine Ivomposita zu verwendeu.

Icb stebe am Ende meiner Betracbtiingen, deren hypo-

thetiscben Cliarakter icb nicbt verkenue. Dock, denko icb, ist

es mir gelungen, meiner Hypotbese eiuen liohen Grad von Wabr-
scheinlicbkeit zu verleihen. Die spraclilicbe Deutung der

Glossen ist sicber ricbtig, und die saclilichen ScbluJSfolgerungen

fiigen sicb so ungezwungen in den Rabmen des Entwicklungs-

gauges der gerananiscben und ags. (ocler besser: englischen) Ver-

lobung ein, daB es kaum zweifelbaft sein kann, daB die vor-

getragene Erklarung die einzig mbglicbe ist. Eine Gleicbsetzung

der frankiscben ‘denariatio’ und des ags. bat auBerdem
nicbts Bedenklicbes : Gemeingut der germaniscben Voiker waren
solclie symbolische Handlungen, die z-war in Einzelbeiten und
inbezug auf die Ealle ibrer Anwendung differieren mocbten.

Zudem kann icb micb auf Jacob Grimm berufen, der scbon

1) Ba tiber die Cleopatra-Glosscn^ kenie spracliL Untersuchmig voiiiegt ii.

icb. selbst im Augenblick eine solche nicbt Yorncbmen kann, mufi ich die Glos-

siexung ^esceattoyrpe haufig anfierhalb des Kalimens meiner Betrachtung lassen.
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selbst an einen Zusammenhang des frank, ^scamourf nnd einer

ags. Yerlobungszeremonie gedacht haben muB. In seinen hand-'

scbriftlicheu Nachtragen zu den ,,Ilechtsalterttimern‘‘, die von den

Herausgebern der 4. i^uflage in eckigen Klammern dem urspriing-

lichen Text hinzngefiigt sind, hat er unsere ags. Glosse besceahvyrpte

spopondit (nach Mones Augabe der Hs. H) in dem Kapitel iiber

die Treilassung’ hinter dem ahd. Terminus ^sca0ivurf eingetragen

(Rechtsaltert.^ 332, Bd. I S. 460). Den Gedanken weiter auszu-

spinnen, hat er wohl nicht Gelegenheit gefunden, denn in dem Ab-

schnitte liber „Eingehung der Ehe^^ kommt er auf den Gegenstand

nicht wieder zuriick.

Nach dieser neuen Interpretation der Digby- und Cleopatra-

Glossen bleiben nunmehr als unanfechtbare Zeugnisse fiir die

„S ch 0 J3 s e t z u ng^^ bestehen^J:

1. Die Miniatur in Ms. Cott. Vitellius A. XY fol. 106b (Mitte

d e s 11. J a h r h u n d e r t s). 2. Die Glosse im Rushworth-Manu-

skript, Matth. cap. I, 18 (Mitte des 10. Jahrhunderts;
beweiskraftig : entweder f ii. r Mercian, der Heimat Farmans —
Oder flir sachs. Gebiet, falls der Glossator die Wendung

in sceat ale^d schon in seiner sachs. Yorlage fand — oder viel-

leicht fiir Nordhumbrien, dem Entstehungsgebiet der

Glosse, die auch nordhumbrische Formen enthalt).

Ich vermute, daB die SchoJBsetzung bei den Ags. alter

Branch war. Wenn unsere Quellen trotzdem so sparlich flieBen,

ist das ja nicht verwunderlich : wer hatte denn Interesse daran,

solche volkstiimlichen Gepflogenheiten aufzuzeichnen ? GewiB nicht

die Geistlichen, in jener Zeit wohl fast die einzigen Trager litte-

rarischer Ueberlieferung. Und darum wird es uns auch so schwer,

ein abgerundetes Bild ags. Lebens mit seinen Feinheiten und leisen

Unterstrbmungen zu zeichnen. Der litterarisch befahigte und litte-

rarisch produktive geistliche Stand ging in seiner vornehm-ge-

lehrten Weise an den Dingen voriiber, die uns gerade interessieren.

1) Nachtraglicb will ich bier noch bemerken, daB die Kniesetznng in N o r-

wegen noch iiltere Beglaubigung hat als in Schweden; v, Amira, ITordgerni.

Obligationenrecht Bd. II (1895) S. 661.

Kgl. Gea. d. Wiss. Nachriehten. Pliilolog.-histor. XL 1907. Heft 3. 26
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Papsturkunden in Frankreioh.

III.

Dauphine, Savoyen, Lyonnais und. Vivarais.

Von

Wilhelm Wiederhold.

Vorgelegt von F. Leo in der Sitzung vom 12. Januar 1907.

Der vorliegende Bericht gilt den Papsturkunden, die ich in

den Departementalarchiven von Lyon, Saint-fitienne, Privas, Gre-

noble, Chamb^ry, Annecy, Gap und Valence, den Communalbiblio-

tbeken derselben Stadte, den biscboflioben Archiven von Moutiers-

en-Tarentaise und Saint-Jean de Maurienne und den Communal-

bibliotbeken von Montbrison, Vienne und Annonay gefunden babe.

In keinem G-ebiet Prankreicbs ist in neuerer Zeit so viel fiir

die Erforscbung der Landesgeschichte getan, als gerade in diesen

Landen. Was einzelne Manner, wie Ulysse Chevalier und M.

C. Guigue da geleistet, was Gesellschaften wie die Acad^mie Del-

phinale oder die Academie von Savoyen gerade fur die Publikation

der urkundlichen Bestande des Landes getan haben, hat uns des-

halb von bis jetzt unbekannten Urkunden nur eine bescheidene

Nachlese iibrig gelassen, aber dafiir hoffe ich gerade hier mit der

Zusamruenstellung der archivalischen Nachrichten iiber die einzelnen

Ponds weiterer Porschnng einen kleinen Dienst zu erweisen und

vielleicht die Anregnng zu geben zu gliicklicheren Versuchen, die

noch vorhandenen groJBen Liicken wieder auszufiillen und das uber-

all zerstreute Material wieder zusammenzubringen.

D^partement du Rhone.

Archev&che deLyon. Die hierher gehorigen Stiicke sind

jetzt in dem Ponds des Kapitels von Saint-Jean.

Kgl. Gos. d, Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Kl, 1907. Beihoft. 1
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Chapitre m 6tropolitain.^) Inyentar yon 176o—G9 in

27 Foliobanden. — Die alteren Originale sind meist verloren, daher

ist das wicbtigste Sttick flir die tJberliefermig ein Ti^anssumpt

yon 1409 IV 18*^), das dem Transsnmpt Martins V. yon 1418 VIII

1

ztL Grnnde gelegt wurde. Dessen Original ist verloren: es ist er-

balten nnr im Vatikanisclien Eegister^) nnd in Copie yon 1699 I

27. Das groiJe Chartnlar des Kapitels, das sogenannte j,Chartu-

larinm mains de Cremeaux“, das der Jesuit Bouilloiid flir seine

Sammlnng „Lngdunum sacroprofanum^‘ ‘^) benutzte nnd das urn 1350

gescbrieben war, ist verloren. Das „Cliartnlarmin minus “ istjetzt

als jjBnllarinm Lugdunense“ s. XIV auf der Comniunalbibliotliek

(Ms. 1388), nnd neuerdings hat das Departementalarchiv noch ein

Chartnlar s. XIV erworben, dem aber leider die ersten fiinf Blatter

fehlen. — Sergius IV. J-L. 3545 Copien yon 1415 II 8, 1415X11
23 nnd Copie s. XV ^). — Gregor Vll. J-L. 6125^^) nnd 5126. —
Urban II DL. 5600 Copien von 1400 VIII 8 und 1409 IV 18'). —
J-L. 6678 Copie s. XII Paris (Bibl. Nat. C(jU. Baluze 380 Nr. 8).

-- J-L. 5788 Copie von 1409 IV 18. — Paschalis IL J-L. 6610

Copie von 1409 IV 18 und im Bullarium s. XIV f. 1. — Calixt IT.

J-L. 6888 Copien von 1409 IV 18 nnd s. XV. — Innocenz II.

1143 IV 4®). — Celestin II. (1144) II 17 Copie yon 1409 IV

1) Hier sind aucli Iimoccnz 11. J-L. 8124, Eugen III. J*L 04-18 und Alexan-

der III. J-L. 10 684 fur Autim in Copien (vgl. meine Papstiirkundcn in Frank-

reich JI p. 12, Anm. 4).

2) Copie s. XVII ebenda.

3) Vgl. Naclirichten der Kgl. Gesellscliaft der Wissenscliaften zu Gottingen

1902, Heft 4, p. 500. Uber eino anderc Handaclirift luit Urkunden fiir Lyon ini

Vatilcanischen Arcbiv vgl. ebenda 1900, Heft 3 p. BOO.

4) Lyon Bibl. Comm. Ms. s. XVII Ms. Coste Xr. 949 und 950.

5) Ed. XJ. Clievalier in der Revue Lyonnaise (1867) III p. 415 aus dem nocb
jetzt in seinem Besitze in Romans befindlicben siebten B.egistcr von Valbonnais;

dessen Quelle war der Band ; Privilegia imperiaiia ct papalia ecclesiae Lugdunensis
s. XV f. 69, jetzt in Grenoble Cliambre de la cour des comptes B. 3784 f, 9

(vgl. Inventaires sommaires. Is^re III p. 243).

6) 1767 (Inventar Cham p. 91) war nodi cine Gopio vorlianden.

7) Die Urkunde stand aucli im Cbartularium maius f. 1 (Inventar Cbam p. 86).

8) Von Robert Bullaire de Calixte II, 1 3o7 Nr. 212 fiilschlicb zu 1449 IV 10 gesctzt.

9) „Bulle du pape Innocent II adresseo aux evoqiies dAiitun, Viviers et

Grenoble et a Pabbe de Savigny, expositive que pour terminer a guerre qui

etoiets entrc Peglise de Lyon et G. seigneur do Beaujeii, dont ils s’etoient reunis
entre ses mains, il avoit ordonne que les chateaux de Lyssieu et dWlio et le

chateau appele de la Cbapelle fussent demolis, ce qui n’avoit encore ctd execute
pourquoi le pa2)e leur mande de le faire executor et que si Pon etoit refractoire,

qu’ils le lui fassent sQavoir^^ (Inventar Elias p. 145 aus dem jetzt verlorenen, bc-

siegelten Original im VoL 14 Nr. 1 mit der Latierung: le 2 des nones d’avril 1143).
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18^). — Hadrian IV. J-L. 9964 Copie yon 1409 lY 18 (s. Anhang).
— Alexander HI. (1166) VIII 11 Copien von 1409 IV 18 nnd 1416

XII 23“). — (1174) IV 1 Orig., Copie von 1360 III 6, drei Copien

s. XIV, Copie s. XV und im Cartnlaire des fiefs de I’^glise de

Lyon s. XIV Nr. 50 (aus der Copie von 1360 III 6).^) — J-L. 12

490 Orig.") — Lncins III, J-L. 14722 fiinf Copien s. XIV, Copie

von 1433 X 26 nnd Copie s. XVI"). — (1185) IV 13 Orig.^) —
Celestin III. 1193 IV 30 Orig. '^)

Chapitre deSaint-Just. Inventare von 1607, 1643, 1748

und s. XVIII. — Engen III. s. d. citiert in Alexander HI 1170 IV
9 zwei Copien s. XV, zwei Copien von 1476 III 6, zwei von 1477

VII 21 und zwei Copien s. XVII. Eine Copie von 1468 VII 1

ist verloren.®)

Chapitre de S'aint-PauL Das Inventar s. XVIII citiert

keine einzige Papsturkunde. — Hadrian IV. J-L. 10173 Copie

s. XV. — J-L. 10410 a Orig. — Lucius III. (1181) XII 16 Copie

s. XV.9)

Ckapitre de Saint-17izier. Die Gallia Christiana IV
214 zu Innocenz II. citierte Urkunde ist nicht zu finden; sie ist

wohl Innocenz III. oder IV. zuzuweisen.

Chapitre de Saint-Ir 4n4e. Inventar von 1760. — Pa-

schalis II. 1107 VII 21 Copie s. XV Turin Archivio di Stato."^')

— Eugen III. J-L. 9425 Orig.

1) Ed. Nacliricliten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

1902, Heft 4 p. 513 Nr. 2 aus dem Keg. Vat.

2) Ed. ebenda p. 530 Nr. 14 aus dem Keg. Vat. Im Ms. des Bouilloud

Lngdunum sacroprofanum s. XVII f. 131 (ex cartulari maiori de Cremeaux f. 4)

mit III kal. augusti, und ebenso citiert bei Severtius Chronologia historica I 250

piacb dem Original).

3) Ed. Guigue Cartnlaire des fiefs de Peglise de Lyon p. 59.

4) Aucb bei Guigue Cartnlaire Lyonnais I 70 Nr. 47.

5) Ed. Guigue Cartnlaire des fiefs p. 225 zu 1182 VI 5. Ygl. Nacbricbten

1900 Heft 3 p. 390 und J-L. 14 560. Die Urkunde steht aufierdem nocb im Bul-

larium s. XIV f, 20 und im Chartular s. XIV f. 22 (27), Vgl. aucb J-L. * 14560.

6) Ed. Guigue Cartnlaire Lyonnais I 79 Nr, 55 aus dem Original. Im

Cbartularium mains f. 9 lautete die Datierung: VIII idus aprilis (vgl. Bouilloud

f. 170 und Ms. 1650 s. XVIII f. 179 auf der Communalbibliothek).

7) Ed. Guigue Cartnlaire Lyonnais I 91 Nr. 65. — Das Ms. Titres anciens

de Peglise de Lyon s. XIV in Paris Bibl. Nat. Ms.lat. 10130 entbalt keine Papst-

urkunden, die Abscbriften in den .Actes de Pdglise de Lyon s, X'VIII Aix Bibl

Comm. Ms. 727 (286) stammen alle aus Drucken.

8) Ed. Guigue Cartnlaire Lyonnais I 62 Nr. 42.

9) Ed. ebenda I 76 Nr. 52.

10)

Ed. Nacbricbten 1901, Heft 1 p. 89 Nr. 5.

1 *



4 Wilhelm Wiederhold,

Cliapitre de Beaujeu. Der Rest eines Chartulars s. XII
enthalt ein Fragment von Alexander II. J-L. 4674.^)

Abbaye d’Ainay. Inventar von 1778. Das Cbartular

von 1341 IX 10 ist auf der Comnmnalbibliotbek (Ms. Coste 248),

ein Inbaltsverzeicbnis dieses Cbartulars von 1678 ebenda (Ms.

Coste 261
,

neuere Copie davon Ms. Coste 249) ,
ein Arcbiv-

inventar von 1760 VII 17 (Ms. Coste 252). — Pascbalis II. J-L.

6124 Orig. und Transsnmpt Innocenz’ IV. von 1260 XI 4 Orig.

— Engen III. J-L. 9708 ®) nnd 9709 Cbartular.

Abbaye de I’lle-Barbe. Inventar s. XIX in zwei

Banden.'^) — Innocenz II. s. d. und Alexander III. s. d. citiert in

Lucias III. J-L. 14879 Copie in einem ProceC von 1478 V 7

„Ann^e 1478 Cayer de procedures ,pour lo prieurc de Firmini

Nr. 6 A Dimes “ f. 180.®)

Abbaye de Savigny. Inventar s. XVII. Das alte Char-

tular s. XII ist nur in Copien erhalten (auf der Communalbiblio-

tbek Ms. 1491 s. XVIII und Ms. Coste 392 s. XVII; in Paris Bibl.

Nat. Ms. lat. 10036 und Montpellier Bibliotheque de la Faculty de

M4decine). — Pascbalis II. J-L. 6116. — J-L. 6444 a. — Calixt II.

J-L. 7014. — J-L. 7015. — Innocenz II. 1140 III 22 Copie von
1495 VI 13.«)

Prieur^ de La Platiere. Inventar von 1767. — HadrianIV.
J-L. 10633 Orig.’) — Lucius lU. (1184-85) XI 7 Copie von 1298
IV 3.»)

Cbartreux de Lyon. Inventar von 1746. — Celestin III.

1192 VII 9 fiir die Karthanser in Copie von 1606 III 20.**^)

1) Das Buell Cliopin Sacra politica, ^vo liber 3 tit. 1 dio Urkunde zum ersten

Male gedruckt sein soil, babe icli niclit geselieu. Eine Copio s. XIX des Cbar-
tulars ist in der Communalbibliotbek von Saint-Etienne (Ms. 273),

2) Im Cbartular von 1341 aucb auf f. 167'.

3) Eine Copie von 1735 IV 15 stammt aus dem Cbartular. — Das Cbartular
s. XII Paris Bibl. Xat Ms. lat. 11027 bat keine Papsturkunden.

4) Vgl. aucb die Inventare Lotb, Moab und Moise von 1769 im Fonds Cha-
pitre mdtropolitain.

5) Copie von 1601 11 20 aus einem Transsumpt Innocenz’ VIIL von 1490
vm 1 auf der Communalbibliotbek (Ms. Coste 371), Yergl. aucb IVacliricbten 1901,
Heft 1 p. 68. Die Copie von 1766 IX 19 in Avignon Arch. Dep. (D. 220) stammt
aus Laboureui’,

6) Ed. Bibliotb^que de Fecole des ebartes LVH (1896) p. 217 aus dem
Original im Besitz von Marquis et le comte de Clugny.

7) Die Urkunde soil 1651 Ylll IS bei der Election de Lyon registriert sein,

aber icb babe das betreffeiide Register vergeblicb gesuebt,

8) Ed. Guigue Cartulaire Lyonnais I 77 Nr. 63.

9) Ed. Nacbricbten 1897, Heft 3 p, 387 Nr. 16 aus einem Cbartular s. XY



Papstiirkunden iii Frankreicli III, 6

Ordre de Malte. Langue d’Anvergne. Neben den

Originalen und Einzelcopien das wicbtige Manuscript von Naberat

^Recueil general des plus importantes matieres, des privileges

octroyes a la religion sainct-Jean de Hierusalem par les papes de

Rome, emperenrs, rois de France dn vivant de cbaque maistre^^

s. XVII. — AnastasiusIV. (1164) II 27 Orig.^) — Alexander III.

J-L. 10897 Copie von 1620 IX 12. — (1165) V 26 bis VI 26 Orig.^)

— (1170—80) Orig.^) — (1171—80) VII 4 Copie von 1321 VII 17.^)

— Lucius III. (1185) I 9 Copie von 1321 VII 17.^) — Clemens III.

1188 III 22 Orig.^) — (1188-91) HI 4 Orig.^)

Von den Papsturkunden der Abbaye de Joug-Dieu babe

icb die in der von Gruigue verbffentlicbten Histoire de la souve-

rainet4 de Dombes von S. Gruichenon p. 173 citierte Bulle Lucius’ III.

nirgends geseben, so wenig wie die bei Joseph Balloffet L’abbaye

royale de Joug-Dieu pres Villefrancbe-en-Beaujolais (Villefrancbe

1904) p. 14 citierte IJrkunde Alexanders III., wertn diese nicbt

Mentiscb ist mit der Urkunde Alexanders III. von 1169 XII 4 flir

Seillon (vgl. meine Papsturkunden in Prankreicb II p. 19, wo nocb

nachzutragen, dab icb das Buck von Bulliat Chartreux de Seillon

nicbt babe seben konnen).

Im Communalarcbiv von Lyon befindet sich nur eine

moderne Copie von Lucius III. J-L. f 15 243. Das nocb 1833

(vgl. Inventar Ms. vol. XVI p. Bll Nr. 1) vorbandene angeblicbe

Original war nicbt mebr zu sebe:p.

in Ferrara Bibl. Comimale. Vgk aucli Kachrichten 1904, Heft 5 p. 516 Nr. 2

aus Copie s. XIV in Valsainte bei Freiburg in der Scbweiz.

1) Quantum sacra templi (wie J-L. 10415 a). Dat. Lat. Ill kal. mart. (B. dep.)

2) Milites tempH (Wiederbolung von J-L. 8478). Dat. apud Clarummontem

(der Best ist abgerissen, B. dep.).'

3) Quantum ad deifendendam (wie J-L. 11458). Dat. T[uscul.] (der Best

ist abgerissen, B. dep.).

4) Audiuimus et audientes (das bekannte Zebntenprivileg). Dat. Tusculan.

IV non. iulii.

5) Ed. Delaville le Boulx Cartulaire general I 472 Nr. 724.

G) Quanto maiora (wie J-L. 15 780/5). Dat. Lateran. XI kal. april. pontifi-

catus nostri anno primo (B. dep.).

7) Si discrimina (wie Nackrichten 1899, Heft 3 p. 401 Nr. 33).
^

Dat. La-

teran. nil non. martii pontifpcatus nostri anno .

.]
(B. dep.). — In 'nicbt allzu-

ferner Zeit wird sich dem Ghartular des Johanniterordens von Delaville le Boulx

ubrigens ein Ghartular der Templer zur Seite stelleu, fiir das der Herr Marquis

d'Albon auf SchloB Avauges bei Lyon schon umfangreiche Sammlungen angelegt hat.
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D^partement de la Loire.

Cliambre des comptes de Montbriso n. Das bierber

geb(5rige Original von Alexander III. J-L. 12 362 ist in Paris Arcb.

Nat. P. 1400 I Nr. 843.')

Abb aye de Yalbenoite. Testenoire-Lafayette Histoire

del’abbaye de Yalbenoite (1893 Eecueil de m^moires et documents

sur le Porez vol. X) gibt p. 14 aus dem ^Recueil des titres sur

le Forez« s. XYITI vol. YII Nr. 43 (Saint- Etienne Bibl. Comm.
Ms. 160) die sebr fragmentarische Notiz liber eine Bulle Lucius^ III.

von 1184 (en parcbemin dans les archives de Yalbenoite).

Prieure de Beaulieu. AUeinige Quelle sind jetzt die

Manuscripte des Jean Marie de la Mure in der Communalbibliotbek

zn Montbrison Ms. 21.^) — Innocenz IL 1130 XI 25 (s. Anbang). —
1132 II 22 (s. Anbang). - 1142 XI 26 (s. Anbang).

D5partement de PArdecbe.
Ev§cbe et cbapitre de Yiviers. Die Ausflibrungen

von Langlois et Stein Les archives de I’bistoire de France (Paris

1893) p. 492 beruben auf einem Irrtum, Es sind keine alten Ar-
cHvalien mebr da, weder in Yiviers, nocb in Privas, auch nicbt

der ProceB von 1407, den Pousset fiir seinen „Recueil de pieces

pour servir a Tbistoire du Yivarais" (Ms. s. XIX in 6 Banden An~
nonay Bibl. Comm.) benutzte. Aucb das von Eoucbier Histoire

religieuse, civile et politique du Yivarais (Paris 1861; oft benutzte

„Chartularium vetus apud de Bannes“ und die ebenda p. XYII
aufgezahlten Handscbriften der Seminarbibliotbek zu Yiviers

scheinen verloren zu sein.

Departement de LIsere.

Arcbevecb4 de Yienne. Inventar von 1774 III 26. Nur
wenige Originate sind erbalten, die wichtigste Quelle sind daber

1) Der „livre des compositions “ s. XIII (mit J-L. 12 362 auf f. 1) ist auf der

Communalbibliotbek yon Saint-Etienne Ms. 16 (Moderne Copie in Lyon Bibl.

Comm. Ms. Coste 1240). Eine Copie von J-L. 12 362 s. XVI und eine von 1730
sind im Departementalarchiv zu Lyon (Cbapitre mtoopolitain), eine Copie s. XYIII
im Ms. Coste 1237. Boiiilloud Lugdunum sacraprofanum s. XVII f. 153 (Ms.
Coste 949) nabm seine Copie „ex arcbivis comitis apud Montembrisonem“. Die
Chartulare des Forez in Paris Arcb. Nat. KK 1113 (vgl. N, Arcbiv VII 150) und
Bibl. Xat. Ms lat. 12 870 entbalten keine Papsturkunden.

2) Einst war in diosem Eonds aucii eine Copie von Calixt IL J-L. 6809.

Jetzt sab ich von dieser nur nocb eine Copie im Ms. 21 in Montbrison f. 49 (aus

der Bibliothek des Herrn von La Valette) und eine Copie in des Johannes Co-
lumbi Cbartiilarium ecclesiae Aptensis (Lyon Bibl. Comm. Ms. 193 f. 9).
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Durandis Antiqnitates ecclesiae Viennensis von 1664 Paris BibL

Nat. Ms. lat. 5662^). — Paschalis 1. J-E. 2549. — Eugen II. J-E.

2663. — Nicolaus I. J-E. 2876. — J-E. f 2877. — Sergius III.

J-L. 3644. — Leo IX. J-L. f 4286. — G-regor VII. J-L. f 6024 2).

— J-L. t 6025^). — J-L. 5026^). — Urban II. J-L. 5350. —
- J-L.

5421, — Paschalis II. J-L. 6696. Calixt II. 1119 VI 28 Orig. &). —
J-L. 6822 Orig.«) — Hadrian IV. J-L. 10282 Orig. — J-L. 10391').

Prieur6 de I’lle- sous -Vienne. Hadrian IV. J-L. 10244

Orig.

Chapitre de Peglise primatiale S aint - Maurice de

Vienne. Inventar yon 1791 V 24. Das alte Chartular ist yerloren,

ein Repertorium desselben veroJffentlichte Cheyalier in Cartulaires

Dauphinoisn2,p. 40. — CalixtII. J-L. 6837 und6856. — Eugen III.

J-L. * 9540 ist yerloren,

Eyeche de Grenoble. Inventar yon 1789 III 7. Wichtig

sind auch die Inventare von 1381 VIII 1 und 1499 I 29. Die

Originate sind alle yerloren, ebenso das im Mai 1414 begonnene

Original des sogenannten „Cartulaire d’Aymon de Chiss4“
,
von

dem nur eine Copie s. XV erhalten ist. Dazu kommen die drei

jjCartulaires de Saint-Hugues“ ^), das erste s. XII im Ms. lat. 13879

in Paris Bibl. Nat.
,
das zweite s. XII im Departementalarchiy

1) Viele Gopieii enthalt auch Raymond luvenis Histoire eccksiastique et s^-

culiere du Dauphind s. XVII Carpentras Bibl. Comm. Ms. 618; in Paris Bibl.

Nat. finden sich viele Abschriften im Ms. Baluze 75 und Ms, lat. 11743, wahrend

das Ms. lat. 5214 nar fiir die Kaiserurkunden in Betracbt kommt. Vgl. Gundlach

Der btreit der Bistiimer Arles nnd Vienne um den Primatus Galliarum (Han-

nover 1890) p. 104.

2) Vgl. Charvet Histoire de Pdglise de Vienne (1761) p. 300 ex arcMvio eccle-

siae Viennensis Liber Nr. I L. f. 37.

3) Citiert Charvet p, 297 ebendaher f. 38.

4) Citiert Charvet p. 303 ebendaher f. 39.

6)

Ed. Robert Bullaire I 36 Nr. 25, Eine Copie s. XVII auch im Ms. 1419

(R 80, 1) f. 71 der Communalbibliothek.

6) Auch im „Tercius liber copiaruni documentorum Viennae“ s. XV f, 91 (64)

B. 3250.

7) Franzosische Uebersetzung bei Charvet p. 350 zu Mai 15. Auch Gallia

Christiana XVI 83 citiert zu Mai 15. Inseriert ist Friedrich I. St. 3780.

8) Vgl. iiber diese Bulletin de Facaddmie Delphinale II, 2 p. 535, III, 1 p. 54

und 94, III, 2 p. 204.

9) Copie s. XVII im Departementalarchiv, Copie s. XIX in der Gommunal-

bibliothek Ms. 1547 (R. 1).

10) Ohne Papsturkunden, vom Bischof von Grenoble 1708 aus der Biblio-

theca Harleiana zuriickerworhen. Vgl. auch Ms. lat. 5215 und 9909, beide s. XVII

Paris Bibl. Nat.



8 Willielin Wiederhold

das dritte s. XII ebenda xnid deren moderne Copien. — Urban II.

J-L. 5431 2). — J-L. 5523. — J-L. 6524. — J-L. 5648. — J-L.

5668. — J-L. 5595. — J-L. 6686. — Paschalis II. J-L. 6163. —
J-L. 6234. — J-L. 6489. — CaKxt II. J-L. 6709. — Honorius II.

J-L, 7361. — Innocenz II. J-L. 7698^). — Eiigeix III. J-L. 8808^).

— Alexander III. J-L. 11321. — Lucius III. J-L. 15434 ~
Urban IH. J-L. 15801 (s. AuLang).

Cbartrense des Ecouges. Hadrian IV. J-L. 10517 Orig.

— Alexander ni. (1166—79) III 20’). - Celestin IIL J-L. 16937

Chartular s. XV®).

Cbapitre noble et royal Saint-Pierre de Vienne.

Inyentar yon 1663 VI 28. AUes altere Material ist yerloren,

darunter aucb ein Bullarium yon 208 Blattern. — Gelasius II.

J-L. *6680®). — CaHxtII. 1123^®). — Alexander IIL 1179 in 26^^).

1) Aus dem Besitze Ciioriers 1676 XII 12 zuriickgekauft. Copie s. XIX
Communalbibliotliek Ms. 548 (B. 2).

2) Im Ms. Actes et titres anciens s. XVII f. 90 in Paris Bibl. Nat. Ms. lat.

5466 „extraite des registres de la Chambre des comptes de Dauphine“, aber diese

Quelle babe ich nicht feststellen kbnnen.

3) Copie s. XVI im Fonds Cbapitre de Grenoble. Aucb im Ms. 2018 (U, 924)

der Communalbibliotbek atis „Estiennot Fragmentorum bistoriae VI Nr. 566“.

4) Aucb im „Alter liber informationum in pluribus baillivatibus“ s. XV f. 438

(487) B. 3008.

5) Die Blatter mit dieser Urkunde und der Urbans III. fehlen im Cartulaire

cPAymon de Cbiss6.

6) Ed. aucb bei Auvergne Le cartulaire de Saint-Eobert et le cartulaire des

Ecouges (Grenoble 1865) p. 93.

7) Citiert mit Lateran XIII kal. aprilis in dem alien Druck : Annales ordinis

Cartusiensis s. d. t II p. 139 in der Communalbibliotbek (Y. 10).

8) Aucb bei Auvergne p. 98.

9) Vgl. Cbevalier Cartulaire de Saint-Andrd-le-Bas p. XXXII.

10) jjCoppie des bulles, des patronages, des cures et priores dependants de
Saint-Pierre par les papes Gelase 11 et Caliste 11“ (Inventar von 1653 f. 29)
und Copie von 1509 IV 29 (ebenda f. 145) sind beide verloren.

11) Citiert im Inventar von 1653 f. 83 und 41 nacb dem Original und einem
Vidimus von 1324. Vgl. Gallia Christiana XVI 156. In derMappe „Droits de
patronage“ liegt ein Auszug der Bulle s. XVI nacb einer Copie von 1459 V 10,

der lautet: „Bulle d’Alexandre III pape pour la confirmation des privileges don-
nez par ses predecesseurs papes a Peglise Saint-Pierre de Vienne et particuliere-

ment toucbant la nomination et presentation aux benefices de la dicte eglise, dans
laquelie bulle sont speciffides toutes les eglises dependantes de Pabbaye du diet

Saint-Pierre et entr’autres les eglises de Saint-Baudille, Dampuis
,

Sernond (nacb
dem Annuaire officiel de Plsere 1904 p. 182 jetzt Sernond) etTupin“. Dann fiilirt

das Eegest die Formeln mit der Verleihung des Priisentationsreebtes umstiindlicb
aus und seblieBt „que tons les diets biens fussent exemptz de touttes charges,
decimes et autres droits quelconques“.
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~ Lucius in. LL. * 15097^). — (1184—86) XI 13^).

Cliapitre-SaiiLt“Aiidr4-le-Bas de Vienne. Das alte

Chartnlar s. XII ist 1854 I 5 im Museum zu Vienne verbrannt.

Eiue Copie yon ilnn yon 1675 V 26 ist im Departementalarctiiy, eine

s. XIX in der Communalbibliotliek zu Vienne, eine dritte (yon 1844)

besitzt angebHcb Herr Giraud, Conseiller a la cour d’appel in

Lyon ®). Die Originale sind nicbt mebr yorbanden. — Urban II.

J-L. 5770. — PascbaHs n. J-L. 5819. — J-L. 6120. — J-L. 6628.

— J-L.6629. ~ CaKxtn. J-L. 6816. — J-L. 7114. — J-L. 7122^).

— J-L. 7123. — Innocenz H. J-L. 8282.

Abbaye de Bonneyaux. Inyentar yon 1 760. Damals
waren dxei Pergamentchartulare yorbanden

,
yon denen nur eins

nocb librig (Paris Arch. Nat. Tresor des chartes, Suppl. Dauphine
J. 841). — Calixt 11. J-L. 6812^). — Innocenz 11. 1141 14^). —
Eugen in. J-L. 9011. — Hadrian IV, s. d.^). — Alexander III.

J-L. 11766 s). — J-L. 13781. — J-L. 13782. — Lucius HI. s. d.

flir die Cistercienser ^).

Grande Chartreuse. Die wichtigsten Handschriften, dar-

unter die Originalhandschrift yon Lecouteulx Annales ordinis Car-

tusiensis (ed. Monstrolii 1887), ein Pergamentchartular yon 231

1) Datiert „le dixieme des kalendes de iiovembre, indiction troisiesme,

1184, aimde 4 de son pontifical” (Inventar von 1653 f. 29),

2) „Bulle de pape Luce troisiesme pour Pusage de la mittre, donnde a

Veronne les ides de novembre” (Inventar v. 1653 f. 30')* Lafi Alexander III. scbon

dem Abt von Saint-Pierre die Mitra verliehen babe, bebauptet N. Cborier L’estat

politique du Daupbine (Grenoble 1697) p. 284,

3) Nacb Mitteilung von Herrn Professor Caillemer in Lyon bat diese Copie

aber nicbt gefunden werden konnen. Sonst finden sicb Copien von Urkunden flir

Saint-Andre nocb im Ms. lat. 5214 und Coll. Baluze 75 Paris Bibl. Nat.

4) Die Yorurkunde Pascbalis’ II. ist verloren.

5) Das Inventar von 1750 kennt nicbt mebr das Original, aber nocb ein

Vidimus.

6) jjCopie de la bulle d’Innocent II du 4^ ianvier 1141 qui confirme les

biens de 1’abbaye et les exempte des dixmes pour les terres qu’elle fera cultiver

et pour les animaux qu’elle nourira” (Inventar von 1750 f. IS').

7) Vidimus einer Bulle „qui confirme le traite fait entre Pabbe de Bonne-

yaux et celluy d’Ardorelle suivant lequel Pabbaye de Valmagne reste sous la

iurisdiction de Pabbe de Bonnevaux, et celle d’Ardorelle, a present Bode, sous la

iurisdiction de Pabbe de Cadouin” (Inventar von 1750 f. 20).

8) Ein Vidimus von 1306 V 23 ist aucb nicbt mebr da.

9) „Bulle du pape Luce III qui defend d’excommunier les religieux de Porch*e

de Cisteaux au preiudices de leurs privileges et usages et dispense les abbes du

dit ordre ’ de promettre aux eveques lors de leur benediction plus qufil n’est porte

par leurs constitutions” (Inventar von 1750 f. 18')*
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Blattern (identiscli yielleiclit mit dem von Lecontenlx oft citierten

Chartularium Francisci a Puteo von ISO?), ein ebensolclies von 258

Blattern und inehrere wicbtige Inventare (eins der Papsturkunden)

sind 1822 11 16 den Karthaasern restituiert mid von diesen jetzt

nach. ItaBen mitgenommen worden. Auch die Einzelurkunden sind

nicht mehr vorkanden, so bleibt uns niir die Copie der Annalen

des Lecouteulx auf der Communalbibliotbek. Dazu yerzeicbne ick

die in den Privilegia ordinis Cartusiensis s. XIV in den Biblio-

theken zu Annecy (Ms. 43) imd Avignon (Ms. 302) erhaltenen Ur-

kunden^). - Innoceiiz II. 1133 XII 22^). — Alexander III. J-L.

11019^). - J-L. 12733 Priv. s. XlV^j. -- (1160-76) VI 19^^). — J-L.

12882 Priv. s. XIV. — Lucius III. J-L. 15141. — J-L. 16344. —
(1185) I 9 0. — Urban III. J-L. 15836 Priv. s. XIV. - Clemens

III J-L. 16208 Privil. s. XIV. — 1190 II 8 (s. Anliang). — J-L.

16506 Privn. s. XIV. — J-L. 16507 Privd. s. XIV. — J-L. 16608

Privn, s. XIV. — 1191 I 16'). - Celestinlll. J-L. 16912 Privil.

s. XIV. — 1192 VII 9 Privil. s. XIV ^). — J-L. 16916 Privil.

s. XIV.

Chartreuse de Chalais. Honorius 11. 'J-L. 7191 Lecou-

teulx^O*— Innocenz II. J-L. 7948 Lecouteulx. — Eugen III. 1145

1) Vgl. die Noten zum Inventar von ^1797 und Prudhomme Les archives de

risere p. 245.

2) Urban 11. J-L. 5425 stelit irn Fragmentum Dibliae s. XII f. 233 Com-
munalbibliothek Ms. 3 (IS).

3) Innocenz II. J-L. 7742 in Vitao sanctorum s. XII f. 182 ebenda Ms. 95

(1174).

3) Ed. Lecouteulx I 375.

4) In den Priv. s. XIV mit XI kal. madii.

5) Vgl. auch Nachrichten 1904, Heft 5 p. 515 Xr. 1. Im Ms. 302 in Avignon

f. 103 zu-IX 5.

6) Ed. Lecouteulx II 411 und Guillaume Chartes de Durhon (Paris 1893) p. 95,

7) Ed. Lecouteulx III 15 und Guillaume Chartes de Diirbon p. 140. Die Privil.

s. XIV zu I 8. Eine Wiederholung dieser Urkunde diirch Urban III. (1186—87)
in 29 s. Xachrichten 1900, Heft 3 p. 341 Nr. 28 aus dem Original in der Certosa

di Trisulti in Campanien. Im Ms. 302 in Avignon f. 110' und f. 111'.

8) Cum dilectos filios (Wiederholung von Lucius 111. (1185) I 9). Dat. La-
teranis XVII kal. februarii, pontificatus nostri anno tertio (Privil. s. XIV f. 10').

9) Ed. Nachrichten 1897, Heft 3 p. 387 Nr. IG und Nachricliteo 1904, Heft 5

p. 516 Nr. 2. — Im Ms. 302 Avignon Bihl. Comm. f. 113 zu VII 10.

10) Lecouteulx nahm alle seine Copien fiir Chalais „ex archivio maioris

Carthiisiae".

11) Lecouteulx Ms. vol. II p. 54 sagt bei Honorius II. „(iuod etiam Eugenius
III. fecit anno 1145 ad instantiam Bernardi abhatis“.
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— Alexander III. J-L. 12635 Lecontenlx. — J-L. 12832^). — J-L.

13344 Orig. nnd Copie s. XVI. — J-L, 14640 Lecoutealx.

Al3 baye des Ayes-). Hadrian IV. 1165 V 1 Orig. (s. An-
bang).

Abbaye Saint- Andre-le-Haut de Vienne. Inyentar

von 1565 X 15. — Alexander III. J-L. 12351 Copie s. XVII.

Abbaye de S aint-Antoine deViennois, Inventar yon

1743^). — Wicbtig ist der Teil des Fonds iin Departementalarcbiv

in Lyon (Inyentar yon 1705 and 1706) mit einem Memoire yon

1728 IX 21 mit Lucius III. (1184) IV 9^). Flir Calixt II. J-L.

6684 babe icb keine IJeberlieferung mebr gefunden.

Departement de la Savoie.

Arcbey^cb4 de Tarentaise. Ein Inyentar von 1666 IV 22

nnd eins von 1610 III 20 sind im. Palais de Justice zu Chamb4ry^).

Eine Copie des ersten Inventars von 1706 ist in der erzbiscbof-

lichen Kanzlei in Moutiers. Alte Docuinente sind aber nicbt mebr

da; weder in Chambery nocb in Moutiers sind jetzt die Originate

oder alten Copien^). — Innocenz II. nnd Lucius II. citiert in

EugenllL J-L. 8871. — J-L. 8872. — Alexander III. J-L. 12139’).

- Lucius III. 1182 III 1^). _ J-L. 15343. — Urban III. s. d.

Evecbe de Manrienne. Das Arcbiv ist in Saint-Jean de

1) Ed. Pilot Cartulaire de Chalais p. 47 aus dem von mir nickt gefunden en

Original, — J-L. 7191 stolit aucli in Preuves de Pliistoire de Danpbinc^ s. XYIl

p. 57 Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 10950.

2) Vgl. Bulletin de Pacademic Delpliinale III, 2 p. 424.

3) Ein anderes Inventar soli in der Bibliothek des Herrn de Terrebasse in

Yille-sous Anjou (Isere) sein, ein drittes in der Bibliothek des Herrn Ghaper in

Grenoble.

4) Ed. Dom H. Dijon L’eglise abbatiale de Saint-Antoine (Paris-Grenoble

1902) App. p. IX.

5) Herr Blanchard, greffier a la cour hat mir diese Inventare und die Ee-

gister des Senats von Savoyen in liebenswurdigster Weise ziigauglicb gemacht.

6) Die entgegengesetze Angabe bei Langlois et Stein Les archives de I’hi-

stoire de France p. 571 ist irrig. Das Inventar von 1665 ist gedmckt in Eecueil

des mejmoires et documents de I’acadc^mie de la Yal d’Isere. Documents vol. I

(Moutiers 1866). Ueber den Fonds in Turin vgl. Nachrichten 1901, Heft 1 p. 64.

7) Ed. Eecueil p. 235 aus Copien von 1732 und 1747 im Besitz des Grafen

A. de Foras. 1665 war auch noch eine Copie von 1640 XII 8 vorhanden.

8) „Litterae apostolicae domni nostri Lucii papae, datae Eomae kalendis

martii anni millesimi centesimi octuagesimi secundi, quibus confirmauit parrocliias

ecclesiae et archiepiscopo Tliarentasiensi ab imperatoribus datas et concessas in

dictis litteris nominatas cum omnibus et singulis suis iuribus decimis et pertinentiis

quibuscumque“ (Inventar von 1610 unter Signatur IHQ.

9) Citiert von Honorius HI. 1226 Y 1 ed. Eecueil p, 243.
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Mamienne im Palais des Bischofs, ein modernes Inventar ist niclit

da, iiber ein Inventar von 1766 X in Privatbesitz wird berichtet

in Travaux de la socidtd d’bistoire et archeologie de la Manrienne

II p. 221. — Calixt II. J-L. 7068 Copien s. XVII in Turing. —
Eugenlll. (1152) IV 28 Orig. (s. Anbang). — Alexander III. J-L.

11507 Orig.^ — Lucius III. J-L. 14768 Orig.*) — (1182—83)

IV 17 Orig.^) — (1182-83) V 20^). - J-L. 16094 Orig. und Copie

s. XVIII (aus Copie von 1642 II 9). — J-L. 16270 Orig. (s. An-
bang). — "Urban III. 1186 IV 7 Orig. (s. Anbang). — Clemens III.

1190 VI 6 Orig.®) - Celestin III. J-L. 16182 Copie s. XVin.

Das Hopi.tal de Montiers baite eine Urkunde Alexanders

III. J-L. 14263, die icb nicbt gefunden babe.

Aucb das Archiv der Abb aye de Tami6 ist offenbar ganz

zerstreut. Drei Liassen mit Urkunden seit s. XIII sind jetzt im
Departementalarchiv in Grrenoble (Ponds de I’evecbd de Grrenoble),

jiingere Urkunden im Arcbiv zu Annecy. Besson Memoires p. 237

citiert eine Urkunde Innocenz’ II., GaUia Christiana XII 726 solcbe

von Eugen III. 1146 und Alexander HI. 1171 fiir Abt Peter, aber

alle diese Urkunden sind verloren. Vgl. aucb Eugene Burnier Hi-

stone de I’abbaye de Tami4-en-Savoie (Cbambery 1865) p. 46.

Ebenso stebt es mit den Urkunden der Abb aye de Betton-
en-Maurienne. Lucius III. 1184 I 3 Copie von 1783 Turin

BibKoteca di Sua Maesta Ms. 117 ’). Vgl. Melville Glover in Me-
moires de I’acaddmie de Savoie II, 3 (1859) p, 324 und 326. Die
von ibm benutzten

,
von dem aumonier von Betton mitgeteilten

Inventare (ein „Inventaire gdndraP und ein Inventar in 8®) sind

verscbollen.

Abbaye de Saint-Pierre de Lemenc. Innocenz 11.

1138 IV 23 Copie von 1684 V 24 (Intendance gdnerale de Savoie
C. 739)®).

1) Vgl. Naclirichten 1901, Heft 1 ]}. 66 und 76. Gedruckt ist die Urkunde '

auck bei Billiet Charles du diocese de Maurienne (Chambe'ry 1861) p. 24.

2) Ed. Billiet p. 27.

3) Ed. ebenda p. 29.

4) Ed. ebenda p. 31.
|

5) Ed. ebenda p. 28. Ich babe "weder das Original nocb eine Copie gefunden.
j

6) Ed. ebenda p. 40.
j

7) Ed. Nachricbten 1901, Heft 1 p. 109 Nr. 23.
j

8) Ed. Memoires de Pacademie de Savoie Documents VI (1886) p. 114. Vgl.
|

ebenda Serie I vol. 4 p. 241.
j

4
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Departement de la Haute-Savoie.

Abb aye d’Entremont. Alexander IIL (1166—79) V 3

Orig. in Turin ArcHvio di State ^).

Abbaye de Sixt. Hadrian IV. J-L. 10140^).

Prieure de Peillonex-en-Paucigny. YgL Nachricbten

1901, Heftl p. 67 iind Memoires et Documents publics par la So-

ci4t4 Savoisienne XXII (1884) p. 6.

Abbaye de Saint-Jean d’Aulps. Nur Regesten der

IJrkunden sind erbalten im Inventar von 1736 in Turin ArcMvio
di State. — PaschalisIL 1102 III 2^). — Calixt 11. 112017 28^).

Abbaye de Talloire. Engen IIL 1145 XI 12^).

Chart reux de Vallon. Lucius III. J-L. 1B142 Copie von
1639 III 14 (nach einem Transsumpt Sixtus’ IV. von 1481 III 31)

in der Bibliothek des Schlosses Ripaille ®).

Departement des H autes-Alpes.

Arche veche d’Embrun. Das alte Material ist verieren;

so ist unsere Quelle die „Histoire g^nerale des Alpes Maritimes

ou Cottienes et particuliere de leur metropolitaine Embrun par

Marcellin Eornier" s. XVII in Lyon Bibl. Comm. Ms. 913“^).

1) Ed, NadiricMen 1901, Heft 1 p. 106 Hr, 20.

2) Das Original und zwei Copien war 1865 im Besitze des Fiirsten Cystria.

Im Eecueil historic[ue s. XVIII in Ckamb^ry Bibl. Comm. Ms. 149 wird die TJr-

kunde citiert zu 1155 II 12. Gallia Christiana XVI 499 werden daraus zwei Urknnden

Hadrians lY.

3) Ygl. Hachrichten 1901, Heft 1 p. 88 Nr. 4.

4) Ygl. ebenda p. 91 Nr. 7 nnd Burnier Histoire de Tamid p. 10. Zur

Litteratur noch: Memoires de Pacad^mie de Savoie I, 11 (1843) p. 219 und Me-

moires et Documents publies par la Societ(5 Savoisienne d’bistoire et d’arcbdologie

XXX (1891) p. 197.

5) Ed. Bibliotheque de Pdcole des ebartes LYII (1896) p. 219 aus dem Ori-

ginal in Besitz von Marquis et le comte de Clugny, woMn es aus dem Kloster-

archiv von Savigny gekommen sein mufi. Ygl. Nachricbten 1901, Heft 1 p. 59

und p. 97 Nr. 11 Eegest nach den Inventaren von 1722 und 1726 in Turin. Bei

Mdmoires et Documents publics par la Socidte Savoisienne Y (1861) p. 19 und

104 wird die Urkunde ebenfalls citiert, aber nach einem Inventar von 1720.

6) Zusammen mit J-L. 16914 fixr die Karthtoer.

7) Ed. neuerdings von P. Guillaume nach diesem Ms. Ygl. auch A. Sauret

Essai historique sur la ville d’Embrun (Gap 1860) p, 482 und Ms. 526 (512)

Carpentras Bibl. Comm, und 1812 (Peiresc XLIY, 2) f. 214 ebenda.
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— Victor II J-L. 4369 ^). — Lucius II. s. d. citiert in Eugen HI.

s. d.2) — Alexander III. (1168-69) III 19 s). — Lucius HI. s. d.^

Chapitre m 6 tr op olit ain d’Embrun. Eugen III. 1160

IV 27 (s. Anhang). — Die bei Former III p. 34 nach dem In-

ventar yon 1791 von Gruillaume citierte Bulle yon 1188 dagegen

ist yerloren^j.

Cbapitre de Grap. Alexander III. 1176 IX 2 vier Copien

s. XVIII aus einem Transsumpt von 1499 XI 6 einer Bulle Bene-

dicts XIII. von 1403 VI 12 6).

Abb aye de Boscodon. Eugen III. 1145XI6 0rig. Avignon

Bibl. Comm. Ms. 2487’). — Alexander III. J-L. 12719 ist nur in

jiingeren Copien erbalten®).

Chartreux de Durbon. Die Originale sind fast alle ver-

loren; ein Chartular s. XIII yrar 1873 im Besitz des Herrn Amat
in Gap und ein zweiter Band desselben Chartulars bei Herrn

Lachau in Aspres-sur-Buecb. Eine Copie dieses Chartulars von

1853 ist in Gap (H. 209), eine von 1873 im Departementalarchiv

zu Marseille. — Alexander HI. (1167—69) XII 4 Chartular^). —
J-L. 11654 Orig. und Copie von 1326. — (1160—76) I 20 Char-

1) Audi bei Former I 650. Vgl Sauret Essai p. 476, wo die Vermutuug

ausgesprochen wird, die Verwirrung im Text der Urkuude sei durch eine Copi (3

von c. 1430 angeriditet worden. Vgl, aiich Oherier im Courier des Alpes von

1859 August 31.

2) Ed. Former III 210. Wegen dor Datierung (nadi 1151 JX) vgl. K Archiv

XXIII 201.

3) Ed. Former III 214. Audi im Ms. 1455 (U. 317) f. 202 der Communal-
bibliotliek zu Grenoble „ex tabulario ecclesiae capituli Ebredunensis Cotte G. (>

f. 19 ansdieinend einem Chartular.

4) Citiert im Ms. Former f. 236. — Victor II. J-L. 4369 ist auch in Copie you
1611 XII 12 im Ms. Peiresc XLIV, 2 in der Bibliothek zu Garpentras (aus einem
Protokoll im Kapitelarchiv

, das jetzt nicht mehr aiifizufinden ist und in einer

Copie von Peiresc im Ms. lat. 17558 Paris Bibl. Nat.

5) Vgl. Albert Histoiro du diocese d’Embrun (Embrun 1783) p. 308.

6) Ed. Xachrichten 1902, Heft 4 p. 468 Hr. 12 aus dem Register (J-L. 13232
war aber nicht die Vorlage). Vgl. Annales des Alpes V (1901) p. ICO, Inventairo

sommaire-Hautes-Alpes V p. 25, Bulletin de la socidd des dtudes des Hautes-
Alpes XX (1901) p, 237, J. Roman Histoire de la ville de Gap (1892) p. 27.

Auszug aiicb im Ms. Rochas M^moires concernant la ville de Gap s. XVIII p. 36
Grenoble Bibl. Comm. Ms. 1113 (U. 911).

7) Ed. Annales des Alpes VIII (1904) p. 85.

8) Vgl. ebenda p. 87 Anm. 1, wozu noch hinzuzufugen : Ms. 1419 (R. 80, 1)
Grenoble Bibl. Comm.

9) Ed. Guillaume Chartes de Durbon (Paris 1893) p. 71.
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tular '). — Dazu an Karttanserprivilegien im Chartular : Alexander
III. (1160-76) VI 10 2), J-L. 12733, J-L. 12882, Lndus III. (1185)

19®), J-L. 15141^), und die Regesten von zwei verierenen IJr-

knnden Alexanders III. nnd Lucius’ III. aus dem Inventar von
c. 1694®).

Prieur5 de Sainte-Colombe de Gap. Alexander HI.
J-L. 13232 Orig. Saint-Gilles Fabrique de I’eglise **).

D^partement de la Drbme.

Titres de famille. Calixt II. J-L. f 6863 zwei Pal-

sebungen s. XVIII in E. 461 Nr. 1^).

Abbaye Saint-.Bar nard de Romans. Die alien Origi-

nale sind offenbar alle verloren; nur eine Copie s. XVII sab icb

von Victor II. J-L. 4347, die aber offenbar dem Chartular ent-

stammt. Dieses 1864 wieder gefundene „Cartulaire de I’dglise

coU6giale de Saint-Barnard de Romans“ s. XII®) ist jetzt unsere

HaupiqueHe. — Jobann XI. J-L. 3693. — Leo IX. J-L. 4220. -
J-L. 4221. — J-L. 4321. — J-L. 4322. — J-L. 4323. — J-L. 4329.

— Victor n. J-L. 4347. — J-L. 4356. — Gregor VII. J-L. 6068.

— Urban 11 . J-L. 6374. — J-L. 6591. — J-L. 6609. — J-L. 6610.

— J-L. 6668®). — J-L. 6804. — Pascbalis II. J-L. 6162. — Alexander
III. J-L. 12318. — Celestin III. J-L. 17530. — Dazu Pascbalis I.

J-E. 2549 und Eugen II. J-E. 2663 fiir Vienne.

Eveebe deDie. — Die wiebtigste Quelle sind die „Tituli

Dienses“ s. XIII in Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 18756 mit Alexander

III. J-L. 1117010), Lucius III. J-L. 14782 und J-L. 15298. Dazu
kommt nocb Celestin III. 1192 XI 2 (s. Anhang).

Evech(5 de Valence, Inventar (Droits de I’^v^cbe) von
1661. Das alte Chartular, der „livre vert“ ist verloren, ein Ver-

1) Ed. Guillaume Chartes de Durbon p. 94.

2) Ed. Locouteulx II p. 411, Guillaume p. 96.

3) Ed. Lecouteulx III p. 15, Guillaume p. 140.

4) Auch bei Guillaume p. 140, aber obne Datierung.

6)

Guillaume p. 770 Nr. 777 und 781.

6) Ed. Annales des Alpes VIII (1904) p. 91.

7) Copie s. XVIII Avignon Bibl. Comm. Ms. 2062 f. 86.

8) Giraud publicierte (Lyon 1866) alle Urkunden nach modernen Absohriften

;

von dem wiederaufgefundenen Chartular s. XII veranstaltete dann Chevalier eine

Neuausgabe (Romans 1^98), die aber nicht zu Ende gefubrt ist.

9) Mit Dat. apud Guapicem, d. b. Gap.

10) Orig. Rom Arcb. Vat. Bull. gen. I, 1.
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zeiclinis der in ihm enthaltenen Kaiserurkunden im Ms. 513 f. 244

Carpentras Bibl. Comm. — Celestin III, 1192 XI 7 ^).

Ckapitre dn Bonrg-les-Valence. Inventar von 1694 (1601).

Die meisten Drknnden sind verloren, daher ntir nacli dem Eegest im

Inventar bekannt. — Alexander III. (1166—67) 1 27 — Clemens III.

J-L. 16458. — Celestin III. J-L. 16847 Orig. — J-L. 16848.

Eveche de Saint-Paul- Trois -Chateaux. Das Arcbiv

hat sehr traurige Schicksale gehabt, aber noch im Anfange des

neunzehnten Jahrhunderts waren alte Dokumente anf der Mairie

zn Saint-PaiiP), anch im Schlofiarchiv za Grignan waren Kaiser-

xirkunden noch vor etwa dreifiig Jahren*'^). Jetzt ist unsere Quelle

des J. L- Prevost jjPontifices Arausicani" von 1705 (Avignon Bibl.

Comm. Ms. 2407) 6). — Gregor VI s. d.
’)
— Victor IL J-L. *-4359.

— Alexander IL J-L. 4710 und 4711. — Gregor VIL J-L.* 5296 «).

— Victor III 1086^), - Victor in. 1087^0). - Urban II. J-L.

6661. - Paschalis IL J-L. 6829. — J-L. 5830. — J-L. 6852. ~
Honorius IL s. d. ^^). — Innocenz II. s. d. *

1) „L’aB 1192 le 7 novembre Celestin pape troisiesme par bulle deffent anx

Artauds de Poictiers d’exiger n’y establir de nouveau aucun peages dans les eve-

sclids de Valence et Dye. Donnd a Latran la 2 annee de son pontificate (Inventar

von 1651 f. 51). Vgl. Celestin III. 1192 XI 2 fiir Die.

2) J-L. 4661 zii Alexander II. (nach Chevalier Collection de documents VI, 1

p. 7 Anm, 3).

3) Loweiifeld halt die Urkunde fiir verdilchtig; sie ist Original, Ein Vidi-

mus von 1363 VIII 1 mid eiue undatierte Copie sind verloren. Den von Chevalier

p, 26 citierten Extrait, wo f. 2 die Urkunde stelien scjl, habe ich nicht gefunden.

4) Vgl. die Sammlungen des Eectors Martin Jean-Claude von Glansaye (urn

1835) im Ms. 1068 (Q. 584) Grenoble Bibl. Comm, und ebenda Ms. 1110 (Q. 567).

Die Angabe bei Gallia Christiana I (1870) p. 703 ,
es sei alles diirch die Calvi-

nisten ist zertort, ist demnach unrichtig.

5) Vgl. Chevalier Diplomatique de Bourgogne (Paris 1876) p. 77 und Che-

valier Cartulaire municipal de la ville de Montdlimar (1871).

6) Die im Catalogue gdndral XXVIII 431 citierten Copien im Ms. 2399 in

Avignon stammen aus der Gallia Christiana.

7) Gitiert in Alexander IL J-L. 4710.

8) Gitiert in Urban 11. J-L. 5561.

9) „Gu.llelmi episcopi electio) roboratur litteris que sic incipiunt, datis anno

M^LXXWP ; Victor Dei gratia in Eomanorum pontificem electus uniuerso Aurasi-

censis ecclesiae clero et populo salutem etc, (in archivio capituli Avinionensis)“

Prevost p. 66 (Ms. 2407 Avignon Bibl. Comm.).

10) Gitiert L. A. Boyer de Sainte - Martbe Histoire de Pdglise cathedrale de

Saint-Paul-Trois-Chateaux (Avignon 1710) p. 49.

11) Gitiert Boyer p. 59 als nicht mehr auffindbar.

12) Gitiert Gallia Christiana I 774. Zwei Briefe Eichards von Alhano, Legat
des heiligen Muhles (1102—1114) aus Cop. s. XII Carpentras Bibl. Comm, Ms.
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Abbaye deL4onceL Inventar s. XVI und von 1760
Reste eines Chartulars „Cabier des privileges" s. XVII werden
jetzt allmablicb wieder zusammengebracbt» — Innoceiiz II. J~L.

8190 Copie von 1697 ^III 26 und Cahier^). — Eugen ITT- J~L.

9012 Copie von 1697 III 26 und Cabier ^). — Alexander III. J-L,

11219 Orig. und Copie von 1697 III 26. — J-L. 12691 Orig. und
Copie von 1697 III 26. — Lucius III. J-L. 14941 Orig. — J-L.

15285 Orig.
5

Cabier und Copie von 1697 III 26 (aus Copie von
1303 III 27). — J-L. 16326 Orig. und Cabier. — Clemens IH.
J-L. 16359 Orig.^).

Abbaye Saint-Ruf, a Valence. Das wicbtigste Inventar

ist 1739 von dem Canoniker Eusebi deSospello angefertigt In-

ventar s. XVIII und von 1768. Ein Inventar von 1660 ist ver-

ieren. Ein au£ Befebl Abt Humberts von Valernod 1676 ange-

legtes Cbartular von 317 Blattern (Inventar von 1768 p. 41) und
ein Papiercbartular von 61 Blattern mit vielen Papsturkunden

(aus den Registern des Parlament du Dauphin^) sind verloren

(Inventar von 1768 p. 19), jetzt wieder aufgefunden aber ein

grofies Transsumpt von 1487 IX 10. — Urban II. J-L. 6579 Orig. ^)

— J-L. 5763 Copie von 1487 IX 10. — Paschal II. J-L. 6278

Copie s. XII. — J-L. 6369 Copie von 1487 IX 10^). — CalixtIL

J-L. 7069 = J-L. 7101 «). — Eugen HI. J-L. 8999 Orig.’) --

J-L. 9609®). — Anastasius IV. J-L. 9874^). — Hadrian IV. J-L.

10030 Copie von 1487 IX 10. — J-L. 10096 Copie von 1487 IX 10.

— J-L. 10176 Copie von 1666 IX 7 (aus Copie von 1666 V 25).

— J-L. 10370 Orig. — J-L. 10399 Orig. — J-L. 10466 Orig. —
J-L. 10457 Orig. — J-L. 10566 Orig. und Copien von 1635 I 3

und 1663. — J-L. 10671 Copie von 1487 IX 10. — Alexander IH.

1688 (1589) publicierte Duhamel in Memoires de I’academie de Vaucluse (1896)

p. 383.

1) Der Eector Martin Jean-Claude (vgl. p. 16 Anm. 4) copierte um 1835

die damals nocb im DepartementalarcMv vorhandenen Originale. Seitdem sind sie

verscbollen. Ygl. Ms, 1068 (Q. 584) Grenoble Bibl. Comm.

2) Die Copie ira Cabier des privileges (Chevalier p. 45) feblte.

3) Das ist der Gallia Christiana XVI 359 citierte Cod. 893.

4) Ein Transsumpt von 1430 Y 8 und eine Copie von 1678 sind verloren,

5) Eine Copie von 1420 X 6 ist verloren.

6) Ollivier Cartulaire de Saint-Ruf s. XYIII f. 50 (aus Orig.) Grenoble

Bibl. Comm. Ms. 1458.

7) Das .
Original ist Chevalier entgangen.

8) Copie von 1667 Y 29 Paris Bibl, Nat. Coll. Doat 137 f, 19,

9) Citiert im Inventar von 1739 p. 77 aus einem jetzt verlorenen Cbartular

von 28 Blattern, signiert A. 36.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliten. Philolcg.-hust. Klass© 1907. Beiheft. 2
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J-L. 11819 Copie von 1487 IX 10 >)• -- (1170—72) XII 16 Orig.

(s. Anhang). — J-L. 12091, — J-L. 13603, — J-L. 143852), —
Lncins m. J-L. 16345 samtlich in Copie von 1487 IX 10. —
Urban HI. J-L. *15668®). — Celestin ni. J-L. 16866 Copie s.XVH.
- J-L. 16879 nnd J-L. 16947 in Copie von 1487 IX 10.

Prieure de Saint-P41ix. Alexander HI. J-L. 13266 Orig.

— J-L. 13269 Orig.

Cliartreux du Val- Sainte-Marie. Inventar von 1737.

Ein Inventar von 1709 und 1711 ist verloren. — Clemens III.

1190 Vn 21 Orig. (s. Anbang).

Das Archiv des Prienr4 de Saint-Donat ist zerstrent,

ein Inventar von 1737 II 4 in Grenoble Bibl. Comm. Ms. 1697
(R. 4656)“'). Sonst baben wir nur Charvets Concordance de preuvcs

de Saint-Donat s. XVUI (ebenda Ms. 1108 (U. 1607), wo f. 86
Alexander IH. 1179 VIII 21 stebt®).

1) Eine Copie toe 1303 X 10 ist Terloren.

2) Gopie von 1291 VII 18 in Turin Archivio di Stato (vgl. Nachrichten 1901,
Heft 1 p. 68).

3) Citiert im Inventar von 1739 p. 74. ~ Nach demselben Inventar p. 314
soli diese und 29 andere Papsturkunden 1601 August 3 heim Parlament in Gre-
noble registriert worden sein. In dem Bande Parlament de Grenoble B. 2341
(1697—1603) im Departementalarchiv zu Grenoble steht auch f. 383 der Befehl
die Kegistrierung vorzunehmen (die zugeborige Supplik f. 335), und eine gleich-

zeitige Bandnotiz besagt, dafi so verfahren und die [Jrkunden dem Procurator von
Saint-Euf zuruckgegeben seien, aber den Kegisterband babe ich vergeblich gesucht.

4) Danach waren damals liier auch das 1639 in Saint-Jean de Koyans auf-
gefundene Original von Eugen IH. J-L. 9261 fur Oulx und mehrere Copien von
Papsturkunden fiir dieses Kloster.

5) Ed. Nachrichten 1902, Heft 4 p. 632 Nr. 17 aus dem Reg. Vat. 387 und
Reg. Lat. 644 im Vaticanischen Archiv. In Ms. 1108 ist wertvoll noch die Copie
auf f. 80' von Eugen III. J-L. 9261 (aus dem Orig.). Bei der Gelegenheit notierc
ich, da6 das Cartulaire du monastbre d’Oulx-en-Briansonnais s. XVIII (Grenoble
Bibl. Comm. Ms. 1166 (U. 5221) offenbar keine Copie des gedmckten Chartulars
ist, wie Catalogue gendral VII a. a. 0. angegeben ist. Aber auch die Vermutung
in Nachrichten 1901, Heft 1 p. 68 Anm. 2 erweist sich nicht als zutreffend.
Hieser nach Grenoble gebrachte „liber tabellionatus" ist verschoUen.
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1.

Fdlschung.

Urban II. bestatigt der Abtei Saint- 'Barnard in Homans die Sta-

tuten und regelt besonders das Verhaltnis des Abies m den Cano-

ni'kern.

Archives historiques du Dauphine s. XVIII vol. XV f. 55 (tire

d’un terrier ou eartulaire de Vienne f. 274) Grenoble Bibl. Gmnm.

Ms. U. 317 (1455).

Die Vorlage war offenbar Iceine Papsturhunde ,
sondern ein

Statut der Abtei, das dann spater durch die Vorsetsung der aus

den ubrigen Urhitnden Urbans II. ja leicld mgdnglichen Adresse die

Form, allerdings auch nur annahernd, einer Papsturhunde erhielt.

Auch in dem Manuscript ist alle Schrift vor Onmis quictunque von

anderer Tinte als der Text. Mir scheint das Stiich iiberliaupt erst

fruhestens dem dreigehnten Jahrhnndert eu entstammen.

Vrbanus episcopns seruus seruoriim Dei. Dilectis filiis in

nostra abbatia Eomana nomine super fluuium Isaram sita consi-

stentibns salutcm et apostolicam benedictionem. Omnis qnicnmque

banc scriptnram legit et audit, intelligat et sciat, quod sanctus

Barnardus, Viennensis arcbiepiscopus, Eomanensem ecclesiam super

fluuium Isaram, ab eodem constructam et in bonorem duodecim

Apostolorum atque sanctorum martyrum Seuerini, Exnperii et Ee-

liciani ab ipso consecratam, uillam quoque totam adiacentem ecclesie,

sicnt antiqui termini demonstrant, totum beato Petro et ecclesie

Eomane eiusque pontificibus, propter quod et Romana dicta est,

iure perpetuo donanit et concessit. Si quis autem quesierit, cuius

fuerit prius ista possessio et qualiter sanctus Barnardus banc dare

potuerit, procul dubio credat, quod a quadam nobili femina regionis

illins comparauit illam; quam donationem benigne papa cum uni-

uerso clero suscipiens, tarn ipse quam eiusdem ordinis multi post

ipsum, ecclesiam et uillam, babitantes in ilia et confugientes ad

ipsam eorumque possessiones et bona intus et foris ab omni hu-

TTinna. infestatione sub defensione Romana statuerunt, suorum auc-

toritate priuilegiorum uniuersa firmantes. Nam clericos illius

ecclesie in tantum liberos esse uoluerunt sub Romana positos liber-

tate, ita scilicet ut qnicnmque nemine excepto molestiam illis aut

iniuriam aliqnam fecerit, anatbemati se sciat obnoxium; omnes

ATiim preterea babitantes in uilla aut confugientes ad illam aut
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quicTimque nenerint seruituri, tuiusmodi studueriat munire pre-

cepto, ut nullus eos capiat aut caedat aixt eorum bona diripiat

neque in aqua neqne in terra, sicut ab antiquo in circuitu ecclesie

et nille termini positi sunt, nisi forte prepositus eorum dictante

iustitia; et qui aliter fecerit anathema sit. Sit itaqne tota abbatia

ista ab omni maKgnantium incursu libera et qnieta ecclesie Ro-

mane nullo prorsus mediante subiecta, cuius abbas, quotiens mo-

ritur, nullus aHus siue per uim siue per timorem detur ecclesie, sed

consentiente populo libere eligatur a clero, qui cum electus erit

et in ecclesia bonorifice gratis et cantando receptus, sacrosanctis

euangeliis tactis oportet, ut iuret quod antiquas consuetudines et

approbatas ecclesie et uiUe fideliter obseruet, uidelicet ut tbe-

sauros ecclesie siue consensu communis capituli capere non pre-

sumat nec super terras aut possessiones ipsius, siue mobiles aut

immobiles sint, uiolentiam aliquam faciat, a maiore usque ad mi-

nimum clericum ecclesie non capiat nec uiolentas in ilium iactet

manus nec auferat illi ex his que possederit quicquam; terras

ecclesie et eiusdem bona, sicut sibi sine capituli consensu retinere

non potest, sic nec aliis dare; idem est etiam de prebendis mul-

toque rectius obseruandum; homines qui morantur in uilla, capere

non debet nec sua toilers nisi pro iustitia, et cum buiusmodi emer-

serint cause, consilio clericorum et laicorum tractare eas debet nec

adducere indices alienos
;
preterea oportet, ut sciat, quod super fa-

mOiam ecclesie et super famdias omnium clericorum, si etiam gra-

uiter deliquerint, nullum iudicandi ius babet aut potestatem niRi

cum communi capitxdo, cuius et ipse caput dignoscitur. Postquam
abbas iuramentum fecerit, omnes unanimiter tarn canonici quam
laici fidelitatem illi promittere debent atque iurare, quam cum ab
uniuersis acceperit, intelligat potius dlam ecclesie quam sibi acce-

pisse, in omni namque dominatione per totam abbatiam est eccle-

sia prima, ille uero secundus. Inde est quod in terris dlius cen-

sum suum babet ecclesia quartum et tascbiam, in bominibus quoque
suis per totam abbatiam ipsum ius, ipsam potestatem babet ecclesia

sicut maior et prepotens domina, quam habet et babuit semper in

suis propriis bominibus, qui habitant in uilla Romanensi et in

adiacentibus illi extraque per abbatiam totam exci-

piuntur. Procurator dbus et ceUerarius, qui de domestica familia

sunt, propter quod potest et intelligere nec aliquo dubitare, quod
quidquid in ecclesia uel tnHa siue per totam abbatiam babere cog-

a) capituli tempore uel consensu capere. 6) qui et qui de. Hier muJ3
der Text in Unordnung gehracht sein; das Folgende mvifite sicli doch eigentlidh

auf den Abt beziehen.
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noscitur, non a se, non ab alia qnalicnmqne ecclesiastica seculariue

persona, sed totnm a Romanensi ecclesia et a canonicis einsdem
noscitur possidere. Si uero, quod absit, presumpserit abbas post bee
consuetudines malas inducere et extinguere bonas, et tertio admo-
nitus emendare contempserit, nuUam ei fidelitatem deinceps, donee

satisfecerit
5
ecclesia debet; „ecclesiam“ uocamus canonicos laicos

et uillam, licet omnes sint unum, Vicariam quam habet abbas ab

ecclesia, sibi retinere non potest nec alicui alteri dare, nisi cano-

nico et hoc in communi capitulo fiat. In singulis mansis, quos ipse

babet ab ecclesia, habet ecclesia unum porcum et in Cabannaria

de Fraxino unum et in Oletria Cabannaria loannis comitis unum.
Cum uenerit abbas ad prandendum in refectorium, capellanus eius

et camerarius secum ueniant nullusque alius ex suis, si non fuerit

inuitatus
;
apponuntur autem duo panes ante abbatem

,
unus ante

capellanum et ante earnerarium dymidius
,

si extra refectorium

commederint, camerarius nihil habebit de refectorio
;
candele dentur

abbati ab ecclesia, que sufficere debeant mensura seruata et decern

solidi annis singulis pro custodia nundinarum, Preterea quotiens

abbas moritur, uniuersa que babet in ecclesia et in uilla et per

abbatiam totam in integrum redeunt ad communia, unde processe-

runt et quicunque fructus inde proueniunt, succedenti jabbati non
redduntur et quotiescunque contra uillam guerra nascitur. tota uilla

debet suscipere tarn in cibariis quam in donis clientes extraneos

et canonici milites in cibariis atque abbas eosdem in donis. Ecclesia

autem in eorum ancistionibus restaurandis

3 ,

Innocent II, nimmt das Kloster Notre-Dame de Beaulieu hei

JRoanne unier der Priorin Agardis in den aposfoUschen Schiit^, he-

stdtigt ihm die namentlich aufgefiihrten Besitmngen and die ZeJmten

und verhietet den Klosterleuten^ ohne Erlatthnis der Priorin den

Bienst des Klosters verlassen, Clermont 1180 Novemher 25,

Jean 3Iarie de la Mure Documents relatifs d Vhistoire du Fore^

s, XVII vol. III f, 47 {aiis dem nocli hesiegelten Original) Mont-

hrison Bill. Cornm, 31$. 19—21 {25),

Vgl, J, M, de la Mure Les Aniiquiiez dib devot prieiire des

dames religieuses de Beaulieu-en-Itoannois de Vordre de Fonteraiilt {1654)

2), 34, — Die offenharen Schreihfelder sind stillsclnveigend rerbessert,

Innocentius episcopus seruus seriiorum Dei. Dilecte in Christo

filie Agardi priorisse monasterii sancte Marie de Belloloco et aliis
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que in eiusdem loci regimine regulariter successerint in perpe-

tuum. Desiderium quod ad religionis propositum et animarum

salutem pertinere monstratur, auctore Deo sine aliqua dilatione

est complendum. Ideoque, dilecta in Christo filia Agardis pri-

orissa, petitioni tue clementius annuimus et beate Marie de Bello-

loco monasterium
,
a dilecto filio nostro Theotardo

,
Lugduuensi

arcMdiacono, et a te ipsa monasterio de Fonte Ebraudi collatum,

sub beati Petri tutela et sedis apostolice protectione suscipimus

et scripti nostri pagina communimus. Statuimus ergo ut que-

cumque bona quascumque possessiones idem monasterium in pre-

senti legitime possidet siue in futurum operante Domino iuste et

canonice poterit adipisci, firma tibi et his que post te successerint

et illibata permaneant. In quibus hec propriis nominibus duximus

annotanda: Mansum Pitorardum, mansum Pontis, mansum Bilse

Syluacombrisis, mansum de Bardi, item aliam bardam in qua est

ecclesia sancte Marie, mansum de Bersetel, mansum de Nerunda,

mansos de Nualis. D.ecernimus ergo ut nulli omnino bominum
liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones

auferre uel ablatas retinere rbinuere uel temerariis uexationibus

fatigare, sed omnia integra conseruentur, earum pro quarum susten-

tatione et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura.

Sane pro amplioris religionis prerogatiua hominibus, qui pro ani-

marum suarum salute in Dei et ecclesie seruitio uel apud mona-
sterium uestrum uel in locis ad ipsum pertinentibus persistere

deuouerint, in peccatorum suornm remissionem ex apostolice sedis

auctoritate precipimus, in hoc bono perseuerare proposito et iuxta

dispositionem priorisse ipsius loci ad honorem Dei sororibus fide-

liter deseruire; nec alicui omnino ecclesiastice persone facultas

sit eos a boni huius proposito reuocare aut in alium ordinem
Connersationis preter licentiam uestram suscipere, quod si forte

contigerit, episcopo diocesano iniungimus, ut illos tanquam uoti

sui preuaricatores ad pristine religionis propositum redire com-
pellat, quod factum est digna animaduersione castigans. Porro
decimas animalium uestrorum et frugum, que propriorum seruien-

tium uestrorum laboribus excoluntur et uestris propriis sumptibus
colliguntur, uobis concedimus et firmamus; que uidelicet uobis

episcoporum beneficiis uel collate sunt uel in futurum prestante
Domino conferentur, preterea oratoria, que a uobis episcoporum
concessions constructa sunt uel in posterum in possessionibus

uestris episcopal! similiter concessione construentur, nec abbatibus
nec alicui prorsus persone subtrahere liceat uel ausu temerario
infestare, uos itaque propensioribus Domino studiis deseruire,
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apostolice sedi fideliores et deuotiores existere et pro nobis, omnipo-

tentis Dei misericordiam implorare debetis^). Si qua igitur infuturum
'ecclesiastica secularisue persona banc nostre constitutionis paginam
sciens contra earn temere uenire tentauerit, secundo tertioue com-

monita, si non satisfactione congrua emendauerit, potestatis bono-

risque sni dignitate careat reamque se diuino iudicio de perpetrata

iniqnitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et

domini redemptoris nostri lesu Cbristi aliena fiat atque in ex-

treme examine districte ultioni subiaceat, Cunctis autem eidem

loco iusta seruantibns sit pax domini nostri lesu Cbristi, quatenns

et hie fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem

premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Innocentius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.^^

f Ego Guilelmus Prenestinus episcopus ss.

t Ego Matbeus Albanensis episcopus ss.

f Ego Johannes tit. sancti Grisogoni presb. card. ss.

^ Ego Petrus presb, card, tit, Equitii ss,

f Ego Gerardus tit. sancte Crucis in lerusalem presb. card. ss.

f Ego Vbertus presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego GoseHnus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

t Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Datum apud Clarum montem per manum Aimerici sancte Ro-

mane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, VII® kalendas de-

cembris, incarnationis dominice anno M®C®XXX®, indictione VIII*,

pontificatus autem domni Innocentii II pape anno I®.

a) debetis fehlt, h) BY und ss fMen\ die Unterschriften sind sehr verdertt

3.

Innocent IL nimmi das Kloster Notre-Dame de Beaulieu hei

JRoanne unter der Priorin Juliana in den apostolischen ScJiut0 und

hestdtigt ihm die Besit^ungen^ die Sepultur und die ZeJintfreiheit.

Lyon 1132 Februar 22.

Jean Marie de la Mure Documents relatifs d Vhistoire du Fore0

3. XVII vol III f\ 45 Monthrison Bibl Comm. Ms. 19—21 (25).

Vgl. J. M. de la Mure Les Antiguite^ du devot prieure des

dames religieuses de Beaulieu-e7%-Iioannois de Vordre de FonterauU

{1654) p. 36 und P^'c^oux Le prieure de Beaulieu (Lyon 1896) p. 7. —
Die offenbaren Schreihfehler verbessere ich stUlschioeigend.
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Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecte in Christo

filie luliane priorisse monasterii sancte Marie de Belloloco et aliis

que in einsdem loci regimine regulariter successerint in perpetuum.

Officii nostri nos hortatur auctoritas pro ecclesiarnm statu sata**

gere et earum quieti et utilitati salubriter auxiliante Domino
prouidere. Dignum namque et honestati conueniens esse cognos-

citur, ut qui ad ecclesiarnm munus assumpti sumus, eas et a pra-

uorum hominum nequitia tueamur et beati Petri patrocinio muni-

amus. Proindej dilecta in Domino filia luliana priorissa, tuis

iustis postulationibus assensiim prebentes, beate Marie de Belloloco

monasterium, quod utique Fontis Euraldi monasterio subditum est,

cui Deo auctore presides, sub beati Petri tutela et apostolice sedis

protectione suscipimus. Statuentes ut quascumque possessiones

quecumque bona idem monasterium in presentiarum iuste et legi-*

time possidet aut in futurum concessione pontificum, liberalitate

regum uel principum, oblatione fidelium sen aliis iustis modis pre-

.
stante Domino poterit adipisci, firma tibi et his que post te suc-

cesserint et illibata permaneant. Sepulturam quoque ipsins loci

liberam esse omnino decernimus, ut eorum, qui so illic sepeliri de-

liberauerint, deuotioni et supreme uoluntati, nisi forte excommuni-
cati sint, nullus obsistat. Decimas sane laborum, quos propriis

excolitis sumptibus, et animalium uestrorum nullus a uobis exigere
presumat. Nulli ergo omnino hominum fas sit prefatum mona-
sterium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas
retinere minuere aut aliquibus uexationibus fatigare, sed omnia
Integra conseruentur, earum pro quarum sustentatione et guber-
natione concessa sunt; usibus omnimodis profutura. Si qua igitur
in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre consti-
tutionis paginam sciens contra earn temere uenire temptauerit, se-
cundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emendauerit,
potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio
existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo cor-
pore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu Christi
aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni subiaceat.
Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri
lesu Christi, quatenus et hie fructum bone actionis percipiant et
apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.
Amen. Amen.

E. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

Datum Lugduni per manus Aimerici sancte Eomane ecclesie
diaconi cardinalis et cancellarii, IX^ kalendas martii, indictione
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incarnationis domiuice anno M^C^XXXII®, pontificatus domni

Innocentii pape II anno tertio.

4.

Innocent II, mmmt das Kloster Notre --Dame de JBeaidieu hei

Hoanne nnter der Priorin Alcliarda in den apostolisdien Sclitd^ and

bestdtigt Him die Besitmngen tmd die Zelmtfreilieit

Lateran 1142 November 25.

Jean Marie de la Mure Documents relatifs d Vhistoire du Fore0

s. XVII vol. Ill f. 43 Monfbrison Bibl. Comm. Ms. 19—21 (25).

Vgl. J. M. de la Mure Les Antiquite^ du devot prieure des

dames religieuses de Beaulieu-^en-^Boannois de Vordre de Fonterault

(1654) p. 37 und Prajoiix he prietire de Beaulieu (Lyon 1896) p. 7. —
Die offenbaren Sclireibfelder der Copie verbessere ich stillschweigend.

Innocentius episcopns seruns seruorum Dei. Dilectis in Christo

filiabns Alcharde priorisse et monialibus de Belloloco tarn presen**

tibus qnam futuris regulariter snbstituendis in perpetunm. Ex

commisso nobis a Deo apostolatns officio religiosarum quieti et

ntilitati nos conuenit pronidere. Quanto ergo feminens sexns extat

fragilior, tanto magis erga nos paternam cnram atque solicitndinem

nolimns exibere et"*) a prauorum infestationibus sedis apostolice

munimine defensare. Eapropter, dilecte in Domino filie, uestris

instis postulationibns debita benignitate gratum impertientes as-

sensum, beate Dei genitricis semperq[ue uirginis Marie ecclesiam, in

q^ua dinino mancipate estis obsequio, sub beati Petri et nostra

protectione snscipimns et presentis scripti priuilegio communimus.

Statnentes nt quascumque possessiones quecumqne bona eadem

ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet ant in futnrum

concessione pontificum, largitione regum nel principnm, oblatione

fidelium sen aliis instis modis Deo propitio poterit adipisci, firma

nobis uestrisqne succedentibns et illibata permaneant. Sane labornm

nestrornm, qnos propi’iis manibns ant snmptibns colitiSj siue de

nntrimentis nestrornm animalium nullus omnino clericus nel laicus

decimas a nobis exigere presumat. Decernimus ergo nt nnlli om-

nino hominum liceat prefatam ecclesiam temere pertnrbare aut eins

possessiones auferre nel ablatas retinere minnere ant aliquibns

nexationibns fatigare, sed omnia Integra consernentnr, earnm pro

qnarnm gubernatione et snbstentatione concessa sunt, usibus omni-

a) et feUi. 5) ineuntibus.
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modis profuttira. Si qua igitur ecclesiastica secularisue persona

hanc nostre constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire

temptauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactions con-

grua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat re-

amque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat

et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et domini redemptoris

nostri lesu Ckristi aliena fiat atque in extremo examine districts

ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit

pax domini nostri lesu Cbristi, quatenus et bic fructum bone

actionis percipiant et aptid districtum iudicem premia eterne pacis

inueniant. Amen.

R. Ego Innocentius catbolice ecclesie episcopus ss.

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Stephanus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Ymarus Tuscnlanus episcopus ss.

f Ego G-regorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

f Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

-i-
Ego Hubaldns diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

f Ego Petrus diac. card, sancte Marie in- Porticu ss.

Datum Lat. per manum Gerardi sancte Romane ecclesie pres-

biteri cardmaKs et bibHotbecarii, Vll kal. decembris, indictione VI,

inoarnationis dominice anno M“C“XLII“, pontificatus uexo domni

Innocentii II pape anno XII.

c) BY felilt, ebenso fast iiherall ss.

5.

Eu(/en III. nimnit die Ganonilter von Emhnm auf Bitten des

ErMscJwfs Wilhelm in den apostolischen Sclmis imd hestatigt iJmen

die namentlich aufgefuhrten Besitmngen.

Rom Sanct Peter 1150 April 27.

Archives historigues du Dauphine s. XVJII vol. XF f. 173 (ex

archiviis ecclesiae Ehredunensis) Orendble Bihl. Qonim. V. 317 (1455).

Gitiert Fornier Eistoire des Alpes-Maritimes (ed. P. Chiillaume)

Ip. 702 (parmi les archives de Boscaudon) und (Albert) Eistoire

geographique
,

naturelle, ecclesiastigue et civile du diocese d’Embrim
(Emhnm 1783) II p. 108.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fib'is sa-

criste arcbipresbitero et uniuersis Ebredunensis ecclesie canonicis

tarn presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum.
Ad boc a summo prouisore omnium in apostolice sedis regimine
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pastoralem curam accepimus, at subditorum salati patemo proui-

deamus affecta et, quod iuste expostulant, diligenti animo largiamur.

Quocirca uenerabilis nostri fratris G-nilleLmi arcbiepiscopi®) precibas

iacliaati, iastis aestris postulationibas clementer annaimas et pre-

dictam beate Marie Ebreduaensem ecclesiam, cai autore Domiao
deseruitis, sab beati Petri et aostra protectioae sascipimus et pre-

seatis scripti priuilegio coromuaiaias. Stataeates at quascuaqae

possessioaes qaecaaqae boaa ia preseatiarum iuste et caaoaice pos-

sidetis aat ia fatarum ratioaabilibas aiodis Deo propitio poteritis

adipisci, firma aobis aestrisqae saccessoribus et per aos eidem ec-

clesie et illibata peraiaaeaat. la qaibus bee propriis daximas ex-

primeada aocabalis: Doaatioaem castri de Orreis, qaaai fecit aobis

GaiUelmas Eorcalquerieasis comes, tertiam qaoqae partem totias

patrimoaii Geraldi Alamaaai, qaam Q-uillelmas filius eias defuacto

patre suo ecclesie Ebredaaeasi doaauit, aideKcet tertiam partem

de Rama, de Caacellada, de Eraxiueria, de Creao, tertiam etiam

partem oamium meaarum, que ia predictis existuat locis, tertiam

partem totias patrimoaii, qaam predictas Geraldus babebat in castro

sancti Cbrispini et in castro Rodalpbi et tertiam partem in Oapde-

natio et in uUla de Crotis seu in monte Mirato, qaidquid prede-

cessores aestri Ebredanenses canoaici ael aliqai ex aobis eidem

ecclesie concesseraat. Nalli ergo omnino bominam etc., sed omnia

iategra conseruentar, eoram pro qaoram guberaatioae et substen-

tatione concessa sant
,

asibas omnimodis profatara
,

salua sedis

apostolice auctoritate et Ebredanensis arcbiepiscopi canordca iustitia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc

nostre constitutionis pagiaam sciens contra earn temere uenire

temptauerit, secundo tertioae conaaonita, si non satisfactione coa-

grua emendaaerit, potestatis bonorisque sal dignitate careat reamque

se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a

sacratissimo corpore ac sanguiae Dei ac domini redemptoris nostri

lesa Cbristi aliena fiat atque in extremo examine districts ultioni

subiaceat. Cunctis aatem eidem loco iasta seruantibas sit pax

domini nostri lesa Cbristi, qaatinus et®) bic fractum bone actioais

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inaeniant.

Amen.

R. Ego Eugenias catbolice ecclesie episcopus ss. BV“)

.

t Ego Ooaradus Sabinensis episcopas ss.

t Ego Nicolaus Albanensis episcopus ss.

a) arckiepiscopi fehlt. h) et fehU. c) R, BV felilen, ebenso uberall ss

;

aiich sind die Unterschriften recht fehlerhaft.
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f Ego Hubaldns presb. card, tit, sancte Praxedis ss.

f Ego Aribertas presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

I Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Joannes Paparo diac. card, sancti Adriani ss,

t Ego Gregorius diac, card, sancti Angeli ss.

f Ego Astaldus diac. card, sancti EustacMi ss.

f Ego Joannes diac. card, sancte Marie None ss.

t Ego diac. card. Guido Cremensis sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Jacintus diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manus Mariniani sancte

Romane ecclesie scriptoris, V® cal. maii, indictione XJJ, incar-

nationis dominice anno MCL, pontificatus uero domini Eugenii pape
tertii anno VI.

6.

Eitgen III. hestcitigt deni Biscliof Bernhard von Saint-Jean de
Maurienne die Propstei seiner Kirche, mit dem Rechte alls derselben

entfremdeten Einhiinfte ivieder eineneiehen.

Segni (1152) April 28.

Orig. Saint-Jean de Maurienne Arch, de Vevcche (Chartes. EvecM
et Ghapitre).

Auf den Rucken sclirieh eineSand s, Ell: de prepositura Euge-
nius, Adrianus, Anastasius, aher die Urhmden Anastasias’ IV und
Hadrians IV. sind nicht erhalten, ehenso ivie die in der Tlrhunde
Bisehof Johanns von GrenoUe von 1188 October 20 (Documents publies
par VAcademie imperiale de Savoie II (Chamberg 1861) p. 35) citierte
Vrhunde Urbans III Vgl. A. Angley Histoire du diocese de Mau-
rienne (Saint-Jean de Maurienne 1846) p. 90, Gallia Christiana XVI
649 und Besson p. 288.

EVgenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri
Bernardo Maurinensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

j

Officii nostri nos bortatur auctoritas fratrum nostrorum episcoportun
quieti ffligenti studio prouidere

|

ipsorumque perturbatoribus petr§
apostoficQ soliditatem opponere. Eapropter, uenerabiJis in Christo
frater,

|
paci et tranquillitati tug pro debito nostri officii prouidere

uolentes, auctoritate presentium in|hibemus, nt nullus omnino te de
prepositura et omni ecclesiastico beneficio ad ius tuq ecclesig perti-
nente,

]
quod Eulco quondam prepositus eiusdem ecclesig tenuisse
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dinoscitnr, infestare aut aliquid nbi exinde corLjtra uoluntatem team
auferre presumat, sed nec tibi preposituram ipsam nel quicqnam
de predicto

|

beneficio alicui liceat absque sedis apostolice consensu

tribuere. Porro quia de redditibus ad ipsius
|
prepositurq bene-

ficium pertinentibus plerique a quibusdam illicite detinenter, tua

intererit
j
eosdem reddites pontifical! sollicitudine reuocare, de quibus

utique illud idem, quod de supradijctis statuimus, obseruandum.

Nulli ergo hominum fas sit banc paginam nostrg constitetionis
[

infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem boc at-

temtare presumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat.
|

Signie IIII kal. maii.
i

B. dep.

7.

Hadrian IV. hestdtUjt dem Er^hiscliof Ileradvus von Lyon nacli

dcm Vorgange Qregors VILf Urbans IL, Pasclials 11, und Calixts IL
den Primat uber die Er^bistilmer Lyon,, Tours, Bouen and Sens and

die BesUmngen seiner Kirche,

Bom Sanct Peter 1154 Bezmiber 26,

Transsimipt von 1409 IV 18 Lyon Arch, Bep, (CJiapitre metro-

politain Armoire Cham vol, 13 Nr, 1), — Transsiimphtm privilegionim

sedis et ecclesiae Lugdimensis de primatu s, XV ebenda, — Trans-

siimpt von 1699 I 27 ebenda, — Boiiilloud Lugdanum sacroprofanum

s. XVII f, 130 (ex cartulari maiori de Cremeaux /. 3) Lyon Bibl.

Comm, Ms, Costs 949—50, — Inseriert in Martin V, 1418 VIII 1:

Beg, Lat, t. 189 (Lib, tertius de diversis formis a, I) f, 202 Bom
Arch, Vat,

J-L, 9964 nach dem Citat hei Brequigny Table chron. III 224,

Bie daselbst citierte Briicksclirift ^Primatie de Lyon^^ ist sehr selten;

in Lyon befindet sich ein Exemplar im Fonds ArcJieveche and eins

im Fonds Cliapitre mHropoliiain, — Ber Text folgt den Vonirlmiden,

ADRIANVS episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Eraclio Lugdunensium primati eiusque successoribus canonice sub-

stituendis in perpetuum. Tunc ecclesia Dei.

B,. Ego Adrianus catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Grtiido presb. card, tit."*^ sancti Grisogoni ss.

I Ego Vbaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Octauianus^^ presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

a) tit. feliU. h) Octouianus.
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t Ego Guido Cremensis diae. card, sancte Marie in Porticn ss.

f Ego ndebraaidtis diac. card, sancti EnstacHi ss.

Datnni B.ome apnd sanctum Petrum per mannm Polandi sancte

Romane eeclesie presbiteri cardinalis et cancellarii, VBE kal. ianu-

arii, indictione III, incarnatiords dominice anno M®. C®. LIIII®, ponti-

ficatus uero domni Adrian! IIII pape anno I®.

8 .

Sadricin IV. nwiwt die JBenedictineTinnenobtei NotTe-Dunie des

Ayes in den apostolischen Sclvutis und testdtigt ihr die namentlich auf-

gefiihrten Besitnimgen und die ZehntfreiJieit.

Rom Sanct Peter 1155 Mai 1.

Orig. OrenoMe Arch. Bep. (Ahlaye des Atjes Privileges).

Der die Besitzungen letreffende Bats lautet: Qnicquid enim Gigo

Albionensium comes et dementia mater eius ecclesig uestr^ ratio-

nabili prouidentia concesserunt, nobis et his q^u^ post nos successe-

rint, anctoritate apostolica confirmamns.

ADRIANVS BPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS

m CHRISTO FILIABVS IN ECCLESIA SANCTE MARIE PROPE
ELVMEN ISARE IN EPISCOPATV GRATIONOPOLITANO AD DEI

SERVICIVM COMMORANTIBVS TAM PRESENTHBVS QVAM EV-

TVRIS REGVLAREM
|

vitam peofessis in peepetvtm. Pmdentes

nirgmes.

R. Ego Adrianus catholic^ Qcclesi^ episcopns ss. BV.

f Ego Cencins Portuensis et sancte Rufin§ episcopns ss.

f Ego Gnido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

I Ego Vbaldns presb. card. tit. sanct^ Praxedis ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sanctq Saning ss.

f Ego Aribertus presb. card. tit. sanctq Anastasi§ ss.

f Ego Octanianns presb. card. tit. sancte CeciKe ss.

f Ego Astaldns presb. card. tit. sanct^ PriscQ ss.

f Ego Gerardus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Henricns presb. card. tit. sanctorum Nerei et AchiHei ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ss.

f Ego Rodnlfus diac. card, sancte Lucie in Septa Solis ss.

f Ego Guido diac. card, sanct^ Mari^ in Porticn ss.

f Ego lohannes diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

t Ego Gerardus diac. card, sanctq Mari^ in Via lata ss.
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Dat. RomQ apnd sanctnai Petrum per manum Eolandi sanct^

Romany ecclesi^ presbiteri cardinalis et cancellarii, kal maii, ia-

dictione III, incarnationis dominie^ anno M°. C®. L®. V®, pontificatus

Tiero domni Adriani pape anno primo.

B. dep.

9.

Alexander IIL schreilt dem BiscJwf von Viviers^ dafi er nichi

wagen solle die Brnder von Saint-Miif im BesiUe der Kirdie des

heiligen Andeolus, die er selhst den Brudern mgesprocken hdbej m
heldstigen; glaiibe er Grnnd m gereclitfertigter Beschwerde m Jiahen,

so solle er diese hei den Bisclidfen von Die nnd Grenoble vorbringen.

Tusciilum (1170— 72) December 16,

Orig, Valence Arch, JDep, (SainPituf Arm, 12 Vot 2 nr. 19),

Oitiert Chevalier Codex diplomaiicus sancti Bnfi p, 55 aus dem

Inventar von 1739 „Eitsebi Bepertorhim^^ p. 87 in Valence Arch,

JDep. — JDas Stuch ist eine littera clausa, avf dem Buclcen steht, an-

scJieinend von derselben Hand: *Vmariensi [episcopo] pro abbate et

fratribns sancti EnpH.

Alexander episcopus sernus sernornni Dei. Venerabili fratri

Vinariensi episcopo salntem et apostolicam benedictionem. Cum
religiosos niros et eornm loca ex commis|so tibi pontificatns officio

debeas sincere diligere et ab eornm granamine alios cobercere uerbo

et exemplo nicbilominns tenearis, miralmnr plnrininm, quod dilectos

filios nostros fratres sancti Ruphi super ecclesia sancti Andeoli

pro tue uoluntatis arbitrio diceris contra nostram sentenjtiam fati-

gare, sane cum super eadem ecclesia inter predictos fratres et ca-

nonicos suos olim controuersia uerteretur, inspectis rationibus bine

inde de fratrnm
\

nostrorum consilio prescriptam ecclesiam cum

omnibus bonis et possessionibus suis adiudicauimus fratribns memo-

ratis, saluo iure pontificali
|

Yiuariensis episcopi, censu olei et con-

sueta reuerentia ecclesie tue. Decreuimus etiam prescriptam eccle-

siam sub religione obedientia et subiectione sancti
|

Rupbi perpetuis

temporibus permansuram, ita quidem ut, si capitulum Viuariense

ins fundi ad se probaret legitime pertinere, idem obtineret in ec-

clesia
I

ilia, quod iure fundi de canonum sanctione debetur, nec

tamen propter hoc ab obedientia et dispositione sancti Rupbi

esset aKquatenus eximenda. Ceterum
|

prescriptam, ut accepimus,

sententiam non obseruas set irrogas sepedicte ecclesie mole-

stias et grauamina et ab aliis permittis inferri,
]

ipsi enim, ut
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dicitur, indebitas exactiones imponis et contra antiquam et rationa-

bilem consnetudinein. saneti RnpM per abbatem ipsius priorem in

ea institni
|

contradicis. Presbiteri etiam capellarnin et aliarum

ecclesiarmn, qne snnt infra parrochiam saneti Andeoli constitute,

ipsins parrocManos ad officia coti|diana recipinnt, uisitant infirmos

et contra nolnntatem canonicoruni ministrant eis ecclesiastica sa-

cramenta. Vnde qnoniam pati nec noinmns
j
nec debemns nt, quod

ab apostolica sede statuitur et firmatur, leuitate qualibet dissoluatur,

fraternitati tue per apostolica scripta mandamus
|
atque precipimus,

quatinus prescriptam ecclesiam contra tenorem sententie nostre

grauare in aliquo non attemptes, set earn potius efficaciter in suis
|

iustitiis tuearis, permittens in ea prioi'em idoneum secundum ratio-

nabilem et antiquam consuetudinem ordinari. Ad bee presentium

tibi
I
auctoritate precipimus, ut prefatis capellanis et aliis pre-

sbiteris artius interdicas, ne parroebianos sepedicte ecclesie ad offici|a

cotidiana recipiant uel in preiudicium eius tribuant ecclesiastica

sacramenta, scientes non esse licitum cuiquam in alienam messem
mittere

)

falcem et alterius iurisdictioni subiectum soluere uel ligare.

Terum si contra iam dictos fratres estimas te babere aliquid que-
stionis, coram

1
uenerabilibus fratribus nostris Diensi et Gratino-

politano episcopis ordine poteris iudiciario experiri. Dat. Tus-
culan. XVII feal. ianu[arii].

B. dep.

10 .

Alexander III. hesUitkjt dem Johanniterorden unter dem Grofi-
meister Roger nach dem Vorgange Innocens’ IL, Cclcstins IL, Lu-
cius’ II., Eugens III., Anastasiud IV. mid Hadrians IV. alle Be-
sitmngen und Reclite. Anagni 1178 Februar 16.

Recueil general des privileges octroyes d la religion Sainct-Jean
de Hierusalem s. XVII f. 28 Lyon Arch. Dep. (Ordre do Malte H.
22) = Ms. lat. 9001 f. 47 Paris Bill Hat.

J-L. 13025 dtiert nach Ms. lat. 9001. Citiert mtch Delaville
Le Roulx Cartulaire general I 364 Nr. 533. Der Text folgt den
Vorurhmden; in der Datienmg ist statt XVII tvoJil XTTTT kal. mart.
mi lesen,

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ro-
gerio magistro xenodocMi sancte cinitatis Hierusalem eiusque fra-
tribus tam presentibus quam futuris regulariter substituendis in
perpetuum, Cbristiane Mei religio.
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R. Ego Alexander catliolice ecclesie episcopus ss. BV.«>

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

t Ego loamies presb. card, sanctorum loannis et Pauli tit. Pa-
macbii ss.

t Ego Boso presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

t Ego loannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

t Ego lacintus diae. card, sancte Marie in Cosraid3rn ss.

t Ego Arditio diac. card, sancti Tbeodori ss.

t Ego Cyntbius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Angeli ss.

t Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Portion ss.

t Ego Raynerius diac. card, sancti G-eorgii ad Velum aureum ss.

Datum Anagn. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pre-

sbiteri cardinaHs et cancellarii, XVII bal. martii, indictione VI%
incarnationis dominice anno MCLXXVII, pontificatus uero domini
Alexandri pape III anno XVI tl.

• a) BV feliU^ ebenso durcJiweg f ss.

11.

Liici'us 111. hestiitigt dem JBischof Lambert von Saint- Jean de

Maurienne die ihm von den Canonihern der Kirche von Saint- Jean
nnter Vermittlimg der SiscMfe Johann von Grenoble tmd Bainald

von Belley iibertragene Propstei dieser Kirche.

Verona (1184—85) Ohtober 1.

Orig, Saint-Jean de Maiirienne Arch, de Veveche (Chartes. Eveche

et Ghapitre),

J-L. 15270 citiert nacli Eilliet Chartes du diocese de Maurienne

(Academic impcriale de Savoie^ Eocnments II, Ghambery 1861) p. 30

Anm. 2.

LVCIVS episcopus seruus seruormn Dei. Venerabili fratri

Lamberto Mauriannensi episcopo salutem et apostolicam benedictio-

nem. Suscepti
|

nos ammonet cura regiminis fratribus nostris

episcopis in bis qne a nobis preuia ratione deposcunt, fauore pla-

cida be|nignitatis annnere, nt dnm ad honestos exitus utilitas postu-

lata deducitur, in reuerentia beati Petri et nostra
|

postulantinm

deuotio copiosius roboretur. Eapropter, nenerabilis in Domino frater,

tuis iustis postulationibns grato
|
concnrrentes assensu, prepositn-

ram ecclesie tne, quam antecessores tui a multis retro temporibus

Kgl. Ges. d. Wise. Nacliricliten, rhilolog.-'hist. Kl. 1907. Beilieft. 3
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soKti suat habere,
[
sicnt earn nuper quoque in manus tnas ecclesie

tue canonici spontanee resignarunt et tu ex eorum. assensu nojsceris

possidere, tibi tuisque snccessoribns anctoritate apostolica confir-

mamns et presentis script! patrocinio comnannilmns. Statuentes nt,

sicnt inter te et eosdem canonicos mediantibus nenerabilibus fratri-

bns nostris I(ohanne) Gratianopolitano
(

et R(ainaldo) Bellicensi

episcopis fraterna et amicabili compositione connenit, tu et sncces-

sores tui nices prepositornm in spiritualibus
|

et temporalibns agere

debeatis, excepta necessitate refectorii cotidiani menseque coni-

munisj cni prepositi eiusdem
|

ecclesie necessario consueuerant in-

teresse. Decernimus ergo iit nulli omnino hominum liceat hanc

paginam
|

nostre confirmationis sen institntionis infringere uel ei

ausu temerario contraire. Si qnis antem hoc attentare presnmp-

serit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se
|
nouerit incursurum. Dat. Veron. kaL octobr.

B. dep.

13 .

Urlan III. nimmt das Biskm Saint-Jea^n de Maurienne unter

dem Bischof Lambert in den‘ apostoUsehen Scliiitz and besidtigt ilmi

alle Besitmmgen und RecUe. Verona 1186 April 7^

Originalfragment Saint -Jean de Maurienne Arch, de Vevrahc

(Charles. JEveche Fondations et Donations). — Extraits dUinciens mo-
numens de Vevhchc de Maurienne concernans les prleim's de Frete-

Rive, Alton et autres s. XVIII f. 68 (mseriert in Innocent VIII.
1488 IV 18) ebenda.

OUiert Angley Histoire du diocese de Maurienne (1846) p. M2.
Die Angahen bei Besson p. 283 imd 289 dagegen heruhen aiif Ver-
wechshmg mit Lucius IIL J-L. 15004. Der untere Teil des Origi-
nals ist abgeschnitten

I das Ms. hat in der Datierung: duodecimo
idibus, aher das tvird aus VII® id. verlesen sein. Auch die Indidions-
angabe ist falscJi.

VEBANVS EPISCOPVS SEEVVS SEEVOEVM DEI. VENEEA-
BILI PEATEI LAMBEETO MAVEIANENSI EPISCOPO EIVSQVE
SVCCESSOEIBVS CANONICE SVBSTITVENDIS IN PEEPETVVM.

|

In eminenti specula.

Dat. Verone per manum Alberti sancte Eomane ecclesie pre-
sbiteri cardinalis et cancellarii VII^ id. aprilis, indictione IID, in-

a) duodecimo idibus.
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* camationis dominice anno M'^.C^^.LXXX^V^
,

pontificatus uero do*

mini Vrbani pape III anno 1°.

B. dep*

13.

Urban IIL bestdtigt den eingerucMen Vertrag mvischen dem

Bischof Johann von Orenoble und dem Herzog JSngo von Bnrgimd.

Verona (1186—87) Februar 28,

I Liber copiarum factum civitatis Gratianopolis s, X.V f 142 (151)

' Grenoble Arch. Lep, (Gliambre des Comptes B, 3002). — Copie von

! 1520 119 (ex camera computor^^m) ebendct (Eveche de Grenoble Nr. 711).

— Fragment in Lecouteulx Annales ordinis Gartusiensis s. XV2II
’ vol. V p. 12 Grenoble Bibl. Comm. Ms. 211.

j
J-L. * 15801 nach den Oitaten bei Chevalier Collection de docu-

I
ments inedits III p. 14 und V p. 2, Im Liber copiarum w^irde be-

\
merld: j,originale istins copie fuit restitutum donmo episcopo Gra~

I
tianopolitano“, dber Jieute ist es nicM mehr vorhanden.

I Urbanns episcopns seruns sernorum Dei. Venerabili fratri

I (lobanni) Gratianopolitano episcopo salntem et apostolicam bene*

i dictionem. Ea que super causarum litigiis pro bono pacis de

I

assensu partium statuuntur, firma debent et iUibata consistere et^

I ne processu temporis alicuius maHcia uiolentur, scriptis apostolicis

I communiri. Eapropter
,

uenerabiHs in Christo frater
,

tuis iustis

f postulationibus inclinati, compositionem, que inter te et nobilem

^ uirum H(ugonem) Dimonensem ducem mediantibus uenerabili fratre

I
nostre Maurianensi episcopo et dilectis filiis 'Willelmo decano ecclesie

I tue et A. pagano Cartusiensi conuerso") super quibusdam conten*

I
tionibus, quas [habebatis inuicem], intercessit, sicut de assensu par-

I tium sine prauitate facta est et recepta, ratam esse decernimus et

1 presentis script! patrocinio communimus. Quam ad maiorem in

I
posterum firmitatem presentibus duximus Htteris annotandam, cuius

I
tenor tails est: folgt der bei VaTbonnais Bistoire du Dauphine I 181

{ gedruchte Vertrag bis banc cartam scripsit. NuUi ergo omnino ho-

j

minum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei

I
ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-

I serit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Veron. II kal.

marcii.

a) conuersi.

3 *
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14.

Clemens III. sclireibt dem Kartlilhiscrorden
,

daJS furdrrlt'm Imn
Frdlat deni Orden diirch alhu Mnfige Inanspritchnaliwa seiner Oast-

fremdscJiaft liistig fallen solle. Lateran 1190 Felmtar 8.

Frivilegki Ronianonim pontificuin coiivessa gcneralitcr unioerso or-

dini Cartusicnsi s. XIV f.
9' Annecy Bill. Comm. Ms. 43.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei"^. Dilectis filiis priori

Cartusiensi et ceteris prioribiis ac fratribus Cartusiensis ordinis

salutem et apostolieam benedictionem. Exibita nobis denotionis

uestre peticio continebat, quod cum exibeatis uos in hospitalitate

omnibus liberales diocesanis uestris et aliarum ecclesiarum prelatis

eorumque familiis, cum ad domes uestras declinant caritatiue ne-

nessaria ministrantes, nonnulli prelatorum huiusmodi gratiam con-

uertere in debitum et debere quod sic sponte illis impenditis asse-

rentes
,
uos et domos uestras multipliciter aggrauant et molestant.

Nos igitm’ quieti uestre in bac parte paterna uolentes diligenter

prouidere, ne quisquam prelatus de cetero id presumat, auctoritate

presentium districtius inbibemus. Nulli. ergo etc. Dat. Late-
ranis VI idus februarii, pontificatus nostri anno tercio.

a) Idem etc. 6) uolente. c) diligentes.

15 .

Clemens III. nimmt die Kartliame Val-Sainte-Marie in den apo-
stoliselien Selmtz und hestatigt ihr die namenflicli anfgefiihien Be-
sitmmjen, hesonders die dem Kloster Saint-Benigne m Dijon ahge-

hauften Cuter. Lateran 1190 juU 31.

Orig. Valence Arch. Dep. (Chartreux de Ved-Sainte-Marie).

Citiert Chevalier Cartulaire de Notre-Dmne de Lcomel p. 45.

CLEMENS episcopus seruus seruonun Dei, Dilectis filiis priori
et fratribus Vallis sancte Marie ordinem Car(tusiensem professis
salutem et apostolieam benedictionem. Cum omnium ecclesiarum
cura nobis immineat, reHgiosorum locorum paci et tranquillitati

|

tanto propensius intendere uolumus et debemus, quanto amplius
contemplacioni uacantes et orationi a secularibus

|

se tumultibus
separarunt. Eapropter, dilecti in Domino fibi, religionis uestre
flagrantiam benignius intuentes, perso|nas uestras, domum et alia
bona, que in presentiarum iuste et canonice possidetis uel in futu-
rum^ Deo donanjte poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra pro-
tectione suscipimus et presentis scripti patrocinio communimus.

)

SpeciaHter autem possessiones, quas a dilecto filio abbate et fra-
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tribus sancti Benigni Diuionensis de uestri et ipsorum metro [p[o~

litani et] diocesaiii uestri consilio et assensu emistis in Bouantio,
sicut eas iuste et pacifice pos|sidetis, uobis et per uos domui uestre
auctoritate apostolica confirmamus. Statuentes ut

|
nulli omnino

liominum liceat personas aut bona uestra temere perturbare sen
banc nostre paginam conlflrmationis et protectionis infringere uel
ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemp|tare presump-
serit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se nouerit incur |suruiii. Dat. Lateran. XII kaL
augusti,

I

pontificatus nostri anno tertio.
|

B. dep.

16.

Gelestin III, beauftragt die Bischofe von Die, Valence and Viviers

gegen einige Leute, die ohne Becht Abgahen in der Diocese I)ie er-

heben, imnaGliBichtlicli vormgelien. Lateran 1192 November 7,

Archives historiques du Banpldne s, XVIIl vol,XV f. 2S4 (ex litteris

origimcdihis eccleskte Biensis) Grenoble Bihl, Comm. U, 317 (1457)),

Das anger^ogene Mandat ist verloren,

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratri-

bus Diensi Valentinensi et Viuariensi episcopis salutem et apo-

stolicam benedictionem. Preter commune debitum, quo tenemur
fideles et domesticos fidei sincera in Domino caritate diligere, ue-

nerabiles fratres coepiscopos nostros speciali quadam affectione

amare et confouere debemus, et ne quorumlibet indebitis molesta-

tionibus et oppressionibus pregrauentur, apostolice sedis prouidentia

precauere. Accepimus autem, quod W. Artaldi et Gr. Artaldi et

A, Pictauensis, frater Diensis episcope, in tuo episcopatu contra

consuetudinem de nouo pedagia exigunt et ita multos tarn de tuis

bominibus quam de aliis grauiter opprimere non desistunt. Quia

ergo secundum Lateranensis statuta concilii non licet nouas peda-

ticorum exactiones statuere uel statutas de nouo tenere aut ueteres

augmentare, eis dedimus in preceptis, ut ab exactione supradicti

pedatici cessent, penitus appellatione cessante. Quod si forte man-

datum nostrum duxerint negligendum, per apostolica scripta uobis

mandamus atque precipimus, quatenus eos ad obediendum mandate

nostro, sublato appellationis obstaculo, compellatis, adbibita, si necesse

fuerit, censura ecclesiastice discipline. Quod si omnes bis exeqtien-

dis nequiueritis interesse, duo uestram ea nibilominus exequantur.

Datum Laterani VII^ idus nouembris, pontificatus nostri anno II.
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IV.

Provence mit Venaissin, Uzegois, Alais, Nemosez und Nizza.

Ton

Wilhelm Wiederhold.

Yorgelegt von F. Leo in der Sitzung vom 12. Januar 1907.

Bieser letzte Berictt liber die Ergebnisse nnseres ersteu
archivalischen Streifzuges in Frankreich soil die alteren Papst-
urkunden allgemeiner Benutzung zuganglich machen, die ich in
den DepartementalarcMyen von Nimes, Avignon, Draguignan, Mar-
seille, Nizza und Digne, den Communalbibliotheken von Nimes,
Avignon, Marseille, Aix, Carpentras und Arles, den Communal-
arehiven von Arles und Grasse, dem Kapitelarchiv in Nizza und
im Pfarrarchiv zu Saint-Gilles gefunden babe. Das Ddpartement
Gard mufite eigentlich im Zusammenhange mit dem Languedoc
behandelt werden, dann aber hatte ich den unter alien Umstanden
hierhergehorenden Fonds von Saint-Andrd in Avignon vorlauflg
bei Seite lassen miissen, und so habe ich meine Forschungen auch
auf Nimes ausgedehnt.

D^partement du Gard.

Chapitre episcopal de Nimes. Hadrian IV. J-L. 10221
Chartular s. XII (G. 133). i)

1) Die Copie von 1662 X[ 2 (in G. 881) stanmit aus dem Original, die s.
XVII (in G. 239 und BM. Comm. Ms. 176 Nr. 2 f, 21) aus dem Chartular. Ueber
die Gallia Christiana VI 433 und liistoire de Languedoc II P. c. 10 ,

ex bre-
viario" citierten Privilegien Sergius’ III. und Johannes’ XL babe ich nichts fest-
stellen komien.
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Ev^clie et chapitre d’Uzes. Calixt II. a. d. citiert in

Eugen ni. 1160 X 31. i) — Hadrian IV. 1158 I 18.
2)

Abbaye de Saint-Grilles. Inventar von 1683 X 8. Die

meisten der erbaltenen Originale nnd Einzelcopien sind im Pfarr-

archive in Saint-Grilles, das Cbartular s. XII in Paris (Bibl. Nat.

Ms. lat. 11018). — Urban H. J-L. 5540 Orig. Paris (Coll. Baluze

380 Nr. 6). J~L. 5677 Orig. nnd Transsnmpt von 1301 H 1.

— Pascbalis II. J-L. 6098 Orig. — Calixt 11. J-L. 6702 Copie

von 1669 XI 29. — J-L. 6703 Orig. Paris (Coll. Balnze 380 Nr.

13).^) — J-L. 6916 Orig. — Innocenz II. J-L. 7560 Orig. — 1132

in 13.^) — J-L. 7864 Copie von 1669 XI 26. — Eugen IH. 1153

Y 16/) _ Hadrian IV. 1156 Xn 11/) — J-L. 10351 Orig. —
J-L. 10354 Orig. ’^) — J-L. 10528 Orig. — Alexander ITT. J-L.

11488 Orig. - J-L. 11766 Orig. - J-L. 11827 Orig. -- J-L,

12477 Orig. — J-L. 12478 Orig. - J-L. 12586 Orig.') — J-L.

12717 Orig. — J-L. 12769 Orig. — J-L. 12969 Orig. — J-L.

13431 Orig. — J-L. 13432 Orig. — J-L. 13435 Orig. — J-L.

13451 Orig. — J-L. 14252 Orig. — Lucius III. J-L. 14829 Orig,

— Celestin HI. J-L. 17338 Orig. Paris (Coll. Baluze 380 Nr. 25).

Copie von 1679 VI 28.

1) Ed. NacliricMen der K. Gesellschaft der Wissenscliaften zu Gottingen

1900, Heft 3 p. 413 JSTr. 5 aus dem Yatikaniscken AreMv (Collectoriae 276).

2) Ed. ebenda p. 415 Nr. 6 ebendaher. Ygl. aucli Melanges de FMstoire

de Langaedoc s. XVII 11 p. 320 (Nimes Bibl. Comm. Ms. 202).

3) Transsumpt von Clemens IV. 1266 YII 6 Orig. in Saint-Gilles, Copie im

BepartementalarcMv
;
dazu Copie von 1679 VI 28 in Saint-Gilles.

4) „Le pape Innocent second par sa bulle dii 13 mars, indiction dixieme,

Pan mille cent trente deux et le troisieme de son pontificat confirma la mesme

donation du comte Raymond (wie in J-L. 6702) et susmit a Panatheme tons ceux

qui ozeront temerairement aler centre sa constitution^' (Mdmoire s. XVIII in

G. 1108).

5) „Le pape Eugene troisieme par sa bulle du 16 may, indiction premiere,

le mille cent cinquante trois et le neufiesme de son pontificat confirma la meme

donnation du comte Raymond et sousmit aux memes penes tons ceux qui ozeront

temerairement aler centre sa constitution" (Memoire s. XVIII in G. 1108). Bisher

war diese Urkunde nur bekannt aus der Dorsualnotiz auf dem Original von J-L.

13451. Vgi. Goiffon Bullaire de Saint-Gilles p. 93 und 104.

6) „Le pape Adrien quatrieme par sa bulle du onzieme decembre, indiction

cinquieme, Pan mille cent cinquante six et le troisieme de son pontificat confirma

la mesme donation du comte Raymond dans les mesmes termes et sous les mesmes

penes" (Memoire s. XVIII in G. 1108).

7) Copie von 1605 VII 20 in dem Registerband G. 896 f. 191', von 1605

VII 15 in H. 4. — Alexander III. J-L. * 13232 ist jetzt gedruckt (naefi dem Original

in Saint-Gilles) in Annales des Alpes VIII (1904) p. 91.
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Abbaye de Psalmodi. Neben den Originalen ist wicMig

das Chartular von 1683. — Stepban VII. J-L. 3B82 Copie s. X.

— Urban 11. J-L. B797 Grig. (s. Anbang). — Pascbalis II. 1115

IV 1 (s. Anbang). — G-elasins IT. 1118 XII 10 Palscbnng s. XII
(s. Anbang). — CaHxt 11 . J-L. 7016 a Grig. — J-L. 7016b Grig.

— J-L. 7016 c Cbartular. — Honorins II. J-L, 7199 (s. Anbang).

— Hadrian IV. (1166) X 4 Grig. (s. Anbang). -- Alexander III.

(1170—80) XI 20 Grig. (s. Anbang). — Clemens lU. 1189 II 28

Cbartular (s. Anbang). — Celestin III. 1191 VI 8 Grig. (s. An-
bang). *)

Abbaye de Saint-Andr6 de Yilleneuve-lez- Avignon.
Inventar von 1790 (H. 269). Lie Griginale sind alle verloren,

ebenso das Cbartular (wo f. 27 Urban II. J-L. 5661 stand). Unsere

Quelle sind jetzt die Manuscripte in Avignon Bibl. Comm. Nr. 2466

und 2765 und die Historia monasterii sancti Andreae Avinionensis

von 1774 in Paris (Bibl. Nat. Ms. lat. 12762, Copie s. XVm in

Avignon Bibl. Comm. Ms. 2401). — Gregor Y. J-L. 3898 Ms. 2466.

— Nicolaus n. 1069 IX 24 (s. Anbang). — Urban II. J-L. 6661

Ms. 2466. — Gelasius II. J-L. f 6667 (s. Anbang). — J-L, 6671 ®)

Copie von 1661 X 4 im Ms. 2765 f. 66, Copie von 1686 III 12 im
Departementalarcbiv, — 1118 XII 20 (s. Anbang). — InnocenzII.

1143 lY 15 (s. Anbang). — Eugen HI. 1147 (s. Anbang). —
Alexander III. 1178 VI 6 (s. Anbang).

Cbartreux de Villenenve-lez-Avignon. Lucius III.

J-L. 15141 Copie s. XVI. — Celestin III. J-L. 16914 Copie von
1443 V 21 und Copie s. XVI (aus Statuta ord. Cartb. f. 5). —
In dem Kalendarium von 1 657 (H, 328) f. 223 stehen nur Regesten
der bebannten Karthauserprivilegien.

Abbaye de Cendras. Hadrian IV. 1156 XII 10 Copie
von 1567 Vm 5 in der Communalbibliotbek (s. Anbang).

In G. 39 liegt aucb eine Copie von Innocenz II. J-L. 7710
fiir Saint-Pierre de Nant von 1724 I 10.

Ij Die Copie s. X in Paris (Bibl. Ifat. Coll. Baluzo 898 n. 2) ist von anderer,
allerdings ilhiiliclier Hand. Im Ms. 410 f. 92 der Commnnalbibliothek Copie s.

XVin aus dem Cbartular.

2) Clemens IV. 1266 XII 6 (Orig. in H. 109) citiert als Voriirkunden noch
jetzt verlorene Privilegien Innocenz’ IT. imd Lucius’ 11.

o) Die liier citierte Vorurkitnde Victors (II oder III) ist sonst nirgends cr-
wahnt, auch niclit von Polycarp de la Riviere, der in seinen Annales d’Avignon
(Carpentras Bibl. Comm. Ms. 515) sonst alle Privilegien vom Saint- Ancird erwabnt.
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Departement de Vaucluse.

Archeveclid d’Avignon. Inventar von 1709, Eepertorien

der Register „DiversorTim“ von 1719 HI 9 nnd 1758 X 24. Die

Originale sind vereinigt in dem 1711 angelegten „Cliartnlariuai HI"
(822—1681) nnd in dem „Bnllarinm“. Copien finden sicli in dem
„Anrenm Vidimus" von 1396 nnd in den Sammlangen der „Diver-

sornrn". — Alexander 11., Gregor VII., Urban II. nnd Paschalis II.

citiert in Calixt II. 1123 IV 4 (s. AnPang). — Hadrian IV. (1166)

IV 24 Orig. (s. Aniang). — 1156 IV 24 Orig. (s. Anbang). —
(1167-58) V 30 Orig. (s. Anbang). — Alexander IH. 1179 VI
22 Orig. (s. Anbang). ^)

Cbapitre metro politain d’Avignon. Inventare von

1688 nnd 1706 HI 5. Die Originale sind verloren, erbalten ist

nnr das Cbartnlar s. XII, der „Liber Sorgiae", mit einer Copie

s. XVH. Der „livre verd“ (vgl. Ms. 616 p. 687 in Carpentras

Bibl. Comm.) ist verloren. — Urban H. J-L. 6678 Cbartnlar. ’’) —
Baseballs II. 1103 IV 29 (s. Anbang). — J-L. 6287 Cbartnlar.

Ev6cb6 et cbapitre d’Apt. Das Cbartnlar s. XVIII
(Baris Bibl. Hat. Ms. lat. 17778 imd Lyon Bibl. Comm. Ms. 198)

bat keine Bapstnrknnden. Wir sind angewiesen lediglicb anf die

Sammlnngen von Grossy (Carpentras Bibl. Comm. Ms. 1654 nnd

1666) nnd EemerviUe Collectanea variorum diplomatnm ecclesiae

Aptensis s. XVH in Apt Bfarrarcbiv ®). — Baseballs II. J-L.

6370. — Hadrian IV. 1158 IV 16. '‘)

Ev^cbe de Carpentras. Inventar von 1636 (Avignon

Bibl. Comm. Ms. 3910).®) — Baseballs II. s. d. citiert in Calixt II.

1) Die Gallia Christiana I 812 citierte Urkimde Innoceiiz’ II. von 1142 Vil

10 steht in Polycarp de la Rivieres Annales d’Avignon I 687 (Carpentras Bibl.

Comm, Ms, 515), geliorfc aber zu Innocenz III.

2) Copie von 1559 X 20 in Privileges des Souvei’ains pontifes f. 27. Vgl.

auch Ms. 2399 f. 63 der Bibl. Comm. Den im Inventar von 1688 f. 412 citierten

Prozessus inter capituliim et priorem sanctae Martliae, mit einer Copie der Ur-

kimde Urbans II. babe ich nicht gefunden.

3) Die Copie dieser Collectanea in der Seminarbibliotbek zii Avignon (vgl,

Carpentras Bibl, Comm, Ms. 1670) babe icli niclit gesohen. Das Ms. 653 (539)

in Carpentras bietet nur Regesten, die Mss. 1778 nnd 1779 in Avignon nnr

Material zur Profangescliichte; das Biicb von 0. de Poli Cartulaire dMglise d’Apt

(Paris 1900) ist Avertlos. Vgl. aucb Boze Ilistoire de I’eglise d’Apt (Apt 1820)

nnd J. Terris Les eveqnes d’Apt, lenrs blasons et lenrs families (Avignon 1877).

4) Ed. Albanes-Cbevalier Gallia Cliristiana novissima, Apt p. 541 ans Re-

merville. Fragment aneb bei Granget Diocese d’Avignon I 356.

5) Inventar von 1716 in Carpentras Bibl. Comm. Ms. 563 (538) nnd ein

Repertorinm des verlorenen Livre ronge ebenda Ms. 1175 (1176) p. 117. Die bei

Lambert Catalogue (1862) ans dem Ms. 638 (jetzt 563) cf. 94 citierte Urkunde

Benedicts VIII. 1023 III 1 gebort zu einem Papste des vierzebnten Jabrbunderts.
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J-L. 6689 Orig. Caxpentras (Bibl. Comm. Ms. 537 f. 322).^)

ilvech.^ d’O range. Nur kiimmerliche Beste des Arcliivs

siud auf uns gekommen, die wichtigsten Notizen geben des J. L.

Prevost „Pontifices Aransicani* von 1705 (Avignon Bibl. Comm. Ms.

2407). — Pascbalis 11. J-L. 6329 Fragment eines Cbartulars s. XTT
(ebenda Ms. 1830). ®) — Pascbalis U. 1115. — Gelasius II. 1119 I

(14—18). “) — Calixt II. s. d. citiert in Iimocenz II. J-L. 7828

Prevost p. 93 (in cartis episcopi). Innocenz II. (1133—36) XI 10

(s. Anbang).

]6v§c1i 4 de Vaison. Pascbalis II. J-L. 6194.*)

Saint-Ensebe d’Apt. Die Origmale alle verloren; so sind

wir angewiesen auf die Mannscripte Grossys und Remervilles (vgl.

oben unter Evgob5), die Copien im Fonds von Saint-Gilles in Nimes,

das Ms. Bullae et documenta s. XVII in Avignon Bibl. Comm.
Ms. 2813 und das Ms. 1653 und 1670 in Carpentras Bibl. Comm,
— Urban II. s. d. citiert in J-L. 9903. — Engen III. J-L. 9723.®)

— Anastasius IV. J-L. 9903 (s. Anbang). — Alexander III. 1174

VII 23 (s. Anbang). — J-L. 12652.
«)
— Lucius III. 1183 V 18

(s, Anbang).

CbartreuxdeBonpas. Die Originale sind verloren, etlicbe

altere Copien sind in Marseille, Fonds Ordre de Malte. — Alex-

ander m. (1163—64) X 31.’) — Lucius III. s. d. citiert in Ole-

1) Copien s. XVIII in Carpentras Bibl. Comm. Ms. 547 (530) p. 580 und
Ms. 1205 (1206) f. 276.

2) Copien s. XVIII in Avignon Bibl. Comm. Ms. 1834 f. 3 und 2407 p. 97.

S) (Berengarius episcopus) „a summo pontifice Gelasio secundo precilms

impetrat bnlla Lngduno data anno M“. C“. XVIIP canonicornm suorum regulam et

statute (in archivio capituli)", was aucli schon Pascbalis II. gotan habc ,,1116

bulla Laterani data (in archivio capituli).“ Prevost p. 82, — I)as Buch von
J. Bastet Essai historique sur les dvdques d’Orauge (Orange 1837) ist wertlos.

4) Copien in Rom Bibl. Barberina Ms. XXX, 145 Nr. 1 (von 1663) und im
Ms. Peiresc LXXV, 1 f. 302 (Carpentras Bibl. Comm. Ms. 1859).

5) Ed. Nachrichten 1902, Heft 4, p. 624 Nr. 9 aus Reg. Vat.

6) Ein Original im Fonds von Saint-Victor iifMarseille, aber aueh im Archiv
von Saiut-Eusbbe war ein Original (vgl. Gallia Christiana I 812 und 379 und P.

J. Haitze Prelature de Provence f. 123 (Marseille Bibl. Comm. Ms. 1495 (F. b. 1).

7) „Anno millesimo centesimo sexagesimo quarto ad protectionem coenobii

Bonipassus Alexander papa tertius has dirigit litteras Raimundo comiti Tolosano
sine sanoti Egidii contra Gaufridum Auenionensem episcopum, graues eidem sacro
edi molestias inferentem: Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto lilio

uobili uiro Raimundo comiti sancti Egidii salutem etc. Bat. Seuonis 11" kal. no-

uembxis" (Eegest von Polycarp de la Rivieres Hand in II. 5 und in seinen An-
nales d’Avignon f. 706 (Carpentras Bibl. Comm. Ms. 615). — Dazu entbalt der
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mens III. 1189 V 31 (s. Anhang). — Gelestin HI. 1197 VI 9 (s.

Anhang).

Benedictines de Saint-Laurent d’Avignon. Die Ori-

ginale sind verloren, einzige Quelle dalier die Collectio chartarum

s. XVIII (Avignon Bibl. Comm. Ms. 2399) und der Becueil de

chartes sur Avignon s. XVIH (ebenda Ms. 2466). — Alexander III.

(1166—79) IV 28 (s. Anliang). — J-L. 13418 (s. Anhang). — Urban
III. 1186 VI 29 (s. Anbang). — (1186-87) VI 19 (s. Anbang). —
(1186—87) VI 29 (s. Anbang).

Fur das Kloster Saint-Veran citiert das Inventar der

Serie H. s. XIX, t. II p. 117 „une bulie du pape dat^e de Ve-

rone 3 des calendes de iuillet 1186 approuva toutes les donations

faites au monastere de Saint-Veran, aber icb vermute, dab diese

Urkunde mit Urban III. 1186 VI 29 fiir Saint-Laurent identiscb

ist. Von Urban III. J-L. 15495 fiir Saint-Lazaire ist eine

Copie s. XIII im Vatikaniscben Arcbiv.

Departement du Var.

Eglise coliegiale d’Aups (Cbapitre de Valmoissine). Nacb

Disdier Description du diocese de Fr6jus (Bulletin de la society

d’bistoire de Draguignan VIII, 1870) p. 208 sollen Johann XIX.

1026 und Anastasius IV. 1153 dieser Kircbe Privilegien gegeben

und ibre Statuten bestatigt baben (vgl. aucb Boucbe Cborograpbie

de la Provence I 267 und II 255 und Bulletin de la soci4t6 de

Draguignan XIX (1892) p. 435). Offenbar sind das aUes Irrtiimer.

Eglise coll4giale de Barjols. Die Originale sind ver-

loren, ein Cbartular s. XV ist in Paris (Bibl. Nat. Ms. lat. 4191,

Copie s. XVIII ebenda Coll. Baluze 66). — Alexander II. J-L.

4712 in den Cbartularen des Erzbistums Arles ’). — Pascbalis II.

1110 II 24.*) — Calixt II. (1121—24) IV 1.®) — Innocenz II.

J-L. 7711 (s. Anbang). — Eugen III. J-L. 8828. — Lucius III.

J-L. 16043 (s. Anbang).

Foads ein Transsumpt von 1285 VI 30 (Orig. und zwei Copien s. XVII) mit

Gelestin III. 1192 VII 9 (ed. Nachrichten 1904, Heft 6 p. 616 Nr. 2) und J-L.

16916 (vgl. Albanes-Chevalier Gallia Cln'istiana novissima, Marseille p. 190). Das

Ms. Notes sur Bonpas in Avignon Bibl. Comm. Ms. 1642 entbalt nur Citate.

1) Daber stammt aucb die Coi^ie von 1758 VII 20 im Ms. lat. 9237 Paris

Bibl. Nat. (Moderne Copie im Departementalarcbiv).

2) Ed. Nacbricbten 1900, Heft 2 p. 155 Nr. 10 aus Copie von 1358 XI 22

im Vatikaniscben Arcbiv.

8) Ed. ebenda p. 160 Nr. 13 ebendaber.
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Eglise coll^giale de Pigiians. luventar von 1666. —
G-elasins II. 1118. — Innocenz II. 1143 IV 16 Orig. (s. Anhang).
— Eugen III. 1163 IV 7 Orig.^) — Alexander III. 1174 V 25
(s. Ardiang).®) — Lucius III. 1186.“*) — Clemen.s III. 1188 XI 3. '>)

Abbaye du Thoronet. Celestin III. 1193 IV 24 Copie
s. XVII. «)

Cbar treuse de Montrieux. Eugen III. (1146) XII Copie
von 1778 in 1.’) — Alexander HI. 1165 VIII 2 Copie s. XIII
(s. Anbang). — (1166) Vni 2 Copie s. XIII (s. Anbang). — Lucius
III. s. d. — Celestin III. s. d. — Dazu die KartbSuserprivi-
legien Lucius III. J-L. 15141 und Celestin in. J-L. 16914 in

Copien und Celestin III. J-L. 16916 in Copie von 1272 V 24.

Chartreuse de la Verne. Herr Xotar Arene in Pignans
besaS 1898 nocb Eragmente eines Pergamentcbartulars, das vordem
aucb eine Abscbrift von Celestin HI. J-L. 16914 entbalten batte.

Abbaye de La Celle. Das Arcbiv ist in der Communal-
bibliothek zu Aix-en-Provence (Ms. Roux-Alpb(5ran, die Originale
in Nr. XV

,
ein Inventar von 1686 X 1 in Nr. XXIII). “} —

Alexander III. (1160—76) VI 17 Orig. (s. Anbang).

1) Gitiert (Bonne) Le ctilte de Marie inangurd par Ics saints disciples du
SauTeur a Pignans-en-Provence (Paris 1802) p. 12 und p. 113, wo er sagt

:
(la

hulle) „flgure la premiere dans le cartulaire du chapitre«. Trotz der liebens-
wilrdigen Dnterstutzuug des Herrn hfotars Arene in Pignans liabo ich niebt einmni
feststellen kiinnen, ob Borme iiberhaupt damit sagou will, daO er ein Ohartular
der Kii’clio gesehen liabc.

2) Ed. Le cuite de Marie p. 115 imcl franzosische Uebersetzmig im Bulletin
de la societd d’histoire de Bragiiignan XIX (1892) p. 481. Die im Inventar von
1666 citierte Copie ist verloren.

3) Le ciilte de Marie p. 12 citiert zu 1181.

4) Citiert Le cixlte de Marie p. 12.

5) Ed. Le cuite de Marie p, 124 aus eiiier jetzt iiicht aufzufindeuden Copie,
6) Celestinus episcopus seruus seruornm Dei. Venerabilibiis fratribus Aqueusi

et Arelatensi archiepiscopis et eorum suffraganeis salutem et apostolicam bene-
dietionem. Audiuimus et audientes uehementi sumns admiratione commoti,
quod cum fratres Siliiacane (folgt das bekannte Zehntonprivileg). Dat. Laterani
Yin» kal. maii pontificatus nostri anno tertio.

7) Ed. Lecouteulx III.

8) „Carta manclamenti facti per Lucium papam Arelatensi Aqueusi arclii-
episcopis et Massiiiensi et Tbolonensi episcopis, quod nos defendant et iusticiam
exibeant et nostros pro[fessos] fii[gitmos] redire compellant, et est bullata medi-
ante filo canabi (Liber de cartis Montisrivi s. XIII f. l).

9) „ Carta mandamenti facti per papain Celestinum Arelatensi Aqiiensi arebi-
episcojns et Massiiiensi et Tbolonensi episcopis, quod nos et nostra defendant
et msticiam exibeant, et est bullata mediante canabo" (ebenda f. 1).

10)

Gregor \1L J-L. 5134 Copie von 1627 II 1 (aus dem Liber bullarum
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Departement des Bouches-dii-RlioiLe.

Arcliev^clie d’Aix, Paschalis II, J-L. 5904 im Evangeliar

s. XII in Aix Bibl. Comm. Ms. 1042 (7).^)

Archevecli^ d’Arles. Die wicbtigsten Inrentare sind das

Repertoire general von 1713 I 14, das Inventar s. XV signiert A
(spater E), das Inventar von 1669 X 5 und das mit M signierte

Inventar s. XVII. — Die Originale sind vereinigt in dem 1713

auf BefeM des Erzbischofs Jacques de Jansoii de Forbin angelegten

„Liber anrens^^ Die Cbartiilare sind: Livre janne s. XVII (A),

Livre antograpbe s. XIII (B), Livre noir oder antbentiqne s. XIII
(C), Livre verd s. XIII (F) und Livre rouge s. XIII (Gr). Ein

grand livre blanc“ ist verloren wie anch. ein „liber nonus“ oder

„nonus“.^) — Anastasius IV. J-L. 9790 Orig. — Hadrian IV. J-L.

10041 Orig. Paris (Bibl. Nat. Coll. Balnze 380 Nr. 16). — J-L.

10524.
") — (1157—59) V 28 (s. Anhang). — Alexander III. (1166)

IX 11 (s. Anhang). - (1168-69) VII 13.“) — (1173—76) VII
13.^) - (1178-79) IV 7.

')
- Urban III. (1186) X 27 (s. Anbang).

— (1186) XI 27 (s. Anliang). — J-L. 15704 Orig. Paris (Coll.

Balnze 380 Nr. 21 Bibl. Nat.). — J-L. 15705 Orig. — J-L. 15711

Orig. s) — J-L. 15712 Orig. — Clemens III. 1188 VII 13 (s. An-

bang). — 1188 X 9 (s. Anbang). — J-L. 16430 Orig. — Celestin

III. 1191 XI 5.*^^) — J-L. 16753. — 1191 XI 6.^0 - l^l XI

sancti Yictoris f. 27) und Innocenz II. J-L, 7718 Copie s. XYTI. Copien von

Urkucden fiir La Celle sind auch in Marseille Arch, Dep. J (Fonds Nicolai Nr.

25 and 41), ein Inventar s. XYII in Carpentras Bibl. Comm. Ms. 1861 (Peiresc

LXXYI f. 360).

1) Ygl. E. Marbot Histoire de Notre^Dame de la Seds dAix (Aix 1904)

p. 339.

2) Er entbielt namentlich viele Stauferurlmnden
,
wie die Angaben in Car-

pentras Bibl. Comm. Ms. 1845 (Peiresc LXYIII, 2) f. 394 und 1856 (Peiresc

LXXIY, 1) f. 18911. beweisen. Ygl. auch Bonnemant Ms. 163 f. 135 Arles Bibl. Comm.

3) Dieses Chartular war nach den Angaben bei Charles Gaignon Eecueil du

triomphe de la saincte dglise d’Arles Ms. von 1648 f. 45' (Arles Archives Communales

Ms. Megel ein Band von mindestens 345 Blattern. Ein mit D bezeichneter jetzt

verlorener „Liber homagiorum“ wird erwabnt im Inventar von 1669 p. 803. Yon

dem jjlivre noir“ ist eine Copie in Avignon (Bibl. Comm. Ms. 3908). —
4) Wenn in der Zusammenstellung keine Ueberlieferung angegeben ist, so

steht die Urkunde in den Cliartularen.

5) Ed. Alban es Gallia Christiana novissima, Arles (Yalence 1901) p. 1239.

6) Ed. ebenda p. 1239.

7) Ed. Alban^s p. 246.

8) Ed. Albanes p. 257.

9) Ed. Albanes p. 265.

10)

Ed. Albanes p. 266.
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6/) _ 1191 XI 6 (s. Anhang). — J-L. 16754 Orig. Paris (Coll.

Baluze 380 Nr. 23). — J-L. 1675B Orig. — 1191 XI 6 (s. Anhang).

— Ji. 16757 Orig. 2) — 1193 IV 22 — 1194 V 9.^) — J-L,

17097 Orig.^) — J-L, 17098 Orig.^) — J-L. 17099 Orig.’) — 1194

y 10 .

8
)
„ j.L. 17505 Orig.®)

EvScli^de Marseille. Die Originale sind verloren; die

Urkunden stehen nur noch im ^Livre yerd" s. XIII nnd im „Livre

jaime^^ des Capitels, ebenfalls s. XIII. — Innocenz IL 1141 V 18. ^^)

— Eugea III. 1148 lY 16 Copie yon 1559 III 4 (aiis Copie yon

1393 X 8).^^) Anastasias IV, I-L. 9792 Copie yon 1259 XII 9

im Ponds Chapitre de Marseille.

Chapitre m4tr opolitain d^Aix. Inyentar yon 1712. —
Alexander III. 1175 VI 24 Orig.'^) — Urban III. 1186 X 28

Orig.i^) - Celestin III. 1191 IV 25 (s. AnLang). — 1191 V 18

Orig.

Chapitre metropolit ain d’Arles. Inyentare yon 1566

nnd 1769. Die Originale sind yerloren, die Urknnden nnr iiber-

liefert im jjLiber antbenticns" s. XII nnd in den Cbartnlaren im

Ponds Arobey^cb4 d’Arles. — Johann XIII. J-L, *1*3748. — Engen

1) Ed. Blaucard Les chartes de Saint-Gervais-lez-Fos (Marseille 1878) p. 29.

2) Ed. Albanes p. 267.

3) Ed. Albanes p. 269.

4) Ed. Albanes p. 270.

5) Ed. Delaville Gartulaire gdn^ral I 609 Nr. 691.

6) Celestinns episcopus serniis seruornm Dei. yenerabili fratri Y(mberto)

Arelatensi archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Mirari cogimiir

(wie J-L. 17097). Dat. Kome apud sanctum Petrum VII
|

idus maii pontificatus

nostri anno quarto (Littera clausa mit Bullo).

7) Ed. Albanes p. 271.

8) Ed. Albanes p. 1242.

9) Ed. Blancard Les chartes de Saint-Gervais-lez-Eos p. 29. — Ueber die

Ueberlieferung der altesten Papstbriefe fiir Arles vgl die Einleitung zu Gundlach
Der Streit der Bistiimer und Vienne urn den Primatus Galliarum (Hannover 1890).

Diese Briefe steben auch alle in den Chartularen in Marseille.

10) Ed. Albanes Gallia Christiana novissima, Marseille (Valence 1899) p. 67.

11) Ed. ebenda p. 68.

12) Ed. Albanes Gallia Christiana novissima (Montb^liard 1899) p. 13.

13) Ed. ebenda p. 17.

14) Ed. ebenda p. 19. J-L. 8470 setzt^ die Urkunde falscblich zu Celestin IL
Sie steht auch imBegister „Pergamenorum“ s. XIV f. 20' und im Eegister „Pedis“
von 1279 f. 27' (B. 2 und JB. 143) beide Male ohne das Eschatokoll, — Eine
Copie des Inventars von 1711 ist in Aix Bibl. Comm. Ms. 1017 (276) und ein

Inventar s. XV ebenda Ms. 1043 (273).
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III. 1147 V 11.^) — Urban III (1186-86) XII — Celestin

III. J-L. 17094 (s. Anliang). — 1194 V 11 (s. Anbang). — 1194

V 25 % - 1194 XI 18 (s. Anliang).

Chapitre cathedral de Marseille. Neben den Origi-

nalen das Chartnlar „Livre janne" s. XIII. — Alexander III.

(1159—77) XII 28 Orig. (s. Anbang). — Lncins III. 1182 VI 6

ChartnlarA) — (1184) V 12 Orig.") — Celestin III. 1194 III 4

(s. Anbang). — 1194 XI 16 (s. Anbang).

Abbaye Saint-Victor de Marseille. Inventar von

1680. Neben den Originalen das Cbartnlarinm magnum s. XIII,

Cbartnlarinm parvnm s. XIII, Liber bnUarnm s. XIV") nnd die

Sammlnngen Lefonrniers s. XVIII. — Agapit II. J-L. 3656 Copie

s. XI. — Johann XVIII. J-L. 3963 Transsnmpt Mcolans’ IV von

1289 II 9 Orig. ^) — Benedict IX. J-L. I p. 621 Falscbnng s. XI
nnd Copie s. XIV. «)

- Leo IX. J-L. 4236 Orig. — Nicolaus H.

J-L. 4421 Copie s, XI. — Gregor VII. J-L. 6134 zwei Originale. ^)

- J-L. 6211 Orig. — J-L. 6212. — J~L. 6213 Orig. (s. Anbang).^")

— J-L. 5214 Orig. - J-L. 6216 Orig.

_

Urban II. J-L. 6392

Transsnmpt s. XIII. ^^) — J-L, 5560 Copie s. XII, ^^) —• J-L. 6676

1) Erzbiscliof Eaimund „bulla XI maii (1147) mandatum accipit restaurandi

regularis ordinis inter canonicos Arelatenses“ (Acta sanctae ecclesiae Arelatensis

a domino de Sabatier von 1735 p. 95 Arles BibL Comm. Ms. 127).

2) Ed. Albanes Gallia Christiana novissima, Arles p. 1241 nach einer Ab-

scbrift Bonnemants aiis „Yol, 2 des Liasses diverses f. 560‘‘. Icli babe den ersten

und den dritten Band dieser „Liasses diverses “ im Fonds Chapitre d’Arles gefunden,

der zweite aber scheint verloren zu sein. Eine Copie s. XYII im Fonds Yeran

in Arles Arch. Comm, stammt ubrigens aus dem Original

3) Ed. Albanes p. 1052.

4) Ed. Albanbs Gallia Christiana novissima, Marseille p. 697.

5) Ed. ebenda p. 92.

6) Ygl. Neues Archiv IX p. 240.

7) Ygl Kachrichten 1902, Heft 4 p. 417. Wenn keine Ueberlieferung ange-

geben ist, steckt die Urkunde nur in den Chartularen.

8) Auch bei Mery et Guindon Histoire analytique et chronologique des actes

de la municipalite de Marseille 1 172 und Faidon Monuments inedits sur Fapostolat

de Sainte-Marie-Madeleine II 629. Ygl Bulletin du comite des travaux historiques

et philologiques (1893) p. 101.

9) Ygl Nachrichten 1904, Heft 5 p. 467, wozii ich hier noch bemerke, daS

die Minuskelausfertigung einige Formeln mehr als die Ausfertigung in Cursive

enthalt. Warum man den Monchen von Saint-Yictor zwei verschiedene Ausferti-

gungen gab, das ware noch festzustellen.

10) Originalitat nicht ganz sicher.

11) Dazu Transsnmpt Mcolans’ lY. von 1289 II 9 in zwei Originalen und

Transsnmpt von 1263 YII 25 in Orig. und Oopie s. XIIL

12) Dazn Copie von 1276 lY 28 nnd Transsnmpt Mcolaus’ lY. von 1289 II 9

in zwei Originalen.
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Notitia s. XI. — J-L. 5663 Notitia s. XI (s. Anhang). — Paschalis

II. J-L. 6363 Orig. — Gelasius II. J-L. 6672. - Calixt II. J-L.

6707. — J-L. 6818. — J-L. 6819. — J-L. 6820. — J-L. 6846

Orig., Origmalnaclibildxmg and Gopie s. XII. — J-L. 7063. — J-L.

7120. — Iimocenz II. J-L. 7433. — (1136) VI 16 Orig. i) — J-L.

7718 Orig. (und Copie s. XVI in B. 278). — J-L. 7998 Orig. —
Lucks II. J-L. 8668.

")
- Eugeii III. J-L. 8780 Orig. — J-L.

9336. — J-L. 9393 Orig.®) — J-L. 9394 Orig. (s. Anbang). —
Anastasias IV. J-L. 9782. - J-L. 9881. - J-L. 9882. — J-L. 9883.

— J-L. 9884*). - J-L. 9885. — J-L. 9886.*) — J-L. 9887. — Hadrian
IV. (1187) VI 10.®) ~ J-L. 10293. - J-L. 10294 Orig. (s. Anbang). -
J-L. 10365. — J-L. 10366. - Alexander III. J-L. 10688. — J-L.

10737. — (1164) IV 30 Orig. (s. Anbang). — J-L. 11197. — (1166) XI
11 (s. Anbang). — J-L. 11600. — J-L. 11601 Orig. — (1169) III 17.®)

— (1169)11117 Orig. (s. Anbang). — J-L. 11611 Orig.'^) — (1170)
V 20 Orig. (s. Anbang). — J-L. 11797 Orig. — (1170) VI 12.®)

— J-L. 12235 Orig. — J-L. 12548. — (1160—76) VI 27.®) —
J-L. 12691. — (1166-76) VII 6.«) — (1160-76) VII 6 (s. Anbang).

1) Ed. Du Eonr Eevue historiiiue de Provence I (Aix 1890) p. 272. Die
Vorurkunde Honorius’ II. ist verloren.

2) Lucius II. J-L. 8550 nnd J-L. * 8698 sind verloren.

3) Im Inventar von 1680 f. 542 aus dem Original mit IIII kal. iunii citiert.

4) Die Vorurkunde Eugens III. ist verloren.

5} Ed. NacLrichten 1902, Heft 4 p. 460 Nr. 5 aus den Vatikaniscken Be-
gistern.

6) „Le pape Alexandi’e troysieme inande aiix clianoines d’Agde de rendre
au monastere Saint - Victor certaines possessions gu’ils ocupoint du monastere
Saint-Andre d’Agde. Datum Beneuenti XVP kal. aprilis, avec le seel en plomb^^
(Inventar von 1580 f. 544).

7) Das Incipit lautet: Quia disponente Domino.

8) Dd. Nachricliten 1902, Heft 4 p. 461 Nr. 7 aus den Vatikaniscken Re-
gistern.

9) „Le pape Alexandre troysieme expedia aultre bulle au dit monastere
touchant la dite eglise Saint-Andrd d’Agde dependant du diet monastbre. Datum
Anagnie V kal. iulii, avec le seel en plomb" (Inventar von 1580 f. 644' mit Yer-
weis auf Liber bullarum f. 2', da das Original schleckt erbalten sei. Dort steht
aber J-L. 12591).

10)

„Le pape Alexandre ti-oysieme comet aux evesques de Bruges et Abu-
len(si) se transporter au monastere Saint-Servant assiz en la diocese de Tkolede
en Espagne, lequel monastere avoit este usurpe par I’arcbevesque du diet Tkolede
et si aus diets evesques aparait que du temps que le diet monastere estoit k
lobeyssanoe de celuy de Marseille fut enmeilleur estat etordre, que de ce temps
ne kssent faulte de le remectre au monastere Saint-Victor aucquei apertenoit de
lancienete. Datum Anagnie H non. iuUii, avec le seel en plomb pendant" (In-
ventar von 1580 f. 644. Die Bisekofe sind die von Burgos und Avila).
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— J-L. 12606 Orig. — (1160—73) YIII 13 (s. Anhang). — (1160—76)

IX 6 Cop. s. xn (s. AnhaBg). — J-L. 12652 Orig. — (1177) YIL 20

Orig. (s. Anhang). — J-L. 12991 Orig.^) — J-L. 13676. — Lucius

III. J-L. 14763. — J-L. 14764. — J-L. 14765. — J-L. 15014 Orig.

(s. Anhang). - Urban HI. J-L. 15693 Orig. ~ Clemens TIL J-L.

16293 Copie von 1286 XII 1 und Copie s. XV. — J-L. 16306. —
1188 VII 6-). — J-L. 16312. — J-L. 16346. — J-L. 16383 Orig.

— J-L. 16478®). — Celestinlll. 1192 VI 3 Orig. (s. Anhang). —
J-L. 17267. — 1196 Vin 3 (s. Anhang).

Abbaye de Montmaiour. Inventare von 1603 XI 18, von

1604, von 1738—1742. „Inventaire rouge“ s. XVIII und Inventar

s. XVIII. AuBer den Originalen ist noch vorhanden das kleine

„Cartulaire de Correns‘‘ s. XII und die Historia monasterii sancti

Petri Montismaioris auctore Claudio Chantelou s. XVIII (Paris Bibl.

Nat. Ms. lat. 13916, davon Copien in Marseille Arch. Dep., Arles

Bibl. Comm. Ms. 162 und 164, Aix Bibl. Arbaud, Aix Bibl. Comm.
Ms. 654 (329) von 1757). Copien von Urkunden auch im Ms. lat.

12762 Paris Bibl. Nat. — Leo VIII. J-L. 3702 Copien s. X,

XI und Xin. — Grregor V. J-L. 3886 Copien s. X, XIII und

XV'). — Sergius IV. J-L. f 3968®). — J-L. f 3969 Copien s. XI
und XV®). — J-L. 3978’). — Nicolaus II. J-L. 4464. — Urban II.

1) ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei, Dilectis filiis Petro Mas si-

liensi abbati eiusque fratribus salutem
|

et apostolicam benedictionem. Etsi uni-

uersis (bestatigt J-L. 10293). Dat. Lat. id. martii (B. dep.).

2) „Le pape Clement troysieme par sa bnlle diet que d’aultant d’anciene

coiistume observee quand les corps mortz qui avoint eslen sa sepulture au mo-

nastere Saint -Victor y estoint portes les ebanoines de I’eglise majeure et clercz

les acompagnoint et despuis se divertissans les diets ebanoines de tels acompaigne-

ment funebre volans soubz ce pretexte de dhertir telles acoustumees sepultures

pour a quoy obvier, mande a Fabbe et religieux du diet Saint-Victor et par pri-

villeige leur permect que apres que par eulx les diets ebanoines seront admonnestez

et que malicieusement aixs diets obseques ne vouldront veiiir ne s’y trouver, iceulx abbe

et religieulx ou aulcungz de leur college non obstant tout apellation ou contradiction

puisse et luy soit loisible de faire porter les diets corps mortz de ceulx, qui seront

laisses adnoues de leurs maisons au diet monastere. Donnee aLatran secundo nonas

iullii Fan premier de son pontificat, avecle seel en plumb" (Inventar von 1580 f. 646).

3) Das Incipit lautet Quociens a sede apostolica.

4) Vgl. Marin de Carranrais L’abbaye de Montmajour p. 150.

5) Ed. Du Rour Revue Mstorique de Provence II (Aix 1891) p. 101. — Aueb.

im Ms. s. XV Lyon Bibl. Comm. Ms. 784 f. 3. Der SebluB im Cartulaire de

Correns p. 1. — In der Zusammenstellung gilt fiir alle Stiicke auBer Calixt II.

1122 V 20: ilberliefert bei Cbantelou,

6) Ein Vidimus von 1365 VIII 5 und eins von 1436 11 19 ist verloren.

7) Ed. Du Rour p. 124. — Aueb im Ms. 784 f. 2' s. XV Lyon Bibl. Comm.

JDer Druck Gallia Christiana I Instr. 63 ist unvollstandig.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliteii, PMlolog.-hist. Xlasse. 1907. Beiheft. 4
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J-L. 6664 Orig. — Paschalis II. J-L. 6893. — J-L. 6402 Orig.

Arles Arch. Comm.^) — J-L. 6443. — 1099—1118*). — Grelasius II.

J-L. 6675. — Calixt II. 1122 V 20 (s. Anhang). - J-L. 6684. —
J-L. 7067. — J-L. 7068. — J-L. 7060 »). — Imiocenz H. J-L.

7424*). — J-L. 7436 Cart, de Correns p. 168. — Eugen III. J-L.

9566 Orig.®) - Alexander IH. (1173-76) YH 6 ®). — Lucius m.
J-L. 15095 Orig. ’) - Celestinlll. J-L. 16904 Copie von 1687 X 28

«).

— J-L. 17101.

Abbaye de Silvacane®). Alexander III. 1162 YII 2 Orig.

(s. Anhang). Vgl. oben p. 44 Anm. 6.

Abbaye Saint-Cdsaire d’Arles. Inventare von 1666j

s. XYII, 1682 und 1729—31.— Eugen HI. 1147 Y 10 “). — Alexander

in. vor 1166 IX 11 Minute (s. Anhang).

Abbaye Saint-S auveur de Marseille. Alexander TIT .

J-L. 12699 Copie von 1660 YI 26.

Der Eonds vonSaint-Grervais-lez-Fos ist jetzt ganz
zerstreut. — Paschalis II. J-L. 6267 Orig. Paris (s. Anhang). —
Innocenz II. J-L. 7423 Orig. Paris (Bibl. Nat. Ms. lat. 16992)*').

Der Eonds Ordre deMalte ist von Delaville le Poulx fur

sein Cartulaire g^n^ral de 1’ordre des fiospitaliers de Saint-Jean de
Jerusalem (Paris 1894) nach alien Pichtungen ausgebeutet worden.
Einige von ihm iibersehene oder nur citierte tTrkunden gebe ich

im Anhang'*).

1) Ed. Du Koar p. 242 aus Chantelou. Das Orig. hat XV kal. nouembris.

2) Ed. Albanes Arles p. 194.

3) Auch in dem Recueil Arles s. XVIII Aix Bibl. Comm. Ms. 775.

4) Ed. Gallia Christiana I 143, Du Eour p. 240.

5) Ed. Du Eour p. 249 aus dem Original.

6) Ed. Du Eour p. 266. — Anch im Ms. 2899 f. 101 Avignon Bibl. Comm.
7) Ed. Du Eour p, 258 aus dem Original.

8) Ed. Du Eour p. 269. — Das Citat einer Urkunde Benedicts VIL fur
Montmaiour bei Boyer Histoire de Vaison p. 75 beruht wohl anf Irrtum. Zu be-
merken ist noch, dafi sich von J-L. 9566, J-L. 16095 und J-L. 16904 Copien von
1648 I 3 im Fonds Archevechd d’Aix befinden (Liasse 221).

9) Das Buch Histoire de Pabbaye cistercienne de Silvacane-en-Provence
d’aprbs les documents recueillis par le E. P. Bernard d’Hyferes, compldtds et mis
k jour par le Vicomte d’Estienne de Saint-Jean (Aix 1891) ist vertlos.

10) Erzbischof Eaimund von Arles „bullam pontificiam suscepit ab Eugenio
HI. 10 mail anno 1147, ut moniales abbatie sancti Cesarii per ciuitatem discur-
lentes reformaret illegue archiepiscopo iuxta institutum beati Cesarii reuerentiam
et obedientiam impenderent" (Acta ecclesiae Arelatensis a domino de Sabatier v. 1735
p. 95 Arles Bibl. Comm. Ms. 127.) Vgl. auch das Ms. 839 (817) in Aix Bibl, Comm.).

11) Ed. Bruel Eecueil des chartes de Cluny V Nr. 404.

12) Im Communalarchiv zu Arles (Fonds Veran) befinden sich Alexander IIL
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Ordre du Temple. Innocenz 11. (1138—43) Y 1 Orig. (s.

Anhang). — Hadrian lY. (1166) lY 1 Orig. ^) — (1167—69) I 1

Orig. (s. Anhang). — Alexander III. (1162) Y 2 Orig. ^). — (1162)

Y 2 Orig. 3) — (1166) YIII 3 Orig.^) ~~ (1168-69) YI 26 Orig.

(s. Anhang). — (1168—69),YII 26 Orig.^) — (1170) YI 10 Orig.^) —
(1171—72) II 1 Orig. ^) — (1171—72) lY 28 Orig. (s. Anhang). —
(1160—76) IY21 Orig.«) — (1160—76) YII2bJ) — (1179)11118

Orig. (s. Anhang). — (1170—80) XI 8 Orig. ^^) — (1170—80) XII 21

(1166—79) Y 15 Orig. Delaville I 246 Xr. 356), (1166—79) YI 1 Orig. (Delaville

I 248 Xr. 360), — (1166—78) YII 15 Orig. (Quam amabilis Deo. Dat. Lateran

id. maii. B. dep.), — Lucius m. (1185) I 12 Orig. (ed. Du Hour Revue Mstorig^ue

de Provence I (1890) p. 321), — (1185) I 20 Orig. (Delaville I 474 Xr. 734) und

Lucius III. (1185) I 21 Orig. (Delaville I 475 Xr. 736). — Der Fonds in Mar-

seille entlialt noch Pascbalis II. J-L. 5948 Xachzeichnung s. XU und Eugen III.

J-L. 8915 in Transsumpt Alexanders lY. von 1256 X 3. Die Statute de Malte

s. XYI in Carpentras Bibl. Comm. Ms. 182 (184) entsprecben dem Bullarium

sextum (Ms. 1227) in Malta. Die bandscbriftlicbe Gescbicbte des Jobanniter-

ordens von dessen GroBmeister Raybaud von 1766 (Aix Bibl, Comm. Ms. 858),

wo II p. 15 Pasclialis II. (1113) II 15 (Delaville I 30 Xr. 31) aus Archives du

prieurd de Toulouse copiert ist, publiciert jetzt der Herr Abb^ Xicolas, Cure-

doyen von Saint-Gilles,

1) Quantum sacra templi (wie J-L. 10415a). Dat. Beneuenti kal. aprilis (B.

dep.). Ygl. Prutz Entwicklung und Untergang des Tempelberrenordens (Berlin

1888) p. 260 Xr. 7.

2) Quantum sacra templi (wie Hadrian lY. (1156) lY 1). Dat. apud Mon-

tempessulan. YI non. maii (B. dep.). Ygl. Prutz Entwicklung p. 260 Xr. 11.

3) Sicut sacra euangeiii (wie Hadrian lY. (1157—59) I 1). Dat. apud Mon-

tempessulan. YI non. maii (B. dep.).

4) Sicut sacra euangeiii (wie Hadrian lY. (1157—59) I 1). Dat. apud Mon-

tempess. HI non. aug. (B. dep.).

5) Sicut sacra euangeiii (wie Hadrian lY. (1157—59) I 1). Dat, Beneuent.

YII kal. aug. (B dep.).

6) Gum nobis ex regimine (wie Prutz Entwicklung p. 260 Xr. 15). Dat. Ye-

ruli nn id. iunii (B. dep.).

7) Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabilibus fratribus arcbi-

episcopis episcopis et dilectis
\

filiis abbatibus arcbipresbiteris prioribus et aliis

ecclesiarum prelatis
,
ad quos littere

|
iste peruenerint, salutem et apostolicam be-

nedictionem. Apostolica sedes (inbaltlick wie J-L. 13204). Dat. Tusculan. kal.

febr. (B. dep.).

8) Paci et quieti (wie Xacbricbten der K. Gesellscbaft der Wissenscbaften

zu Gottingen 1899, Heft 3 p. 392 Xr. 9). Dat. Anagn. XI kal. madii (B. dep.).

9) Sicut sacra euangeiii (wie Hadrian lY. (1157—59) I 1). Dat, Anagnie

YHP kal. augusti (Carpentras Bibl. Comm. Ms. 514 f. 148).

10) Religiosos uiros (wie J-L. 14740). Dat. Tusculan. YI id. nouembr.

(B. dep.).

4 *
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Orig. 1) — (1170—80) Orig. ‘‘‘) — (1171—81) II 5 Orig. ®) — Lucius

III. (1184-85) X 20 Orig.-*) — Clemens III. 1189 JI 23 Orig.^)

— 1190 IV 13 Orig. ®) — Celestin in. 1196 Vni 2 Orig. ’)

D4partement des Alpes -Mar itimes.

Chapitre cathedral de Nice. Das ArcMv ist noch in

der Kathedrale und in voUstandiger Dnordnung. Inventare von

1742 IX 12 und von 1766. — (Urban II. J-L. 6400 citiert in J-L.

8666). — PascbalisII. J-L. 6391 Orig. — Honorius II. J-L. 7371

Liber niger s. XVII ®). — Innocenz II. J-L. 7762 Copie s. XII.

— J-L. 8309 Liber niger s. XVII. — Lucius II. J-L. 8665 Liber

niger s. XVII «).
— e. 1144 «). — Eugen III. (1145) IV 27 ii). —

J-L. 8830 Liber niger s. XVII^®). _ (1146) V 16 >«). — (1146) XI 25 «)•

(1146) XI 25^®). — Hadrian IV. J-L. 10415 Liber niger s. XVII.

Lucius III. J-L. 14823 Orig. - (1185) LLI 31 >6).

Evdcb4 d' Antibes et de Grasse. Eugen III. s. d. citiert

in Hadrian IV. 1166 XII 29 Orig. (s. Anbang). — Clemens III.

1189 II 13 Copie von 1333 X 16 (s. Anbang).

1) Quantum ad defendendam (wie J-L. 11458). Dat. Tusculan. IIII kal. ian.

(B. dep.).

2) Audiuimus et audientes (wie Prutz Entwicklung p. 262 Nr. 22). Dat.

Tusculan. (B. dep.). Die Tagesangabe ist vergessen.

3) Cum nobis ex regimine (wic Prutz Entwicklung p. 260 Nr. 15). Dat.

Tusculan. non. febr. (B. dep.).

4) Non absque dolore (wie Prutz Malteser Urkunden und Begesten (Mimcben

1883) p. 42 Nr. 28). Dat. Yeron. XIII kal. nouembris (B, dep.).

5) Militum templi professio (wie Prutz Entwicklung p. 259 Nr. 4). Dat.

Lateran. VII kal. mart., pontificatus nostri anno secundo (B. dep.).

6) Sicut sacra euangelii (wie Prutz Malteser Urkunden p. 44 Nr. 32). Dat.

Lateran. id. april., pontificatus nostri anno tertio (B. dep.). Statt des Prutz 1. c.

in Note 1 erwaknten Loclies ist bier zu lesen: Gr. Biternensis episcopus.

7) Quia plerumque ueritatis (wie Prutz Entwicklung p, 262 Nr. 22). Dat.

Lateran. IIII non. aug., pontificatus nostri anno sexto (B. dep,). Yon Prutz Ent-
wicklung p. 264 Nr. 46 falschlicli zu IIII id. aug. gesetzt,

8) Ed. Cais de Pierlas Cartulaire de Pancienne catb^drale de Nice (Turin

1888) p, 80 aus dem Original, das nicht aufzufinden war, Auch das von Cais de
Pierlas benutzte Cbartular s. XIY ist vielleicbt nicbt melir vorbanden.

9) Ygl. Pfiugk-Hartung Acta pontificum Bomanorum III p. 55 Anm. 2.

10) Ed. Cais de Pierlas p. 88 aus dem Cbartular s. XIY und Joffredus Nizza
iilustrata p. 169.

11) Ed. Cais de Pierlas p. 89, Joffredus p. 170.

12) Audi bei Cais de Pierlas p. 90, Jolfredus p. 170.

31) Ed. Cais de Pierlas p. 91.

14) Ed. ebenda p. 93.

15) Ed. ebenda p, 94 und JotEredus p. 171,

16) Ed. Cais de Pierlas p. 117.
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Abbaye Saint-Honor at deL4rins. Inventar s. XVIL^
Originate nnd Cbartnlar g. XJH im Departexnentalarcbiv. Wicbtig

sind besonders die Abscbxiften des Hilarins ab Aqxds in Margarinis

Thesaurus historicus t. HI im Vatikanischen Archiv. — Gregor

VII. c. 1080^). — J-L. 5244^). — Urban II. J-L. 6503. — J-L. 6746.

- Paschalis H. J-L. 5932. — J-L. 6217. — J-L. 6364. — J-L.

6601. — Calixt II. J-L. 6884. J-L. 6999. — J-L. 7000. — Ho-

norius II. J-L. 7181. J-L. 7329. - J-L. 7352. — Innocenz II. J-L.

8185. — J-L. 8306 Orig.«) — Eugen III. J-L. 8919. — s. d.’) —
Hadrian IV. (1168) VI 13.

«) (1156—69) VI 13 (J-L. 10438)

Orig. ®) — Alexander III. 1171 116.^'') — (1171) I 16. ^i) — (1179)

Xn 7.^2) — (1179) XII 7.^3) (1179) XII 7 Copie s. XVI. —
(1171-81) I 12 Copie, s. XVI. ^^) — (1171—81) 1 12. — (1171-81)

.

1) Das Inventar im Besitz der Grafin de St.-Seine (C6te-d’Or) ist.mir unzu-

gilnglich geblieben (vgl. Moris Cartulaire de Lerins II (1904) p. LXXIV).

2) Vgl. Bulletin de la soci^td d’etudes de Draguignan I (1856) p. 356, III

(1860) p. 155 und VI (1866) p. 212. — Fine Abscbrift s. XIX in Paris (Bibl.

Nat. Ms. lat. Nouv. acqu. 1155).

3) Vgl. Nacbricbten 1900, Heft 3 p. 377.

4) Ed. Moris et Blanc Cartulaire de Lerins I, 341. Ueber die im Chartular

f. 137' citierten Privilegien Stephans II., Hadrians IL oder III. und Leos III. ist

nichts Genaueres festzustellen.

5) Im Chartular, aber mit Dat. Lat, XVIIII kal. ianuarii.

6) Die Fassung im Chartular weicht wesentlich von der des Originals ab.

7) Vgl. Moris Cartulaire II p. LXXIV. Es war eine Wiederholung von

J-L. 7352.

8) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 419 Nr. 7.

9) Ed. Moris Cartulaire II p. 1 aus Copie s. XVIL Auch im Biibricum

priviiegiorum s. XIV f. 87 in Grasse (Arch. Comm. AA. 1).

10) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 422 Nr. 9. Ein Inventar von 1645 (in

H. 11) citiert die Urkunde zu I 12. ^Nach Delisle Ahrdge de la vie des saints du

celebre monastere de Lerins- (Ms. von 1505) II p. 25 (Grasse Bibl. Comm.) soil

Abt Boso dies Privileg schon 1159 von Alexander III. erhalten hahen. Ehenda I

p. 188 wird auch von Protectionsbullen Honoriiis’ II. und Eugens III. erzahlt,

die sonst unbekannt sind.

11) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 423 Nr. 10. Im Inventar s. XVII citiert

zu VIII kal. febr., Copie s. XVII in H. 11 mit XVIII februarii.

12) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 424 Nr. 12.

13) Ed. ehenda p. 425 Nr. 13.

14) Ed. Moris Cartulaire II p. 182.

15) Ed. ehenda II p. 37.

16) „Bulle du pape Alexandre portant commission a I’evesque de Savonne de

faire restituer P^glise de Saint-Martin aux religieux de Saint-Honor5 iniustement

usurpde par les religieux de Saint -Dalmas. Donnie a Tivolli le deuxiesme des

ides de ianvier“ (Inventar s. XVII p. 2
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T 6 Orig. 0 — (1171-81) V 9.^) — Lncins IIL (1182—83) V
5.3) _ (1184) VI 10. *) — 1184 VI 14.®) ~ Clemens III. 1188 V
18.®) — 1188 V 29.'*) — 1188 VI 10.®) — 1188 VI 17.*) — J-L.

16288 Orig. '®) — 1189 II 13. “) — Celestin IH. 1191 VI 12 Orig. i®)

— 1192 VII 21.^®) — 1193 III 12 Orig.“) - 1193 IH 12,“) -

1193 in 13.“) — 1193 m 13 Transsnmpt von 1423 IV 4“).

1) Ed. Moris Cartulaire II p. 167.

2) jjBullo du paps Alexandre troisiesme addressee aux consuls et peuple de

Grrasse, leur ddclarant (ju’ils ont permission de se faire enterrer an dit monast^re

de Saint-Honord. Donnde a Tivoly le septiesme des ides de may^‘ (Inyentar s.

XYII I 203).

3) Ed. mchricliten 1900, Heft 3 p. 426 Hr. 15.

4) Ed. ebenda p. 427 Nr. 17.

5) Ed. ebenda p. 428 Nr. 18.

6) Ed. ebenda p. 430 Nr. 21 (im Inventar s. XVII citiert zu VI 17).

7) Ed. ebenda p, 431 Nr, 22.

8) „BuUe du pape Clement troisiesme addressee aux evesques dans le diocese

desquels le monastere possede des eglises et des Mens, leur commettant la pro-

tection et delFense du lieu. Donnee a Latran le quatriesme des ides de iuin le

premier an de son pontificate (Inventar s. XVII f. 204).

9) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 431 Nr. 23.

10) Aucb im Bubricum privilegiorum s, XIV f. 87' in Grasse (Arcb. Comm.

AA. 1).

11) Citiert Nachrichten 1901, Heft 1 p. 25.;Nr. 29 aus Paiivinis Sammlungen

im Vatikanisohen Archiv.

12) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 432 Nr. 24.

13) „Bulle dll pape Celestin troisiesme portant confirmation de 1’election

de Tabbd faite par le chajiitre du monastere en faveiir de Eaimond religieux

de Saint - Honore. Donn(^e a Latran le douziesme des calendes d’aoust Pan

second de son pontificat, mil cent nonante deiix“ (Inventar s. XVII f. 17).

Vgl Alliez Histoire de Lerins (Paris 1862) II p. 153.

14) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 433 Nr. 26.

15) „Bulle du pape Celestin troisiesme addressee aux evesques de Frejus et

de Vence portant commission pour informer centre des particuliers de Grasse

lesquels de nuit pendant les rdligieux dijoient matind dans Peglise de Sainct-

Honord de la dite ville avaient destruit et razd Pautel. Donnee a Latran le qua-

triesine des ides de mars Pan second de son pontificate (Inventar s. XVII f. 204').

16) Ed. Nachrichten 1900, Heft 3 p. 434 Nr. 27.

17) Ed. ebenda p. 434 Nr. 28. — In dem sebr seltenen Druck Vita sancti

Honorati (Venedig 1501) stehen Calixt II. J-L. 6875 und 6885. Die Copie von

Urban IL J-L. f 5467 von 1660 V 15 (in H. 110) staramt aus dem Bullarium

Casinense.

Urkunden fur Lerins sollen nach einem kleinen Inventar s. XVII (in H. 18)

auch im Purstlichen Arebiv in Monaco sein. In der Tat sind bier emige alto

Urkunden, so eine von 1082 fur Lerins, andere geben die I'rieurd de Stoblon an,

Benedict VII. J-L. 3796 fiir Cluni ist aber niebt da. Der eigentlicbe arcbivaliscbe

Bestand beginnt 1412.
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Der Fonds von Saint-Pons de Nice ist in Turin,

D^partement des Bas ses - Alp es.

Eveche de Sisteron. Die Originale nndj das Chartnlar
„livre verd“ sind lange verloren, ancli die Grallia Christiana I 486
citierten Privilegien Eugens III. 1152 und Hadrians IV. 1167 fiir

Bischof Petrus. — Nicolaus II. J-L. 4442 ^),

Chapitre de Digne. Inventar von 1640 in Digne Bibl.

Comm. Alexander III. 1180 XI 4 (J-L. 13702) Copie von 1670
VIII 18.®) Lncins HI, 1184 IV 19 (J-L. 16053) Copien von
1670 VIII 21 und 1671 I 3.^)

Eglise concath^drale et chapitre Saint-Mari de
Eorcal(itiier. Hadrian IV. 1166 XI 7.^) — Alexander III. 1179

V 25. ®)

Evech6 de Biez. Von Paschalis II. J-L, 6389 ist keine

Spur einer Heherlieferung erhalten, wie anch nicht von der Gallia

Christiana 1 416 citierten Urkunde Gregors VIII. fiir Propst Petrus.

1) Vgl. Nachrickten 1901, Heft 1 p. 61. E. Cais de Pierlas Chartrier de

Pabbaye de Saint-Pons kors les murs de Nice (Monaco 1903) stiitzt sick auf sein

Chartular der Katkedrale und auf die kandsckriftlicken Memorie s. XVIII des

Jean Baptiste Lanteri, die jetzt auf dem Scklosse' der Grafen Alberti de Briga

in Briga bei Tenda in Piemont sein werden.

2) Ed. GaUia Christiana I Instr. 89 aus liber yiridis und in langerer Fassung

bei Boyer Histoire de la catk^drale de Vaison (Avignon 1731) II 20. Kegest im

Ms. 515 p. 632 der Communalbikliotkek in Carpentras (ex scriniis Forcalcariensis

ecclesie sancti Marii). Copien aus dem livre verd sind im Ms. lat. 17558 Paris

Bibl. Nat., E. de Laplane Histoire de Sisteron (Digne 1843) kenutzte ihn nack

Absckriften des 1715 gestorbenen Generalvikars Gastinel, aber niemand weiB,

wokin diese gekommen.

3) Das Incipit: Pie postulatio uoluntatis.

4) Das Incipit: Eifectum iusta postulantibus,

5) Citiert Achard Description kistorique, g^ograpkique et topograpkique de

la Provence (Aix 1787) p. 544, Vgl. L. de Berluc-Perrussis Les dates de Tkistoire

de Sisteron (Forcalquier 1886) p. 36 und Pellicot-Columbi Histoire de Manosque

(Apt 1808) p. 266.

6) „La separation *des deux ckapitres (namlick Forcalquier und Sisteron)

fut autorisee par le pape Adrien IV en I’annee MCLV et Pdglise de Forcalquier

declares catb^drale comme celle de Sisteron, tons les droits et privileges de la

catkedralite lui furent de meme accordds et la tenue des synodes. Alexandre III

par une bulle expresse du XXV mai en Pan MOLXXIX autorisa encore cette

separation et declara ces deux eglises catkedrales" (Histoire de Saint-Sauveur

dAix s. XVIII p. 208 Aix Bibl. Comm. Ms. 1046 [258]).

7) Feraud Histoire de la ville de Eiez (Aix 1885) sagt gar nickts von diesen

Urkunden.
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Das Kloster Prieur^ de Granagobie soli schon von Stephan

Tni. erwahnt worden sein ’).

1.

Mholmis 11. erteilt deni Kloster Saint-Andre in Avignon ein

Trivileg. Bom 1059 September 24.

Auszug hei Polycarp de la Biviere Annales d’Avignon s. XVII
vol. I 632 (aus dem Ghartular von 8. Andre f. 26) Carpentras Bihl.

Comm. Ms. 515—516 (503).

Nicolans episcopus seruns seruornm Dei. Omnibus episcopis

comitibus seu comitissis et ceteris magnatibus terre tanquam fiHig

dilectissimis salutem et apostolicam benedictionem. Omnis homo,
qui sub uite presentis transitu sciat se excommuni-
catum et a communione et ah ecolesia separatum, nisi resipuerit.

Datum Rome octauo calendas octobris, indictione decima tertia.

Da0u da0 Begest: Preceptum apostolicum Nicolai II pape, quo
coenobium sancti Andreae mentis Andeonis, Auenionensis ^ocesis,
in abbatiam erigit et confirmat.

2.

Gregor VII. iibertragt dem Cardinal Bichard, AU von Saint-
Victor 0u Marseille

,
und seinen Naclifolgern die Beformation und

Deberwachung des in Verfall gerathenen Klosters Psalmodi bei Nimes.

Bom 1081 April 18.

Orig. Marseille Arch. Dep. (Saint-Victor K 57 Nr. 272).

J-L. 5213 nach einer Notk von H. BreJJlau. Die Originalitat
des Studies sclieint mir nicU gans sicher. J-L. 5211 ist fast wOrtlich
benutzt, aher eine ndhere Definition der Bedite der Aebte von Saint-
Victor Ber das Kloster Psalmodi ist nicht gegeben, so dafi sich dies
Kloster loesentlich scMediter stand als die in ahnlicher Lage befind-
lichen Kloster Montmaiour und Grasse. Jedenfalls hat Psalmodi den
Beformationsbestrebungen von Saint- Victor lange widerstanden

,
bis

Urban II. endlich den Streit zu seinen Gunsten entschied (Nr. 4).

1) Vgl. Achard Dictionnaire II p. 251, Laplane Histoire de Sisteron II
p. 406 und A. Milon Prdcis historique sur le monastere de Ganagobie (Tours
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GEEGORIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEL DILecto

in Christo filio Ricardo sancte Romane ecclesie carclinali sacerdoti

atq-ue abbati Massiliensi
|

snisqne successoribiis regulariter promo-

xiendis in perpetunm. Licet apostolici nos apicis cnra pro cxinctis

generaliter ecclesiis nigilare ac pro omninm statnnel xestaratione^^I

sollicitos esse commoneat, illis tamen precipne locis nostram cnram
specialins exibendam perpendimns

,
sub Romane tntela sedis

constitnta scimns, status sni confirjmationem angmentnm xiel resti-

tntionem ab hac potissimxxm ecclesia, cuius iuris sunt, expectare.

Quia ergo quoddam monasterium in episcopatu Nemansensi,
|

quod

dicitur Psalmodium quodqne ad buius sedis defensionem®^ pertinere

propriique iuris eius esse noscitxxr, iamdudum secularium mona-

chorum culpa a religionis trajmite deuiasse intelleximxxs, illud re-

formare ad lapsi decoris specimen xxalde esse necessarium duximus.

Satis enim decentius atque con|uenientius esse decernitur destructa

restituere et ad gradum suum collapsa reducere, quam in dilatandis

uel nouiter edificandis operam dare.
|

Quapropter ad predict! loci

restaurationem religionis tue prudentia perutilem arbitrantes cen-

suimus per tuam sxxccessorxxmqxxe tuorum soUerciam
1
fratribus in

eodem cenobio deinceps mansuris perpetxxam regularis uite circum-

spectionem proxxidere^^. Proinde circa prefatum monasterium solli-

citudinis
|

nostre uicem dilectioni uestre committentes
,
nolumus

atque precipimus, ut in eo que amputanda sunt amputetis queque

corrigenda corrigatis et
|

qxxe illi de discipline tenore defxxerint,

uestri xxigilantia"^ et labori conferantur. Statuimus etiam ut quic-

quid ad idem mo|nasterium pertinere cognoscitur, si ab aliquibus

inrationabiKter detinetur, ex hac nostra auctoritate repetendi exi-

gendique
|

atque uendicandique habeatis per omnia Deo iuuante

licentiam, ‘‘quia dignum est ut quorum curam geritis rebus nullo-

modo dejfraudemini. Prefato igitur modo nostre prouidentie ac

dispositionis uicissitudinem circa supradictum-^^ monasterium
|

tibi

tuisque successoribus , ut prelibauimus
,

regulariter promouendis

concedentes, interdicimus
,

ut nuUus successorum nostrorum
|

uel

archiepiscoporum aut episcoporum et nemo clericalis ordinis sen

laicalis audeat banc potestatem presentis decreti
|

auctoritate fir-

matam uobis auferre uel perturbare, sed ita, sicut prefiixum est, in

uestra salubri ordinatione
j

ac dispositione in perpetunm inconuulsa

permanent.
^

a) so im Orig. h) quodque his defensiouem anf Basur. c) pdicti Grig,

d) prouidere auf Basur, e) eo auf Basur. f) supra und uni auf Basur,
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Datum EomQ XIIII kal. maii, per manus Petri sanct§ Eoman^

ecclesi^ presbiteri cardinalis ac bibliothecarii, anno VIII pontiflcatus

domni VII GREG-OEII pape, indictione III.

B. dep.

3*

Urban 11. ernenert seine %md seines Vorgangers Gregors VII.

Entsclieidimg
j
tvonacJi das Kloster Montmaiourle^-Arles dem Able von

Saint-Vietor in Marseille unterstellt sein sollte.

Avignon 1095 September 13.

NotHia s. XII Marseille Arch. Dep. (Saint-Victor H. 64 Nr. 308).

J-L. 5663 nach einer Notw H. DreJJlauSy 0U 1096 (August)

^

offenbar nach nnserem Stilclve- was Lbwenfeld mit dem Zusat^e „ clau-

sula vitiosa^^ sagen loollte^ blciht niir unersichtlicli, da die Datierimg

docJi ganB richtig. Die citierte Entsclieulung Gregors VII. ist J-L.

5211, die Urbans 11. scheint verloren.

Notum sit universis fideHbus^*^ presentibus et futuxis, quod anno

incarnationis dominice millesimo XCVI, indictione III
1

id. sept.,

commorante apud Auenionem papa VRBANO, anno sui pontificatus

VIII, Wilelmus abbas Montismaioris cum suis
|

monacbis in eius

presentiam uenit, afferens cartas et priuilegia, per qne dicebat

monasterium suum illam Hbertatem habere,
|

per quam non deberet

MassiHensi abbati uices apostolicas super eum habenti''^ obediens

subiacere. Lectis autem in auribus omnium
|

cartis et priuilegiis

et audita racione Massiliensis abbatis Eicardi, papa VEBANVS con-

silio episcoporum et cardinalium, qui secuin aderant, uices suas in

gubernatione et ordinatione Montismaioris monasterii EICARDO
abbati Massnienjsi, sicut a predecessore suo papa Gregorio acce-

perat et ipse iUi per priuilegium donauerat, confirmauit atque per

abbatem
|

et monacos, quos ei sub osculo fidei tradidit, ilium in-

uestiuit, ut deinceps preHbatus abbas Eicardus et
|

successores eius

monasterium Montismaioris per apostolicam auctoritatem ordinent

atque regant atque sub regujlari disciplina et abbates et monacos
uiuere compellant.^^

Factum est hoc laudantibus et consulentibus
|

episcopis Daig-

a) iidelibus et. h) mnoiscM; es harm aueh IlII dagestanden haben.

c) habendi, d) verwischt
;
moglich ist auch omnibus. e) eorrigiert aus com-

pellunt.
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berto Pisano, lobanne Portuensi^^, Brunone Signensi, Gotafredo
Magalonensi, cardinalibns Varione et Alberto et pluribns aliis

clericis monachis^^^ atque laicis, die et anno locoque quo supra.

/) Portunensi. g) Jcli interpungiere 50
,
ohwohl ein Cardinal Vario sonst

nicht bekannt ist. Gottfried von Montpellier war aher nicht Cardinal, li) corri-

giert aus manachis.

4 .

Urban IL hefiehlt einem gewissen Veranus^ von der Beldstigung

eines rechtmdJSig gewdhlten Ahtes Johannes abmlassenj sick aus dem
Kloster 011 entfernen und vor dem AU von Ghmi tmd dem JEr0biscliof

von Lyon die versprocliene Genugtuung 011 leisten oder sicJi persdnlich

in Bom 0u verantworten, loidrigenfalls ihn der Bann des Papstes

treffen iverde, — —
JDiverses pieces manuscrittes s, XVII f, 1 Aix Bihl, Gomm. Ms,

756 (Gat 414),

Am dbern Bande des Blattes steht: ex cod. D. Pet. post epistolani

Gregorii pape pro monasterio FloriacensL

Urbanus episcopus seruus seruorum Dei. Verano inuasori.

Quantum Dei preceptum excesseris, ipse cognoscis, quando abbatem

lobannem a te electum et a patre nostro Gregorio confirmatum

et regulariter ordinatum exspoliasti et cubile illud patris tui tante

reuerentie contra leges canones, contra ius regule inuasisti. Tibi

igitur literis presentibus imperamus, ut monasterio, quod inuasisti,

excedas protinusque aut, sicut te promisisse audiuimus, Cluniacensis

abbatis ac Lugdunensis antistitis iudicio satisfacias aut nostre te

audientie proxima quadragesima representes
;
quod si contempseris,

excommunicatum te esse omnibus sit noturn, a nobis quoque sicut

a predecessore nostro Gregorio.

5 .

Urban II. nnterstellt das von ihn personlich geweihte Kloster

Saint-Sauveitr de Ghirac dem Alt Richard von Saint-Victor 0u Mar-

seille and seinen Nachfolgern. 1096—1099.

Gopie s, XII Marseille Arch. I)ep. CSaint-Victor H. 65 Nr. 811).

— Fournier Becueil de copies s. XVIII ehenda H. 633.

Schon als Fournier die Urhunde copierte^ hefand sie sich in dem

jdmmerlichen Zustande toie heute. Vielleicht ist das gan0e Stilch eine

Falschung] die Weihe der Kirche Iwnnte nach dem Itinercir mtr 011

1095 De0ember (7—21) geset0t werden^ Vgl. Galixt II. J-L. 7063^

%vo eine Vormlcunde Urbans II. citiert toird.
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Vrbanus episcopus seruus seruortim Dei. Ricardo [dicto ab-

bati uenerabilis] Massiliensis [monasterii] salufcem et apostolicam

ben[edictionem. Ex] apostolice diligentia sollicitudinis inst[anti

circa imiuersalem] ecclesie stattiin pastorali nobis coTn[missa] cnra

[innigilare monet, ne] forte de neglegentia diuin§ [animadnersionis]

indicium incurramus, unde uenerabilibus ac Deo sacratis [locis ac

personis] oppressionibus quorumlibet inalignantium [existant]“b

Saluberrima beati Petri apostolorum principis [dispensatione] catbo-

lic§ presidens ecclesie, tuition[em et mjanum auxilii [super]*) fer-

uentes seculi fluctus condescendentes extendere debfemus, ut super]-

borum molestiis subacta de[ficiant] et deficiendo mnltorum fidelium

elemosine et Deo debita obsequia p[ariter exbibeantur.] Eapropter

inclinati, uenerabilis abbas, tuis precibus, iuste peticioni tug non

negamus eifectum. Est enim officii nostri [protiijdens et competens

ratio, ut religiosorum, quorum uita et doctrina qcclesiam infor-

mando illuminat et illuminando [refor]mat, digne postulationi as-

sensum auxiliumque prebeamus **). Deposcit itaque deuotio tua ab
apostolica sede prerogatiua priuilegiorum monasterium sancti Sal-

uatoris bonorari, quod’ te flagitante sub nostri presentia loco qui

Cbiriacus dicitur archiepiscopis [et] episcopis nostris in episcopatu

G-abalitano consecrari iussimus, quodq[ue] tu[ij iuris esse dignoscitur,

quatenus in loco sancto cum claritate [et] celsitudine nostri priui-

legii sublimitas uirtutum et religionis semper multiplicetur et

creseat. Proinde Mimatensi [uel] Graballitano episcopo, qui preli-

bate consecrationi nobis [pres]entibus presens et ipse adfuit, uide-

licet Aldeberto eiusque successoribus nec non clericis Mimatensibus
presentibus et futuris apostolica auctoritate precipimus, precipiendo

monemus, [ne cenobium]*') fratrum inibi Deo famulantium nib'g

moliminibus**) aut uexationibus ant macbinationibus exturbent,

[nobis autem mandantes ut] prefixum monasterium ab omni episco-

pali iussione uel oppressione incKnetis ita fore liberum, quatenus
monacbi locum inabitantes pro consecrationibus sen pro faciendis

ordinibus uel crismate eant uel mittant [quemcumque] elegerint,

neque sinodo interesse cogantur [neque ] nisi tantum
ab episcopo excomunicatus uel ecclesiasti[cum officium] denegent
neque eidem monasterio aliquod obesse ualeant,

quin semper fratres iugiter Deo [in ecclesiast]icis officiis pro uoto
famulentur. S[i uero

] sancti Saluatoris sen ec-

clesie sancti Vincentii [martiris apud eandem u[illam s[eu cum]

a) dispereant Fournier, b) uel Fowrnier. bb) prebere. c) JSmendation
unsicher. d) moliwinis Copie. e) Fiese Woi'te mufiten hinter elegerint steJien.
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omnibus omnino rebns [eidem] pertinentibns decernimus

scilicet . .
.
p[arro]cliia sancti Romani, qne dudnm

pro sno inre bee nindicare nitebat, mide multe cedes hominnm et

[a laicis]*^ monaebis saerdegia sunt comissa, pro qnibns ipsi auctores

scelerum satisfaciendo possessio[nem sibi non] debitam cognoscentes

cenobio dimiserunt, niebil deinceps in prefatis locis nel monasterio

eiusque iure . . . possessionibus requirat tarn in decimis quam pri-

mitiis sen oblationibns aut aliis qnibuscnmqne cansis [neqne] de-

fnnetorum largitionibus ant elemosinis. Si nero apnd aliqnam

personam contig[erit] qnippiam , . . tarn in ecclesns qnam in decimis

nel in aliqna ecclesiastic^ dignitatis possessione monacbos tuos.

nenera[bil]is abbas Ricbarde, snb tno nel snccessornxn moderamine
apnd Cbiriacnm degentes ma prenominati episcopii loco

adqnirere absque omni inqnietndine, omni sopita lite ac contro-

nersia .... licenter obtineant libereqne possideant, anctoritate

Dei et beati Petri ac nostra cam omnibus prescriptis, qne ad liber-

tatem et bonorem tni monasterii dari et confirmari poposcisti. Ad-
nectimns etiam [et] illos bnins nostrq largitionis dono snblena[re],

qni ex fraterna dilectione se confratres monasterii [snas] conferendo

elemosinas nocitari [ ibi] fecernnt nel fecerint et sna

fide ac spe quo faedins [dininam] propitionem impetrare naleant

pro religione [ac renerentia] nenerabdis ac Deo sacrati loci [sepe]~

liri inibi preobtanerint ant deincebs^^ desiderio [nidelicet denotijords

pre[obtane]rint, illos qnoqne qni [in einsdem] monasterii nilla de-

gnnt ita pax se[curitas nem ex-

peditione nel [ ptigne] nel bostilis excercitns

qni apnd [qnosdam

sernire] compellat. Si quis igitur bis qne bic scripto

[ percipimns
]
sue bostis obniare

temptanejrit

f) Emendation unsicher, g) sic.

6 .

Urban II, bestdtigt clem von Alters her dem a^yostolischen SkMe
gehdrigen Kloster Psalmodi unter dem AM Fidco die Besitmngen, die

Sejpnltiir^ die FreilieU von der bischoflicJien Geivalt vmd die Abtswahl

nnd bestdtigt die im Streite mii Saint-Victor Marseille getroffene

Entscheidung, Bom Sankt Peter 1099 Med 1,

Orig, Nimes Arch, Dep, (Psalmodi H, 109). — Orig, Paris Bibl,

Nat, Coll, Balme 398 Nr, 9, — Gopie s, XIJ Nimes Arch, Bep, (H,
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109), — Gopie s. XII ehenda. — Copie von 1551 XIJ 16 elenda.

— Chartularmm Psdlmodiensis monasterii von 1683 vol. I f. 32 ebenda

(H. 106).

J-L. 5797 (nacli Coll. Balvze) — J-L. *5796 (nach den daselbst

angefulirten Gitaten). Die Doppelmisfertigung in Paris isi ebenfalls

vom Scriniar Petrus geschrieben
,

aber so scJilecld crlialten, daji eine

Collation diirch Herrn H. Prost erfolglos geblicben ist.

VEBANVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEL DILBCTO
FILIO EVLCONI SALMODIENSP) ABBATI EIVSQVE SVCCESSO-

RIBVS EEGVLARITER SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM.
j

Pie

postulatio uolimtatis effectu debet prosequente compleri, quatinus

et deuotioms sinceritas laxidabiliter enitescat et utilitas postulata*’)

Hires indubitanter assumat.
|

Proinde nos inxta petitionem tnam,

dilecte in Cbristo fili Fnlcord abbas, Psalmndiense cenobinm, quod

ex antique inre ad sedem apostolicani pertinere cognoscitnr, aposto-

lice sedis®^ anctoritate mnninms. Statxiimtis
|

enim ut qnecnmque
bona quascnmqne possessiones idem monasterinm hodie possidet sine

in futnmm concessione pontificnm, liberalitate principnm nel ob-

latione fidelimn inste atqne canonice poterit
|

adipisci, firma tibi

tnisqne successoribns et illibata permaneant. In qnibns bee uisa

snnt nominibns propriis exprimenda : In territorio Biterrensi castro

Lnnate monasterinm Inncellense, in
|
pago Nemansensi in nilla

ComiIianic(a) ecclesiam sancti Inliani cum ceUis snis, in m'lla Atha-
cianica ecclesiam sancte Marie, in castro Salignano ecclesiam sancti

Inliani, in Asperas ecclesiam sancti Petri,
|
in Andnrenco ecclesiam

sancti Andree, in Aqnanina ecclesiam sancti Petri, in Margines
ecclesiam sancti Cirici, in Malespel ecclesiam sancti Romani, in

TeUiano ecclesiam sancti Silnestri, in Ripa|stagni ecclesiam sancti

Sebastiani, in Tonana ecclesia"^) sancti Tbome, inCandiaco ecclesiam

sancti Petri, in Vistrico ecclesiam sancte Marie et in alio loco

ecclesiam sancti Boniti, in Viriaas ecclesiam sancti Salnajtoris, in

Venranic(o) ecclesiam sancti Michaebs et in Valle ecclesiam sancte
Marie; in pago nero Arelatensi ecclesiam et prioratnm sancti Ro-
mani enm cellnlis snis et nbi nocant castrnm Velaus

|

ecclesiam
sancti Saturnini

;
et in pago Aquensi in nalle Amata cellulam sancti

Salnatoris enm ecclesia qne est in castro Cncurone
,
id est sancti

Micbaelis enm appendiciis snis et in castro Ansnis
|

ecclesiam *5

sancti Stepbani et in alio loco ecclesiam sancti Lanberti et in alio

o) so im. Ong. 6) postulatio Orig. c) sedi (hig. d) so im Grig,
e) ecclam Orig.
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loco ecclesiam sancti Petri, qnam nocant Pomeirols
;

et in pago

Attensi ecclesiam sancti Panli et in alio loco ecclesiam sancti
]

Andree nbi nocant Reclnsnm, in Opeda ecclesiam sancti Andree;
et in pago Sisterico nbi dicnnt Banlis ecclesiam sancte Marie cum
appenditiis snis, id est ecclesiam sancti Cbannati et sancti Satnr|-

nini et in alio loco ecclesiam sancte Mariq nbi nocant Camarlaias

cnm appenditiis snis; in pago nero Snstantionensi nbi nocant

Mntationes ecclesiam sancti Acisdi et nbi nocant Candiianigas
\

ecclesiam sancte Marie et in nilla Mizanigas dnas ecclesias de

sancta Colnmba et in nilla Varinigas ecclesiam sancte Agathe et

nbi nocant Cerecelles ecclesiam sancte Marie et ecclesiam sancti

Matbei
|

et nbi nocant Snbicinas ecclesiam sancti Stephani, in castro

Lnpiano ecclesiam sancte Cecilie et nbi nocant Marinnana ecclesiam

sancti Cristofori cum cellis snis, id est ecclesiam sancti lohannis
1

et ecclesia^) sancte Enlalie, nbi dicnnt Pernr; in pago Vzetico in

nalle Combats ecclesiam sancti BriLcii et ecclesiam sancti Stephani

de Heremo et ecclesiam sancti Petri de Tarans cnm omnibns ad

ipsa monas|teria nel ecclesias pertinentibns. Decernimns ergo nt

nnlli omnino bominnm liceat eandein ecclesiam temere pertnrbare

ant eins posses siones anfferre nel ablatas retinere minnere nel

temerariis nexajtionibns fatigare, sed omnia integra consernentnr,

eornm pro qnornm gnbernatione concessa snnt, nsibns omnimodis

profntnra. Sepnltnram qnoqne einsdem loci omnino
|

liberam esse

decernimns, nt eornm, q[ni illic] sepeliri deliberanerint, denotioni

et extreme nolnntati, nisi forte excomnnicati-^^ sint, nnllns obsistat.

Missas sane in predicto Salmodiensi^) cenobio per episcopos
|

fieri

pnblicas, nisi ab abbate innitati fnerint, probibemns et omnes epi-

scopornm ininrias atqne granamina presentis decreti pagina remo-

nemns. Nec minus siqnidem monacborum Massiliensinm pro|nectiones

et omne eornm dominium a predicto Salmodiensi^^ cenobio fnnditns

dimonemns, et ne deinceps in sinodis sine in curia beati Petri de

bac exactione eornm proclamatio accipiatnr,
j

omnino interdicimns,

qnoniam stnltnm est tocies retractare indicinm, qnod snper eornm

dem cansa nostro imperio-^^ datnm fnisse comperimns, qnodqne etiam

nos conpetenti eqnitate et nostra anctoritate,
|

nt inconnnlsnm persi-

stat, in perpetnnm firmamus. Nec nlterins ipsnm Salmodinm^ nllins

alterins ecclesie preter Romanam inriditioniqne subiciatnr. Ob-

ennte te qnoqne nunc eins
|

loci abbate nel tnorum qnolibet sncces-

sorum, nnllns ibi qnalibet snrrepcionis astncia sen uiolencia prepo-

natnr, nisi qnem fratres comnni consensn nel fratrnm pars consilii

f) so im Orig.
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sanioris
|

secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam ele-

gerint Si qua sane in crastinum^) archiepiscopus aut episcopus,

imperator aut rex, princeps^dux comes uicecomes index aut ecclesia-

stica quejlibet secularisue persona banc nostre constitutionis pa-

ginam sciens contra earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue

commonita, si non satisfactione congrua emendauerit,
|
potestatis

honorisque sui dignitate careat reamque se diuino^^ iudicio existere

de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpora ac

sangaine Dei et domini redemptoris nostri lesu Christi
|
aliena fiat

atque in extreme examine districte nltioni subiaceat. Cunctis autem

eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri lesu Christi,

quatenus et Me fructum bone actionis percipiant et aput districtum

iudicem premia eterne pads inueniant. AMEN. AMEN.
|

Scriptum per manum Petri no[tarii] regionarii et scriniarii

sacri palatii.

E. BV.

Datum Eome apud beatum Petrum per manum lohannis sanctQ

Eoman^ ecclesi^ diaconi cardinalis, kal. maii, indictione VII*", anno

dominie^ incarnationis M®. XC“. IX®
,

pontificatus autem dompni

Vrbani secundi pape XII®.

B. dep.

p) erstinum OnV/. h) diiino Ong.

7.

Fasclialis IL erlauU auf Bitten des Bischofs Arihert von Avignon
den Kanonihern daselhst^ ihren Propst mit Zustimmiing des Bischofs

von Avignon seTbst mh ivdhlen. Lateran 1103 April 29,

Regest lei Rolycarp de la Riviere Annales d'Avignon s, XVII
rol, I p. 636 Carpentras Bill, Gomm, Ms. 515—516 (503).

„anno millesimo centesimo tertio Pascbalis papa rogante mag-
nopere Arberto Auenionensi episcopo priuilegium canonicis eiusdem
ecclesie indulget, proprium sibi coaptandi prepositum accedente

tamen semper Auenionensis antistitis consensione, data bullato diplo-

mate Laterani tertio kalendas maii, pontificatus sui anno quarto

8 .

Paschalis II. schreibt dem Vicomte Bernhard von Be^iers^ Aime-
rich Vicomte von Narlonne, Wilhelm von Montpellier und den anderen
Vasallen der Abtei Saint -Qilles

^ dafi er den Grafen Bertram von
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Toiilouse u'egen seiner Uehergriffe gegen die Abtei Saint-Qilles niit

ilem IBanne helegt habe und fordert die genannten auf, dem Abt von

Saint-Qilles zu JSulfe ,tu Icommen tmd sicJi jeden Verlcehrs mit den

Anhdngern Bertrams zu entJiaJten. (1107) Februa/r 8.

Charttilarium sancti Aegidii s. XII /'. 36 Paris BiU. Nat. Ms.

lat. 11018.

J-L. 6121 nach Ms. lat. 11018 und dem Citat bei Qoiffon Btd-

laire de Saint-Qilles p, 45 (aus dem Ghartidar).

PaschaKs episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-

nardo uicecomiti Biterensi, Aimirico nicecomiti Narbonensi, Gnilelmo

de Montepessulano, Bernardo Andusiensi, Raimundo decano Posche-

riensi et ceteris beati Egydii fidelibns salutem et apostolicam bene-

dictionem. Non solum nobis, qui prope estis, sed etiam qni longe

sunt notissimum est, qnaliter Bertrannns comes propter uxorem

abiectam et multiplicata adnlteria iam din excomunicationi snbiectus

est. Illius etiam anatbematis ninculis compeditur, quo Raimundus

egregie memorie comes in Nemausensi concilio a sancte memorie

Vrbano papa se ipsum et heredes suos excomumcari®> fecit, si ullo

umquam tempore in beati Egidii uilla et eius monasterio qnicquam

preter abbatis uohintatem usurpare presumeret. Quotiens etiam

id ipsum Bertrannns comes iurauerit, nos scire credimus, nuper

autem non solum uillam, sed etiam ipsum monasterium tdolenter

inuadens, quanta ilHc mala fecerit, noticie uestre patet. Ad bee

super ipsam beati Egydii ecclesiam turres nouas instruxit et in-

struit, cuius instructionis edifitium perpetno anatbemate condemp-

namus, ut qui ulterius edificare et qui edificatum retinere temp-

tauerint, perpetua maledictione multentur. Vos igitur tamquam

beati Egydii fideles litteris presentibus excitamus et per beati

Petri obedientiam precipimus, ut ad defendendas beati Egydii res,

prout abbas expetierit, aduersus eundem Bertrannum Meliter in-

surgatis; ab eorum quoque qui eidem Bertranno adherent commu-

nione soUicitius abstinete. Datum VI idus febroarii“b

a) so im Ms. V) solliticius.

9.

Paschalis II. bestatigt dem dem lieiligen StuMe geMrigen Kloster

Saint-Qercais-les-Fos bei Arles unter dem Abt Jozerannus nach dem

Vorgange Sergius’ IV. die namentlich aufgefiihrten Besitzimgen gegen

einen jdhrlichen Zins von sechs Silberstuclken.

Bom im Portilcus von SanM Peter 1110 April 27.

Kgl. Gea. d. Wiss.:; NaohrioMeii. FhUolog.-Mstor. Elasse 1907. Beiheft. 5
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Orig, in ^Ghartae de rehus Trovindae^^ Nr. 1 Paris Bihl. Nat.

Ms. lat 9236.

J-L. 6267 nacli dem Original. Auf den Muclcen schrieb eine

Hand s. XV y^duplex esf^, dber dieses meite Stmlc ist verieren wie

die Vorurkunde Sergius^ IV. J-L. ^ 3972. L. Blancard Les cJiartes

de Sainf-Gervais4es-Fos (Marseille 1878) kennt unsere Vrhunde nicht.

PASCHALIS EPISCOPVS SEKVVS SEEVOEVM DEL DILECTO
EtLIO lOZZERANNO ABBATI VENEEABILIS MONASTERII SANG-
TORVM GERVASII ET PROTASII QVOD SITVM EST IN ARELA-
TENSI PROVINCIA SECVS OPPIDYM

|

fossas eivsqye svccessoribvs

EEGYLAEITER SVBSTITVENDIS IN PEBPETVVM. ApOStoliCQ Sedis EUCtoritate

debitoque compeUimnr pro tniixiersariim Qcclesiarum statu satagere

et earum maxime que eidem specialius adlie|reut ac tamquam iure

proprio subiecte sunt, quieti auxiliante Domino prouidere. Ea-
propter petitionibus tuis, fili in Christo karissime, non inmerito

annuendum censuimus, ut beatorum martirum Geruasii et Protasii

ino|nasterium, cui Deo auctore presides, iuxta exemplar felicis me«
moriQ SERGII pape apostolic^ sedis priuRegio muniremus. Per pre-

sentis igitur pxiuiLegii paginam apostolica auctoritate statuimus,

ut que|cumque possessiones ad") idem cenobium in presenti tertia

indictione legaliter pertinere noscuntur siue in futurum concessione

pontificum, liberalitate principum uel oblatione fidelium uel aliis

iustis modis
j
poterit adipisci, firma tibi tuis*) successoribns et illi-

bata permaneant. In qaibus hec propriis uisa sunt exprimenda
uocabulis, uidelicet Qcclesias^) de castello Ereas cum decimis et

oblationibus
|

per episcopos concessis, cella sanct^ Mariq de Plano,
cella sancti Geruasii, sanct^ Mari§ AJmanarre, sanct^ Eulali^, sancti

Nykolai, sancti Vincentii, sancti Saluatoris; in episcopatu Foroiu-
liensi ^cclesia

|

sancti Stephani de castro Duplo, sancti Mitrii de
monte Eerrario, sancti Vietoris, sancti Vincentii in castro quod
dicitur Trani, sanct^ Mari^ de Elaiosco

;
in episcopatu Massiliensi

Qoclesia sanctg MariQ, sancti Vincentii; in
|
episcopatu Arelatensi

gcclesia sancti Mitrii, sancti Vincentii, sancti Petri, sanctg Trini-
tatis et sancti luliani et sanctg Cecili^; in episcopatu Cabilonensi
ecclesia sancti Geruasii; in episcopatu Atensi qcclesia sancti Mar-
celjlini; item in episcopatu Eoroiuliensi Qcclesia sancti Martini de
Blancaforte cum omnibus ad ipsas Qcclesias pertinentibus. Decer-
nirnus ergo ut nulli omnino hominum liceat idem cenobium temere
per|turbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere mi**

a) a avf Masur, 1}) so im Orig, Tc) corrigiert aus §cclesiain,
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nuere uel temerariis uexationibus fatigare, set omnia integra con-
seruentur, eornm pro quorum sustentatione et gujlaernatione con-
cessa sunt, usibus omnimodis profutura. Missas sane publicas in

eodem monasterio per episcopum fieri uel stationes celebrari preter
abbatis ac fratrum uoluntatem omnimodis proibemus''>,

]
ne in ser-

norum Dei recessibus popularibus occasio prebeatur ulla conuentibns.

Hoc quoque present! decreto**! subinngimns, ut ipsum monasterium
et eins monachi ab omni secularis seruitii

|

sint infestatione securi

omnique granamine mundane oppressionis remoti, quatinus in sanctq

religionis obseruatione seduli et quieti permaneant, nulli alii nisi

Romane et
\
apostolice sedi, cuius iuris est, aliqua teneantur'^ occa-

sione subiecti. Ad indicium autem percepte a Romana qcclesia

libertatis sex nummos argenteos quotannis Lateranensi palatio
|

persoluetis. Si quis igitur in crastinum arcbiepiscopus ant epi-

scopus, imperator aut rex, princeps-*^^ aut dux, comes uicecomes

iudex aut qcclesiastica quelibet secularisue persona banc nostre

conlstitutionis paginam sciens contra earn temere uenire temptauerit,

secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emen-

dauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque
j
se

diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a

sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine district^
|
ultioni

subiaceat. Cunctis au^m eidem loco iusta seruantibus sit pax do-

mini nostri lesu Cbristi, quatinus et bic fructum bone actionis

percipiant et apnt districtum iudicem premia eternq
|

pacis inue-

niant. AMEN. AMEN.

Scriptum per manum lOHANNIS scriniarii regionarii ac notarii

sacri palatii.

R. Ego Pascbalis catbolicq ecclesiq episoopus ss. BV.

Dat. Rom. in porticu beat! Petri per manum lobannis sanctq

Romane ecclesiq diaconi cardinalis ac bibliotbecarii, Y kal. maii,

indictione III”', incamationis dominicq anno M“. C°. X°, pontificatus

autem domni Pascbalis secundi papq anno XI®.

B.

d) decreto auf Basur. e) teneaantur Orig. f) priceps Orig.

10.

JPaschalis II. besfdtigt dem Kloster Psalmodi unter dem Abt Fulco

nach dem Vorgange Stephans VIL, Johanns (XI.—XIX.) und Ur-

b*
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ians 11. die ‘tiainentlich aufgefUhrten Sesitzungen, die AbtswaM, die

Sepultiir imd die Freiheit von der UscJiHflicJien Geimlt.

^ Lateran 1115 April 1.

Copie von 1680 VJI 1 Nines Arch. Dep. (Psalmodi K 108) [A].

— Gliartidarium Fsahnodiensis monastcrii von 1683 f. 36 ehenda (H.

106) [B].

Die Copie starnmt mis dem Original, das sich damals im Archiv

der KollegiatMrehe von Aiguesmortes hefand; dieses Archiv isf jetzt

elenfalls in Nines. Nach der Quellenangabe (Sidles Nr. 6) ninJS die

Ueherlieferung im Cliartular aiis der Goihe von 1680 stammen, nach

den Ahceichungen in den Namen aber ist das haim anznnehmen.

Gitiert wird unsere Urlcunde Gallia Christiana VI 4.75 „ex lit. T"

Siplom. p. 617.“ Sie Vorurhunde von Papst Johann ,ist verlwen. —
Offenbare Sehreibfehler in den Formeln vcrbessere ich stillsehmigend.

Paschalis episcopus sennis seruorum Dei. Dileeto filio Fulconi

monasterii Psalmodiensis abbati eiusque successoribas regalariter

snbstituendis in perpetuum. Apostolice sedis anthoritate debi-

toq^ue compellimur pro uniuersarnm ecclesiarum statu satagere et

earam maxime quieti, qne speciaKns eidem sedi adberent, auxiliante

Domino prouidere. Eapropter petitionibus tuis, fili in Christo

charissime Pulco, non immerito annuendum censuimus, ut Psalmo-

diense monasterium, cui Deo authore presides, ad predecessorum

nostrorum Stephani, lohannis et Vrbani secundi exemplar aposto-

lice sedis priuilegio muniremus. Per presentis igitnr prinilegii

paginam apostolica authoritate statnimus, ut quecumque bona quas-

cumque possessiones idem monasterium concessione pontificum, li-

beralitate regum et principum uel ceterorum oblatione fidelium in

present! legitime possidet uel in futurum iuste atque canonice

poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata per-

maneant. In quibus hec propriis uisa sunt nominibus exprimenda:

In territorioBiterrensi"^ in castro Lunate®^ monasterium Inncellense;

in pago Nemausensi in uilla Cornalianica ecclesia sancti luliani

cum’ cellulis suis"), in uilla Attaoianica ecclesia sancte Marie, in

castro Sabgnano ecclesia sancti luliani, in Asperas ecclesia sancti

Petri, in Andurenco®) ecclesia sancti Andree, in Aquauiua ecclesia

sancti Petri, in Margines-''^ ecclesia sancti Cyrici<'>, in Malespelles*^

ecclesia sancti Romani, in TelKano ecclesia sancti Siluestri, in

Ripastagni ecclesia sancti Sebastiani, in Touana*^ ecclesia sancti

a) Bittaxrensis A. 6) Limate A. c) cellis A. d) Atliasyanica B
e) Andusenco S. f) Marginer A. g) Siricii A. h) Mallaspelles B
i) Tonera A.
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Tlioine, in Candiaco ecclesia sancti Petri, in Yistrico ecclesia sancte

Marie, item ecclesia sancti Boniti, in Yirines ecclesia sancti Salua-

toris, in Yenranico ecclesia sancti Miciaelis, in Yalle ecclesia sancte

Marie; in page Arelatensi prioratns sancti Romani cum ceUuHs

suis, apud castrum Yelaus ecclesia sancti Saturnini; in pago

Aqnensi in ualle Amata cellula sancti Saluatoris cum ecclesia

castri Cuenronis, id est sancti MichacEs cum appenditiis suis, in

castro Ansuis ecclesia sancti Stephani, item ecclesia sancti Lam-

berti et ecclesia sancti Petri de Pomeyrolz*>; in pago Aptensi

ecclesia sancti Pauli et ecclesia sancti Andree de Reclus, apud

Oppedam^^ ecclesia sancti Andree
;
in pago Sisterico ecclesia sancte

Marie de Baulis’”^ cum appenditiis suis, id est ecclesia sancti Can-

nati et sancti Saturnini, ecclesia sancte Marie de Camerlaias cum

appenditiis suis; in pago Substantionensi ubi uocant Mutationes

ecclesia sancti Acisdi”*'“^; in pago Arelatensi ecclesia sancti Yincentu

de luncarias et ecclesia sancti Damiani et sancte Marie de Can-

dianicis
,

in uilla Misaniguas ecclesie due de sancta Columba, in

uilla Yareniguas”) ecclesia sancte Agate, inSirceleis ecclesia sancte

Marie et ecclesia sancti Matbei, apud Soulsinas'^^ ecclesia sancti.

Stepbani, in castro Lupiano ecclesia sancte Cecilie, in Marignano^

ecclesia sancti Cbristophori cum cellulis suis, id est ecclesia sancti^

loannis et ecclesia sancte Eulalie de Perur; in pago Ysetxco in

ualle Combates ecclesia sancti Bricn^^^ et ecclesia sancti Stepbani

de Eremo, item ecclesia sancti Petri de Taraus cum omnibus

ecclesiis sibi pertinentibus
;

in pago Narbonensi in castro Ani-

tiano^) ecclesia sancti Saturnini
;

in pago Memausensi in portn

Yilla ecclesia sancti Petri
,
item in alio portn ecclesia sancte

Marie, item in eodem pago in uilla Noueta ecclesia sancti Si-

sinnii^), in Codognano ecclesia sancti Andree, in Nozeto") ec-

clesia sancti lobannis, in castello Albatii ecclesia sancti Petri,

item in eodem pago in uilla Saluianica^^ ecclesia sancti Andree
;
in

pago Sustantionensi in uilla Corni ecclesia sancti loannis, in terri-

torio Gapinco in uilla de Balma ecclesia sancti Marcelli. Porro

luncellense monasterinm nemini liceat a cenobii Psalmodiensis um-

tate subtrahere nec ipsum ullius alterius ecclesie preter Romane

iuridictioni(][ue subiiciatur. Obeunte te nunc eius loci abbate uel

tuorum quolibet successorum, nuUus ibi qualibet surreptionis astutia

seu uiolentia preponatur, nisi quern fratres communi consensu uel

fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati

h) Poumeirols A, 1) Aupedam A, w) Baolis JB. ww) Asciscly JB,

n) Yarynigas J5. o) Soussinas B 2^) Malignano JB, q) Bryrcii JB,

r) siue B. s) Anissiano B. t) Sizimi B. u) Rodeto A, v) Saluynianica JBi
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Benedicti regulam preuiderint eligendum. Sepultnram quoque eius-

dem loci omnino liberam esse decernimiis ut, eorum qui illic sepeKri

deliberauerint, deuotioni et extreme uoluntati, nisi forte excommu-

nicati sint, nullns obsistat. Missas sane publicas in predicto Psal-

modiensi cenobio per episcopos fieri, nisi ab abbate fuerint innitati,

proMbemus et omnes episcoporum iniurias atqne granamina pre-

sentis decreti pagina remouemus. Ad bee adiicientes statuimns, nt

nnlli omniao hominnm facultas sit idem monasterinm temere per-

tnrbare ant eins possessiones aufferre nel ablatas retinere minuere

nel temerariis uexationibns fatigare, sed omnia integra conser-

uentnr, eorum pro quorum substentatione et gubernatione concessa

sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum eccle-

siastiea secularisue persona banc nostre constitution! s paginam
sciens contra earn temere uenire tentauerit, secundo tertioue com-
monita; si non satisfactione congrua emendauerit, potestatis bono-
risque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de
perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac san-

guine Dei et domini redemptoris nostri lesu Cbristi aliena fiat

atque in extreme examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem
eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri lesu Cbristi,

quatenus et hie fructum bone aotionis percipiant et apud districtum
iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

it. Ego Paschalis catholice ecclesie episcopus ss. BV.
Datum Laterani per manum loannis sancte Eomane ecclesie

diaconi cardinalis ac bibliotecarii, balendas aprilis, indictione octaua^
incarnationis dominice anno C®. XV^, pontificatiis autem domni
Paschalis secundi pape anno XVl^.

11 .

Fdlschung,

Gelasms IL bestdtigt dem Eloster Psalmodi unter dem AUe
Bertram nach dem Vorgange Stephans KZX, Johanns (XL—XIX.),
Urbans II, und Paschalis^ II. alle seine Besitjsungen und Bechte^
insbesondere die ihnen von den Brudern von Saint-Buf mi Unrecht
entfremdete^ nun aber zvieder Mriichgegehene Eirche Saint-Silvestre de
Teillan, Beisemher 10.

Fdlschung s, XII Mmes Arch. Bep. (Psalmodi H. 109). —
GharMariim Psalmodiensis monasterii von 1683 f. 167 ebenda (R. 106).

Bie Fdlschung geschah vor 1123 nach einem Original Paschalis'
II.

j
dem man die Bota mit der Bevise* Verbo Domini celi firmati

sunt entnahm; daji und wann Qelasius II, in TJ^es war, Tconnte der
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Fdlscher wohl nook wissen; deslmlh hrmchte man die Existent einer

Urlvunde Gelasms' IL nicM anmnehmen, Calixt IL hat die Urhunde
hestdtigt (J-L. 7016 b Original in H, 164)^ und schon in der Urhunde
Urbans IL (Nr. 6) ivird die ecclesia sancti Siluestri in Telliano

dem Klostcr bestdtigt; die Fdlschung ist daher sacJilich niclit recht

erhldrliclij und es liegt vielleicJit nur eine Art Nach^eiclmung vor.

GELASIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO
EILIO BERTRANNO PSALMODIENSIS CENOBII ABBATI EIVSQVE
SVCCESSORIBVS ATQVE OMNIBVS SANCTE ROMANS iBCCLESIE
SVBIECTIS

I

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDIOTIONEM.
Summi pontificis officii est religiosa loca diuinis cnltibiis mancipata

a prauorum hominum incursibns sen pertnrbationibus apostoHca
|

auctoritate defendere atqne munire. Idcirco Psalmodiensis cenobii

antiqnitus in uia mandatorum Dei celeberrimi abbatem fratresque

nisitauimus atqae illorum orationibus in comimini capitnlo
|

nos

specialiter et qcclesiam Dei [gener]aliter comendauimus, ibique pre-

decessornm nostrorum lohannis, Stepbani, Vrbani, Pascbalis per-

spectis prinilegiis et preceptis Karoli et Lndonici imperatorum
|

alioriimque regnm eidem monasterio factis et concessis, decrenmns
predicto cenobio Psalmodii eadem priuilegia laudare et confirmare.

Auctoritate itaque beatorum apostolorum
|

Petri et Pauli et nostra

donamus et laudamus tibi Bertranno abbati tuisque successoribus

et predicto cenobio ad habendum in perpetuum quicquid concessione

pontificum, liberalitate regum
|

uel ceterorum oblatione fidelium

prefato loco concessum est uel concessum canonice fuerit, excomu-

nicantes et a liminibus sanctq qcclesi^ segregantes eos qui de his

omnibus scienter
|

aliquid abstulerint uel ablata [rjetinuerint, donee

de perpetrata iniquitate publica satisfactione peniteant, Porro

^cclesiam sancti Siluestri de TellianO; que per iuditium
j

religio-

sorum pontificum seu a[bbatum] restituta est prefato cenobio ab

iniusta possessione clericorum sancti Ruphi, quam gcclesiam nos

psolemniter^) consecrauimiis, concedimus
|
et adfirmamus iterum tibi

Bertranno abbati tuisque successoribus euo®^ perpetuo cum omnibus

eidem qcclesiq pertinentibus decimis primiciis oblationibus possesio-

nibus"^.
I

Statuentes ut nemini liceat prefatam ecclesiam inquietare

uel ab unitate Psalmodiensis monasterii subtraere"^ seu res perti-

nentes eidem qcclesiq amplius ab ea auferre
|

uel alienare. Qui-

cumque uero in aliquo istorum transgressor extiterit aut terminos,

quos in consecratione eiusdem qcclesiq ad honorem beati Siluestri

ibi posuimus, inuaserit, secundo
|

tercioue comonituS; si non emen-

b) euuo.a) sic.
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daaerit, a corpore et sanguine domini nostri lesu Christi alienus

fiat honorisque sui dignitate careat. AMEN. AMEN. AMEN,

R. BV.

Datiom apud Vceciam IIII* id. decembris, indictione XIII, anno

incamationis dominice raiUesimo C. XVIIII, pontificatus domni Gre-

lasii pape II I,

B. dep.

13.

Fdlschung.

(xelasius II. geivdlirt dem Kloster Saint-Andre hei Avignon einen

grojien Ahlafi fur alle Gldiibigen, die die Kirclie Saint-Pierre de Tougon

am Tage der Kreusauffindung hesuchen wurdeft, namentlicJi, wenn
dieser Tag auf einen Freitag fodlt. Avignon 1118 Desemher 13.

Pieces ecclesiastigues s. XVIII f. 81 Garpentras Pibl. Comm. Ms.
1915 [A]. — Ghantelou Historia monasterii saneti Andreae Avenio-

nensis von 1774 f. 15T Avignon Bibl. Comm.. Ms. 2401 = Ms. lat.

12762 f. 257 Paris Bibl. Nat. [B]. — Becueil de chartes sur Avignon
s. XVII vol. II f. 202 Avignon Bibl. Comm. Ms. 2466 [CJ.

J-L' f 6667 naeh Ms. lat. 12762. Naeh Form und Inhcdt
sicJier eine Fdlschung ohne Benutmng einer echten Vorlage.

In A und B steht auch eine Bota, oiher die Nicolaus’ II. Die
Eistoire de Villeneme-le^-Avignon von 1737 f. 9 (Ntmes Bibl. Comm.
Ms. 211) ersdlilt: „la hulle du privilege de Touzon est en date des
ides de decemhre de Vannee 1118, auquel iour Gelaze sacra Veglise de
Saint-Andre; la hulle de ce privilege fnt expedite a Avignon, parceque
ce pape s’etait alors refugie en France." Bei der Kritik der Ur-
Jcunde mujite hesonders ihr Verhaltnis su den Urhmiden Sergius’ IV.

3968 und J-L, 3969 ftir Montmaiour gepruft werden, mit
denen sie eng zusammenhdngt.

6ELAZIVS EPISCOPVS sernus seruorum Dei. Omnibus et“>
uniuersis et singulis tarn clericis ^uam laicis cuiuscumque sexus
^adusque sen conditionis existant, Christi fidelibus salutem sacra-
tissimam et benedictionem apostolicam *>. Sancto Petro apostolo,
ut fere omnis catholicus agnoscit, potestas celitus est coUata,
quatenus soluat a peccatorum uinculis et Bget, quern unit dimittat
et quern unit perdat. Nobis igitur suam uicem gerentibus quamnis
immeritis commissum est, ut omnes, quos poterimus, adiuuemus et

o) et fehlt in C. b) apostolicam mandate studemus sancto B, aposto-
hcam mandare studemusque apostolo Petro AC. c) immeriti A, immerito 0.
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apostolica auctoritate^^ adiutoriiim petentibus concedamiis. Igitur

sciant, quod iamP(etrus)®) abbas ad nostram apostolicam sedem B.

monaclixiia destinauit, ut nostra benedictione N. episcopns ecclesiain

sancti Andree consecret et benedicat, qnam sciatis consecrauimns

et in eins consecratione talem benedictionem ot absolntionem con-

cedimns ecclesie sancti Petri mentis Tndonis a dicto monasterio

dependenti^>, nt qiiicumqne penitens et confessns ad eamdem eccle-

Siam die innentionis sancte Crncis et per octauas einsdem adnenerit,

mamis porrigendo adiutrices tale remedinm ibi percipiat: nideKcet

septem annos et septem karentenas^) de ininnetis penitentiis eidem

misericorditer relaxamns et tertiam partem illi remittimus, et quo-

ties festnm Crucis contingat accidere in^'^) die Veneris, omnibus uere

penitentibus et confessis ipsam ecclesiam ilia die seu^’) per octauas

eiusdem uisitantibus et manus porrigentibus adiutrices in mortis

articulo semel tantum plenam remissionem omnium peccatorum

suorum concedimus per presentes. Quicumque uero huic ecclesie

benefecerit, talem benedictionem accipiat, sicut superius diximus,

et qui ad banc ecclesiam adierit, securus ab omnibus inimicis illis

diebus uadat et reueniat, et qui ei aliquod^^ impedimentum presti-

terit, sciat se excommunicatum et anatbematizatum. Si quis itaque,

quod non optamus, temerario ausu contra banc nostram preceptionem

ire conatus fuerit, si infra quadraginta dies ad emendationem^^ non
uenerit, sciat se maledictionibus omnibus maledictum, que in nouo
et ueteri testamento continentur, deiiciat eum abissus et uorago

ignis gebenne, fiat portio eius cum bis qui dixerunt domino Deo:
Recede a nobis, scientiam uiarum tuarum noluimus^^). Pereat in se-

cundo examine, maledicimus eum stantem et sedentem, dormientem

et uigilantem, manducantem et bibentem, maledicimus eum intus

et foris, sit ei celum ereum et terra ferrea, pereant dies eius et

filii eius maneant orfani"^\ non recordetur nomen eius amplius, sed

ueniet super eum mors et descendat in infernum uiuens.

Grelasius sancte Romane, catbolice et apostolice ecclesie presul.

Lambertus”^ Hostiensis episcopus.

Grrisogonus sancte 2^^ Romane ecclesie cancellarius.

Boso<?) sancte Romane ecclesie cardinalis presbiter.

Petrus sancte Romane ecclesie diaconus.

d) authoritate AB, e) A. abbas quamuis D. abbas AG.

f) dependentis AC, g) quarentenas B. Ji) in fehlt in A, i) sine A.

Ic) aliquid AC, /) emendam ABC, ll) notimns A, m) orpbani AB*
n) Lambertus maximus episcoporum Hostiensis episcopus ABC. 0) Gryso-

gonus B. p) sancte fehlt in ABC. q) Bosonius AC, Bosonuus B.
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Datxun Laterani*'^ per manus Petri sancte Romane ecclesie

diaconi cardmalis, anno incamatioms domini nostri lesu Ciiristi

MCXVin, idus decembris®).

r) so in alien Mss. s) idus decembris fehlt in A.

13.

Gelasius 11. bestatigt dem Kloster Saint-AndrS in Avignon unter

dem Alt Peter nach dem Vorgange Urbans 11. und anderer Papste

die Besit0ungen, nmientlich die Kirche Saint-Pierre de Toulon, dam
die AbtswaM, die Freiheit von biscMflichen Leistungen und die Sepultur.

Orange 1118 December 20.

Becueil de chartes sur Avignon s. XVII vol. II
f. 202 Avignon

Bibl. Comm. Ms. 2466 [A]. — Chantelou Historia tnonasierii sancti

Andreae Avenionensis s. XVIII von 1774 f. 155'e benda Ms. 2401 pB].

Inhaltlich ist ohne genauere Untersuchung Tcaum etwas gegen die

Uricunde m sagen; sie bestatigt ini wesentlichen das Privileg Urbans
II. J-L. 5661, die Fassung des Saint-Pierre de Touzon hetreffenden

Satzes kehrt bei Innocenz II. 1143 IV 15 (Nr. 20) wieder. Bos
Imentar von 1790 (Ntmes Arch. Bep. H. 269) citiert sowohl diese

Uricunde als auch I-L. 6671, so dafi nicht sicher angegeben werden
Icann, ob unsere Uricunde nicht etwa nur eine Icurzere Ausfertigung
Oder gar nur ein Auszug dieses Privilegs isl.

Grelasins episcopus seruns seruorum Dei. Dilecto filio Petro
abbati monasterii sancti Andree, quod in cacumine montis Andaonis
supei flunium Rodani situm est

,
eiusque successoribus re^ulariter

substituendis in perpetuum. Officii nostri nos bortatur aucto-
ritas pro ecclesiarum statu sollicitos esse et que recte statuta sunt
stabilire; quod cum ecclesiis ceteris debeamus, tue potius ecclesie,
quam dxun in Gralliarum partibus essemus, nostris mauibus consecrari
dispositio diuina concessit, benigniori debemus familiaritate im-
pendere. Eapropter uniuersa que aut ordinatoris ac predecessoris
nostri sancte^ memorie Vrbani pape aut aliorum Romanorum ponti-
ficum auctoritate nionasterio uestro concessa et confirmata sunt,
nos quoque presentis priuilegii pagina concedimus et confirmamus.
Quecumque etiam concessione pontificum, liberalitate principum uel
oblatione fidelium eidem monasterio in presentiantm legitime per-
tinent uel per tuam industriam adquisita sunt aut in futurum
largiente Deo iuste atque canonice offerri adquiriue contigerit,
qmeta semper tibi tuisque successoribus et illibata permaneant!
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Decernimus ergo ut nnlli onmiiio lioininum liceat idem cenobium
temere perturbare aut eius possessiones auferre nel ablatas retinere

minuere uel temerariis nexationib-us fatigare, sed omnia Integra

conseruentur, eorum pro quorum sustentatione et®) gubernatione
concessa sunt, usibus oinnimodis profutura, salua Auinionensis epi-

scopi canonica reuerentia. Sane pro ecclesia sancti Petri de To-

done, quam ex iure sancte nostre Eomane tenetis ecclesie, duas

cere libras, ex ipso uero beati Andree monasterio tres quotannis

Lateranensi palatio persoluetis, sicut in supradicti predecessoris

nostri Vrbani pape priuilegio continetur. Obeunte te nunc eius

loci abbate uel tuorum quolibet successorum, nullus ibi qualibet

surreptionis astutia sen uiolentia preponatur, nisi quern fratres

communi consensu uel fratrum pars consilii sanioris uel de suo

uel de alieno, si oportuerit, collegio secundum Dei timorem et beati

Benedicti regulam prouiderint eligendum. Sane pro abbatis ordi-

natione nec episcopo nec clericis Auenionensibus uUo modo liceat

pastus expendium nec omnino aliquid commodi temporalis exigere

nec abbati uel fratribus exactum dare. Cbrisma, oleum sanctum,

consecrationes altarium siue basilicarum, ordinationes monacborum,
qui ad sacros fuerint ordines promouendi, ab Auinionensi episcopo,

in cuius diocesi estis, accipietis, siquidem catbolicus fuerit et

gratiam atque communionem apostolice sedis babuerit et si ea

gratis ac sine prauitate uoluerit exbibere; alioquin liceat uobis a
quo malueritis catbolico episcopo eadem sacramenta suscipere. Se-

pulturam quoque loci uestri uel ecclesiarum uestrarum omnino
liberam esse sancimus, ut eorum qui illic sepeliri deliberauerint,

deuotioni et extreme uoluntati, nisi forte excommunicati sint, nuUus
obsistat. Si qua igitur in crastinum ecclesiastica secularisue per-

sona buius decreti paginam sciens contra earn temere uenire temp-
tauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua
emendauerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat reamque se

diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a
sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni

subiaceat. Cunctis autem eidem monasterio iusta seruantibus sit

pax domini nostri lesu Cbristi, quatenus et bic fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inue-

niant. Amen.
Ego Gelasius ecclesi^ catbolicq episcopus ss. Signum manus"^^

mee: Deus in loco sancto suo.

a) sustentione ac A, h) ss fehlt in B. c) niamis fehlt in A,
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Dat. Aurasice per mantmi Grisogoid sanctg Romane ecclesie

diaconi cardinalis, SII kal. iamiarii, indictione XII*", dominicQ in-

carnationis anno W. XVIIII^ pontificatns antem domni Grelasii

secundi pape anno I®,

Galixt IL bestdtigt clem AU Veter von Wlontmaiour die dem

Kloster von Bischof Bostagnus von Avignon gescJienhte Caiwlle von

Saint-Bemi-le^-Arles. Latercm 1122 Alai 20,

Polycarp de la Riviere Probationes et indicatio prohationiim sen

actoruni ad firmandam ecclesiae Gallicanae Mstoriam s, XVII voL II

f.
127 Garpentras Bibl, Gomm, AIs. 51S—51i (502).

Das Inventar -von 1604 f. 94 nnd das „Inventaire rouge de Alont-

maiour^^ s. XVII f. 110
^

beide im Departenientalarehiv m Ala-rseille

ciUeren nocli das Original,

Calistns episcopns sernus semorxim Dei. Dilectis in Cliristo

filiis P(etro) abbati monasterii sancti Petri Montismaioris et eins

fratribns salntem et apostolicam benedictionem. Qne religionis

et bonestatis intuitu ecclesiis sen monasteriis conferuntur^), firma

debent illibataque seruari. Bone quippe memorie Rostagnus Aui-

nionensis episcopns, sicut ex eins scripto comperimns, omnium ca-

nonicorum ecclesie sue consilio capellam sancte Marie de uilla sancti

Remigii ab antecessoribus suis in turri fundatam nestro monasterio

tradidit et concessit, quam nimirum concessionem sen traditionem

nos scripti nostri pagina confirmantes statuimus, ut capella eadem
preter apostolice sedis uel legati eius consensum excommunicationis

aut interdictionis sententie nullatenus summittatur neque super

earn aliquis preter abbatis et fratrum Montismaioris noluntatem

quicquam edificare presumat, sed cum coherente sibi portion et

cripta nobis nestrisque successoribus firmiter conseruetnr; si forte

mulieres a partu surgentes ad eandem capellam pro beate Marie
deuotione conuenerint, sua ibi persoluere nota concedimus. Si

quis antem contra banc nostrum constitutionem^^ audaci, quod absit,

temeritate preruperit, honoris et officii sui periculum patiatur ant

excomunicationis nltione plectatnr, nisi^^ presumptionem suam digna

satisfactione correxerit. Datum Laterani XIII® hal. iunii, indic-

tione XV.

a) conferunt. b) nostrain constitutionem banc. c) ni.
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15.

Calixt 11. hestdtigt der Kirclie von Avignon nach deni Vorgange

Alexanders II,, Gregors VIL, Urlans II, und PascJialis' IL unter

dein Biseliof Arihert alle Hire Besitmingen nnd Eechte,

Lateran 112B April 4.

Polycarp de la Biviere Annales d'Avignon s, XVJl voL I p, 671

(ex tabulario sancti Andreae et alio nianuscripto codice) Oarpenfras

Bibl Comm, Ms, 515—516 (503).

Oitiert Gallia Christiana I 812 (offenbar aus diesem Manuscript).

— Im Ms, 515 'p* 634 findet sich noch die Noti^: „m Calixti secundi

eidem ecclesiae (d. h, der von Avignon) concesso (privilegio) anno

millesimo centesimo vigesimo secundo in gratiam Ariperti episcopi hac

scripttCra: Immnnitates quoqiie et prerogatinas, a predecessore

nostro sancte memorie Alexandro secundo Rostagno predecessori

too sui pontificatus anno undecimo concesse^^ dignoscuntur
,

apo-

stolice sedis^^ auctoritate confirmamus non tarn iuste petitionis tue

intuitu quam prefate ecclesie lionore et reuerentia, quam semper

nobilem et famosam fuisse recto scimus (ex codice pervetusto Ave-

nionensi)“ aher dieser Sat^ Icommt in tmserer TJrhunde Calixts II,

nlcht vor, und es mufi also noch eine nveite Urlmnde Calixts II. ge-

gehen hdben. Die TJrhunde Alexanders II, war danach im Jahre

1071 ausgesteUt; sie ist mit alien Uhrigen Vorurhmden verloren,
^

Callistus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Ariperto Auenionensi episcopo eiusque successoribus canonice insti-

tuendis in perpetuum. lustis uotis assensum prebere iustisque

petitionibus aures accomodare nos conuenit, qui licet indigni iu-

stitie custodes atque precones in excelsa apostolorum principuni

Petri et Pauli specula positi Domino disponente conspicimur. Tuis

igitur, frater charissime Ariperte, iustis petitionibus annuenteSj

sanctam Auenionensem ecclesiam, cui auctore Deo presides, aposto-

lice sedis auctoritate communimus et statuimus, ut possessiones

omnes cum terminis suis, coloni, decime et episcopalia iura nec non

et omnia que terre principes et alii fideles uiri de iuxe suo eidem

sancte ecclesie contulerunt, et que ipsi ecclesie iure antique perti-

nere uidentur, quieta et Hbera in tua tuorumque successorum po~

testate^^ absque ulla inquietatione seu diminutione nostre auctori-

tatis assertione permaneant, et quidquid bonoris, quidquid digni-*

a) quas. h) concesso. c) sedis fehlt. d) aures fehlt, e] pote-

state fehlt.
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tatis et libertatis antecessores nostri sancte memorie Alexander

secundns, Gregorius septimus, Urbanus secundus et Pascbalis se-

cundus sancte Aueidonensi ecclesie tibique et predecessoribus tuis

contulerunt, decreti buius pagina' firmum ipsi tibique et succes-

soribus tuis in etemum fiat. Si qua uero in futiiram ecclesiastica

secularisue persona banc nostre constitutionis;paginani sciens contra

earn temere uenire tentauerit, secundo tertioue commonita, si non

satisfactione congrua emendauerit
,

potestatis bonorisue sui digni-

tate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniqui-

tate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et do-

mini nostri lesu Cbristi aliena fiat atque in extremo examine cli-

stricte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem^^) ecclesie iusta ser-

uantibus sit pax domini nostri lesu Ohristi, quatenus et bic fructum

bone actionis percipiant et apud districtum iudicem prenaia eterne

pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

R.*i Ego CaUistus catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

Datum Lateran. per manum Hugonis sancte Romane ecclesie

subdiaconi cardinalis, pridie nonas aprilis, indictione prima, incar-

nationis dominice anno millesimo centesimo uigesimo tertio, ponti-

ficatus autem domini Callisti II pape anno quinto.

f) scienter. g) eidem eidem. A) Die JRota ist leschrieben
,
ebenso die

Bl&ibtiTle, ss und BT aber fehlen.

16.

Hbnorius IL hesidtigt deni Kioster Fsalmodi imter deni Aht Bertram
die BesitBungen^ die Ahtswalil^ die Sepultur und die Breilieit von jeder
UscUflichen Geivalt. Lateran 1125 April 6.

Ohartularkm Psalmodiensis monasterii von 1683 f.
34' Mmes

Arch. Bep. (Psalmodi H. 106). — Ms. lat. 13845 s. XVII f. 140
Paris Bill. Nat. [BJ. — Oopie von 1590 XI 19 ebenda Ms. lat. 5457
Nr. 1 .

J-L. 7199 nach Ms. lat 13845. Citiert Gallia Christiana VI 475.

Offenbare Schreibfelder in den Formeln verhessere icJi stillschweigend.

'Eonorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto in Christo
filio Bertramno Psalmodiensis monasterii abhati eiusque snccessori-
bus regalariter substituendis in perpetuum. Ad hoc uniuersalis
ecclesie cura nobis a prouisore omnium bonorum Deo commissa est,

ut religiosas diligamus personas et beneplacentem Deo religionem
studeamus modis omnibus propagare. Nec enim Deo gratns ali-
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quando famulatus inpenditur, nisi ex charitatis radice procedens a
pnritate religionis fnerit conseruatns. Oportet ergo omnes Cliri-

stiane fidei amatores religionem diligere et loca uenerabilia cnm
ipsis personis dinino officio mancipatis attentins confonere. Qua-
propter petitioribns tnis, fili in Christo charissime Bertranne
abbas, non immerito annnuendnni censnimns, nt Psalmodiense

monasterinm, cni Deo antbore presides, ad predecessorum nostrormn
Stepbani, loannis et Vrbani sectuidi exemplar apostolice sedis pri-

nilegio mnniremns. Per presentis igitur prinilegii paginam aposto-

lica auctoritate statnimus, nt qnecumqne bona qnascnmqne posses-

siones idem monasterium in presenti legitime possidet nel in fatn-

rnm inste atqne canonice poterit adipisci, firma tibi tnisqne suc-

cessoribUvS et illibata permaneant. In qnibns bee propriis nisa snnt

nominibns exprimenda: In territorio Biterrensi in castro Lunate
monasterium Inncellense; in pago Nemansensi in nilla Cornellia-

nica"^ ecclesia sancti luliani cnm cellnlis snis, in nilla Attassianica^'^

ecclesia sancte Marie, in castro Salignano ecclesia sancti Inliani,

in Asperas ecclesia sancti Petri, in Andnsenco ecclesia sancti Andree,

in Aqnanina ecclesia sancti Petri
,
in Margine ecclesia sancti Cy-

ricii, in Malaspelles ecclesia sancti Romani, in Telliano*®^ ecclesia

sancti Sylnestri, in Ripastagni ecclesia sancti Sebastiaiii, in Tho-

nana^^ ecclesia sancti Thome, in Candiaco ecclesia sancti Petri, in

Vistrico ecclesia sancte Marie, item ecclesia sancti Boniti ^\, in Ve-

rxmas ecclesia sancti Salnatoris, in Veranico*’) ecclesia sancti Mi-

chaeHs
,

in Valle ecclesia sancte Marie
;

in pago Arelatensi prio-

ratns sancti Romani cnln cellnlis suis, apnd castrnm Velans^'^ ecclesia

sancti Satnrnini
;

in pago Aqnensi in naUe Amata cellnla sancti

Salnatoris cnm ecclesia sancti Michaelis de castro Cnenronis et

appenditiis snis, in castro An snis^^ ecclesia sancti Stepbani, item

ecclesia sancti Lamberti et ecclesia sancti Petri de Pommeyrols”'^;

in pago Aptensi ecclesia sancti Panli et ecclesia sancti Andree de

Reclns, apnd Oppedam”^ ecclesia sancti Andree; in pago Systerico®^

ecclesia sancte Marie de Banlis cnm ecclesiis suis, id est sancti

Cannati et sancti Satnrnini et ecclesia sancte Marie de Camer-

lariis^^ cnm appendiciis snis; in pago Snbstantionensi in nilla

Mndazone ecclesia sancti AssyscH’’^" in pago Arelatensi ecclesia

sancti Vincentii de Inncaricis®^ et ecclesia sancti Damiani et sancte

a) Cornelianica JB, h) Atactianica JB.

spolles B. e) Tailhano B. f) Toumer B,

i) Veuanico B. h) Velans B. 1) Anguis B.

lam B. o) Siginsterico B. p) Camarlais B,

2eli B, s) Rimeariis B.

c) Margines B. d) Malla-

g) Buniti B, h) Velounas B.

m) Pomairols B, vt) Oppe-

q) Sustantionensi -B. r) Ali-
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Marie de Candianicis
,
in niUa Misanicas ecclesia sancte Colmnbe,

in nilla Yarenicas ecclesia sancte Agathe, inCerceles ecclesia sancte

Marie et sancti Matliei, in Solsinas"’ ecclesia sancti Stephani, in

castro Lupiano ecclesia sancte Cecilie, in Malignano") ecclesia

sancti Christopliori cnm cellulis snis; in page Vzetico in uilla

Combates ecclesia sancti Bricii et ecclesia sancti Stepbani de Eremo,

item ecclesia sancti Petri de Taraus®) cnm omnibus ecclesiis snis?'*

pertinentibns
;

in pago Narbonensi in castro Anissiano'* ecclesia

sancti Saturnini
;
in pago Nemansensi in portn Villa ecclesia sancti

Petri, item in alio portn ecclesia sancte Marie, item in eodem pago p

in nilla Noneta ecclesia sancti Sisinnii"*, in Codognano ecclesia sancti

Andree, in Noseto*'* ecclesia sancti loannis, in castello Albatii"*

ecclesia sancti Petri, item in eodem pago in nilla Salnionica ecclesia
i

sancti Andree; in pago Snbstantionensi in nilla Cornii'** ecclesia
j

sancti loannis, in territorio G-apinco in nilla de Balma ecclesia

sancti MarcelH. Porro Inncellense monasterinm nemini liceat a

cenobii Psalmodiensis nnitate snbtrabere, nec ipsnm nllins alterins

ecclesie preter Romanam inrisdictioniqne snbiiciatnr •?’*. Obennte
j

te nnnc eins loci abbate nel tnomm qnolibet snccessomm, nnUns
I

ibi qnalibet snbreptionis astntia sen niolentia preponatnr, nisi qnem
j

fratres commnni consensn nel fratrnm pars consilii sanioris secnn- >

dnm Dei timorem et beati Benedict! regnlam proniderint eligen-
;

dxun, cni nimirnm ab episcopo benedictio comferatnr, omni profes-

sionis exactione seposita. Sepnltxiram qnoqne einsdem loci omnino
liberam esse decemimns, nt eornm qni ilKc sepeliri deliberanerint,

;

denotioni et extreme nolnntati, nisi forte excommnnicati sint, nnllns

obsistat. Missas sane pnbKcas in predicto Psabnodiensi cenobio per
episcopos fieri, nisi ab abbate fnerint innitati, probibemns et omnes
episcopomm ininrias atqne granamina per presentis decreti paginam
remonemns. Ad boc adiicientes statnimns, nt nnlli omnino bomi-
nnm facnltas sit idem monasterinm temere pertnrbare ant eins

possessiones anferre nel ablatas retinere minnere nel temerariis

nexationibns fatigare, sed omnia Integra consementnr
,
eomm pro

qnornm snbstentatione ac gnbernatione concessa snnt, nsibns omni-
modis profutura. Si qna igitnr in fntnrnm ecclesiastica secnlarisne

persona banc nostre constitntionis paginam sciens contra earn te-

mere nenire temptanerit, secundo tertione commonita, si non satis-

factione congrna emendanerit, potestatis honorisqne sni dignitate

t) Gandianiciis S. u) Miranicas J3. v) Sonlanas jS. w) Marigiiano S.
x) Trans B. y) sibi B. s) Amtiauo B. a) Sisini B. b) Nozeto B.
c) Abbassii B. d) Coruii B. e) monasterium fehlt in A, f) iurisdictioni

subiicere B. g] omnium B.
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careat reamque se diunio indicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat et a sacratissimo corpore ac sangidne Dei et domini re-

demptoris nostri lesu Cliristi aliena fiat atqne in extremo examine

districte nltioni snbiaceat. Cnnctis antem eidem loco insta ser-

uantibus sit pax domini nostri lesu Ciiristij quatenus et Me fruc-

tum bone actionis percipiant et apud districtiim iudicem premia

eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

Ego Honorius catliolice ecclesie episcopus ss. BV.

Datum Laterani per manum Aimerici sancte Eomane ecclesie

diaconi cardinalis et cancellarii, VIII® idus aprilisj indictione III
,

anno dominice incarnationis M®C®XX®V®, pontifleatus autem domni

Honorii II pape anno primo.

li) R und BY fehlm in A.

17.

Innocent IL nimmt die KircJie Notre -Dame de Barjols unter

dem Propst Wilhelm in den aposfolischen SeJmU %md hestdtigt iJir die

namentUch aiifgefuhrte^i Desitmmgen ; jdhrlich soil die Kirche einen

By^antms nach Bom als Zins mhlen. Pisa 1135 Juni 18,

CharUdarimn Bariolense s, XV /. Id^ Paris Bill, Nat, Ms, lat,

4191 = Ooll. Balii^e 66 s, XVII f. 168 ebenda,

J-L, 7711 citiert nach Coll, Bcdme,

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Ouillelmo ecclesie sancte Marie Bariolensis preposito eiusque succae-

soribus canonice instituendis imperpetuum. Cum omnibus ecclesiis

debitores ex iniuncto nobis a Deo apostolatus officio ac beniuolentia

existamus, illis tamen propensiori cura nos conuenit inmiinere, que

ad ius beati Petri specialiter pertinere noscuntur. Eapropter, di-

lecte in Domino fili Guillelme preposite, tuis iustis®^ postulationibus

et rationabilibus desideriis clementer annuimus et^^ Bariolensem

ecclesiam beate Marie, cui auctore Deo preesse dinosceris, aposto-

lice sedis munimine et presentis scripti pagina conmmnimus. Sta-

tuentes ut omnia bona seu possessiones, que in presentiarum prefata

ecclesia iuste et canonice possidet ac in futurum concessione pon-

tificum, largitione principum, oblatione fidelium seu aliis iustis

modis prestante Domino poteritis adipisci, firma tibi tuisque suc-

cessoribus et illibata permaneant. In quibus bee duximus propriis

d) iustis fehU, &) et fehli,

Kgl, Ges. d. Wiss, Nachricliteii, PMIolog.-liistor. Kl. 1907. Beiheffc. 6
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nominibus annotanda: Bcclesias sancte Marie et sancti Petri, que sunt

site in nalle sancti Inliani, ecclesias sancti Maximi et sancti Cassiani,

ecclesiam sancti Greruasii, qne est sita in castro de Pontenesio, ecclesias

sancte Marie et sancti Petri in castro de Fors, ecclesiam sancti Ste-

pliani deSilans, ecelesiam sancte Marie deLenenouo, ecclesiam sancti

Manritii, que est sita in nalle de Concellars, ecclesias sancte Marie

et sancti Petri de Bras. Decemimus ergo ut nuUi omnino iomi-

num Hceat prefatam ecclesiam temere perturbare ant eius posses-

siones aufferre uel ablatas retinere minuere uel temerariis nesatio-

nibns sen fatigationibus molestare, sed omnia integra conseruentur,

eorum pro quorum substentatione ac gubernatione concessa sunt,

usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in posterum ecclesiastica

secularisue persona banc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue commonita'), si non

satisfactione congrua emendauerit, potestatis bonorisque sui digni-

tate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniqui-

tate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et do-

mini redemptoris nostri lesu Cbristi aJiena fiat atque in extreme

examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem predicte ecclesie

sua iura seruantibus sit pax domini nostri lesu Cbristi, quatenus

et bic fructum bone actionis percipient et apud districtum iudicem

premia eteme pacis inueniant. Ad indicium autem percepte buius

a sancta Bomana ecclesia libertatis unum bisancium nobis nostris-

que successoribus annualiter persoluetis.

Ego Innocentius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

t Ego Gruillelmus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Guido Tiburtinus^ episcopus ss.

f Ego Gerardus^) presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

f Ego Lictifredus*^ presb. card. tit. Vestine ss.

f Ego Martinus presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio monte b ss.

f Ego Lucas presb. card. tit. sanctorum lobannis et Pauli ss.

f Ego Grisogonus diac. card, sancte Marie in Portion ss.

Datum Pisis per manum Aymerici sancte Bomane ecclesie dya-

coni cardinalis et canceUarii, idibusb iunii, indictione YITT «»)), in-

carnationis dominice anno M®.C®XXXVI“, pontificatus uero domni
Innocentii pape II anno sexto.

c) canonica. d) R wnd BV feJilm, ebenso HieraU f und ss. e) Pe-
nestreaus. /) Ohurbateasis. g) Berardus. K) Lasterandus. i) in Celio

monte feUt. Tc) Luchas. T) indibus. m) XIII fehlt.
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18.

Innocens II. hefieMt dem JBischof Leodegar von Avignon, dem

JBiscJiof Gerard von Orange gegen die TJebergriffe seines ParrocJdanen

Beynald und dessen Frau Fma beimstehen.

Pisa (1133—36) November 10.

Polycarp de la Biviere Annales d’Avignon s. XVII vol. I 687

(ex veteri pergameno Avenionensi) Carpentras Bibl. Comm. Ms.

515-516 (503).

Innocentius episcopus seruus seruornm Dei. Venerabili fratri

Laugerio episcopo Aaenionensi salatem et apostolicam benedie-

tionem. Venerabilis frater noster Gerardus Arausicensis episcopus

suis nobis litteris intimauit, quod Reynaldus et Ema uxor eius,

parocliani tui, quemdam mansum cum uineis, terris cultia et in-

cultis, pratis syluis ac molendino ad eius ecclesiam pertinentem

per uiolentiam detinere presumunt et reddere eidem episcopo cum
fructibus inde perceptis contradicunt. Vnde, quoniam eidem epi-

scopo fratri nostro in iure suo nulla rations deesse possumus,
fraternitati tue per apostolica scripta mandamus

,
quatenus

,
si

oognoueris predictum Reynaldtun cum Ema uxore sua in curia tua
prefato episcopo super hoc respondere debere, ipsos ad plenam
iustitiam eidem exhibendam moneas instanter et districte com-
pellas

;
alioquin eos in presentia uenerabilis fratris nostri") Gebuini

Carpentoratensis episcopi sufficienter super hoc respondere cogas,

et si id facere forte contempserint, omni appellatione remota, eos
ecclesiastica censura percellas. Datum Pisis quarto idus nouembris.

a) nostri fehU.

19.

Innocent II. scJi/reibt alien Prdlaten
^

daji er den Templerorden
in den apostolischen Schuts genommen und ihm alle seine BecMe he-
statigt hale; niemand diirfe ohne Erlaubnis des Grojimeisters und der
Briider den Orden wieder verlassen, wenn er nicM der Exhmmuni-
haion durch den Papst verfalien wolle, die dann gemaji den Be-
schlussen des Komils su Pisa von ihnen alien getreulwh m volhiehen

Lateran (1138—43) Mai 1.

Orig. Marseille Arch. Bep. (Ordre du Temple 1 Nr. 1).

Die Batierung ist von anderer Hand und Tinte.

6 *
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INNocentius episcopus seruus semorum Dei. Venerabilibus

fratribus patriarcMs arciiepiscopis et episcopis, ad quos liters®)

iste
I

peraenermt, salutem et apostolicam benedictionem. Quaii-

tam atilitatem milites templi lerosolimitani orientali Qcclesie con-

ferant,
|

qualiter relictis propriis semet ipsos ad inpugnationem

mimicorTim Christiani nominis et defensionem fide|liiim penitus

tradiderimt, nobis, prout credimus, nequaquam extat incognitum,

quorum uita et conuersatio,
[

sicut diuina pronidentia noscitur in-

stituta, ita nicbilominus est ecclesiasticis auxiliis et sacerdotalibus
|

studiis adiuuanda. Cuius rei gratia nos, quibus pre ceteris sollici-

tudo fideKum inminet, eandem uenerandam
|

mHitiain, que est ad

honorem Dei*) et defensionem sancte ecclesie congregata, cum
omnibus ad earn pertinentibus sub beati

|

Petri protectione susee-

pimus et multa que ad eorum obseruantiam pertinere uidebantur, eis

apostolica actoritate®) conces|simus
,

et quoniam iusta euangelicam

sententiam nemo mittens manum ad aratrum et respiciens retro

aptus
1

est regno Dei, script! nostri pagina constituimus, ut nemini

eorundem militum post factam in eadem milicia'’) pro|fessionem et

habitum religionis assumptum absque permissione magistri et fra-

trum suorum ad alium lo|cum liceat transmigrare, sed potius unus
quisque eorum, in qua uocatione uocatus est, iusta apostolum in ea
perma|neat. Proinde fraterrdtati uestre per apostolica soripta

mandamus atque precipimus, ut cum a dilecto filio nostro Eoberto
|

magistro ipsius domus uel eius fratribus aduersus aliquos ex ipsis

qui retrorsum abisse dicantur, quod Dens auertat,
|
in eosdem pre-

uaricatores, quousque resipiscant et ad prelati sui obedientiam

redeant, anathematis sententiam
|

promulgamus"’) eamque firmiter

obseruari per uestras parrocMas apostolica auctoritate precipimus.

Preter|ea quemadmodum uos primum in Pisano ac postmodum in

sinodo Lateranensi uiua uoce rogauimus, ita etiam presen|tibus

literis®) deprecamur, ut ad subuectionem eorundem militum debite

karitatis affectibus intendatis et tam bis quam aliis modis,
|
quibus

eisdem sends Dei prodesse poteritis, ipsos iuuare ac fouere curetis.

Dat. Lat. kal. man.
|

B. dep.

a) so im Orig. h) Dei ubergeschrieien. c) milicia auf Basur.
d) pro anf Basur.

30,

Innocenz II. nimmt das Kloster Saint-Andre de Villeneuve bei

Avignon nnter dem Alt Gerhard in den apostdlischen Schutz und he-
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stdtigi ihn die namentUch aufgefuhrten Besit^imgen
j

worimter 6^-

soo%ders,die Kirche Saint-Pierre de dam die freie AUswahl,
die Freiheit von hiscMflichen Leistungen nnd die SepuUur,

Lateran HAS April 15,

Copie von 1651 X 4 im JRecueil sii/r le Languedoc s, XVII f, 58
Avignon JBiU, Comm. Ms. 3765 (aus dem Orig,) [A], — Becueil de

chartes sur Avignon s. XVII voL II f, 305 elenda Ms, 3466 [B],
— Copie von 1686 III 13 Ntmes Arch. Dep, (Ghapitre d^Alais G.

861) [CJ. — Historia monasterii sancti Andreae secus Avenionem
authore Claudio Chantelou von 1774 f.

156* Avignon Biil, Comm.
Ms. 3401.

Citiert Gallia Christiana I 874.

InxLOcentms episcopus sertitis seruorum Dei. Dilecti^ filiis Gre-

rardo abbati monasterii sancti Andree Andaonensis einsque fratribns

tarn presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpe-

tnum. Religiosis desideriis dignnm est facilem prebexe con-

sensnm, nt fidelis deuotio celerem sortiatur effectum. Eapropter,

dilecti in Domino filii, nestris instis postulationibns clementer an-

nuimns et prefatum monasterinm, in quo dinino mancipati estis

obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et^^ pre-

sentis scripti priuilegio communimus. Statuentes ut quascumque

possessiones quecumque bona idem monasterinm in presentiarum

iuste et canonice possidet ant in futurnm concessione pontificum,

largitione regnm uel principum, oblatione fidelium seu aliis instis

modis Deo propitio poterit adipisci, firma nobis nestrisqne sncces-

soribns et illibata permaneant. In qnibns bee propriis dnximns

exprimenda nocabnlis: In episcopatn Anenionensi infra mnros

ipsins cinitatis ecclesiam sancti Panli, sancte Marie Magdalene,

sancte Crncis,^ ecclesiam sancte Marie de Angnlis"^^ cum nilla et

palnde sibi adiacente, ecclesiam sancti Inliani, sancti Petri de

Exagiis®^ et sancti Stepbani de Candalis, ecclesiam sancte Victorie,

sancti Petri de Algeraco^^, sancti Martini de Riberiis et sancti

Genesii de Mimarno^^ ecclesiam parrocbialem de Podio alto^'^, ec-

clesiam sancti Veredimii*^ sancti Martini de Aldreria^) et sancte

Marie de lonqnariis ^^5 ecclesiam sancti Panli de Mansoleo, sancti

Andree et sancti Petri, sancte Marie, sancti Cirici’”^ et sancte

Marie, ecclesiam sancti Salnatoris de Torcnlaribns, sancti Agricoli

a) Geraldo BC, h) et fehlt in A, e) intra BO, d) Angolis G,

e) Exagris B. f) Alteraco C, g) Mineruo B^ Minaruo 0, h) Podialto B,

i) Veredemii B, Yeredinii C. Jc) Alderado B^ Hedreria G, T) lonquaris B,

lonchariis C. m) Ciprici C,
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de Albareto et sancte Marie de I'amis; in episcopatu Vceticensi

ecclesiam") de Braes cum ipso monte, ecclesiam sanoti Petri ad

radicem ipsius montis; in episcopatu Cauellicensi®^ ecclesiam sancti

Petri de Tosone, sancte Marie, sancti loannis de Greso et sancti

Stephani de Alpiniaco, ecclesiam sancti Phile^^ et sancte Marie;

in episcopatu Aurasicensi in ipsa ciuitate ecclesiam sancte Eulalie'i'^,

ecclesiam sancti Guarterii et sancti Saluatoris de Albiniaco; in

episcopatu Carpentoracensi ecclesiam sancti Stepbani de Aleiraco

et ecclesias de Blansaco et de bTometamiis, Antonis’"^ cum omni

territorio sibi pertinenti, ecclesiam sancti Petri de Albiniaco

sancte Marie de Prigoleto, sancti Saturnini de Perrariis ecclesiam

parrochialem de castro Salt“^ cum sibi subiectis ecclesiis; in epi-

scopatu Vasionensi ecclesias de Torolinquo sancti Petri et sancti

Andree, ecclesiam parrocbialem castri Molanis, ecclesiam de Pe-

tralonga et iHarn®) de castro Penna, ecclesiam sancte Marie de

Proiactis®^, ecclesias Belliuicini et Mciolis^'); in episcopatu Vapi-

censi ecclesiam de Koca, ecclesiam sancti Cbristopbori, ecclesiam

de Alaudone in ualle RelHana, ecclesias sancte Marie et sancti

loannis, ecclesiam de castro BeUiana'^ sancti Hipoliti et sancti

Petri de Cumbis, ecclesias de Montebruno et Montispilosi, ecclesiam

sancte Marie de MedOione®^ et sancte Marie de Sadarone*'^ eccle-

siam de Barretolura, ecclesiam sancti Laurentii, sancti loannis, ec-

clesiam parocbialem de Barreto de Capra et sancti Petri Vezo), ec-

clesiam parrocbialem de castro Gargaie'*-’ et ecclesiam sancti Petri;

in arobiepiscopatu Ebredunensi ecclesiam sancte Marie de Guillestra,

ecclesiam de castro Eisolo”^ et ecclesiam de uaUe Celiaci^; in

episcopatu Eegensi ecclesiam sancti Petri de Antrauenis et sanoti

Eirmini et ecclesias montis Mediani; in episcopatu Eoroiuliensi

ecclesiam parrocbialem castri Cotiniaci«'> et sancte Marie et sancti

Martini, ecclesiam sancti Sepulcbri, ecclesiam sancti Maximi'*) et

ecclesiam parrocbialem castri Canneti, ecclesiam sancti Martitn* de
TaradnlO, et parrocbialem eiusdem castri, ecclesias montis Fer-
rati; in arobiepiscopatu Aquensi sancte Marie de Tuscis*>, eccle-

siam de Cadaracbia ecclesiam de castro Anemare*"^ et sancti

Martini Teoleto, ecclesiam de ualle Bonita ecclesias montis

n) ecclesias G, 6) Caualliceusi C. jp) Philee 0. 2) ecclesiam

sancte Eulalie fehli in G. r) Auionis C. s) Albanico G. t) Ferreriis G.

u) Saltu 0. v) Carolineo £, Torolenco C, w) ilia C. x) Proiatis B,
Proiectis C. y) Mciole B. g) Keliane C. a) Mediolone B, MeduUione G.

h) Saderione G. c) Ter C. d) Gargate B. e) Risalo G. f) Celiaco C.

g) Cotignaci C. K) sancte Maxime G. i) Toradel G. k) Tuletis B.
1) Cadaracheta B, to) a Nemore B, Memore G. «) Beneta G.
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Goironi, ecclesiam sancti Petri de CaniLo®>, ecclesiam sancti Petri
de Medianis, ecclesiam parrocMalem de Lauris^^), ecclesias Lucis-
marinij saacte Marie de Spectilo et saacte Marie de VeruaiSj ec-

clesias de oppido Mata^^, saacte Marie de Aasais, ecclesias de
Reaesto cam tota ailla et omaibas sais pertiaeaciis

,
ecclesias de

Garunbosa’lj ecclesiam saacti Geraasii de Bellomoate*), saacti

Micliaelis et saacti Marcelli, ecclesiam de Roqaa Corberie^^ et

Podii Carleti, ecclesiam saacte Margarete, ecclesiam saacte TuUie
et saacti loaaais, saacti Eacberii iaxta Dureatiam, saacte Marie
de Stagao") cam ailla et territorio, ecclesias castri Mirabel; eccle-

siam saacte Ealalie
;

ia episcopata Apteasi ecclesiam saacti

Cbristopliori cam tota ailla et territorio; ecclesias de Simiaaa,

ecclesiam parrocMalem de Veas“), saacti FerreoK et saacti Sal-

aatoris de Cederesta, ecclesiam saacte CruciS; sancti Martini de

Crossaaiis
;

ia episcopata Sistariceasi ecclesias de Salagoae
,

saacte Marie, saacti Laarentii et sancti Stepbani ia castro Manae"^,

ecclesiam sancti Aadree, ecclesiam de Castroaoao, saacti loaaais

de Podils; ecclesias castri saacti Micbaelis, ecclesias castri saacte

Tallie, ecclesias castri Petreairidis, saacti Micbaelis, saacti loaaais

et saacti Petri, ecclesiam saacti Satarnini, ecclesias Lepriaiaram,

ecclesiam saacte Triaitatis et saacte Marie cum tota ailla, eccle-

siam ailla Sicce cum ipsa ailla, ecclesiam de Ferracia^^ cum tota

ailla, ecclesiam sancti Baadelii, ecclesiam saacti Donati superioris

et inferioris, saacti Petri de Dareatia, ecclesiam de Malafagacia

et Coasoaanis deAageto®) snperiori et inferiori, decimam de campo
Sicco. Obeimte aero te aaac eiasdem loci abbate ael taoram qao-

libet saccessoram, nallas ibi qaalibet sabreptionis astatia ael aio-

leatia prepoaatar, nisi qaem fratres commaai consensu ael fratram

pars coasilii saaioris ael ex sao, si digaas iaaeatas faerit, ael ex

alieno coUegio secaadam Dei timorem et beati Beaedicti regalam

proaideriat eligeadam. Sane pro abbatis ordiaatioae aec^^ epi-

scopo aec^) clericis Aaeaioaeasibas alio mode liceat, pastas ex-

peadiam aec omaino aliqaid commodi temporalis exigere aec abbati

ael fratribas exactam dare, Crisma, oleum sanctum, coasecrationes

altariam sea basiHcaram, ordiaationes monacbortaa, qai ad sacros

ordiaes faeriat promoaendi, ab Aainioaeasi episcopo, ia cuius dio-

cesi estis, accipietis, si* quidem catbolicus faerit et gratiam atque

o) Lanno 0. Lauriis 0. ^ Offide muta C. r) Gorenboso C.

s) Belmonte B. t) Ruca Cerbeiia C. u) Stagne B. a?) ecclesias 0,

w) Yiens 0. oS) Crostoniis 0* y) Sisteriensi R, Sistaricensi C.

z) Saloagonis B, a) Manne G, b) Ferrancia B, c) Angeto j5, Ongeto 0.

d) uel 0,
aber irotzdem ullo modo.
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communioiiem apostolice sedis Labuerit,. et si ea gratis ac sine

pranitate noluerit exMbere; alioquin liceat nobis a quo malueritis

catholico episcopo eadem sacramenta accipere. Sepnlturam qnoqne

loci uestri uel ecclesiarum nestrarnm liberam esse sancimns, ut

eoriun qni se iliac sepeliri deliberauerint, denotioni et extreme

nolnntati, nisi forte excommxmicati sint, nnllns obsistat, salna

insticia matricis ecclesie. Decernimns ergo nt nnlli omnino bomi-

nnm liceat idem monasterinm temere perturbare ant eins posses-

siones anferre nel ablatas retinere minnere nel temerariis nexatio-

nibus fatigare, sed omnia Integra consernentnr, eorum pro quorum

gubernatione et substentatione concessa sunt, usibus omnimodis

profutura, salua Auenionensis episcopi canonica reuerentia. Sane

pro ecclesia sanoti Petri de Todone, quam ex iure sancte nostre

Eomane ecclesie tenetis, duas cere libras, ex ipso uero beati Andree

monasterio tres nobis nostrisque successoribus annis singulis per-

soluetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona

banc nostre constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire

temptauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione con-

grua emendauerit, potestatis bonorisque std dignitate careat reamque

se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a

sacratissimo corpora et sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni

subiaceat. Cunetis autem eidem loco sua iusta seruantibus sit pax

domini nostri lesu Cbristi, quatenus et bic fructum bone actionis

percipiant et apud districfcum iudicem premia eterne pacis inue-

niant. Amen. Amen. Amen.

Ego Innocentius catboEce ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Stepbanus Prenestinus episcopus ss.

t Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Guido sancte Eomane ecclesie indignus sacerdos ss.

I Ego Otbo diac. card, sancti Georgii ad Velum aurenm ss.'^

Datum Laterani per manum Gerardi^^i sancte Eomane ecclesie

presbiteri cardinaHs ac bibliotbecarii, XVII kal. madii^l, indictione

sexta, incamationis dominice anno anno MCXLIII, pontificatus

uero domni Innocentii secundi pape anno Xim.

e) R md BV fehlen in B und C, ebenso f vnd ss in ABC.
Unters^mft fehlt in A und C. g) Gerald! C. h) mart. G.

f) Die
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31.

Innocent 11. nimmf die dem lieiligen Petrus gehdrige Kirche von

Notre-Bame de Pignans unter dem Propst Sego in den apostoUschen

ScJiuts und bestdtigt iJir die namenilich mvfgefiihrten Pesitmngen und
die Freiheit der Wahl des Bischofs fur die dem Bischof vorbehaltenen

Functionen, im Falle der Weigerung des PHdsesanbischofs.

Lateran IMS April 15.

Orig. JDraguignan Arch. Dep. (N.-D. de Pignans). — Copie von

1634 I 13 im Beeueil sur la Provence I f. 1 Avignon Bibl. Comm.
Ms. 2756.

Citiert Bisdier Bescription du diocese de Frejus p. 270, Bas
Original ist sehr schlecht erhalten, aber die Copie bietet das Fehlende.

INNOCENTIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DI-

LECTIS PILHS SEGONI PEEPOSITO SANCTE MAEIE PINIANEN-
SIS EIVSQVE FEATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS
CANOFICAM VITAM PROFESSIS IN PBRPETVVM.

|
Pi^

postulatio uoluntatis [efFecta] debet prosequente compleri, quatenus

et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postula[ta

uires indubitanter] assumat. Eapropter, dilecti
|

in. Domino filii,

uestris iustis postulationibns clementer annnimus et prefatam beat^

semperq^ne uirginis Dei genitricis Mari^ Qcclesiam, quQ beati Petri

iuris existit, in qna diuino mancipati estis
|
obseqnio, in eiusdem

apostolorum principis [ius] protectionemqne suscipimns et presentis

scripti prinilegio communimns. Statuentes nt qnascnmque posses-

siones qnecnmque bona in presentiarmn inlste et canonice possi-

detis ant in futnxum concessione pontificum, largitione regnm nel

principnm, oblatione fidelinm sine aliis instis modis prestante Do-

mino poteritis adipisci, firma nobis
|

nestrisqne snccessoribns et

illibata permaneant. In quibus bee propriis dnximns exprimenda

nocabnlis: Ecclesiam sanctq Mari§ de Spelncca, Montem[£orte]m, qc-

clesiam sanctq Mari§ de CHno et qcclesiam
]
sancti Christofori,

qcclesiam sancti lobannis de D[odonis], qcclesiam sancti Stepbani

de Casolis, ecclesiam [sancti Vincentii in Monte] et ecclesiam de

[Vidino], ecclesiam sancte Marie de [Caramia], ecclesiam sancte

Margarete de Carceribns, ecclesiam sancte
|
Cmcis et lobannis de

Sngumanna [et ecclesiam sanetji Marcellini, qcclesiam sancti Micbaelis

et sancti Petri de Lnco, ecclesiam sancte Mariq de Land[ata], qc-

clesiam sancti lobannis et sancti lacobi de Canosa, bnrgnm de

Lasgareineris, ecclesiam
]
sancte Mariq de [Lasala] et ecclesiam de
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[Cucxillioii] et ^cclesiam sancti Cl[ementis], ^cclesiam de [Maraua]lle

Gruiifa[r]o[no] etim stiis appendiiiis, ^cclesiam sancti lohannis de

Valle cum suis appenditiis, ecclesiam sancti Laurentii de [Corio],
|

ecclesiam sancti Martini de Pilziaco et ecclesiam [E]npis cnm de-

cimis et oblationibns
,

ecclesiam sancti Petri de [Torrjenes cnm
pertinentiis suis in Sassone et Gaileno et in Caudalonga, ecclesiam

sancte AnasiQtasi§“l et sancti Lambertij, ecclesiam sancti MicbaeHs

de Camolis et ecclesiam sancti Pauli de Monteriuulo. Crisma uero,

oleum sanctum, consecrationes altarium sen basilicarum, ordinationes

clericorum, qui ad sacros ordines fuerint promouendi, a diocesano
|

[suscipietis] episcopo, si quidem catboHcus fuerit et gratiam atque

communionem apostoHcq sedis babuerit et ea gratis et absque pra-

uitate aliqua nobis exhibere uoluerit; alioquin Hceat nobis catho-

licum quemcumque
|
malueritis adire antistitem, [qui nimirum] nostra

fultus auctoritate quod postulatur indulgeat. Decemimus ergo ut

nuUi episcopo uel aHcui omnino hominum liceat prefatam qcclesiam

temere
|
perturbare ant eius possessiones axiferre uel ablata“^ retinere

minuere sen quibuslibet uexationibus fatigare, sed omnia integra

conseruentur
,
eorum pro quorum sustentatione et gubernatione

concessa sunt, usibus
|
omnimodis profutura, salua canonica [iustitia

episcoporum, in] quorum parrochiis prenominatQ §cclesiq site sunt.

Addentes etiam interdicimus, ut nuUi post factam ibi professionem
liceat absque prepositi et fratrum

|
permissione ex eodem claustro

dis[cedere
;
disjcedentem uero absque coniimunium litterarum caucione

nuUus suscipiat. Ad indicium autem, quod eadem qcclesia [sub

nostro] iure et defensione consistat, VII
|
solidos Mercuriensis mo-

netq ueteris [nobis nostrisque succejssoribus annis singulis persol-

uetis. Si qua igitur in posterum qcclesiastica secularisue persona
banc nostr§ constitu|tionis paginam sciens contra [earn temere ue]-

nire temptauerit, secundo tercioue commonita, si non reatum suum
congrua satisfactione correxerit, potestatis bonorisque sui dignitate

careat reamque
|

se diuino iudicio existere de perp[etrata iniqui]-

tate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et do-
mini redemptoris nostri lesu Cristi aliena flat atque in extreme
examine district^ ultijoni subiaceat. Cunctis [autem] eidem loco
sua iura seruantibus sit pax domini nostri lesu Cbristi, quatinus
et bic bon§ actionis fructum percipiant et apud distri|ctum iudicem
premia et[erne pacis] inueniant. AMEN. AMEN. AMEN.

it. Ego Innocentius catbolic§ ecclesi^ episcopus ss. BV.

t [Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.]

a) so im Orig.
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t Ego Stephanns Prenestinns episcopus ss.

[f Ego Imams Tusculaiius episcopus ss.

f Ego [Gruido saucte Romane] ecclesie iudignus sacexdos ss,

f Ego Rainerius presb, card. [tit. sancte Prisce ss.]

[f Ego Otto diac. card, sancti Greorgii ad Yelum aureum ss.]

[f Ego Vbaldus diac. card, saucte Marie in Via lata ss.]

[f Ego Grerjardus diac. card, sancte [Marie in Dominica ss.]

[t Ejgo Petrus diac. card, sancte Marie in Portion ss.

Dat. Lat, per manum GrERARDI [sancte Romane ecclesie pre-

sbiteri cardinalis acj bibliotliecaru, XVII kal. mad.
,

incarnationis

dominice anno M®. C. [XLIII], indictione VI; pontificatus uero domni
Innocentii II pape anno XTEII.

B. dep.

33.

Eugen III, forderf alle Prdlaten zii Sammlungen m Gunsten der

Jdhanniter auf und erldJJt den Spendern den siebenten Teil der Bufie.

Viterbo (IMS) Mai 10,

Orig, Marseille Arch. Dep. (Ordre de Malte 1 Nr. 4),

Citiert Belaville le Boulx Gartulaire general de Vordre de Sami'-

Jean 1 130 Nr. 162 (aus dem Orig.).

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fra-

tribus arcMepiscopis episcopis abbatibus et uniuersis ecclesiarum

prelatis, ad quos littere iste peruenerint,
|

salutem et apostolicam

benedictionem. Quam amabile^^ Deo et quam uenerandus homi-

nibus locus existat; quam etiam iocundum et utile receptaculum

peregrinis et pauperibus prebeat
|

lerosolimitanum xenodocbium,

hii qui per diuersa maris et terr^ pericula pie deuotionis intuitu

sanctam ciuitatem lerusalem et sepulcbrum Domini uisitant, assidue

recog|noscant. Ibi enim indigentes et pauperes reficiuntur, infirmis

multimoda bumanitatis obsequia exMbentur et diuersis laboribus

atque periculis fatigati
|

resumptis uiribus recreantur atque, ut

ipsi ad sacrosancta loca domini nostri lesu Cbristi corporal! pre-

sentia dedicata securius ualeant proficisci; seruientes, quos fratres

a) so tm Orig.
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eiusdem
[

donras ad hoc officium [specialiter] deputatos propriis

sumptibus retinent, cum oportuuitas exigit, denote ae diligenter

efficiunt. Quia ergo eisdem fratribus ad tan|torum sumptuum
[immensitatem facultates proprie non] suffleiunt, caritatem uestram

per apostolica scripta iortamur in Domino, [quatinus de uestra

ha]bundantia eorum inopiam
|
suppleatis et populum uobis com-

[missum ipsorum fraternitatem] assumere et ad peregrinorum su-

stentationem collectas [facere in peccatorum suorum] remissionem

fre(iuentibus exh.or|tationibus moneatis, hoc scientes, [quoniam

eandem hospitalem] domum cum omnibus ad ipsam pertinentibus

sub [beati Petri tutela suscepimus et] scripti nostri pagina com-

mu|nimus. Et quicumque de faeulta[tibus sibi a Deo collatis ei

subuen]erit et in tam sancta fraternitate se coll[egam statuerit eique

beneficia persoluerit annuatim, septimam
|

ei partem iniunctq peni-

tently confisi [de beatorum apostolorum Petri et Pauli] meritis in-

dulgemus. Ob reuerentiam [quoque ipsius uenerabilis domus] auc-

toritate apostolica constituimus,
1
ut hii qui eorum fraternitatem

assumpserint, si forte ycclesiy, ad quas pertinent, a diuinis officiis

fuerint interdicte eosque mori contigerit, eisdem sepultura eccle-

siastica
[

non negetur, nisi nominatim excommunicationis uinculo

fuerint innodati. Hoc etiam addito, ut receptores eiusdem frater-

nitatis siue collectarum, saluo iure
[
domiuorum suorum, sub beati

Petri et nostra protectione consistant; adicientes insuper ut, si qui

eorundem fratrum, qui ad recipiendas easdem fraternitates uel

collectas missi fu|erint, in quamlibet ciuitatem castellum uel uicum
aduenerint, si forte locus ipse a diuinis officiis fuerit interdictus,

in eorum aduentu se|mel in anno aperiantur ecclesiy et excommuni-
catis eiectis diuina celebrentur officia. Ad maiorem quoque uestry
mercedis cumulum nichilomi|nus uobis mandando preeipimus, qua-
tinus hanc nostram constitutionem per uestras parrochias nuntiari
propriis litteris faciatis. Mandamus etiam ut, si

|
qui de clericis

Qcclesiarum uestrarum prefati hospitalis fratribus cum hcentia pre-
lati sui sponte ac gratis per annum uel biennium seruire decref-
uerint, nequaquam impediantur et interim sua beneficia uel eccle-

siasticos redditus non amittant. Dat. Biterbi VI id. maii.
|

B. dep.

33.

Eugen III. %immt das SlostsT 8aint-A.ndTC de VUleneuve hei

Avignon unter dem Alt Gerald nacli dent Vorgange Gregors V., Jo-
hanns EVIII,, Urlans II, und Gelasuts’ II. in den apostolischen
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Schut^ und bestdtigt ihn die namentUch aufgefuhrten Besit0ungen, die

AUsivahl und die SepuUur. (1147),

Copie von 1651 X 4 im JRecueil sur le Languedoc s, XVII f, 62
Avignon Bihl. Comm. Ms. 2765.

Bas Jahr gibt die Historia monasterii sancti Andreae secus Ave^-

nionem authore Claudio Chantelou von 1774 f. 159' (Avignon Bibl.

Comm. Ms. 2401). Audi das Inventar von 1790 August (Nimes

Arch. Bep. S. 260) f. S' set^t die Urlmnde 0u 1147. Vgl, auch

Gallia Christiana 1 874. Bie Vorurhunde Johanns ist loahrscheinlich

Johann XVIII. ^umischreiben
^
denn in dem Ms. s. XVllI des P.

Jos. de HaiUe vol. VI f. 411 (Marseille Bibl. Comm. Ms. F. b. 1

(1499) steht eine Urlmnde Bischof Ingelrams von Cavaillon fur S.

Andre de Villeneuve, in ivelcher der Bischof monitus litteris domni
pape lohannis sancte Romane ecclesie dem Kloster bestdtigt ecclesias

datas a pretaxato lohanne papa, que saixt edificata uel ertmt in

monte Tozonis, cnm adquisitis circa se decimis iiel adqnirendis et

primitiis et oblationibns et cimiterio et omnibus eisdem ecclesiis

pertinentibns®), ea nero ratione, ut sancte Romane ecclesie annnatim
nna libra persolnatur cere (eco archivis Saint-Andre -le0 - Avignon).

Ingelram von Cavaillon war Bischof 991—1014.

Eugenius episcopns seruus sernornm Dei. Dilectis filiis Geraldo

abbati monasterii sancti Andree, quod in cacnmine mentis^) Andaonis

super Rbodanum situm est, einsque fratribus tam presentibus quam
futnris regularem uitam professis in perpetuum. Quoniam sine

uere cultu religionis nec caritatis unitas potest subsistere nec Deo
gratum exhiberi seruitium, expedit apostolice auctoritati religiosas

personas diligere et earum quieti auxiliante Domino pronidere.

Eapropter, dilecti in Domino filii, predecessorum nostrorum felicis

memorie Gregorii, loannis, Vrbani, Gelasii Romanormn pontificum

uestigiis inherentes, nestris iustis postulationibus clementer annuimus

et prefatum beati Andree monasterixim, in quo diuino mancipati

estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et

presentis script! priuilegio communimus. Statuentes ut quascumque

possessiones quecumque bona impresentiarum iuste et canonice

possidetis aut in futurum concessione pontificum, liberalitate regum,

largitione principum, oblatione fidelium sen aliis iustis modis pre-

stante Domino poteritis adipisci, firma uobis uestrisque successoribus

et illibata permaneant. In qiiibus bee propriis duximus exprimenda

uocabulis: In episcopatu Auenionensi infra muros ipsius ciuitatis

a) pertinentiis. h) mentis ist wieder durchgestriclien.
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ecclesiam sancti PatiK, sancte Marie Magdalene et sancte Crucis,

ecclesiam sancte Marie de Angnlis ctun tdlla et palude sibi adia-

cente, ecclesiam sancti Inliani, ecclesiam sancti Petri de Exagiis,

ecclesiam sancti Stephani de Candalis st sancte Victorie et sancti

Petri de G-ajanis et sancti Petri de Aleraco cum uilla et sue ter-

ritorio et sancti Martini de Riberiis, sancti Genesii de Mimarno et

sancti Salnatoris de Torcularibns et sancti Agricoli de Albareto

et sancte Marie de Fxirnis, ecclesiam parrocbialem de Podio alto

et sancti Veredimii et sancti Petri et sancti Poncii ad radicem

ipsius montis monasterii et sancti Martini de Veldreria et sancte

Marie de lonquariis cum tota uilla et suo territorio, ecclesiam

sancti Pauli de Mausoleo et sancti Andree et sancti Petri et sancte

Marie et sancti Leuci et sancte Marie de Pedanicis et sancti Ste-

pbani; in episcopatu Vceticensi ecclesias dePosiliaco sancti Priuati et

sancti Salnatoris; in episcopatu CauelHcensi ecclesias sancti Petri et

sancte Marie de Tozone cum decimis primiciis oblationibus cimiterio

et ipsum montem Tozonem totum cum suis terminis, sicut idem uobis

ab Almarico bone memorie Aquensi arcMepiscopo et fratribus eius

rationabiliter datus est et scripti eius pagina conlirmatns, et totam

decimationem territorii qui uulgo Campussiccus dicitur, ecclesias

sancti loannis de Greso et sancti Stepbani de Alpiniaco et sancti

Geruasii et sancte Pbile et sancte Marie cum uillula et territorio

;

in episcopatu Auracicensi ecclesias sancte Eulalie, sancti Quarterii

et sancti Salnatoris de Albiniaco; in episcopatu Carpentoracensi

ecclesiam sancti Stepbani de Aleiraco et ecclesias de Blansaco et

Nometaniis, ecclesiam de Anione cum omni territorio sibi perti-

nente, ecclesiam sancti Petri de Albaniaco et sancte Marie de Eri-

goleto et sancti Saturnini de Eeireriis, ecclesiam parrocbialem de

castro Salt(u) cum sibi subditis ecclesiis; in episcopatu Vasionensi

ecclesias de Torolenco sancti Petri et sancti Andree, ecclesiam

castri MoUani, ecclesiam de Petralonga et ecclesiam de castro

Penna, ecclesiam sancte Marie de Proiactis cum uilla et territorio

Belliuicini et Niciolis; in episcopatu Yapicensi ecclesiam de Roeba
et ecclesiam sancti Cbristopbori et ecclesiam de Alaudone, in uaJle

Reillane ecclesiam sancte Marie et sancti loannis et ecclesiam de

castro Reilane et sancti Andree et sancte Marie et sancti Tbome
et sancti Hypoliti et sancti Petri de Cumbis, ecclesias de Monte-
bruno et de Montepiloso, ecclesiam sancte Marie de MeduUione,

ecclesiam de Saradone et de BarretolurS, et ecclesias sancti Lau-
rentii et sancti loannis, ecclesiam parrocbialem de Barretocapra

inferiori et superiori et sancti Petri de Verz et sancti Andree de

Salarano et sancte Marie Crescentis et sancti Salnatoris, ecclesiam
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parrocliialein de castro Gargaie et sancti Petri
;
in arcMepiscopatu

Ebredunensi ecclesias sancte Marie de Guillestra et de castro Risol

et de nalle Ciliaci cum castro et territorio; in episcopatn Regens i

ecclesias sancti Petri de Antranenis et sancti Firmini et ecclesias

de monte Mediano; in episcopatn Foroiuliensi ecclesias sancti Se-

pnlcbri et sancti Maximi et ecclesiam parrochialem castri Canneti,

ecclesiam parrocbialem de Taradello et sancti Martini in territorio

.einsdem castri^ ecclesiam parrochialem castri Cotiniaci et sancte

Marie et sancti Martini
;
in archiepiscopatn Aqnensi ecclesiam sancte

Marie de Tnscis et de Cadratia et de castro Nemore et sancti

Martini de Teuleto et sancti Petri de Canno, ecclesias de ualle

Bonita et de monte Goirone et ecclesiam sancti Petri de Medianis,

ecclesiam parrochialem de Lanris, ecclesias Lncismarini et sancte

Marie de Specnlo et sancte Marie de Verunis, ecclesias de Mntta
et sancte Marie de Ansoin, ecclesias de Renesto cum tota uilla et

omnibus sibi pertinentibns et ecclesias castri Mirabelli, ecclesiam

de Stanno cum uilla et territorio et ecclesiam sancte Eulalie, ec-

clesias de Garambodio, ecclesiam sancti Geruasii de Bellomonte et

sancti Michaelis et sancti Marcelli et ecclesias de Corberia et de

Carleto, ecclesias sancte Marguerete, sancte Tnllie, sancti loannis,

sancti Eucherii iuxta Durentiam; in episcopatn Aptensi ecclesiam

sancti Christophori cum uilla et territorio et qnartam partem de-

cime qnam nobis ab episcopis concessam esse dicitis et ecclesiam

sancte Marie de Guarda, sancti Petri de Baynola, ecclesiam de

Simiana sancti Andree et sancte Marie et sancti Petri et sancti

Michaelis, ecclesiam parrocbialem de Venis et sancti loannis et

ecclesias sancti Ferreoli, sancti Saluatoris de Sederesta et sancti

Martini, sancte Crncis, sancti Andree et sancti Martini de Cros-

saniis
;
in episcopatn Sistericensi ecclesias de Salagone sancte Marie,

sancti Lanrentii et sancti Stephani in castro Manne, ecclesiam

sancti Andree, ecclesiam de Castronono et sancti loannis de Fodils,

ecclesiam castri sancti Michaelis, ecclesias castri sancte Tnllie,

ecclesias Petreniridis, sancti Michaelis et sancti loannis et sancti

Petri, ecclesiam sancti Satnrnini, ecclesias sancte Trinitatis cnm
ipsa uilla, ecclesiam Villesicce cnm nilla et territorio, ecclesiam de

Ferraceira cum tota nilla et ecclesiam sancti Baudilii de Sadarone,

ecclesias sancti Donati superioris et inferioris et sancti Petri de

Dnrentia et ecclesiam de Podiopini, ecclesias de Malafngacia, de

Consonanis et de Augeto superior! et inferior!. Obennte nero te

nnnc eiusdem loci abhate nel tnornm qnolibet snccessorum, nnllns

ibi quaKbet snbreptionis astntia sen niolentia preponatur, nisi quern

fratres communi consensu nel fratrnm pars consilii sanioris secnn-
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dem Dei timorem et leati Benedicti regiilam prouiderint eligendum.

Sane pro abbatis ordinatione nec episcopo nec clericis Atunionen-

sibus nllo modo liceat pastas expendium nec omnino aliqnid corn-

modi temporalis exigere nec abbati nel fratribus exactnm dare.

Crisma uero, oleum sanctum, consecrationes altarium siue basili-

carum, ordinationes monacborum, qui ad sacros ordines fuerint

promouendi, a diocesano suscipiatis episcopo, si tamen gratiam

apostolice sedis iabuerit et ea*') uobis gratis absque prauitate uel

exactione aliqua exbibere uoluerit, alioquin ad quemcumque ma-

lueritis catholicum recurratis antistitem, qui nostra fultus auctori-

tate que postulantur indulgeat. Sepulturam quoque ipsius loci

uel ecelesiarum uestrarum liberam esse decernimus, ut eorum qui

se illic sepeliri deliberauerint, deuotioni et extreme uoluntati, nisi

forte excommunicati fuerint, nullus obsistat, salua iusticia matricis

ecclesie.

a) Aninicensibus. 5) earn. c) postulatur.

34.

Hugen 111. lestatigt dem Kloster Saint-Victor zu Marseille unter

dem Alt Wilhelm nacli dem Vorgange Gregors VII., Urbans II. und
Innoeenz' II. cdle seine Besitzungen und Bechte.

Bom Sanld Beter 1150 Juni 5.

Orig. Marseille Arch. Beg. (Saint- Vidor H. 85 Nr. 415). —
Ohartularium parvum sandi Vidoris s. XIV f. 44 ebenda H. 630.

J-L. 9394 citiert nacli clem Fragment in Collection des cartu-

laires IX g. 240. Ebenda g. 220 sind in den Anmerlmngen die von
dem Texte von Innoeem H. J-L. 7718 abwei.chenden Lesarten gegeben,

aber naturlich die des Chartulars.

EVGENIYS EPISOOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO
EILIO GVILIELMO MAESILIENSI ABBATI EIVSQVE SVCCESSO-
EIBVS EBGVLAEITEE SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM. Eeli-
giosis desideriis dignum est facilem prebere consensum, ut fidelis

deuotio celerem sortiatur effectum. Eapropter, dUecte in Domino
fili Guillelme

|

abbas, tuis iustis postulationibus clementer annuimus
et monasterium sanct§ Dei genitricis semperque uirginis MAETtc
et beatorum apostolorum Petri et Pauli secus Massiliam, ubi sacra-
tissimum corpus beati VICTOEIS martiris requiescere creditur, ad
exemplum predecessorum nostrorum feHcis memoriq GEEGOEII
septimi,

|

VEBANI et INNOCBNTII secundi Romanorum pontiflcum
apostolicQ sedis priuilegio communimus. Statuentes ut quecumque
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bona quascumq[ue possessiones in presentiarom iiiste et canonice

idem monasterinm possidet aut in futurum concessione pontificnm,

largitione regum uel principum, oblatione fidelinm sen aliis iustis

modis
I
prestante Domino poterit adipisci, firma tibi tuisque sncces-

soribus in perpetunm et illibata seruentnr. In quibns bee propriis

nominibus annotanda subiunximns : In Tolletano uidelicet arebi-

episcopatu monasterinm sancti Seruandi cum snis appenditiis, sci-

licet in Penna fideli ^cclesiam sancti MAETINI et uiliam Morotel
et Morel de Tarentona

;
in episcopatn

|
Barebinonensi monasterinm

sancti Micbahelis quod uocatnr ad Falli et in Penedes
,

monaste-

rium sancti Sebastiani
;
in episcopatu Ansonensi monasterinm sanctQ

Mari^ de Biuipullo; in Gerondensi monasterinm sancti Stepbani

de Balneolis et monasterinm sancti Petri de Biseldnno, in Elenensi

monasterinm sancti
[
Micbaelis de Coxeano

;
in Vrgellensi monaste-

rium sancte Mari^ de Serra; in Bigorritano monasterium sancti

Sanini; in Albiensi monasterium sancti Benedict! de Castris cum
Qcclesia beati Vincentii et qcclesiam sanct^ Sigolen^ de Graua et

^colesiam sancte Mari§ de Ambileto et cellam qu^ nocatur Pnthas,

cellam sancti
[
Amantii de Camborz, cellam sancti Preiecti

;
in Rn-

tenensi episcopatn ^cclesiam sancti Amantii qu^ est in subnrbio

eiusdem cirdtatis, Qcclesiam sancti Astremonii de Salis et monaste-

rinm Vabrense et ^edesiam de CasteUo nouo et Qcclesiam de Po-

diolo et gcclesiam sanctg Mari^ de Ameliano
;
in Caballitano mona-

sterium sancti Salnatoris
|
de Quiriaco et monasterium sancti Mar-

tini de Canonica; in arcbiepiscopatn Narbonensi gcclesiam sanctg

Marig que est in subnrbio eiusdem urbis et cellam sanctg Marig

de Serra; in Agatbensi episcopatn monasterium sancti Andreg

apostoli
;
in Magalonensi cellam sancti Nazarii de Medullo et sancti

Micbabelis de Brngeriis
;
item in Rutenensi

|
cellam sancti Salua-

toris ad Grandefolium, cellam sancti Genesii super flnninm Olt,

cellam qug uocatnr Enaget, cellam sancti;,Iobannis ad Elnos; item

in Albiensi cellam sanctg Marig de Auinione, ceUam qug uocatnr

Romanorum; item in GabaUitano cellam sancti Fredaldi et cellam

de Colonieto et de Nabinals et cellam sancti Petri de Lebeiac
;
in

episcopatn Nemausensi
|

ceUam que uocatnr ad Pnnetos et cellam

sanctg Marig de Sanmanna et monasterium sancti Martini deAreis

et cellam de Alsone et monasterium sancti Petri de Vicano et

sancti Petri de Arigaz et sancti Victoris de Armaregns
;
in Vzetico

episcopatn cellam sancti Mammetis; in arcbiepiscopatn Arelatensi

gcclesiam sancti Micbaelis de Barzanigis et cellam sancti Hono-

rati
I

et cellam sancti Yictoris de Adana et sancti Victoris de

Marignana et sancti Leodegarii, gcclesiam deVillanoua; in episco-

Kgl, Ges. S, WisB. NaobilcMen. Philolog.-liist. Kl. 1907. Bcibeft. 7
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patu Amnionensi ecclesiam sancti Mcliolai de Tarascone et eccle-

siam de Bocca Martina et de Meianis
;

in Canellico cellam sanct^

Mari^ et sancti Verani de Valleclnsa et ecclesiam sancti Inliani et

sancti Michaelis de Balma
,
parrochiam castri Agold

] , ecclesiam

sanctQ Kdis
;
in Carpentoratensi parrocHam de Boca, cellam sancti

Bomani et sanct^ Mariq de Vellannn et de Venasca; in Vasensi

cellam sanct^ Mari^ et sancti Victoris et sancti Petri de Gransello,

parrochiam de Malaucena et sancti Michaelis et sancti Petri cnm
capellis snis et ecclesiam sancti Desiderii et sancti Martini et

sanct^ Mari^ et sancti Sepnlcri, capellas
t
de Albernso, ecclesiam

sanctq Mari^ de Vellis et de Mirabel et sancti Blasii et sanct^

Mari^ de Villanoua et medietatem omnium ecclesiarnm parro-

chialitun de ualle Pladiani; in episcopatn Attensi parrocbiam de

Cidarista; in MassiHensi cellam sancti Petri de Paradise et sancti

Perreoli et sanct§ Mari^ et sancti Genesii et sanct(5 Margarit^,

sancti Insti, sancti Mitri, sancti Micbaelis
]

de Plano, sancti lobannis

de Bocaforte
,

sancti PanH de Camos
,

sanct^ Mari§ de Cidarista,

sancti Damiani, parrocbialem Qcclesiam de Cathedra cum capellis

snis, sancti Petri de Anriolo cnm parrochia eiusdem castri et ca-

pella, cellam sancti ZachariQ, sancti Victoris de Sanard, parrocMa-

lem ecclesiam Nantis cum capellis snis, sancti Victoris de Causalo,

sancti lacobi de Almis cum
|
tota nilla sancti Victoris, sanct^ Mari§

de Balma, sancti Cassiani, sancti Satnrnini in. castro sancti Cannati,

ecclesiam sancti Andrew; in Tolensi episcopatn ecclesiam sanct^

Marie^ de Sexfnrnis, sancti lobannis de Crota, sancti Nazarii, sancti

Victoris de Insula, sancti lobannis de Ferleda, sanct^ Trinitatis,

parrocbialem ecclesiam de Solariis, sancti Micbaelis de Ereis, sancti

Benedicti, sancti Bartbolomei de Belgenzec,
|

sancti Martini de Co-
rns, sancti lobannis de Petrafoco, sancti Martini, sanctQ Mari^ de
Colnbrera, ecclesiam parrocbialem sancti Pontii ipsins castri, sancti

Cedonii, sanctq Mari§ de Deicesa, sancti Laurentii de Pugetb,

sancti Victoris de Carnol(is), sancti Micbaelis; in Aquensi qocle-

siam sancti Petri de Gardana, sancti Valentini cum capellis snis,.

sancti Andre? de Buc, sancti Ypoliti, ecclesiam de Vellena, sanct?

Mari?
|
de lucar, sancti lobannis de Segia, parrocbialem ?cclesiam

sancti Petri de Caudalonga, sancti Germani, ?cclesiam de Venel,

sancti Micbaelis de Afiuel cum parrocbiali ?cclesia, cellam sancti

Petri de Eauadico, sancti Inliani de Podio nigro, sancti Petri,

sancti Victoris in castro Tretis, sanct? Trinitatis, ?cclesiam parro-
cbialem sanct? Mari?, capellam sancti Andre?, sanct? Cecili?, sancti

Micbaelis de Castellaro, ?cclesiam parrocbi|alem de Bocafolio, sancti

Andeoli, ?cclesiam parrocbialem de Porcils, sancti Antonini dfe



Papsturkunden in Frankreick IV. 99

Baida, sancti Send, sancti Priuati de Rosetto cum parrocMali gccle-

sia, sancti Pontii de PodioLupario cum parrochiali §cclesia, sancti
Pancratii, sanct^ Mari^ de Salt, gcclesiam parrochialem de Porreriis
cum capellis suis, monasterium sancti Maximini, sancti Mitri, sancti
Stephani de Puz, sancti Simeonis de

|
Auriac, sanct^ Mari^ de Brusa,

sanct^ Mari§ de Sparrone cum parrocMali ^cclesia sanct^ Fidis de
Artiga, sancti Stephani de Treesde, sancti Victoris de Guntar,
sancti Victoris de Adana, ^cclesiam parrocMalem de Laberbent,
sancti Mauritii de Reliana

,
sancti Sepulcri

,
sanctQ Crucis

,
sancti

lohannis, ^cclesiam parrochialem sancti Mauritii de Tomes cum
capellis suis, sancti Petri de Sillonej in Foroiulijensi episcopatu
qcclesiam parrochialem sanct^ Mariq de Cabaza, sancti Pontii, sancti

Petri, sanct^ Mari^ de Luch., sancti Petri de Arcs, parrocMalem
Qcdesiam ipsius castri cum capellis suis, sancti luliani de Ail la,

sancti Cassiani de Sala Laudimia, sancti Victoris de Mota, sancti

Romani de Sclanz
,

sanct^ Marig de Palaione, sancti Victoris de
Roca Tauada, sancti Saluatoris de Burnis

,
^cclesiam parrochiajlem

de Selianis, sanct^ Mari^, item sanct§ Mari^ de Bariemone, sancti

Auxilii, parrochialem ^cclesiam de Calars sancti Torpetis, sancti

Pontii, sanct§ Marig de Questa, gcclesiam parrochialem de Gri-

maldo, sancti Antonini de Int(er) Castell(is), monasterium sancte

Marig de Villacrosa, sancti Petri de Salernis cum parrochiali,

gcclesia sancti Domnini de Tortorio, sanctg Marig de Vnia alta,

sancti Marti|ni de Rocabruna; in episcopatu Regensi cellam sancti

luliani de LangiMs, sanctg Marig, sancti lohannis de Aiguina,

sancti Mauritii de Meiresca, sancti lohannis de castro monasterii,

sancti Quiricii, sancti StephaM de Regema, sancti Petri de Archin-

sosch, sancti Martini de Bromede, sancti Trophimi, sanctg Crucis,

sancti Cassiani de Tabernis; in Atensi gcclesiam sancti lohannis

de Campamis, sancti Symphori|ani, gcclesiam parrocMalem de Bonds
cum capella; in episcopatu Sisterico cellam sanctg Marig de Ma-
nuasca, sancti Martini, sancti Marcellini de Nuazeldis, sancti Pro-

matii de Purno Calkerio, sante Marig de Petrauiridi
;
in Vapicensi

cellam sanctg Marig de Madanuis
,

sancti Christofori de Stradis,

gcclesiam parrocMalem de Scala, sancti Martini de Comelio, sancti

Domnini in ualle
]
Toarz, sancti Genesii de Dromone, gcclesiam

parrochialem ipsius castri cum capellis suis, cellam de Fiscal, sancti

Eregii de Valerna cum gcclesia parrocMali, sanctg Marig ecclesiam

de Vlmebel, sancti Petri de ualle Doira, sancti dementis de Trescleus

cum aliis gcclesiis eiusdem castri, sancti Petri de Ronia, sancti

Eregii; in episcopatu Ebredunensi gcclesias de Caturicis, sanctg

Marig,
1

sancti Victoris, sancti Christofori, sancti GaUi, sanctg Marig

Y*



100 Wilkelm Wiederhold,

de Bredula cum ^cclesia parrochiali sanct^ Maxi§, sancti Petri de

Gigornis, ^cclesiam parrochialem de Bellafaire, ^cclesiam sanct§

MariQ et sancti Genesii de Turries, sancte Mari^, sancti Pontii de

Palcone; in Dignensi cellam sancti Micliaelis in Cursune, sancti

Martini de Solia, cellam de Caudul, sancti dementis de Yernet;

in episcopatu
|
Senez cellam sanctg Mari^ de Petra Castellana,

cellam de Bagares, sanct^ Mari^ de Mura, cellam de Alunz; in

Glandensi cellam sancti Petri de Bonouilari, cellam de Penna,

sancti Pontii ad Anotli, sancti Cassiani, sancti Sepulcri aMugelos,

sanctQ Mari^ de Toramina; in Ventiensi cellam de Crotons, sancti

Stephani de Gateiras, sancti Petri de Geleta, cellam de Graulenis,
|

sancti Martini de Muginis; item in Gerondensi cellam sancti lo-

hannis de Fontibus
;
in Inpuriensi cellam sancti Thome apostoli

;
in

Aginensi cellam de Bomeu; in Byterrensi Qcclesiam sanctg Marig

de Corneliano; item in Butenico episcopatu monasterium sancti

Leontii, cellam de Mostoiol, cellam de Clarafaia
;
in Tolosano cellam

de CasteUone, cellam de Maderiis
;
in episcopatu

|

Aruernensi cellam

de Buinis
;

in lanuensi gcclesiam sancti Yictoris
;

in Pisan§ ciui-

tatis suburbio Qcclesiam sancti Andre? apostoli; Caralis Sardini?

monasterium sancti Saturni cum aliis sibi subditis Qcclesiis; in iu-

dicatu Turrensi ?cclesiam sancti Nicholai de Guthuli cum aliis sibi

subditis. Confirmamns etiam eidem uenerabili monasterio quicquid

in salinis
1
Massiliensi ciuitati adiacentibus simulque in portu siue

de nauibus siue piscationibus ad ius ipsias MassHiensis monasterii
pertinet et reuestum iuxta portum et cellam et tarn ea castella

que de antiqua ipsius monasterii possessions sunt reddita, quam ea
que a fidelibus de proprio sunt iure coUata, scilicet ea que sub-
scripta sunt et uillas cum

|
gcclesiis prediis et pertinentiis suis,

uidelicet Catbedram, Cyteristam, Almis, Ornione, Mantis
,
Lasa,

Madalgas, Ciua, Mobia, Signa, Belgentiaco, Solariis, Oliuolas, Sex-
furnis, Curs, Castellum Bogerii, item Pennas de Gaisola, Mouulas,
Bocos, Oleras, Porcils, Castellaro, Podionigro, Baida, Cabatia, Car-
nolas, Mota, Ciliano, Cesalio,

|

Grimaldo, Cugullino, Mola, Mota,
Papia, Berra, Bisuldunum, Scalam, Castellum nouum de Gigortb
et quicquid ad ius prefati monasterii pertinet in Pennis et in Au-
riolo, bee ergo omnia et preterea, sicut supra diximus, quecumque
nunc babet atque in futurum babere contigerit in quibuslibet
rebus mobilibus et immobilibus, per hoc apostolic? auctoritatis

|
pri-

uilegium prefato Massiliensi monasterio confirmamns et corroboramus.
In predictis itaque monasteriis tarn tu quam successores tui semper
naonacbos ad seruiendum, prout necesse fuerit, deputetis, qui et illic

diligenter Dei seruitium peragant et in eisdem se tales satagant
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exMbere, ut nec illos de neglectu nec abbatem de milnori sollici-

tudiae cxdpa confundat. Quicq^uid xiero ad eadem monasteria ratio-

nabiliter pertinere cognoscis, si ab aliquibus contra iusticia“> deti-

netnr, ex hac nostra auctoritate repetendi atque Massiliensi mona-
sterio nendicandi per omnia licentiam habeas. Dignum est enim,

nt quornm curam geris, rebns nulla ratione priueris.
|
Volnmns

etiam atqne decernimus
,

nt ad ordinationem atqne correctionem

eorum tam tn qnam snccessores tui nicem sedis apostolic^ gerere

debeatis, inquibns, si, qnod absit, tales abbates inuenti fuerint, qni

ab ordine monastico et regular! disciplina exorbitauerint uel dignum
aKqnid depositions conuniserint, unde eorrectionis uestr^

|

censuram
subire contempnant, cur^ nestr^ sit episcopnm, in cuius diocesi mo-
nasterium fuerit, ad testimonium reatus illius uobis adhibere et

communicato consilio eos rationabilLter conuictos a regimine babito

submouere; si tamen episcopus de ordinatione et mala uita non
fuerit suspectus et infamatus, uel si forte causam ipsam malo in-

genio
I
magis impedire quam secimdum Deum tractare uoluerit,

quod si aliquod istorum obstiterit, ne causa puniendi reatus in-

discussa pretereat, sollicitudmi uestre sit eos ad examen sedis apo-

stolicq iudicandos adducere, quatenus illis amotis tales ibi Deo
auxiliante debeas ordinare, qui locis uenerabilibus ualeant

|

digne

preesse, quemadmodum predictorum antecessorum nostrorum sanc-

tionibus institutum esse cognoscitur. Ecclesias sane quas cum de-

cimis et oblationibus suis earum episcopi uestro monasterio con-

cesserunt, saluo nimirum redditu, quern in eis habere consueuerant,

nos uobis uestrisque successoribus sic habendas et quiete
|
ac sine

calumnia possidendas sanctimus, sicut a uestris predecessoribus

possess? sunt. Decernimus ergo ut nuUi omnino hominum liceat

prefatum monasterium temere perturbare aut hec qae superscripta

sunt uel alias eius possessiones auferre uel ablatas retinere minuere

sen quibuslibet molestiis fatigare, sed omnia
|

Integra conseruentur,

eorum pro quorum sustentatione et gubematione concessa sunt,

usibus omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica

secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue comonita, si non
reatnm suum congrua satisfactione correxerit, potestatis

|
honorisque

sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpe-

trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine

Dei et domini nostri lesu Christi aliena fiat atque in extreme

examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua

a) so im Grig. V) cesuram Grig.
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itira seruantibus sit pax domini nostri lesu Christi, quatenus et

hie fractam bone
|
actionis percipiant et apud districtum iudicem

premia eternQ pack inneniant. AMEF. AMBF. AMEF.

Ei. Ego Eugenins catholice ecclesi^ episcopns ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis episcopns ss-

f Ego Tmarus Tusculanus episcopns ss.

f Ego Nicolans Albanensis episcopns ss.

]• Ego Gregorius tit. OaKxti presb. card. ss.

f Ego Hnbaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Hugo tit. in Lncina presb. card. ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancte Pudentiane ss.

f Ego Johannes Paparo diao. card, sancti Adxiani ss.

t Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

t Ego Gregorius diac. card, sancte Marie in Portion ss.

t Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

Dat. Eom^ apud sanctum Petrum per manum BOSOFIS sanct^

Romany ^cclesi^ scriptoris, non. iunii, indictione XIII®, incarnationis

dominie^ anno M“.C“.L®, pontificatus nero domni EVGEFII pape III

anno sexto.

.
B. dep.

35 .

Amstasius IV. nimmt das dem Kloster Saint -Qilles gehOrige

EJoster Saint-Eusehe iei Apt unter dem Aht Bertram nach dem Vor-

gange Urbans II. in den apostoliscJien Sclmts und bestdtigt ihni die

namentlich aufgefiihrien Besitmngen und alle seine Beclite.

Rom Sanht Peter 1154 Mai 18.

Grassy Memoire Jiistorique sur Veglise d’Apt s. XVII f.
46' und f. 52

(die Batierung) Carpentras Bill. Comm. Ms. 1654 [A]. — Copie

von 1669 X 4 (aus Copie von 1493 VIII 27) Ninies Arch. Dep.
(Saint-Qilles H. 13) [B] — Bullae et documenta s. XVII f. 226
Avignon Bibl. Comm. Ms. 2813. — Remerville Collectanea diplomatum
ecelesiae Aptensis s. XVII p. 408 Apt Fabrique de Veglise [C]. —
Ausmg in P. I. Haitge Prelature de Provence s. XVII /. 122 Mar-
seille Bibl. Comm. Ms. F. b. 1 (1495).

J-L. 9903 nach Gallia Christiana 1 377. Vgl. auch die Urhunde
Eugens III J-L. 9723 in Nachrichten 1902, Heft 4 S. 524 Nr. 9.

Die Vorurhunde Urbans II. ist verloren, die erwahnte WeiJie der
Kirche (and statt 1096 VIII 5 (J-L. Ip. 689). Die Copie in Grassy

s
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Memoire ist von der Sand Remervilles nachgetragen
,
als das Ma-

nuscript in dessen JBesit^ war. — Die JBesitmngen sind: Omnem
libertatem, franquesiam

,
mumtionem supradicti monasterii per

antecessorem nostrum Vrbanum, qui ecclesiam sancti Eusebii con-

secrauit, priuUegium contributum presentis priuilegii pagina robo-

ramus. Statuentes ut nuUi omnino archiepiscopo uel episcopo liceat

super idem cenobium uel abbatem seu monachos ibidem Deo ser-

uientes manum excommunicationis aut interdictionis extendere, sed

tarn monachi quam monasterium cum uilla quieti semper ac Hberi

ab Omni episcopali exactione uel grauamine per omnipotentis Dei

gratiam maneant immunes. Et quascumque possessiones quecum-

que bona il s. %v. Ms uocabulis : ecclesiam sancti MicbaeHs de Auel-

larone et quartam partem ipsius castri, ecclesiam sancti Eerreoli

de Cauallione, sancte Marie de Costa cum capeUa uilla et decimis,

sancti Stephani de Cadeneto cum capella et decimis in castro sancti

Saturnini, ecclesiam sancti Mauricii cum uilla, ecclesiam sancti Do-

nati de Sagnone^^
,

sancti Micbaelis^^ de castro sancti Martini,

sancti Saluatoris de Antrauanis cum uiUa
,

ecclesias sancti Mar-

tini de Vbraia, sancti Micbaelis de Glauendo^^ sancti Martini de

Adalosio^cum uilla, sancte Marie de Basca^^ cum capella et uilla,

sancti Bricii cum uilla, sancti Saluatoris de Roura cum capeUa et

decima et uilla, sancti Petri de Deua^), sancti Martini de Nogas-

reto*^, sancti dementis de Antrauensis, sancte Marie de Todone*^),

quartam partem castri quod dicitur Villacalcaria
,

decimas de

Signone, de castro sancte Crucis et de Codolis. lUud autem ii. s. tv.

wie Eugen IlL

Anastasius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis fiHis Ber-

tranno abbati monasterii sancti Eusebii eiusque fratribus tarn pre-

sentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Quotiens illud a nobis.

Ego Anastasius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Gregorius”*) Sabinensis”) episcopus ss.

f Ego Imarus®) Tusculanus episcopus ss.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.^^)

a) libertatem seu immunitioneni JB. 6) Sigaone B. c) Micabelis B.

d) Antrauenas B, e) Micabelis de Qlauende B. f) Adolaysio B. p) Bu-

seu B. h) Doua B. i) Hogayreto B, Tc) Tudone B. 1) JDie Bota

ist in B heschriehen

,

BV fehlt, ehenso uberall ss; in A und C felilen R und

BV und uberall f und ss. m) Conradus C. n) Sabienensis jdO. o) Is-

marus AG, Isnardus B. p) Die Untersdhrift von Hugo von Ostia fehlt in A
und C.
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f Ego Grregorius tit. sancti Calixti presb. card. ss.

t Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

t Ego Manfredns presb. card. tit. sancte Sanine ss.

f Ego Octatdanus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Astaldus presb. card. tit. sancte Prisce ss.

t Ego Odo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

t Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum anrenm ss.

t Ego Gnido diac. card, sancte Marie in Portion ss.

f Ego lobannes diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manum Rolandi pre-

sbiteri cardinaHs ef' cancellarii, XV kal. iunii, indictione secunda,

incarnationis dominice anno®^ M°C®L®II1P
,

pontificates uero")

domni Anastasii IIII pape anno") secundo.

q) Caufredus A, Nanfredus BC. r) ao B. s) anno fehlt in AC.
t) MCLII S. u) uero fehlt ABC. v) B schUeJK mit anno.

36,

Hadrian IV. erneuert dem Hospital su Jerusalem unter deni
Meister Maimund nach dem Vorgangs Innocent’ II., Celestins IL,
Lucius’ IL, jEugens III. und Anastasius’ IV. die Privilegien.

Mom SanJet Peter 1155 Januar 12.

Orig. Marseille Arch. DSp. (Ordre de Malte 1 Nr. 7).

Gitiert Delaville le Moulx Cartulaire general I 178 Nr. 233 aus
dem Original.

ADEIANVS EPISCOPVS SERVVS SEEVOEVM DEI. DILECTO
EILIO EAIM'VNDO MAGI8TEO XENODOCHII SANCTE CIVITATIS
IHEEVSAIEM; EIVSQVE PEATEIBVS TAM PEESENTIBVS QVAM
EVTVEIS EEGVLAEITEE SVBSTITVENDIS IN PEEPETVVM.

|

Cliristian§ fidei religio.

R. Ego Adrianus catbolic§ ^cclesi^ episcopus ss. BV.
f Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

t Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

t Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

t Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

t Ego Hubaldus presb. card. tit. sanctQ Praxedis ss.

t Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

t Ego Inlius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.
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f Ego Habaldus presb. card. tit. sancte Crucis in lemsalem ss.

f Ego Grnido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Astaldns presb. card. tit. sancte Prisc§ ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Acbillei ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Portion ss.

t Ego lobannes diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

f Ego ndebrandus sancti EustacMi diac. card. ss.

t Ego Odo diac. card, sancti Nicbolai in carcere TuUiano ss.

Dat. Rome apud sanctum Petrxun per manum EOLANDI sanct^

Romany ecclesiQ presbiteri cardinalis et cancellarii, II id. ianuarii,

indictione III, incarnationis dominice anno M®.C“.L'’.IIII°, pontifi-

catus uero domni ADRIANI IIII pape anno primo.

B. dep.

37.

Hadrian TV. hestatigf dem Bischof Gaufred von Avignon einen

durch den Ershischof Poyitius von Aix swischen ihm tmd dem Kapitel von

Avignon vermittelten Vergleich. Bom SanJcf Peter (1155) April 24.

Orig. im Cartulaire de I’archevdche d’Avignon III von 1711 f. 12
Avignon Arch. Dep. G. 6. — Copie von 1396 VI 19 im „Aureum
Vidimzts“ von 1396 f. 23 ehenda G. 8.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Gauf(redo) Auenionensi episcopo salutem et apostolicam benedictio-

nem. Sicut
[

quQ male acta sunt sedes apostolica debet in irritum

reuocare, sic e contrario quQ rationabiliter
|

statuta noscuntur, ut

in suo statu permaneant, apostolic^ sedis munimine®^ debent immo-
biliter rofborari. Eapropter, uenerabilis in Christo frater Gau-
(frede), compositionem inter te et P. prepositum et canoni|cos Aui-

nionensis ecclesie super controuersia
,

que inter te et ipsos uerte-

batur, de ordiaatio|ne et electione sacriste archidiaconi et decani

supradicte, ecclesi^ per manum uene|rabilis fratris nostri Pontii

Aquensis archiepiscopi factam et scripti sui munimine roborajtam,

quemadmodum in eiusdem fratris nostri scripto autentico contiue-

tur, apostolice sedis aucto|ritate firmamus et confirmationem ipsam
ratam et inconuulsam decernimus permanere. Nulli

J

ergo homi'

num*’) fas sit huius nostre confirmationis paginam temerario ausu

a) munime Orig. &) ergo liominum auf Basur.
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infringere sen ei''^ modis
]

aliquibns contraire. Si quis antem id

attemptare presximpserit, indignatioiiem omnipotentis Dei
|
et bea-

torum. Petri et Pauli apostolorum eius se^nouerit incursurum.

Dat. Eome apud
\

sanctum Petrum VIII kal. maii.
|

B. dep.

b) et Orig.

38.

Hadrian IK nmmt die Kirdie Notre -Dame in Avignon unter

Bischof Gaufred in den apostoUschen Schiitj^ und bestdtigt ijir die na-

mentUch aiifgefiilvrten Besit^ungen und alle Beclite,

Bom Sankt-Beter 1155 April 24,

Orig, ini Cartiilaire de VarcJieveche Avignon III von 1711 f, 14

Avignon Arch DSjp. G, 6, — Gopie von s, XIII ebenda f, 15, — Copie

von 1396 VI 19 im „Aureim Vidimus^^ von 1396 f, 21 ebenda G, 8,

— ^jDiversorum de Novis 1139^^ s, XVI f, 110 ebenda G. 245, —
jjDiversonim sancti Laurentii 1232“ von 1659 IV 1 f, 277 ebenda

G. 258, — Oollectio chartanm 640—1199 s, XVIII f. 88 Avignon

Bibl Comm, Ms. 2399,

Im Ms. 1568 der CominmialhiUiotheh liegt ein Aus^ug der Urkimde

aiis einem Register des GericJits von Avignon von 1529 f, 336 im Stadt-

arcJdVj aber dieses Register liahe ich vey^geblich gesiicht, — Die Besit^ungen

sind : Ecclesiam uidelicet ipsam beate Marie Amnionensis cum ordi-

natione et dispositione omniam rerum ad eaudem ecclesiam perti-

Tientium, sacristiam et, cum uacauerit sacristia, clauium et omnium

ad earn pertinentium detentionem et tarn sacriste quam decani

et archidiaconi cum communi consilio fratrum electionem; infra

ipsam ciuitatem monasterium monialium sancti Laurentii et ipsius

loci ordinationem et correctionem
,

ecclesiam sancti Agricoli et

ecclesiam sancti Grenesii cum pertinentiis earum, abbatiam sancti

Audrey, in quo monasterio abbas, qui eligendns est, cum consilio

tuo eligatur, et electus tibi obedientiam promittat et a te bene-

dictionem recipiat, abbatiam sancti Rufi, saluis priuilegiis Romany
ecclesie ad earn pertinentibus

,
preposituram sancti Pauli, in qua

prepositus, qui eligendus est, cum tuo consilio eligatur, electus

autem obedientiam tibi promittat, et ipsius domus correctionem,

prioratum sancti Michaelis de Prigoleto, medietatem de descensu

Rodani et tertiam partem portus apud Auinionem, et in ipsa ciui-

tate burgum qui uocatur Vinea episcopalis, burgum qui uocatur

Pelliparia et Scofaria, insulam que est subtus Auinionem inter
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Rodanum et ritiiiliim Sorgilionem, castrum Betorrite cum omnibus

pertinentiis suis et tertiam partem decimarum et candelarum et

mortalagii, castrum de Nouis cum ecclesia sancti Baudilii, uillam

de Agello cum ecclesia sancti Martini et omnibus pertinentiis suis,

Castrum nouum cum ecclesiis et omnibus pertinentiis eius, dom-

nationem uille de Vercberiis®) cum ecclesia sancti Veredemii cum
albergo et iustitiis, castrum de Becdeuino, pro quo domni eiusdem

castri tibi bominium faciant et ecclesiam ipsius castri, uillam de

Sado cum censu eiusdem uille et domnus cuius tibi bominium faciat,

in eadem uilla ecclesiam sancti Priuati cum capella sanctorum Pa-

biani et Sebastiani, uillam sancti Laurentii ad Arbores, cuius dom-

nus tibi bominium faciat, et ecclesiam in eadem uilla cum capella

sanct^ Mariq de Tezan, uillam sancti Genesii, cuius domnus tibi

ominium faciat, et ecclesiam ipsius uille, uillam sancti Petri de

Alliraco, cuius domni faciant tibi bominium, partem quam babes

in uilla de ponte Sorgii et in territorio ipsius in usatico et tasca,

ecclesiam sancti Mauritii que est super uillam sancti Genesii, eccle-

siam de Riberiis, ecclesias sancti Petri et sancti Ferreoli de Ta-

uellis, ecclesiam sancti Bardulfi de Priuaderiis, ecclesiam sancti

Petri de Sonnangiis^^, ecclesiam sancte Mari^ de Lers cum capella

sancti Cosme, ecclesiam sanct^ Mari§ de Rocamaura, ecclesiam

sancte Crucis de Vallerga, ecclesiam sancti Petri de Mesoaga, ecccle-

siam sancti Mauricii de Labalma^^, ecclesiam sancti Victoris de

Bocbeto^^, ecclesiam sancte Marie de Mols, ecclesiam sanctq Mariq

de Laurata cum ecclesia sancti Clementis, ecclesias sanctg Mari§ et

sancti Sepulcbri de Grauesons*^^
,
ecclesiam sancti Petri de castello

Reinardi cum capella sanct^ Marig et ecclesia sancti Martini, eccle-

siam sancti Maximi de Airaga, ecclesiam sancti Petri et sancte

Mari§ de Lagodens cum ecclesia sancti Nicolai, ecclesiam sancti

Tropbimi de Blauairaco, ecclesiam de castello Romani, ecclesiam de

Aguilera, ecclesiam deAncisa, ecclesiam sancti Andeoli cum capella

sancte Crucis, ecclesiam sancti Petri de Orgone cum ecclesia sanct^

Mari^ et sancti lobannis de Monte, ecclesiam sancti Amantii de Senaz,

ecclesiam sancti Marcellini cum capella sanctq Mari^ deAlamanone.

ADRIANVS EPISCOPVS SERWS SERVORVM DEI. VENERABILI
FRATRI GAVFREDO AVINIONENSI EPISCOPO EIVSQVE SVCCES-

SORIBVS CANONICE SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM.
]

Ex
consideratione pastoralis cur§.

R. Ego Adrianus catholic^ ecclesi§ episcopus ss. BV.

a) Vncheriis Alexander III. (Nr, 64J. h) et in Alexander IJL c) Sonna”

giis eltenda. d) Atalma ebenda. e) Boscbelo ebenda. f) Grauesonz ebenda.
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|- Ego Imarus Tuscxilainis episcopus ss.

f Ego Cencius Pbrtuensis et sancte episcopus ss.

•(• Ego Gtiido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

t Ego Ybaldus presb. card. tit. sanct? Praxedis ss.

f Ego Aribertus presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Inlius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Vbaldns presb. card. tit. sanct§ Crncis ss.

f Ego Octanianus presb. card. tit. sanct^ CeciK^ ss.

f Ego Astaldns presb. card. tit. sancte Prisce ss.

f Ego Gerardus presb. card. tit. sancti Stepbani in CeKo monte ss.

f Ego lobannes presb. card, sanctorum Tobannis et Pauli tit. Pa-

macMi ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancti Martini ss.

f Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Rodulfns diac. card, sanct^ Luci§ in Septa soils ss.

t Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Gerardus diac. card, sanct§ Mari§ in Via lata ss.

I Ego Odo diac. card, sancti Mcbolai in carcere TuUiano ss.

Dat. Pome apud sanctum Petrum per manum Rolandi sancte

Eoman§ ecclesi§ presbiteri cardinaHs et cancellarii, VIII kal. maii,

indictione m, incamationis dominice anno M®. C®. L®. V®, ponti-

ficatus uero domni ADEIANI pape IHI anno primo.

B. dep.

39.

Hadrian IV. hestdfigt dem Alt Wilhelm und den BrUdern von

Psalmodi einen mischen ihnen und Abb Durandus und den Brudern

von Saint-Ruf durch Bischof Adalbert von Ntmes und einen romischen

Subdiacon auf seinen Befehl vermittelten Vertrag.

Ferentino (1155) OMdber 4.

Orig. Mmes Arch. Dep. (Psalmodi H. 109). — Ghartularimn

Psalmodiensis monasterii von 1683 vol. I f. 168 ebenda (H. 106).

ADEIANVS episcopus seruus seruorum Dei. DUectis filiis

G(uilelmo) abbati et uniuersis fratribus Psabnodiensibus salutem
(

et apostolicam benedictionem. Ea qu^ aliquibns temporibus in con-

trouersia et questione uersantur, ex quo per aliquorum arbi|trium

compositione uel transactione interueniente debitum finem accipiunt,
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ia sua uolmnus stabilitate coii|sistere, et, ne quorumlibet temeritate

debeant uUatenus iromutari, apostolice sedis conuenit aactoritate

mu|niri. Quocirca, dilecti in Domino filii, nestris iustis postnlatio-

nibus gratnm ioapertientes assensum, transactionem
j
seu composi-

tionem, qnq inter nos et dilectos filios nostros D(nrandum) abbatem

et canonicos ecclesi^ sancti Rnfi tarn super ecclesia sancti Silnestri
]

de Telliano qnam de quarta decimarmn [et] oblatiomnn et nigDi-

arum ad eandem sancti Siluestri
|

ecclesiam pertinentium et eorum,

qnq pro salute animarum sua[rum] a decedentibus ipsi ecclesiq re-

linquuntur, interuentu uene|rabilis fratris nostri A{ldeberti) Neuma-

sensis episcopi et dilecti filii . subdiaconi nostri, quibus utique

ipsam causam conuni|simus terminandam, sicut in eorum scripto

continetur, facta esse dinoscitur, eiusdem abbatis et conuentus
|

ecclesiq sancti Rufi litteris et precibus incHnati, auctoritate aposto-

lica confirmamus et presentis script! patrocinio communimus. Sta-

tuentes ut nulR omnino bominum liceat banc nostre confirmationis

pagiaam ausu temeritatis
|

infringere uel ei aliquatenus contraire.

Si quis autem boc attemptare presumpserit, indignationem omni-

potentis
|

Dei et beatorum Petri et PauH apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat. Ferent. IIII non. octob.

B. dep.

a) hleines Loch; es scheint R dagestanden su haben.

30.

Hadrian IV. nimmt das Bistum Antibes unter dem BiscJiof Petrus

nacJi dem Vorgange Hagens III. in den apostolischen Schiits und he-

statigt Him die namentlicli aiifgefuhrten Besitsungen und einen durcJi

Vermittlung der Kardiniile Huhald von 8. Prassede und Odo von S.

Nicola mit AM Hugo und den Monclien von Lerins abgescMossenen

Vertrag, Benevent 1155 November 29.

Orig. Nism Arch. Dep. (Eveche de Grasse G. 4). — Oopie s. XVI
ebenda.

Die VorurTtunde Eugens III. ist verloren. — Bie Besitsungen

~-sind: Ecclesiam de SarcoboHs, ecclesiam de castro Lupi, ecclesiam

de Buzoti, ecclesiam de Garda, ecclesiam de castro Albardis, eccle-

siam sanct§ Marig de Caloia, ecclesiam de castro Rouereti, ecclesiam

de Castronouo, ecclesiam de Clarmonte, ecclesiam de Maianosco, eccle-

sias de Pegomasco, ecclesiam sancti Petri de Hospitali, possessiones

quas bonq memoriq Meinfridus antecessor tuus a GuBlelmo et Ber-

trando de Signa et fratribus eius et a domnis de Auribel cum castro
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eiusdem loci rationabiliter emit et ecclesi^ Antipolitaii^ dedit
;
posses-

siones quas Aldebertus bon§ memori§ ecclesi^ tu^ quondam episcopns

eidem eeclesi^ de proprio patrimonio contnlit, mansos duos Pontii

Longi et Aldeberti VetuH et possessionem quam Berta tenuerat, sicut

ea Gaufridus bon^ memori§ predecessor tuns AntipoHtang ecclesi^ de

suo patrimonio legitime donauit, domos quas babes in castello Grassy

cum manso de Cledis; preterea ecclesias de Grassa et de sancto

Cesareo cum aliis parocbiabbus ecclesiis et suis pertinentiis, quas

cum inter te et Hugonem abbatem ac Liriuenses monacbos contro-

uersia super bis ageretur, beat^ recordationis EVGenius predecessor

noster tibi adiudicauit, uineas de Antipoli et de Grassa, quas ipse

abbas, cum inter te et ipsum exinde litigium baberetur et ad examen

predicti antecessoris nostri fuisset causa perlata, in presentia eius

tibi et ecclesi§ tu^ in perpetuum refutauit
;
duodecim denarios syno-

dales et institutionem sacerdotis reseruata ipsius electione monacbis

in ecclesia de Mugio et in abus ecclesiis, quas pro bono pads ante-

dictis monacbis diinisisti et ibidem bospitia canonicasque correctiones

iuxta tenorem compositionis, quam inter te et eosdem monacbos

dUecti filii nostri Hubaldus tituli sanct^ Praxedis presbiter et Odo
sancti Nicolai in Carcere diaconus cardiualis utraque parte consen-

tiente fecerant, ex cuius siquidem compositionis tenore ecclesia sancte

MAEIE de Brusco et ecclesia sancti Petri de Opia et ecclesia sancti

Martini de Guarda ad ius tuum comissqque tibi ecclesiq deuene-

runt, ita ut ipsas sine contradictione predictorum monacborum sicut

proprias semper ordines et dispones, quas nimirum nos tibi tuisque

successoribus auctoritate apostolica confirmamus; adicientes etiam

constituimus
,
ut si forte terrg ant unieq

,
de quibus ecclesia tua

decimas recipere consueuit, ad ius monacborum uel quorumlibet
aliorum aliquo titulo forte deuenerint, tarn tu quam successores tui

nicbilominus inde decimas debeatis babere, nuUius penitus consti-

tutione aliqua sedis apostolice prebente obstaculum, quq decimas
noualium tantum religiosis uiris indulget.

ADEIANVS EPISCOPVS SEEVVS SEEVOEVM DEI. VENEEA-
BILI PEATEI PETEO ANTIPOLITANO EPISCOPO EIVSQVE SVC-
CESSOEIBVS CANONICE SVBSTITVENDIS IN PEEPETVVM.

|

Officii nostri nos.

R, Ego Adrianus catbolicq qcclesi^ episcopns ss. BV.

t Ego Imarus Tusculanus episcopns ss.

I Ego Cencins Portuensis et sancte Rufine episcopns ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.
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f Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Girardus presb. card. tit. saucti Stepbaui in Celio monte ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum ISTerei et Acbillei ss.

t Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

t Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

Dat. Beneuenti per manum Rolandi sancte Romany ecclesi?

presbiteri cardinalis et cancellarii, III kal. dec., indictione IIII,

incamationis dominie^ aimo M°. C“. L“. V®, pontificatus uero domni
ADRIANI pape IIII anno II.

B. dep.

31 .

Hadrian IV. nimmt das KJoster Saint-Martin de Cendras unter

dem Ait Peter in den apostolischen SchuU und iestdtigt iJm die

namentlich aufgefuhrten Pesitzungen und Peckte.

Lateran 1156 December 10.

Copie von 1567 VIII 5 im Cartidaire de Cendras s. XVII f. 5

Ninies JBiil. Comm. Ms. 626.

Die Besitmingen sind: In episcopatu Nemausensi ecclesiam sancti

lohannis de Alesto cum ecclesia sancti Vincentii et capella de

Conilheria
,

ecclesiam sancti Illarii, ecclesiam sancte Cecilie de

Brodenc, ecclesiam sancte Marie de Podio et cappellam de Auenariis,

ecclesiam sancti PauK; in episcopatu Vzeticensi ecclesiam sancte

Marie de Valle et capellam saucti Vincentii, ecclesiam sancti Mar-
tini de Valgalgue, capellam sancti Eelicis et capellam de Turre,

ecclesiam saucti Stepbaui de la Serra, ecclesiam sancte Marie de

Liqueria, ecclesiam saucti Germani de Ceder
;
in episcopatu Mima-

tensi ecclesiam sancte Marie de nalle Erancisqua, capellam sancti

Romani de Tosqua, ecclesiam sancti Martini de Lanciscle, capeUam
de EortamiUie, ecclesiam sancti dementis, ecclesiam sancti Petri

de Cassacnas; in episcopatu Aduinionensi ecclesiam saucti Mar-

ceUini de Borbono et ecclesiam sancte Marie. Probibemus etiam

nt infra parroebiam ecclesie sancti lobaunis de Alesto nullus ora-

torium uel cemiterium sine consensu Nemausensis episcopi et tuo

facere presumat.

Adxianus episcopus seruus seruprum Dei. Dilectis filiis Petro

abbati monasterii sancti Martini de Cendras eiusque fratribus tam
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presentibus q^aam futuris regularem riitam professis in perpettinm.

Quotiens lUnd a nobis.

R, Ego Adrianns catbolice®) ecclesie episcopns ss. BV.®)

•}• Ego Ymarns Tusculanus episcopns ss.

•j- Ego Grregorins Sabinensis episcopns ss.

t Ego Gnido presb. card, tit.'*) sancti Grisogoni ss.

f Ego Vbaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

t Ego Manfredns presb. card. tit. sancte Sabine®) ss.

f Ego InHns presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Oddo')') diac. card, sancti Georgii adVellnm anreum ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Portion ss.

t Ego lacinctns diac. card, sancte Marie in Cosmidyn^') ss.

f Ego Udebrandus*') diac. card, sancti Enstacbii inxta tenaplnm

Agrippe’) ss.

Datum Laterani per mannm Rolandi sancte Eomane ecclesie

presbiteri cardinaHs et canceUarii, IIII idns decembris, indictione

Y*, incamationis dominice anno M'*C®L“YI“, pontiiicatns uero domni

Adriani pape mi anno tertio,

a) apostolice. 6) BV fehlt, eienso hier und in der Folge ss,

c) Tusculen(sis). d) tit. fehlt uberall, avjier bei Julius von S. Marcello,

e) Anne. f) Oto. g) Colpipdyn. h) Adrebrandus. i) inxta templum

Agrippe fehlt.

33 .

Hadrian IV, hestutigt dem Aht Wilhelm von Saint -Victor in

Marseille nach dem Vorgange Lucius’ II. und Eugens III. die Ent-

scheidung ErzUschof Wilhelms von Emhrun in dem Streit des Klosters

mit den Eanonikern vom heiligen Qrabe zvegen einer Kirche in Cahors.

Lateran (1157). Juni 10.

Orig. Marseille Arch. Lep. (Saint -Victor H. 86 Nr. 416). —
Ohartularium parvum sancti Victoris s. XIII f.

114' ehenda H. 630.

— Liber bullanm sancti Victoris s. XIV f. 1 ebenda H. 631.

J-L. 10S94 nach dem Citat in Collection des cartulaires IX 363.

Die Vorurhunde Lucuis’ 11. J-L. * 8698 ist verloren, die Eugens III,

J-L, 8780 im Original erhalten,

ADEianns episcopns seruns sernornm Dei. DBectis fib'is WM-
lelmo Massiliensi abbati einsq^ne fratribus salntem

|
et apostolicam

benedictionem. MassiHense monasterinm tamqnam beati Petri spe-
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ciale ac proprium et personas
|

uestras sincera in Domino caritate

diligimns et nestram nobis nolnmns institiam consernare.
|
Prede-

cessor antem noster sancte recordationis Eugenins papa ex litteris

fratris nostri WillelmiEbrednnensis arcMepiscopi
|

ad eum directis,

sicnt ex scripto ipsins agnonimns, intellexit, qnia cansam, qae

inter
|

nos et canonicos sancti Sepnlcbri super qnadam ecclesia,

qnam in Catnricensi nilla infra terlminos nestre parocMe nobis

reclamantibns et innitis affirmabatis esse constrnctam
,

din|tins

nentilata est, post mnltas predecessornm nostrornm litteras trans-

actione et pacto com|placito idem arcbiepiscopus terminanit et

predecessoris nostri felicis memorie pape Lncii lit|teras de ipsins

terminationis confirmatione snscepit, a cnins nos nestigiis nul|latenns

deniare nolentes, eandem terminationem ab ipsins arcMepiscopi dis-

cretione
|

factam et a predictis antecessoribns nostris pie recorda-

tionis Eugenio et Lncio Eo|manis pontificibns roboratam, sedis

apostolice anctoritate firmamns et ratam fu|tnris temporibns decer-

nimns permanere. Dat. Lat. IIII id. inn.
[

B. dep.

33.

Hadrian IV, hestdtigt einen durch Er^hischof Baimund von Arles^

die BischOfe Baimund von Carjpentras, Bernhard von Orange und
Benedict von Gavaillon und den Abt Pontius von Saint-Andre ^wisohen

Bischof Qaufred von Avignon und den Briidern von 8aint-Buf ver-

mittelten Vertrag. Lateran (1157—58) Mai 30,

Orig. im Bullarhim ecclesiae Avenionensis von 1711 Nr. 1 Avignon

Arch. Be]}. G. 7.

ADEIANVS episcopns sernns sernornm Dei. Dilectis filiis Rai-

mnndo abbati et nninersis fratribns ecclesie sancti Rnfi salntem
|

et apostolicam benedictionem. Ea qne inter niros ecclesiasticos

permntatione aliqna mediante ad ntilitatem ntrinsqne partis
]

sta-

tnta esse noscuntur, in sna debent consistere femitate et, ne ali-

cnius temeritate naleant in posternm immntari, apostoli|ce sedis

presidio necesse est commnniri. Eapropter, dilecti in Domino filii,

nestris instis postnlationibns grato concnrrentes
|
assensn, permn-

tationem, qnam cum nenerabili fratre nostro Granfredo Anenionensi

episcopo super ecclesiis de Bitorrita, nidelicet sancte
1

Marie, sancti

Lanrentii et sancti Stepbani cum omnibus pertinentiis earnm, et

super ecclesiis de Lanrata, nidelicet sancti Thome,
[

sancti dementis

et sancte Marie de Mnls, ecclesiis qnoqne de Grauesons, scilicet

Kgl. Gos, d. Wisa. Nachrichton. Philolog.-hist, Elaase 1907* .Beiheft, 8
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sancte Marie et sancti Sepulchri, ecclesiis
|

etiam de castro Eai-

nardo, uidelicet sancti Petri, sancte Marie et sancti Martini, eccle-

siis qnoque sancti Andeoli et sancte Crucis
|
de uilla sancti An-

deoli, ecclesiis etiam de Sado, scilicet sancti Priuati et sancti

Sebastian! cnm decimis primitiis obla|tionibns cimiteriis et cum toto

ex integro iure parroobiali et cum omnibus pertinentiis predictarum

ecclesiarum, nullo gu . . one a
|

predicto episcopo retento, salua tamen

sibi suisque successoribus omni reuerentia, omni obedientia et

iustitia episcopali, retento quidem
|

sinodali censu, salua etiam ca-

nonicis Auinionensibus medietate oblatarum candelarum tantum in

festiuitate Omnium sanctorum, post longam
|

utique et diligentissi-

Tna.Tn utilitatis utriusque partis inquisitionem, auctoritate atque

iudicio uenerabiKum fratrum nostrorum Eaimundi
|
Arelatensis

arcbiepiscopi, Raimundi Carpentoratensis, Bernardi Aurasicensis et

Benedicti CaueUicensis episcoporum et Pontii abbatis sancti An|dree

atque aliorum sapientum et discretorum uirornm, qni contradictiones

canonicorum Auinionensium iniustas et calumpniosas esse
|
iudica-

uerunt, utriusque partis assensu fecistis, sicut ia instrumentis

exinde factis continetur, auctoritate sedis apostolice in perpetuum
|

confirmamus et presentis scripti patrocmio communimus. Statuentes

at nuUi onmino bomiaum liceat banc paginam nostre confirjmationis

infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemp-

tare presumpserit, secundo tertioue commonitus, nisi presumptionem
|

suam congrua satisfactions correxerit, potestatis bonorisque sui

dignitate careat reumque se diuino iudicio existere de perpetrata

iniquitate
|
cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et

domiai redemptoris nostri lesu Cbristi abenus flat atque in extreme

examine districte ultioni subiajceat. Seruantibus autem sit pax

domini nostri lesu Cbristi, quatinus et bic fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis
1

inueniant.

Dat. Lat. Ill kal. iun.
|

B.

34.

Hadrian IV. bestdtigt den von JErzbischof Arnold von Narbonne,

den Orafen von Toulouse und Bodes und dem Vicomte von Besiers

abgesclilossenen Q-oftesfrieden, uber den die Tempelherren die AufsicM
erhalten sollen, denen auch die su sahlenden Abgaben und Bujien su-

fliejien sollen. Lateran (1157—59) Januar 1.

Orig. Marseille Arch. De^. (Ordre du Temple 1 Nr, 3).

Lat. kal. ian. ist von anderer Hand und Tinte, — Zur Baclie
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vgl, Prui0 MaUeser UrUmden imd JRegesfen (Munchen 1888) p. 36

%md, p. M Nr. 33j und NachricMen der K. Gesellschaft der Wissen-

schaften mt Gottingen 1899, Heft 3 p. 393 Nr, 10, Die Liasse: Ordre

de Matte 40 in Marseille ist mit einem Pergamenthlatt msammenge-

hunden, das sicli als die rechte Hdlfte des Originals einer Papstm'Mmde

des moolften Jahrhmderts mit Dat, Rom. apud saxLctum Petriim non.

iunii envies. Die UrJcunde lautet wdrtlich wie die imsere, niir in der

Anfmhlung der Vertragschliefienden lieijlt es: Narbonensis arcbiepi-

scopus consilio et assensu illnstrimn uirorum bone recor und die

folgende Zeile fdhrt dann fort mitis Biterrensis. VielleicM geMrt die

Ur'kunde m Eugen III, (1150—53) VI 5,

ADrianns episcopus seruns sernorum Dei. Venerabilibus fra-

tribns archiepiscopis episcopis et dilectis filiis abbatibus prxncipibus

atqne aliis Dei fidelibns,
|

ad qnos littery iste peruenerint, salutem

et apostolicam benedictionem. Sicut sacra euangelii testatur ancto-

ritas,“^ qui recipit instnm in nomine insti, mercedem
[

iusti accipiet.

Yernmtamen milites templi, quod lerosolimis situm est, quam spe-

cialiter sint omnipotentis Dei seruitio mancipati et c^lesti iniliti^

connu|merati, reiierendus eorum habitus iudicat et signum crucis

dominie^, quod in suo corpore assidue baiulant, manifestat. Ipsi

enim ad hoc constituti^^
|
sunt, ut pro fratribus animas ponere non

formident. Dignum igitur est, ut tarn preclaris athletis Ohristi

modis omnibus, quibus secundum Deum poterimus prouidere,
|

cu-

remus. Et quidem frater noster Arnaldus Narbonensis archiepi-

scopus consilio et assensu illustrium uirorum A. comitis Tolosani,

Vgonis comitis Rutenensis,
|

Ruggerii uicecomitis Biterrensis nec

non aliorum nobilium uirorum illins terrQ pro reuerentia ac susten-

tatione -eorundem militum hanc iasti]tutionem in suis partibus con-

fixmauit : Bones et omnia aratoria animalia, bubulci quoque omnisque

apparatus arantium animalium nec non homines
|

et bestir, qug se-

mina uel aratrum ad campum detulerint, omni tempore sint secura^^

et, sicut adiutoribus atque defensoribus huiusmodi constitu (tionis

peccatorum uenia est indulta, ita e contrario eiusdem pacis et

treugu^ uiolatoribus pena est anathematis irrogata; hoc etiam ad-

dito,
I

ut in castello uel uiUa, ubi boues ablati uel furto abducti

fuerint intromissi, preter infantum babtisma, morientium peni-

tentias
|

nullum diuinum officium celebretur, donee ea qu^ contra

tenorem pacis et ipsius treugu^ subrepta fuerint ex integro resti-

tuantur; pro unojquoque etiam aratro sextarius frumenti eisdem

a) auctotas Orig. h) costituti Orig, c) corrigiert aus securi.

8 *
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miUtibus anaualiter persoluatur. Et quoniam nostri officii est ea,

ad pacem atque secoritatem fidelium
|
pertinent, constituere et

firmare, eandeni trengnam et institntionem auctoritate apostolica

confirmamus et, nt eam per uestras parrocMas nunti|etis atqne id

ipsnm a nestris parrochianis fieri faciatis et pariter obseruari, in

peccatorum uestrornm remissionem nobis iniungimns. Studii antem

nestri sit, nt per singula castella nel nillas idonea persona ad re-

colligendos eosdem redditns nestro anxilio per eorundem militum

dispositionem
|

stataatnr, qu^ nimirum eandem elemosinam fideliter

colHgat et cum omnibns rebus snis sub einsdem pacis et treuguQ

Dei defensione consistat. Prejterea qnemadmodum uos primum in

Pisano ac postmodum Lateranensi concilio uina noce predecessor

noster bon§ memorig papa INNOCENTIVS
|

roganit, ita etiam nos

presentibus litteris rogamus, ut ad subuentionem eorundem militum

debite caritatis affectibus intendatis et tarn his quam aliis
\

modis,

quibus eisdem seruis Dei prodesse poteritis, ipsos iuuare ac fouere

curetis. Vobis antem archiepiscopis et aliis prelatis sanctq ecclesiq

precipiendo mandamus,
|

ut, si quis contra prefatam institutionem

uenire et eam ausu sacrilege infringere attemptauerit, iuxta pre-

dictum tenorem plenum de ipso iustitiam
|

faciatis; obedientes uos

monitis nostris gratia diuina custodiat et de uestrq actionis studiis

uos exultare concedat. Dat. Lat. kal. ian.
|

B. dep.

35.

Hadrian IV. schreibt den Oehrudern Forcelet md anderen Va-

sallen des Klosters Saint-Cesaire in Arles, daji sie den Hrzlnschof

Baimund von Arles in der Leitung dieses Klosters nicht stOren sollen,

Lateran (1157—59) Mai 28.

Liler niger archiepiscopatus Arelatensis s. XIII f.
80' Marseille

Arch. Dep. (ArchevecM d’Arles) — Liber niger s. XVIII f. Avignon

Bibl. Comm. Ms. 3908 — Bonnemant Gartulaire de S. Cesaire p. 221
(aus Fragm. hist, de B. Claude Fstiennot X p. 438) Arles Bibl.

Comm. Ms, 168.

Die fur die Fmiiliengeschichte vnchtige TJrTcunde wird Baron
Du Bour in seiner demndchst erscheinenden Qenealogie der Familie

Forcelet ausfuh/rlich behandeln.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei, Dilectis filiis nobi-

libus uiris Gr. Porce]l(eti), P. fratri eius, Hu, sacriste, V. Por-

cell(eti) et militibus de Borriano feudariis sancti Cesarii salutem
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et apostolicam benedictionem. Omnes qui cbristiana professione

censentur et spiritu Dei aguntur, piis operibus sollicite debent

intendere et, ut ea que ad pietatis officium pertinere noscnntur

mancipentnr eflPectui, oportet eos tarn consilium quam auxilium

ministrare. Inde utique est, quod uniuersitati uestre per apostolica

scripta mandamus, quatimis uenerabili fratri nostro E(aimundo)

Arelatensi arcbiepiscopo in dispositione monasterii sancti Cesarii

nullatenus obsistatis nec ei super boc aliquod impedimentum

prestetis, sed consilium ipsi^atque subsidium, cum exinde requisiti

fueritis, curetis modis omnibus impertirL Si quis autem uestrum

huic nostro mandate duxerit obsistendum, sententiam, quam idem

frater noster arcMepiscopus in earn canonice promulgauerit, ratam

et firmam esse censemus. Dat, Lateran."^ V baL iunii.

a) Lateranen.

36.

Alexander HI. nimmt das Cistercienserhloster Notre ~Dame de

Silvacane unter dem AU Vivianus in den apostoUschen ScliuU und

bestdtigt ihm die namentlich anfgefuhrten Besitmngen und die ZeTinten.

Montpellier 1162 lull 2.

Orig. Marseille Arch. Dep. (Silvacane 1).

Die Besitmngen sind: Ex done abbatis et fratrum Massiliensis

monasterii locum qui dicitur Grontar, ex dono abbatis et fratrum

sancti Andree locum qui dicitur Coirone et grangiam de Lorone.

ALEXANDER EPISOOPVS SERWS SERVOEVM DEI. DILEO^

TIS FILHS VmANO ABBATI MONASTEEH SANCTE MARIE DE
SILVAGANA EIVSQVE FRATEIBVS TAM PEESENTIBVS QVAM
FVTVRIS REGVLAEEM VITAM PROPESSIS IN PERPETVVM.

[

Religiosam uitam eligentibus.

E. Ego Alexander catbolic§ §cclesi^ episcopus ss. BV,

t Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

t Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Eufine episcopus ss.

f Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Hierusalem ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Acbillei ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Guillelmus presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.
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f Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nictolai in carcere Talliano ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthyus diac. card, sancti Adrian! ss.

f Ego Eaimnndns diac. card, sancte Maine in Via lata ss.

f Ego loliannes diac. card, sanct^ Mari^ in Portion ss.

Dat. apnd Montempessulan. per manum Hermanni sancte Eo-
mane ecclesie subdiaconi et notarii, VI non. iul.

,
indictione X,

iacarnationis dominice anno M®. C®. LX®. 11®, pontificatus nero domni
ALEXANDRI pape III anno HI®.

B.

37.

Alexander III. lestatigt dem AU Fredolus und den Brudern von

Saint-Victor m Marseille einen mischen ihnen und dem Emliscliof

Bonitus von Cagliari abgeschlossenen Vertrag iiler das Kloster Saint-

Sernin. Sens (1164) April 30.

Orig. Marseille Arch. BSp. (Saint -Victor H. 87 Nr. 425). —
Liber hullarum sancti Victoris s. XIV f. 5 ehenda H. 631.

Alexander episcopus seruns seruornm Dei, Dilectis filHs

Fred(olo) abbati et fratribus Massiliensibus salutem et apostolicam

benedictionem. Ea que concordia nel iudicio terminantnr, in

sua debent firinitate consistere et, ne
(
malignitate inproba, que

amicabili sunt pactione sopita, ulla ualeant ratione infringi, aposto-
lice sedis presidio indigent communiri. Quocirca, dilecti in Domino
iilii, nestris instis postulatio|ttibus inclinati, concordiam, que inter

uos et uenerabilem fratrem nostrum B(onitum) Caralitanum arcbiepi-

scopum super monasterio sancti Saturni et quibusdam possessionibus
ad idem monasterium pertinentibus mediante uenerabili

|

fratre
nostro V(illano) Pisano arcbiepiscopo ex beneplacito utriusque
partis rationabiliter facta est et tarn Pisani quam Caralitani
arcHepiscoporum et Constantii quondam Caralitani iudicis autentico
scripjto firmata, uobis et per uos ecclesie uestre auctoritate aposto-
lica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Que
uidelicet concordia taliter est firmata, sicut in| subsequentibus conti-
netur: Cum inter uos et dilectum fratrem nostrum B(onitum)
Caralitanum arcbiepiscopum super monasterio sancti Saturni et
quibusdam possessionibus olim questio uerteretur

|

essetque nobis
a domno papa Adriano atque Alexandro commissa traetanda termi-
nanda, uenientes Caralim inuenimus uos transegisse. Verba autem
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transactionis ista fuerunt:
|
Domnus arcMepiscopus reddet posses-

siones omnes cum integritate Massiliensi abbati et monasterio sancti

Saturni, excepta possessione sancte Marie de Lena, quam retinet
]

secundum beneplacitum suum tempore uite sue, nisi forte proprio

benignitatis motu aut precibus amicorum persuasus uellet interim

sancto Saturno eandem resti|tuere, alias tempore uite sue nulla

infestabitur lite, possessione tamen predicta domni arcMepiscopi

aut circa possessionem aut circa proprietatem, licet in
|

ea perse-

ueret usque ad obitum, nullum Massiliensi monasterio uel ecclesie

sancti Saturni in iustitia sua, si quam babent, preiudicium generante.

Domno autem arcbiepiscopo
|

Bon(ito) ille qui preerit monasterio

sancti Saturni promittet canonicam obedientiam et exiiibebit et

eius successoribus
,

si domno pape placuerit de successoribus
,

ita

tamen quod domno pape
|

neutra pars mittat nuntium uel ad eum

uadat sine altera et, si miserit uel ierit propter boc, quod inpetra-

bitur nullum consequatur effectum, sed si domnus abbas uel suns

nuntius
|

ad curiam iuerint et aliquid super uerbo obedientie re-

mittende inpetrauerint uel persuaserint, iUi qui pro tempore mo-

nasterio preerunt teneantur promittere obedientiam tarn arebij-

episcopo B(onito) quam ceteris successoribus suis, et si domnus

arcbiepiscopus uel suus nuntius idem fecerint, illi qui monasterio

pro tempore preerunt non teneantur promittere obedientiam sibi

neque succesjsoribus suis, et si non placeat domno pape, quod exi-

gatur promissio obedientie, salua quidem sit semper in monasterio

sancti Saturni canonica obedientia et reuerentia Caralitane
|

ec-

clesie, uerumtamen absque corporali promissione, salua tamen

semper obedientia et reuerentia Massiliensis abbatis et capituli et

salua in omnibus et per omnia iustitia Massiliensis monasteriij
|

sane ab obedientia domni arcbiepiscopi aliquatenus ille qui preerit

non ualebit absolui, quamdiu permanebit cum gratia et uoluntate

Massiliensis abbatis et capituli in commissa sibi administra|tione

sancti Saturni; domnus etiam arcbiepiscopus intuitu omnipotentis

Dei et reuerentia apostolice sedis et domni pape monasterium sancti

Saturni et cetera omnia que in partibus istis ad ius Massiliensis
|

monasterii pertinent, consilio et auxilio suo integre conseruabit et

in iustitia sua manutenebit adiuuabit atque defendet. Concordia

etiam bee inter Caralitanam ecclesiam
|

et Massiliense monasterium

super monasterio sancti Saturni et possessionibus supradictis et aliis

omnibus que possidet, omni de cetero lite sopita, comunibus bine inde

instrumentis
|
firmabitur et auctoritate ipsius arcbiepiscopi Carali-

tani corroborabitur et insuper supplieatione utriusque partis aucto-

ritate domni pape et domni legati munietur.
|
Vt autem bee pre-
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dicta transaetio et nostra confirmatio perpetnis temporibns semper

inuiolabiliter obseruetur, earn auctoritate apostolice sedis duximus

roborandam et pre|sente pagina mtiniendam. Statnentes ut nulli

omnino bominum liceat banc nostre confirmationis paginam in-

fringere uel ei aliquatemis contraire.
|

Si quis aatem boc attemptare

presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatornm Petri

et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Senon, II

kal. maii.

B. dep.

38 .

Alexander 111. ermuert dcm Hospital m Jerusalem unter deni

Meister O-ilert nach deni Vorgange Innocenz' 11,, Oelestins II.,

Lucius’ 11.
,
JEugens III. und Hadrians IV. die Privilegien.

Montpellier 1165 August 1.

Orig. Marseille Arch. Dep. (Ordre de Malte 2 Nr. 11).

Gitiert Delaville le JRoulx Oartulaire general I 241 Nr. 347 aus

deni Origined. Die alte Signatur ist Nr. 16.

ALEXANDEE EPISOOPVS SEEVVS SBEVOEVM DEL DILBO-

TIS BILnS Q-IEIBBETO MADISTEO XENODOOHn SANOTE OIVT-

TATIS IBEVSALEM EIVSQYE EEATEIBVS TAM PEESENTIBVS
QVAM FVTYEIS EEGYLAEITEE SVBSTITVENDIS IN PEEPE-
TTVM.

j
Christiane fidei reHgionis"!

E. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

I Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss,

f Ego Bernardus Portuensis et sanete Rufine episcopus ss.

t Ego G-ualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sanete >p in lerusalem ss,

f Ego lobaunes presb. card. tit. sanete Anastasie ss.

I Ego G-uilelmus presb. card. tit. saucti Petri ad Vincula ss.

t Ego lacintus diac. card, sanete Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Boso diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

t Ego Cintbyus diac. card, sancti Adriani ss.

t Ego Petrus diac. card, sancti Eustachii iuxta templum*’^

Agrippe ss.

t Ego Raimundus diac. card, sanete Marie in Via lata ss.

t Ego Manfredus diac. card, sancti Greorgii ad Velum au-

reum ss.

a) so im Orig. b) teplum Orig.
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Dat. apnd Montempesnlan. per manum Hermanni sancte Ro-

mane ecclesie subdiaconi et notarii, kal. ang., indictione XIII, in-

carnationis dominice anno M. C, LXV
,

pontificatus uero domni

ALEXANDRI pape III anno sexto.

B. dep.

39 .

Alexander III. nimmt die KartJiause Montrieux unter dem Prior

Pertrand in den apostolischen Schit0 und bestdtigt ihr die namentlich

aufgefuhrten BesiUungen. Montpellier 1165 August 2.

Copie s. XIII Praguignan Arch. Pep. (Ohartreux de Montrieux

H. 9) [A]. — Oartulaire de Notre-Pame de Montrieux s. XVII
ebenda H. 7. — Begistrum ^^Oolumna^ 1564—1565 f. 276 Marseille

Arch. Pep. {Ohambre de la cour des comptes B. 58) [B] — Zwei

Copien s. XVII und Copie von 1725 X 10 Praguignan Arch. Pep.

H. 65.

Citierf (Belsunce) Antiquite de Marseille I 482 (ex Arch. Mon-
trieux

^
Armoire de Meounes liasse CCC) aber 0U 1175 und B. de

Villeneuve Flayosc Xotice sur Montrieux (Brignolles 1870) p. 89. —
Pie Besit0%mgen sind : Preterea donationem ab Fr(edolo) abbate et

connentu Massiliensi nobis rationabiliter factam super eo quod

Massiliense monasterium infra terminos monasterii uestri babebat,

nobis auctoritate apostolica confirmamus; ea etiam que infra ter-

minos constitutos habetis, nobis nichilominus dnximus confirmanda.

Termini uero tales snnt, quales inferius subscribnntur
,

nidelicet

Grnrgel, Cirban^), VediKum^), Agnlle, Montisrini, castellnm Bncca

Vncbe^^, Sanbnle^^ rotunda, podium E-igaios^^, Alaire^b uertex^^

mentis Aremberti sicut aqua uersus nos uergit, inde rinis Gra-

pelli*^, sclanfa^^ Granfredi de Signa^), uertex Bellimontis et Costeor-

fand”*^ et ceterorum montium iuxta aqnam GrapelH®^, sicut pluuia

descendit ad ipsam aqnam et pernenit ad snpradictum gurgitem

Cirban^b

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-

trando priori monasterii de Monteriuo eiiisque fratribus tarn pre-

sentibus qnam fntnris regularem uitam professis in perpetuum. ,

Quotiens illud a nobis.

R. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

a) Cirbani B. h) Vidilium B. c) Boca VncMa JB. d) Sabala B.

e) Regaios B. f) Allare B. g) uirtex B. h) Aramberti B. i) Capelli R-

fc) sclasa B, 1) Sinna B. m) Coste Orpbanelle B.
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f Ego Hixbaldus Hostiensis episcopus ss.

i Ego Bernardus Portuensis et sancte Eufine episcopus ss.

f Ego Criialteritis Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

f Ego Tohannes presb. card, tit. sancte Anastasie ss.

t Ego Gruillelmns presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

f Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydin ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Petrus diac. card, sancti Eustacbii iuxta templum

Agrippe ss.

f Ego Boso diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Eaymundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Datum apud Montempessulanum per manum Hermann! sancte

Eomane ecclesie subdiaconi et notarii, IIII non. augusti, indictione

decima tertia, incarnationis dominice anno MCLXV, pontificatus uero

domni Alexandri pape III anno sexto.

n) Hier endigt A. Die SehreibfMer in B sind stillschweigend verbessert.

40.

Alexander III. hestatigt dem Prior Bertrand von Montrieux eine

Schenlcung des Abies Petrus von Saint-Victor in Marseille.

MontjieUier (1165) Atigust 2,

Copie s. XIII Braguignan Arch. Bep. (Montrieux H. 9). —
Oartulaire de Notre -Bame de Montrieux s. XVII ebenda H. 7. —
Zwei Copien s. XVII ebenda H. 65 and eine Copie s. XVII in H.

72. — Begisinm „IIyrundo“ 1537—1550 f.
113' Marseille Arch. Bep.

(Chambre des comptes B. 41). — Vier Copien s. XVI ebenda (Bveche

de Marseille Carton 51).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-

trando priori et fratribus monasterii Montisriui salutem et apostoH-

cam benedictionem. lustis petencium desideriis dignum est facilem

nos prebere consensum et uota que a rationis tramite non discordant,

effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti in Domino
filii, uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu, do-

nationem, quam Petrus quondam abbas et fratres Massiliensis mo-
nasterii super eo, quod Massdiense monasterium infra terminos uestri

monasterii habebat, nobis fecisse dinoscitur, quam utique F(redolus)

eiusdem monasterii abbas in nostra presentia recognouit et se
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nobis confirmatnrxim promisit, nobis et per nos monasterio nestro

anctoritate apostolica confirmamns et presentis scripti patrocinio

commnnimns. Statnentes nt nulli omnino bominnm liceat banc

paginam nostre confirmationis infringere iiel ei aliquatenns con-

traire. Si quis antem id attemptare presnmpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatornm Petri et Pauli apostolornm eins se

nouerit incnrsurum. Dat. apnd Montempessnlannm IIII non. augnsti.

41.

Alexander III, nimmt das Kloster Saint-Saiweur de Lodeve unter

dem Abt Maimund nach dem Vorgange Calixts II, in den apostolischen

Schutz %md lestdtigt ihm die namentlich aufgefuhrten Sesitzungen, die

Zehnten^ die Sepidtur und das Wahlreeht.

Montpellier 1165 August 3,

Copie s. XVII Marseille Arch, Bep, (Monimaiour Carton I),

Citiert Call, Chr, VI Instr, 378, — Die citierte Urhunde Calixts

IL J-L, 6985 steJit auf demselben Blatte, Der Text ist ganz lesonders

schlecht. Die Archive von Lodeve sind offenbar von Grand aus zer-

stort; nach dem Etat general p, 292 und 293 haben diese Fo7%ds heute

gar heine dltere JJrJamden mehr, wdhrend in der (sehr seltenen)

Chronologia praesulum Lodovensium authore lohanne Plantavitio de

la Pause, episcopo Lodovensi (Aramontii 1734) noch eine ganze Reihe

iinbehannt gebliehener dlterer PapsturJounden citiert werden, — Die

Besitzimgen sind: Quidqnid inris in predicta Lodonensi cinitate

habetis ael extra cinitatem tarn in bominibns quam in aliis rebns,

ecclesiam sancti Martini de Coinbis cnm tota parrocbia et perti-

nentiis snis, ecclesiam sancti Grenesii de Furnis cnm monte Vinaroso

et pertinentiis snis, capellam sancti Micbaelis de
,

nillam de Concbis et nillam de Cabrioneris, uillam de Lanania, in

eadem parrocbia sancti Grenesii ecclesiam sancti Vincentii de

Grntta, ecclesiam sancti Petri de Croso, ecclesiam sancti Pontii ad

doas mansiones; in Bitterrensi episcopatu ecclesiam sancti Felicis

de Solario cnm omnibus capellis ad ipsam pertinentibns et decimis

et aliis pertinentiis snis, nillam de Peceto sine cianditnr inter dnos

rinos, ecclesiam sancti Greorgii de Bnsiaco, tertiam partem castri

de Nefiano
,

ecclesiam sancti Albani cnm pertinentiis snis
;

in

Bntbenensi episcopatu ecclesiam sancte Marie de Bonnialar cnm
decimis et pertinentiis snis; ecclesiam sancti Bandilii de Lafoleta

cnm oblationibns et omnibus pertinentiis snis et nillam qne infra

coemeterinm einsdem ecclesie est.
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Alexanclei’ episcopas seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ray-

Hiundo abbaii laonasterii sancti Saluatoris qnod infra Lodouensem

ciuitatem situm est eiusque fratribns tarn presentibns (juam futnris

regularem uitam professis in perpetuum. Quotiens illud a.

R.“) Ego Alexander catboHce ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Galterius Albanensis episcopus ss,

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Orucis in lerusalem ss.

f Ego loannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego G-uilelmus tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

f Ego lacintbus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

f Ego Oddo diac, card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

f Ego Arditio diac, card, sancti Theodori ss.

f Ego Ciutius diac. card, sancti Adriani ss.

t Ego Petrus diac. card, sancti Eustacbii iuxta templum
Agrippe ss,

f Ego Raymundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

t Ego Manfredus diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

Datum apud Montempessulanum per manum Hermann! sancte

Romane ecclesie subdiaeoni et notarii, IIP nonas augusti, indictione

Xin, incarnationis dominice anno M"C"LX“IV®, pontificatus uero
domni Alexandri pape HI anno VP.

a) B, BV fehlen, wie auch iiberall f und ss. Schreibfehler in den JVamen
sind stillscJmeigend verhessert

42.

Alexander III, schreiht dem ErsUscJiof von Arles, dafi er hei

der Weigerung Hadrians IV., die von den Nonnen von Sainf-Oesaire

m Arles gewahlte Aldiardis als Aehtissin ansuerhennen
,

heharren
mUsse und heauftragt den Ersbischof, die Nonnen zur Wahl oiner

anderen Aehtissin an^uhalten. (Vor 1165 September 11.)

Minute Marseille Arch. Hep. (Saint- Cesaire Ohartrier PI Nr. 1).

Vgl die Urhunde von (1165) IX 11 (Nr. 43). Oitiert Albanes-
Chevcdier Gallia Christiana novissinta, Arles (Valence 1901) p. 336.
Has Schreiben Hadrians IV, scheint nicht erhalten su scin.

Arelatensi arcbiepiscopo. Ad suggestionem tuam dilectis in

Christo filiabus nostris sororibus monasterii sancti Cesarii nos
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mandasse meminimtis, ut quia in Ald(iardim), qnam pie recordationis

antecessor nosier Adrianns papa a prelatione reraonerat, pari uoto

conuenerunt, ab eins electione prorsus c’essarent et in^^ aliam per-

sonam comienientem cum assensn tno et consilio proborum uirornm

pariter conuenirent. Nunc uero cum ad nostram presentiam acces-

sissent, nobis exposuerunt, quomodo in eandem uellent pari con-

sensu et unanimiter conuenire. Nos autem eas ab buiusmodi

proposito et intentione remouimus, ipsis mandantes, ut cum consilio

religiosorum uirorum aliqnam personam idoneam eligere et earn

sibi studeant in abbatissam auctore Domino prouidere. Vnde quo-

niam boc de his^^ ex institutiono beati Benedicti et de iure canonum

non est aliquatenus denegandum, fraternitati tue p(er) a(postolica)

s(cripta) m(andaimis), q(uatenus) eisdem sororibus omnino libertatem

facias, ut cum consilio religiosorum et discretorum^^ uirorum, quo-

rum bonestas nec tibi possit meritu fore suspecta nec illis aliquo

modo meticulosa, inagistram prouideant et rectricem aliarum^^^ sua-

rum. Ex quo autem, si"^) de aliqua persona idonea et religiosa ca-

nonicam electionem fecerint, tu eis super boc assensum prebeas

et fauorem et electionem ipsam confirmes.

a) in fehlt 1) hoc de his ithergeschrieben. c) et discretorum uber-

geschrieben. d) fur animarum? e) si fehlt

43.

Alexander 111. schreilt dem Er^bischof von Arles, doji er nicht

versiicJien solle ,
die Nonnen von Saint - Cesaire in Arles m zwingen,

gerade die mir Aebtissin m waMen, von der die Nonnen gescliworen

Jidtten, daji sie sie niemals mr Aebtissin wahlen wilrden; auch solle

fiirderhm die Wahl der Aebtissin immer frei sein^ wie anch die Wahl

der Kapldne fur die KircJien von Saint-Cesaire,

Maguelone (1165) September 11,

Liber niger archiepiscopatus Arelatensis s. XIII f. 76 Marseille

Arch. Dep. (ArcJieveche d^Arles) = Liber niger s. XVIII f, 71

Avignon JBibl. Comm. Ms. 3908. — Bonmmant Sistoire de Saint-

Gesaire s. XVIII p. 221 Arles Bibl. Comm. Ms. 168 (aus Fragm.

hist, de D. Estiennot XII p. 9).

Ein fruhcres Schreiben Alexanders III. wird erwdhnt; das ist

verloren; von einem anderen an den Er^bischof haben wir nur das

Concept (Nr. 42).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Arelatensi arcbiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem.
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Meminimus nos ad petitionem tnam dilectis filiabns nostris sorori-

bus“^ ecclesie sancti Cesarii Arelatensis dedisse in mandatis, ut

consilio tno et religiosornm uirorum personam honestam et reli-

giosam in abbatissam eligerent. Verum q^uia, sicut nobis sugge-

stum est, qnod de honestate et discretione tua nix credimns, nt

eas ad electioncm cninsdam, de qua iam iurauerant, quod nunquam

earn reciperent, innitas debeas cohortari®!, per apostolica tibi scripta

mandamus, quatinus earn, quam consilio tuo tanquam uiri religiosi

atque discreti et religiosornm uirorum MassiUensis, Montismaioris,

Libereuallis et sancti Eufi abbatum uel
,

si IIII " adesse non po-

terunt, consilio trium elegerint, preter earn que fuit abbatissa et

earn de qua iurauerant, eis concedas atque confirmes. Quocirca

dignum duximus statuendnm, ut hoc factum nullum libertati elec-

tionis earum in posterum debeat preiudicium generare, si quam
usque ad nostra tempora habuisse noscuntur. Mandamus etiam, ut

capellanos in ecclesiis suis liceat eis eHgere; si hactenus fecisse

noscuntur et tibi presentauerint
,

si ydonei inuenti fnerint, a te

cnram recipiant animarum. Dat. apud Magalonam III idus sep-

tembris.

a) fiUabus sororibns nostris. b) oder cohercere, im Ms. cohartare.

44.

Alexander III. untersiellt dem Ait Peter mid den Brudern von

Marseille die Klister Bipoll, Besalu, Balnolas, Castres und Cuxa.

Lateran (1166) November 11.

Liber bullaruni sancti Victoris s, XIV f. 3 Marseille Arch. Bep.

(Saint-Victor R. 631).

Das Original iburde 1580 nock geseJien,

Alexander episcopus seruus seruorum Dei, Dilectis filiis Petro
abbati et fratribus Massiliensibus salutem et apostolicam benedic-

tionem. lustis petencium desideriis dignum est nos facilem pre-

bere consensum et uota que a racionis tramite non discordant,

effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti in Domino
filii, uestris iustis postulacionibus grato concurrentes assensu, or-

dinacinem correctionem obedienciam et iurisdictionem
,
quam in

Eiuipollensi
, Besaldunensi, Balnolensi, de Castras et de Coxano

ecclesiis a quadraginta annis retro usque modo monasterium uestrum
sine legitima interrupcione noscitur habuisse, nobis et per uos ei-

dem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis

scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nnlli omnino homi-
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num liceat hanc paginam nostre confirmacionis infringere uel ei

aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignacionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apo-

stolomm eius se nouerit incursurum. Datum Lat. Ill idus no-

nexnbris.

45.

Alexander III, besfdtigt den Tempelherren die ihnen von JBischof

Raimund von TJ^es gesclienhten Kirchen von Trevils und ManfrL

Renevent (1168—69) Juni 26,

Orig, Marseille Arch, Rejg, (Ordre dti Temple 98),

Die bestdtigte Ufk%inde ist datiert von 1161 X, Vgl, die Proceji-

aJkten s, XVIII in Ntmes Arch, Rep, (H, 659).

ALEXANDEE episcopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis

magistro et fratribus militie
|

Templi salntem et apostolicam bene-

dictionem. lustis petentium desideriis facilem nos comienit imper-

tiri
I
consensTim et nota que a rationis tramite non discordant;

effectu sunt prosequente
|

complenda. Eapropter, dilecti in Domino

filii; nestris iustis postnlationibns grato
|

concurrentes assensu,

ecclesiam sancti Martini de Trenils cnm decimis primitiis
|
obla-

tionibus et omnibus ad earn pertinentibns, qnam nenerabilis frater

noster Eai|mundas Vticensis episcopus rationabiKter nobis concessit,

ecclesiam qnoque de Manfri cum
]

pertinentiis snis
,
quam de li-

centia et concessione predicti episcopi in eodem loco edificastis,
]
quem-

admodum in autentico scripto prefati episcopi continetnr, denotioni

nestre aiicto|ritate apostolica confirmamns et presentis script! patro-

cinio commnnimus.
|

Stataentes nt nnlli omnino hominnm liceat

banc paginam nostre confirlmationis infringere uel ei aliquatenus

contraire. Si quis autem hoc
|

attemptare presumpserit
,
indigna-

tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri
|

et Pauli apostolornm

eius se nouerit incursurum. Dat. Beneuent.
|

VI kal. iulii.
|

B. dep.

46.

Alexander 111, ernenert dem Hospital m Jerusalem unfer dem

Meister Gibert nach dem Vorgange Innocent' II,, Celestins IL, Lucius’

H, Eiigens III,, Anastasius’ IV, imd Hadrians IV. die Privilegien,

Benevent 1169 Januar 10^

Orig, Marseille Arch. Rep. (Ordre de Malte 3 Nr. 17). — Re- ,

cueil general des privileges octroyh d la religion Sainct-Jean de Hie-
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rusalem s. X7II f. 19 Lyon Arch Ley. (Ordre de Malte IT. 22) ==

Ms. lat. 9001 f. 39 Paris Bibl. Nat.

J-L, 11586 dtiert nach Ms. lat. 9001. Citiert auch hei Dclavilh

le Eoulx Cartidaire general I 282 Nr. 406.

ALEXANDER EPISOOPVS SERWS SERVORVM DEI. DI-

LEOTO EILIO GIBERTO MAGISTEO XENODOCHII SANOTE CI-

VITATIS lEEVSALEM EIVSQVE PRATEIBVS TAM PRESENTIBYS

QYAM FYTYRIS EEGVLAEITBR SYBSTITYENDIS IN PERPE-

TVYM.
I

Christiane fidei religio.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Bernardos Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Conradns Maguntinus archiepiscopns et Sauinensis

episcojpus ss.

f Ego Hubaldos presb. card. tit. sancte Crncis in lerusalem ss.

f Ego Johannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertos presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Johannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Theodinus presb. card, sancti Vitalis tit. Vestine ss.

t Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Heustacbii iuxta templum

Agrippe ss.

Dat. Beneuent. per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, IJJI id. ian., indictione J, incarnationis do-

minice anno 1I''.C®.LX“.YJJ1®, pontificatus uero domni ALEXANDRI
pape JJJ anno X°.

B. dep.

47 .

Alexander III. heauftragt den Bischof von Digne, dafiir m sorgen,

dafi der Bischof iind die Kanoniker von Senes den Aht und die

Briider von Saint- Victor in Marseille im Besits der Kirdie von Alons

furderhin nicht beldstigen. Benevent (1169) Mars 17.

Orig. Marseille Arch Dep. (Saint-Victor H. 88 Nr. 430).

Das Stuck ist aufierordentlich schlecht erJialten, cdles in Klammern
gesetste ist ergdnst.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Dignensi episcopo salutem et apostolicam
|

[benedictionem]. Per-
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uenit ad audientiam nostram, quod uenerabilis frater nosier epi-

scopns et canonici Se[necenses] dilectos fllios nostros abbatem et

fratres Massilienses in ecclesia de Alons, qne ad ip[sortim ius ni]-

deiur pertinere, liberam non sinnnt dispositionem habere nec in ea

mona[chuni et priorem] permittunt ordinare. Qnocirca fraternitati

tne per apostolica scripta [precipiendo mandamus], quatinus eundem
episcopnm et canonicos moneas instantius et indncas

abbatem et fratres in prescripta ecclesia priorem et

monachnm constitnere habere dimittant nel

in presentia tua plenam exinde iustitiam [exhibeant

se cansam intrare

connocata earn diligenter andias et abs-

que [appellatione aliqua] iustitia mediante decidas. Dat. Beneuent.

XVI kal. ap[rilis],

B. dep.

a) Es stand wolil da ut fratres Massilienses. h) et bonorum dispositionem?

48.

Alexander IIL 'beauftragt den JBischof von Ntmes, die Briider

von Saint-Victor 011 Marseille gegen alle Beldstigungen von Seiten der

Irmgard von Torollo, ihrer Schvester und ihrer S6hne 0U sckuf^en.

VeroU (1170) Mai 20.

Orig. Marseille Arch. B&p. (Saint-Victor H. 89 Nr. 434).

Littera clausa.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. VenerabiH fratriNe-

mausensi episcopo salutem et apostolicam
j
benedictionem. Insi-

nuatnm est nobis, quodErm(in)gardis de Toroll(o) et Guill(elm)a soror

eius et filii sui mona|chis Massiliensibus iniurias et grauamina in-

ferunt, possessiones ecclesia sancti Andree mijnuere auferre ac

perturbare presumunt. Vnde quoniam nostro officio conuenit, uiros

rejligiosos et eorum iura contra malefa[ctores omnes] defendere

studiosins et fouere, fraternitalti tue per apostolica scripta preci-

piendo mandamus, quatenus prefatas personas moneas pro|pensius

et districte compellas, ut infra sex dies post harum susceptionem

predic|tis monachis ablatas possessiones restituant et libere ac quiete

dimittant
|
et de iniuriis illatis satisfacti[onem faciant] et de cetero

ab eorum molestatione conquijescant aut in presentia tua plenam
[exinde iustitiam apjpellatione remota exhibeant. Si

|
autem hoc

efficere forte nolue[riat, eos exjcommunicationis uinculo perstrin-

gas.
I

Dat. Verul, XIII kal. iunii.
]

B. dep.

Kgl. (Jes. cl, Wiss. I^acliriciiten. Philolog.-iiist. Klasse. 1907. Beiheft. 9
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49.

Alexander III. nimmt die TempelherrenMrclte im Eafen von Mar-

seille in den apostoliscJien Schut^ und bestdtigt deni Orden die Freilieit

vmn Interdict, von alien Ahgaben und die Sepidtur.

Tusculmn (1171—72) April 28.

Orig. Marseille Arch. JOdp. (Ordre du Temple 118).

AIiESANDEE, episcopns 'seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

magistro et fratribus militie Templi
|
apud Massiliam commoran-

tibus salutem et apostoiicam benedictionem. Si quando ab apo-

stolica sede requiritur, qtiod boiie|stati congruat et consonet rationi,

petentiam desideriis assensum nos conuenit facilem impertiri,
|

ne

in eo difficiles nideamur, quod ex caritate noscitnr celeriter indul-

gendum. Eapropter, dilecti
[

in Domino filii, nestris instis postu-

lationibns grato concurrentes assensn, ecclesiam in Massiliensi

portu
I

constructam cum omnibus, que inpresentiarum rationabiliter

possidet tiel in futurum iustis
|
modis Deo propicio poterit adipisci,

sub beati Petri et nostra protectione snscipimns et presentis
|

scripti

patrocinio communimns. Preterea auctoritate nobis apostolica

duximus indulgendnm
, |

ne pro interdicto commnni debeatis omit-

tere, quin clausis ianuis, exclnsis excommnnicatis et inter
j
dictis,

non pnlsatis tintinnabnlis
,
suppressa uoce diuina officia celebretis.

Probibemus insuper,
|

ne quis contra tenorem priuilegiornm ne-

strorum aliquid a nobis nel sernientibns nestris extorqne|re pre-

sumat. Sepnltnram qnoqne nestram, secundum qnod nobis in eis-

dem prinilegiis apostolica sedes injdulsit, liberam esse decernimns,

nt eorum denotioni et extreme uoluntati, qni se illic sepeliri deli-

bera|uerint, nnllus obsistat, nisi forte excommnnicati nel nominatim
interdicti fuerint. IsTnlli ergo omnino homi|nnm liceat banc pagi-

nam nostre protectionis et indulgentie infringere nel ei ansu temef-

rario contraire. Si qnis antem hoc attentare presnmpserit, indigna-

tionem omnipotentis Dei et beatorum
|

Petri et Pauli apostolorum

eius se nonerit incnrsnrum. Dat. Tusculan. IIII kal. madii.
|

B. dep.

50.

Alexander III. erteilt der Kirche Notre -Dame de Pignans ein

Privileg. Anagni 1171 Mai 25.

Fragment in Feiresc Memoires s. N.VII f. 600 (extraict des ar-

chives de Veglise coUegiale de Fignans) Carpentras Fibl. Comm, Ms.
1858 (Feiresc LXXIV, 3).
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Bas Fragment steht anf einem Blatte, das mit den Worten satis-

factione correxerit heginnt, aher der Anfang war nicM aufmfinden.

Die Namen sind schrecMicli verimstaltet; ich stelle die richtigen Le-

simgen stillscJmeigend her.

R. Ego Alexander catliolice ecclesie episcopns ss. BV.

f Ego Hubaldus Ostiensis episcopns ss.

f Ego Bernardns Portnensis et sancte Rufine episcopns ss.

f Ego Gralterins Albanensis episcopns ss.

f Ego lobamies presb. card, sanctornm lohannis et Panli tit. Pa-

macbii ss.

f Ego Albertns presb. card. tit. sancti Lanrentii in Lncina ss.

f Ego Gnilelmns presb. card. tit. sancti Petri ad Vincnla ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pndentiane tit. Pastoris ss.

t Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Cintbins diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti EnstacHi inxta templnm
Agrippe ss.

t Ego Vitellns diac. card, sanctornm Sergii et Bacbi ss.

f Ego Hugo sancti Angeli diac. card. ss.

Dat. Anagnie per mannm Grratiani sancte Romane ecclesie

snbdiaconi et notarii, VIII kal. innii, indictione septima, incar-

nationis dominice anno M^C^LXX^IIII®
,

pontificatns nero domni
Alexandri pape III anno qnintodecimo.

51.

Alexander HI. nimmt das dem Kloster Saint-Oilles geMrige

Kloster Saint - Fuseie bei Apt unter dem Abt Bernhard in den apo-

stolischen Sclnit^ tmd hestdtigt ihm die namentlich anfgefuhrten Be-
sitmngen und alle seine Bechte, Anagni 1174 Juli 23,

Grassy Memoire hisiorique snr Veglise &Apt s, XVII /. 4f Car-

pentras Bihl, Comm, Ms, 1654, — Bemerville Collectanea diplomattm

ecclesiae Aptensis s. XVII p. 412 Apt Fdbrique de Veglise. — Bullae

et docnmenta s, XVII f, 103 (aus Transsampt von 1242 IV 9) Avignon

Bill, Comm, Ms, 2813,

Citiert Gallia Christiana I 379, Die Urlamde wiederholt im all-

gemeinen das Privileg Aizastasms^ IV, (Nr, 25), Nur der Anfang
der AitfMlilimg der Besitmngen iveieht wesentlich von der dort gege-

henen Aitfmhlung db: ecclesiam sancti Micbaelis de Anellarone et

ecclesiam sancte Marie de Anellarone, qnam ex cansa permntationis

ab abbate et monacbis Massiliensibns pro ecclesiis de Cadaneto

9 *
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habxustis et quartam partem ipsius castri, ecclesiam sancti Ferreoli

de Cauellione, ecclesiam sancte Marie de Costa cam capella uilla

et decimis, in castro sancti Saturnini ecclesiam sancti Mauricii

u. s. w. wie lei Anastasius IV. Sinter sancti Salnatoris de Antra-

nenas cam ailla wird-noch eingefiigt ecclesiam sancte Marie de Co-

lensens.

Alexander episcopas seraas seraoram Dei. Dilectis filiis Ber-

nardo abbati monasterii sancti Easebii et eias fratribas tarn pre-

sentibas qaam fataris regalarem aitam professis in perpetaam.

Qaotiens illad a nobis.

Ego Alexander catbolice ecclesie episcopas ss. BV.

f Ego Habaldas Ostiensis episcopas ss.

f Ego Bernardos Portnensis et sancte Eafine episcopas ss.

f Ego Graalterias Albanensis episcopas ss.

f Ego Joannes sanotoram lohannis et Paali presb. card. tit. Pam-

macbii ss.

f Ego Albertas presb. card. tit. sancti Laarentii in Lncina ss.

f Ego Graillelmas presb. card. tit. sancti Petri ad Vincala ss.

f Ego Boso*’) presb. card, sancte Padentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Joannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Petras presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Cinthias diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hago diac. card, sancti Eastacbii iaxta templam

Agrippe ss.

f Ego Yitellias diac. card, sanctoram Sergii et Baccbi ss.

t Ego Hago diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Portica ss.

Datam Anagnie per manum Gratiani sancte Komane ecclesie

snbdiaconi et notarii, X" kalendas aagnsti, indictione VJJ®, incar-

nationis dominice anno M“C“LXX“JJIJ®
,

pontificatas aero domini

Alexandri pape JJJ anno XV®.

a) Die Beta ist beschrieben, BV fMt, ebenso ilberall f und ss. 6)f’Bol)o.

c) Yitessus.

62.

Alexander III, erneubrt dem Sospital m Jerusalem unter dem
Meister Gihert nach dem Vorgange Innocent’ II., Celestins II., Lucius’

II., Eugens III., Anastasius’ IV. und Hadrians IV. die Frivilegien.

Ferentino 1175 FebruQr 17,
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Orig, Marseille Arch, JDep. (Ordre de Malte 3 Nr. 30).

Citiert Belaville le Boulx Oartulaire general 1 335 Nr, 473 aus

dem Original (alte Signatur Nr. 18), Jm Text steJit statt ANASTASII

hei der AufmMung der Vorgdnger ANADEII.

ALEXANDER EPISOOPVS SERWS SERVORW DEI. DI-

LB[OTIS PILn]S IRIBERTO®) BCAGISTRO XENODOOHD SANOTE
OrVLTATIS lEEVSALEM EIVSQVE PRATEIBVS TAM PRESBN-

TIBVS QYAM EVTVRIS EEaVLABITER SVBSTITVENDIS IN PBR-

PETVVM.
I

Christiane fidei reKgio.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego JSubaldus Hostiensis episcopus.

t Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Grualterus Albanensis episcopus ss.

t Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

f Ego lohanaes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Gruilelmus tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

f Ego lacintus diac. [card, sancte Marie] in Cosmydyn ss.

t Ego Oddo diac. card, sancti Nicholai in carcere TuUiano ss.

f Ego Boso diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Cinthyus diac. card, sancti Adrian! ss.

f Ego Petrus diac. card, sancti Eustacbii iuxta templum

Agrippe ss.

f Ego Manfredus diac. card, sancti Greorgii ad Velum au-

reum ss.

Dat. Feren. per m[anum] Gratianni sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, XIII kal. martii, indictione VIII, incarnationis

dominice anno M.C.LXXV, pontificatus uero domni ALEXANDE.I

pape III anno XVII.
B. dep.

a) vor IRIBEETO isf- 6 ausradiert.

53.

Alexander III. schreibt den Kanonihern von Saint - llenant in

Tours, daft niemand den frei gewahlten Rector ihrer Schtlen in seiner

Tdtiglceit irgendwie heschrdnlcen durfe. Anagni (1160-—76) Juni 8.

Actes de Saint-Martin de Tours s. XVIII f. 30 und f. 31 Avignon

Bill. Comm. Ms. 1863 (aus Orig.).

In dem Ms. liegt suerst ein Jdeiner Brucl: von 1694 mit Leo VII.

J-L. 3604 (p. 3), Alexander III. Dat. apud sanctum Germanum
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,
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(ms?) VI idus martii (p. 7), Alexander HI. J-L. 12561 (p. 15)

und Alexander III. (1173—76) XI 1 (p. 17), dann Copien von Ur-

ban II. J-L. 5631 imd Lucius III. J-L. 15046, und Regesten von

Urban II. J-L. 5620 (aus Transsumpten von 1307 I 30 und 1431

VIII 24). Eine Oopie s. XVII von Urban II. J-L. 5620 bn Ms.

2043 stammt aus dent Original.

Alexander episcopns sernns seruornm Dei. Dilectis filiis ca-

nonicis sancti Venantii Turonensis salutem et apostolicam bene-

dictionem. Instis tmiuersortim postulationibus ex debito suscepti

regiminis cogimur clem.en'ter annuere et eorum rationabilibus notis

congrnum indulgere consensuui, ut singuli ab apostolica sede facile

se gandeant in eo qnod inste reqaisierint exaudiri. Eapropter, dilecti

in Domino filii, uestris instis postulationibns gratum impertientes

assensnm, auctoritate nobis apostolica dnximus indnlgendum, ut

quilibet uestrum litteratus et peritus, quem maior et sanior pars

capituli gratis et absque exactione qualibet ad regendtim scolas

ecclesie uestre elegerit, eas regendi liberam babeat facultatem nec

ab eis regendis alicuius uel aliquorum debeat uiolentia coherceri.

NuUi ergo omnino bominum liceat banc paginam nostre concessionis

infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemp-

tare presumpserit
,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se nonerit incursurum. Dat.

Anagnie VI idus iunii.

54.

Alexander III. nininit die Nonnen von La Celle in den aposto-

lischen SchuU und hestdtigt ihnen Hire Besitsungen.

Anagni (1160—76) Jmii 17,

Orig. Aix Bill. Comm. Ms. Roiix-AlpMrans 17 {Gat. 346). —
Brucli s. XVIII aufPergament ebenda Ms. Boux-Alpherans 15 (344).

Citiert M. Rostan Notice sur la monastere de la Celle (s. a.)

p, 63 und Boux-Alplieran Les rues d’Aix (Aix 1846) II p. 282.

ALBXANDEE episcopns seruus seruorum Dei. Dilectis in

Christo filiabus priorisse
|

et sororibus de Arcella salutem et apo-

stolicam benedictionem. Ad boc sumus licet insufficijentibus me-

ritis ad ecclesiarum regimen superna prouidentia deputati, ut ea-

rum pa[ci et quieti sollicite prouidere et ipsas a malignorum in-

cursibus apostolico debeamus
|

patrocinio defensare. Eapropter,

dilecte in Christo filie, uestris instis postujlationibus gratum im-

pertientes assensnm et uolentes nos a malignantium inquie|tatione
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fore securas, monasterinra uestrnm, in quo diuino estis obseq^uio

man|cipate, cum omnibus bonis et possessionibus, quas in presen-

tiarum legitime possidet
|

aut in futurum iustis modis prestante

Domino poterit adipisci, sub beati Petri et nostra
|

protectione

suscipimus et presentis script! patrocinio communimus, sub inter-

minatione anathema|tis prohibentes
j
ne qnis possessiones uel bona

eiusdem monasterii uiolenter diripere sen
[

occupare presumat.

Decernimns ergo ut nulli omnino hominum liceat nos uel monaste[-

rium uestrum temere perturbare aut hanc paginam nostre prohi-

bitionis infringere
|

uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem

hoc attemptare presumpserit, indignationem
|

omnipotentis Dei et

beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Anagnie XV kal. iuL
]

B.

55.

Alexander III, nimmt die Aumonerie von Saint-Victor m Mar-
seille in den apostoUscJien ScJmts imd besUitigt ihr die BesUmngen,

Ancogni (1160—76) Jidi 6,

Liber bttllarnm sancti Victoris s, XIV f,
4* Marseille Arch, Lej),

(Saint-Victor H, 631), — Copie s, XVI ebenda (S. 712 Nr, 41),

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio B.

elemosinario Massiliensis monasterii salutem et apostolicam bene-

dictionem. Religiosa loca [et usibus pauperum depatata] paterna

nos conuenit consideracione respicere et, ne possint aliquormn mo-

lestiis perturbarij apostolico nos decet patrocinio communire. Ea-

propter, dilecte in Domino fili, tiiis iustis postulacionibus gratum

impercientes assensum et officii nostri debitum prosequentes
,

ele-

mosinariam domum Massiliensis monasterii tue cure commissam

cum omnibus bonis et possessionibus suis
^

quas in presenciarum

legitime possidet aut in futurum iustis modis prestante Domino

poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus.

Specialiter autem ecclesiam sancti Victoris de Marignana cum per-

tinencus suis, honorem de Vitrola, de Anchisa, de Pabia, eccle-

siam sancte Marie de Socheriis cum pertinenciis suis, honorem de

Capanias, de Grardana, de Cabrer.
,
de Eelinas, de Manoastha, de

Asperelz, de Eodils, de Centos decimas, alium honorem apud sanctum

Tirsum, Monredon et honorem de Auriol prescripte domui, sicut

ea racionabiliter possidet, auctoritate apostolica confirmamus et

presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nulli om-

nino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis infrin-
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gere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare

presampserit
,
iudignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri

et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Anagnie

II nonas iulii.

56.

Alexander HI. fordert Abt tind MdncJie von Gastrcs auf, dem
Abt von Saint-Victor m Marseille die schuldige Oloediens su leisten.

Anagni (1160—70) August 13.

IMer hidlarum sancti Victoris s. XIV f.
1' Marseille Arch. Dq).

(Saint-Victor E. 631).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

et fratribua Castrensibus salutem et apostolicam benedictionem.

Si nobis constaret, quod dilecto filio nostro abbati Massiliensi re-

nuissetis, secundum quod uobis plerumque per nostra scripta pre-

cepimus, debitam obedienciam exhibere, uos in salutacione nostra

nullatenus dilectos filios uocaremus nec eciam uobis apostolice be-

nedictionis alloquium itnpenderemus. Cum enim graui debeant
animaduersione puuiri quicumque prelatis suis inobedientes uel re-

belles existunt, multo grauius exinde sunt et seuerius puniendi,

qui ad hoc seculum reliquerunt, ut per obediencie uirtutem con-

ditori suo possent placere et eius miseracione animas suas saluare.

Quia uero apostolice sedis clemencia facile non consaenit in iram
prorumpere uel statim dehnquentibus penam infligere, etsi gra-
uiter dehqueritis et uos hactenus preter merita uestra supporta-
uerimus

,
hac tamen uice uos solita benignitate duximus subpor-

tandos, cognoscere et uidere uolentes, si uirtus in uobis obediencie

uiget aut humilitatis et paeiencie mansuetudo consistit. Ideoque
tibi, fili abbas, per apostolica scripta precipiendo mandamus et

in uirtute obediencie precipimus, quatinus predicto abbati sicut

patri et pastori tuo debitam in omnibus obedienciam et reueren-
ciam in spiritu humilitatis exhibeas et in his que Dei sunt eius

monitis et raandatis studeas deuote parere. Si autem bac uice
nostris preceptis obedire contempseris

,
te auctoritate, qua licet

immeriti dante Domino preminemus, ab officio et amministraoione
abbatie suspendimus et nisi resipueris in monasterio ipso diuina
prohibemus officia celebrari. Dat. Anagnie idus augusti.

a) et si nec si repipueris.
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Alexander 111, verhietet den Johannitern von Secint-Gilles auf

Hirer von Konig lldefons von Aragon dem Orden geschenhten Besitzung

m Amiliano QoUesdienst oder Begrabnis ah0ulialten ,
wie ihnen der

Bischof von Bode^ erlaubt, da das die Bechte von Saint Victor 011

Marseille verletze, Anagni (1160—76) September 6.

Copie s. XII Marseille Arch. Dip. (Saint-Victor H, 91 Nr. MI).

Zur Sache vgl. Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften

0u Gottingen 1902, Heft 4 S. 460 Nr, 5 und S, 461 Nr, 7,

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis priori

et fratribns lerosolimitani bospitalis sancti Egidii et preceptor! de

Bonoloco salutem et apostolxcam benedictionem. Conquesti snnt

nobis dilecti filii nostri abbas et fratres Massilienses, quod, cum in

uilla Amiliaciensi de done be(nignissi)mi in Cbristo filii I(ldefonsi)

illustris Arragonensis regis domum quandam et possessiones mo-

dicas fuissetis adepti, apud uenerabilem fratrem nostrum Rutenen'

sem episcopuin curastis efficere, quod in eadem domo altare nobis

contra tenorem priidlegioruin
,

que precessores nostri et nos ipsi

fratribns predictis indnlsimus, et post prohibicionem ex parte nostra

factam euexit et ibi cimiterinm benedixit. Licet autem indultum

nobis sit de benignitate sedis apostolice, ut ad opus fratrum uestro-

rum et modicas possessiones habetis, nos sic uolentes nobis ad-

esse^\ nt memoratis fratribns non nideamur in suo inre deesse,

discrecioni uestre per apostolica scripta precipiendo mandamus,

quatinns in prescripta uilla sit conuentns fratrum uestrorum ant

ibi amplas^^ possessiones habeatis, in domo ilia non presumatis di-

uina officia celebrare aut qnemlibet in cimiterio sepelire. Quia

quod exinde tali modo factum est babere nolumus pro inperfecto

nolumus autem ut, si forte in posterum possessiones ibi adepti

fueritis, propter hoc in eadem domo diuina officia celebrentnr aut

quilibet in ipso cimiterio habeat sepultnram, cum ex boc priui-

legia^^ predictorum fratrum niderentnr penitns irritari et fratres

ibi dampnnm exinde et iacturam non modicam paterentur; si nero

prefati fratres nos ita graniter offendernnt, sient nos dicitxs, quod

illi prorsus dissitentur, afferentes quod non ipsi, sed prefatns rex

fecit prescriptnm oratorinm dirni
,
nolumus inde uobis

,
sient man-

dauimus, satisfactionem congruam exMberi, ita tamen quod ibi non

debeat oratorinm fieri. Dat. Anagn. VIII idus septembris.

a) ut adesse ut. b) ibi amplas ibi, das erste ihiiibet'geschriehen. c) in-

prefecto. d) priuigelia. e) Date.
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58.

Alexander III. nimmt die KajntelJcircJie m Marseille in den

a;postoliscJien Schutsi und verleiM dem Propst das liecM der Kirclien-

weifie und das RecM die Kirelien und Kirclienguter atisscJieklender

Kanoniker ohm weiteres wieder einzmiehen.

Anagni (1159—1177) Dezemher 28.

Orig. Marseille Arch. Dep. (Chapitre de la Majore de Marseille

2 Nr. 10 Us).

ALBXANDEE episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

preposito et canonicis Massiliensis ecclesi^ salutem et apostolicam
|

benedictionem. Paci et quieti ecclesiasticorum uirorum pastorali

sollicitadine nos decet intendere et sacras ecclesias
|

apostolice fir-

mitatis robore communire, ne prauorum incursibns molestentar aut

quorumlibet mali|gmtatibus naleant pertnrbari. Eapropter, dilecti

in Domino filii, nestris iustis postnlationi|bus clementer annuimus

et ecclesiam nestram, in qua estis diuinis obsequiis dediti, cum
omnibus bonis

|

et possessionibus suis, quas in presentiarum legi-

time possidet aut in futurum iustis modis prestan|te Domino poterit

adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et pre-

sentis scripti patroci|nio commnnimus. Ad bee adicientes statuimus,

ut liceat tibi, fdi preposite, et successoribus tuis
|

iuxta antiquam
et rationabilem consuetudinem ecclesiq uestr^ cum consilio et as-

sensu episeopi uestri et cajpituli uel maioris partis ecclesias uestras

libere et sine contradictione qualibet ordinare et, si episcopus
|

se

ordinationi earumdem ecclesiarum malitiose subtraxerit uel a uobis

et capitulo uestro dissenserit, licitum
|
uobis sit, babito consilio et

assensu maioris et sanioris partis capituli in ipsa ordinatione pro-

cedere, sicut
[

est bactenus obseruatum. Preterea apostolica auc-

toritate sancimus, ut, si aliqui uestrum ad
|

aliam ecclesiam assumpti
fuerint, ecclesias et ecclesiastica beneficia, quq ab ecclesia uestra

tenebunt, sine
|

alicuius contradictione recipiendi babeatis liberam
facultatem nec ipsi ea uobis inuitis post promotionem

|
suam aude-

ant retinere. Nicbilominus etiam interdicimus
,

ut nemini liceat

uobis uel bominibus uestris
|
nouas et indebitas exactiones imponere

aut illicita grauamina irrogare. Probibemus insuper ut in|fra

terminos parroebiq uestrq nulli ecclesiam uel oratorium absque
uestro et episeopi uestri assensu

j
de nouo bedificare presumant,

saluis autenticis scriptis apostolice sedis. Nulli ergo onrnino bo-
minum liceat banc paginam nostre

[

confirmationis infringere uel
ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemptare presump-
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serit, indignationem omnipotentis Dei
|

et T}eatorura Petri et Pauli

apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Auagnie V kal.

ianuar. I

B. dep.

59.

Alexander IIL erlaitU emem MOneh von Samt-Victor m Mar-

seille eine ilvm mstehende Abgahe dem Kloster ubertragen.

Venedig am Bialto (1177) Jnli 30.

Orig. Marseille Arch, Dep. (Saint-Victor S. 92 Nr. MS). —
Liber bidlarmn sancti Victoris s. XIV f.

2^ ebenda H. 631 — Le-

foiirnier Becueil de copies de cliartes s. XVIII vol. II (1079—1299)

ebenda H. 683.

Alexander episcopus seriius seruorum Dei. Dilecto filio R.

monaclio Massiliensis
|

monasterii salutem et apostolicam benedic-

tionem. Cum quidam honor, sicut asseris, te paterno iure con-

tingat, desideras^^ honorem ipsum mona|sterio Massiliensi conferre

et ideo super hoc auctoritatem nostram
]

postulas et fauoreni. Ea-

propter, dilecte in Domino fili, tuis postulationibus annuentes,

auctoritate tibi apostolica duximus
|

indulgendum, ut liceat tibi

ius et actionem, quam in prescrip|to bonore habere dinosceris, pre-

scripto monasterio sine alicuius
|

contradicfcione conferre et mona-

sterium, si potes, in eius possessio|nem inducere. Nulli ergo omnino

homimxm liceat hanc
|

paginam nostre constitutionis infringere uel

ei aliqiiatenus contraijre. Si quis autem hoc attemptare presump-

serit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se nouerit
|

incursurum. Dat. Venetie in Riuo

alto XIII kal. aug.
j

B. dep.

a) noLch desideras Meine Basur.

60.

Alexander 111. ninmt das Kloster Saint-Andro de Villeneuve lei

Avignon miter dem AM Wilhelm nach dem Vorgange Gregors V.,

Johanns XVIIL, Urbans II., GelaSius’ II. imd Eugcns IIL in den

apostolischen Schuts mid bestutigt Him die nanientlich aufgefiihrten

Besitsungen
,

die AUswahl und die Sepultur gegen einen Zms von

drei Pfancl Waehs nnd sirei Pfnnd Waehs fiir die Kirche Saint-

Pierre de Toumi. Latcrau 1178 Jnni 5.
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Folycarp da laBimere Probationes ad Mstoriam ecclesiae GalUcanae

s. XVII vol I f. 369 Oarpentras SiU. Comm. Ms. .513—514 (503).

Mistoire de ViUeneuve-le0 -Avignon von 1737 f.
38' Ntmes Sibl.

Comm. Ms. 311. - Copie von 1636 VII 10 im Beoueil de chartes

sur Avignon II f. 313 Avignon Bill. Comm. Ms. 3466. — Ristoria

mona.steni sancti Andveae secus Avenionem authors Claudio Chantelou

von 1774 f.
150' ebenda Ms. 3401.

Vgl. P. Kehr in Nachrichten 1901, Reft 1, 8. 14 Nr. 13 (aus

Panvini Insignia bullarum Bom Vat. Archiv
,
Arm. VIII ord. II H

f. 3 und 43’J. Im ivesentUehen loiederhoU die Urkimde das Privileg

Eugens III. von 1147 (Nr. 33). Das Inventar von 1790 (Nimes

Arch. Dep. H. 369) f. 9 citiert noch ein gleiches Privileg von 1161

und ein Transsumpt von dieser oder unserer Urhunde von 1598.

Polycarp de la Biviere gtbt in seinen Annales d Avignon s. XVII

vol. I p. 716 (Carpentras Bibl. Comm. Ms. 515—516) noch ein

anderes Begest einer Dfhunde Alexanders III: „anno millesinio cen-

tesiiiio septuagesimo qninto Alexander pontifex memoratum sancti

Andree cenobiam exorante Pontio archimandrita prinilegiis ab

antecessoribns suis coneessis et possessionibns iuribusq^ue suis

omnibns in enum solide frui impertit, date diplomate Anagnie ka-

lendis augusti, indictione octaua'’', aber von dieser Urhunde findet

sich sonst heine Spur. Alexander III. war am 1. August 1175 iibrigens

in Ferentino tmd 1174 und 1176 am 1. August in Anagni.

Alexander episcopns seruus seraornm Dei. Dilectis dliis Vil-

lelmo abbati monasterii sancti Andree quod in cacumine mentis

Andaonis prope ripam Eodani situm est eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Quoniam sine uere.

Ego Alexander catholice ecclesie episcopns ss. BV.

f Ego Hubaldus Ostiensis episcopus ss.

t Ego loannes presb. card, sanctorum loannis et Pauli tit. Pa-

mackii ss.

f Ego Boso^) presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

t Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Viuianus presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio monte ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthius diac. card, sancti Adriani ss.

t Ego Hugo diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Raynerius diac. card, sancti Greorgii ad Velum au-

reum ss.

a) K und BY fehlm, A)enso uberall f und ss. 6) Bozolus.
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Datum Later per manum Alberti sancte Eomane ecclesie

presbiteri cardinaHs et cancellarii, nouis iuniij indictione XI% in-

carnationis dominice anno MCLXXVIII, pontificatus uero domni
Alexandri pape III anno XVIIII.

c) Lateranensi.

61.

Alexander IIL beauftragt den ErMschof von Aix^ die Nonnen
von Saint-Thierry and Saint-Lanrent in Avignon in iliren Eecliten

gegen die Vebergriffe des JBiscJiofs ^md der Kanoniker von Avignon
und des Fropstes von Saint-Paul daselbst mi sehilizen.

Lateran (1166—79) April 28,

Collectio chartanm 640—1199 s* XVllI f. 95 Avignon JBihl.

Comm, Ms, 2399,

Dabei dieNotw: „selon Vinventaire des archives de Samt-La%went

d'Avignon 2 sac Nr, 5".

Alexander episcopus seruns sernorum Dei. Venerabili fratri

Aquensi arcMepiscopo salntem et apostolicam benedictionem. Ex
conqnestione monialinm sancti Tbeodorici et sancti Laurentii accepi-

muSj quod nenerabilis frater noster episcopus et canonici Auenionenses

nec non prepositus sancti Pauli decimas agrorum suorum, quas ultra

memoriam bominum se asserunt pacifice possedisse, bominibus earum

uerberatis et contumeliis affectis per uiolentiam rapuerunt, et quanto

amplius fuerunt ex parte nostra probibiti, tamen grauiora fecerunt.

Huic autem malo accedit, quod si aliquis uir uel mulier, earum pauper-

tati compatiens, sepulturam in ultima uoluntate apud ipsas elegerit,

et cum capellanus suus^) ad exequias funeri exsoluendas illis pro-

bibentibus non sit ausus procedere, sine cruce et clericis ad mo-

nasterium a laicis defertur; oleum uero infirmorum, ut illud in

ecclesia sua teneant, ab episcopo minime possunt habere, quod

nulli monasterio debet negari. Preterea sacerdotibus et capellanis

ciuitatis, ne pro defunctis seu anniuersariis aut pro qualibet ne-

cessitate ingruenter missas in earum ecclesiis celebrent, a uirtute

obedientie probibere presumunt. Vnde quoniam bee grauia sunt

et de multa uidentur iniquitate procedere, fraternitati tue per

apostolica scripta mandamus, quatenus utraque parte ante tuam

presentiam conuocata et rei ueritate plenius inquisita, si ita tibi

constiterit, predictos canonicos et prepositum ex parte nostra

a) capellanos suos.
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moneas et iaducas, nt q_ue dicta sxmt celeriter corrigant et emen-

dent et a similibus de cetero cessent; si autem monitis tuis ac-

quiescere forte nolaerint, eos nuUius contradictione uel apellatione

obstante animaduersione debita nostra fretns auctoritate percellas

ant ad presentiam nostram satisfacturos transmittas. Episcopo

antem districtins ex parte nostra iniungas, ut eisdem monialibus

piscariam, qnam eis dicitur abstnlisse, sine dilacione restituat uel

sub tue discretionis examine [satisjfacere non moretnr. Preterea

qnoniam, sicnt ex earnmdem moniaHtun questione accepimus, G. de

Rellana et Fr . . . oris et Ganfridus eis inra sna in uilla pontis

de Sorgia inuiolabiliter subtraxerunt, nibilominus tibi presentiam

significatione iniungimus, ut eos predictis mnlieribus ablata resti-

tnere et in pace dimittere et in presentia tua institie plenitudinem

exbibere instanter commoneas et, si necesse fuerit, ecclesiastica

districtione appellatione remota compellas. Datum Laterani IIII

bal. maii.

62 .

Alexander III. hestatigt den Tempelhcrren einen niit dem Kloster

Fsalmodi abgeschlossenen Yertrag. Lateran (1179) Mcirz 18.

Orig. Marseille Arch. hep. (Ordre du Temple Ml).

hie hestatigte Urhunde ist von 1178 hcmnher dutiert.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

magistro et fratribus militie Templi salutem et apostolicam bene-

dictionem.
|

Vidimus publicum instrumentum dilectorum filiorum

nostrorum P. abbatis et conuentus Salmodii, ex cuius nobis tenore

innotuit, quod pro
|

quinque milibus solidis Eeimundensibus, quos

a uobis asserunt percepisse, de consilio uenerabilis fratris nostri

Nemausensis episcopi totum bonorem suum quod
|

uulgo Venna
appellatur cum Ribairos®) et omnibus accessionibus eius, sicut ipsi

habebant uel aliquis eorum nomine possidebat, a Balgueria
|
ueteri

usque ad Consualtam, in pratis pascuis nemoribus aquis et pisca-

tionibus et in quibuscumque aliis rebus sit uel esse possit,
|

uobis

uestrisque successoribus in emphiteosim perpetuam tradiderunt,

sub ea quidem lege, quod singulis annis in festo sancti Micbaelis

uos et suclcessores uestri eis et successoribus suis detis nomine
canonis bouem unius ahni uel decern solidos publice monete, de

|

omnibus etiam ceruis, qui in tenimento predicto per uos aut fa-

a) Stait des aus der Privaturhmde erganzten Ribairos im Orig. Basur,
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milias uestras capti fnerint, dabitis eidem connentni ancam
|

anam,
nerum si cerai in predicto tenimento capti aobis ael familiis uestris

inaitis faerint ab aliqao contrectati et totus cerjaas ael medias
aiolenter ablatus, de ipso ancam dare minime teneamini; excepit

preterea predictas conaentas qaaltaor leaatas retinens sibi in

piscationibus annaatim, scilicet quataor noctes in anno, eas qaando-
canqae uoluerit receptaras

; |

adiectum est etiam in conditione, qaod
in predicto tenimento nichil aobis ael saccessoribas uestris facere

liceat, qaod sit ipsias
[

conaentas piscationibas aliqao modo noci-

unm. Distingaitar aatem et terminatar saprascriptam territoriam

a G-osoalta usque ad
|

Algerium aetas et a Rodano usque ad palades,

qae adherent Rodanali, in quo utique tenimento piscationes noaas
absque consilio

|

sepedicti conaentas facere aobis uel saccessoribas

uestris alio tempore non licebit; predictam aero honorem totam
aobis et

|

uestris saccessoribas pro se et saccessoribas suis ab
omni controaersia et interpellatione se defensaram promisit. Qaia,

|

at contractus prescriptus maiorem habeat firmitatem, ipsum con-

firmari aactoritate apostolica petuistis, nos uestris iustis
|

posta-

lationibas incluiati, ipsum contractam, sicut in publico instrumento

habetar, et aniaersa aobis in eo concessa aacjtoritate apostolica

confirmamus et presentis scripti patrocinio communimas. Stata-

entes at nulli omnino hominum
|
liceat banc paginam nostre con-

firmationis infringere ael ei ansa temerario contraire. Si quis

aatem
|

boc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis

Dei et beatoram Petri et Pauli apostolorum eias se noaejrit in-

cursaram. Dat, Lateran. XV kaL aprilis.
|

B. dep.

63.

Alexander HI, ninimt das Kloster Saint- Thierry und Saint-

Laurent in Avignon %mter der AeUissin Joceranna in den apostolischen

Schulz und hestdtigt Him die Benedictinerregel, die namentlioli aufge-

fulirten Besitmngen, die ZeJmten, die SepuUur und das Wahlrecht,

Lateran 1179 Mai 16.

Eecueil de cliartes sur Avignon s, XVIII voh I f. 172 (am
Arch, de St, Laurent Avignon sac 2 Nr, 24) und f. 173 (aus

Transsmnpt von 1289 II II ebenda sac 2 Nr. 33). — Ms, lat, 12762

f. 277 Paris Bill. Nat,

J-L. 13418 nach Ms, lat, 12762, Citiert auch Gallia Christiana

I 887, — Die nicht formelhaften Teile des Tcoctes lauten: Locum
ipsum, in quo prescriptam monasteriam constractam est, cam om-
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uibus pertinentiis siiis, ecclesiam sancte Marie in territorio Ani-

nionensi cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancti Verani

cum omnibus pertinenciis suis
,

ecclesiam sancti Sulpicii subtus

castellum Rainardi cum omnibus pertinenciis suis atque hono-

ribus, possessiones quas babetis in loco qui dicitur Balma, pos-

sessiones quas babetis apud Lauradam tarn infra castrum quam

extra castrum in territorio eiusdem cum bonoribus et aliis

pertinenciis suis, possessiones quas babetis in territorio castelli

sancti Remigii, possessiones quas babetis apud Grauisonium cum

bonoribus et aliis pertinenciis suis, tarn infra castrum quam in

territorio eiusdem castri. Decimas etiam, quas a XL annis retro

et usque modo pacifice tenuistis et in presentiarum babetis, nobis

et domui uestre auctoritate apostolica confirmamus. Oleum quoque

infirmorum, benedictionem abbatisse et uirginum, consecrationes

altarium sen ecclesiarum uestrarum a diocesano episcopo nobis sine

prauitate et exactione aliqua precipimus exMberi.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Cbristo

fibabus loceranne abbatisse monasterii sancti Tbeodorici ac sancti

Laurentii quod in Auinionensi ciuitate situm est eiusque sororibus

tarn presentibus quam futuris regolarem uitam professis in perpe-

tuum. Prudentibus uirgmibus.

11.“) Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Petrus Tusculanus episcopus ss.

f Ego lobannes presb. card, sanctorum lobannis et Pauli tit. Pa-
macbii ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Petrus presb. card, tit.**) sancte Susanne ss.

f Ego Viuianus presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio monte ss.

t Ego Cintbyus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

t Ego Vgo presb. card. tit. sancti dementis'’^ ss.

f Ego Arduinus presb. card. tit. sancte Crucis in Iberusalem ss.

t Ego Matbeus presb. card. tit. sancti MarceUi ss.

f Ego lacintbus**^ diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

t Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

t Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Portion ss.

a) B und BY fehlen, ebenso uberall f md ss. l>) tit. fehlt. c) Cle-

mentii. d) lacohus.
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t Ego Bainerius diac. card, sancti Greorgii ad. Velum au-

reum ss.

f Ego Gratianus diac. card., sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego lohannes diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Matheus diac. card, sancte Marie None ss.

Datum Laterani per manum Alberti sancte Romane ecdesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, XVn kal. iunii, indictione XII,

incarnacionis dominice anno MCLXXVIIII, ponti&catus uero do-

mini Alexandri pape III anno eius XX.

64.

Alexander III. nimmt die Kirche Notre -Dame in Avignon unter

dem Dischof Pontius nach dem Vorgange Hadrians IV. in den ajposto-

lischen ScJiutg und bestdtigt ihr die namentUeh aufgefiihrten Desitzungen

und PecTite. Lateran 1179 Juni 22.

Orig. im JBullarium ecclesiae Avenionensis von 1711 Nr. 2 Avignon

Arch. Dep. G. 7. — Copie von 1396 Nil 1 im „Au,reum Vidimus^

von 1396 f. 34 eienda G. 8. — „Diversorum de Novis 1139“ s. XVI
f. US' ebenda G. 245. — „Diversorum Avenionis 1178 ad 1811“ s.

XVIII f. 1 ebenda G. 111.

W&rtliche Wiederholung der Urhunde Hadrians IV. von 1155 IV
24 (vgl. Nr. 28, wo in den Anmerhungen die wenigen Abweiehungen

verzeichnet sind). Oitiert Gallia Christiana 1 814.

ALEXANDER EPISCOPVS SEEVVS SERVORVM DEI. YENE-
RABILI FRATEI PONTIO AVINIONENSI EPISCOPO EIVSQVE
SVCCESSOEIBYS CANONICE SVB3TITVENDIS IN PERPETVVM,

|

Ex iniuncto nobis.

R. Ego Alexander catholice ecdesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Petrus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Berneredus Prenestinus episcopus ss.

f Ego lobannes presb. card, sanctorum lokannis et Pauli tit. Pa-

maclui ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

t Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

Kgl. Ges. d. Wiss. Naclirichten. Philolog.-histor. Klassa 1907. Beiheft. 10
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f Ego Vinianns presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio monte ss.

•j* Ego Cinthyus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Arduinus presb. card. tit. sancte Crncis in Iherusalem ss.

f Ego Iac(intbns) diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Tlieodori ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticn ss.

I Ego Rainerins diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

f Ego lobannes diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Rainerins diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Matheus sancte Marie Roue diac. card. ss.

f Ego Bernardus diac. card, sancti Nicholai in carcere Tul-

liano ss.

Dat. Lateran. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pre-

sbiteri cardinalis et cancellarii, X bal. iulii, indictione XII"^, in-

carnationis dominice anno M®. C^. LXX®. VIIIP, pontificatns uera

domni ALEXARDRI pape III anno XX®.

B.

65.

Alexander IlL lestdtiyt dem Aht Wilhelm und den Brudern von

Tsalmodi eine *von ihrem Klosterhruder Bernardus de Monte rotunda

dem Kloster gemacMe Schenhung.

Tuscidum (1170—80) Noveniber 20.

Orig, Ntmes Arch. JDep. (Psalmodi K 110). — Chartularium

Psalmodiensis monasterii von 1683 vol. 1 f. elenda (JS. 106).

Im Inventaire sommaire m S. 110 als Urktmde Alexanders JK
angegeien.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Wilelmo abbati etfratribus
|

Psalmodiensibus salutem et apostolicam
benedictionem. Perlatum est ad audientiam nostrum et cerjta.

relatione monsiratum, quod, cum Bernardus de Monte rotundo con-
frater

[

uester triginta quarteriatas de prato in multis laboribus-

et expensis de pa|ludibus incultis et sterilibus desiccauerit et ad
pratum aptum et cultum rede|gerit, iamdictas quarteriatas infir-

marie domui uestre ad usus infirmorum fratrum
|

de consensu et
uoluntate uestra concessit. Quia igitur ex parte uestra nobis est.

attentius
|
supplicatum, ut concessionem illam [nostro patrojcinio*
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mimiremtis, nos precibns uestris
|

indncti et officii nostxi debito

propensins inclinati, prescriptas qnarteriatas eidem dojintii, quemad-

modnm a prefato monacho sibi constat cum assensa uestro ratio-

nabiliter fuisjse concessas, auctoritate apostoHca confirmamus et

presentis script! patrocinio commiinimus.
|

Statuentes nt nulli om-

nino hominiam liceat banc paginam nostre confirmationis infrin|gere

nel ei aliqnatenns contraire. Si quis autem boc attemptare pre-

sumpserit, indigna|tionem omnipotentis Dei et beatornm Petri et

Pauli apostolorum eins se nouerit incursurum. Dat. TuscuL
|

XII
kal decembr.

]

B. dep.

Lucius III, nimmt das Kloster Saint ^ Eusebe iei A/pt unter dem

Alt Bernhard in den apostolischen SchuU und lestdtigt ihm die

namentlich aufgefuhrten BesUmngen und die Sepultur,

Velletri 1182 Mai 18,

Grossy Memoire Mstorique sur Veglise dApt s, XVII f,
45'

Carpentras Bihl, Comm, Ms, 1654, — Bemerville Collectanea ecclesiae

Aptensis s, XVII p. 417 Apt Fabrique de Veglise, — Bullae et do-

cumenta s, XVII f. 157 Avignon Bibl, Comm, Ms, 2813,

Citiert Gallia Christiana I 379, — Die UrJcunde wiederholt die

Besitmngen wie hei Alexander III. 1174 VII 23 (Nr, 51) und fahrt

dann fort: Compositionem qnoque super ecclesiis sancti Donati et

sancti Micbaelis et omnibus ad easdem ecclesias pertinentibus et

super decimis castrorum sancte Crucis et de Sagnone et decimis

de Codols et aHis quibusdam rebus et consuetudinibus inter Lau-

gerium quondam episcopum, Rodulfum prepositum et canonicos

Aptenses et Rainaldum quondam abbatem et fratres sancti Eusebii,

sicut canonica facta est et a partibus recepta et bactenus obser-

uata, present! pagina confirmamus.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Bernardo

abbati monasterii sancti Eusebii et eius fratribus tarn presentibus

quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Pie

postulatio uoluntatis.

Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

a) Die Bota ist beschrieben, BY fehlt, ebenso durchweg f und ss.

10*
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f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestimis episcopus ss.

f Ego Petrus®) presb. card. tit. sancte Susaune ss.

f Ego Viuianus tit. sancti Stepbani in Celio monte presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tyberim tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Rainerius presb. card, sanctorum loannis et Pauli tit. Pa-

gmacbii ss.

f Ego Hubertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

\ Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.

f Ego lacintbus diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego G-irardus sancti Adriani diac. card. ss.

f Ego Octauianus “) diac. card, sanctorum Sergii et BaccLi ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Albinus sancte Marie None diac. card. ss.

Datum Velletri per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbyteri cardinalis et cancellarii, XV® kalendas iunii, indictione

I”', incarnationis dominice anno M®C“LXXX®III®, pontificatus do-

mini Lucii pape III anno II®.

6) Begns. c) Statt cles Wortes Octauianus freier Baum.

67.

Lucius III. hestatigt dem Prior Baimmd von Mandanois einen

auf Befehl des Papstes durcli den Ergbischof Heinrich von Aix und

den Biscliof Wilhelm von Gap mit dem Prior von Gardami vermit-

telten Vertrag. Veroli (1184) April 4.

Orig. Marseille Arch. JDep. (Saint -Victor H. 94 Nr. 457). —
lM)er bullarum sancti Victoris s. XJV f. 55 ebenda H. 631. — Ghar-

kdarium parvum sancti Victoris s. XIII f, 59 ebenda H. 630.

J-L. 15014 nacli dem Gitat in Gollection des cartulaires IX ^62.

Has Original ist sehr schlecht erhalten, das angesogene Mandat verloren.

[Lucius episcopus] seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Rai-
m(undo) priori et fratribns de Mandanois salutem et

|
[apostolicam]

benedictionem, Que iudicio sunt uel rationabili concordia termi-

nata, ne processu temporis in reci|[diue contenjcionis inrgia susciten-

tur, apostolice debent auctoritatis presidio communiri. Cum autem
|

[inter uos] et prepositum de Cardao super tribus ecclesiis, scilicet

sancti Martini de Cornelione, Besalduno,
|

[Scale] nec non etiam de
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campo Barbe et de domnicatura domnorum Scale controuersia tier-

teretnr
|
[et ea fujisset nenerabilibus fratribus®^ nostris H(eiirico)

Aquensi archiepiscopo et Gr(tiilelmo) Vapincensi episcopo de apo-

stolico inan|[dato commissa], prefatis mediantibus qnandam super

Ms amicabilem compositionem egistis. Quam|[c[uidem, sicjut sine

prauitate facta et ab utraque parte recepta est atque in eorum
scripto

I

[autentijco continetur, auctoritate apostolica confirmamus

et presentis script! patrocinio com
|

[muni]mus. Statuentes ut nulli

omnino lioininura liceat banc paginam nostre confirma[[tio]nis in-

fringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem boc attemp-

ta[re presumjpserit
,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum
|

[eius] se nouerit incursurum. Dat.

VeruL II non. april.
|

B.

a) fratris Grig,

68 .

Lucius IIL nimmt die Kirche Notre-Dame de Barjoles nach dem

Vorgange Innocent' 11, und JEugens 111. unter dem Propste Gaufrid

in den apostoUschen Schut^ und hestdtigt ihr die namentlich aufge-

fuhrten Besitmngen und die Freiheit vom Interdict
,
gegen jahrliche

Zahlung eines Zinses von einem Bymntius. Veroli 1184 Mai 13.

Chartularium Bariolense s. XV f. 13 Paris Bibl. Nat. Ms^ lat.

4191 — Coll. Balu0e 66 s. XVII f.
165' elenda.

J-L. 15043 nach Coll. Balu^e. Die Urhmde wiederholt das Pri-

vileg Innocem^ II. J-L. 7711 (Nr. 17), schieht aber nach den Worten

de Silans die A^igahe ein: et tres partes eiusdem castri et dona-

tionem, quam in eodem castro nobilis uir Langerius de Castelana

uobis contulit.

Lucius episcopus^^ seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Grauffrido

preposito sancte Marie Bariolensis ecclesie^> eiusque successoribus

canonice^) instituendis in perpetuuin. Pi^ postulatio uoluntatis.

R. Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Tbeodinus Portuensis et sancte Ruffine sedis episco-

pus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

a) episcopus fehlt. h) ecclesie fehlt. c) canonicis ibi. d) E und BY

fehlen, ebenso uberall f imd ss. e) Prenestensis.
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f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susaune ss.

f Ego Laboraus presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit. Ca-

ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

f Ego lacyntbus dyac. card, sancte Marie in Cosraedin ss.

f Ego Ar^cius dyac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme etDamiani dyac. card. ss.

I Ego Bobo dyac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Octauianus^^ sanctorum Sergii et BacM dyac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via*) lata dyac, card. ss.

f Ego Albinus dyac. card, sancte Marie None ss.

Datum Verulis per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinaHs et cancellariij III idus maii, indictione ID,

anno incarnationis dominice M^C^DXXXIIII®, pontificatus uero domni

Lucii pape III anno tertio.

f) Calixi. g) Octauanus. li) Sergi. i) Blachii. Ic) Villa.

69 .

Lucius IIL schreiU den Johannitern in England^ daji sie die

Einlmnfte Hirer Kirchen nacli Ah^ug eines ausreichenden Einkommens

fur deren Vihare 0ur JJnterstuUung der Armen verivenden sollen,

Verona (1185) Januar L

Copie s, XIV Marseille Arch Dep, (Ordre de Malte 90).

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis fratribus

hospitalis per AngKam constitutis salutem et apostolicam benedictio-

nem. lustis") petentium desideriis dignum est nos facilem pre-

bere consensum et uota que a rationis tramite non discordant, effectu

prosequente complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris

iustis postulationibus grato concurrentes assensu, presenciunx uobis
auctoritate concedimus, ut in ecclesiis, que uobis ad sustentationem
pauperum sunt concesse, assignato uicariis, unde boneste uiuant et
in spiritualibus et sinodalibus possint episcopis et eorum officiaHbus

respondere, liceat uobis cetera ad usus pauperum, quibus data sunt,

reuocare. Xulli ergo omnino bominum liceat banc paginam nostre
concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis
autem boc attemptare presumpserit

,
indignationem omnipotentis

Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incur-
surum. Dat. Veron. kal. ianuarii.

a) Institutis. h) prosequenti.
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n.
Lucius IIL befiehlt alien GeistUchen, die Johanniter in der Aus^

ubung ihrer Bechte, namentlich des Prasentationsrechtes fur ihre Kir-

chen m scMiUen, Verona (1185) Januar 17.

Gopie $. XIV Marseille Arch. Lep. (Ordre de Malte 90).

Lucms episcopus sernus seruorum Dei. YeneraMlibns fratribus

arcMepiscopis et episcopis et dilectis filiis arcMdiaconis
,

ad qnos

littere iste peruenerint, salntem et apostolicam benedictionem.

Dilectis filiis nostris fratribus bospitalis lerosolimitani eo libeucius

prouidemus et iuuamentis ipsorum promptum fauorem impendimus,

quo ipsorum affectum et studium ad seruiendum Deo magis incen-

sum cognoscimus, et que de temporalibus possuut acquirere, in usus

Christi pauperum pia deuotione satagunt erogare. Ideoque uniuer-

sitati uestre per apostolica scripta mandamus atque precipimus,

quatinus eos et eorum res, sicut in beati Petri et nostra protec-

tione recepimus, per iniunctum uobis officium defendatis et in eccle-

siis
5

que ad ipsos spectare noscuntur, ad eorum presentationem

absque difficultate et conticadictione aliqua recipiatis ydoneos sacer-

dotes, quibus tantum de ipsarum ecclesiarum fructibus assignetur,

unde ualeant congrue sustentari et uobis sicut conuenit respondere

;

quod uero superfuerit, usibus pauperum applicetur quod continet

priuilegium ipsis fratribus apostolico fauore concess um. Dat

Yeron. XYI kaL februarii.

a) iurementis. h) non. c) applicentur.

71.

Urban III. erneuert dem Hospital Jerusalem unter dem Meister

Roger nach dem Vorgauge InnocenP II., Celestins II.
j

Lucius^ II.
y

Eugens III. ,
Anastasius' IV.

,
Hadrians IV. ,

Alexanders III. und

Lucius^ HI. die Privilegien. Verona 1186 Juni 11.

Transsumpt von 1301 III 20 Marseille Arch. Lep. (Ordre de

Malte 10 Nr. 48 (fruher 46). — Becueil general des privileges octro-

yes d la religion Saimt-Jean de Hierusalem s. XVII f. 48 Lyon Arch.

LSp. (Ordre de Malte H. 22) — Ms. lat. 9001 f. 53 Paris Bibl. Nat.

J-L. 15629 eitiert nach Ms. lat. 9001. Vgl. auch Lelaville le

Boidx Cartidaire general 1 504 Nr. 807.

Yrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Eogerio

magistro xenodocbii sancte ciuitatis lerusalem eiusque fratribus

tarn presentibus quam futuris regularem uitam professis in pcrpe-

tuum. Cbristiane fidei religio.
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E. Ego Vrbanus catholice®) ecclesie episcopus ss. BV.

I Ego Henricus Albamensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestmus*'’ episcopus ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Velletreusis episcopus ss.

t Ego lobannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Petrus de Bono presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit. Ca-
Kxti ss.

t Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.

t Ego Albinus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

t Ego Melior presb. card, sanctorum lohannis et Pauli tit. Pamacbiiss.

f Ego Adelardus tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

f Ego lacintus sancte Marie in Cosmydyn dyao. card. ss.

f Ego Grratianus sanctortun Cosme et Bamiani diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

f Ego Octauianus sanctorum Sergii et BacEi diac. card. ss.

t Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego EoUandus sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

t Ego Petrus sancti Nicliolai in carcere Tulliano diac. card. ss.

f Ego Eadulfus sancti G-eorgii adVelum aureum diac. card. ss.

Dai Veron. per manum Alberti sancte Romane ecclesie presbi-

teri cardinalis et canceUarii, III idus iunii, indictione q^uarta, in-

carnationis dominice anno miEesimo C®LXXX®VF, pontificatus uero
domni Vrbani pape III anno primo.

a) chatholice. 6) Penestrinus.

72 .

Urban HI. nimmt das Kloster Saint- Thierry md Saint-Laurent
in Avignon unter der AeMissin MathUde naeh dem Vorgange Alexaru-
ders III. in den apostolischen SchuU und hestatigt ihm die Benedictiner-
regel, die namentlich aufgefuhrten BesUmngen, die Zehnten, die Se-
pultur und das Wahlrecht, dazu das AufnaJvmerecht und die Freiheit
vom Interdict. Verona 1186 Juni J39.

Beeueil de chartes sur Avignon s. XVIII vol. 1 f. 176 (aus
Transsumpt von 1320 XII IS Arch, de St. Laurent d’Avignon sac 2
Nr. 17) Avignon BM. Oonim. Ms. 2465.

Oitiert G-allia Christiana I 887. Wiederholung der Vorurhunde
Alexanders III. von 1179 V 16 (Nr. 63).

Vrbanus episcopus semus seruorum Dei. DUectis in Christo
filiabus Matilde abbatisse monasterii sancti Theodorici et sancti
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Laiirencii in Aninionensi cinitate siti emsq[ne sororibns tam presen-

tibns qiiam fntnris regnlarem uitam proifessis in perpetuum, Prn-
dentibns uirginibns.

R.") Ego Vrbanns catbolice ecclesie episcopns ss. BY.

t Ego Henricns Albanensis episcopns ss.

f Ego Panlns^^ Penestrinns episcopns ss.

t Ego lohannes presb. card, tit, sancti Marci ss.

f Ego Petrns de Bono presb. card. tit. sancte Snsanne ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit. Oa-
lixti ss.

t Ego Pandnlfns presb. card. tit. XII Apostolornm ss.

f Ego Albinns presb. card. tit. sancte Crncis in lernsalem ss.

t Ego Melior presb. card, sanctornm lohannis et Panli tit. Pa-

gmacbii ss.

f Ego Adelardns presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego lacintns diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

t Ego Bobo^^ sancti Angeli dyac. card. ss.

t Ego Octanianns sanctornm Sergii et Bacbi diac. card. ss.

t Ego Sojffredns sancte Marie in Yia lata diac. card. ss.

f Ego Rollandns sancte Marie in Portion diac. card, ss,

f Ego Petrns sancti Nicholay in carcere Tnlliano diac. card. ss.

f Ego Radnlfns sancti GreorgiiadYelnmanrenm diac. card. ss.

DatnmYerone per mannm Alberti sancte Eomane ecclesie pre-

sbiteri cardinalis et cancellarii, III kal. inlii, indictione qnarta,

incarnationis dominice anno MGLXXXYI, pontificatns nero domini

Yrbani pape III anno primo.

a) Bi und BY fehlenj ebenso durahweg f und ss. b) Paululus. c) beate.

d) Albanus. e) Paginaobii. f) Dobo. g) GofPredus.

73.

Urban III. erlaubt dem Er^bischof Petrus von Arles, Mdnche,

die in von dem Er^bischof dem Interdict imtenvorfenen Kirchen OffenU

lich GoUesdienst ab^uhalten wagen, von ihrem geistlichen Amte m sus-

pendieren. Verona (1186) Oktober 27.

Liber autographns archiepisGopatus Arelatensis s. XIII p. 74 Mar-

seille Arch. Pep. (ArchevecM d'Arles).

Citiert Albanes- Chevalier Gallia Christiana novissima^ Arles (Va-

lence 1901) p. 257 aus Lib. aiiL

Vrbanns episcopns sernns sernornm Dei. Venerabili fratri

P(etro) Arelatensi arcbiepiscopo salntem et apostolicam benedic-
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tionem. Que a nobis ratione prenia expetuntur, animo nos decet

libenti concedere et ea effectu proseqnente complere. Sicnt antem

in audientia est nostra proposituin, qnidam monachi dinina in inter-

dictis ecclesiis et populo interdicto per te nel ministrum tuum te-

mere presnmnnt officia pnblice celebrare, per quod tn et ecclesia

tna non modicum incurris detrimentum. Ideoque presentis tibi

scripti pagina duximus indulgendum
,
ut liceat tibi huiusmodi mo-

nacbos, qui talia temerario ausii presnmnnt, a sni executione officii

appellatione cessante suspendere et usque ad congrnam satisfactio-

nem in suspensione tenere. Dab Veron. VI kal. nonembris.

U.

Urban IIL sehreibt Prior und Mdnclien von SctinPHonore ^ sich

nicht m anterfangen, dwrch den Er^bischof von Arles mit Bann oder

Interdict belegte Leute MrcJiUch 011 begraben,

Verona (1186) November 27,

Liber antogra^hus arcMepiscopatus Arelatensis s. XIII p. 73 Mar-
seille Arch, Dep, (Arclieveche d^Arles),

Oitiert Albanes- Chevalier Gallia Christiana novissima, Arles (Va-

lence 1901) p, 267 aiis Lib, autogr,

Vrbanus episcopus seruus seruornm Dei. Dilectis filiis priori

et monacbis sancti Honorati salntem et apostolicam benedictionem.

Ad andientiam apostolatus nostri non sine admiratione pernenit, qnod
nos sententiam uenerabilis fratris nostri Arelatensis arcbiepiscopi

contempnentes
,

interdictos et excommnnicatos eius ad sepulturam
admittere ante absolutionem et satisfactionem debitam non timetis.

Quia uero indignum est et a nobis in patientia non ferendum, nt
canonice prelatorum sententie temere niolentur, presentiam nobis

anctoritate mandamus et districte precipimns, qnatinns sententias

eins canonicas obseruantes, interdictos et excommnnicatos ipsius in

nestro cimiterio nnllatenns tnmuletis; alioqnin, si ad nos iterata

querela pernenerit, presumptionem nestram auctore Domino distri-

ctius compescemus. Dat. Veron. V kal. decembris.

75.

Urban JIl, beauftragt den Bisohof von Mmes und den Aht von
Saint-Qilles den Er^bischof von Arles an^iihalten^ eine ^ivischen ihrn

und den Nonnen von Saint-Laurent in Avignon unter VcrmiUlung
des Bischofs von ATbano und der genannten abgeschlossene Verein-

barung inne^uhalten, Verona (1186—87) Juni 19.
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Becueil de chaHes sur Avignon s, XVIII voL 1 /. 177 Avignon

Sibl, Comm, Ms, 24:66.

Vrbanus episcopus seraus seruorum Dei. Venerabili fratri

NemanseBsi episcopo et dilecto filio abbati sancti Egidii salutem et

apostolicam benedictionem. Dilecte in Christo filie nostre abba-

tissa et sorores monasterii Anenionensis proposita nobis conq[iie-

stione monstrarunt
,
qnod, cum inter ipsas et uenerabilem fratrem

nostrum Arelatensem archiepiscopum controuersia fuisset diutius

agitata, tandem de auctoritate uenerabilis fratris nostri Aibanensis

episcopi, tunc apostolice sedis legati, idem litigium per transactionem

nobis mediantibus est sopitum. Verum licet transactio ipsa fuerit

ab utraque parte recepta, nunc tamen predictus arcbiepiscopus,

qui tenorem compositionis in omni indempnitate ipsarum conser-

uare tenetur, et canonici eius in quibusdam contra ipsam uenire

non metuunt, decern et nouem denarios pensionaries in eisdem

ecclesiis contra dicte compositionis tenorem et iusticiam exigentes,

Ideoque discretioni uestre per apostolica scripta mandamus, qua-

tinus iusticie predictarmn monialium intendentes, transactionem

ipsam, sicut de assensu partium facta est et recepta, appellatione

postposita faciatis per districtionem ecclesiasticam
,

si opus fuerit,

inuiolabiliter obsferuari. Si quid uero contra ipsius transactionis

tenorem questionis emerserit, causam audiaiis diligentius et ean-

dem“) fine debito terminetis. Datum Verone XIII kal. iulii.

a) easdem.

76.

Urban IlL beauftragt den Bischof von Ntmes und den Abt von

Saint-Gilles, die Nonnen von Saint-Laurent in Avignon bei der Aus-

ubung Hires Begrabnisrechts gegen die Angriffe des Bischofs und der

Kanoniher von Avignon m sclmUen, Verona (1186—87) Juni 29,

Gollectio chartarum 640—1199 s, XVIII f, 107 (aus Arch, de St,

Laurent sac 2 Nr, 150) Avignon BiU, Comm. Ms, 2399 [A], Be-

cueil de chartes sur Avignon s, XVIII vol. I f, 175 (aus Arch, de

St Laurent sac 2 Nr, 15) ebenda Ms, 2465 [B],

Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Ne-

mausensi episcopo et"^^ dilecto filio abbati sancti Egidii salutem et

apostolicam benedictionem. Ex conquestione dilectarum in Christo

filiarum nostrarum abbatisse Auinionensis monasterii et sororum

eius accepimus, quod uenerabilis frater noster episcopus et cano-

a) et fehlt in A,
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nici Auenionenses eis decedentmm septilttiris * iniuriosi existunt

nec capellanos earum cum cruce sua sepulturis decedentium in-

teresse uel in ipsis exeqniis^) eos ditdna officia celebrare per-

mittunt. Vt ergo^^ iuri predietarum monialium per uestram solli^

citudinem consulatur, discretioni uestre presentium auctoritate man-

damus, quatenus moniales ipsas a predictorum molestatione iu-

debita faciatis esse quietas, et ut eorum corpora, qui se pia deli-

beratione ad ipsarum monasterium elegerint sepeHri, cum cruce

capellanis et debitis obsequiis deportentur, ad monasterium memo-
ratum permittant, et nisi^^ ad commonitionem uestram ipsi desti-

terint^^, appellatione remota, per censuram ecclesiasticam compel-

latis, et si de uestro^^ iudicio duxerint contendendum, auditis dili-

gentius^^^, eidem appellatione remota finem debitum imponatis,

nullis litteris ueritati et iustitie preiudicium facientibus, si que a

sede apostolica aparuerint impetrate. Datum Veron. Ill kal. iulii.

b) obsequiis J9, e) igitur J?, d) staff et nisi Luclce in A. e) deflii-

erint A, f) compellatis cle iiestro A, compollatis diuino B. g) auditis etiam

diligentius A,

77.

Clemens IIL lefiehlt den BiscMfen von Avignon und Oavaillon

dafiir m sorgen, daji die Cistereienser
,
Johanniter nnd Templer, nor

mentUch aher die Monche von TJlmet 'keine Zelmten von Laien erheien

ohne Zustimmung des ErMscliofs von Arles, Lateran 1188 Jnli 13,

Liber niger arcliiepiscopahis Arelatensis s, XIll f, 76 Marseille

Arch, Dep, (ArchevecM d'Arles), — Liber rubeiis arcliiepiscopatus

Arelatensis s, Xlll f,
32^ ehenda = Liber viridis archiepiscopatiis

Arelatensis s, XIII f, 23 ehenda, — JBonnemant Comrmmautes secu--

lieres du diocese d'Arles von 1780 p, 42 (atts Lib, vir,) Arles Bibl,

Comm, Ms, 160. — Coll, Bahm 88 s, XVII f. 150 Paris Bibl Nat,

Citiert Albanes- Chevalier Gallia Christiana novissima, Arles (Va-
lence 1901) p, 260.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratri-

bus Auiniouensi et Cauilionensi episcopis salutem et apostolicam
benedictionem. Ex transmissa uenerabilis fratris nostri Arela-
tensis arcHepiscopi relatione didicimus, quod dilecti filii nostri

fratres Cisterciensis ordinis, bospitalarii, templarii, specialiter autem
abbas et monacbi de Vlmet decimas de sua diocesi a laicis preter
suam conscienciam recipere presumunt, Quocirca fraternitati uestre
per apostolica scripta mandamus, quatinus omnes predictos mo-
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neatis attencins et diligentius inducatis, auctoritate eis apostolica

nichilomirLiis districius prohibentes
,
ne de cetero sic decimas reci-

pere q^ualibet temeritate presumant; super eis autem quas taliter

susceperunt, tarn eidem arcMepiscopo sub uesiro examine faciatis

appellatione remota iusticiam exldberi. Dat. Lateran. Ill idus

iulii; pontificatus nostri anno primo.

a) tibi.

78.

Glemens IIL verbietet dem Prior %md den MOnclien von Saint-

Honore^ durch den JEr^bischof von Arles mit Bann oder Interdict be-

legte Leute hircMich 0u begraben.

Born S. Maria Maggiore 1188 Ohtober 9.

Liber autographus arcMepiscopatns Arelatensis s. XIII p. 74

Marseille Arch. DSp, (Archeveche d'Arles).

Die Urhunde wiederholt wdrtlich das Schreiben Urbans III. von

1186 XI 37 (Nr. 74), mtr der ScMufi lautet jeUt: Alioquin senten-

tiam, quam propter boc idem arcbiepiscopus Arelatensis in nos ra-

tionabiliter tulerit, ratam haberi uolumus et inuiolabiliter usque

ad satisfactionem debitam obseruari. Citiert Albanes-Ghevalier Gallia

Christiana novissima, Arles (Valence 1901) p. 364 (aus dem Lib.

antogr.), dber Albanes verlas Clemens Celestinus und schldgt deslialb

uberflussiger Weise vor^ in der Datienmg Rome apud sanctum Petrum
m lesen.

Clemens episcopus seruus seraorum Dei. Dilectis filiis priori

et monacbis sancti Honorati salutem et apostolicam benedictio-

nem. Ad audientiam apostolatus nostri. Dat. Rome apud

sanctam Mariam maiorem YII idus octobriSj pontificatus nostri

anno primo.

79.

Glemens 111. nimmt das Bistimi Antibes unter dem Bischof

Baimund nach dem Vorgange Eiigens 111. %md Hadrians IV. in den

apostoliscJien Schnt^ %md hestdtigt ihm die namentlich aufgefiihrten

Besitmngen und den diirch VermiUlung der Kardindle Huhald von

S. Prassede und Odo von 8. Nicola einst ^wischen Bischof Petrus von

Antibes und Abt Hugo von Lerins abgeschlossenen Vertrag.

Lateran 1189 Februar 13.

Copie von 1333 X 15 Ni0^a Arch. Dtp. (Evache de Grasse

G. 3). — Zwei Oopien s. XV (aus der von 1338) ebenda G. 355. —
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Cope s, XVI und Copie s. XVll ebenda G. 4. — Copie s. XVI
elenda G. 9.

Vgl. Nr. 30. J}ie Besitsungen sind: Ecclesiam de Sarctolis,

ecclesiam de castro Lupi, ecclesiam de Biizoti, ecclesiam de Q-arda,

ecclesiam de castro Albardis
,

ecclesiam sancte Marie de Caloni,

ecclesiam de castro Ronereti
,

ecclesiam de Castronoao
,

ecclesiam

de Clarmonte, ecclesiam de Maianosto, ecclesias de Pegomasto et

ecclesiam sancti Petri et bospitale eiusdem cum possessionibus in

uilla de Grassa, ecclesiam de Opia, ecclesiam de Gordon, ecclesiam

de Ciperiis, ecclesiam de Causolis, ecclesias de Cauanicas, ecclesiam

de Sizario, ecclesias de Antipoli, ecclesiam de Roqueta, ecclesias

de Auribello, ecclesiam de Valcinsa, ecclesiam de Morzanis, eccle-

Siam de Grassa
,
ecclesiam de sancto Ylario

,
ecclesiam de Brusco,

ecclesiam sancti Petri de Opia, ecclesiam sancti Martini de La-

garda, uineas de Antipoli, nineas de Grassa, duodecim denarios

sinodales in ecclesia de Mogio et institutiones sacerdotis in eadem
ecclesia et in aJiis ecclesiis Lirinensinm monacorum et bospitia ca-

nonicasque correctiones secundum tenorem compositionis inter Petrum
bone memorie quondam episcopum antecessorem tuum et Hugonem
quondam abbatem Lyrinorum monasterii scilicet a dilectis filb's

nostris Hubaldo tituli sancte Praxedis presbiteri et Odone sancti

Nicolay in careers Tulliano diacono cardinalibus facte, tibi tuisque

successoribus auctoritate apostolica confirmamus
;
possessiones eciam,

quas bone memorie Meinfredus antecessor tuns a GxuUelmo et Otranno
de Digna et fratribus eius et a domnis de Auribello cum castro

eiusdem loci racionabiliter emit ecclesie Antipolitane
;
dedit insuper

possessiones, quas Aldebertus bone memorie ecclesie tue quondam
episcopus eidem ecclesie de proprio patrimonio contulit, mansos
duos Pontii Longi et Aldeberti VetuK et possessionem quam Berta te-

nuerat, sicut ea Gaufridus bone memorie predecessor tuns Antipo-
litane ecclesie de suo patrimonio legitime donauit, domes quas
babes in castello Grasse cum manso de Cledis, bominium^^ castri

Auinionis, castrum quod Mandalocum dicitur cum possessionibus

suis, ins quod babes in castro de Biot, dominium castri de Caua-
neis cum possessionibus suis, ius etiam omne, exceptis caualcatis,

quod aiustris rex Aragonis babebat in ciuitate Antipolitana
,

ui-

delicet dominium pascua iustitias
,
quod totum predictus rex dedit

episcopo P(ulconi) bone memorie nomine ecclesie accipienti et om-
nibus successoribus eius in perpetuum, dominium etiam castri de
Opia, dominium insuper castri de Morsas et albergum, bospitale

a) facte fehlt ad) matrimonio. h) nominium.
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de porta Aquaria in uilla*’) de Grrassa cum omnibus suis pertinen-

tiis, confayria etiam de Grrassa cum aquisitis et aquirendis secun-

dum compositionis tenorem, quam fecit Gruillelmus episcopus bone
memorie predecessor tuns

;
adicientes etiam constituimus

,
ut si

forte terre aut uinee, de quibus ecclesia tua decimas recipere con-

sueuit, ad ius monacborum uel quorumlibet aliorum aliquo titulo

forte deuenerint tarn tu quam successores tui nichilominus inde de-

cimas debeatis babere, nullum penitus constitutione aliqua sedis

apostolice prebente obstaculum, que decimas noualium tantum in-

dulget; statuimus quoque ut nulli^^ ecclesiastice persone liceat par-

rocbianum tuum in morte uel in extremis agentem recipere, nisi

salua iustitia matricis'’^ ecclesie. Sancimus preterea ut nuUi fas

sit infra terminos parrocbie tue sine consensu tuo ecclesiam edifi-

care uel edificatam consecrare'®^^
,
saluis tamen priuilegiis et auten-

ticis scriptis, si que sunt ab hac^ sancta sede aliquando impetrata..

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Haymundo Antipolitano episcopo eiusque successoribus canonice

substituendis in perpetuum. Cum ex iniuncto-^b

R. Ego Clemens catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

t Ego lobannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tyberim tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Bandulfus basilice XII Apostolorum presb. card. ss.

t Ego Albinus tit. sancte Crucis in lerusalem presb, card. ss.

f Ego Bobo tit. sancte Anastasie^^ presb. card, ss.

f Ego Alexius tit. sancte Susanne presb. card. ss.

f Ego lacintbus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Grratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Grerardus diac. card, sancti Adrian! ss.

f Ego Octaidanus^> sanctorum Sergii etBacbii diac. card. ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego lobannes sancti Theodori**^ diac. card. ss.

f Ego Bernardus sancte Marie Nouq diac. card. ss.

t Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Moysi sancte Romane ecclesie sub-

diaconi, uicem agentis canceUarii, id. febroarii, indictione sep-

tima, anno incarnationis dominice M^.C^.L^XXXVIII^, pontificatus

uero domni*'^ CLEMENTIS pape III anno secundo.

c) uillam. cc) deuenerit. d) nulli et. e) matris. ee) consacrare. f) abac,

iniucto. g) Anestasie, h) Doamianus. i) Thoodori. h) donmi feJilL
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80 ,

Clemens IIL verleiht dem AU von Psalmodi das Becht
,
dem

Kloster entfremdete Guter mt demselben Preise wieder m enverhen^

fur den sie weggegeben ^ourden, %md verbietet jede weitere Weggabe

von Klostergut ohne Zastimmting der MDnche,

Lateran 1189 Februar 38.

Chartularmn Psalmodiensis monasterii von 1683 vol I f. 38

Mmes Arch. DSp. (Psalmodi H. 106).

Pas Original^ damals signieri als Urhmde Clemens' IV. unter

„JBulles Nr. 3P^ habe ich vergeblich gesucM.

Clemens episcopns sermis seruornm Dei. Dilecto filio abbati

Psalmodiensis ecclesie salntem et apostolicam benedictionem.

Quotiens a nobis petitur quod honestati conuenit et a rationis tra-*

mite non discordat
,
animo nos decet libenti concedere et inxta

petentinin noluntatem consentaneam ration! efPectn prosequente

complere. Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis iustis postnlatio-

nibus anmientes, autboritate tibi presentinm indnlgemns, bona mo-

nasterii tui in eius dispendinm alienata uel subtracta, restitnta

quantitate pecnnie, pro qua alienata sunt, ad utilitatem monasterii

canonice reuocare, autboritate tibi apostolica prohibentes, aliqua

distrahere in dispendinm monasterii tibi commissi uel etiam sine

tuorum fratrum consilio aliquatenus permutare. Interdicimus etiam,

ne alius quocumque pretextu decimas tue ecclesie debitas detinere

presumat, saluis indulgentiis apostolice sedis. Nulli ergo omnino

bominum liceat banc paginam nostre concessionis et probibitionis

infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem boc

attentare presumpserit
,
indignationem omnipotentis Dei et beato-

rum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Datum Laterani II® kalendas martii, pontiflcatus nostri anno II^.

a) an animo. Z;) iusta. c) aliis.

81.

Clemens IIL nhnmt die Kanoniker von JBonpas nnter dem Prior

Baimnnd nadh dem Vorgange Lucius' HI. in den apostolischen SchuU
und bestdtigt ihnen die namentUch aufgefuhrten Pesitmingen^ die Zehnten

und die FreiJieit vom Interdict. Lateran 1189 Mai 31.

Copie von 1238 IV 30 Marseille Arch. Pep. (Ordre de Malte
265 Prieure de Bonpas) — Copien von 1636 111 11

,
1752 II 3 %md

0wei Copien s. XVII Avignon Arch, Pep. {Chartreux de Bonpas
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S. 5)
— P. X de SaiUe Cartidaire Provengal s. XVIII f,453 Mar-

seille Bihl. Comm. Ms. F. h. 1 (F. J. JBMUe VI) =: Fecueil de

Charles siir Avignon s. XVIl f. 78 Avignon Bibl. Comm. Ms. 2465
— Colleclio chartarum 640—1199 s. XVIII f. Ill ehenda Ms. 2399
— Becueil de pieces snr la Provence s. XVIII p. 89 Aix Bibl. Comm.
Ms. 829 (733) und Ms. 734 (754) Nr. 59 ehenda.

Citiert Achard Description historiquej geograpMque de la Pro-

vence I p. 348. Die VornrJmnde Lucius^ III. ist verloren. — Poly-

carp de la Biviere Annales d'Avignon s. XVII vol. 1 p. 726 (Oar-

pentras Bill. Comm. Ms. 515—516 (503) giht noch das Begest: Boni-

passus regulares canonici rescripto Rome dato quarto idus februarii

possessionuia iurmmque suortitn omnitim confirmationem ab Cleraente

tertio pontifice maximo impetrant anno primo sui pontificatns, aber

uber diese TJrhunde habe ich eine genauere Nachricht nicht finden

Tconnen. — Die Besitmngen sind: Locum ipsum, in quo domus uestra

constructa est, cum ecclesia et ponte ab omni exactioue liberum

cum omnibus aliis pertinentiis suis, ecclesiam sancte Andree de

Lutmarin cum pertinentiis suis, ecclesiam sancte JFidei de castro

Nummentanues
,
domum de Mormoiron cum terris uineis et aliis

pertinentiis suis, domum de Pazernes cum suis pertinentiis, terras

et uineas de Laisle, molendinum et domos de Aurage cum terris

uineis et aliis pertinentiis suis, domum de Grraueson et domum Arle

cum terris et aliis pertinentiis suis, terras et uineas de Bolbon.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Eai-

mundo priori domus pontis Bonipassus eiusque fratribus tarn pre-

sentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Piis

intentos operibus.

R, Ego Clemens catbolice ecclesie episcopus ss. BY,

f Ego Albinus Albanensis episcopus ss.

f Ego Bobo^^ Portuensis [et sancte Rufine] sedis episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Yelletrensis electus ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tyberim tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

f Ego lordanus presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

I Ego lohannes tit. sancti dementis card., Tuscanensis episcopus ss.

f Ego lacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Dam[iani diac. card, ss.]

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. [card, ss.]

a) Bobus, h) tit. feJilt

Kgl. Gee. d. Wiss, Xaclirichten, Philolog.-liist. KI. 1907. Beiheffc. 11
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f Ego loiannes Felix diac. card, sancti Eustachii iuxta

te[mplum Agrippe ss.]

f Ego Bernardus sancte Marie Noue diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aqniro diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Moysi sancte Eomane ecclesie sub-

diaconij nicem agentis cancellarii, [II kal. iunii, injdictione VII,

anno incarnationis dominice M®.C®LXXXIX°, pontificatus nero domni

CLEMENTIS pape III anno secundo.

83.

OelestinJIL heauftragt den Bischof von Antibes, die Tempelherren

0itr Wiederaufgabe einer in der Barrochie des Kapitels von Aix er-

lauten Kirche m mingen, Lateran 1191 April 25.

Copie s. XIIJ im Evangeliarium s. XI f. 4 Aix Bill. Comm.

Ms. 1042 (Cat. 7). — Beiresc Ev^sches s. XVIJ f. 33 undf.184 Oar-

pentras BM. Comm. Ms. 1859 (Peiresc LXXV, 1). — Peiresc Addi-

tions Nr. 11 f. 169 ebenda Ms. 1883. — litres de Saint-Sauveur

s. XVlIl p. 432 Aix Bibl. Comm. Ms. 1018 (277) — Archives dii

chapitre d’Aix s. XVIII p. 244 ebenda Ms. Bey 78 (^5).

Veber das Evangeliar s. XI handelt ausfuhrlich E. Marbot La
Liturgie Aixoise (Aix 1899) p. 17. Vgl. Catalogue general des manu-
scrits XVI 2.

Celestinus episcopus seruus seruornm Dei. Venerabili fratri

AntipoHtano episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Di-

lecti filti nostri prepositus et canonici Aquensis ecclesie sua nobis

insinnatione monstrarunt, quod fratres militie Templi ecclesiam in

eorum parrochia ipsis inuitis et prohibentibus temeritate propria

construxerunt, oblationes ipsis auferre presumunt et ibidem cimi-

terium habere conantur, licet non longe ultra duas leugas extra

ciuitatem ipsam idem fratres cimiterium habeant et ecclesiam, que
satis sufflcit ad eorum et fratrum suorum corpora tumulanda. Nos
igitur predictorum canonicorum grauamini prouidere uolentes, fra-

ternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus predictos

fratres contradiccione et appeUatione postposita, nostra fretus aucto-

ritate compeUas opus prohibitum demoliri uel super eo coram te

iusticie plenitudinem exMbere. Dat. Lateran. VII kal, maii, pon-
tificatus nostri anno primo.
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83.

CelesUn IJL hestdtigt dem Kloster Psalmodi das Peclit der Se-

pitUur. Rom SanM Peter 1191 Juni 8.

Orig, Nimes Arch. Dep. (Psalmodi H. 109). — Ghartularium

Psalmodiensis monasterii von 1683 vol, I f.
85* ebenda (H. 106).

CELESTINVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

abbati et conuentui Psalmodiensis monasterii
|

saliitem et apostoli-

cam benedictionem. Instis petentinm desideriis dignum est nos

facilem prebere consensum et nota qne
[

a rationis*^ tramite non

discordant, efFectn proseqnente complere. Eapropter, dilecti in

Domino filii
,

iie|stris instis postulationibns grato concnrrentes

assensn, sepulturam uestri monasterii, quod ad‘| JElomanam eccle-

siam nullo pertinet mediante
,
liberam esse decernimus

,
ut eornm

denotioni et extreme
|
uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint,

nisi forte excommunicati uel interdicti sint, nullns
|

obsistat, salna

tamen institia illarum ecclesiarum, a quibus mortuorum corpora

assnmuntnr. Nulli
|

ergo omnino liominnm liceat banc paginam

nostre constitntionis infringere uel el ausu temeralrio contraire.

Si quis autem boc attemptare presumpserit
,
indignationem omni-

potentis Dei et
1
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum
|

YI id.

iunii, pontificatus nostri anno primo.
|

B. dep.

a) et auf Rasur.

84.

Gelestin III. hestdtigt dem Erdbischof Ymbert von Arles nach dem
Vorgange Alexanders III. einen moischen Erdbischof Raimund von

Arles und dem Kloster Saint-Victor mi Marseille ahgeschlossenen Ver-

trag. Lateran 1191 November 6.

Liber niger arcMepiscopatus Arelatensis s. XIII f. 163 Marseille

Arch. Pep. (ArchevecM d*Arles). — Liber autographus archiep. Arel.

s. XIII p. 105 ebenda. — Liber rnbeus archiep. Arel. s. XIII f.
170*

ebenda = Liber viridis archiep. Arel. s. XIII f.
128* ebenda.

Citiert Albanes- Chevalier Gallia Christiana novissima, Arles (Va-

lence 1901) p. 266. Pie VorurhundelAlexanders III. (von (1178— 79)

IV 7) ist gedrucht ebenda p. 216 ans denselben Ghartularen, der Ver-

trag selbst (von 1168) ebenda p. 243.

11 *
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Celestinus episcopus seriius seruorum Dei. Venerabili fratri

Ymberto Arelatensi archiepiscopo salutem et apostolicam bene-

dictionem. Iiistis petentium desideriis digntim est nos facilem

prebere consensum et iiota q^ue a rationis tramite non discordant,

efPectu proseqiiente complere. Eapropter, nenerabilis in Christo

frater"^
,
tuis instis postnlationibus grato concurrentes assensn, per-

mutationem super ecclesiis sancte Fidei^^ de Vacqueriis et sancti

Grabrielis de Tripontio inter E(aiinundum) predecessorem tuum et

abbatem et conuentiim Massiliensem de assensn partium factam^),

sicut hinc inde recepta est et seruata, ad exemplar felicis recor-

dationis Alexandri pape predecessoris nostri auctoritate apostolica

confirmamns et presentis scripti patrocinio communimus. IsTnlli

ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirnaationis

infringere nel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et bea-

torum Petri et Pauli apostolorum eius se noiierit incursurum.

Dat. Lateran. VIII idus nouembris, pontificatus nostri anno primo.

a) pater. h) Fidi. c) facta.

85.

Gelestin III. hefieMt clem Prior imd den M^nchen von Saint-

Sonore, vom Er^Uschof von Arles mit Bann oder Interdict belegte

Leute weder mm Gottesdienste noch mm Begrdbnis mmlassen.

Lateran 1191 November 6.

Liber autographus arGlnepiscojpatus Arelatensis s, XIII p, 105
tmcl p. 129 Marseille Arch. Bep. (ArchevhM dlArles). — Miscellanea

s. XVII
f.

47' Avignon Bibl Comm. Ms. 2754.

Gitiert Alhanes-Ghevalier Gallia Ghristiana novissima, Arles (Va-
lence 1901) p. 266.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis priori

et monachis sancti Honorati salutem et apostolicam benedictionem,

Sicut iura uestra illesa seruari cupitis, sic ab alieni iuris inuasidne

debetis concautius abstinere. Eapropter uniuersitati uestre per

apostolica scripta mandamus atque precipimus, quatinus excommu-
nicatos et interdictos nenerabilis fratris nostri Y(mberti) Arela-

tensis archiepiscopi ad cotidiana offitia uel sepulturam recipere

nullatenus presumatis, scituri quod, si secus agere presumpseritis,

predicto archiepiscopo dedimus in mandatis, ut in nos et ecclesiam

uestram ecclesiasticam non difierat sententiam promulgare, quam,
donee illi congrue fuerit satisfactum, firmiter precipimus obseruari.

Dat. Lateran. VIII® idus nouembris, pontificatus nostri anno primo.
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86 .

Cehstin IIL warnt Aht und Konvent m Castres, die schon in

den JPrivilegien von Gregor VIL imd Innocent II. dem Kloster Saint-

Victor m Marseille ilber das Kloster Oastres bestdtigten Mechte anm-
tasten; er habe die Sischbfe von Marseille und Frejus beaioftragtj

nOtigenfalls sie mr Leistung ihrer VerpflicMungen su ^wingen*

Horn SanM Feter 1192 Juni 3.

Orig. Marseille Arch. Dep, (Saint -Victor H, 96 Nr. 466). —
Liber bullarum sancti Victoris KIV f. 25 ebenda H. 631.

Las Original ist sehr schlecht erhalten; die ange^ogenen Mandate
scheinen verloren sein.

[Celestinus episcopus seruas seruorum Dei. Dilectis filiis] abbati

et comientui [Castrensi salutem et apostolicam benedictionem. Sicut

ex relatione dilectornm filiorum electi] et conuentus monasterii

M[assilLensis accepimus, uos eis obedientiam et reuerenjtiam renuitis

exL-ibere, quam antecessores nestri [predecessoribns eorum]
|

anti-

quitns impenderunt
,

sicut etiam in priuilegiis felicis recordationis

[antecessorum nostrorum]
|

Grregorii septimi, Innocentii atqne alio-

rumMassiliensi monasterio indultis, continetnr [expressum Quia

igitur]
I

monasterii Massiliensis iura nolxmnis in aliquo perturbari,

nniuersitati uestre per apostolica scripta [mandamus]
|

atque pre-

cipimus, quatinus predictis monacbis reuerentiam et obedientiam

secundum priuilegia ipsorum, [sublato]
]
contradictionis et appella^

tionis obstaculOj curetis deinceps exibere; alioquin noneritis
,
nos

uener[abilibiis]
]

fratribus nostris Massiliensi et Foroiuliensi episcopis

mandauisse, ut ipsi ambo uel alter eorum uos per censuram
|

eccle-

siasticam appellatione cessante compellant ad id quod dictum est,

prout con[uenit, exequendum]
i

uel ut ueniatis ad sedem apostolicam

in dominica qua cantabitur Letare Jerusalem pro[xime uentura]
J

super boc in nostra presentia responsuri. Dat. Rom. apud

sanctum Petrum III n[onas iunii],
|

pontificatus nostri anno [se-*

cundo].
I

B. dep.

a) $0 im Orig. 6) express© im Lib. bull.

87.

Celestin III. beauftragt den Bischof von Toulon, einen Streit

zwischen den Kanonihern von Marseille und dem Bitter Q. de Signa

m entscheiden. Lateran 1194 Mdr^ 4.
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Peiresc £vecliSs s. XVII f. 329 (ms Orig. Nr. 15 coiteSO) Car-

pentras JBiU, Comm. Ms. 1857 (Peiresc LXXIV, 2).

GELESTINVS episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili

fratri Tolonensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Cum, sicut dilecti filii nostri®) prepositus et canonici Massi-

lienses porrecto nobis petitorio retulerunt, G. de Signa miles

tue diocesis super quarta parte castri Euene eisdem iniuriosus

existat
,

fraternitati tne per apostolica scripta mandamus
,
qua-

tenus memoratum militem ab^eorum cessare ininriis diligenter^)

moneas et inducas
;

alioquin conuocatis partibus causam dili-

gentius audias et ipsam, appellatione remota, canonico fine de-

cidas, cogens partes et tnam adire presentiam et indicium, quod
rationabiliter tuleris

,
per censuram ecclesiasticam. facias fixmiter

obseruari. Datum Laterani IIII non. marcii, pontificatus nostri

anno tercio.

») nostri fehlt. b) dilegenter.

88 .

Celestin III. regelt das Lelen der Kanoniker der ernUscMflicJien

Kathedrale von Arles. Rom SanU Pder 1194 Mai 5.

Liber niger archiepiscopcdits Arelatensis s. XIII f. 77 Marseille
Arch. RSp. (Archeveche d’Arles). — Liber autographus archiep. Arel,

s. XIII p. 110 ehenda. — Liber rubeiis archiep. Arel. s. XIII f. 82
ebenda — Liber viridis archiep. Arel. s. XIII f.

22' ebenda. — Liber
aiithenticus sancti Trophimi Arelatensis s. XIII f. 133 ebenda (Cha-
pitre metropolitain d’Arles). — Ms. Peiresc LXXIV, 1 s. XVII f. 126
(aus lib. niger) Garpentras Bibl. Comm. Ms. 1856. — Ronnemant
Cartulaire du chapitre d’Arles s. XVIII vol. I p. 164 (aus liber au-
thenticus) Arles Bibl. Comm. Ms. 145. — Ms. lot. 12772 f. 31 Paris
Bibl. Nat.

J-L. 1/094 nach Ms.lat. 12772. Gitiert Albanks-Chevalier Grallia
Christiana novissima, Arles (Valence 1901) p. 1052.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filb'g capi-
tulo Arelatensi salutem et apostolicam benedictionem. Quanto
recentior est in ecclesia uestra reHgionis introducfce plantatio, tanto
diligentius in ipsis primordiis est cauendum, ne aliquid bonestati
contrmum nutriatur, quod, cum ex assuetudine fuerit confirmatum,
ordinis dignitatem obtenebret et grauius, postquam inualuerit, ex-
tirpetur. Cum autem, ubi regularis ordinis professio antecessit,
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ima debeat esse mensa fratriim et unum dormitorium eorundem,

nisi aliquem qnandoque infirmitas uel alia iasta cansa excludat,

presentis scripti pagina probibemns, ne aliqnis uestrum post factam

professionem nee etiam aliquis canonicorum sen clericorum secnla-

rium obtentn alicuins consuetndinis cibos illos, qni sibi ex ammini-

stratione cotidiani stipendii apponnntnr, extra clanstrum nestrnm

de cetero andeat asportare, sed infra in locis ad boc specialiter

depntatis simul dormiant et mandneent, Statnimns insnper et

auctoritate apostolica probibemns, ne aliquis canoniens nel clericns

secnlaris capitnlis nestris aliqna occasione nolentibus nobis intersit

nec qnisqnam ex ipsis nestibns rnbeis ant niridibns sen capis ma-

nicatis nel aliis reKgioni contrariis nti aliqna insolentia sen teme-

ritate presnmat, qnod abiecte secnlaritatis saperet netnstatem et

scandalnm in popnlo generaret; illi nero qni snper premissis de

cetero culpabiles poternnt deprebendi, secnndnm arcbiepiscopi nestri

arbitrinm canonicam snbeant, appellatione fpostposita, nltionem.

Constituimns etiam et presentinm auctoritate sanccimns, nt clerici

ecclesie nestre, qni non possimt, pront obtarent, in ipsa canonica

fieri secnlares
,
postqnam fnerint ad alias translati ecclesias et in

eis prebendas sen alia ecclesiastica beneficia conseenti occasione

attitnlationis sen alia cansa nil sibi inris in ecclesia nestra naleant

nendicare nec pronisionem exposcere, nisi babitn religionis assumpto

enm aHis fratribns ibidem assidne seruitnri. ISTnUi ergo omnino

bominnm liceat banc paginam nostre probibitionis atqne constitn-

tionis infringere nel ei. ansn temerario contraire. Si qnis antem

boc attemptare presnmpserit
,
indignationem omnipotentis Dei et

beatornm Petri et Panli apostolornm eins se nouerit incnrsnrnm.

Dat. Rome apnd sanctnm Petrnm III non, maii. pontificatns nostri

anno quarto,

89 -

Oelestin III, sclireibt dem Er^hischof Ynihert mid dem Ka^itel

von Arles
^

dajl in das Katliedrdlkapitel mtr aufgenommen tverden

durfe, iver sicli m m&nchiscliem Leben nach der Hegel des heiligen Au-

gustin verpfUchtet habe, Rom SanM Peter 1191 Mai 11,

Liber autographus arcMepiscopatus Arelaiensis s, XIII p, 110

Marseille Arch, Pep, (Archeveche d^Arles). — Liber authenticus sancti

Tropliimi Arelatensis s, XIII f.
132* ebenda (Chapitre metropolitain

d*Arles). — Ms, Peiresc LXXIV, 1 s, XVII f, 128 (aus lib, authent)

Carpentras Bibl. Comm. Ms. 1856. — Bonnemant Cartulaire d%i, clia-

pitre d'Arles s. XVIII vol. I p. 164 (aus lib, authent.) Arles Bibl.

Comm, Ms. 145.
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Citiert Albanes-Ohe'vdlier Gallia Gliristiana novissima^ Arles (Von

lenee 1901) p. S172,

Celestinus episcopus seruiis seruorum Dei. Venerabili fratri

Ymberto arcbiepiscopo et dilectis filiis capitulo Arelatensi salutem

et apostolicam benedictionem, Nichil magis esse religioni con-

trarinm credimns nel absnrdnm, qnain si in eadem ecclesia in pro-

fessione et ordine, in religione ac moribus et in nita et habitu ser-

nitortun dinersitas nntriatnr. Ne igitnr in ecclesia uestra, in qua

regalaris ordo noscitnr institutns, buinsmodi ultra confnsio se per-

niciose ualeat immiscere, anctoritate presentinm districtins probi-

bemns, ne in ecclesia nestra de cetero cninslibet meriti uel nobili-

tatis instinctu aliqnis in canonicnm nel in clericum admittatnr uel

in prepositum ant decanum aut aliquem officialiam penitns eligatur,

nisi professione et habitu se regularem ostendat et secundum beati

Augnstini regulam in clanstro ct capitulo regulariter connersetur,

ne status religionis, qui iam ibi per Dei gratiam confirmatus esse

dinoscitur, alicuius mutabilitatis dispendio subuertatnr et resilire

paulatim. a religionis proposito cninslibet preteritu malitie compel-

latur. Dat. Rome'apud sanctum PetrnmY idus maii, pontificatus

nostri anno quarto.

90 -

Celestin HI. erlatibt dem Propst des Kapitels von Marseille die

ihm zinspflicUigen Kanoniher von Marseille and andere Kleriker

tigen Falls zur Zahlimg des Zehntens zu zwingen.

Rom 8anM Peter 1194 November 16.

Livre jame de la Majors de Marseille s. XIII f.
2* Marseille

Arch. Dep, (Ohapitre de la Majors de
,
Marseille)

.

GitiertAlhanes-Chevalier Gallia Ghristiananovissima (Valence 1899)

p. 94 aus dem Livre jaune.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio">

MarsiUensi preposito salutem et apostolicam benedictionem.

Cum a nobis petitur quod iustum est et bonestum, et uigor equi-

tatis et ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri

ad debitum perducatur effectum. Eapropter, dilecte in Domino
fili, tuis iustis petitionibus inclinati, deuotioni tue anctoritate pre-

sentium indulgemns, ut canonicos Marsiliensis ecclesie et alios sim-

plices clericos, qui debitum censum tibi et Marsiliensi ecclesie non

a) Von spaterer Hand ist hier suo eingefugt.
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persoluent, Kceat tibi auctoritate nostra ad ilium persoluendnm
iuxta antiquam consuetudinem

,
salna tamen concilii Lateranensis

pagina, coliercere. Dat. Rome apud sanctum Petrum XVI kal.

decembriS; pontificatus nostri anno quarto.

91-

Celestin 111. schreibt dem JEr^bischof, dem JPropst and dem Kapitel

von Arles, daji in das Capitel aufgenommen oder in ihm irgend eine

Wurde erhalten Mnne nur iver sich m 'moncliischem Leben verpfliGhtet

Ifhdbe. 'Rom SanJct Peter 1191 November 18.

Liber niger archiepiscopatas Arelatensis s. XIII f. 77 Marseille

Arch, Pep. (ArchevecM d'Arles). — Liber rubeus archiep. Arel. s. XIII

f. 82 {aber mit XIIII kal. septembris) ebenda = Liber viridis archiep.

Arel. s. XIII f. 22 {mit XIIII kal. septembris) ebenda = Bonnemant
Cartulaire du chapitre d^Arles s. XVIII vol. Up. 19 (aus lib. viridis)

Arles Bibl. Comm. Ms. 116.

Die AJbioeichimg in der Datierung im Liber rubeas und lAber

viridis berulit offenbar mtr atif einem Schreibfehler. Zur Sadie vgl.

Nr. 89. Citiert Albanes-Chevalier Gallia Christiana novissima, Arles

(Valence 1901) p. 272.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

arckiepiscopo et dilectis flliis preposito et capitulo Arelatensi sa-

lutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod

iustum est et konestum, tarn uigor equitatis quam ordo exigit ra-

tionis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur

eflfectum. Eapropter uestris iustis postulationibus inclinati, pre-

senti pagina prokibemus,. ne aliquis in personatum uel dignitatem

uestre ecclesie de cetero assumatur, nisi uitam professus fiierit re-

gularem. Decernimus ergo ut nulli omnino kominum liceat kanc

nostre paginam prokibitionis infringere uel ausu ei temerario con-

traire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se

nouerit incursurum. Dat. Rome apud sanctum Petrum XIIII

kal. decembris, pontificatus nostri anno quarto.

93.

Celestin III. bestdtigt dem Prior von Ceseresta die Zehnten seiner

Parrochie. Lateran 1195 August 2.

Liber bullarum sancti Victoris s. XIV f. 22 Marseille Arch.

Pep. (Saint-Victor H. 631).

Kgl. Ges» d. Wias. Nadiricliten. PMlolog.-liistor. KU 1907. BoiKaft. 12

I
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Bas Inventar von 1580 citiert nocli das Original.

Celestimis episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto iilio priori

de Ceseresta salnteiii et apostolicam benedictionem. Cum a nobis

petitur quod iustum est et bonestum, et uigor equitatis et ordo

exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum

perducatur efPectum. Eapropter, dilecte in Domino fili, tuis iustis

postuladonibus grato concurrentes assensn, decimas parrocbie tne,

quas ecclesia tua per quadraginta annos possedit, in pace, sicut

eas iuste et sine controuersia possides, tibi et per te ecclesie tne

auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio

communimus. NuUi ergo omnino bominum liceat banc paginam

nostre confirmacionis infringere uel ei ausu temerario contraire.

Si quis autem boc attemptare presumpserit, indignacionem omnipo-

tentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit

incursurum. Datum Lateran. IIII nonas augusti, pontificatus

nostri anno quinto.

93.

Celestin III. verldht nach dem JBeispiel seiner Vorgmger dem
AU von Saint-Victor m Marseille die TmcMfliehen Insignien.

Lateran 1195 August 10.

Orig. Marseille Arch. Bep. (Saint-Victor H. 96 Nr. 168).

An der rechten Seite des Originals fehlt ein Meines StucJc.

CELESTINVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio

H. abbati sancti Victoris Massiliensis salutem et apostolicam

benedictionem.
|

Cum monasterium tuum ad nos nullo pertineat

mediante, dignum est et consentaneum rationi, ut [personam
|

tuam]

speciali gratie debeamus priuilegio decorare, quatinus circa deuo-

tionem Romane ecclesie possis deuotione feruere, cum
erga te nostram senseris gratiam pleniorem. Eapropter, dilecte in,

Domino
|

fili, consideratione tue sincere deuotionis inducti intuitu,

monasterii cui preesse dinosceris
|

usum mitre sanda-

liorum cirotecarum et anuli tibi concedimus, quibus in diuinis offi-

ciis . . .
I
uti ualeas, prout predecessores nostri antecessoribus

tuis noscuntur retroactis temporibus iudulsisse. Decer|nimus ergo

ut nulli omnino bominum liceat banc paginam nostre concessionis

infringere uel ei ausu
|
temerario contraire. Si quis autem boc

a) so im Orig. Abt war damals aber Baimundus de Awrelio. b) semper?
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attemptare presompserit, indignationem omnipotentis Dei et beato|-

rum Petri et Pauli se uouerit incursurum. Bat. Lateran. IIII

id. augusti, poutificatus nostri anno quinto.

B. dep.

94.

Oelestin III. nimmt die Kwche von Sonpas unter dem Prior

Paimund naoh dem Vorgange Lucius^ III. und Clemens’ III. in den

apostolischen ScJiufg und bestdtigt ihr die namentlich aufgefuJirten £e-

sitmngen, die Zehnten und die Freiheit vom Interdict, dam dasAuf-

nahmerechi und die Sepultur. Lateran 1197 Juni 9.

Copie s. XIII Marseille Arch. Pep. (Ordre de Malta 265 Prieure

de Ponpas). — Zwei Copien von 1719 XII 26 und eine von 1757

Avignon Arch. Pep. (Chartreux de Ponpas M. 5). — Becueil de

chartes swr Avignon s. XVII f. 79 ebenda Pibl. Comm. Ms. 2465. —
Ausmg von 1759 VI 22 ebenda Ms. 2899 f. 115.

Pie Urhunde wiederholt das Privileg Clemens’ III. von 1189 V 31

(Nr. 81), fugt dher der Aufsdhlung der Pesitmngen am Schlusse

hinm: ecclesiam sancte Marie de Cabaynes.

Celestiaus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Rai-

mundo priori domus poutis Bonipassus eiasque fratribus tarn pre-

sentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Piis

intentos operibus.

R. Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

t“)Ego Octauianus Hostiensis et Yelletrensis episcopus ss.^^

f Ego Petrus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Petrus tit, sancte Cecilie presb. card. ss.

f Ego Guido sancte Marie trans Tyberim tit. Calixti presb. card. ss.

f Ego Hugo presb. card, sancti Martini tit. Equitii ss.

f Ego lobannes tit. sancti Stephani in Celio monte presb. card. ss.

t Ego Cintbius tit. sancti Lauxentii in Lucina presb. card. ss.

f Ego Soffredus tit. sancte Praxedis presb. card. ss.

f Ego Bemardus sancti Petri ad Vincula presb. card. tit. Eu-

doxie ss.

f Ego lobannes tit. sancte Prisce presb. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Gerardus sancti Adriani diac. card. ss.

a) t fehlt iiberall. V) ss fehlt hier und in der Foige.
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f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego G^regorius sancte Marie in Aquiro diac. card, ss,

f Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum anreum diac.

card. ss.

f Ego Lotarius sanctorum Sergii et’BacH diac. card. ss.

t Ego Nicolaus sancte Marie in Cosmidin diac. card.‘ss.

f Ego Bobo sancti Tbeodori diac. card,

Dat. Lateran. per manum Centii sancte Lncie in Orthea dia-

coni cardinalis, domni pape camerarii, V id. iunii, indictione quinta-

decima, anno dominice incamationis M“.C®.XC®.VIP
,

pontifioatus

uero domni CELESTINI pape III anno septimo.







'i
'^?''

.
>>» ' >% /'!

' Vj/i,

^;vM: tfn;; *S' y;&-

‘*J[ booh that is shut is but a hl(^h^^

^S%01̂ 0Qf
’V^ GOVT. OF INDIA '<X

^ Department of Archaeology tji

^ NEW DELHI,
U %

* Please help us to keep the book

clean and moving.

5. B.* 146. N. DELHI*

im
ii'
> ‘i

^iimsk


